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VORWORT

DIESE kleine Schrift ist aus Vortragen entstanden, die ich VOl" der

Deutschen Akademie, Ortsgruppe Innsbruck, und vor dem Wirtschafts

beirat der Bayerischen Volkspartei hielt. Die erste Auflage fand ein

aufiergewohnliches Interesse; die zunachst gedruckten 3000 Stuck

waren bereits wenige W ochen nach der Ausgabe vergriffen. Die neue

Auflage ist so erweitert worden, daB der Kampf urn die freie Wirtschaft

nach allen Seiten beleuchtet werden konnte. Ich war bemiiht, mich

vom Standpunkt unbefangener Wissenschaft in allgemein verstand

licher Sprache an aIle diejenigen zu wenden, die ohne Vorurteile den

Weg zu neuem wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg des Deutschen

Volkes freimachen wollen.

Munchen, Juni 1929. ADOLF WEBER



ERSTES KAPITEL

VORSICHT, IHR HERRN PROPHETEN 1

D IE Bemuhungen, die Zukunft unserer Wirtschaftsordnung
vorauszusagen, sind in [ungster Zeit fast zur Mode gewor

den. Auch bedeutende Gelehrte beteiligen sich daran. Nun
sind aber Wissenschaft und Prophetenkunst sehr verschiedene
Dinge. Die Gelehrten haben dem Rechnung getragen; wenn
sie etwas tiber die Zukunft sagen, erklaren sie, daf sie eigent
lich nur die Gegenwart und die Vergangenheit betrachteten,
aber darin seien eben die Keime der Zukunft enthalten; diese
Keime nehmen sie dann unter die wissenschaftliche Lupe und
glauben zu erkennen, wie der Baum aussieht, der in der Zu
kunft aus den Keimen entstehen wird.
So hat es auch schon KARL MARX gemacht. Er wollte kein uto
pischer Sozialist sein, wollte nicht ein Marchenland der Zu
kunft ausmalen, auf das seine Anhanger hinstreben sollten.
Er legte das groDte Gewicht darauf, als wissenschaftlicher So
zialist betrachtet zu werden. Aus der wissenschaftlichen Be
trachtung der Dinge, wie sie sind und wie sie geworden sind,
enthiillte sich fur ihn scheinbar mit innerer Notwendigkeit die
Zukunft der Volkswirtschaft. In wunderbarer Weise hat er
in diesem Sinne die geschichtliche Tendenz des Kapitalismus
herauszuarbeiten versucht. Das Privateigentum an den Pro
duktionsmitteln, so Iuhrt er aus, sei einst die Grundlage des
bauerlichen Kleinbetriebes gewesen und die Summe der vielen
bauerlichen Betriebe hatte die ganze Volkswirtschaft ausge
macht. Diese Produktionsweise bedeutete Zersplitterung der
Produktionsmittel und infolgedessen geringe Ergiebigkeit der
menschlichen Arbeit. Das Streben der Menschen, materiell
voranzukommen, mehr Mittel zur Verfiigung zu stellen, drange
sie dahin, das zwerghafte Eigentum vieler in das massenhafte
Eigentum weniger zu verwandeln. Daher die Expropriation
der groflen Volksmasse von Grund und Boden. Diese furcht
bare und schwierige Expropriation der Volksmasse bildet nach
KARL MARX die Vorgeschichtedes Kapitals. Sobaid die dadurch
geschaffene kapitalistische Produktionsweise, die die Arbeiter
in Proletarier, ihre Arbeitsbedingungen in Kapital verwandelt,
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auf eigenen Fiillen steht, bekommt dieVergesellschaftung der
Arbeit eine neue Form, was jetzt zu expropriieren, ist nicht
Hinger der selbst wirtschaftende Arbeiter. . sondern der viele
Arbeiter ausbeutende Kapitalist. Diese Expropriation voll
zieht sich durch das Spiel der immanenten Gesetze der kapi
talistischen Produktion selbst, durch die Konzentration der
Kapitalien. Je ein Kapitalist schlagt viele tot. Mit der be
standig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, die alle
Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und mono
polisiereri wachst die Masse des Elends, des Drucks, der Knech
tung, der Ausbeutung, aber auch der Emporung der stets an
schwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen
Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organi
sierten Arbeiterklasse. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel
der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgebliiht ist,
Die Konzentration der Produktionsmittel und die Vergesell
schaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unver
traglich werden mit ihrer kapitalistischen Hiille. Sie wird ge
sprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums
schlagt, die Expropriateure werden expropriiert. - Abermals
verbindet sich nunmehr mit der Arbeit das Eigentum, aber
nicht mehr das zersplitterte wenig produktive Eigentum pri
mitiver Wirtschaftsverhaltnisse, das Eigentum an den Pro
duktionsmitteln wird »vergesellschaftet- und so der Arbeiter-
schaft zur Verfiigung gestellt. .
Man begreift, dall solche Darlegungen, die sich mit logischem
Zwang aus der geschichtlichen Entwicklung zu ergeben schei
nen, einen faszinierenden Eindruck machen mullten, zumal
mancherlei Tatsachenmaterial fur die Richtigkeit der marxi
stischen Entwicklungslehre zu sprechen schien.
Heute gibt es auch im Lager der Sozialisten kaum jemanden,
der Wert darauf legt, wissenschaftlich ernst genommen zu
werden, der den von Marx gezeichneten Entwicklungsgang der
kapitalistischen Volkswirtschaft als richtig anerkennen wurde.
So ist die marxistische Konzentrationstheorie allgemein auf
gegeben worden. .In der.Landwirtschaft haben die klein- und
mittelbauerllchen Betriebe durchaus die Moglichkeit, sich
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neben dem GroBbetriebe zu halten, und auch ftir das Gesamt
gebiet des Gewerbes konnen wir nach dem Ergebnis der letzten
Betriebszahlung keine Abnahme, sondern eine Zunahme in der
Zahl der Betriebe konstatieren. Zwar wachsen die groBen Be
triebe an Zahl und Umfang, aber eine wirkliche Aufsaugung
der kleinen und mittleren Betriebe durch die GroBbetriebe hat
nurin der Montan-undin einzelnen Zweigen der Textilindustrie
stattgefunden. Ja SOMBART meint sogar, es gebenureinen Fall,
der sich in Wirklichkeit mit der marxistischen Konzentrations
theorie vollig decke, das seien die Notenbanken in den Landern,
in denen die Notenausgabe heute einer einzigen Zentralnoten
bank vorbehalten ist. Abergerade dieser Fall ist sicheratypisch,
da die Gesetzgebung hier bestimmend eingegriffen hat.
Ebenso ist die Lehre, daB die kapitalistische Wirtschaftsord
nung Wirtschaftskrisen mit sich bringe, die immer verheeren
der wirken, undschlieBlich zur allgemeinen Katastrophe Iiihren
muflten, heute allgemein aufgegeben. Schaltet man den Welt
krieg und seine Folgen aus der Entwicklung des letzten Men
schenalters aus, so muB man schon zugeben, daB die Menschen
es immer mehr verstanden haben, die kapitalistische Wirt
schaftsordnung aus den schlimmsten Gefahren der Konjunk
turentwicklung herauszubringen. Die Konjunkturschwankun
gen als solche mochte aber kein verstandiger Wirtschaftstheo
retiker und Wirtschaftspraktiker missen, schon deshalb nicht,
weil sie als luftreinigende Gewitter wirken, die im ganzen ge
sehen den Fortschritt nicht hemmen, sondern fordern.
Erst recht kann keine Rede davon sein, daB die marxistische
Verelendungstheorie durch die Tatsachen bestatigt wird. Die
Statistik laBt nicht den geringsten Zweifel daruber aufkommen,
daB die Lage der arbeitenden Klassen in den europaischen
Landern und auch in dem durch den Krieg, die Revolution,
die Inflation, die Reparation so furchtbar mitgenommenen
Deutschland heute wesentlich besser ist als etwa zu der Zeit,
wo Karl Marx seine Theorien herausbrachte, ja sie ist sogar fur
einen Teil der Arbeiterschaft besser als in der paradiesischen
Zeit unmittelbar vor dem Kriege. Es wird darauf im 4. Kapitel
dieser Schrift noch zuruckzukommen sein.
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Wie hatte einst KARL MARX die Wirkungen der Maschinerie fur
die Arbeiterschaft schwarz in schwarz gemalt: »Das Arbeits
mittel erschliigt den Arbeiter«, »Die Maschinerie wirft unaufhiir
lich Erwachsene aus der Fabrik heraus«. »Die Maschinerie wirkt
jedoch nicht nur als iibermiichtiger Konkurrent, stets auf dem
Sprunge, den Lohnarbeiter iiberflilssig zu machen, als ihm [ein.d
liche Macht wird sie laut und mit bestimmter Absicht vom Kapi
tal proklamiert und gehandhabt. Sie wird das machtvollste Kriegs
mittel zur Niederschlagung der periodischen Arbeiteraufstiinde«.
Heute weiI3 jeder denkende Arbeiter, daB er keinen besseren
Freund hat als den technischen Fortschritt. Seitdem KARL
MARX jene Worteschrieb hatsichdieTechnik weitmachtvoller
entwickelt als er ahnte, gleichzeitig hat sich auf dem deutschen
Boden die Menschenziffer fast verdoppelt und doch war in den
Jahren vor dem Kriege das charakteristische Zeichen der Zeit
weit mehr Leutenot als Arbeitslosigkeit. Rund eine Million
auslandischer Arbeiter wurde im Sommer 1924 in Deutschland
heschaf'tigt.
Wir wissen auch, dafl die immer wieder von neuem wieder
holten Voraussagen, daf die Arbeit an der Maschine den Men
schen geistig verelende, den Tatsachen nicht gerecht werden.
Ganz abgesehen davon, daf die Technik »uns so viel Kriifte
sport und Zeit gewinnen liiflt, um uns auf unser Menschentum
zu besinnen und es zu pflegen«,' auch abgesehen davon, daf die
Maschine der Menschheit einen grollen Teil gerade der schwe
ren und groben Arheit abgenommen hat, wissen wir durch
neuere Untersuchungen, z. B. durch diejenige H. DE MANS,
der selbst von KARL MARX ausgegangen ist (Der Kampf urn
die Arbeitsfreude 1928), aber auch durch die sozialpsychologi
schen Forschungen HELLPACHS, dall die Bemiihungen auch
im Zeitalter des .Kapit alismus gar nicht so aussichtslos sind,
aus »der Fabrikarbeit ein Clied im Menschentum zu machens.
Zu den neumodischen Prophezeiungen gehort auch die, der
europiiische Kapitalismus sei dem Untergang verfallen, wei! in '
Dbersee uberrnachtige Konkurrenz iiber ihn das Todesurteil
gesprochen habe. Ganz wie einst: 1m Jahre 1845 kiindete
FRIEDRICH ENGELS an, daf die englische Industrie »in
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den nachsten 20 Jahren« untergehen musse. Der Majoritat des
Proletariats Englands werde kaum eine andere Wahl bleiben
-als zu verhungern oder zu revolutionieren; denn ·die deutsche
Industrie mache jetzt gro13e Anstrengungen und die amerika
nische habe sich mit Riesenschritten entwickelt. Dieser Kon
kurrenz werde England nicht gewachsen sein. Der Konkurrenz
ging es gut, sehr viel besser, als Engels dachte. Gleichzeitig
stieg aber die englische Gesamtausiuhr von 50 Mill. Pfund
Sterling im Jahre 1840 auf 223 Mill. Pfund Sterling im Jahre
1880. Ein Volk braucht nicht besorgt zu sein, wenn es den
Nachbarn gut geht. Es wird dadurch selbst nicht armer, son
dern reicher, wenn es nur versteht, die neuen Gelegenheiten
ricluig und rechtzeitig zu erfassen. England kam zu mar
chenhaftem Reichtum und grolsem politischen Glanze, bis
seine torichte Handelseifersucht es antrieb, in dem grollen
Weltkriege Wohlstand und Leben aufs Spiel zu setzen. Schon
vor anderthalb Jahrhunderten schrieb DAVID HUME: »Lm
Verhiiltnis wie die Bewohner eines Landes wohlhabender
und geschickter werden, steigern sich ihre Bedurfnisse; je
mehr sie selbst produzieren, je grofter die Menge austausch
fiihiger Dinge, die sie heruorbringen, desto mehr konnen und
werden sie von den Bewohnern anderer Lander kaufen,
desto bessere kaufkraftige Kunden fur diese werden. •. Die
Nationolindustrie eines Volkes kann selbst durch den groftten
Wohlstand seiner Nachbarn keinen Schaden nehmen ..•Il

Diese so unumstollliche Wahrheit sollten nicht nur die wirt
schaftlichen Propheten im Inlande, sondern namentlich auch
dasAusland beherzigen, das dem deutschen Volke Iiir mehrere
Generationen sofurchtbar schwereTributlasten zugedacht hat.
Die Propheten der Vergangenheit haben mit ihren diisteren Pro
gnosen kein GlUck gehabt; den Propheten der Gegenwart wird es
nicht besser gehen. Lassen wir der Zukunft ihre Geheimnisse,
begreifeti wir statt dessen die Gegenwart, um ihr niitzen zu kiinnenl
Es ist auch praktisch von groBter Bedeutung, dall man die
Dinge so sieht, wie sie sind, und namentlich sich nicht einem
Pessimismus hingibt, wo Realismus am Platze ware. Diejeni
gen Volker, die sich von den Ideen der Propheten gefangen
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nehmen lassen, die die Schaffensfreude Iahmen, weil sie die
Schablone' fiir unabwendbar ' halten, gefahrden dadurch
ihren wirtschaftlichen Fortschritt gegeniiber anderen Volkern,
die sich nicht durch das »Denken« mid »Dichten« die Geschafte
verderben lassen. Auf die Frage einer weitverbreiteten Berli
ner Tageszeitung, wie sich Deutschlands wirtschartliche Zu
kunft nach einer etwaigen Pariser Einigung gestalten werde,
antwortete WERNER SOMBART, noch ehe der Inhalt des
Abkommens bekannt war: »Dafl Deutschland nach der Pariser
Einigung einen wirtschaftlichen A ufstieg erleben. werde, ist ein
kindlicher Aberglaube«. Wer iiberzeugt ist von der Alters
schwache unseres Kapitalismus, mull wohl so urteilen, mull da
durch denen, die drauflen im schweren Wirtschaftskampfe
stehen, die Freude an der Arbeit nehmen, abel gerade des
halb sollte der Wissenschaftler ernstlich bemuht sein, Phantasie
und Vorurteil da rucksichtslos zum Schweigen zu bringen, wo
allein niichterne Sachlichkeit am Platze ist.
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DAS BOLSCHEWISTISCHE EXPERIMENT

F A ST noch wuchtiger als die Ergebnisse'der theoretischen
Forschung und der tatsachlichen Entwicklung in den ka

pitalistischen Landern sprechen die Lehren des hochinteressan
ten Experiments gegen den Marxismus, das sich in dem bol
schewistischen RuI3land vor unseren Augen abspielt. Schon
das Gesamtergebnis des Experiments sagt eigentlich genug:
RuI3land hat durch den Krieg weniger gelitten als Frankreich,
weniger als das mit Kriegslasten entsetzlich uberburdete
Deutschland. Es wurde von der Natur reicher bedacht als
unser Vaterland und vor der russischen Revolution hief es
immer, dafl nur der Druck des Zarismus von Rullland ge
nommen zu werden brauche und es werde sich dann ·schon
zeigen, das es das Land der unbegrenzten wlrtschaftlichen
Moglichkeiten sei, Wir konnen auch nicht leugnen, daf kluge,
organisatorisch hervorragend begabte Kopfe sich im letzten
Dezennium urn das Geschick des russischen Volkes bemiiht
haben ... so giinstig waren also die Vorbedingungen und doch
hat das arme reiche RuI3land sich bei weitem noch nicht so aus
dem Elend der Kriegs- und Nachkriegsjahre emporgerungen
wie Frankreich oder Deutschland oder auch das faschistische
Italien.
Es wiirde wahrscheinlich mit RuI3land noch viel schlechter
stehen, wenn sich die Russen nicht dazu verstanden hatten,
kapitalistische Kriicken zu borgen, urn wenigstens einiger
maflen miihsam weiterzukommen, Kriicken. der kapitalistischen
Vergangenheit: Aus den Kirchen und Schlossern haben sieGold,
Edelsteine und kostbare Schatze der Kunst genommen, urn
daraus Guthaben in den kapitalistischen Landern fur RuD
land zu machen - Kriicken. der kapitalistischen Gegenwart: Man
profitiert von dem Glauben der Kapitalisten, dafl das grofle
russische Reich, das Land der unbegrenzten Moglichkeiten,
schliefllich sich doch wieder erholen werde, und es gelingt da
her in den kapitalistischen Landern verhaltnismaflig groDe
Summen zu borgen, wobei man eine Risikopramie bezahlt,
die doch erheblich unter dem bleibt, was eigentlich ange-
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messen ware. Doch noch in einem ganz anderen Sinne hat
man sich kapitalistischer Kriicken bedient: Lenin selbst schon
wagte den fur einen Kommunisten . wenig folgerichtigen
Schritt, einen Teil des scheinbar ausgerotteten Kapitalismus
von neuem in die Wirtschaftsorganisation einzufiihren. MARX
wollte, daf im sozialistischen Zukunftsstaate der Geldpreis
ganz ausgeschaltet werde und also versuchte man es auch in
Rul3land. Die Folge war, daf schon nach ganz kurzer Zeit die
volkswirtschaftliche Katastrophe vor der Tiire stand. Ver
gebens hatte man versucht, an Stelle des Geldes die Arbeit
zum Generalnenner fiir aIle Werte zu machen, Nicht einmal
in der Theorie konnte ein Weg gezeigt werden, der zur Losung
der dadurch aufgeworfenen Probleme fuhrte. An Stelle des
Marktpreises suchte man mit grollen Mitteln statistische Er
hebungen nutzbar zu machen, um die wirtschaftliche Ord
nung, die ja notwendig von Tag zu Tag immer wieder neu be
grundet werden mull, herzustellen. Auch das war ein frucht
loses Beginnen. Erst als LENIN sich entschlof in der »Neuen
okonomischen Politiks (NEP) den Markttausch im kapita
Iistischen Sinne mit den Einrichtungen des Geldes und Preises
wenigstens teilweise wieder zuzulassen, der privaten Initiative
einen wenn auch beschrankten Spielraum schuf, die Zusam
menarbeit mit dem Privatkapital wieder zuliefl, gelang es, das
wirtschaftliche Leben einigermaflen ins Gleichgewicht zu brin
gen. Der allgemeinen Direktionslosigkeit wurde man so wenig
stens vorubergehend wieder Herr, aber was man zustande
brachte, blieb und bleibt doch noch unendlich weit zuriick
hinter der Wirtschaftsordnung, die man in den kapitalistischen
Landern fiir eine Selbstverstandlichkeit halt.
Es hat sich in Rul3land abermals gezeigt, was wir auch in der
Zeit der Kriegswirtschaft und der Nachkriegswirtschaft auf
Grund eigener Erfahrungen wuflten, dafl die behordliche Gil
terverteilung die schwerfalligste und teuerste Verteilungsme
thode ist, die sich iiberhaupt denken laOt: Ende November
1928 berichtet W. STEIN der Vossischen Zeitung aus Moskau:
»Stundenlang und in langen Schlangen stehen die Kaufer uor
den Laden nach Fleisch, Butter, Milch, Mehl, Htilsenfrilcluen.
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usw. und oft vergeblich. Hat man GlUck, bekommt man einige
EjJwaren, die' in denstaatlichen Geschaften nicht zu haben sind,
bei Privathandlern auf dem Markt, die jedoch einen 100 bi« 300
prosentigen Aufschlag nehmen» ••.
Auch die optimistischen Erwartungen, die nicht nur die Kom
munisten hinsichtlich der Moglichkeiten der Produktion heg
ten, sind schmahlich getauscht worden. Die bolschewistische
rucksichtslose Zentralisation hat schliefllich doch kein Plus,
sondern volkswirtschaftlich gesehen ein Minus gebracht. Das
ist nicht zufallig, sondern erklart sich aus starken Grunden:
Es fehIt den Bolschewiken der kapitalistische Unternehmer.
Er BiOt sich nicht durch den behordlichen Schematismus er
setzen, wei! dieser nie die unmittelbare Selbstverantwortung
in sich schliellen kann, die fur den wirtschaftlichen Erfolg
unerlalllich ist. Der erfolgreiche Unternehmer muf in seiner
Person eine Vielheit von Funktionen vereinigen. Er ist der
Organisator, der Sachliches und Menschliches so zweckmaflig
wie moglich miteinander zu verbinden hat, er ist der Eroberer,
der okonomisches Neuland fur seine Geschafte gewinnen mull,
er ist der Entdecker und Erfinder, der immerwieder bemuht
sein mull, raumlich und technisch neue Moglichkeiten fiir seine
Tatigkeit auszudenken und durchzufuhren, er ist der Erzieher,
der sich und andere zur wirtschaftlichen Sparsamkeit, Ge
schicklichkeit, Arbeitsamkeit anhaIten mull, er ist der Hand
ler, derdie zwei Tatigkeiten des Berechnens und des Verhan
delns zu einem gemeinsamen Ganzen zu vereinigen hat. Von
dem Grade, wie all diese Fahigkeiten und Geschicklichkeiten
in einem Volke zur Entfaltung gebracht werden, hangt es in
erster Linie ab, wie dieses Yolk sein Verhaltnis zur Guterwelt
gestaItet, hangt das materielle Wohl und Wehe der Nation abo
Die Unternehmerpersonlichkeiten werden sich nur dann voll
entfaIten konnen, wenn Initiative, Selbstverantwortung und
Arbeitsfreudigkeit zu einem harmonischen Dreiklang gebracht .
werden. Dann erst werden wir die Energie und Geschafts-'
fUhrung haben, die wir haben mussen und die wir in den De
zennien gehabt haben, wo der Grund fur Deutschlands wirt
schaftliche Grofle gelegt worden ist. Ein schabloniertes regle-

2 W eber, Kapitalismus



1~ ZWEITES KAPITEL

mentiertes Unternehmertum. ist ein Widerspruch in sich selbst, Als
HUGO STINNES vor der Sozialisierungskommission davor
warnte, die Iulirenden Unternehmerpersonlichkeiten auszu
schalten, wurde ihm von sozialistischer Seite erwidert, die
wolle man ja gerade einschalten. STINNES antwortete:
) Wenn Sie mich einschalten uiollen, so bin ich in kurzer Zeit
nichts mehr wert . . . Als Privatmann kann ich tler Sache wegen
eher umsonst arbeiten, als daft ich als Angestellter fur eine Viel
heit von Personeti arbeite, die nichts von der Sache oerstehen,«
Die Gefahr ist groft, wie die Tatsachen in dem bolschewistischen
Ruftland, aber auch anderwiirts seigen, daft die so wichtigen U n

ternelimerfiiliigkeiten. um so mehr schwinden, je mehr man sich
von dem kapitalistischen System entfernt,
Einig sind sich alle Sachkenner, daf es im Sowjetsystem trotz
aller Bemtihungen bisher nicht moglich war, die fur die prole
tarischen Arbeitermassen, aber auch ftir den Gang der volks
wirtschaftlichen Kooperation so aullerordentlich wichtige
Wohnungsfrage der Losung naher zu bringen. In einem fort
laufenden Bericht, den die Frankfurter Zeitung unter dem
Titel )Leben in Zukunftsplanen- tiber die neurussischen Ver
haltnisse veroffentlicht und der offenkundig von einem unbe
fangenen mid sehr guten Beobachter verfaflt wurde, heil3t es
(F.Z. 26/5 1929): .
I) Man baut, aber man kommt nicht nacho M an. rationiert den
Wolinrauni aufein Mindestmaft, nimmt friihere Hotels und alles,
was man sonst freimachen kann, zur Hilfe, und es reicht doch
nicht: So riicken. die Menschen. immer dichter nebeneinander,
aufeinander ... In Wirklichkeit hoben. zahllose Familien nicht
einmal einen. Raum fur sich ollein, sondern. sie miissen ih.n, Ehe
paar mit Kirulern, noch mit einer andern Familie teilen; der
Kreidestrich, der im alten Ruftland solche Wohnungen abgrenzte,
erfiill: auch im neuen Ruftland noch die gleiche Funktion. « Und
das nach einer zehnjahrigen Wirtschafts- und Sozialpolitik,
die doch ausschliefllich den Interessen des Proletariats dienen
sollte l
Die Erfahrungen in Sowjetruflland zeigen deutllch, dafl das
stiirkste Argument, das gegen eine Verwirklichung des marxisti-
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scheti Sozialismus spricht, das ist, daf im sozialistischen Staat
eine Wirtschaftsordnung ernstlich gar nicht mehr gedacht
werden kann: Hunderttausende von Einzelwirtschaften im
In- und Auslande miissen ineinandergreifen, und zwar sofort
und unmittelbar, obwohl sich das Bild der wirtschaftlichen
Geschehnisse von Tag zu Tag vollig andert. Moglich ist das
nur, weil und wenn man mit Preisen, die fiir jedes Fertig
produkt wie fiir aIle Produktionsmittel automatisch und ela
stisch bei dem fortdauernden Spiel von Angebot und Nach
frage sich bilden, kalkulieren und rechnen kann. Die russischen
Machthaber versuchten, weil ihnen diese Tatsache nicht ver
borgen bleiben konnte, die freie Preisbildung fiir die fertigen
Giiter, die an den Markt gebracht werden konnten, bis zu
einem gewissen Grade wieder einzufiihren. Aber das war nur
halbe Arbeit und erwies sich auch in der Folge als ein unzu
langliches Stiickwerk, wei! die freie Preisbildung jedenfalls da
fehIt, wo sie besonders wichtig ist, bei dem Kapital. Das Ka
pital stellt »vorget ane Arbeit« in den Dienst der Produktion.
Die Verfiigung iiber Kapital macht es moglich, daf man weit- '
gehende Produktionsprozesse durchfiihren kann, ohne daf
man angstlich zu fragen braucht: Wovon lebe ich heute und
wovon lebe ich morgen? Das Kapital in diesem Sinne kann
nur gebildet werden, wenn man den gegenwartigen Konsum
einschrankt und einen Teil des so »Ersparten« in den Dienst
der Produktion stellt. Dieses Kapital ist knapp, es muf irgend
eine Einrichtung da sein, die es dahin bringt, wo der Bedarf
am dringendsten ist, und es muf zugleich dafiir gesorgt werden,
daf im Preise des fertigen Produktes in zuverlassiger Weise
die Grelle der Kapitalverwendung, die Hohe des Zinses mit
einkalkuliert wird. Das alles ist nur dann moglich, wenn
wir einen Zins im Sinne eines automatischen, elastischen,freien
Marktpreises haben. Das ist aber wieder nur denkbar, wenn
ein freier Austausch moglich ist. Der freie Austausch der Ka
pitalguter setzt jedoch Privateigentum am Kapital voraus
und es ist begreiflich, dafl die Bolschewistenund die Sozia
listen davon gar nichts wissen wollen; denn das Zugestandnis
von der Notwendigkeit des Privateigentums an den Kapital-
2·
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gutern wiirde zugleich auch das Zugestandnis des volligen
Bankrotts ihrer Theorien bedeuten. Soweit sich dennoch in
RuJ3land ein privater Kreditmarkt in engsten Grenzen ent
wickeln kann, zeigt er phantastische Zinssatze ; nach dem amt
lichen russischen Finanz-Nachrichtenblatt belief sich der pri- .
vate Diskontsatz nicht unter 5-6 % monotlichl . Diese Ziffer
ist ebenso lehrreich wie die Tatsache, dall das amtliche Wirt
schaftsbulletin des Konjunkturinstituts (1927) in Moskau die
dauerntle stadtische Arbeitslosenziffer mit 1,7 Millionen an
gibt. Da das Sowjetsystem bemuht ist, die Preise der Agrar
produkte ebenso mit kiinstlichen Mitteln niedrig wie die stad
tisch-industriel1en Lohne hoch zu halten, mull notwendiger
weise das Arbeitslosenproblem von Jahr zu Jahr bedrohlicher
werden. Man kann in SowjetruJ3land wahlen zwischen schein
barer und voriibergehender Besserstellung eines Teils der In
dustriearbeiterschaft durch hohe Lohne und niedrige Konsum
preise verbunden mit steigender Arbeitslosigkeit einerseits,
Druck auf die Lehne und Hochhaltung der Preise zwecks For
derung der Kapitalbildung und der dadurch allein moglichen
wirklichen Bekampfung der Arbeitslosigkeit anderseits. Das
letztere mtiflte aber mit innerer Notwendigkeit zur kapita
listischen Wirtschaftsordnung zuruckfuhren. .
Noch fahrt man mit dem Blindekuhspiel fort, schliefllich wird
dabei aber auch der an Stillehalten so sehr gewohnte Russe die
Geduld verlieren. Schon beginnt unter dem Druck der fort
schreitenden Not im Obersten Volkswirtschaftsrat der Sowjet
union (1928) ganz offen die Erorterung der Frage, wie das
Zuriickbleiben der Arbeitsleistung hinter den Voranschlagen
zu erklaren sei. Die einen weisen auf die in besorgniserregen
der Weise sinkende Arbeitsdisziplin hin, die anderen, nament
lich die Gewerkschaftsvertreter, machen den Rohstoffmangel
und die allgemeine MiBwirtschaft verantwortlich. Wie stark
diese MiBwirtschaft ist, zeigt der von der Moskauer Zentrale
berechnete Lebenshaltungsindex an; er stand im August 1928
auf 237 gegen 215 im September 1927 (Grundzahl100 = Mo
natsdurchschnitt von 1913). Derartige Ergebnisse sind ein
ernstes Mene Tekel fur die derzeitigen russischen Gewalthaber I
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Waren die russischen Massen keine Russen, d. h. halbasiatische
Sklavennaturen, die sich seit Jahrhundertendaran gewohnt
haben, dafl die jeweiligen Machthaberaus der Haut der treuen
Untertanen Riemen schneiden, hatten sie das bolschewistische
Experimentieren schon langst satt bekommen. J edenfalls hat
es bisher keinen Beweis fur die Richtigkeit marxistischer Theo
rie und Wirtschaftspolitik erbracht.
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DER KAPITALISMUS ALS VOLKSWIRTSCHAFT
LICHES WERKZEUG

K ARL MARx sagte im dritten Bande des »Kapital«: » Wie
der Wilde mit der Natur ringen mu'p, um seine Bediirfnisse

zu befriedigen, so mu'p es der Zioilisierte und er muft es in allen
Gesellschaftsformen und unter allen miiglichen Produktions
ioeisen«. So ist es. Der Adamsfluch kann von der Menschheit
in keinem irgendwie ausgestalteten Zukunftsstaate wegge
nommen werden. Urn sein Schicksal tragen zu konnen, hat der
Mensch viel mehI; Fahigkeiten und Einsichten mit auf den
Weg bekommen als irgendein anderes lebendes Wesen. Mit
fortschreitender Kultur lernte er es immer besser, der Natur
Vorteile abzutrotzen. Aber dieser selbe Fortschritt vermehrte
die Zahl der MeIischen, steigerte ihre Bedtirfnisse und damit
wurden sie immer wieder vor die Tatsache gedrangt, dall
die Bodenkraft nicht beliebig vermehrt werden kann. Es
gilt trotz aller Fortschritte das » Gesetz vom abnehmenden
Bodenertrage, das den Menschen zwingt, immer von neuem
dartiber nachzusinnen, wie er die Wirkungen dieses Gesetzes
ausgleichen kann, wie er aus dem Wenigen, was ihm die Natur
gibt, moglichst viel machen kann. Deshalb lernte er die Ar
beitsteilung anzuwenden. ADAM SMITH beginnt' das erste
Buch seines klassischen Werkes mit dem Satze: » Was die her
vorbringende Kraft der Arbeit am meisten. vergriiftert und die zu
ihrer niitzlicheti Verwendung erforderlichen Kenntnisse und Ge
schicklichkeiten am meisten gefiirdert hat, ist der U mstand ge
wesen, daft man die Arbeit geteilt hat!« Daraus entstand ein
unendlich komplizierter Arbeits- und Tauschprozefl, der sich
tiber die ganze Welt so verteilt, daf wir kaum einen Gegen
stand in die Hand nehmen konnen, bei dem nicht direkt und
indirekt Hunderttausende von Handen und Kopfen in aller
Herren Lander tatig gewesen sind, ehe der Rohstoff, das Werk
zeug, das Fabrikat fertiggestellt und mit meist hochst kost
spieligen Transport- und Handelseinrichtungen an den Kon
sumenten herangebracht werden konnte.
Es liegt auf der Hand, dan in einem solch komplizierten Ar
beitsmechanismus unmoglich unmittelbor fur den Bedarf ge-
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sorgt werden kann. Aber ebenso selhstverstandlich ist, daf es
doch immer wieder der Bedarf ist, der Ursache und Ziel des
uniibersehbaren Ineinandergreifens der Einzelwirtschaften
sein mull. Man stellt daher mit Unrecht der gegenwartigen
Wirtschaftsordnung die mittelalterliche Bedarfsdeckungswirt
schaft gegeniiber. Der Bedarfsdeckung galt das Sinnen und
Trachten einst ebenso wie heute, nur dafl die heutige Bedarfs
deckung infolge der quantitativ und qualitativ so enorm ge
steigerten Bediirfnisse unendlich viel schwieriger geworden ist;
viel mehr rasche EntschluBkraft erfordert sie und viel wich
tiger ist das »Erwerhsstreben: geworden. Auch der mittel
alterliche Handwerker wollte erwerben und erst recht der
Handel, der Groflhetrieh, der Verlag in der damaligen Zeit;
aber der moderne Industrielle, der moderne Kaufmann mull
viel schneller wagen und viel mehr wagen, sie konnen rascher
gewinnen, aber auch rascher verlieren. Und dazu kommt noch
ein anderer besonders wichtiger Unterschied, auch wieder nicht
im Wesen, aber im Grade: Das »Kapital« spielt in der moder
nen Wirtschaft eine unendlich vie I wichtigere Rolle als in der
gemachlicheren Wirtschaft der Vergangenheit.
Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne ist die Gesamtheit der
Guter, die aus dem fortlaufenden Produktionsprozef nicht fur
Konsumzwecke herausgenommen werden, sondern im Inter
esse der Reichtumsvermehrung in der Produktion weiter
arbeiten. Kapital ist »vorgetane Arbeite. Ein produ
ziertes Produktionsmittel, also ein technisches Ergebnis, ist
noch nicht ohne weiteres Kapital. Eine noch so wunderbar
konstruierte Arbeitsmaschine wird erst dann Kapital, wenn
sie so in den Arbeitsprozef eingegliedert werden kann, daB
dadurch in zweckmafliger Verbindung mit Arbeit und Boden
kraft die fur die Bediirfnisbefriedigung zur Verfiigung stehen
den Gutermengen vermehrt werden, mit einem Worte, wenn
dadurch die Arbeit produktiver ausgestaltet werden kann.
Man konnte nun versucht sein, von Kapitalismus alleweil dann
zu sprechen,wenn mit Hilfe von »vorgetaner Arbeit« produ-

. ziert wird, Da das aber bei jeder irgendwie vorgeschrittenen
Wirtschaftsweise der Fall ist, wurde mit dem viel umstritte-
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nen Wort lediglich eine Tatsache bezeichnet, deretwegen jeder
Streit sinnlos sein wurde. Kapitalismus ist nun aber einmal
ein Kampfwort geworden wie kaum ein zweites in der Gegen
wart. Sehen wir an einer so ma13gebenden Stelle, wie es das
Handworterhuch der Staatswissenschaften ist, nach, was es
fiir eine Bewandtnis hat mit dem Kapitalismus, so lesen wir
da (in dem von LUDWI G POHLE verfa13ten Artikel »Ka
pitalismus«): I>Der Ausdruck Kapitalismus ist seinem Ursprung
nach nicht ein wirtschaftlicher Begriff, sondern. ein politisches
Schlagwort« • •. «Seinem Ursprung nach laftt sich Kapitalismus
definieren als die bestehende Wirtschaftsverfass unggesehen durch
die Brille des Sozialismus.«
Setzen wir die gefarbte Brille ab und betrachten das heutige
Wirtschaftssystem in seiner wirtschaftlichen Eigenart, so
konnen wir unter Beiseitelassung aller soziologischen Neben
wirkungen sagen: Kapitalismus nennen wir ein I neinander
greifen der Einzelwirtschaften; die grundsiitzlich. durch ein mit
Kapitalrisiko oerbundenes individuelles Gewinnstreben zum
Fortschriue angetrieben. und durch Konkurrenz in Ordnung ge
halten icerden, DieseDefinitionbedarfeinerErlauterung:Grund
satzlich kann in unserer Wirtschaftsordnung jeder selbst ent
scheiden, wo uud wie er sich betatigt und insbesondere wie er
die ihm zur Verfiigung stehenden materiellen Mittel verwen
den will. Der wirtschaftliche Fortschritt verlangt, daB das nach
dem Wirtschaftsprinzip erfolgt, also so, daf mit gegebenen
Mitteln moglichst viel erreicht wird. Dem, der als Einzelwirt
wirtschaftlich handelt, winkt als Pramie ein erhohtes Einkom
men; so wird das individuelle Gewinnstreben zum Antriebe fiir
wirtschaftlich zweckmafliges Handeln. Ihm verdanken wir
die gro13en wirtschaftlichen und organisatorischen Fortschritte.
Jeder, der mit seinem Tun und Lassen innerhalb der kapita
listischen Wirtschaftsordnung steht, tragt seine eigene Haut
und- das ihm zur Verfiigung stehende Kapital zu Markte.
Mit jeder Produktion ist notwendig Kapitalrisiko verbunden;
es wird in der bestehenden Wirtschaftsordnung regelmallig
nicht von der Gesamtheit getragen, sondern von dem Einzel
nen. Der Unternehmer, insbesondere der Kapital verwirt-
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sehaftet, wird mit dem Verlust seines Vermogens, seiner sozi
alen Stellung bestraft und er kann nieht so leieht wie der Ar
beiter darauf reehnen, wenn er arbeitslos geworden ist, einen
Posten zu finden, der ihm eine ahnliche Vergtitung und ahn
liehe Verwendung siehert wie bisher. Nieht selten wird er ge
zwungen, viele Sprossen auf der sozialen Stufenleiter herunter
zuklettern. Starker als dureh eine derartige Risikotibernahme
kann denen, die die Verantwortung Itir das Wagen und das
Wagen in der Volkswirtsehaft zu tragen haben, der Ernst und
die Bedeutung ihrer Aufgabe nieht zum BewuIltsein gebraeht
werden.
Nun hore ieh schon den Einwand: Ein Siehauslebenlassen der
kapitalistisehen Instinkte im Unternehmertum miisse aber
doeh zu moraliseh und sozial hochst bedenkliehen Erscheinun
gen Iuhren.
Gewifl kann das in manehen Fallen so sein und das Bedenk
liehe dieser Tatsaehe darf nicht verkannt werden. Aber ge
rade in der gegenwartigen Wirtsehaftsordnung sind starke
Sehranken aufgerichtet, die ein unerwtinsehtes Ausleben der
kapitalistisehen Instinkte jedenfalls in groQerem Ausmalle
verhindern. Da ist zunachst der Erwerbstrieb der Kapitalisten
als soleher eine wiehtige innere Sehranke, die den Einzelnen
zwingt, das, was er erworben hat, gerade dann, wenn er ein
reieher Mann ist, nur zum kleineren Teile fur sieh, zum weit
aus gro13ten Teile fur andere zu verwenden. Der Milliardar
wird von den vielen MiHionen, tiber die er [ahrlich neu zu ver
Iugen hat, nur einen ganz geringen Teil fur sich selbst aus
geben, sein kapitalistischer Geist, sein Streben nach mehr,
drangt ihn, seine Mittel zur Verfiigung zu stellen, sei es direkt,
sei es dureh Vermittlung der Banken, zum Bau von neuen
Fabrikanlagen, zur Vergroflerung der verschiedenen Unter
nehmungen, gewiflzunachst im eigenen Interesse; aberindem
er so handelt, maeht er sein Kapital zugleich nutzbar fur die
Massen der Arbeiter, indem er mehr Arbeitsgelegenheit schafft.
Er sorgt dafur, dall nicht nur die bisherigen Arbeiter, sondern
weitere Hunderte und Tausende, wie es bei einer wachsenden
Bevolkerung notwendig ist, Arbeitsgelegenheit finden.
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Eine Schranke anderer Art ist die Konkurrenz: Wei! das Er
werbsleben in das Konkurrenzsystem eingespannt ist, kann
die Profitgier der Einzelnen den Konsumenten nicht beliebig
ausbeuten. Die Konkurrenz der anderen, die auch gerne ver
dienen mochten, hindert ihn daran. Sie ist so das beste Mittel,
urn an den wirtschaftlichen Fortschritten alsbald auch die
Massen der Arbeiter und der Konsumenten teilnehmen zu
lassen. Die Konkurrenz ist es auch, die die untuchtigen unter
den Unternehmerpersonlichkeiten fruher oder spater uner
bittlich zuruckdrangt. Da, wo sich aber in diesem kapitalisti
schen System Friktionen, Unbilligkeiten, Hemmungen zeigen,
vermag eine Gesetzgebung nachzuhelfen, die gezwungen ist,
auf die Stimmung der breiten Massen der Wahler Rucksicht
zu nehmen und die auf einer offentliohen Meinung fuflt, die
gegen nichts so argwohnisch ist, wie gegen die kapitalistische
Gewaltherrschaft. Man darf wohl sagen, daD davon getrieben
der Gesetzgeber nicht zu wenig, sondern eher zu viel nach dem
Rechten im Wirtschaftsleben sieht.
Die Konkurrenz ist weit davon entfernt etwas Ideales zu sein,
aber wir mussen schon zugeben, daf das Gewinnstreben auf
der einen, die Konkurrenz auf der anderen Seite Fortschritt
und Ordnung in der Volkswirtschaft so miteinander verbinden,
wie es sonst kein Wirtschaftssystem auf Grund der weitaus
holenden aIle Lander der Welt umspannenden Arbeitsteilung
vermag. Die Konkurrenz wird ihre Aufgabe urn so besser er
fiiIlen konnen, je weniger sie »frei« im Sinne von ungezugelt
und daher ruinos ist.
Das individuelle Kapitalrisiko setzt Privateigentum auch
an den Produktionsmitteln voraus. Was das Privateigen
tum volkswirtschaftlich bedeutet, wie notwendig es fur die
Ordnung und den Fortschritt ist, ergibt sich aus fol
genden Uberlegungen: 1. Das vererbliche Privateigentum
spornt zum Erwerbe an und setzt der Konsumtion Schranken;
2. Das Privateigentum macht das tiber das unmittelbare Kon
sumtionsinteresse hinausgehende wirtschaftliche Interesse der
einzelnen Eigentiimer zum Regulator des wirtschaftlichen
Lebens, es bringt Ordnung in die Gesellschaft, ubt eine Art
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»hausvaterliche Gewalt«(Rodbertus) aus. Die Bestellung und
Durchfiihrung der Produktionsleitung macht schon heute
Schwierigkeiten genug, die aber noch viel graOer sein wurden,
wenn das Privateigentum seine Rolle ausgespielt hatte. Auf
Grundlage des Privateigentums entscheidet das wohlverstan
dene wirtschaftliche Interesse z. B. bei der Aktiengesellschaft;
ohne Privateigentum wurden auller den wirtschaftlichen In
teressen eine Fiille von aullerwirtschaftlichen Gesichtspunkten
ilamentlich solche parteipolitischer Art - im weitesten Sinne
des Wortes -, ausschlaggebende Bedeutung erlangen zum
Schaden der Volkswirtschaft.
Den unleugbaren Vorteilen des .Privateigentums steht gegen
iiber, dafl insbesondere das Privateigeritum an den Produk
tionsmitteln den Besitzern eine wirtschaftliche, soziale, manch
mal auch politische Macht vermitteln kann, die volkswirt
schaftlich nicht mehr zu rechtfertigen ist. Doch die volkswirt
schaftliche Entwicklung hat hier eine Reihe von wertvollen

.Korrekturen gebracht. So ist es - namentlich unter Aus-
nutzung der verschiedenen Gesellschaftsformen - immer
mehr moglich geworden, das wirtschaftliche Fiihrertum von
der durch das Privateigentum gegebenen unmittelbaren Ver
fiigungsgewalt iiber Kapital loszulosen ; der Zusammenschlufl
der Arbeiter, der Konsumenten, die starke politische Macht
der breiten Massen, der Argwohn der offentlichen Meinung
tragen das Ihrige dazu bei, in Verbindung mit einer sozialen
Gesetzgebung unerwiinschte Begleiterscheinungen des Privat
eigentums zuruckzudrangen , insbesondere aber: die Gesamt
gestaltung der weltwirtschaftlichen Produktion befiehlt ihrer
seits dem Kapital »einzusteigenei -weigert es sich eigenwillig,
will der einzelne Kapitalist den Herrn spielen, so wird er regel
mal3ig mit einem Gewinnverlust bestraft. Mit Recht spricht
man daher - das tut beispielsweise auch NAPHTALI in seinem
Buche iiber Wirtschaftsdemokratie - von einem »Gesetz«
der abnehmenden Herrschaft des Eigentums iiber den
Menschen.
Die auf dem Gewinnstreben und dem Privateigentum der ein
zelnen beruhende Konkurrenz wirkt sich am »Markt «, d. h. bei
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dem regelmalligen Zusammentreffen von Angebot und Nach
frage fur die fertigen Gtiter sowohl wie ftir die Produktions
mittel aus. Dabei bildet sich der Preis. Er hilft entscheidend,
daB sich das Wirtschaftsprinzip in der Tauschwirtschaft ver
wirklicht. Er reguliert die Nachfrage durch Ausschluf weni
.ger wichtiger Bedurfnisse und er treibt das Angebot an, Ar
beit, Kapital und Boden so zu neuen Erzeugnissen zu kombi
nieren, das sich volkswirtschaftlich ein hochstmogliches Er
gebnis daraus ableitet. DUTch den Preisbildungsprozeji WiTd
ein Wirtschaftsplan aufgestellt und realisiert, kein starrer, am
griinen Tisch konstruierter, sondern ein im Leben und durch das
Leben Tag fiir Tag neu gestalteter Wirtschaftsplanl In diesem
Sinne ist die kapitalistische Wirtschaftsverfassung auch die
denkbar beste Wirtschaftsordnung. Die ungeheure Mannig
faltigkeit der Rohstoffe, der Halbfabrikate, der Grenzfabikate
der Konsumtions- und der Produktionsmittel, der ununter
brochen in millionenfacher Variation sich vollziehende Guter
austausch, der unzahlige Einzelwirtschaften in der ganzen
Welt miteinander inVerbindung bringt, verlangtein elastisches
und automatisches Mittel, urn das Ineinandergreifen der Ein
zelwirtschaften so reibungslos wie moglich zu bewerkstelligen.
Dieses Mittel kann nicht durch die Offentliche Gewalt, etwa
mit Hilfe statistischer Feststellungen geboten werden; die
Statistik hat dabei den fatalen Fehler, daB dann, wenn ihre
Ergebnisse verOffentlicht werden, sie schon nicht mehr stim
men. Es gibt nur ein Mittel, das die erforderliche Elastizitat
und automatische Wirksamkeit verburgt, mid das ist der am
Markt sich bildende Preis. Er ist tatsachlich der groBe prompt
wirkende Organisator am Markte, er ist Ordner nicht nur fur
die fertigen Guter, sondern auch fur die Produktionselemente.
Namentlich hat der Preis fur die Arbeit und ganz besonders
auch der Preis fur die Kapitaldisposition, der Zins, in der ge
samtvolkswirtschaftlichen Ordnung eine sehr grofle Bedeutung.
Mag bei der Preisbildung mancherlei Unerwunschtes und Un
gerechtes mit unterlaufen, im groflen ganzen gesehen ist der
Konkurrenzpreis als Regulator der Volkswirtschaft durch
nichtszu ersetzen, das auch nur entfernt dieselben Dienste
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leisten konnte. Der Preis als Regulator am Markte setzt aber
Konkurrenz voraus, nicht wilde, atomisierte Konkurrenz, aber
doch Konkurrenz, und zwar auch bei denProduktionsmitteln,
also auch beim Kapital. Das macht aber wieder Privateigen
tum an diesen Produktionsmitteln, also eine kapitalistische
Wirtschaftsordnung erforderlich.
Wiirden aIle produzierten Giiter gleichmaflig verteilt, so wiirde
an die einzelnen jeweils verhaltnismaflig wenig mehr entfallen,
als heute etwa ein Arbeiter bekommt. Und man brauchte sich
nicht zu verwundern, daJl fast alles konsumiert wurds, Dieser
Untersehied zwischen reich und arm ist schon ein Mittel, um
Kapital zu bilden, dessen entseheidendeBedeutung fur jedes
Wirtsehaftssystem von keinem Sachverstandigen bestritten
wird. Noeh mehr tragt zur Kapitalbildung das Gewinnstreben
der Unternehmer bei. Nicht nur, daJl dadurch der Gtrterer
zeugung und dem Giiterumsatz immer wieder neue zweck
mafligereWege gewiesen und geebnet werden, die Mittel selbst,
die der Unternehmer gewinnt, werden zum weitaus iiberwie
genden Teil der Volkswirtsehaft in Form des so wiehtigen
Kapitals zugefiihrt. Es ist schon so, wie ein hervorragender
Nationalokonorn gelegentlieh gesagt hat (BOHM-BAWERK),
die Handlungen sind weiser und weitreichender im volkswirt
sehaftlichen Leben als die Gedanken der Handelnden, die
wirtsehaftliehe Vernunft bedient sieh gewissermaJlen rnensch
licher Begierden und Triebe, ja sogar menschlicher Schwachen,
um wirtsehaftliehen Notwendigkeiten gereeht zu werden. Wir
waren ein gut Teil weiter in der fur den sozialen Frieden so
wiehtigen sozialokonomischen Erkenntnis, wenn man endlieh
begreifen woIlte, daJl das Gewinnstreben keineswegs ein not
wendiger Gegensatz zu dem Dienst am Volke ist, daJl gerade
die groJlen Gewinnstreber, wie ich gelegentlich einmal in an
derem Zusammenhang ausfiihrte, die RATHENAU und FORD,
CARNEGIE und ROCKEFELLER, der Bankmann SIEMENS ebenso
wie der Ingenieur SIEMENS, indem sie Gewinn erarbeiteten, das
volkswirtschaftliehe Kapital mehren halfen, sieher nicht weni
ger fur sozialen Fortschritt, fur Kulturmensehwerdung oder
wie man es sonst ausdrucken mag, getan haben als diejenigen,
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die Gesetzesparagraphen formulieren und dadurch nach auflen
Schildtrager der Sozialpolitik wurden.
Die groflen Dienste, die die kapitalistische Wirtschaftsordnung
uns bisher geleistet hat, und das mussen wir hoffen, auch in
Zukunftweiter leisten wird, durfen aber nun nicht dazu fuhren,
die Bedeutung dieser Wirtschaftsordnung zu uberschatzen.
Sie ist trotz allem nicht mehr als ein Werkzeug fur den Men
schen in seinem Kampfe mit der Natur. Daraus sind im spate
ren Verlaufe dieser Erorterungen noch Folgerungen zu ziehen.
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DIE LEISTUNGEN 1M ZEITALTER DES
KAPITALISMUS ·

I N allen Staaten gab es vom 15. bis zum 18. Jahrhundert
eine grofse Masse besitzloser armer arbeitsfiihiger Leute,

die ihren Unterhalt durch eine Erwerbstatigkeit nicht oder
nicht in ausreichendem Malle fanden und die infolgedessen
entweder bettelten oder hungerten und schliefllich starben. So
berichtet SOMBART mit der ausdrucklichen Feststellung:
»Die Tatsache des Massenelends wiihrend aller Jahrhunderte des
Friihkapitalismus und in allen europiiischenLiindern ist durch
eine hinreichende Menge von Belegen oerbilrgt.c In Deutsch
land rechnete man im 18. Jahrhundert in den geistlichen Ter
ritorien auf je 1000 Einwohner 260 Bettler. Anderswo war es
nicht besser: »Die Worte des Gesetzgebers: der Bettel nehme
je langer [e mehr zu, sind standige Formeln«. Damit vergleiche
man: 1m Jahre 1895 wurde fur das ganze Reichsgebiet eine
Zahlung der Arbeitslosen veranstaltet und zwar am 14. 6. und
am 2. 12., also einmal in der warrneren Jahreszeit bei starker
Beschiiftigung und einmal im Winter, wo zahlreiche Arbeiter
durch die Witterungseinflusse zu feiern gezwungen sind. Die
Arbeitslosen (mit Unfiihigen zusammen) machten im Juni
0,58 % und im Dezember 1,48 % der Bevolkerung aus. Be
zieht .man ihre Zahl nur auf die erwerbstatige Bevolkerung, so
waren es im Sommer 1,35 % und im Winter 3,46 %. Die Ge-
geniiberstellung redet eine deutliche Sprache. .
Dabei muf man aber noch wissen, daf die Bevolkerung Deutsch
lands um 1700 nur 14 bis 15 Millionen Menschen umfaflte, ge
gen Ende des 19. Jahrhunderts dagegen 56 Millionen. Es war
keine Kleinigkeit den groflen Bevolkerungszuwachs bei gleich
zeitiger Steigerung der Erwerbstatigkeit am Arbeitsmarkte
unterzubringen. v. ZWIEDINECK schatzt, dafl der Zuwachs
an Erwerbstiitigen in den letzten J ahren vor dem Kriege in
Deutschland jahrlich rund 650000 Menschen betragen habe,
undfahrt dann fort: »Die Aufsaugung dieses Jahreszuganges
wurde von der Wirtschaft ohne nennenstoerte Hemmungen, also
ohne wesentliche Steigerung der Arbeitslosigkeit vollzogen, man .
mufl daher sagen, die Wirtschaft war auf dieses Wachstum der
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Erwerbstiitigkeit eingestellt«; eine staunenswerte Leistung des
Kapitalismus.
Die Menschen wurden im'Zeitalter des Kapitalismus gesunder,
ihr Leben ganz wesentlich verlangert. Die mittlere Lebens
dauer stieg in PreuBen von 35,38 Jahren bei den Mannern und
37,99 Jahren bei den Frauen im Durchschnitt der Jahre
1867/77 auf 46,42 bzw. 50,03 im Jahrfiinft 1906/10. 1m Durch
schnitt der Jahre 1924/26lauteten die entsprechenden Ziffern
55,97 bei den Mannern und 58,52 bei den Frauen. Die Sterb
lichkeit betrug 1841/45 fiir das alte Reichsgebiet 26 pro 1000
Einwohner, 1913 nur 14,8 und 1927 sogar nur 12,0.
Es gelang in den letzten Jahrzehnten vor dem Weltkriege zu
dem, die materielle Lage der groBen Bev6lkerungsmasse iiber
raschend schnell zu bessern. In REDENS »Erwerbs- und Ver
kehrsstatistik des Konigsstaats Preuflen« (Darmstadt 1854)
wird berichtet, daB der hochste Durchschnittslohn im Regie
rungsbezirk Diisseldorf bezahlt worden sei, namlich 9 Silber
groschen pro Tag und Mann. Wie die Arbeiter damals mit
ihrem geringen Lohn auskamen, erzahlt der sozialdemokrati
sche Arbeiterfiihrer EDMUND FISCHER: »Zwar waren die
Lebensmittel in der Mitte des vorigen Jahrhunderts bedeutend
billiger als heute; aber das Brot war z. B. relativ teurer und das
billige westfalische Schwarzbrot ungemein schlecht. Die Woh
nungen und Kleider der Bergarbeiter waren wie das ganze
Leben sehr armlich, Irgendein Kulturbediirfnis war nicht vor
handen, hatte auch nicht befriedigt werden konnen.« Will
man noch weiter zuriickgehen, so mag man nachlesen, was Dr.
JOHANN FRIEDRICH ZOCKERT 1762 iiber die Naturge
schichte und Bergwerksverfassung des Oberharzes zu sagen
hat: Die Haushaltung des Bergmannes sei sehr »klein und ein
Ialtig«, von den geringen Verdiensten konne er sich nichts er
sparen; »sie sind bei ihrer Armut noch allemal Verschwender«,
Einige irdene Teller und T6pfe sei der ganze Hausrat. Der
Kleidervorrat bestehe aus seiner einzigen Puffjacke« ....
•Betten kennt der Bergmann nicht. Er liegt auf Stroh, deckt
sich mit der Puffjacke zu«,
Der durchschnittliche Tagelohn fiir Maurer und Zimmerer
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stieg in Berlin von 3 Mk. im Jahre 1882 auf 6,75 Mk. im Jahre
1908 und der Schichtlohn eines Steinkohlenbergarbeiters hob
sich von 3,98 im Jahre 1890 auf 6,02 Mk. im Jahre 1912. Ne
benher ging der Ausbau der sozialen Fiirsorge, namentlich im
Rahmen der Arbeiterversicherung. Wahrend die deutschen
Arbeiter bis 1912 rund 5 Milliarden an Beitragen fur die ver
schiedenen Zweige der Arbeiterversicherung aufgebracht
hatten, wurden ihnen bis dahin Vergiitungen im Gesamtbe
trage von tiber 9 Milliarden zuteil. Dazu waren beinahe noch
2,7 Milliarden reserviert. Die jahrlichen Leistungen der Ar
beiterversicherung tiberstiegen in den Jahren vor dem Kriege
jahrlich eine Milliarde Mark erheblich.
Die Lohnsteigerungen bedeuteten, da der Geldwert ziemlich
stabil war, eine wesentliche Besserung der Lebenshaltung der
Arbeiter. Der Fleischverbrauch stieg pro Kopf der Bevolke
rung im Gebiete des Deutschen Reiches von 13,6 kg im Jahre
1816 auf 48,5 kg im Jahre 1911 und erreichte im Jahre 1927
die hohe Durchschnittsziffer von 53,42 kg. Der Verbrauch
roher Baumwolle stieg von 0,34 kg pro Kopf jahrlich im Jahr
ftinft 1836/40 auf 7,6 kg im Jahre 1912. Auch der Verbrauch
von Wolle und Jute hatte schnell zugenommen. 1m Woh
nungswesen waren trotz vieler Miflstande im einzelnen doch
allenthalben entschiedene Verbesserungen festzustellen, die
unteren Schichten wohnten 1914 jedenfalls in den Stadten
durchweg weit besser, jedenfalls viel hygienischer als vor 50
oder 100 J ahren.
Trotz des stark gesteigerten Konsums und trotz einer Ausgabe
fur Heeresrustung, die in den letzten J ahren vor dem Kriege
den Betrag von anderthalb Milliarden erheblich tiberstieg,
brauchte Deutschland vor Kriegsausbruch nicht tiber Kapital
knappheit zu klagen: Der Durchschnittskurs der deutschen
3prozentigen Staatsanleihe stellte sich 1912 auf 80,11 %, man
begntigte sich mit einer Rente von 3,74 %. Die letzte grofle
deutsche Reichsanleihe im Jahre 1929 muf den Zeichnern
eine faktische Rente von durchschnittlich 9-10 % in Aus
sicht stellen ; und war dennoch ein arger Mi13erfolg !
Der im Vergleich mit der gesamten Entwicklung der vorher-
3 Weber, Kapitalismus
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gegangenen J ahrhunderte wahrhaft glanzende Aufschwung
der kapitalistischen Lander im allgemeinen und Deutschlands
insbesondere war nicht das Ergebnis eines unverdienten Glucks
falles, sondern muflte durch groGe Schaffensenergie, durch
Mut, immer wieder neue Wege einzuschlagen, durch unerhor
ten Aufschwung der Technik, aber auch durch verstandnis
volle Mitarbeit der Millionen Arbeiter hart erstritten werden.
Von 1871 bis 1912 steigerte sich in Deutschland die Produktion
der Stein- und Braunkohle urn mehr als das 7fache, diejenige
der Eisenerze urn das 4fache, die Zunahme des Roheisens und
Eisenerzverbrauchs bezifferte sich von 1885 bis 1912 auf
384,5 %. Die Leistungen der stationaren Motoren unserer
Elektrizitatszentralen stiegen in Kilowatt von 4872 im Jahre
1895-auf 1643000 im Jahre 1913. In der Landwirtschaft hoben
sich die Ernteertragnisse pro Hektar von 1881 bis 1913 bei
Weizen durchschnittlich urn 86 %, bei Roggen urn 75 %, bei
Hafer urn 81 %, bei Kartoffeln urn 47 %. Die Zunahme des
totalen Auflenhandels stieg von 1887 bis 1912 dem Werte nach .
von 6046 auf 19652 Millionen Mark, d. h. urn 225 %!
In der Nachkriegszeit hewies der Kapitalismus, daf er trotz
aller Hemmungen im Innern und von auflen her seine Spann
kraft und Anpassungsfiihigkeit nicht verloren hat. Setzt man
die Produktionsentwicklung der Industrie und Landwirtschaft
fur das alte Deutschland des Jahres 1913 mit 100 ein, so er
gibt sich fiir das J ahr 1928 im neuen Deutschland nach den
Berechnungen der Reichskreditgesellschaft eine Steigerung
auf 109,6.
Obwohl man Deutschland die Handelsflotte auf Grund des
Versailler Diktates zum weitaus groflten Teile geraubt hatte,
baute es sie in fast stiirmischem Tempo wieder auf, so daf
1925 bereits 60, 1927 sogar schon 73 % des Tonnagebestandes
von 1914 erreicht war, nun freilich durchweg an neuen, tech
nisch hochwertigen Schiffen.
Die Ausfuhr hat in Millionen Mark die Ziffern von 1913langst
iiberschritten, im .Iahre 1928 bereits urn rund 18 %, wobei
allerdings die inzwischen gesunkene Kaufkraft des Geldes zu
beriicksichtigen ist.
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Besonders eindrucksvoll ist es, wie unser Wirtschaftssystem
die hauptsachlich infolge aul3erordentlicher Kapitalverknap
pung von Zeit zu Zeit beangstigend grol3e Arbeitslosigkeit
immer wieder zum weitaus grol3ten Teile zu absorbieren ver
mag. Wir haben heute auf verringertem Boden rund 4 Milli
onen Arbeiter mehr zu beschaftigen als 1913. Das gewaltige
Mehr kann in der durch die vielen Noten der Nachkriegszeit
immer von neuem desorganisierten Volkswirtschaftnur mit
empfindlichen Zuckungen am Arbeitsmarkt untergebracht
werden. Die Zahl der verfiigbaren Arbeitslosen bezifferte sich
beispielsweise im Januar 1927 auf 2,42 Millionen, im Oktober
desselben Jahres nur noch auf 880000, d. h. die heimische Pro
duktion konnte nicht nur den natiiriichen Zuwachs an Arbeits
Iahigen infolge der Bevolkerungsvermehrung absorbieren,
sondern dazu noch innerhalb weniger Monate rund 18/ 4 Milli
onen Menschen, die bis dahin arbeitslos waren. Man komme
nicht damit, daf man ein Hauptverdienst daran der staat
lichenPolitik, so insbesondere derWohnungspolitik zuschreiht ,
wie das immer wieder gelegentlich gerne geschieht. In: einer
aul3erordentlich lehrreichen Studie »Beit rage zur Erklarung
der strukturellen Arbeitslosigkeit«, die ZWIEDINECK in den
Vierteljahresheften des Instituts fiir Konjunkturforschung ver
offentlichte, kommt er unter anderem zu folgendem Ergebnis:
"Es ist ein einfaches Rechenexempel, nachzuweisen, dafl dasDarniederli egen
des Wohnungsbau es in Deutschland eine Hauptursache der Arbeitslosigkeit
is t. An sich erscheint der Rii ckgang der Zahl der im Baugewerbe beschaf
tigten P erson en von 1907 auf 1925 gering, rund 16000 P ersonen 1925 weni
ger als 1907, das ist ein Rtickgang um 1,1%. Allein im Verhaltnis zur Ent
wicklung der Besetzung der anderen Gewerb e, die (abgesehen von der auch
mit dem Baugewerb e engstens verkniipften Industrie der Steine und Erden)
eine Ste igerung der beschiiftigten Personen zwischen 5,8 (Bekleidungsge
werb e) und 232% (elektrische Industrien) aufweisen , ist der kleine Ruck
schrit t ein auBerordentli ch gewichtiger Erklarungsgrund fUr die Arbeits
losigk eit. Denn hatte sich das Baugewerbe in dems elben MaBe entwickelt,
wie es dem Mittelwert des Wachs tums in den anderen Gewerb en entsprochen
hab en wiirde, das ist um 28,5 %, so wurde statt einer Verminderung der im
Bau gewerb e beschiiftigten P erson en eine Verm ehrung um 423000 zu ver
zeichn en gewesen sein, das ist etwa ein Fiinftel des Hochststandes der haupt
unterstiitzten Arb eitslosen. Hatte 1907 das Baugewerb e 11,32% aller ge
werblich tatigen P erson en beschaftigt, so sind es 1925 nur 8,42 % gewesen,"
8'
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J ede einzelne der hier mitgeteilten Tatsachen hat fur sich
allein vielleicht nicht allzu viel zu bedeuten, aber das Gesamt
bild ist doch so eindrucksvoll, daft man seine Beweiskraft fur die
Leistungsfahigkeit des Kapitalismus in der Vor- wie in der Nach
kriegszeit nicht wohl bezweifeln darf, vollends dann nicht, wenn
man sich an das Ergebnis des eehnjiihrigen. Experimentierens
im bolschewistischen Ruflland erinnert,
Ganz besonders wichtig ist es, da13 man sich die Bedeutung
des Ergebnisses einer tiefeindringenden Untersuchung klar
macht, die der Bonner Nationalokonom Heinrich Dietzel
iiber "Technischen Fortschritt und Freiheit der Wirtschaft' .'
(Bonn und Leipzig 1922) angestellt hat und das er selbst .
folgenderma13en zusammenfaflt : "Seitdem die revolutionare
Energie des Individuums entfesselt wurde, seitdem das Kon
kurrenzsystem herrscht, rauscht der Strom der Erfindungen :
post hoc et propter hoc. Kommt es zu einer Revolution der
Gesellschaft, welche eine neue, dem Ancien regime ahnelnde
soziale Ordnung ans Ruder bringt, dann wird die Revolution
der Technikbald nur noch eine schone Erinnerung sein.
Allein im reinen Ather der Freiheit konnte der Riesenflug
vor sich gehen; die Stickluft der "Organisation" muflte ihm
ein Ende bereiten". Die Geschichte der russischen Technik
seit 1918 bestatigt das; selten hat sich eine Regierung so
stark urn die technische Entwicklung bemiiht, aber in der
Stickluft der "Organisation" blieb der Erfolg hochst mager.



FONFTESKAP1 TEL

DER KAPITALISMUS AUF DEM WEGE ZUR
PLANWIRTSCHAFT

D IE Ergebnisse der theoretischen Forschung und der prak
tischen Erfahrung wiirden esbegreiflich erscheinen lassen,

wenn man von einem Ende des Sozialismus sprechen wurde.Tat
sachlich hort man aber in der Gegenwart viel hauf'iger von dem
Ende des Kapitalismus reden, und zwar auch von urteilsfahigen
Mannern, denen man gewiJ3 nicht vorwerfen kann, daD sie un
ter dem unmittelbaren Einflull der marxistischen Theorie stehen.
Dazu gehort auch SCHMALENBACH, der Begriinder der
deutschen Betriebswirtschaftslehre, ein Mann, der auf Grund

.seiner erfolgreichen Studien und seiner griindlichen Erfahrun
gen verdient, sehr ernst genommen zu werden, wenn er im
Namen der Wissenschaft spricht, also Urteile Iallt, die ihrern
Ziele nach als allgerneingiiltig respektiert werden sollen.
In den Mittelpunkt vielbeachteter AusfUhrungen, die SCHMA
LENBACH vor etlichen Monaten bei Gelegenheit der Tagung
seiner Fachgenossen machte, stellte er den Satz: »Dos Uber
handnehmen der fixen Kosten ist mit der Existenz der freien
Wirtschaft auf die Dauer unertriiglich, die freieWirtschaft mufl

.unter der Herrschaft der Jixen Kosten einer neuen gebundenen
Wirtschaft Platz machen.« Fixe Kosten sind nach SCHMALEN
BACH die Kosten, die in jedem Betriebe dauernd entstehen
ohne Riicksicht auf die GroDe des Absatzes. Zu den fixen
Kosten gehoren die gesamten Anlagen, die verzinst und abge
schrieben werden mussen ; aber auch die Kosten der Zentral
organisation des Werkes gehoren nach SCHMALENBACH zu
den fixen Kosten: Bei mafliger Konjunktur, wenn der Absatz .
und die Produktionsmengen gering sind, mull dieses Zentral
organ des Betriebes genau so viel und noch mehr leisten als in
Zeiten guter Konjunktur. Hier sei also auch eine Quelle von
Kosten, die ohne Riicksicht auf die Produktionsmenge ent
stehen, die also fixe Kosten sind. 1m Gegensatz zu diesen fixen
Kosten stehen die variablen oder proportionalen Kosten, die
im Verhaltnis zur wechselnden Beschaftigung des Werkes ein
geschrankt werden konnen. .Zu den variablen Kosten gehoren
insbesondere die Lohne,
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DaD die relative Steigerung del' fixen Kosten und eine relative
Senkung del' variablen Kosten fur zahlreiche industrielle Be
triebe in del' Gegenwart eine auflerst charakteristische Tat
sache ist, braucht nicht erst betont zu werden. SCHMALEN
BACH bringt dafur einige gute Illustrationen: Treten wir in
ein grolles Kesselhaus mit Staubfeuerung, so sehen wir zwei
lange Reihen von Kesseln und dazu Leitungen oben und unten,
dicke und dunne, lange und kurze, nul' ein einziger Mann steht
dabei und verschiebtjvon Zeit zu Zeit einen Hebel hier und
einen Hebel dort. Die Anlage verursacht offensichtlich wenig
Lohn, abel' hohe Zinsen und Amortisation. ' In den Arbeits
werkstatten ist es manchmal nicht viel anders. Einemoderne
Haderfrasmaschine hat nicht nul' wie ihre alten Vorganger
Zahne zum BeiI3en, sondern auch Arme und Finger und das
alles bewegt sich ewig zwangslaufig unverdrossen. Was ein
solcher Automat an Arbeitslohn erfordert, ist sehr wenig, abel'
was er 'an Zinsen und Abschreibungen friI3t, ist eine gewaltige
Menge und diese Zinsen und Abschreibungen sind fixer Natur.
Was folgert nun SCHMALENBACH aus derartigen Beispielen:
Wenn die Preise fallen.idann hat es keinen Zweck, diesen Preis
fall durch Produktionsverminderung auszugleichen. Es ist
billiger, unter den durchschnittlichen Selbstkosten weiter zu
produzieren. Del' Verlust ist kleiner als er sein wurde, wen n
man die Produktion verringern wurde. Die Kosten muflten ja
doch fast gleich bleiben, da die proportionalen Kosten nicht
erheblich ins Gewicht fallen. Die fixen Kosten drangen abel'
nicht nul' dahin, da13 del' Betrieb seine Kapazitat trotz man
gelnder Nachfrage voll ausnutzt, sie sind zugleich del' Anla13
dafur, da13 del' Betrieb tiber die gegebene Nachfrage hinaus
noch vergroflert wird. In jedem Betriebe gibt es namlich einige
Anlagen, die nicht voll ausgenutzt sind, die abel' doch viele
fixe Kosten erfordern. Die Betriebsleiter werden sich daher
bernuhen, den Betrieb bis zu seinem Optimum zur Entfaltung
zu bringen, urn auch die bis jetzt noch nicht ganz ausgentitzten
Anlagen bessel' beschaf'tigen zu konnen, So drangt alles auf
eine tibergro13e Kapazitat hin, die von del' Nachfrage nie oder
nul' selten erreicht wird. Infolgedessen mu13 die Konkurrenz
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ruinose Formen annehmen; dieses flihrt zur Grlindung von Kar
tellen, zur Vertrustung. Die fixen Kosten zwingen nach
SCHMALENBACH einen Industriezweig nach dem anderen
aus der freien Wirtschaft heraus und in die gebundene Wirt
schaft hinein,
In halbwegs kraftigen Staaten konnten aber so machtig gewor
dene Gebilde wie die Kartelle nicht nach ihrem Belieben schal
ten und walten. SCHMALENBACH ist vielmehr davon tiber
zeugt, daf wir »in nicht zu ferner Zeit zu einem Zustande
kommen mtissen, den auch die Zlinfte besaflen, die Monopol
gebilde der neuen Wirtschaft mlissen ihr Monopol vom Staate
empfangen und auf der anderen Seite uberwacht der Staat die
Einhaltung der aus den Monopolen entspringenden Pflichten«.
Damit sei die neue wirtschaftliche Epoche da, sie sei»im
Grunde genommen nichts anderes als die Erflillung der Vor
aussagen des groBen Sozialistischen MARX«, »seine Vorstel
lungen von der Zukunft der Wirtschaft sind es,die wirsich er
Fullen sehen«. Folgerichtig sind fur SCHMALEKBACH die
neuen Wirtschaftsfuhrer, wie er sich in einem Zeitungsaufsatz

. ausdruckt, die »Vollst recker des marxistischen Testaments«.
Zugegeben werden mull, daf fur die Kartellbildung das Ver
haltnis des Umfanges des stehenden Kapitals zum fllissigen
Kapital von groBer Bedeutung ist. Das ist von der Volkswirt
schaftslehre stets betont worden. Die Tendenz, das stehende
Kapital optimal auszunlitzen, flihrt ja so leicht zu einem tiber
rnafligen Wettbewerb, zur ruinosen Konkurrenz. Festes Real
kapital kann in der.Regel nur unter fast volligem Verlust eben
dieses Kapitals aus der Produktion zurlickgezogen werden.
Die dauernde Einschrankung oder gar Stillegung der Produk
tion ware ja gleichbedeutend mit Preisgabeeiner kostspieligen
Anlage. So bleibt also nichts librig, als den ruinosen Konkur
renzkampf durch Vereinbarungen unter' den Konkurrenten
zu beendigen: Interessengemeinschaften und Kartelle ent
stehen.
SCHMALENBAGH liberschatztjedoch die praktische Bedeu
tung dieser Gedankenreiheerheblich; weil er denUnterschied
zwischen wirtschaftlich optimaler undtechnischmaximaler
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Ausnutzungsmoglichkeit ubersieht. Nicht deshalb, weiltech
nisch noch viel mehr produziert werden kann, wird der Unter
nehmer bemuht sein die Produktion auszudehnen, sondern
nur weil und insoferne unter Wurdigung aller Umstande,
insbesondere auch bei Berucksichtigung der jeweiligen Markt- .
verhaltnisse sich wirtschaftlich die Aussicht auf erhohten Ge
winn bietet, wird er den Kampf mit der Konkurrenz auf
nehmen. Dieser Kampf ftihrt dann schlie13lich von einer rui
nosen zu einer geregelten Konkurrenz.
Aber ist damit wirklich der Anfang einer neuen Wirtschafts
ordnung gegebenoder gar ein Stuck von der sozialistischen
Wirtschaftsordnung verwirklicht, an die KARL MARX dachte?
Will man zu einem klaren unbefangenen Urteil kommen, so
mull man die Kartelle und ahnliche Bindungen vorurteilsfrei
betrachten konnen, das Wesen der Dinge zu trennen verstehen
von zufalligen Fehlern, die damit verbunden sein konnen, aber
nicht verbunden sein mussen, Mit der Forderung, die Kartelle
vorurteilsfrei zu betrachten, predigt man allerdings in der
Regel tauben Ohren, aus einer Reihe von Grunden: Solange
die Konkurrenz nicht von auflen her geregelt ist, fehlt eine be
stimmte Stelle, die man fur die Preisbildung verantwortlich
machen kann. Nach erfolgter Kartellierung erscheinen die
Kartelle als Trager der Preisbildung und damit ist ein be
stimmtes Angriffsobjekt fur diejenigen gegeben, die mit den
Preisen nicht einverstanden sind. Dazu kommt, dafl ohne
Verbandsbildung die Produzenten unter Umstanden verhalt
nismallig lange gezwungen gewesen waren, mit Verlust zu ver
kaufen, eben weil die sinkenden Preise mit Rucksicht auf das
investierte Kapital nicht ohne weiteres Einschrankung der
Produktion nach sich ziehen. Auf die Dauer wird diese aber,
wie die Erfahrung immer wieder bestatigt hat, trotz des Uber
wiegens der fixen Kosten unvermeidlich; ja aus naheliegenden
psychologischen Grunden wird das Angebot nach ruinoser
Konkurrenz haufig noch enger als notwendig ware - zum
Schaden der Konsumenten. Diese hatten, wie sich aus der
Geschichte gerade der grolsen Kartelle ergibt, in der kartell
losen Zeit im Durchschnitt gesehen keineswegs billigere Preise
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zu bezahlen, aber die Preisschwankungen waren sehr viel
groller und menschlich begreiflich istes, daf dann die Erinne
rung an die billigeren Preise der Vergangenheit starker haften
blieb als die Erinnerung an die hohen Preise, die die allzu
billigen Preise zeitweise ablosten.
Sieht man die Dinge ganz nuchtern an, wie sie sind, ohne
Rucksicht auf die mannigfachen Miflbrauche, die auch mit
einem an und fur sich guten Instrument getrieben werden
konnen, so wird man in den Kartellen nichts anderes zu er
blicken haben, als Organisationen, die eine ruinose und damit
unzweckmaflige Konkurrenz zu einer geregelten Konkurrenz
machen. Das ist nicht Negation, so_t!geJ:!1 Bejahung der Kon
kurrenzwirtschaft. Die Konkurrenz ist das eigentliche Ord
nungsprinzip der bestehenden Wirtschaftsordnung. Sie zwingt
die Unternehmer, den Konsumenten an neuen Produktions
fortschritten Anteil zu gewahren. Dazu ist aber eine ruiniise
Konkurrenz nicht erforderlich. Diese ungeregelte ruinose
Konkurrenz ist ihrer Art nach kein Ordnungs- sondernein
Unordnungsprinzip. Wird die Tendenz eines zu starken An
gebots durch gemeinschaftliches Vorgehen dahin gebracht,
dall sie dem realen wirtschaftlichen Kraf'teverhaltnis ent
spricht, so ist das privatwirtschaftlich und volkswirtschaftlich
nur zu begruflen. Auch aus sozialpolitischen Grunden ist nichts
so wenig erwunscht als zu starke Preisfluktuation.
Es ist sonderbar, wie sehr in der offentlichen Meinung das Ur
teil tiber Kartelle einerseits und Gewerkschaften andererseits
auseinandergeht, wobei die Gewerkschaften durchweg wesent
lich gunstlger beurteilt werden wie die Kartelle. Und doch
handelt es sich in beiden Fallen urn Marktorganisationen, die
durch einheitliches Vorgehen die Preise und Leistungen regeln
und den Versuch machen wollen, die Marktbedingungen fur
langere Zeit zu ordnen. Das kann hier wie dort nicht geschehen
durch blolle Machtspruche, sondern durch Beeinflussung des
Marktes mit marktmafligen Mitteln, durch Beeinflussung der
Menge; die angeboten wird, oder durch Beeinflussung der
Kosten, die erforderlich sind, urn hier die produzierten Guter
an den Markt zu bringen, dort urn den unentbehrlichen Pro-
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duktionsfaktor so zweckmaflig wie moglich in die Volkswirt-
-schaft einzuschalten, Dabei ergeben sich aber schon bei der
Betrachtung der aulleren Wirksamkeit bemerkenswerte Un
terschiede. Die Kartelle beeinflussen lediglich die Preisbilrlung
eines meist ersetzbaren fertigen Produkts, die Gewerkschaften
dagegen den Preis eines unentbehrIichen Produktionsfaktors.
Die Kartelle drangen auf andere Kombination der Produktions
faktoren Boden, Kapital und Arbeit, die Gewerkschaften
schalten dagegen, wenn sie ihr wichtigstes Kampfmittel, den
Streik, handhaben, einen Produktionsfaktor ganz aus und ge
Iahrden, indern sie einseitig auf Erhohung des Preises fur den
ProduktionsfaktorArbeit hinwirken, nicht nur die Konj unktur
entwicklung, sondern auch die Neubildung des Iur die Pro
duktionsentfaltung so auI3erordentlich wichtigen Kapitals,
wenn und insoweit sie es durch ihr Vorgehen erreichen, daI3
von den Ergebnissen der gerneinsamen Arbeit mehr konsu
miert und weniger fur die zukUnftige Produktion gespart, zu
rUckgelegt wird. Eine groI3e mit den Kartellen verbundene
volkswirtschaftliche Gefahr ist die, daI3 sie bei sinkender Kon
junktur, insbesondere auch irn Interesse der Erhaltung von
unwirtschaftlich arbeitenden Grenzgebieten die Preise ihrer
Produkte kunstlich hochhalten und dadurch -den volkswirt
schaftlichen AnpassungsprozeI3 erschweren. Daraus, daI3 die
Kartelle . bernuht sind, die Produktion unter wirtschaftlich
optimalen und nicht unter technisch miiglichen. Gesichtspunk
ten zu regulieren, kann ihnen der Volkswirt keinen Vorwurf
machen, urn so weniger weil das durch die entsprechend ge
ringere Inanspruchnahrne des Kapitalrnarktes freiwerdende
Kapital nicht brach Iiegt, sondern anderswo in der Volkswirt
schaft arbeitet. So hatte es also schon eher Sinn, wenn man
einrnal aus der Gegenwart Schlusse ziehen will fur die Zu
kunft, die Gewerkschaften zurn Ausgangspunkt zu nehrnen;
denn es kann kein ZweifeldarUber bestehen, daI3 durch die
Gewerkschaften der Erfolg der bestehenden Wirtschaftsord
nung ernster gefahrdet werden kann als durch die Kartelle.
.J edenfalls kann von einer Ausschaltung der Konkurrenz durch
die Kartelle nicht die Rede sein. Auch der »Monopolist- steht
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nieht auJ3erhalb, sondern innerhalb der Konkurrenzwirtsehaft.
Er muJ3 auf den Grad und auf die Dauer der effektiven Nach
frage Rucksicht nehmen. Er hat mit den gegebenen Ein
kommensverhaltnissen zu reehnen und zu erwagen, daJ3 die
Teile des Einkommens Iur eine ganze Anzahl v on Bedtirfnissen

.zu dienen haben. Geht der Preis tiber eine gewisse Grenze
hinaus, so ist eine mehr oder minder starke Einschrankung
des Absatzes notwendige Folge. Dazu kommt die Konkurrenz
von Ersatzprodukten, von AuJ3enseitern im eigenen Lande so
wie auJ3erhalb des eigenen Landes und nieht zuletzt aueh die
latente Konkurrenz, die eine seheinbar geeinte Tausehpartei
im eigenen Scholle in sieh birgt. SCHMALENBACH betont
das letztere selbst gelegentlieh, ohne daraus allerdings die er
forderliehe Konsequenz zu ziehen. Die me isten Syndikate,
sagt er, »leiden entsetzlieh an der UngewiJ3heit ihrer Dauer
existenz. Diese UngewiJ3heit notigt die Mitglieder oft, sozu- .
sagen mit einem FuJ3e im freien Markte zu bleiben und sieh
ihrer Hoheitsreehte nieht leiehtsinnig zu entaullern«. Sehr be
zeiehnend ist aueh, daJ3 das machtige rheinisch-westfalische
Kohlensyndikat 1928 seine Preise niedriger festsetzen muJ3te,
als es naeh der Ermachtigung des Reiehskohlenrates moglich
gewesen ware. Die Lage des nationalen und internationalen
Wettbewerbs und die Hohe der Fraehten bestimmten die
Preise.
Die Kartelle und ahnliche Bindungen sind mithin keine Aus
sehaltung der Konkurrenz, sondern in demselben Sinne wie die
Konsumvereine oder die Arbeitergewerksehaften nur eine
andere Form, und zwar dem Wesen naeh eine zweckmafligere
Form fur die Austragung der Konkurrenzkampfe. Es ist
LIEFMANN durehaus zuzustimmen, die tausehwirtsehaft
liehe Organisation, die die vollkommenste Bedarfsbefriedigung
gewahrt, ist diejenige, die »gewissermaJ3en ein Monopol ist, auf
der Basis der freien Konkurrenz, ein Monopol des billigsten
Anbieters, bei dem aber, wenn er seine monopolistisehe Stel
lung ausbeutet, die Konkurrenz, d. h . der Konkurrenzkampf
immer im Hintergrunde steht, die .K onkurrenz muJ3 latent
immer wirksam sein, jederzeit zum Konkurrenzkampf Iuhren
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konnen, welcher die Ausntitzung der Monopolstellung ver
hindert. Monopol und Konkurrenz in diesem Sinne, d. h. M6g
lichkeit des Konkurrenzkampfes mussen also gewissermaBen
in labilem Gleichgewicht nebeneinander bestehen«, Es kommt
eben nicht darauf an, daf sich die Konkurrenz vor aller Augen
in einem wilden Kampf aullert, es gentigt, wenn sie hinter den
Kulissen bleibt, aber doch als Regisseur des auf der Buhne sich
abspielenden wirtschaftlichen Schauspiels tatig ist.
Eine staatliche Kartellpolitik, die darauf abzielt, die inneren
Spannungen innerhalb der Kartelle zu vertiefen, den Austritt
der einzelnen Mitglieder zu erleichtern, verkennt den volks
wirtschaftlichen Sinn der Kartelle. Sie ist aber auch sozial
politisch deshalb bedenklich, weil sie sich naturlich da am
meisten auswirkt, wo die Kartellfahigkeit am geringsten ist,
und das ist bekanntlich nicht das Gebiet der Schwerindustrie,
der GroBunternehmer, sondern vorzugsweise der Fall bei der
weiterverarbeitenden Industrie, die schon im Interesse der Er
haltung der kleineren und mittleren Unternehmungen die kar
tellmafligen Bindungen nicht entbehren kann. Damit soll
nichts gesagt sein gegen staatliche EinfluBnahme auf die Kar
tellbildung und Kartellpolitik an und fur sich. Das deutsche
Kartellgesetz hat ohne Zweifel schon durch die Tatsache seiner
Existenz - das wird wohl von allen Sachkundigen zugegeben
- auf den in den Kartellen naturnotwendigen Kampf urn die
Macht mafligend gewirkt.
Sicher ist nun aber, daf bei der Leitung der Kartelle ebenso
wie bei der Leitung der Genossenschaften und der Gewerk
schaften, aber auch der Aktiengesellschaften nicht anders wie
bei den kleinsten und groBen Einzelbetrieben privatwirtsehaft
liehe und volkswirtsehaftliehe Fehler gemacht werden.
SCHMALENBACH behauptet, daf bei den modernen Kar
tellen besonders sehlimme und sehwere Fehler gemaeht wur
den. Er wirft den groBen Kartellen sehwerste Verstolle gegen
das wirtsehaftliehe Prinzip vor, meint, daB ihre Kalkulations
methode ganz unzureiehend sei. »Eine Kalkulation, d. h. eine
wirtschaftliehe Uberlegung dartiber, ob Aufnahmefahigkeit
des Marktes und Vermehrung der Anlagen bzw. Erh6hung der
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Kapazitat in Einklang steht«, findet in den wichtigsten Fallen
»iiberhaupt nicht« statt. Wenn SCHMALENBACH solche Be
hauptungen aufstellt, ist er in seinem eigensten Gebiete als
Betriebswirtschaftler. Abel' gerade daf die Betriebswirtschafts
lehre stark und einfluBreich geworden ist, urn hier nach dem
rechten sehen zu konnen, dafl sie Wege weist, wie gebessert
werden kann, ist zugleich Iur uns beruhigende Gewiflheit, daf
es sich hier schliefilich doch immer noch urn Kinderkrankhei
ten handelt, die iiberwunden werden konnen und iiberwunden
werden mussen. Es gibt ja auch Beispiele genug dafur, dafl
die Kartelle ihrerseits auf klare durchsichtige Kalkulation del'
ihnen angeschlossenen Betriebe dringen - zeitweise haben die
sogenannten Kalkulationskartelle sogar eine iiberragendeRolle
gespielt - anderseits mag es in manchen Fallen auch geniigen,
auf Grund del' Kalkulationen del' einzelnen Betriebe die Lei
stungen del' Gesamtorganisation mtigliclist zweckmafsig in die
Volkswirtschaft einzugliedern. Das unbedingt Richtige wird
allerdings besonders bei den Kartellen, die gemeinsame Ver
kaufsstellen unterhalten, vielfach schon deshalb nicht zu er
reichen sein, weil den Mitgliedern fur Aufgabe des selbstandi
gen Verkaufs irgendwelche Garantien gewahrt werden miissen.
In solchen Fallen wird man sich abel' schon mit dem relativ
Besten zufrieden geben mussen. Doch auch derjenige, del'
dieser Kritik SCHMALENBACH voll zustimmt - aus del'
Praxis sind recht beachtenswerte Stimmen laut geworden, daf
SCHMALENBACH mit seinen Beanstandungen auch hier
viel zu stark verallgemeinert - kann nicht zugeben, daf mit
diesen Klagen iiber einzelwirtschaftliche Fehler irgend etwas
gesagt ist iiber den Wert oder Unwert, iiber Gegenwart oder
Zukunft einer volkswirtschaftlichen Ordnung.
Einen besonderen Ubelstand in del' neuzeitlichen Entwicklung
del' wirtschaftlichen Verhaltnisse erblickt SCHMALENBACH
darin, dafl nicht mehr so wie friiher eine gewisse Sicherheit
dafur gegeben sei, daf tiichtige leistungsfahige Menschen sich
durchsetzen. »In diesen groBen Monopolgebilden, die wir heute
VOl' uns sehen, sitzt del' gliicklich Arrivierte viel fester im
Sattel, als er friiher bei dem System del' freien Wirtschaft
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sitzen konnte; bei dem System der freien Wirtschaft muflte er
sich immer wieder aufs neue seinen Platz verdienen, heute hat
er das in viel geringerem Grade notwendig.« Irgendeinen Be
weis fur diese schwere Anklage bringt SCHMALENBACH
nicht bei. DaB auch bei der neuzeitlichen Entwicklung der
Dinge weniger Tuchtige hochkommen und sich langer in lei
tenden Stellungen halten als wunschenswert ist, dall die Her
ausfindung und Heranziehung des Fuhrernachwuchses viel zu
wunschen ubrig laBt, braucht nicht erst versichert zu werden.
Aber daf es so sehr viel schlimmer geworden ist, seitdem die
kartellmafligen Bindungen in der Volkswirtschaft eine so grofle
Bedeutung erlangt haben, wird man bis zum Beweise des Ge
genteils bestreiten durfen. Man hat mit Recht darauf hinge
wiesen, daf gerade diemeistgenanntenNamen in der kartellier
ten Industrie wie VOGLER, PONSGEN, REUSCH, SILVER
BERG, BOSCH »weder Erben noch Epigonen sind«, daf weit
aus die meisten von den Kartellftihrern von unten her zu den
Posten aufgestiegen sind, die sie heute besetzt halten, und daf
andererseits manche machtige Generaldirektoren, wenn die
von ihnen geleiteten Unternehmungen versagten, eben doeh
»abgesagt. und durch andere ersetzt wurden. Schon bei der
alten industriellen Familienunternehmung im Gegensatz zu
der landwirtschaftlichen Unternehmung war Vererbung der
Leitung gar nicht so hauf'ig, wie man zunachst annehmen
mochte und erst recht kann davon bei der modernen Groll
unternehmung und iliren Verbanden nicht die Rede sein.
Nicht gering ist die Zahl der Beispiele dafur, daf der ttichtige
kleine Unternehmer erst im Rahmen der Kartellorganisation
seine Fuhrerpersonlichkeit zur Geltung bringen konnte. In
der Regel haben in den groDen Verbanden doch nicht die
reichsten Personlichkeiten, sondern die klugsten Kopfe das
entscheidende Wort zu sprechen. 1st das wirklich der Fall,
dann ist dadurch am besten daftir gesorgt, daf die vielleicht
groflte Gefahr der Kartelle und verwandten Organisationen
gebannt wird, daf die »Selbstandigkeits-Sphare: der unteren
Organe zu sehr eingeengt wird, Liebedienerei an die Stelle per
sonlicher Tuchtigkeit tritt. Der seiner Aufgabe gewachsene
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Konzernleiter wei13, was Entschluflkraft und Personlichkeits
wert Iur den Erfolg bedeuten. Dabei darf auch nicht tiber
sehen werden, daf die Kartelle manchmal die Zerstorung
kleinerer und mittlerer Betriebeverhindern und gerade da
durch die Moglichkeiten individueller WirtschaftsfUhrung
sttitzen.
Uberaus lehrreich ist ein Vergleich zwischen Deutschland und
England hinsichtlich der Auswahl der Fuhrer, England ist bis
in die neueste Zeit das Land der Individualbetriebe geblieben,
dort hatten wir jedenfalls in der Vorkriegszeit verhaltnismallig
nur sehr wenige starkere wirtschaftliche Bindungen nach Art
der deutschen Kartelle und der amerikanischen Trusts. Es
wird aber allgemein heute zugegeben, daf kaum irgendwo das
Unternehmertum so versagt hat, so verknochert war wie in
England. Auch das spricht dagegen, dafl die kartellmafligen
Bindungen einem unfahigen Unternehmertum, einem, wie
SCHMALENBACH sagt, Parasitentum unter den Unternehmern
eine sichere Stellung gewahren. Ubrigens - ob es in den
Vereinigten Staaten, wo die »fixen: Kosten doch eine
noch weit groflere Bedeutung haben als in Deutschland auch
nur denkbar ware, daf ein beachtenswerter Theoretiker oder
Praktiker auftreten wurde, urn zu verktinden, daf dieser fixen
Kosten wegen der sozialistische Zukunftsstaat, wie sich KARL
MARx ihn dachte, unmittelbar bevorstehe ?
Bisher haben wir .angenomrnen, daf wenigstens der Ausgangs
punkt SCHMALENBACHS richtig gewesen ist. Er ist es aber
nicht, wenn und soweit SCHMALENBACH allgemeingultige
volkswirtschaftliche Schluflfolgerungen daraus ziehen will.
In zahlreichen Einzelbetrieben sind gewifl die sichtbaren fixen
Kosten, d. 'h . die Kosten, die bei der bloflen Besichtigung des
Betriebes als fixe erscheinen, relativ starker als die sichtbaren
proportionalen Kosten, wenn auch Iangst nicht so allgemein
wie SCHMALENBACH annimmt, gestiegen. Es ist zum min
desten sehr zweifelhaft, ob das fur die Volkswirtschaft in ihrer
Gesamtheit zutrifft, und darauf kommt es doch an, wenn man
tiber die Ordnung dieser Volkswirtschaft in der Gegenwart und
in der Zukunft ein maflgebendes Urteil fallen will. Wir dtirfen
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ohne Ubertreibung sagen, dafl fiir den Volkswirt eine 'der ern
stesten Sorgen fiir das wirtschaftliche Deutschland der Gegen
wart ist, dafl die proportionalen Kosten, die Lohne im weite
sten Sinne des Wortes zu stark gestiegen sind, dafl dadurch die
so unendlich wichtige Kapitalbildung gelahmt wird.
SCHMALENBACH sieht die Dinge einzelwirtschaftlich und
nicht volkswirtschaftlich. Denken wir an die Herstellung von
landwirtschaftlichen Maschinen. In dern Gebaude, wo diese
unmittelbar fertiggestellt werden, haben die fixen Kosten
wohl sicher relativ mehr zugenommen als die proportionalen.
Aber man muf die Maschinenherstellung und -Verwendung in
den gesamtwirtschaftlichen Prozef eingliedern. Denn es ist
mit der technischen Herstellung der Maschine als solcher nicht
getan. Dazu treten vorbereitende Arbeiten von den Studier
salen der Hochschulen bis zu den unmittelbar praktischen Auf
gaben der Konstruktionsburos, Handlertatigkeit, Transport
tatigkeit, Kontrolltatigkeit, Reparaturtatigkeit, Unterwei
sungstatigkeit usw. Die verfeinerte Arbeitsteilung bedingt
einen verfeinerten Verwaltungsprozef im Wirtschafts- und im
Staatsleben, eine vermehrte Bearntentatigkeit, Es entstehen
in Verbindung mit der industriellen Rationalisierung Hunderte
und Tausende neuer volkswirtschaftlicher Aufgaben, die neuen
Betrieben Arbeit geben. Nur so ist es zu erklaren, daf trotz
der Konzentrierungstendenz, die mit der relativen Zunahme
der fixen Kosten in manchen Betrieben verbunden ist, doch
im ganzen die Zahl der Betriebe in der Volkswirtschaft nicht
ab-, sondern zugenommen hat. Diese Feststellung ist mit der
SCHMALENBACHschen Theorie schlechterdings nicht zu ver
einbaren. Nach der Betriehszahlung vom Juni 1925 gab es im
Gewerbe 3489000 Betriebe. Das bedeutet im Vergleich zu
1907 eine Zunahme von mehr als 400000 Betrieben. Es darf
gegeniiber den Groflbetrleben, die die Aufmerksamkeit natur
lich in erster Linie auf sich lenken, und die SCHMALENBACH
ausschliefllich im Auge hat, doch nicht iibersehen werden, dafl
nach der letzten deutschen Betriebszahlung noch rund 53 %
aller beschaf'tigten Personen in Mittel- und Kleinbetrieben
tatig waren. Dabei rechnet die Statistik einer alten Tradition
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entsprechend bereits Betriebe mit mehr als 50 beschiiftigten
Personen zu Grof3betrieben. Wirkliche Grof3betriebe mit
mindestens 1000 Beschiiftigten gab es nach unserer letzten
Betriebszahlung nur 892, in allen waren 2,1 Millionen Per
sonen beschaftigt, wahrend in Industrie und Handwerk ins
gesamt 25781000 Personen tatig waren. Aus diesen Ziffern
ergibt sich zugleich wie sehr man regelmaflig die Bedeutung
des selbstverantwortlichen gewerblichen Unternehmertums
in Deutschland unterschatzt. Solange wir im Gewerbe noch
ein Heer von weit tiber drei Millionen selbstandige Unter
nehmer haben und solange dieses Heer sogar noch die Ten
denz hat sich zu vermehren, hat es mit dem »naturnotwen
digen« Ubergang zur sozialistisch-zentralistischen Planwirt
schaft noch gute Wege.
Bedauerlich ist auch, daf3 SCHMALENBACH der Frage nicht
nahergetreten ist, wie die starke Steigerung der fixen Kosten,
auf die er so gewaltige Bedeutung legt, denn eigentlich zu er
klaren sei. Er sagt nur ganz allgemein, etwas orakelhaft, »nicht
Menschen, sondern starke wirtschaftliche Kriifte sind es, die uns
in die neue wirtschaftliche Epoche hineinsreiben«. Ubersehen
ist dabei jedenfaIls, daf3 neben »immanenten wirtschaftlichen
Kratten- auch starke politische und sozialpolitische Krafte
am Werke sind, die auf rasche, vielleicht zu rasche Steigerung
der fixen Kosten hindrangen. An sich wurde gerade bei uns
die auf3erordentliche Hohe des Zinsfuf3es auf eine Verlang
samung in der Bewegung der fixen Kosten hinwirken mussen.
Wenn das nicht der Fall ist, so erklart sich das doch zu einem
guten Teile aus dem standig von auf3en kommenden Druck auf
Erhohung der Lohne, der in Deutschland undEngland zwei
fellos relativ d. h. im Vergleich zu der Produktivitat viel star
ker ist als in .den Vereinigten Staaten und der in seinen Wir
kungen in Deutschland noch gesteigert wird durch die in der
Nachkriegszeitgewaltig in die Hohegegangenen sozialenLasten
und die offentlichen Ausgaben fur sozialeWohlfahrts- und
Fursorgeeinrichtungen. Es solI daruber im Rahmen dieser
Abhandlungnicht irgendein sozialpolitischesWerturteil ausge
sprochen werden, aber Iestgestellt werden muf3 doch, daf3 da-

.. Weber, Kapitalismus
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durch schlielslich der Unternehmer, der ja die hoheren Lehne
nicht aus der eigenen Tasche bezahlt, gezwungen wird, unter
drei Moglichkeiten zu wahlen, ob er versuchen soll, die ver
mehrten Aufwendungen in Form von hoheren Preisen auf die
Konsumenten abzuwalzen, oder ob er weniger zurucklegt, also
in geringerem MaGe an der Kapitalbildung teilnimmt, oder
endlich ob er sich bemuhen soll, einen Teil der proportionalen
Kosten in fixe Kosten zu verwandeln, was notwendig ein ver
starktes Angebot und verscharf'ten Konkurrenzkampf nach
sich ziehen mull, woraus sich wieder die Kartellierung ergibt
als Mittel, nicht urn den Konkurrenzkampf auszuschalten, son-
dern ihn zu mildern. .
In diesem Zusammenhang ist auch noch darauf aufmerksam
zu machen, daf volkswirtschaftlich gesehen der Unterschied
zwischen fixen und variablen Kosten infolge sozialpolitischer
Eingriffe der Tendenz nach immer geringer wird. Die Fur
sorgegesetzgebung, die Arbeitslosenversicherung, die gesetz
lichen Bestimmungen tiberArbeiterentlassung bewirken doch,
daf die Volkswirtschaft in ihrer Gesamtheit auch fur den
nichttatigen Arbeiter dauernd Kosten aufbringen mull, die
mindestens in demselben Sinne fixe Kosten sind, wie sie
SCHMALENBACH fiir den einzelnen Betrieb in den Direk- "
tionskosten als gegeben betrachtet und die ja auch gewiG nicht
in ganz strengem Sinne "fixe Kosten sind, schon deshalb nicht,
weil bei Zu- oder Abnahme des Absatzes die Tantiemen der
Direktoren herauf- und heruntergesetzt werden.
Eine vorurteilsfreie Betrachtung der Dinge, wie sie wirklich
sind, zeigt, daf nirgendwo Krafte aufgezeigt werden konnen,
die notwendig zu einer Planwirtschaft im Sinne von KARL
MAHX Iuhren, dafl sich aber wohl Storungen und Hemmungen
geltend machen, die schliefllich zu einer Verarmung des
Gesamtvolkes Iuhren konnen trotz der kapitalistischen Wirt
schaftsordnung, wobei nochmals betont werden soll, daf der
Zusammenschluf als solcher in Kartellen und Gewerkschaften
nul' zu begrullen ist, weil dadurch die Ordnung am Markte, die
durch die Konkurrenz letzten Endes herbeigefuhrt wird, urn
so eher und zweckmafliger erreicht werden kann,
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Gar nicht aufgeworfen werden .soll die Frage, ob dennirgend
ein Beweis dafur erbracht werden kann, daB die mit den fixen
Kosten verbundenen Sorgen irgendwie in der sozialistischen
Wirtschaft vermindert werden konnen, Man darf insbesondere
nicht ubersehen, ' dafl das feste Realkapital in keiner Volks
wirtschaft dem [eweiligen Bedarf angepaBt werden kann, son- '
dern daf immerdie Tendenz da sein wird, dem ubermafligen
Bedarf in der Hochkonjunktur zu entsprechen. Infolgedessen
wird bei jeder Wirtschaftsverfassung nach Ablauf der Hoch
konjunktur das Bestreben, vorhandene »fixe Kosten- durch
vermehrte Produktion auszuniitzen, festgestellt werden
konnen,
Ahnlich wie SCHMALENBACH hat sich auch SOMBART durch
»Anschauungs dessen, was unmittelbar wahrzunehmen ist,
verleiten lassen, »den Schleier der Zukunft zu liiften«. Auch
er stellt bei dem kapitalistischen Wirtschaftssystem Alters-:
erscheinungen fest, glaubt, dall wir aus dem Zeitalter des Hoch
kapitalismus schon in das des Spatkapitalismus eingetreten
seien, der von selbst in das sozialistische System hineingleiten
werde. Wahrend SCHMALENBACH vorwiegend aus dem
rechnerischen Soll und Haben der Betriebe seine Schlusse
glaubt ziehen zu konnen, stehen im Mittelpunkte der SOM
BARTschen Betrachtungen offenkundige sozialokonornische
Anderungen. Es fragt sich, ob sie das Wesen des Systems ent
scheidend beeinflussen. SOMBART bejaht das, Er spricht
von einer inneren Neugestaltung unseres Wirtschaftssystems
durch zunehmende »Normalisierung«, »Organisierung«, »Sta
tisierung«,
)}Zunehmende Normalisierung«? Der kapitalistische Geist werde
edurchrationalisierte, in der Geschaftsfiihrung verschwinde
mehr und mehr das Intuitive, das Fingerspitzengefiihl, das
Gewinnstreben verringere sich, der Wagemut nehme abo Wenn
man aber bedenkt, dall die deutsche industrielleRationali
sierung trotz aller Vexationen durch eine kapitalfeindliche Ge
setzgebung, trotz der Reparationslasten, trotz einer fast er
druckenden Steuerlast in der Hauptsache mit Iremdem Kapi
tal durchgefiihrt wurde, das auch unter gunstigsten Urnstan-
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den mit 8-10% jahrlich zu verzinsen ist, so kann man von
abnehmendem ,Wagemut in unserer Wirtschaft doch wohl
kaum sprechen. Wenn man weiter daran denkt, daf die idylll
schen Zeiten, wo das Unternehmen iiberwiegend nur mit den

·leicht er zu uberstehenden Faktoren des eigenen Landes zu
rechnen hatte, dahin sind, daf die Weltteile naher aneinander
geruckt sind, dafl heute Konkurrenz von allen Seiten der Welt
in rasch sich andernden Formen droht, daf auch der mittlere
Geschaftsmann, wenn er Erfolg haben will, dieser Weltkon
kurrenz Rechnung tragen mull, so wird man auch der SOM
BART schen Versicherung, dafl die Zahl der »willbaren Um
standee immer groBer und groBer geworden sind, doch nur zo
gernd folgen konnen. Wir wissen sicherlich mehr wie unsere
Vorfahren tiber das, was wirtschaftlich in der Welt vor sich
geht, aber es fragt sich, in welchem Verhaltnis dieses Mehr zu
dem UnwiJ3baren steht, das der Kaufmann, der Industrielle
eigentlich wissen muflte, urn zuverlassig kalkulieren zu konnen.
Denken wir doch nur daran, daf die Lohntheorie, die heute in
den Kopfen der deutschen Arbeiter die herrschende ist, von
deren Fuhrern selbst »spekulative Lohntheorie« genannt wird.
Man wagt es selbst inZeiten niedergehenderKonjunktur hohere
Lehne zu fordern in der Erwartung, es werde den Unterneh
mern in Zukunft schon irgendwie gelingen, das Mehr heraus
zuwirtschaften. DaB die Unternehmer mit Rucksicht auf die
Begehrlichkeit der stark organisierten Arbeiter und die noch
groBere Begehrlichkeit des Fiskus in der Ausschiittung _von
Gewinnen vorsichtig geworden sind, sie lieber in dem eigenen
Betriebe weiter arbeiten lassen, das braucht man nicht zu
billigen, aber man kann es begreifen, jedenfalls ist das noch
langst kein Beweis dafur, dafl, wie SOMBART versichert, das
Gewinnstreben in der Volkswirtschaft verringert worden ist.
Ganz abgesehen davon, dall der Profit fur das kapitalistische
Unternehmertum sicher nicht das einzige Ziel ist, dem es folgt.
Die Freude am selbstandigen Gestalten, vor allem aber auch
die Freude an okonornlscher Macht darf man nicht aufler acht
lassen. Mit Recht hat man gesagt, dafl energische kraftvolle
Personlichkeiten die okonomische Macht urn so mehr anstreben,
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je mehr die politische Macht von der Einordnung in die Par
teischablone und der Ubernahme von all den Widerwartig
keiten, die damit verbunden sind, abhangig wird.
r>Zunehmende Organisierung«? Hier kreuzen sich die SOMBART
schen Beobachtungen mit denen SCHMALENBACHS. Auch
er sieht in der Kartellierung, in den genossenschaftlichen Be
trieben, in der VerstaatlichungNeues, aber auch er verwech
selt die aullere Form, die unablassigem Wandel unterworfen
ist, mit dem Wesen, er verwechselt den Schein mit dem Seine
BloJle einzelwirtschaftliche Lebensauflerungen der Unter
nehmer, der Arbeiter, der KonsuIIienten darf man, wie wir ge
sehen haben, nicht fur volkswirtschaftliche Wesenseigentiim
lichkeiten halten.
»Zunehmende Statisierung« endlich? Die spezifische, der hoch
kapitalistischen Periode eigentumliche »Expansionskonjunk
ture, d. h. der dem Hochkapitalismus eigentiimliche Rhythmus
des Aufstiegs und Niedergangs sei dahin gegangen und werde
in Zukunft sich nicht wieder einstellen, meint SOMBART. Ab
nehmeride Dynamik, zunehmende Statik des Wirtschafts
prozesses sei festzustellen. Sonderbar: Wahrend MARx das
Ende des Kapitalismus kommen sah, wei! seiner Meinung nach
die Wirtschaftskrisen immer verheerender wirkenmiiJ3ten.
sieht SOMBART das Ende des Kapitalismus deshalb kommen,
wei! er es verstanden hat, ein gut Teil der Krisengefahr, die in
der Jugendzeit des Kapitalismus unvermeidbar zu sein schien,
auszuschalten. SOMBART sieht hier den wahren Verlauf un
zweifelhaft besser als es einst MARx gesehen hatte und sehen
konnte. Wir haben aus den Erfahrungen der Vergangenheit
auch nach der Richtung gelernt, daJ3 wir die scharfen Kurven
in der Entwicklung unserer Wirtschaft in ein sanfteres Wellen
gekrausel verwandelt haben. Das ist urn so mehr anzuerkennen,
wei! da, wo die fixen Kosten iiberwiegen, die Anpassung sicher
schwieriger geworden ist. SCHMALENBACH weist darauf
mit Recht hin, uberschatzt allerdings wiederum die Bedeutung
der Tatsache erheblich: 1> Weil die proportionalen Kosten in so
hohem Grade fixe Kosten geworden sind, fehlt der Wirtschaft die
Fahigkeit der Anpassung der Produktion an die Koneumtion; und
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es tritt die merkwiirdige Tatsache ein, daft zwar die Maschinen
selbst immer. mehr mit automatischen Steuerungen oersehen wer
den, ... daft aber die Wirtschaftsmaschinerie im ganzen, die
grofte Volkswirtschaft ihre selbstiindige Steuerung verloren hot.«
Jedenfalls gelang es dem Kapitalismus trotzallem die Wirt
schaft allmahlich in ruhigere Bahnen zu lenken, insbesondere
sind offenbare Kinderkrankheiten glticklich tiberwunden wor
den. Deshalb sollte man doch eher davon sprechen, daf er in
ein kraftiges Mannesalter eingetreten ist. Von Altersschwache
des kapitalistischen Systems zeigt sich auch beim Prozeft des
wirtschaftlichen Lebens keine Spur.
JULIUs WOLF zitiert in den Auseinandersetzungen tiber die
Wandlungen des Kapitalismus LEO FFROBENIUS, der sich
fiber den Werdegang aller Prinzipien menschlichen Zusam
menlebens folgendermaBen auflert.: »Das Junge tritt ein mit
dem Ansprucli auf Hegemonie in allen Dingen, Neben ihm, das
'eben die Wucht des Ausdrucks hat, tritt alles zuriick; tinter sei
nem Einfluft bildet sich alles um, bis die machtvolle Eroberung
sich alles unterworfen und auf aile Gebiete tler Lebensiiufterungen
modifizierenden Einfluft ausgedehnt hat. Demit geht es unmerk
lich iiber in die suieite Form, die der Eingliederung; es wird Teil
eines Ganzen. Die in den Schatten gedriingten und beiseite ge
schobenen anderen Seiten der Kultur regen sich als Gemeinsam
keit, die dem Jungen seineti Platz amoeist,«
Mit Genugtuung wird man feststellen konnen, dafl man von
einem Abstreifen des jugendlich Sturmischen, des Unreifen
bei dem kapitalistischen Wirtschaftssystem sprechen kann..
von einer beginnenden Eingliederung in das Kulturganze.
Von einem allmahlichen Ubergang in die Planwirtschaft kann
in keiner Weise die Rede sein.
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WIE steht es nun, wenn wir von der Staatswirtschaft aus
und den in ihr liegenden Entwicklungstendenzen die neu

zeitlichen okonomischen Geschehnisse betrachten? Wieder
um.spricht auf den ersten Blick das aullere Bild dafur, - auch
SCHMALENBACH versaumt nicht darauf hinzuweisen 
da13 die staatliche Macht immer mehr Gebiete des okonomi
schen Lebens ordnet und bindet, sie insofern also aus dem Me
chanismus der Konkurrenzwirtschaft herausnimmt oder doch
herauszunehmen scheint. Wir beobachten nicht nur Staats
banken, Staatseisenbahnen, Staatsposten, staatliche Ver
sicherungen, sondern auch in zunehmendem Ma13e staatlich
beherrschte Landeszentralen fur Licht und Kraft, staatliche
Preisregelung fur Kohle, Kali, Wohnungsmieten, staatliche
Festsetzung von Lohntarifen usw. Aber man wird zunachst
schon einmal feststellen mussen, da13 sehr viele dieser staat
lichen Einrichtungen schon eine recht lange Geschichte haben.
Staatseisenbahnen gab es z. B. schon zu einer Zeit, die man als
die Zeit des Manchestertums, also des ubertriehenen freien
Wettkampfes zu bezeichnen gewohnt ist. Und auf der ande
ren Seite: Wir haben neuerdings in Deutschland das gesamte
Eisenbahnwesen aus dem staatlichen Machtbereich herausge
nommen. Das hat an sich deshalb nicht viel zu sagen, weil es
ja nicht freiwillig, sondern auf einen politischen Machtspruch
hin erfolgte, aber bedeutsam ist es doch, da13 die bisherigen
Erfahrungen genugend Zeugnis dafur ablegen, da13 im gro13en
gesehen, namentlich wenn man die auf den Eisenbahnen ruhen
den Tributlasten herucksichtigt, damit den Gesamtinteressen
nicht schlechter gedient ist als Iruher, wo der Staat noch ein
entscheidendes Wort mitzusprechen hatte. 1m ubrigen wird
auch der Anhanger der kapitalistischen Wirtschaftsordnung
gar nichts dagegen einzuwenden haben, da13 kollektive Be
durfnisse kollektiv befriedigt werden; denn im Grunde ge
nommen hei13t ja kapitalistische Wirtschaft nichts anderes als
moglichst rationelles Wirtschaften. Und es ware wahrschein
lich das Gegenteil einer rationellen Wirtschaft, wenn etwa die
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Versorgung der stadtischen Bevolkerung mit Wasser, Licht
und Kraft ganz der privatkapitalistischen Einzelkonkurrenz
.uberlassen bliebe. Doch auch da,wo der B esi tz verstaatlicht
oder kommunalisiert ist, hiitet man sich doch auf Grund man
cher iiblen Erfahrung, auch den Betrieb zu »sozialisieren«: da

. .wo man rechnerische Erfolge sehen will, drangen Staat und
Gemeinde selbst dazu, dafl ihr Betrieb nach »kapitalistischer«,
in der SOMBARTschen Terminologie nach »hochkapitalisti
scher« Methode verwaltet werden, also mit moglichst wenig
Bindung und mit moglichst wenig Biirokratisierung. Das
wiirde im Interesse der volkswirtschaftlichen Gesamtheit noch
viel deutlicher in die Erscheinung treten, wenn nicht die Be
triebe der offentlichen Korperschaften ebenweil sie jemand
gehoren, der iiber offentliche Macht verfiigt, gegeniiber der
privatwirtschaftlichen Konkurrenz bevorzugt wiirden: Die
deutschen 'St euergeset ze befreien fast durchweg die 6ffent
lichen Korperschaften von der Steuerpflicht; direkte und in
direkte Hilfsleistung durch die Beamtenschaft kommt den
'offent lichen Bet rieben nicht selten zustatten; auch bei der
Kreditbeschaff'ung spielt die hinter den 6ffentlichen Betrie
ben stehende Steuerkraft der Biirger eine nicht unwesent
liche Rolle.
Neuartige Erscheinungen, die mit der kapitalistischen Wirt
schaftsordnung nicht recht in Einklang gebracht werden kon
nen, sind allerdings die amtliche Festsetzung der Wohnungs
miete und die staatliche Festsetzung von Lohntarifen im Wege
der Verbindlichkeitserklarung. Aber gerade diese zwei Seiten
staatlicher Betatigung zeugen nicht fiir sondern gegen den
neuen Weg. Handelt es sich doch hier, wie heute eigentlich
von allen Seiten zugegeben wird, tatsachlich .nur urn »Verle
genheitsprodukte«: dabei mull freilich zugegeben werden, daf
auI3erordentliche ZeitenauI3erordentliche Mittel rechtfertigen.
Die staatliche Wohnungspolitik kann man an und Iur sich ge
radezu als ein volkswirtschaftliches Ungliick bezeichnen, das
nicht energisch genug bekampf't werden miiI3te, wenn nicht
gerade hier die historisch gewordenen Verhaltnissedesletzten
halben Menschenalters Berucksichtigung finden miiJ3ten und
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wenn nicht aus sozialpolitischen Grunden Ubergangsschwle
rigkeiten nicht von heute auf morgen tiberwunden werden
dUrften und k6nnten. Aber kein verstandiger Mensch denkt an
eine Ausdehnung dieser Wohnungspolitik, sondern jeder hofft
auf einen m6glichst baldigen Abbau.
Man mujJdarauf hoffen aus sehr starken wirtschaftlichen
Grunden: Am Wohnungsmarkte sind Nachfrage und Angebot
den Bedingungen der volkswirtschaftlichen Zweckmalligkeit
entzogen; sie werden »Programmens unterworfen, die volks
wirtschaftlich gesehen mehr oder minder in burokratischer
Willkur wurzeln. Der Direktor des Statistischen Amts der
Stadt Gelsenkirchen, Dr. ZURHORST, teilte 1922 mit, daB
Bergarbeiter »in einer grollen Anzahl Falle- eine 4-5Zimmer
wohnung 'inne hatten; da hierflir in den Arbeiterfamilien die
erforderliche Einrichtung fehle, wurden die Raume fur irgend
welche andere Zwecke verwendet. Der Landrat eines Indu
striekreises machte bekannt, daf er bei der Besichtigung hau
fig Arbeiterwohnungen angetroffen hatte, in denen ein fur
Wohnzwecke bestimmtes Zimmer als Kaninchenstall .gedient
habe. Und noch ganz vor kurzem schrieb in der Kolnischen
Zeitung (15. 4.1929 Nr. 204B) Beigeordneter Dr. RADEMAKER:
»Zum Beweis dafur wie sehr die Wolvnungsaneprilche gewachsen
sind, sei als charakteristisches Beispiel angefuhrt, daft mir zahl
reiche Faile bekannt sind, in denen Unterstiltzungsenipfiinger des
Wohlfahrtsamtes und Erwerbslose sich um neuerrichtete gemein
deeigene Einfamilienhiiuser beworben haben,« Die staatliche
Wohnungspolitik versagte also, insofern sie die Funktion des
Marktpreises, - der heute bekanntlich wesentlich tiber dem
tatsachlich entrichteten Mietpreise liegen wurde -, die Nach
frage den volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten anzupassen,
nicht erflillt. Noch schlimmer ist, daf von der Angebotseite
her die unbedingt notwendige pflegliche Behandlung' unseres
knappen Kapitalvorrates schweren Schaden leidet. Ich gebe
nochmals Dr. RADEMAKER das Wort:

"Seit der Stabilisierung sind sch atzungsweise mindestens 10 Milliarden dem
Wohnungsbau zug efiihrt worden. Dem stelle man gegeniiber, dafi das steuer
pflichtige Gesamtverrnogen in Deutschland noch nicht 100 Milliarden be-
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tragt und das Nominalkapital der deutschen Aktiengesellsch arten mit
R eichsmarkkapital sich Ende 1928 auf rund 23 Milliarden belief. Von jenen
10 Milliarden wurde ein Viertel au s Steuern und fast der gan ze R est dem
Kapitalmarkt entnommen. Offentliche Geld- und Vers icherungs institute
wand ten ihre Mittel der Finan zierung des Wohnungsbau es in hohem MaBe
zu; Reich, Lander und Gemeind en stellten ihren Kredit zur Verfiigung. Da
zu kam, daB die verbilligten Darl ehen usw. es moglich machten, fiir erst 
stellige Hypothekendarlehen hohe Zinsen zu zahl en Eine Hauszinssteuer
hy pothek zu 3% und eine ers te Hypothek von gleicher Hohe ergeben zu
sammen eine durchsch nittliche Verzinsung von 6%; wird der ZinsfuB des
Hauszinssteuerd arl ehens auf 1% gesenkt , wie es wohl meist der F all sein
wird, ist der Durchschnittssatz nur noch 5%. Der Wohnungsbau ist also
ein auBerordentlich starker Wettbewerb er auf dem Kapitalmarkt, und es
ist Tatsache, dafl heute ganz allgemein fur erststellige Baudarlehen Zins
siitze gezahlt werd en, die fur das Gewerbe, von hochrentabl en Untern ehmun
gen abgesehen, nicht tragbar sin d. Die Vermutung ist dah er nicht von der
Hand zu weisen, daB das Zuschupsystem den Zinsfup in die Hohe treibt, Ab er
auch auf die Gestaltung der Baukosten wird die offen tliche Unterstiitzung
des Wohnungsbau es bis zur Grenze des im Augenblick eben Moglich en nicht
ohne EinfluB gewesen sein. Fiir diese Annahme spr ich t jedenf alls au ch, daf
nach einer Feststellung des Re ichsarbeitsministeriums die Bauarbeiterlbhne
in der Nachkriegszeit starker gest iegen sind als die in anderen Gewerbe
zweigen."

Alle n Bemiihungen der mit der Wohnungsfiirsorge befaJ3ten
Behorden zum Trotz haben wir noch Hingst nicht das elas t ische
Wohnungsangebot, das wir vo r dem Kriege fiir eine Selbst
verstand lichkeit hielten. Die Anpassungsfahigke it der Ar
beit skraft e an die jeweiligen Bediirfnisse der Volkswirtschaft
wird dadurch aufs aufl erste erschwert . Die Spannung zwischen
dem Minimum und dem Maximum der Bevolkerungsvermeh
rung ist in den Groflstadten und industriellen Zentren mit
Riicksicht auf das Auf und Ab der lokalen industriellen Ent
wicklungl sehr stark. Die private Bautatigkeit trug diesem
sehr unregelmafligen Bedarf zwar nicht in vollig befriedigen
der, aber doch im Vergleich zu den heutigen Zustanden in so
befriedigender Weise Rechnung, daJ3 es charakteristischer
weise iiblich wurde, zu verlangen, es miiJ3ten mindestens 3 %
von allen Wohnungen leer stehen, damit fur den notigen
Wohnungswechsel geniigende Auswahl zur VerfUgung stehe.
Wer wagt es heute noch eine derartige Forderung aufzustellen ?
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Die Folge der geringen Elastizitat des Angebots an Wohnun
gen ist, daf seit zehn J ahren immer wieder Stellenwechsel
nicht in erster Linie mit Rticksicht. auf die personliche Eig
nung und das wirtschaftliche Bedurfnis vor sich geht - die
Wohnungsfrage drangt aIle anderen Erwagungen zuruck,
Manchmal erfolgen notgedrungen Anderungen der Beschaf'ti
gung, wahrend die alte Wohnung beibehalten werden mufl,
wei! in der Nahe der neuen Arbeitsgelegenheit das Suchen ver
gebens war; stundenlange Wanderungen, teure Bahnfahrten,
Zeitverluste, Kraftvergeudung, Verminderung der Arbeitslust
sind schlimme Folgen davon.
Das im ganzen doch Iragwurdige Ergebnis zehnjahriger staat
licher Wohnungspolitik burdet der Volkswirtschaft auch da
durch enorme Extrakosten auf, daf ein sehr teurer »Apparat«
erforderlich wurde, urn die Losung der Wohnungsfrage aus der
freien Wirtschaft herauszunehmen und der Verwaltungswirt
schaft zu ubertragen, Waren es Iruher im wesentlichen nur
Bauarbeiter und Wohnungsunternehmer, die sich bei der Be
reitstellung von Wohnungen betatigten, so schiebt sich jetzt
das gewaltige Beer derer dazwischen, die zwangsweise regu
lieren. Vor wenigen Jahren, 1926, ging durch die Zeitungen
eine Nachricht, die soweit ich feststellen konnte, unwider
sprochen geblieben ist, aus der sich ergab, daf damals in den
Wohnungsamtern 30600, bei den Gerichten 19800 Beamte mit
der Bearbeitung von Wohnungsangelegenheiten beschaftigt
waren. Fur die Bearbeitung der mit dem Wohnungswesen
zusammenhangenden Steuern und Abgaben waren 8000 Steu
erbeamte erforderlich. Insgesamt waren also 58400 Beamte
mit der Bearbeitung der Fragen der Wohnungszwangswirt
schaft beschaftigt. Die Zeitschrift »Die Bank« meinte einmal
gelegentlich mit Recht, die Kraft, die direkt und indirekt durch
die Wohnungszwangswirtschaft unnutz vertan werde, repra
sentiere in ihrer Gesamtheit »einen nationalen Energieverlust,
aus .dem sich der Aufwand fur die grolsten sozialen Taten
decken lassen wurde.e
Wie wenig erfreulich die staatliche Festsetsung von Lohntarifen
ist, zeigte erst kurzlich eine vom sozialistischen Arbeitsminister
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einberufene Konferenz der Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
AIle waren sich tiber das Unerfreuliche der Zustande einig,
insbesondere darin, daf durch das Eingreifen des Staates das
MaB des Verantwortlichkeitsbewulitseins der Parteien emp
findlich gelitten habe und leiden mtisse. Uneinig war man sich
eigentlich nul', wo und wie man die bessernde Hand anzulegen
habe.
Der Reichsarbeitsminister scheint seinerseits der Meinung zu
sein, daf im Verwaltungswege die allseitig gerugten Mangel
ausgeschaltet werden konnten, Es steht zu befurchten, dafl
bei dieser Auffassung die Starke der Position des Reichsar
beitsministers uberschatzt wird. Fast aIle neuzeitlichen Streiks
haben die Tendenz, grofle Massen von Arbeitern in ihren Be
reich zu ziehen. Der Ansturm auf die maBgebenden SteIlen,
der dadurch gegebenen Beunruhigung ein Ende zu machen, .
wird schwer abzuwehren sein, zumal sich unter dem Druck
einzelner Wahlergruppen mehr oder minder fast aIle Parteien
dafur einsetzen werden. Die Gefahr ist groB, daf das Sozial
ministerium, das tiber den Parteien stehen solI, immer mehr
in den Streit der Parteien hineingezogen wird, daB eine Instanz
die auf allseitiges Vertrauen angewiesen ist, allseitiges MiB
trauen ernten wird, und dartiber hinaus mull auch die Autori
tat des Staates Schaden leiden, wenn man ihn mit Aufgaben
belastet, zu deren Losung er zu schwach ist, Die Tatsache,
daf nach der Verbindlichkeitserklarung durch den Arbeits
minister wenige Wochen spater der Innenminister in derselben
Sache ebenfalls eine Verbindlichkeitserklarung, aber mit an
derem Inhalt, erlallt, tragt gewiB nicht zur Festigung des An
sehens der Staatsautoritat bei. Der Staat darf und mull Mitt
ler sein, er kann dabei Erscheinungs- und Verhandlungszwang
austiben, aber damit sollten auch die Grenzen gezogen sein fur
das unmittelbare staatliche Eingreifen.
Die zunehmende Bestatigung des Staates auf dem Gebiete des
Wirtschaftslebens konnte jedenfalls nur dann als Beweis Iur
die naturnotwendige Sozialisierung der Wirtschaft angeftihrt
werden, wenn sie Iiir sich allein oder in Verbindung mit ande
ren Tatsachen eben schliefllich zu einer uneingeschrankten
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Gemeinwirtschaft fuhren muflte. Davon kann aber erst recht
keine Rede sein. Keiner, der einigen Sinn fur Realpolitik hat,
denkt daran, die staatliche Zwangsschablone tiber das gesamte
wirtschaftliche Leben auszudehnen. Die Mangel des Staats
betriebes hat die Erfahrung zu offenkundig gemacht: »Ein
engung der freien Betatigungsmoglichkeit, Mangel an Ver
antwortungsfreudigkeit in finanziellen Fragen, vervielfachtes
Vorgesetztenverhaltnis bis hinauf zur Abhangigkeit vom Par
lament«, so hiefs es in dem offiziellen Sozialisierungsgutachten.
Es ist kennzeichnend, dall bei der jungsten Debatte tiber die
Auslandskredite auch diejenigen, die sonst den Auslandskre
diten recht gunstig gesinnt waren, doch daftir eintraten, daD
Vorsorge gegen unzweckmaflige Inanspruchnahme von Aus
landskrediten durch offentliche Korperschaften getroffen
werden musse. Bei den Privatunternehmungen sorge schon
der Zins fur die moglichst rationelle Verwendung der Mittel,
bei den off'entlichen Verwaltungen fehle ein solcher Regulator;
sie brauchten nicht so kaufrnannisch zu kalkulieren wie die
Privatwirtschaften und namentlich sei ein Rechenfehler fur
die Haupter der offentllchen Wirtschaft nicht so fatal, weil sie
ihre eigene Haut nicht zu Markte zu tragen hatten ; ihnen drohe
nicht wie dem Privatwirt der Bankrott und die Steuergroschen
standen ja als Ausgleichshilfe in Reserve.
So kommen wir also entgegen .SCHMALENBACH zum Ergeb
nis: Ebenso wenig wie die relative Zunahme der fixen Kosten
drangt die wirkliche oder scheinbare Ausdehnung der 6ffent
lichen Tatigkeit im wirtschaf'trichen Leben zu einer schliefl
lichen Negation der bestehenden Wirtschaftsordnung. Es sind
da, wo man Rammb6cke gegen das Fundament der kapita
listischen Wirtschaftsordnung zu sehen glaubt, tatsachlich
manchmal nur Stutzen dieses Fundaments festzustellen,
manchmal - leider viel zu haufig - mag es sich allerdings
auch urn verhangnisvolle Irrtumer handeln, die zwar den ka
pitalistischen ProduktionsprozeD erschweren, ihn weniger er
giebig gestalten, ihn aber nicht im entferntesten mit innerer
Notwendigkeit zum Sozialismus hindrangen.
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LOHNERHOHUNGEN ALS SOZIALE UND ALS
UNSOZIALE TAT

D IE Gewerkschaftszeitung, das Organ des AlIgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes, brachte am 1. Dezem

ber 1928 unter der Uberschrift »Selbstverteidigung des Kapi
talismus«einen Aufsatz, der mit der Feststellung schlo13: »Die
deutsche Wirtschaft verdankt ihren Aufschwung nach der Stabi
lisierung der »politischen Okonomie der Arbeiterklasse«, die in
dem Programm der Wirtschaftsdemokrtuie zusammengefaflt ist.«
BegrUndet wird das damit, da13 die Starkung des Inlands
marktes die primare, grundlegende Bedeutung habe, darauf
sei die Politik der Arbeiterorganisation abgestellt gewesen.
Durch Abwehr des Lohnabbaues, durch Erzielung hoherer
Lehne, Ausbau der Arbeitslosenunterstutzung habe sie fur
Erhaltung und Starkung der inlandischen Kaufkraft gesorgt.
Dazu komme, da13 die Belebung des Wohnungsbaues einen
hervorragenden Anteil an der Belebung der Konjunktur ge
habt habe. Diese sei aber wieder nur lediglich moglich .ge
wesen dank der intensiven Beteiligung der geha13ten »offent
lichen Hand«. »Wie kann man angesichts dieser Tatsachen
von dem gewaltigen und ausschlie13lichen Verdienst des deut
schen Kapitalismus sprechen ?«

Wie wenig die Wohnungspolitik auf die Aktivseite der neu
zeitlichen deutschen volkswirtschaftlichen Entwicklung zu
setzen ist, wurde schon gezeigt. Hier genUgt die Feststellung,
da13 von den drei gro13en menschlichen wirtschaftlich wichtigen
Hauptbedurfnissen die Befriedigung des Nahrungs- und Klei
dungsbedarfs, die wesentlich dem alten System del' Konkurrenz
uberlassen wurde, in einer Weise erfolgt ist, die unter Beruck
sichtigung alIer Umstande als recht befriedigend zu nennen ist.
Die Befriedigung des Wohnungsbedarfes hingegen la13t nach
allgemeinemUrteil noch sehr viel zu wunschen ubrig, ganz ab
gesehen von den gro13en volkswirtschaftlichen Leerlaufkosten,
die seit einem Jahrzehnt damit verbunden sind.

Was fur eine Bewandtnis hat es aber nun mit den erzwungenen
Lohnsteigerungen? Die Arbeiterflihrer nehmen sie als sozial-
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und wirtsehaftspolitisehes Plus in Ansprueh. Indem sie das
ohne Vorbehalt tun, irren sie erheblieh - zum groOen Naeh
teil der Arbeitersehaft.
Wie liegen die Dinge in Wirkliehkeit? Siehert sieh irgendeine
Arbeitergruppe einen hoheren Lohn, so kann diese Arbeiter
sehieht mehr volkswirtsehaftliehe Guter fur sieh in Ansprueh
nehmen. Uruer sonst gleichbleibenden Umstiinden mussen in
folgedessen andere Gruppen weniger konsumieren. In vielen
Fallen werden diese »Anderen, Arbeitermassen sein, dann na
mentlieh, wenn die Lohnsteigerungen Preiserhohungen zur
Folge haben. In sonstigen Fallen wird der hohere Lohn zu
niichst allerdings von den Kapitalisten getragen, aber nutzen
wurde das den Arbeitern doch nur dann, wenn diese Kreise in
demselben Umfange ihre Bedurfnisse einschrankten, wie die
Arbeiter, Angestellten, Beamten sie ausdehnen. Das ist schon
deshalb wenig wahrscheinlich, weil dem groflen Heer von Ar
beitern doch nur eine verhaltnismaflig kleine Zahl von Unter
nehmern und Kapitalisten gegenubersteht. Aueh hat man doeh
wohl selten davon gehort, daf naeh einem erfolgreiehen Streik
der Arbeiter die »Besitzenden- ihre Bedurfriisse im groilen ein
geschrankt haben. Entscheidend ist, daf diese einen Blitzablei
ter haben, der sie davor bewahrt, daf sie nach einer Lohnsteige
rung ihre Bedurfnisbefriedigung einschranken milssen. Das ist
der Besitz selbst. Die Wohlhabenden schranken naeh Lohn
steigerungen und Preissteigerungen ihren Konsum nicht oder
doch im Verhaltnis zu den erforderlichen Lohnsummen viel zu
wenig ein, aber - sie legen weniger zuruck. Die Folgen treffen
die Arbeiter; denn dadurch, dall weniger zuruckgelegt wird,
bildet sich weniger Kapital ; je weniger Kapital, urn so geringer
die Beschattigungsmoglichkeit, so daf also unter sonst gleich
bleibenden Umstanden eine Gruppe von Arbeitern ihre Lage
verbessert auf Kosten anderer Gruppen von Arbeitern im
weitesten Sinne des Wortes, sei es infolge von Preissteigerung,
sei es infolge vermehrter Arbeitslosigkeit. .
Die Arbeiter haben mithin das starkste Interesse daran, daB
die »Umstande«, unter denen Lohnerhohungen erfolgt sind,
nicht gleichbleiben. . Es mull die Menge der bereitgestellten
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Giiter nach der Lohnsteigerung grofser sein, als sie ohne Lohn
steigerung sein wurde.
Nun wird alIerdings frischweg behauptet, dadurch, daB die
Lohnerhohung Nachfragesteigerung nach sich ziehe, bekomme
die Landwirtschaft, das Gewerbe, die Industrie mehr zu tun,
eine Produktionssteigerung sei die Folge, der gesamte Guter
vorrat vermehre sich. Es heilst aber geradezu an Zauberei
glauben, wenn man meint, ein Volk konne dadurch reicher
werden, daf es mehr ausgebe. Wir denken dabei wohl un
willkurlich an die schlimme Zeit der Inflation, wo die Nach
frage so sturmisch stieg, daB Warenhunger an der Tagesord
nung war, aIle Fabriken waren uberbeschaftigt, und immer
neue Fabriken wurden gegriindet. Das Ergebnis war jedoch
nicht eine Steigerung, sondern eine so starke Verminderung
unseres Volksreichtums, in Verbindung mit einer Destruktion
aller wirtschaftlichen Beziehungen, dafl die Inflation unserer
Volkswirtschaft wahrscheinlich mehr geschadet hatals der
vierj ahrige Weltkrieg.
Man weist gerne auf die Vereinigten Staaten hin. Auf das Land
derRohstoffiiberfiille und der kiinstlich beschrankten Arbeiter
zahll Dort hatten die grofsen Unternehmer die klare Einsicht,
daB sie durch Lohnsteigerungen und die dadurch erreichten
Kaufkrafterweiterungen der Volkswirtschaft und indirekt auch
sich selbst am besten dienten. Die Folge sei zunehmender Wohl
stand alIer gewesen. Die kleinen Fordwagen, sagt man, hatten
sich nicht so »unerrnefllich vermehrt«, wenn die Lohne nicht so
gesteigert worden waren, daf auch der Mann aus dem Volke sich
seinen Ford hatte leisten konnen. Am Anfange einer weitaus
holenden und dadurch verbilligenden Produktion steht aber
nicht der durch Lohnsteigerung bewirkte graB ere Gtrterver
zehr, sondern eine vermehrte Kapitalbildung, die die Folge
eines rationellen Arbeitens und namentlich eines rationelIen
Sparens ist und die dann in weiterer Folge durch zweckmaflige
Kombination Arbeit und Boden den wirklichen Erfolg, Stei
gerung der allgemeinen Kaufkraft, bringt. Tatsachlich waren
in der Union die gestiegenen Lohne nicht Ursache, sondern
Folge des gestiegenen Volksreichtums, der seinerseits auf die
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gestiegene Produktivitat und die gewaltige Akkumulation
von Kapital zuruckzufuhren war. Wahrend im Jahre 1927 in
Deutschland die Indexziffern der verarbeitenden Industrie
noch nicht einmal die Vorkriegszahlen erreicht hatten, lagen
sie in den Vereinigten Staaten 70 % tiber den Vorkriegsdaten.
Die Erzeugung des elektrischen Stromes belief sich 1926 in
den Vereinigten Staaten auf fast 630 Kilowatt, in Deutsch
land auf 192 Kilowatt pro Kopf der Bevolkerung. Das An
wachsen der Spardepositen war gegenUber dem Vorjahre in
den Vereinigten Staaten 1926 mehr als zehnmal so hoch wie
1913. Die amerikanischen Arbeiter wissen, was derartige
Steigerungen fur sie bedeuten. Auf einer von den amerika
nischen Gewerkschaften 1927 abgehaltenen Tagung meinte
oer GewerkschaftsfUhrer Me. HUCH: »Es ist fur den Arbeiter
wichtig, daft er durch seine Intelligenz und Geschicklichkeit sur
Entwicklung einer grofteren Ordnung und oerniinftigen. produk
tioeti Methode beitriigt, um aus der Industrie soviel wie moglich.
herouszuholen, Vergeudete Anstrengung macht sich sofort in der
Lohruiite bemerkbar.«
Zum Gluck bricht sich auch in Deutschland unter den beson
nenen ArbeiterfUhrern immer mehr die Uberzeugung Bahn,
daf der Fortschritt der Arbeiterschaft in erster Linie abhangt
von der steigenden Ergiebigkeit ihrer Arbeit. Der Reichs
arbeitsminister WISSELL formulierte diese Ansicht in einer
Rede bei der Feier des zehnjahrigen Bestehens des Reichs
arbeitsministeriums mit dem Satz: »Der Anteil der Arbeiter an
der Wirtschaft kann nur steigen, wenn der Ertrag der Wirtschaft
selbst steigt.« Wenn die deutsche Arbeiterbewegung diesenSatz
in seinem gewichtigen Inhalte zur Grundlage ihrer Gewerk
schaftspolitik machen wollte, dann brauchte es uns urn die
Zukunft der deutschen Volkswirtschaft und des sozialen Fort
schritts nicht bange zu sein.
Wird der Ertrag nicht gesteigert, so gibt es im Kampf gegen
das Kapital fur den Produktionsfaktor Arbeit, also fur die
Gesamtarbeiterschaft, nur eine Moglichkeit, reale Vorteile zu
erzielen: Den Arbeitern muf es gelingen, Fehldispositionen des
Kapitals dadurch zu verhindern, daf man das Kapital aus der

5 A. VVeber. Kap it ali smus
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Produktion in die Konsumtion hineinzieht. Wann das aber
geschehen kann und welche Lohnerhohung dafur zweckmaflig
ist, wird, da es sich um Voraussagen tiber zukiinftige Moglich
keiten handelt, iiberaus schwer zu sagen sein. Vollig abwegig
ist eine Theorie, deren Vertreter im Unterbewufltsein noch an
der sonst aufgegebenen marxistischen Lohntheorie festhalten ,
daB im Laufe der Konjunkturentwicklung zuviel Kapital in
vestiert werden konne und zu wenig konsumiert werde. Dem
mullten die Arbeiter durch Lohnforderungen entgegenwirken.
Diese Theoretiker vergessen, dafl jede Kapitalinvestition ver
mehrte Nachfrage nach Arbeitskraft und infolgedessen auch
gesteigerten Konsum nach sich ziehen mufl, direkt durch Her
stellung von Fabriken, Maschinen, indirekt durch Steigerung
der Produktivitat der Arbeit. Wurden trotzdem die Arbeiter
Lohnerhohungen erzwingen, um zu verhindern, daf »zu viel«
Kapital investiert wird, so wurde das nichts anderes bedeuten
als Zerstorung der Vorbedingungen einer nachhaltigen Lohn
erhohung zugunsten einer nur voriibergehenden einmaligen
Lohnsteigerung. Je mehr Kapital durch rationelles Arbeiten
und rationelles Sparen gebildet wird, um so nachhaltiger kann
die Wirtschaft »angekurbelt« werden, um so groDer kann nicht
nur momentan, sondern auch auf die Dauer die Konsumkraft
gesteigert werden.
Aus solchen Uberlegungen darf aber nicht der Schlufl gezogen
werden, dafl die Gewerkschaften volkswirtschaftlich nutzlos
seien. Der einzelne Arbeiter ist regelmallig weit schwacher als
der Arbeitgeber. Es ist also die Gefahr gegeben, dafl er nicht
den volkswirtschaftlich angemessenen Lohn erhalt, Dabei
ist es fur den betreffenden Arbeiter kaum ein Trost, daf friiher
oder spater unter dem Druck der in der Volkswirtschaft wirk
samen Konkurrenz eine Korrektur herbeigefUhrt werden muf• .
Aus einer ganzen Reihe von Grunden sind die Gewerkschaften
als Mittel zur Beeinflussung der Lohnhohe auch vom Stand
punkt volkswirtschaftlicher Gesamtinteressen sehr erwunscht ;
Die Marktkenntnisse des Arbeiters werden erweitert. Sein
Wille und seine Kraft, wirtschaftlich iiber seine Arbeitskraft
zu verfUgen, werden gestarkt, Den Hemmungen, Zufallig-
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keiten, Unbilligkeiten, die sich am Arbeitsmarkte zuungunsten
des Arbeiters geltend machen konnen, kann im Interesse des
Arbeiters entgegengewirkt werden. Die Berufseignung und
Anpassungsfahigkeit des Arbeiters an neue Moglichkeiten
konnen gef'ordert werden. Auch die Moglichkeit, die Macht der
Gewerkschaften zu benutzen, urn auf die Steigerung der Pro
duktivitat der Arbeit einzuwirken, ist unbestreitbar gegeben,
sei es dadurch, daf die Arbeitgeber unter dem Druck steigender
Lohne weiter technische und organisatorische Fortschritte
erzielen, oder sei es dadurch, daB die Arbeiter nach erhohtem
Lohn ihrerseits mehr leisten und dadurch die Produktivitat
der Arbeit Iordern. Aber man darf nicht ubersehen, daf diesen
Moglichkeiten doch auch ernste Gefahren gegeniiberstehen:
Am nachsten liegt die Sorge, daf der kunstlich erhohte Lohn
zu einem kunstlich erhohten Preise fiihrt. Man kann sich dar
tiber nicht hinwegsetzen mit dem Hinweis, daf im Einzelfall
der Lohn nur eine geringe Quote des Produkts ausmacht. Man
denkt dabei nur an die direkten Auswirkungen des Lohnes und
ubersieht die indirekten. Bei den jungsten Lohnkampf'en in
der Eisenwirtschaft war von Arheiterseite ausgerechnet wor
den, daf der Anteil des Lohnes am Produkte nur 4-5 % be
trage. Die Unternehmer konnten dem aber Berechnungen
entgegensetzen, wonach der Lohn dann, wenn man die Pro
duktion vom Hochofen bis zum Walzwerk betrachtet, 20 bis
25 % am Produkt ausmacht, und wenn man den Lohnanteil
an Kohle, Erz, Kalk hinzunimmt, dann macht der Lohnanteil
38 % aus. In der eisenverarbeitenden Industrie, Z. B. in der
Maschinenindustrie, steigt er auf 40-45 %. Den Anteil der
Lohne und Gehalter an der gesamten nationalen Produktion
kann man auf 75-80 % schatzen.
Im Gegensatz zur Vorkriegszeit ist heute die Uberzeugung fast
Allgemeingut geworden, daf eine Lohnerhohung die eine ent
sprechende Preiserhohung nach sich zieht, keinen wesentlichen
sozialen Fortschritt darstellen kann, es wird lediglich eine
Gruppe Arbeiter-Produzenten auf Kosten anderer oder der
gleichen Arbeiter-Konsumenten bevorzugt. Dabei ist selbst
verstandlich eine durch Lohnerhohung verhinderte Preis-

6·
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senkung ebenso zu beurteilen wie eine durch Lohnsteigerung
bewirkte Preiserhohung. Preissteigerungen infolge Lohner
hohungen mussen besonders verhangnisvoll wirken in einem
Lande, das, teils, weil es auf die auslandischen Rohstoffe an
gewiesen ist, teils infolge der Reparationslasten, in ganz be
sonderem MaBe auf Steigerung seines Exports bedacht sein
muB. In dem Bericht tiber die Lage der verarbeitenden Indu
strie im Lichte der Leipziger Herbstmesse 1928, den das Insti
tut fur Konjunkturforschung bearbeitet und herausgegeben
hat, wird wiederholt festgestellt, daB die Konkurrenz mit dem
Auslande infolge der hohen deutschen Preise kaum moglich
sei, zumallange Zahlungsfristen verlangt wurden, die Deutsch
land angesichts seiner Kapitalknappheit zu bewilligen nicht
in der Lage sei.
Hier ist immerhin eine Gefahr erkannt und damit wenigstens
der Weg gewiesen, sie zu bekampfen. Daneben droht aber eine
andere, weniger offenkundige Gefahr. Die Preise fur die Er
zeugnisse der eisenverarbeitenden Industrie lagen 1927 rund
7 % unter dem Stande wahrend der Konjunkturspitze von
1925. Die Tariflohne der Metallarbeiter dagegen stiegen von
1925 bis 1927 urn 3-7 %. Die Preissteigerungsgefahr wurde
in dieser Zeit vermieden. Aber da gleichzeitig die Rentahilitat
zuriickging, droht die noch groBere Gefahr der verminderten
Kapitalbildung. Eine langsame Preissteigerung wirkt, so fatal
sie ist, doch insofern als Selbstkorrektur, weil sie zu einem ge
wissen Haushalten zwingt. Sie macht es dadurch moglich und
wahrscheinlich, daB die Kapitalkraft durch unzweckmaflige
Lohnsteigerungen nicht zu stark in Anspruch genommen wird.
Geht aber bei gleichbleibenden oder sinkenden Preisen und
steigenden Lohnen die Rentahilitat des Unternehmens zuruck,
dann ist damit zu rechnen, daB infolgedessen unmittelhar und
mittelbar die unerlaflliche Kapitalbildung leidet. Die starke
Stutze der Kapitalneubildung waren von jeher die Unterneh
mergewinne und die Kapitaleinkommen. Die erhohten Lohne
verwenden die Arbeiter dagegen zum weitaus groBten Teile
zur Verbesserung ihrer Lebenslage. Wenn die Arbeiter tiber
all den Lohn so steigerten, daf die Rentabilitat der Unter-
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nehmungen nur wenig tiber dem Nullpunkt liegen wurde, so
mufltedas zwar nicht von heute auf morgen, aber mit unbe
dingter Sicherheit in einer Iruheren oder spateren Zukunft zu
einer volkswirtschaftlichen Katastrophe, zu einer unerhorten
Arbeitslosigkeit Iuhren. Die Arbeitslosenversicherung wurde
mangels geniigender Mittel Schiffbruch leiden.Die offentliche
Fiirsorge mtiflte schliefllich versagen; denn die dafiir aufzu
bringenden Steuern konnen nur vorubergehend durch Kapital
schwund aufgebracht werden. Also nicht nur von der Preis
steigerung droht volkswirtschaftlicher Ruin, sondern, wenn
auch in verkappter Weise, durch zu geringe Kapitalbildung.
Die Tatsache, daf unser landesiiblicher Zinsfuf heute doppelt
so hoch ist wie im Auslande trotz gesunder stark gesicherter
Wahrung, trotz Wiederherstellung unseres Ansehens in der
Welt, trotz der unerhorten Leistungen, die das deutsche Yolk
in der Nachkriegszeit vollbrachte, gibt urn so mehr ernst zu
denken, weil uns viele Milliarden teils kurzfristig, teils lang
fristig vom Auslande zur VerfUgung gestellt werden. Auch
daran muf gedacht werden, daf dann, wenn der landes
iibliche Zins 8-10 % betragt, die gewerbliche Rentahilitat
durch Lohn- und Steuerpolitik im Durchschnitt auf kaum
mehr als die Halfte herabgedriickt wird - Brauereien, Scho
koladefabriken, Warenhauser bilden eine bemerkenswerte
Ausnahme -, deutsche Untern,ehmungen und deutsches Un
ternehmerkapital ins Ausland gedrangt werden. DaB die
Lohnsteigerungen ';'icht allein fur die heutigen Kapitalmarkt-

.verhaltnisse verantwortlich zu machen sind, wird im nachsten
Kapitel noch eingehend dargelegt werden. Aber daf trotz
unserer erschreckenden Kapitalverknappung, trotz des Milli
ardentributs, trotz sinkender Konj unktur Fortlerungen nach
weiteren Lohnerhohungen an der Tagesordnung sind, gibt zu
sehr ernsten Bedenken Anlafl.
Die klugen ArbeiterfUhrer setzen ihre ganze Hoffnung darauf,
dafl verbesserte Entlohnung der menschlichen Arbeitskraft
mit innerer Notwendigkeit zu vermehrter Anwendung mecha
nischer Hilfsmittel Iuhrt, also betriebswirtschaftlich ausge
druckt, auf Vermehrung der fixen Kosten und Verminderung
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der variablen Kosten. Wahrend man einst in der Technik den
Feind der Arbeiter erblickte, setzt man jetzt offenbar etwas
uberschwengliche Hoffnungen auf die Mcgllchkeiten, durch
eben diese Technik die Lage der Arbeiter dauernd zu ver
bessern. Man vergi13t insbesondere, da13 Substitution der Ar
beit durch Kapital vermehrte Nachfrage nach Kapital be
deuten mu13. Das mu13 zu einer Steigerung des Zinses fuhren,
und das erschwert selbstverstandlich die Einfiihrung von tech
nischen Neuerungen. Diese werden aber auch noch dadurch
nach einer Lohnsteigerung schwieriger sein als vorher, weil die
Lohnerhohung auch als Kostenbestandteil bei den neuen
Maschinen usw., die man sich anschaffen will, wirksam sein
mu13. Dem vermehrten Wollen des Unternehmers, technische
Neuerungen einzufuhren, steht ein vermindertes volkswirt
schaftliches Konnen gegenuber. CASSEL hat hier schon recht
)}Eine allgemeine und gleichmaflige Erhohung des Arbeitslohnes
••. hat nur eine untergeordnete Wirkung auf die Moglichkeit
einer Substitution von Kapitaldisposition fur Arbeit.« Soweit
aber Ersatz der variablen Kosten durch fixe Kosten tatsach
lich erfolgt, mu13 wiederum eine neue Sorge, die schon einmal
erwahnt wurde, sich Geltung verschaffen, die namlich, da13
unter dem Drucke kunstlich gesteigerter Lohne technische
Produktionsumwege erzwungen werden, die mehr einer Augen
blicksstimmung, einer momentanen Notwendigkeit entspre
chen als der wohlverstandenen Forderung der volkswirtschaft
lichen Zweckmafligkeit,
Es kann kein Sttick der Volkswirtschaft aus dem Zusammen
hang herausgenommen und fur sich einer separaten Behand
lung unterzogen werden. Die ganzen Zusammenhange mtissen
erwogen und durchdacht werden. Das geschieht nicht schon
dadurch, da13 man die Zahlen tiber die Rentabilitat der Unter
nehmungen und tiber die Lebenshaltung der Arbeiter studiert,
es kann sein, da13 man daraufhin einen Schiedsspruch Iallt,
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zufriedenstellt, der aber
doch der Volkswirtschaft einen unrichtigen Lohn auf'drangt
und daher verfehlt ist. Der Lohn wird der »richtige« sein, der.
der Gesamtarbeiterschaft auf die Dauer den hochstmoglichen Vor-
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teil bringt, Einst wandten sich die Arbeiter gegen die Maschi
nen, in denen sie infolge einer oberflachlichen Betrachtung ihre
Feinde erkannten, heute wissen sie aIle miteinander, daB sie
keinen besseren Freund haben als den technischen Fortschritt.
Nun wird man an die andere schwierigere Aufgabe herantreten
miissen, den Arbeitern klar zu machen, daf angemessene Ka
pitalgewinne die wichtigste und unentbehrlichste QueIle der
Kapitalneubildung sind, die ihrerseits unerlafllich ist, wenn
die Arbeitslosigkeit nicht iiberhand nehmen solI. Es wird
unter Umstanden notwendig sein, den Arbeitern zu bedeuten,
daf sie eine Zeitlang mit einer neuen Lohnforderung zuriick
haltend sein, vieIleicht sogar mit einer Lohnsenkung zufrieden
sein mussen, urn dadurch auf dem Wege iiber nachhaltige Ka
pitalbildung eine sichere Sanierung der ganzen Wirtschaft zu
erreichen.
Es gibt ein Land, das uns immer wieder als das paradiesische
Land des sozialen Fortschritts geschildert wird, Australien.
»Nach dem Urteil zohlreicher hervorragetulet Sozialpolitiker sind
die sozialpolitischen Verhiiltnisse Australiens iiuJ3erlich die giin
stigsten der Welt.« (BILSCHOWSKI.) Eins meiner Seminar
mitglieder, ein Australier, hat jiingst auf Grund seiner eigenen
Anschauung und des neuesten Materials seiner Heimat die
Dinge untersucht, wie sie wirklich liegen. Aus der interessan
ten Schrift, die binnen kurzem der Offentlichkeit iibergeben
wird, greife ich einige Ergebnisse heraus: Die gesamte Pro
duktion Australiens befand sich in der Zeit 1914-1925 in
rucklaufiger Bewegung. Trotzdem stiegen die Lohne unter
Einwirkung der Gewerkschaften und des Zwangsschiedsver
fahrens dauernd. Wer war Trager dieser kiinstlichen Lohner
hohung ? Die Statistik gibt daruber die folgende Antwort:
Der Kleinhandelsindex stieg von 880 im Jahre 1901 auf 1722
im Jahre 1925. Die Industrie nahm an dem Export nur mit
4,88 %teil. Die Landwirtschaft muflte 80 % der Gesamtaus
fuhr bestreiten. Sie trifft die kiinstlich erhohte Lohnsteige
rung nicht, teils weil bei der auflerst extensiven Bewirtschaf
tung des reichlich vorhandenen [ungfraulichen Bodens in Ver
bindung mit verhaltnismallig starker Kapitalverwendung die



72 /iIEBENTES KAPITEL

Farmer und ihre Angehorigen die Arbeit allein verrichteten,
teils weil von der sozialen Gesetzgebung groBe Teile der Land
arbeiterschaft ausgenommen sind. Die Industrie selbst kann

. aber die hohen Lehne nur tragen, weil sie gegen die auswartige
Konkurrenz durch Schutzzolle geschiitzt ist, die mit Steige
rung des Lohnniveaus immer mehr in die Hohe getrieben wur
den. ' Ein Sachkundiger, E GERTON, meinte 1914 im Econo
mic Review: »D'a« australische System kann nur da mit Erfolg
durchgefiihrt werden, wo die I ndustrie nicht im Wettkampf am
Weltmarkt steht und wo ihr hohe Schutzzolle die unbedingte
Herrschaft iiber den I nnenmarkt sichern.« DaB eine derart
kiinstlich erreichte Steigerung und Hochhaltung der Lohne .
auf die Dauer keinen Bestand haben kann, liegt auf der Hand.
In dem Sinne auflert sich ein anderer Sachkundiger, der
fruhere australische Minister S. BRUCE, so: >}Wenn das System
nicht geiindert wird, so werden wir es noch erleben, daft wir noch
einmal wie vor hundert J ahren ganz von vorn anfangen miissen,
nach einem Zusammenbruch, der alles andere in den Schatten
stellen wird, was Australien bisher durchgemacht hat.« Nach
Zeitungsmeldungen haben in Australien die letzten Wahlen
eine iiberraschende Abwendung der Wahler, auch zahlreicher
proletarischer Wahler von den bisherigen Arbeiterfiihrern
gebracht.
Die in diesem Kapitel ausgesprochenen Gedanken veroffent
lichte Verfasser bereits im Januar 1929 in der Sozialen Praxis.
Eine lebhafte Auseinandersetzung mit Anhangern der iiblichen
gewerkschaftlichen Lohntheorie war die Folge. Sie konnte die
Richtigkeit der Ausfiihrungen in keiner Weise erschiittern.
Sehr erfreulich ist es nun, daf gerade in den letzten Wochen
aus dem Lager der freien Gewerkschaften Stimmen laut wer
den, die sich der hier ausgesprochenen Ansicht nahern, wenn
auch noch erhebliche Unterschiede bleiben. So hielt FRITZ
NAPHTALI vor der hessischen Gaukonferenz des Allgemeinen
DeutschenGewerkschaftsbundes am 4. April d. Js. in Frank
furt a. M. einen Vortrag, indem er nach demBericht derFrank
furter Zeitung (1929 Nr. 250) zu folgenden Thesen kam:

" Das Kennzeichen einer gesunden volkswirtschaftlichen Entwicklung sind
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steigende Verbrauch srnogllchkeiten der breiten Massen , d . h. steigende
R eall ohne. E ine Stabilis ierung der Lohne wiirde St ills tand od er Ruck
sch r it t der Volkswir tsch aft bedeuten. Der normale Verlauf der wirtschatt.
lichen Entwicklung kann nur in eine r stiindige n Aufwartsbewegung der
R eall oh rie erblickt werden . Nicht diese Gr un dte nde nz, sondern nur das

. MaB und der geeignete Zeitp unk t sind strittig. Lohnerhohungen konnen
sich vollz iehen als Anteil der Arbe iterschaft an der ste igenden Produk
ti vitat der Arbeit . In di esem F all pflege n gleich zeitig die Lehne und die
Kapitalbildung zu ste igen ; ode r auf Kosten des Luxusv erbrau chs andere r
Schichten der Bevolkerung. Durch steigende Nachfrage nach Massen 
ar tikeln sinke n die Einhei tskosten bei der dad urch bedingten Mehrpro
duktion und weitere Kap italbildung wird ermoglich t , Oder auc h au f
Kosten des Tempos der Kapitalbildung . Die Folgen konnen nutzlich
oder schad lich sein, je nachdem , ob Absatzkrisen vermieden werden od er
Re produk t ion und Mod ernisierung des Produktionsap parates verhindert
werden . Die Gr en zen, in de nen in einem gegeben en Au genblick die Lohn
erhohungen im Rahmen einer Volkswirtschaft moglich und di e Gesamt
wir tschaft Iordern d sind, sin d nicht exakt bestimmbar. Die Lohnhoh e
bestimmt auf der eine n Seite die Verbrau chs- und Produk tionsrichtung
innerhalb der Volkswir tschaft, auf der anderen Sei te ist sie ein Bestand
teil der P roduk tion skosten, dessen Ube rho hung die Absat zmog lichkeiten
von Industrieprodukten , besonders auf den Markten , in denen sie aus
lan discher Konkurrenz unterworfen sind, gefahrden kan n. E rwe iter te r
Export von Massenfabrika ten hat meist erweiter te n inneren Verbrauc h
der Massenfabrikate u nd damit verbilligte P roduktion zur Vorau ssetzung.
Die Durchl euchtung der wir tschaftl ichen T a tsachen und Zusamrnenhan ge
ist in de r Gegenwa r t vie l zu wenig entwickelt, nur durch wissens ch aft
lich e F eststellungen ist das mogliche MaB der Lohnerhohungen in der
Gesamtwirtsch aft oder in einzclnen Zweigen der Wirtschaft exak t fest
zustellen. Unabhangig von diesem Urte il im einzelnen bl eibt die E rke nn t 
nis, daB eine gesunde volkswirtschaftliche Entwickl ung ihren Au sdruck
in einer dau ernden Tendenz zur E rho hung der Reallohne finden muB"

Die Gaukonferenz nahm die Thesen an.

Und in der von LEIPART im Auftrage des Allgemeinen Deut
schen G ewerkschaftsbundes herausgegebenen Zeitschrift »Die
Arbeit« (April 1929) kommt ALFRED BRAUNTHAL in einem

s eh r instruktiven, ersichtlich nach Klarheit und U nbefangen

heit ringenden Aufsatze zum Ergebnis: »N i cht Druck auf den
Lohn kann der deutschen Volkswirtschaft in ihrer heutigen ge
wifJ schwierigen Situation helfen, sondern nur Flirderung aller
Bemiiliungerc urn eine Steigerungider Produktivitiit der Wirt-
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schafl, die mit dem Wachstum des Sozialprodukts eine Steigerung
der Lohne und der Kapitalbildung zugleich ermiiglicht.« Wenn
BRAUNTHAL gleichzeitig versichert, das sei die von den
deutschen Gewerkschaften vertretene Auffassung, so wird man
dem allerdings fur die Vergangenheit nicht ohne weiteres zu
stimmen konnen, dann namentlich nicht, wenn man auf das
Wortchen »nur« den Ton legen darf, aber die Hoffnung ist be
rechtigt, dall nun auch die Gewerkschaften Steigerung der
Produktivitat der Wirtschaft in den Mittelpunkt ihrer Be
strebungen setzen werden. Das flihrt notwendig zu einer weit
gehenden Harmonie der Interessen zwischen Kapital und
Arbeit.
Wie sehr sich die Anschauungen gewandelt haben, kann Ver
fasser auf Grund eigener Erfahrungen folgendermaBen Illu
strieren :

Als ich 1910 die erste Auflage m eines Bu ches.; Der Kampf zwischen Kapi tal
und Arb eit" veroffentlichte, schlof ich meine Untersuchungen folgender
maBen "Der Kampf wird weiter gehen . Hub en wie druben wird immer hart
nackiger, immer erbitterter gekampft werd en . Es mag schon leicht sein,
daB schlieBlich das Ziel der unversohnlichen Gegner des Kapitals erreich t
wird, daB ein Sieg der Arb eit er errungen wird durch Vernichtung der
kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Die einen hoffen, daB nach Weg
raumung der Trurnmer ein Zukunftsstaat da sein werd e, der das hochste
Gluck fur aIle verburge, Die andern Iurchten, daB dann die alten Kultur
volk er sozial und okonomisch zuruckschreiten mu ssen , um den sozial en
und okonornischen Fortschritten der Volk er Platz zu ma chen, auf die wir
zwar heute noch von der Hohe der Kultur herabsehen, denen ab er die
Zukunft gehoren muB, wenn sie au ch filrd erhin Fl eW und Genugsamkeit
fur soziale Tugenden halten, wahrend die alten Kulturvolker unablassig
bernuht sind, ihre okonomische Basis zu zerstoren , indem sie mi13mutig
die Verschiedenartigkeit der Interessen bei Verteilung des Ertrages be
tonen und dabei die Gemeinsamkeit der Interessen beim S chajfen des
Ertrages vergessen. GroBe, ti efe Gegensatze sind das! Nur ein . Mittel
kenn e ich, mit dem es' moglich sein mag, einen Ausgl eich zu find en, einen
sozialen Frieden anzubahnen: Klare unbejangene Erkenntnis des oolks-
wirtschajtlichen Seins und W erdens I" .

Die Gewerkschaften aller Richtungen, auch die Kathederso
zialisten, wandten sich mit aller Scharfe gegen die von mir ver
tretene Produktivitiitstheorie. Der Zentrumsabgeordnete
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3008 beschaftigte sich bei der Tagung des Kongresses der
christlichen Gewerkschaften in Dresden 1912 in einem be
sonderen Referate mit der neuen gefahrlichen Theorie. Seine
Schlu13folgerungen lauteten also:

"Nun, so sagen die Neuerer , sollen wir eine neue Gewerkschaftstheorie ent 
werfen. Wie soll sie orientiert sein ? Wenn sie den Herren passen soIl,
d. h. in deren System hin einp assen soll, dann mul3 Kern und St ern dieser
neuen Gewerkschaftsth eorie sein : V erm ehrung der Produktion. Ich
fiirchte (I) unser Kollege BRAUER konnte zu der selben Kon sequ enz ge
drangt werden , ind em er die Forderung aufstellt : Die Gewerkschaften
miissen, urn die in Sicht kommend en Grenzen hinauszuschieben, sich
ernsthaft in den Dienst einer positiven Produktionserweit erung stellen.
Der Dienst in der positiven Produktionserweit erung. Was heil3t das?
Dieser Dienst ist selbstverstandlich ein Gesichtspunkt im Gewerkschafts
programm, abe r nicht leit end es Prinzip ... Wenn wir wirklich in der
Weise, wie es Professor ADOLF WEBER wiinscht , von dem Boden der
Verteilungspolitik uns emanzipierten , wenn wir mit dem Verfasser des

Bu ches »Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit« ausrufen wiirden: Los
von den mil3mutigen Erorterungen der Verschiedenartigkeit der Inter
essen bei Verteilung des Ertrages und hin zur Gemeinsamkeit der Inter
essen beim Schaffen des Ertrages , so wiirde das keine Gewerkschafts
theorie mehr sein. So reden Theoretiker der Wirtschaftsfriedlichen, so
reden nicht Arbeiter und sozial gesinnte Menschen, die offenen Auges
durch die Welt gehen "
J oos wird inzwischen einges ehen haben, dal3 das was 1910 der Theo
retiker - fast einsam auf weiter Flur - als seine Meinung ver
focht, inzwischen in seinem Kerngedanken wenigstens auch fiir die
Praktiker, die offenen Auges durch die W elt gegangen sind, fast zu
einer Selbstverstandlichk eit geworden ist.]

Sehen wir von kleinen Nehenmoglichkeiten ab, so werden wir
nur diejenige Lohnsteigerung als soziale Tat bezeichnen kon
nen, die Folge einer Steigerung der Produktivitat der Wirt
schaft ist und die diese Produktivitatssteigerung fur die Zu
kunft nicht lahmt, sondern Iordert. Nur das Wachstum des
Sozialprodukts verburgt der Gesamtarbeiterschaft auf die
Dauer hochstmoglichen Vorteil. .
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GRENZEN DER WIRTSCHAFTSDEMOKRATIE

VOR dem Kriege t ra f man nul' selten auf das Wort )}W irt 
schaftsdemo kratie«. Meist dacht e man dabei an konstitutio

nell e F abrik, also an B etriebsdemokratie, die in den durch die
Gewerbeordnung geregelten »Arbeit eraussch ussen- einen ersten
bescheid enen Anfang hatte. Als in del' Nachkriegszeit mi t dem
Rufe »Alle Macht den Arbe iter- und Soldatenraten !«die R ate
republik nach bo lschewistischem Muster verwirklicht werde n
solIte, haben es die Fuhrer unserer Gewerkschaften in ge
schickter W eise verstanden, del' Rateid ee das Gefahrliche und
R adikale zu nehmen und Betriebsrate zu gestalten, die mit den
ursprlinglich gepl anten »Raten- nul' noch das Wort gem einsam
hatten . Es darf lib erhaupt nicht verkannt werden, daf un
mittelb ar nach dem K riege, wo nul' weni ge im Burgertum den
Mut hatten , gegen das bolschewistische Gesp enst aufzutreten,
es in nicht geringem Grade den Gewerkschaften zu verdanken
war, daf Deutschland im wesentlichen v on den russischen ra
dikalen Met hoden verschont blieb. Insofern hab en die Ge
werkschaften ein erhebliches Verdienst daran, daf wir heute
noch vo n einer deutschen Volkswirt schaft und von einem deut
schen Staate sp rech en konnen.
Di e Betriebsrate, die auf Grund des Betriebsrat egesetzes vom
4. 2. 1920 den Arbeitern sozial e und wirtschaftliche Befugnisse
gaben , die weit libel' diejenigen del' alten Arbeitera usschlisse
hinausgingen , wurden zu erst von den Unternehmern heftig
befehdet. Man furchtete, daf sie den R evolutionsb estrebun
gen dienstbar gemacht werden konnten und grofl e Unordnung
in die Betriebe hineintragen wurden. Nach dreij ahriger Be
triebsratepraxi s schrieb abel' die Deutsch e Bergwerkszeitung
(1923 Nr. 28): )} »Bei einem zusammenfassenden Riick-
blick und A usblick gelegentlich der Vollendung des '
dritten .lahres der Betriebsriitepraxis darf man wohl unbe
dingt die befriedigende Feststellung mechen, daj3 das B e
triebsriitegesetz, welches in den ersten Jahren und Monaten
seines Bestehens und noch mehr vor seiner Verabschie
dung als Trennkeil des deutschen A rbei tsf riedens und als Ur-
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sache des deutschen Wiitschaftsverfalles bezeichnet worden war,
ein nicht zu unterschiitzendes Hilfsmittel zur Festigung des Ar
beitsfriedens, zur allmiihlichen Wiederverstiindigung zwischen
Arbeitgeberti und Arbeitnehmern und ein noch bedeutungsvolleres
Hilfsmittel zur Ftirderung und Festigung des Gedankens der Ar
beitsgemeinschaft und Gemeinschaftsarbeit geworden ist.s Auf
der anderen Seite sind die groflen Hoffnungen, die die Gewerk
schaften mit den Betriebsraten gerade auch fiir Beeinflussung
der Wirtschaft im demokratischen Sinne gehegt haben, er
heblich zusammengeschrumpft. NAPHTALI meint in seiner
Schrift tiber die Wirtschaftsdemokratie: »A uf urirtschaftlichem.
Gebiete kann das Betriebsriiteamt nicht Ansatz einer demokrati
schen Neuordnung sein, sondern es kann bier vorliiufig nur die
bescheidenere, wenn auch nicht unwichtige Funktion einer
wirtschaftlichen Schulungsmoglichkeit fur Kriifte der Arbeiter
schaft erjiillen, die im besonderen auch einen positiven Wert der
Betriebsrtiteoertretung im A ufsichtsrat der Aktiengesellschaft
darstellt.«
Man hat eingesehen, dafl »fiir die Betriebsrate als Vertreter der
Arbeitnehmer ein ausgesprochenes Interesse fur das kompli
zierte Getriebe der Grollunternehmung gehort, urn neben den
Arbeitgebern in die Fuhrung einzutreten«. Diese Voraussetzung
ist aber nur ganz ausnahmsweise gegeben und so erklart es sich,
daf da, wo die Arbeiter dennoch in die Betriebsgestaltung
entscheidend hereinreden, »die Wirtschaftsfuhrung durch die
Demokratisierung schwerfalliger und unrationeller geworden
ist« (BRIGL-MATTHIAS, Das Betriebsrateproblem 1926).
Es ist charakteristisch, daf NAPHTALI in seinem rund 200
Seiten umfassenden Werk der Betriebsdemokratie nur knapp
zwei Seiten widmet. Die Arbeiterschaft solI auf die weiter
gehenden Ziele hingewiesen werden, die nunmehr mit dem
Worte »Wirtschattqdemokratie« zusammengefaBt werden.
Ihren ersten Erfolg erreichten die neuzeitlichen wirtschafts
demokratischen Bestrebungen, als in die Reichsverfassung im
Artikel 165 die Bestimmung aufgenommen wurde: »Die Ar
beiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichberechtigt in Ge
meinschaft mit den Unternehmern in der Regelung der Lohn-
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und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung der produktiven Kriifte mitzuwirken.« Es sollte da
mit gewisserma.f3en als Gegenstiick zu dem grundlegenden
Satze: »Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus« die Norm pro
klamiert werden: »Alle Wirtschaftsgewalt geht vom Volke aus«.
Dabei hat man aber den ganz fundamentalen Unterschied zwischen
dun Staat und dem Wesen der Vollcswirtschaft iibersehen. Der
Staat kann und muf durch einen einheitlichen Willen ge
staltet werden. Die Volkswirtschaft ist aber das Ineinander
greifen der Einzelwirtschaften, die iiber die ganze Welt ver
teilt aufeinander angewiesen sind und durch regelmalsigen
nationalen und internationalen Tausch miteinander verbun
den sind. Dieser Tauschverkehr kann nicht durch einen ein
heitlichen Willen von oben her geregelt werden, er unterliegt
»Gesetzen«, die sich aus der Eigenart der wirtschaftlichen Be
ziehungen ergeben. Diesen Gesetzen kann nur eine Instanz
entsprechen, die nicht mit dem Tage lebt, sondern gewillt und
in der Lage ist, das zu tun, was auf die Dauer den hochstmog
lichen Ertrag bringt. Die einzelnen Arbeiter aber wollen und
mussen von einem Tag zum andern leben. Sie haben ein Inter
esse daran, daf das Heute und das Morgen besser wird. Sie
werden nicht leicht dazu zu bringen sein, in der Gegenwart
Opfer zu bringen, um die spate Zukunft urn so besser gestalten
zu konnen. Jedenfalls verfallen sie leicht der Agitation derer,
die von Geduld nichts wissen wollen und einem unmittelbaren
kraf'tigen Zufassen das Wort reden. Das ist urn so begreif
licher, weil fiir die gro.f3e Masse der Menschen die ungeheure
Kompliziertheit und Schwierigkeit der sozialen Probleme
hinter der einfachen Formel verschwindet: »Den Reichen
nehmen und den Armen geben.«
Es wurde schon angedeutet, daf die Betriebsrate diejenigen
enttauschten, die von ihnen erwarteten, fJa.f3 sie zu Pionieren
einer neuen Wirtschaftsordnung werden konnten. Sie halfen
im Gegenteil manchmal, daf die Arbeiten das Werk, i h r
Werk in seiner Bedeutung erkannten. Kurzsichtig witterte
man auf Grund der alten gewerkschaftlichen Vorstellungen
Gefahren. Man verlangt daher, dafl eine iiberbetriebliche Wirt-
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schaftsfUhrung durch die Arbeiter geschaffen wird. Diese For
derung liegt um so naher, wei! die Arbeiterfuhrer, wie wir
wissen, irrigerweise annehmen, dafl der »Konkurrenzkapita
lismus einem organisierten Monopolkapitalismus Platz ge
macht habe«, »das Prinzip der Konkurrenz weiche mehr und
mehr dem Prinzip der planmafligen Produktionsregelung,

. der organisierten Marktbeherrschung«. So auflerte sich bei
spielsweise kurzlich »Der Grundstein«, das Organ der freige
werkschaftlich organisierten Bauarbeiter, mit dem Hinzu
Iugen, das sei der »historische Standort« fur die Entstehung
der Wirtschaftsdemokratie, die notwendigerweise mit einem
bestimmten Stadium der kapitalistischen Entwicklung ver
bunden sei. Man halt es nun fur die Mission der klassenbe
wuflten Arbeiter, sich nicht nur negativ den Weg frei zu
machen fur einen sozialistischen Zukunftsstaat im Sinne von
KARL MARX, sondern auch positiv auf dem Wege zu diesem
Zukunftsstaat und zwecks schrittweiser Verwirklichung des
endgultigen Programms die Interessen derArbeiterschaft wahr
zunehmen. Deshalb forderte man »Wirtschaftsdemokratiee,
Es ist ein Verdienst des Vorstandes des Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbundes, dafl er durch eine Kommission hervor
ragender Sachverstandiger ein Programm der Wirtschafts
demokratie ausarbeiten und begrunden liefl. Die Ergebnisse
der Gemeinschaftsarbeit sind in der von NAPHTALI heraus
gegebenen bereits mehrfach erwahnten Schrift »Wirtschafts
demokratie, ihr Wesen, Weg und Ziel« ver6ffentlicht. Die
Schrift ist ein wertvolles sozialpolitisches Dokument; die Ver
fasser schreiben klug, sachkundig und anregend, man merkt,
dafl sie bemuht sein wollen, praktische Gegenwartsarbeit zu

. leisten und sich nicht mit der Agitation zwecks Vernichtung
des Bestehenden begnugen wollen. Vielleicht kann man den
Kern dieser wirtschaftsdemokratischen Forderungen in fol
genden Punkten zusammenfassen:
1. Positive Einschaltung von Vertretern der Arbeitnehmer
organisationen in olle Stellen der WirtschaftsfUhrung und der
Wirtschaftsbeeinflussung in ihrem ganzen Umfange, und zwar
mit Hilfe des Staates auf gesetzlicher Grundlage.
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2. Durchleuchtung und Kontrolle der privatkapitalistischen
Wirtschaft durch Ausdehnung der staatlichen Kontrollfunk
tion.
3. Forderung und Ausgestaltung der Wirtschaftsbetriebe der
offentlichen Hand ... Sicherung der Oberhoheit der demo
kratischen Korperscharten auch bei der Anwendung privat
wirtschaftlicher Formen der offentlichen Betriebe.
4. . Durchbrechung des Bildungsmonopols durch Forderung
aller Arten von Bildungseinrichtungen und Befreiung des
Weges zu allen Schulen, insbesondere den Hochschulen.
Mit der letztgenannten Forderung wird man sich der Tendenz
nach ohne weiteres einverstanden erklaren konnen. Die prak
tische Bedeutung der These wird aber leicht uberschatzt : Ob
Manner wie EBERT, LEGIEN, LOBE, WISSEL, SEVERING,
LEIPART, STEGERWALD, .Joos usw. nicht gerade deshalb
so Hervorragendes zu leisten vermochten, weil ihnen die her
komrnlichen Schablonen des Bildungsganges verschlossen
blieben? - DaB man auf den Staat als Trager von Wirtschafts
einrichtungen und als Trager von wirtschaftlichen Kontroll
instanzen nicht zu grofle Stucke halten darf, daf er bis jetzt
im allgemeinen dem Wirtschaftsleben mehr genutzt hat durch
Beseitigung von Schranken als durch Errichtung von Schran
ken, hat die Erfahrung deutlich genug gezeigt; im tibrigen
wird auf bereits Gesagtes verwiesen.
Notig ist es hier nur noch einiges zu sagen zu dem ersten und
wichtigsten Programmpunkt der neuzeit.lichen Wirtschafts
demokratie. Er fordert kurz gesagt Teilnahme der Arbeiter
schaft an der Unternehmerfunktion:
Fragen wir zunachst, ob man damit irgendeine Gewiflheit hat,
dafl die Wirtschaft wirklich »demokratisiert« wird: »Demokra- '
tisierung der Wirtschaft bedeutet,« so werden wir in der Schrift
von NAPHTALI belehrt, »die Beseitigung jeder Herrschaft und
die Umwandlung der leitetuleti Organe der Wirtschaft aus Orga
nen der kapitalistischen I nteressen. in solche der Allgemeinheit«.
Nun wissen wir aber auf Grund der Beobachtungen, die wir
bei den schon geschaffenen »Gemeinwirtschaftskorpern- in der
Kohlen-, in der Kaliindustrie gemacht haben, . daf die darin
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vertretenen Arbeiter gewohnt sind, ihre Produzenteninter
essen hoher zu stellen als die Interessen der Gesamtheit, ins
besondere die Interessen der breiten Verbrauchermassen. Ein
sozialistisch geschulter Vertreter der Grubenbeamten au13erte
sich vor der Sozialisierungskommission: »Den. Vertretern. der
Arbeiter und Angestellten, die im Reichskohlenverband sitzen,
kann kein Mensch sumuten, daft sie bei den heutigen politischen
Verhiiitnissen. gegen die durch Loh.nerhbh ungen begriindeten
Preiserhbluingeti stimmen, Wir sind Angestellte vom Verbatul
der Grubenbeamten oder der Arbeiter. Uns ist das Hemd niiher
als der Rock. Wir miissen, we'nn wir nicht drauj1en tinter die
Rader kommen wollen, die Kohlenpreise beuiilligen» Und ein
FUhrer des alten Bergarbeiterverbandes schildert die Lage im
Kalirat: »Von jeher waren also die Arbeiter daran interessiert,
die Verkaufspreise zu erhbhen, da sonst die Liih.ne nicht erhbbt
werden kimnen,« EDUARD HEIMANN, der selbst aus seiner
sozialistischen Gesinnung kein Hehl macht, spricht auf Grund
solcher Feststellungen von einer »erfahrungsmafslgen Wider
legung« der Theorie, da13 das solidarische Klasseninteresse
aller Arbeiterschichten in den Gerneinwirtschaltskorpern fur
die Entscheidung der beteiligten Arbeiter tiber Lohne und
Preise ma13gebend sein werde.
Es ist aber nicht einmal das schlimmste, wenn die individu
ellen Einkommensinteressen tiber die immer etwas nebelhaften
»allgemeinen Interessen« den Sieg davontragen. Es ist volks
wirtschaftlich noch bedenklicher, wenn das individuelle Un
lustgeflihl, wie es mit der Arbeit stets mehr oder minder ver
bunden ist, zu stark in den Vordergrund tritt, falls man »sein
eigener Herr« ist oder doch glaubt es zu sein. Wiederum soll
eine sozialistische Stimme angeflihrt werden, urn zu zeigen,
was auf dem Spiele steht. »Die Arbeit« schrieb im Maiheft 1929
auf Grund der Erfahrungen in Sowjetru13land: »Die Arbeits
uersiitimtiis nimmt in letzter Zeit einen. Umfang an, die die Be
triebe nntigt, eine viel groftere Zahl von Arbeitskraften. einsustellen
als erforderlich ware, wenn die Arbeitsversiiumnis einen. norma
len U mfang hatte. Allen diesen Erseheinungen stehen ,die Be
triebsleitungeti meist machtlos gege<niiber, uieil sie sich nicht trauen,

6 Weber, Kapitalismus
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die Strafen, zu tleneti sie berechtigt sind, anzuwenden, da die po
litische Machtstellung der Arbeiterschaft dazu [iihrt, daft gegen
jede disziplinare Strafe Front gemacht wird. Kurz, es mangelt der
russischeti Arbeiterschaft an Disziplin, Pflichtbewufttsein, Ar
beitswilligkeit, ja sogar an elementarer Gewissenhaftigkeit; denn
die Klagen iiber Diebstiihle und Veruntreuungen haben. ein. Mafl
angenommen; das bei ioeitem das iibersteigt, was in uiesteuropii
ischen Prioatbetrieben. in dieser Beziehung zu beobachten iet,«
Es ist leicht zu sagen, so etwas ware nur in Ruf3land moglich.
Haben wir ein Recht zu behaupten., daf die nichtrussischen
Industriearbeiter nach Verwirklichung del' Wirtschaftsdemo
kratie im Interesse del' Gesamtheit opferfreudiger sein werden?
1st es nicht so, daf gerade die russische Arbeiterschaft, man
denke nul' an den Kampf mit den weiflen Armeen, gewaltige
Opfer getragen hat, urn allen Widerstanden zum Trotz ihr
marxistisch-bolschewistisches Ideal zum Siege zu bringen?
Hat man nicht den Glauben, daft die Gedanken der Wirtschafts
demokratie aus Menschen Engel machen, dann stehi mit logischer
Notwendigkeit am Ende dieser demokratischen Entwicklung der
Wirtschaft U ntergang oder - riicksichtslose Wirtschaftsauto
kraiie, Schon in del' nul' kurzen Heroenzeit des russischen
Bolschewismus forderte LENIN auf Grund del' trtiben Er
fahrungen »widerspruchslose Unterordnung der Massen unter
den einheitlichen Willen del' Leiter des Arbeitsprozesses«. So
ist es also hochst ungewifl, ob auch nul' etwas von dem, was
die Befiirworter del' Wirtschaftsdemokratie anstreben moch
ten, wirklich als Aktivposten ftir ihr Programm wird gebucht
werden konnen ; abel' sicher ist, daft der Weg der neuzeitlichen
Wirtschaftsdemokratie uieit abliegt von dem Weg hochstmoglicher
Steigerung der Produktivitiit der Arbeit und damit abseits von
dem Weg der uiohloerstandeneti Lnteresseti der -Arbeiterschaft;
»Jede Fiihrerleistung fordert das Einkommen tler iibrigens (0.
SPANN). Auf den vorangegangenen Blattern ist haufig und
deutlich genug dargelegt worden, was die Wirtschaft den
Ftihrerleistungen del' kapitalistischen Unternehmer verdankt.
Die Unternehmerpersonlichkeit, so wurde schon bei Betrach
tung del' bolschewistischen Experimente betont, wird sich
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aber nur dann voll entfalten konnen, wenn Initiative, Selbst
verantwortung und Arbeitsfreudigkeit zu einem harmonischen
Dreiklang gebracht werden. Die Art, wie die Wirtschaftsde
mokratie die Arbeiter zu Teilhabern der Wirtschaftsftihrung
machen will, raubt aber von jeder dieser drei Voraussetzungen
hochst wertvolle Stucke. Initiative: Ein umstandlicher Appa
rat soIl neu geschaffen werden, mit dem mull beraten werden,
er mull tiberzeugt werden, an die Stelle des klaren, raschen
Entschlusses tritt, wie heute schon im politischen Leben, der
Kompromifl. Selbstverantwortung: Geteilte Verantwortung ist
nicht halbe Verantwortung, sondern gar keine Verantwortung.
Der Unternehmer wird zum ausftihrenden Organ einer Korn
mission gemacht, an der er zwar teilnimmt, aber deren Majori
tatswillen er unterworf'en sein wird. Nicht selten wird es ihm
mindestens im Unterbewufitsein gar nicht einmal so uner
wunscht sein, wenn er an den Folgen zeigen kann, wie schlecht
seine Widersacher beraten waren. Arbeitsfreudigkeit: Man
spricht heute schon von zunehmender Unternehmermtidigkeit,
macht dafur mit Recht die andauernden Auseinandersetzun
gen, Scherereien, Streitigkeiten, die dem Unternehmer durch
die Organe des Staates, insbesondere auch des Fiskus, und der
Verbande, aufgezwungen werden, verantwortlich. Wie nun,
wenn dem Unternehmer auch noch der Rest von Selbstandig
keit genommen oder zum mindesten arg beschnitten wird, der
ihm heute noch geblieben ist? Eine unbedingte notwendige
Konsequenz der Wirtschaftsdemokratie ist wohl, dafl die Ar
beiterschaft bei der Wahl der Wirtschaftsftihrer irgendwie
mitbeteiligt ist. Selbst ein so ruhiger Sozialpolitiker wie
RAUECKER, der selbst nicht auf marxistischem Standpunkte
steht, meint: »Es greift immer mehr ein Direktorennepotismus
um sich, verwandte, versippte und sonstwie empfohlene Personeti
werden beoorzugt, Es wiirde durchaus im Interesse der Wirtschaft
gelegen sein, wenn den Betriebsriiten. bei den groflen Gesellschaften
ein Einspruchsrecht gegen derartige Kliingelwirtschaft rechtlich
zugestanden wiirde, Streitigkeiten zwischen Betriebsleitung und
Betriebsrat wiirden die Arbeitsgerichte zu kliiren haben« (Vossi
sche Zeitung 3. 4.29 Nr. 156). Aber wie soll eine derartige Ein-
6·
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fluflnahme der Arbeiterschaft auf die Auswahl der Unterneh
merpersonlichkeiten stattfinden? In der Literatur hat man
sich daruber wenig Kopfzerbrechen gemacht und soweit es ge
schehen ist, sind hochst sonderbare Vorschlage zutage gefor
dert worden. In seiner Schrift »Der Weg zum Sozialismus«
(1919) schlagt der osterreichlsche Sozialistenfiihrer BAUER

allen Ernstes vor: »Die Lehrkiirper der technischen Hochschu
len und die leitenden technischen Beamten der Gesamtindustrie
hiitten. ein Kollegium zu bilden, dieses Kollegium habe vor jeder
Ernennung eines leitenden. Beamten seine Vorschliige zu er
statten, der Verwaltungsrat des I ndustriezweiges hobe dann eine
der vorgeschlagenen Personen zu ernennen, iihnlich wie heute die
Universitiitsprofessoren vom Staatssekretiir fur Unterricht auf
Vorschlag des Professorenkollegiums ernannt uierden, sollen
also die Direktoren ausgesucht werden.«Kritik erUbrigt sich hier.
H iiteti wir uns, noch mehr an Fiihrerquolitiit urul Fiihrereigen
schaften zu vergeuden, als wir schon 'preisgegebeti habenl Gerade
Deutschland, das auf Qualitiitsarbeit angewiesen ist, das mit
seineti wenig giinstigeri Bodenverhiiltnissen in der ganzen Welt
aus wenig viel machen mufJ, das infolge der T'ributlasteti auf
ganz aufJerordentliche Steigerung seines Absatzes im Auslande
angewiesen ist, darf nicht verkennen, wie bedeutsam der selb
stiindige [reie Unternehmer ist, Auch das darf nicht vergessen
werden, daf Deutschland nur dann das notige Kapital fur seine
Arbeit festhalt und aus dem Auslande zugefUhrt bekornmt,
wenn die Kapitalisten einschlielllich der heimischen - das
Kapital ist international frei beweglich - die Uberzeugung
haben, dall ihreMittel nichtverwirtschaftet werden. J e knapper
aber das Kapital ist, urn so groDer wird seine Macht im In
lande sein, urn so mehr wird allzu leicht auch von dieser Seite
die freie Initiative des Unternehmers beeintrachtigt werden
konnen.
So scharf indessen das Programm der Wirtschaftsdemokratie
im Interesse der Produktivitatssteigerung und damit im Inter
esse des materiellen Aufstiegs der Arbeiterschaft abgelehnt
werden mufl, deshalb darf nicht ubersehen werden, daf die
Arbeitskraft nicht isoliert von dem Menschen, der ihr Repra-



GRENZEN DER WIRTSCHAFTSDEMOKRATIE 85

sentant ist, in den Dienst der Unternehmung gestellt werden
kann. Dieser Mensch mull wissen, daf es ohne Uberordnung
und ·Unt erordnung auch im wirtschaftlichen Leben nicht ab
geht. Aber er darf gleichzeitig doch fordern, nicht blof als Ob
jekt gewurdigt zu werden. Er will und solI auch in der Wirt
schaft Subjekt sein, er solI fur den Unternehmer ebenso Mit
arbeiter sein wie der Unternehmer Mitarbeiter fur die Arbei
terschaft. Unter diesen Gesichtspunkten sind die Einrichtun
gen, die es den Arbeitern ermoglichen sollen, ihre Meinung
uber den Gang des Betriebes und der Volkswirtschaft zum
Ausdruck zu bringen, zu begruflen, der Betriebsrat beispiels
weise ebenso wie der Reichswirtschaftsrat. Derartige Ein
richtungen konnen aber nur dann fruchtbar sein, wenn die
Arbeiter begreifen, wie groflen Wert gerade fur sie die Ent
schlullkraft, die Selbstverantwortung, die Arbeitsfreudigkeit
der Unternehmer haben, und - daf es in der Volkswirtschaft
eine Art Eigengesetzlichkeit gibt, die ohne Schaden fiir die
volkswirtschaftliche Produktivitat nicht ubersehen werden
darf.
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WEGE ZUR ZINSFUSSENKUNG

D ER landesiibliche Zinsfu13 fur langfristige sichere Anlagen
ist zur Zeit in Deutschland reichlich doppelt so hoch als

in der Vorkriegszeit und auch beinahe doppelt so hoch als in
den wichtigsten Konkurrenzlandern,
Es gibt Vertreter der Arbeiterinteressen, die selbst diese je
den Sachkundigen schwer bedriickende Tatsache zum Anla13
nehmen, urn daraus die volkswirtschaftliche Unbedenklichkeit
der Lohnsteigerungen und der Steuerlasten abzuleiten. Am
20. 4. 1929 veroffentlichte die den christlichen Gewerkschaften
nahestehende Tageszeitung »Der Deutsche« in ihrem volkswirt
schaftlichen Teil einen Leitartikel, der folgenderma13en schlo13 :

Solange aber der Zinssatz in Deutschl and noch so hoch gehalten werden
kann, ist das ein Anz eichen dafur, dal3 die deutscheri Unternehmer trotz der
Lohnhohe und Steuerlast noch genugend rentabl e Verwertungsm oglichkeit
fUr Kapital sehen. Di eses hi ermit nur nochmals (I) angedeu te te Argument
hat bis heute noch niemand widerlegt( I). Solange das der Fall ist, glauben
wir nicht, dal3 di e deutsche Wirtschaft infolge der Lohnhohe und Steuerlast
einschrumpfen bzw. zurtickgehen muls .

Also dann, wenn eine vollige Mi13ernte etwa die Preise des nur
sehr knapp zur Verfiigung stehenden Getreides in toIle Hohe
treiben wiirde, ware das ein Beweis, da13 es den Bauern gut
geht? 1 Und wenn Deutschland einmal vollig ruiniert, fur die
ihm geliehenen, vielleicht vom Ausland geborgten auflerst be
scheidenen Mittel den hohen Zins des Bankrotteurs bezahlen
muflte, ware das ein Beweis »fur noch geniigend rentable Ver
wendungsmoglichkeit fur Kapital in Deutschland«?
In Wirklichkeit ist unsere durch den hohen Zins gekennzeich
nete erschreckende Kapitalknappheit ihrerseits Ursache fur
zahlreiche wirtschaftliche Storungen, Iur die Not der Land
wirtschaft, fiir die gro13e Arbeitslosigkeit, die Erschwerung
unserer Konkurrenz am Weltmarkte.
Urn uns tiber die Unruhen unterhalten zu konnen, ist gerade
hier begriffliche Klarheit erforderlich.
Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne wurde bereits defi
niert als die Gesamtheit der Giiter, die aus dem fortlaufenden
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Produktionsprozef nicht fur Konsumzwecke herausgenommen
werden, sondern im Interesse der Reichtumsvermehrung in der
Produktion weiterarbeiten.
Uber dieses Kapital wird in abstrakter Weise mittels des Gel
des verfugt, Dabei ist das Geld wie auch sonst blofles Tausch
mittel. Seine Rolle entspricht etwa derjenigen der Lokomotive
im Rangierbahnhof. DaB man Kapital und Geld nicht mit
einander verwechseln darf, ist nach dem drastischen Anschau
ungsunterricht, den uns die Inflation geboten hat, heute all
gemein gelaulig. Man pflegt zwar einen Unterschied zu rna
chen zwischen Geld- und Kapitalmarkt, aber an beiden Mark
ten ist nicht Geld, sondern die Verfugungsmoglichkeit tiber
Kapital Gegenstand des Tauschverkehrs, dort kurzfristig,
hier langfristig.
Umstritten ist die Rolle, die der Kredit bei der Kapitalbildung
spielt. In subjektivem Sinne ist der Kredit das Vertrauen, das
der Glaubiger in den Schuldner setzt, er werde in der Zukunft
seinen Verpflichtungen nachkommen wollen und konnen. Ein
Land, das auf den Kredit fremder Nationen angewiesen ist,
wird sehr sorgsam daruber wachen mussen, dafl es nicht un
notig in Millkredit gerat: Ubertriebene Meinungskampfe der
Parteien, wirtschaftspolitisch verfehlte Experimente, offen
kundiges Leben tiber die Verhaltnisse hinaus ... das alles kann
hochst ungunstig auf die Kreditbedingungen einwirken, und
zu einer unnotigen materiellen Mehrbelastung des Schuldner
landes ftihren. - Aber was bedeutet die objektive Tatsache,
daf mittels des Kredits gegenwartige Guter gegen zukiinftige
Guter ausgetauscht werden, fur die Kapitalbildung? Einig
jst man sich darin, daf letzten Endes Kapital nur gebildet
werden kann durch rationelles Arbeiten und durch rationelles
Sparen. Der Kredit kann auf beide Wurzeln der Kapitalbil
dung gtinstig einwirken: Wenn mit seiner Hilfe die Arbeit
zweckmalliger mit Arbeitsmitteln ausgeriistet wird, etwa da
-durch , dall viele kleine Kapitalteilchen durch die Vermittlung
.der Sparkassen und Banken zu groflen Kapitalsummen ver
einigt werden, die die moderne Industrie gebraucht, dannhilft
-der Kredit offenkundig bei der Mehrung des Kapitals. Gunstig

"
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wird auch der .K redit auf die Spartatigkeit insofern einwirken,
als das Vorhandensein eines gut funktionierenden Kredit
marktes die niitzliche Anlegung des Kapitals zu angemessenen
Zinsen stets verbiirgt. Indessen wird gelegentlich immer wie
der behauptet, und zwar auch von theoretisch interessierten
Bankleuteri, daf der Kredit auch unmittelbar dazu diene.Ka
pital zu bilden. Er konne geradezu Kapital aus dem Boden
stampfen. Der Kredit sei das Primare, die Kapitalbildung das
Sekundare. So ist es [a auch, wenn man die Dinge vomStand
punkt der einzelnen Bank betrachtet. Aber im Rahmen del
gesamten Volkswirtschaft kann der Kredit stets nur Statt
halter sein des durch Arbeit und Sparsamkeit bereitgestellten
Kapitals. Gewif kann es bei wiederansteigender Konjunktur
durchaus heilsam, vielleicht notig sein, wenn die Banken iiber
die ihnen geborgten Mittel hinaus zusatzliche Kreditmengen
in die Volkswirtschaft bringen. Es ist auch richtig, daf diese

- zusatzlichen Kredite eine Art Zwangssparen bedeuten konnen.
Der Industrielle beispielsweise bekommt auf diese Weise mehr
Mittel, die er der produktiven Arbeit zuwendet. Die sich
gleichzeitig in der Volkswirtschaft durchsetzende inflationi
stische Bewegung, weil insgesamt mehrEintrittskarten Iur den
Gutervorrat ausgegeben wurden, als eigentlich seine Menge
zuliefl, auflert sich bei den Konsumenten als Preissteigerung,
der sie bei gleichbleibendem Einkommen durch Konsumein
schrankung Rechnung tragen. Aber die Praxis mull der Theo
rie, es konne mittels des Kredits gewissermallen aus Nichts
Kapital gebildet werden - eine Lehre, die iibrigens auch in der
Wissenschaft stets nur vereinzelte Anhanger gefunden hat 
dennoch skeptisch gegeniiberstehen, nicht hlofl deshalb, weil
die starken wirtschaftlichen Organisationen auf die Preis
steigerungen mit Lohnerhohungen antworten, sondern haupt
sachlich, weil eine solche Kreditinflation nur dann volkswirt
schaftlich nicht destruktiv wirkt, wenn recht schnell das vor- 
laufige scheinbare Mehr durch ein entsprechendes Sein voll
kommen ausgeglichen wird. Sonst wird sich der Inflations
prozef mit Notwendigkeit in der Volkswirtschaft rasch in
steigendem Malie auswirken und aus einer ungefahrlichen,
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vielleicht niitzlichen voriibergehenden Preissteigerung der
Konsumguter entwickelt sich die hochst bedenkliche Dauer
inflation, deren schadliche Folgen nicht mehr geschildert zu
werden brauchen,
Wie die Hohe des Zinses bestimmt wird, wird uns vielleicht
am klarsten, wenn wir die ZinsfuBbewegung von 1870 bis 1913
auf die entscheidenden Ursachen zuruckzufuhren versuchten.
Vor dem deutsch-franzosischen Kriege rentierten sich sicherste
deutsche Staatspapiere mit 5 %, 1888 schon nur noch mit 3%, %,
1895 forderte man fur sicherste Anlagen nur noch 3 %. Gegen
Ende der 90er Jahre waren sich die fuhrenden Volkswirte ver
schiedener Richtung, zum Beispiel SCHMOLLER, PHILIPPOVICH,
JULIUS WOLF darin einig, daf »demnachst« der Zins auf
1Yz bis 2 %sinken werde. Allgemein wurde die These als rich
tig angenommen, daf bei steigender wirtschaftlicher Entwick
lung der Zins eine sinkende Tendenz haben miisse. Die Tat
sachen entsprechen aber diesen Prophezeiungen ganz und gar
nicht. Der Durchschnittskurs der 2Yzprozentigen englischen
Konsols ging in der Zeit von 1903 bis 1913 von 90% auf 76% %
zuriick, der der 3prozentigen franz6sischen R ente von 98,13
auf 87,08 und der der 3 prozentigen deutschen Reichsanleihe
von 102,3 auf 85,82. Durch diese Ziffern wird am besten das
starke Anwachsen der Zinssatze namentlich in der Zeit von
1900 bis 1913 illustriert. Man hat nun behauptet, die Erkla
rung der ZinsfuBsteigerung beruhe einfach darauf, daf im
letzten halben MenschenaIter vor dem WeItkrieg die kapitali
stische Entwicklung ungeahnten Aufschwung angenommen
habe, die Nachfrage nach Kapital sei infolgedessen so stark
gesteigert worden, daf ein Heraufgehen des Preises, also des
Zinses, nicht weiter zu verwundern ware. Gegen diesen Er
klarungsversuch spricht schon die Tatsache, daf die Nachfrage
nach Kapital fur produktive Zwecke im Verhaltnis zum vor
handenen Bestand - und auf diese Relation kommt es natiir
lich an - in der Zeit von 1850 bis 1900 durchschnittlich min
destens so groB war wie in den Jahren, die dem WeItkriege un
mittelbar vorangingen. Entscheidend wird aber die »Nach
Iragetheorie« dadurch widerlegt, daf Nachfrage nach Kapital
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fiir produktive Zwecke bei gleichbleibendem Spargradja not
wendigerweise immer gewaltigere Massen von neuem Kapital
zur VerfUgung stellen mull. Die Theorie von dem sinkendem
Zins bei steigender wirtschaftlicher Kultur ist schon im Kern
durchaus richtig. Nicht die Grofle der Nachfrage ist entscheidetul
sondern die Art, wie das nachgefragte Kapital verwendet wird.
Seit Ende der gOer Jahre wurden nicht nur bei uns, sondern
bei allen wirtschaftlichen Kulturvolkern, am wenigsten noch
bei den Nordamerikanern in 'zunehmendem Maile Guter aus
dem Produktionsprozef fur nichtproduktive Zwecke heraus
genommen. Es war die Zeit des Wettrustens, wo fur Heer und
Marine in zunehmendem Maile Riesenaufwendungen zu machen
waren, die Zeit ferner, wo die Arbeiterorganisationen erstark
ten und Lohnsteigerungen erreichten, die schon damals ge
legentlich auf Kosten der Kapitalbildung gingen, die Zeit aber
auch, wo die Staats- und besonders die Kommunalverwaltun
gen Aufwendungen fur nichtproduktive Zwecke machten, fur
teure Bauten, fur verhaltnismafsig schlecht rentierende Wirt
schaftsunternehmungen. Berucksichtigt werden muf ferner,
daf sich seit der Jahrhundertwende die einzelnen Staaten in
zunehmendem Maile wirtschaftlich voneinander abschlossen,
so daf die moglichen gunstigen Auswirkungen der internatio
nalen Arbeitsteilung stark gehemmt wurden.
Dann kam der Krieg mit seinen gewaltigen Kapitalverlusten,
die verhangnisvollen Nachkriegsereignisse, die Beschlagnahme
groller Teile unseres Volksvermogens durch die Siegerstaaten,
die Inflation, die Deutschlands Wirtschaft unmittelbar vor
den Abgrund brachte; die Ausgaben ftir Lohne, Gehalter, So
ziallasten, Kulturzwecke, fur den immer groiler und groller
werdenden offentlichen Beamtenapparat stiegen aber dennoch
immer weiter, mit vollen Handen gaben Reich, Lander, Stadte
aus, als wenn Deutschland das reiche Land der Vorkriegszeit
geblieben ware. Zu all dem noch die jahrlichen Tribute von
2Y2 Milliarden Mark 1 Es uiiirde irrig sein, wenn man mit dem
Hinweis auf die Daweslasten unsere Kapitalverknappung una
die unertriigliche Zinssteigerung allein oder auch nur in erster
Linie erkliiren. wollte. Das ware schon deshalb nicht richtig,
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wei! die Daweslasten durch den auswartigen Kapitalzustrom
tiberkompensiert worden sind. Aber wichtig ist es doch, sich
ganz klar zu machen, dafl die Daweslasten letzten Endes nur
getragen werden konnen von den breiten Massen des Volkes
als lucrum cessans (entgangener Gewinn) oder als damnum
emergens (entstehender Schaden). Weigern sie sich es zu tun,
steigern sie kunstlich die Lohne und Gehalter oder treiben sie
die Politik mit E rfolg an, durch zus atzliche Steuern den Be
sitz immer weit er zu belasten , so muf mit der Gefahr einer
weiteren Minderung der Kapitalisierung gerechnet werd en und
diese auflerst sich in - vermehrter Arbeitslosigkeit. Sozial
politik, deren zweckmiiJ3ige Fortbildung jeder ernst zu nehmende
Politiker fordern wird, auf Kosten der Kapitalbildung ist not
wendigerweise ein Widerspruch in sich selbst.
Auch die vom Marxismus ausgehenden Arbeiterflihrer be
ginnen unter dem Druck der Tatsachen zu begreifen, daf es
wie bei den Lohnen so auch bei den Steuern eine Grenze gibt ,
die auch dann, wenn scheinbar die Reichen zunachst betroffen
werden, dennoch im wohlverstandenen Interesse der Arbeiter
schaft nicht ub erschritten werden darf. Charakteristisch sind
die folgenden Ausf'uhrungen, die L UDWIG QUESSEL jlingst
im F ebruarheft (1929) der Sozialistischen Monatshefte machte:

... In der Tat hat die Steigerung des Gesamtfinanzbedarfs von R eich,
Landern und Gemeinden unter dem parl am entarischen Sys te m einen be
unruhigend en Charakter angenomm en. Sie betrugen 1913 7,3 Milliarden
Mark. Trotz der Ausgabenverminderung, die der Versailler Vertrag und
die Infl a tion R eich , Landern un d Gemeinden brach ten , ist 1928 der Gesamt
bedarf von Re ich , Lan dern und Gemeinden auf 15,6 Milliarden Mark (ohne
Soziallas ten) gestiegen.

. . . Es erg ibt sich die Un moglichkeit, den ins Ri esenhafte gest eigerten
offentlichen Aufwand anders als du rch Kiirzung des Reallohns der Arb eit er
und der Angestellten zu finanzieren. Was R eich, Lander und Gemeinden
heute gegeniib er 1913 zu viel au sgeben, kann nur zu einem Bruchteil aus
dem zur Kon sumtion freistehend en Teil des Mehrwerts gedeckt werden.
Der iiberwiegend e Teil des Offentlichen Aufw ands muB dem Arbeit erlohn
entnommen werd en. .

Immer deutlicherwird es, daf dann, wenn man dieser logischen
Folgerung zunachst noch weiteren Widerstand entgegensetzt,
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die Arbeiter in der Folge dafur urn so harter buflen mtissen,
Denn die Kapitalminderung und die Kapitalverteurung wird
sie am hartesten treffen. Leider haben mancheMarxisten die
Mahnung vergessen, die KARL MARx bereits im Jahre 1847
auf dem Brusseler Freihandelskongrefl aussprach:

Wenn das Kapital stationar bleibt, wird die Industrie nicht nur stationar
bleiben, sondern zuriickgehen und in diesem Falle wird der Arbeiter das
erste Opfer sein. Die gilnstigste Bedingung fur den Arbeiter ist Anwachsen
des Kapitals,

Zu hoher Lohn und zu hohe Steuern lahmen nicht nur unmit
telbar die Kapitalbildung dadurch, daf sie von dem Sozial
produkt zuviel dem Konsum, zu wenig der Kapitalneubildung
zufuhren, sondern auch mittelbar durch die von ihnen manch
mal hervorgerufene unzweckmallige Beeinflussung der Pro
duktionsgestaltung und der Vorratsbildung. Fur die Steuer
wirkung ist charakteristisch, dafl sich in der Praxis der neue
Begriff »Steuerrentabilitat- herausgebildet hat, urn auszu
drucken, daf das Tun und Lassen des Unternehmers immer
mehr entscheidend beeinflullt wird nicht von den Dber
legungen, wie man Arbeit und Kapital so produktiv wie
moglich verwendet, sondern wie man verhindern kann, dafl
ein Uhermafl an Steuerbelastung nicht noch weiter steigt.
Aber alldiese auflerst widrigen Umstande, die den Kapital
bildungsprozef in Deutschland aufs starkste hemmen mussen,
genugen doch noch nicht, urn den grollen Zinsunterschied zwi
schen Deutschland und den auslandischen Wirtschaftsgebieten
zu erklaren, Deutschland hat eine Wahrung, deren Sicherheit
von keinem Sachkundigen der Welt auch nur im geringsten
angezweifelt wird. Es hat sich durch seine glanzenden wirt
schaftlichen Erfolge vor und nach dem Kriege den Ruf eines
Landes mit groflen wirtschaftlichen Zukunftsmoglichkeiten
erworben. An gefahrliche auflenpclitische Abenteuer darf
Deutschland, seitdem man seine Wehr zerbrochen hat, weniger
denken als irgendein anderer Groflstaat - alle Vorbedingun
gen waren also gegeben, daf Deutschland aus der Solidaritat
der internationalen Kapitalmarkte Nutzen zuziehen sucht,
daraus also, daB das Kapital sich dahin zu wenden pflegt, wo
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es bei gleichem Risiko die besten Verwendungsmaglichkeiten
findet. Das mull auf weitgehende Nivellierung del' Zinssatze
von Land zu Land hinwirken und hat es in del' Vergangenheit
auch stets getan. Daf wir selbst das dazu erforderliche Ver
trauen in die Stahilitat und Sicherheit unserer Wirtschaft
durch das verantwortungslose Geschwatz parteipolitischer
Agitatoren, abel' auch durch verfehlte politische Maflnahmen
beeintriichtigt haben, wurde schon beriihrt. Selbstverstand
lich spielte bei del' Zinsbemessung auch die Unsicherheit del'
Reparationsregelung eine erhebliche Rolle. Dazu kommt abel'
noch etwas anderes: Wir haben dem empfindlichsten aller
Miirkte, dem nationalen und internationalen Kapitalmarkt, eine
Behandlung zuteil werdeti lassen, die man nur als Miflhandlung
bezeichnen kann.
Del' Husarenritt gegen die Borse am »schwarzen Freitag« ist
heute wohl von aller Welt als wirtschaftliches Schildbiirger
stiick erkannt, das sich Deutschland am allerwenigsten leisten
durfte und unter dessen Folgen wir heute noch leiden. Die
These von del' »kapitalverschlingenden« Eigenschaft del' Borse
ist allgemein als irrig erkannt; die Borse ist fiir die Kapitalien
nul' Durchgangsstelle, ein »Sieb mit groflen Lochern«, abel'
dieses »Kapitalsieb« hat fur die Kapitalbildung die allergroflte
Bedeutung. Die Borse ist kein »Monte Carlo ohne Musik«, sie
hat volkswirtschaftlich auflerst wichtige Aufgaben zu erfullen,
schon deshalb, weil sie als Zentrum spekulativer Unterneh
mungen von del' vorwartsstrebenden Volkswirtschaft nicht
entbehrt werden kann. Insbesondere kann ein gut funktio
nierender Effektenmarkt nul' unter schwersten Verlusten fur
die Volkswirtschaft ausgeschaltet werden. Del' riesenhafte
Kapitalbedarf del' privaten und offentlichen Unternehmungen
liillt sich ohne die Effektenform gar nicht mehr befriedigen.
Voraussetzung fur den »Effektenkapitalismus« ist abel' ein
Markt, an dem sich Tag fur Tag das Spiel von Angebot und
Nachfrage glatt abspielt und an dem sich ein Preis heraus
bildet, del' soweit wie moglich dem Substanzwert unter Be-

. . rucksichtigung del' zukiinftigen Entwicklung angepaflt sein
mull. Von einem solchen Markt, einer solchen Preisbildung
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konnte man in Deutschland in der Zeit vom Mai 1927 bis Mai
1929 nicht mehr sprechen. Durch das Versagen der Borse 
woran die Banken nicht ohne Schuld waren - wurde aber
ein Unsicherheitsfaktor in den deutschen Kapitalmarkt hin
eingetragen, fur den die deutsche Wirtschaft dem anlagesu
chenden Ausland eine erhebliche Risikopramie, also einen ent
sprechend erhohten Bruttozins, bezahlen mull.
Auch die inlandischen Kapitalisten wurden durch die Zer
rtittung unserer Borse immer mehr kopfscheu. Der Kurs
zettel ist fur die meisten von ihnen der einzige »Konjunktur
bericht«, den sie zur Hand nehmen und wonach sie ihr Urteil
tiber die Wirtschaft bilden. »Schwarze Tage« die sich nach
kurzen Perioden scheinbarerWiederbelebung immer von neuem
einstellten, die Versicherung in den Borsenberichten, daf
schon kleinste und kleine Aultrage genugten, um die Kurse pro
zentweise herunterzudrucken, trieben das heimische Kapital
fast mit Notwendigkeit dahin, wo ihm noch eine normale Borse
zur Verfligung steht. So kam es - an die besonderen Ver
haltnisse wahrend der jungsten Reparationskrise ist hier nicht
gedacht - daf in zunehmendem Mafle die Banken und Ban
kiers dartiber klagten, daD das deutsche Publikum von An
lagen in deutschen Aktien und in deutschen festverzinslichen
Werten nichts mehr wissen wolle. Nach den Feststellungen des
Statistischen Reichsamtes hat Deutschland allein durch Ver
mittlung der deutschen Banken im Jahre 1928 fur 1,9 Milli
arden Mark Effekten vom Ausland gekauft. Dazu kommen
die Effekten die durch Vermittlung auslandischer Stellen ge
kauft und die Summen die direkt geliehen oder deponiert
wurden. : Unser so knappes eigenes Kapital half infolgedessen
der ausliindischen Konkurrenz in ganz erheblichem Mafle zu
einer noch billigeren Finanzierung!
Nicht genug damit: Das deutsche Borsenpublikum hat sich
von jeher durch ein sehr sanguinisches Temperament ausge
zeichnet - himmelhoch jauchzend, zu Tode betruht - zu
Preisen, die dem Substanzwert und berechtigten Zukunfts
hoffnungen langst nicht mehr gerecht werden, wirft man die
Papiere an den Markt, die Auslander kaufen sie und verkaufen
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sie bei der nachsten Hausse mit einem Gewinn, der eine Stei
gerung der deutschen Tribute um viele Millionen bewirkt,
zumal sich dieses verhangnisvolle Auf und Ab im Laufe
weniger Jahre bedenklich haufig wiederholt hat.
Schuld an unserer Borsentragodie hat letzten Endes die allge
meine Verstandnislosigkeit, die man in Deutschland der Borse
entgegenbringt. Ein Ausfluf davon ist die toricht hohe Be
lastung der Borsengeschaf'te mit Steuern und Abgaben. Gerade
im Interesse der offentlichen Finanzen ware Erleichterung,
nicht Erschwerung des Borsenverkehrs dringend vonnoten.
Die Gefahren des Darniederliegens unseres Effektenmarktes
wurden verstarkt durch die rasch zugenommene Neigung zur
Selbstfinanzierung. DaB sie gelegentlich durchaus niitzlich,
vielleicht notwendig ist, solI nicht verkannt werden. Aber man
iibersieht doch in bedenklicher Weise die volkswirtschaftlichen
Schattenseiten dieser Selbstfinanzierung. Die Hauptgefahr
liegt darin, dafl sich die einzelnen privatwirtschaftlichen Un
ternehmungen dem landesiiblichen Zins als Regulator fur die
volkswirtschaftlich zweckmaflige Verteilung des knappen Ka
pitals entziehen und statt diesem mehr oder minder vage Hoff
nungen und aus den volkswirtschaftlichen Zusammenhangen
Iosgeloste privatwirtschaftliche Erwagungen maflgebend sein
lassen. Dies und der von den kiinstlich gesteigerten Lohnen
ausgehend Druck veranlaflt manchen Unternehmer sich star
ker mit fixen Kosten zu belasten, als volkswirtschaftlich zweck
maBig ist; ganz abgesehen davon, daf zu niedrig gehaltene
Dividenden bewirken, daf das Auslandskapital uns ungun
stigere Bedingungen stellt und dafl das Inlandskapital die
Freude am heimischeti Kapitalbesitz verliert, mit der Folge,
daf das Ausland wertvollste Teile deutscher Wirtschaftssub
stanz manchmal zu lacherlich billigen Preisen erwirbt.
Das Widerspruchsvolle unserer derzeitigen volkswirtschaft
lichen Lage wird dadurch gekennzeichnet, daf die Kapital
verknappung einerseits zur Zuriickhaltung bei den Gewinnaus
schiittungen fiihrt, dafl sie andererseits auch wieder manchmal
nicht geniigend in Rechnung gesetzt wird, namentlich dann,
wenn es sich um Abschreibungen bei kleineren und mittleren
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Unternehmungen handelt. Haufig wird beispielsweise langst
nicht genug berucksichtigt, daf der Neubau von Gebauden
z. Z. 75-90 % mehr kostet als 1913.
Die Verknappung unseres Kapitalmarktes drangt mit Notwen
digkeit dahin, dafl Unterriehmungen, die auf die Dauer das
aufgezwungene kapitalistische Marschtempo nicht aushalten
konnen, ausgemerzt werden, also den Kapitalmarkt nicht
weiter belasten. Die offentliche Gewalt hindert aber in zahl
reichen Fallen diesen notwendigen Gesundungsprozell. Allein
die Summe der direkt durch den Reichsetat bewilligten wirt
schaftlichen Kredite hatte am 1. 7. 1928 die Hohe von 1158
Millionen Mark erreicht. Ungefahr ebenso hoch wie die Summe
der Etatkredite ist der Betrag der vom Reichstag bewilligten
Garantien. Er belief sich bis zu dem eben angegebenen Termin
auf weitere 1189 Millionen. Dazu kommen ahnliche Kredite
und Garantien durch die Lander und die Selbstverwaltungs
korperschaften l Ein Groflteil dieser Kredite und Garantien
ist nicht fur, sondern gegen die wohlverstandene Forderung
der Wirtschaft bewilligt. Aber auch zahlreiche direkte Auf
wendungen, die die offentlichen Korperschaf'ten im Interesse
der Wirtschaft glauben machen zu konnen, sind kaum zu
rechtfertigen. So fragt es sich zum Beispiel, ob die Millionen
aufwendungen fur zuweilen wenig, oder doch erst in spater
Zukunft produktive Kanalbauten in der Zeit arger Kapital
verknappung volkswirtschaftlich immer gerechtfertigt werden
konnen. Uber die verhangnisvolle Bedeutung, die die neuzeit
liche Wohnungspolitik fur die Kapitalbildung hat, wurde
bereits gesprochen.
Wie fur die Aktion gegen die Borse im Mai 1927 eine verkehrte
Theorie maflgebend war, die namlich, dafl die Borse als solche
fur sich Kapital in Anspruch nimmt, wahrend nur die Sorge
in Frage kommt, dafl durch zu hohe Kurse bei schablonen
haften Kreditbedingungen die .Kreditbasis zu stark ausge
weitet wird, ist wiederum eine falsche Theorie schuld daran,
daJ3 das langfristige A uslandskapital gerade zu einer Zeit, wo es

verhaltnismaJ3ig billig zu habeti war, starker zuriickgehalten wurde
als im Interesse der Hbhe unseres ZinsfuJ3es erwiinscht war.
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Die zeitweise auch von sehr einfluBreicher Seite verfochtene
Ansicht, Aufnahme langfristigerAuslandsanleihen werde durch
den dadurch bedingten ZufluB von Devisen zu einer den Be
darf iibersteigenden Geldschopfung, also zu einer inflatio
nistischen Bewegung AnlaB geben, ist heute wohl allgemein
als unzutreffend erkannt. Die durch Auslandskredite herein
kommenden Devisen sind ja gewissermaBen nur Quartierzettel
Iur die nachfolgenden realen Hilfsmittel, die man durch Aus
landskredite heranzuziehenbemiiht ist. DaB durch Vermeh
rung des heimischen Gutervorrats aber eine Gefahrdung unse
rer Wahrung nicht gegeben sein kann, liegt auf der Hand.
Ernster zu nehmen ist eine Anschauung, die auf den ersten
Blick viel fUr sich hat. »Der Mechanismus des Preis-, Lohn
und Zinsausgleichs werde unterbrochen, wenn der vorhandene
Giiterfonds durch einen standigen starken KapitalzufluB von
auflen vergroflert werden.« Halte man Auslandskapital fern,
so konne die auf sich angewiesene Volkswirtschaft besser und
schneller zur Gesundung kommen, unrentable Anlagen wur
den ausgeschaltet, der hohe Zins rege zur Spartatigkeit an, die
Nachfrage nach Konsumgutern gehe zuruck, ein Riickgang
der Preise sei in weiterer Folge unvermeidlich. Liest man sol
che Argumentationen, so konnte man der Meinung sein, dafl
es fur eine Volkswirtschaft nichts Vorteilhafteres gebe als
hohen Zins.
Eine Reihe von Irrtumer liegen der hier erwahnten Theorie zu
grunde: Man vergiBt vor allen Dingen, daf Deutschland durch
den Krieg, die Inflation, die Ruhrbesetzung, die Kreditrestrik
tion usw. aus dem internationalen Kapitalmarkte in viel zu
starkem Malle ausgeschaltet war. Wir hatten also alles auf
wenden mussen, diese Einordnung so rasch und so vollkommen
wie nur moglich zu erreichen. Durch ausreichende Auslands
anleihen, die uns nicht jeden Augenblick wieder weggenom
men werden konnen, wird erst der normale Mechanismus des .
Preis-, Lohn- und Zinsausgleichs, der stets auf internationaler
Basis beruht, wieder hergestellt. Unbegriindet ist insbesondere
die Angst vor der Senkung des ZinsfuBes, es werde dadurch
das wirtschaftliche Bild verfalscht, die Konsumtion werde zu
7 'Veber, Kapitalismus
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sehr angeregt. Durch unsere Abschnurung vom internatio
nalen Kapitalmarkt ist das wirtschaftliche Bild verfalscht
worden und die eigentlich kennzeichnende Folge des sinken
den ZinsfuBes ist nicht in erster Linie Ausweitung des Kon
sums, sondern Steigerung der Produktivitat, vermehrte Kapi
talbildung. DaB ungebuhrliche Ausweitung des Konsums nicht
scharf genug bekampft werden kann, braucht nicht erst ge
sagt zu werden, einerlei ob sie mit Auslands- oder Inlandskapi
tal finanziert wird. Aber es wird doch wohl niemand einfallen
den Import von Zundholzern etwa zu verbieten, weil damit
auch Unfug angerichtet werden kann. Und was die Ausschal
tung minder rentabler Betriebe angeht, die bei sinkendem
ZinsfuB entgegen dem volkswirtschaftlichen Rationalprinzip
unterbleibe, so darf doch nicht ubersehen werden, daf Renta
bilitat kein absoluter Begriff ist, dall sie unbedingt abhangig
ist von der Hohe der Kosten, insbesondere auch von der Hohe
des Zinsaufwandes. Es konnen beim HereinflieBen des Aus
landskapitals eben wieder mehr Betriebe im Rahmen der ge
gebenen Volkswirtschaft produktiv arbeiten.
Es spielt in der Abneigung gegen die Zufuhr von Auslands
kapital der Glaube eine Rolle, daB man einen Unterschied
zwischen Inlands- und Auslandskapital in dem Sinne machen
konne, daf nur das heimische Kapital fur die heimische Volks
wirtschaft dauernd gesichert sei. Tatsachlich gibt es aber nur
ein internationales KapitaL Man kann weder das im Inlande
produzierte Kapital in den heimischen Grenzen mit Gewalt
zuruckhalten, noch das auslandische Kapital mit Gewalt fern
halten. Erreichen. kann man nur, daft das zweckmiiflig und ver
hiiltnismiiftig billig durch Vertrag geburulene Auslandskapital er
setzt wird durch kurzfristiges A uslandskapital, das dann wie ein
Damoklesschwert uber der Volkswirtschaft schwebt und schon
wegen der dadurch verursachten Unsicherheit eine weiter er
hohte Risikopramie erheischt.
Weil die inlandische Kapitalbildung anormal knapp ist, die
Eingliederung des heimischen Kapitalmarktes in den inter
nationalen Kapitalmarkt stark gehemmt wird, unsere Ab
hangigkeit von dem kurzfristig zur VerfUgung gestellten aus-
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landischen Kredit viel zu groB geworden ist, muf sich die Kon
junkturlinie unserer Volkswirtschaft in ungewohnlich groBen
Schwankungen bewegen und das ist auch wieder fur sich be
trachtet neuer Grund fur Beeintrachtigung der Kapitalbildung
infolge nicht genugend produktiver Verwendung und richtiger
Ausnutzung der vorhandenen Mittel: Die »latente Kapacitat«
der Volkswirtschaft ist ungewohnlich groB. Auch die Vorrats
bildung kann nicht so rationelI gehandhabt und so knapp be
messen sein, wie das bei normalem Veriauf der wirtschaftlichen
Entwicklung moglich ware.
Die Uberlegungen in diesem Kapitel weisen den Weg, der zu
einer ZinsfuBsenkung fuhren mull:
1. Hirten wir uns, das eigene Yolk und unsere eigene Wirt
schaft vor alIer Welt schlecht zu machen; allzu lauter Tadel
namentlich seitensder Volksgenossen, die das Ohr des Aus
landes haben, mussen wir mit einer nicht unerheblichen Er
hohung unserer Zinslasten bezahlen.
2. Die Ertragnisse der Wirtschaft, die der offerrtliohen Hand
zuflie13en, sind auf das notwendige Minimum zu beschranken ;
auf weitausden meisten Gebieten ist die freie Erwerbswirt
schaft der offerrtllchen Wirtschaft uberlegen; jene wird daher
als die eigentliche Quelle der Kapitalbildung zu gelten haben.
3. Es mull begriffen werden, daf jede Sozialpolitik, die auf
Kosten der Kapitalbildung erfolgt, ein Widerspruch in sich
selbst ist, und daf aIle Lohnerhohungen der Arbeiter, die in
der Folge das heimische Kapital vermindern, die Lage der
Arbeiter auf die Dauer nicht verbessern, sondern notwendiger
weise verschlechtern.

4. Die Effektenborse mufl ihre Rolle als unternehmungslustiger,
fest gefUgter Markt wieder gewinnen.
5. Die Erwagungen, aus denen die Zufuhr langfristigen Aus
landskapitals ferngehalten wurden, sind einer Revision zu un
terziehen; als Ziel muf jedenfalls im Auge behalten werden,
dall die deutsche Volkswirtschaft sobald wie moglich wieder
vollen Nutzen aus der Solidaritat der internationalen Kapital
markte ziehen kann.
7'
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Jetzt, nachdem durch die Pariser Einigung der Abzug der
fremdlandischen Besatzungen nicht mehr weiter hinausge
zogert werden darf, die Kontrolleinrichtungen zu beseitigen
sind, die Rechte der deutschen Glaubiger geklart werden, gibt
es keinen politischen und keinen wirtschaftlichen Grund, der
es rechtfertigen konnte, daB das grolse Deutschland fernerhin
am internationalen Kapitalmarkt so sehrviel schlechter bedient
wird als etwa das kleine Danemark,
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WORAUF ES ANKOMMT

UN SER grofler Dichter HEBBEL erzahlt, dafl sein Vater,
der Maurer HEBBEL, zwar ein herzensguter Mann ge

wesen sei, aber »er halite die Freude, brusterweiterndes Lachen
war ihm Frevel ..• ich und mein Bruder hiefen seine Wolfe;
unser Appetit vertrieb den seinigen ... die Armut hatte die
Stelle seiner See le eingenommen«,
Daraufkommt es an: die Armut bekampfen und der Seele wieder
zu ihrem Rechte verhelfen.
Es gehort Mut dazu heutzutage die Armut rUcksichtslos zu
hekampfen; denn ein Berg von Vorurteilen stellt sich dem ent
gegen, besonders die durch ihr Alter fast ehrwurdig geworde
ne Vorstellung, man brauche nur den Reichtum der »Wohl
habenden« zu zerstoren und die Armut sei aus der Welt ge
schafft. Wir wissen, wie verhangnisvoll dieser Irrtum ist. Es
wird erzahlt, daD in den Anfangen der russischen Revolution
Bauern einen sehr wertvollen Spiegel in ihren Besitz brachten
und ihn dann »in natura- verteilten, urn der neuen wirtschaft
lichen Gerechtigkeit zu dienen. Mit Scherben kann man viel
leicht das »Unbehagliche des Vergleichs« beseitigen, aber nicht
den wirtschaftlichen Fortschritt erzielen, der erreicht werden
mull, wenn der Kampf gegen die Armut aus dem Bereiche der
politischen Phrase in den nUchternen Ernst erfolgversprechen
der Wirklichkeit Ubertragen werden solI. Dazu ist die freie
Erwerbswirtschaft, ist ihr wagemutiger bahnbrechender FUh
rer, der Unternehmer, ganz unentbehrlich.
Der Mensch mull aus wenig moglichst viel machen und das
kann er als homo sapiens nur mittelst einer Wirtschaftsord
nung, die der Knappheit der gegebenen Mittel ebenso wie der
Notwendigkeit der weltwirtschaftlichen Kooperation der Men
schen Rechnung tragt, 1st das richtig, dann bleibt gar nichts
anderes Ubrig - Erfahrung und Uberlegung bestatigen es in
gleicher Weise - als die kapitalistische Wirtschaftsordnung.
Sie hat auch als kapitalistische Wirtschaftsordnung Fort
schritte gemacht, wirkliche Fortschritte. Aber es gibt noch
genug Hemmungen, auch RUckschritte. Das Schlimmste wohl
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ist, daf Arbeitgeber und Arheitnehmer immer nochnicht recht
begreifen, daf sie zueinander gehoren, nicht gegeneinander
marschieren durfen - wenn die Armut mit Erfolg bekampf't
werden soll. - Es gab eine Zeit, wo der grollere Teil der Schuld
an der Disharmonie zwischen Unternehmer und Arbeiter auf
der Ersteren Seite lag. Heute kann man das kaum noch be
haupten. Wenn man .Einzelerscheinungen nicht zu viel Ge
wicht beilegt, sich bemuht, die grofen Entwicklungslinien zu
sehen, kann man das nur bestatigen, was die Frankfurter Zei
tung im Anschluf an die Dresdener Tagung des Reichsver
bandes der deutschen Industrie feststellte, daf die deutschen
Unternehmer fur »eine Kooperation mit der neuen politischen
Macht, der Republik, und mit der neuen sozialen Macht, der
organisierten Arbeiterschaft« eintreten. - Wir haben gesehen,
daf auch die FUhrer der organisierten Arbeiter hinzugelernt
haben, aber daf ihr Arbeitgeber, ihr oberster Mitarbeiter, dafl
sein »Werk« ihr Werk ist, daf noch notwendiger als gelegent
licher Kampf das Gefuhl der Zusammengehorigkeit, der Ar
beitsgemeinschaft, der Werkgemeinschaft ist, wollen sie nicht
begreifen, weil es nicht zu Theorien palrt, die vielleicht vor
Menschenaltern richtig waren, aber deshalb nicht auch heute
noch richtig zu sein brauchen.
Die alte, langst altersschwach gewordene Theorie lehrt den
Arbeiter die kapitalistische Wirtschaftsordnung mit Stumpf
und Stiel auszurotten; sie ubersieht dabei, daf dadurch nur
ein ungemein wertvolles, [a unentbehrliches Werkzeug fur den
menschlichen Fortschritt vernichtet wurde,
Es gilt ·die Armut zu bekampfen und die Seele zu gewinnen:
Der Kapitalismus, dieses wundervolle Werkzeug im Dienste
des Erwerbs, hat die fatale Eigenschaft, daf derjenige, der
sich seiner bedient, nur zu leicht verfuhrt wird, sein ganzes
Sinnen und Trachten mit dem Gebrauch dieses Werkzeugs,
mit dem Gewinnstreben zu identifizieren, so daf er, der Mensch
selbst, nur noch ein Teilstuck der kapitalistischen Maschinerie
wird. Das liegt aber gar nicht am Werkzeug, das sich unter
dem Drucke der Not Generationen geschaffen haben, sondern
,an den Menschen, die das Werkzeug handhaben. Es ist keines-
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wegs so, dafl die kapitalistische Wirtschaftsordnung Menschen
verlangt, die im Profit das Alpha und Omega ihres Daseins
erblicken, die rucksichtslos jedes Mittel anwenden, urn ihre
wirtschaftliche und soziale Machtstellung zu steigern. Der
wahrhaft grofle uherlegene Unternehmer namentlich wird es
im Gegenteil als eine seiner Hauptaufgaben betrachten mussen,
seine personlichen Anspruche hinter die sachlichen Notwendig
keiten der Unternehmung, die in die Volkswirtschaft einzu
ordnen ist, zuruckzusetzen. Er wird bemuht sein mussen, das.;
ich will verdienen, dem: ich will dienen, unterzuordnen. Er soll
und darf das privatwirtschaftliche Gewinnstreben nicht auf
geben - wir konnen es im Interesse des volkswirtschaftlichen
Fortschritts nicht entbehren -, aber er soll begreifen, daf er
gerade dadurch »Funktionare der Gesamtheit ist. Der Ge
danke wird es ihm leicht machen, auch den Weg zur Seele
seines Arbeiters zu finden. Er wird es als Selbstverstand
lichkeit betrachten, dals er denen den Weg bahnt, die zu Fuh
rern qualifiziert sind, und wenn sie auch ganz von unten kom
men. Die Unternehmer werden dann auch eine weitaus
schauende Sozialpolitik nicht als unvermeidliches Ubel nur
ertragen, sondern als Mittel begruflen, urn die Volkswirt
schaft in den Dienst eines Lebens zu stellen, das lebens
wert ist.
Die sozialistische Wirtschaftsordnung ist eine Unmoglichkeit.
Aber das soziale Ziel, das den Sozialisten vorschwebt, ist das
Konigsproblem der Sozialokonomie und der okonomlschen
Politik: Es gilt, jedem Menschen, auch dem kleinsten und unbe
deutendsten, ein ideell und materiell menschenwiirdiges Dasein
zu schaffen. Das Ziel wird nicht erreicht durch Theorien und
irgendwelche Ismen, sondern nur durch die praktische Tat.
Erfahrung und vernunftige Uberlegung sprechen in gleicher
Weise dafur, daf diese Tat, soweit sie auf okonomischem Ge
biet liegt, am erfolgreichsten sein wird, wenn sie durchgeflihrt
wird unter der Fuhrung des kapitalistischen Unternehmers,
der die Losung der ihm anvertrauten Aufgaben in den grollen
volkswirtschaftlichen Zusammenhang einzugliedern versteht.
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" ••. Es handelt sich bei dem vorliegenden Werk urn ein Lehrbuch, das Iluch
dem Praktiker unendlich viele Anregungen gibt, das ihm die notwendigen volks
wirtschaltlichen Grundeinsichten vermitteln wird, wei! immer wieder die Frage
der wirtschaltIichen Wirklichkeiten in den Vordergrund tritt und auf Grund der
theoretischen Erkenntnisse einer Losung zugeliihrt wird. Daliir gebiihrt dem
Herrn Verfasser aufrichtiger Dank!' ' \

(Die Deutsche Hrbeltgeberzeitung yom 31. Marz 1929.)

DUNCRER & HUMBLOT / MONCHEN, THERESIENHOHE3c

1928 erschien in erster, 1929 in zweiter unveranderter Aullage

ALLGEME'INE
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE
Eine Einfiihrung von

ADOLF WEBER

XIX, 526 Seiten, Preis 13.50 Mark, in Ganzleinen 16 Mark

" ... Niemand, der um ein Gesamtbi!d unserer Wirtschalt ringt, wird den Band
aus der Hand legen, ohne hohen Genull davon gehabt zu haben. Die standige,

' Bezugnahme auf die Wirklichkeit, deren sich der erlahrene-Lehrer befleilligt,
macht die Lektiire anschaulicher, als es in der Regel bei Darstellungen dieses
Stones der Fall ist," (Frankfurter Zeitung vom '22. Ju1l1928, Nr.60.)

. • Als didaktische Leistung stellt das Buch ein Meisterwerk dar, dem die
gegenwartige deutsche Literatur nichts Gleichwertiges an die Seite zu slellen I
hat und das auch den Vergleich mit den beriihmten hier bisher unerreichten
Lehrbiichern in englischer und italienischer Sprache nicht zu scheuen braucht ...

(Zeitschrilt IUr Nationalllkonomie, Wien 7. Mai 1929.j

••. Dieses Lehrbuch ist kein trockenes Gelehrtenerzeugnis, es spricht aus ihm
ein Mensch, der mit offenem Blick, frei von triibenden Aifekten, die wirtschaftliche
und soziale Not unserer Zeit kennt. Das gibt dem Buch seine nicht nur an der Form
der Darstellung haltende innere Wlirme und belreiende Rlarheit.

r " • (iei,twende. Jabrgang V, H.1t 1.)

. Webers "Allgemeine Volkswirtschaltslehre" ist aber nicht allein ein System
der SozialOkonomik, ein Handbuch aller aktuellen wirtschaltlichen Probleme,
eine ausgezeichnete Dogmengeschichte - sie ist, trotz der Fiille des Geboterien,
eine Einliihrung, die sich so leicht liest, die so denkbar miihelos in die schwierigen
Probleme einliihrt, daB nur ein vielerfahrener, 'meisterhalter Padagoge sie
schreiben konnte • • • Ourietische Wochenschrilt 8. Juni ~929.)
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