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V o n  G e h . R e g ie ra n g s ra t  P ro fe s s o r  D r .  H E R M A N N  S C H U M AC H E R .

A m  27. J u n i d. J. is t G u s t a v  S c h m o l l e r  im  soeben begonn ene n  80. 
L e b e n s ja h re  aus se in e r an E r fo lg e n  u n g e w ö h n lic h  re ich e n  W irk s a m k e it  ab 
g e ru fe n  w o rd e n . B is  zum  le tz te n  T a g e  h a t e r n ic h t n u r  an den g e w a lt ig e n  
E re ig n isse n  u n s e re r Z e it  fü h le n d  un d  d e nkend  v o ll te ilg e n o m m e n , so n d e rn , 
d ie  re ich e  E rn te  se ines Le bens  b is  zum  L e tz te n  b e rg e n d , d e r A rb e it  d e r  W is 
se n sch a ft u n d  dem  G e is te s k a m p f d e r  G e g e n w a r t in  ka u m  v e rm in d e r te r  K ra f t  
s ich  g e w id m e t. U n e rw a r te t  u n d  m ild  is t d e r  T o d , das se ltene  G lü c k  seines 
Lebens vo lle n d e n d , an ih n  h e ra n g e tre te n .

D as G e le h rte n le b e n , das d a m it se inen A b sch lu ß  g e fu n d e n  h a t, is t ä u ß e r
lic h  g a r  s t i l l  v e r la u fe n . K in d h e it  u n d  Jug end  v e rb ra c h te  S c h m o lle r in  se ine r 
schw äb ischen  H e im a t, ln  d e r fr ie d lic h e n  G e b u rts s ta d t H e ilb ro n n  w u rd e  e r 
nach se inem  A b itu r ie n te n e x a m e n  no ch  a n d e rth a lb  Jah re  vo n  se inem  V a te r , d e r 
w ü r t te m b e rg is c h e r  B e a m te r w a r, in  d e r  K a n z le i m it  p ra k tis c h e n  A rb e ite n  be 
s c h ä ft ig t u n d  z u g le ic h  im  S ta a ts re ch t u n d  F in a n zw e se n  u n te rw ie s e n . In  de r 
s tille n  L a n d e s u n iv e rs itä t T ü b in g e n  e n tfa lte te n  sich d a nn  seine w is s e n s c h a ft
lichen  N e ig u n g e n  zu  k la re m  B e w u ß ts e in . H ie r  t r a t  e r v o r  a lle n  D in g e n  se inem  
G e s c h ic h ts le h re r M a x  D u n c k e r n ä h e r, d e r s p ä te r in  B e r lin  als D ire k to r  d e r  
P re u ß isch e n  A rc h iv e  f ü r  se ine  S tu d ie n  aus d e r  p re u ß isch e n  G e sch ich te  be sonde re  
B e d e u tu n g  g e w in n e n  s o ll te ;  d u rc h  ihn  w u rd e  e r zum  H is to r ik e r  und e r
le rn te  e r d ie  g e s c h ic h tlic h e  A rb e its w e is e . A u c h  h ö r te  e r in  T ü b in g e n  V o r 
le su n g e n  b e im  V o lk s w ir ts c h a f t le r  P ro fe s s o r Schüz, w e lc h e r d e r neuen g e 
s ch ic h t lic h e n  S chu le  a n g e h ö rte  un d  w ir ts c h a ft l ic h e  G e s ic h ts p u n k te  m it  g e 
s ch ic h t lic h e n  u n d  e th isch e n  zu v e rb in d e n  sich b e m ü h te ; d u rch  ihn  w u rd e  e r 
zum  W ir ts c h a fts h is to r ik e r ,  un d  e n td e ck te  e r e in  g e w a lt ig e s  W irk u n g s fe ld  fü r  
g e s c h ic h tlic h e  F o rsch u n g e n . V o r  a llem  g e w a n n  a b e r f rü h  se in  S ch w a g e r 
G u s ta v  R ü m e lin , d e r  spä te re  b e rü h m te  K a n z le r d e r  T ü b in g e r  U n iv e rs itä t ,  a u f 
ih n  E in f lu ß . V o n  ih m  ü b e rn a h m  er, w ie  e r s e lb s t g e s a g t ha t, das Le b e n s id e a l, 
» lie b e r e in  a lls e it ig  g e b ild e te r  M e n sch  als e in  S p e z ia lis t vo n  Fach, re in e r  F a ch 
g e le h r te r  zu s e in « ; d u rc h  ih n  w u rd e  e r U n iv e rs a lh is to r ik e r ,  d e r d ie  ganze  
K u ltu re n tw ic k lu n g  d e r  M e n s c h h e it als e ine E in h e it  zu e rfassen  tra ch te te . R ü 
m e lin  sch e in t es auch gew e sen  zu  se in , d e r  de n  ju n g e n  S ch m o lle r, d e r den
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E in t r i t t  in  d ie  V e rw a ltu n g  d u rc h  e ine  sch a rfe  S c h r if t  g e g e n  d ie  w u rt te m b e rg r i-  
sche R e g ie ru n g  s ich  v e rs c h e rz t h a tte , z u r U n iv e rs itä ts la u fb a h n  b e s tim m te . 
N a ch  k u rze m  A u fe n th a lt  in  d e r  S ch w e iz  w u rd e  e r a u f G ru n d  s e in e r e rs te n  A r 
b e ite n  m it  26 Ja h re n  P ro fe s s o r, un d  e in  ha lb es  J a h rh u n d e r t  la n g , a lle in  3 5 J a h i e  
in  B e r lin ,  h a t e r d iesen  B e ru f m it  n ie  e r la h m e n d e r S p a n n k ra ft un d  n ie  ve r- 
sa o e n d e tn  E r fo lg e  a u sg e ü b t. A u c h  fü r  e inen  G e le h r te n  is t das e ine  L a u fb a h n  
v o l l  u n g e w ö h n lic h e r  R u h e  u n d  S te t ig k e it .  D e r  D ra n g , d e r  se ine  sch w ä b isch e n  
L a n d s le u te  so v ie l b e h e rrs c h t, L a n d  u n d  L e u te  m it  e ig e n e n  A u g e n  ke n n e n  zu 
le rn e n , w a r  ih m  u n b e k a n n t. D ie  F ü lle  d e r  V e rg a n g e n h e it  re iz te  ih n  s tä rk e r  

a ls d ie  B u n th e it  d e r b e g re n z te n  G e g e n w a r t ;  s t i l le  A rb e it  g e w ä h r te  ih m  g rö ß e re  
B e fr ie d ig u n g  als u n ru h ig e s  W a n d e rn ;  M e nsch e n  u n d  B ü c h e r in te re s s ie r te n  ihn  

m e h r als fre m d e  L ä n d e r. N o c h  ehe e r P ro fe s s o r  in  B e r lin  w u rd e , p f le g te  
e r h ie r  re g e lm ä ß ig  w e g e n  d e r A rc h iv e  u n d  B ü ch e re ie n  'und  w e g e n  d e r M e nsch e n

d ie  F rü h ja h rs fe r ie n  zu v e rb r in g e n . _
D iese  B e s c h rä n k u n g  a u f A rb e it  u n d  H ä u s lic h k e it  w u rd e  f r ü h  v o n  ih m

zum  b e w u ß te n  S ys tem  a u s g e b ild e t. E in e  s c h w ä c h lic h e  G e s u n d h e it ve ra n - 
la ß te  ih n , m it  se ine m  B e tr ie b s k a p ita l an K ö rp e rk ra f t  ä u ß e rs t v o rs ic h t ig  und
sp a rsam  zu w ir ts c h a fte n . E r  b ild e te  s ich  m it  zähem  F le iß  zu e in e m  M e is te r
e ig e n e r A rb e its ö k o n o m ie  aus. Im  D ie n s te  d e r  g ro ß e n  Z ie le , d ie  e r seinen
A rb e it  s te ck te , o rg a n is ie r te  e r se in  L e b e n  u n d  T u n  so p la n v o ll,  daß kaum  
e ine  S tu n d e  ih m  v e r lo re n  g in g . Z u g le ic h  ü b te  e r auch g e is t ig  B e sch rä n ku n g . 
D e n  k ü n s tle r is c h e n  N e ig u n g e n , d ie  ih n r  in  d e r  J u g e n d  n ic h t ga nz  fre m d  w a re n , 
ve rsch lo ß  e r s ich  s p ä te r so s ta rk , daß m an sag en  k a n n , e r habe z u r  schönen 
L i te ra tu r  u n d  K u n s t e in  p e rsö n lich e s  V e rh ä ltn is  ka u m  g e h a b t. E r  b e sch rä n k te  
s ich  a b s ic h tlic h  a u f das G e b ie t d e r  G e is te sw isse n sch a fte n . So g e w a n n  e r d ie  
Z e it  z u r  A rb e it  im  K le in e n  u n d  z u r L e k tü re  im  G ro ß e n . D as Le sen  w is s e n 
s c h a ft l ic h e r W e rk e  h a t e r e in  la n g e s  L e ben  h in d u rc h  a ls H a u p tfre u d e  u n d  
H a u p tp f l ic h t  e m p fu n d e n . U n a b lä s s ig  b a u te  e r in  G e s c h ic h te  u n d  V o lk s w ir t 
s c h a fts le h re  u n d  a lle n  ih n e n  v e rw a n d te n  F ä ch e rn  se in  W is s e n  aus zu  e in e r  
W e ite  u n d  V ie ls e it ig k e it ,  w ie  sie u n te r  V o lk s w ir te n  ih re s g le ic h e n  n ic h t g e fu n 
den ha t. Sein » G ru n d r iß  d e r V o lk s w ir ts c h a fts le h re «  is t f ü r  a lle  Z e ite n  e in  
b e w u n d e rn s w e r te s  D e n k m a l d ieses in  den D ie n s t e in e r  g ro ß e n  A u fg a b e  g e 
s te llte n , u n a b lä ss ig e n  G e le h rte n fle iß e s , e in  D e n k m a l, w ie  d ie  W is s e n s c h a ft 

vo m  W ir ts c h a fts le b e n  ka u m  e in  z w e ite s  a u fz u w e is e n  ha t.
A b e r  d ieses ä u ß e r lic h  so s ti l le , d e r  A rb e it  g e w id m e te  L e b e n  e rh ie lt  se inen 

re ich e n  b e w e g te n  In h a lt  d a d u rc h , daß  in  d ie  fü n f  J a h rze h n te  se ines re ife n  
W irk e n s  d e r  A u fs t ie g  D e u tsch la n d s  vo n  Z e rs p li t te ru n g  u n d  S chw äche  zu E in 
h e it u n d  S tä rke  f ie l. F rü h  w a r  S c h tn o lle r, w ie  se in  g ro ß e r  L a n d s m a n n  F r ie d 
r ic h  L is t,  vo n  d e r B e w e g u n g  nach d e u ts c h e r E in ig u n g  le b h a ft  e r g r i f fe n  w o rd e n . 
U n te r  de m  E in f lu ß  vo n  R ü m e lin , d e r  schon 1848 f ü r  den A n s c h lu ß  S ü d d e u ts c h 
land s  an P reu ß en  le b h a ft e in g e tre te n  w a r , h a tte  e r e rk a n n t, daß dieses e r 
seh n te  Z ie l n u r  u n te r  P reu ß en s  F ü h ru n g  e r re ic h t w e rd e n  k ö n n e . Es w a r  
d a h e r k e in  Z u fa l l ,  daß  e r in  P re u ß e n  im  S ch icksa ls ja h re  1864 se ine  L e h r tä t ig 
k e it  an d e r U n iv e rs itä t  H a lle  b e g a n n , daß  'e r 1872 an d ie  neu g e g rü n d e te  
R e ic h s u n iv e rs itä t in  S tra ß b u rg  ü b e rs ie d e lte , u n d  daß e r 1882 in  d ie  R e ich s 
h a u p ts ta d t b e ru fe n  w u rd e . A us  tie fe m  B e d ü rfn is  h e ra u s  s c h e in t d ie s e r L e b e n s 
g a n g  s ich  g e s ta lte t zu h a ben . D u rc h  V e ra n la g u n g  u n d  B ild u n g  zu fru c h tb a re r  
B e o b a c h tu n g  be sonde rs  b e fä h ig t ,  k o n n te  S c h m o lle r an b e v o rz u g te r  S te lle ,
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v ie lfa c h  im  V e rk e h r  m it  fü h re n d e n  M ä n n e rn , d ie  Z e it  d e u tsch e r W ie d e rg e b u r t  
t ie f  u n d  v ie ls e it ig , w ie  kau m  e in  a n d e re r, in  se in e r P e rs ö n lic h k e it v e ra rb e ite n . 
D as  v e rs tä n d n is v o lle  g ro ß e  E rle b e n  v e rw u c h s  m it  d e r E rn te  se in e r em sigen 
T ä t ig k e it  zu e inem  e in z ig a r t ig e n  R e ich tu m  w a h re r  B ild u n g . A ls  g e b ild e ts te r  
u n te r  den de u tsche n  V o lk s w ir te n  s e in e r Z e it  h a t e r so g ro ß e n  E in f lu ß  ge w o n n e n .

D iese g ro ß e  Z e it ,  d ie  dem  s t ille n  G e le h rte n le b e n  se inen re ichen  und 
tie fe n  In h a lt  v e r lie h , w ir d  g e ke n n ze ich n e t v o r  a llem  d u rc h  e in  W o r t :  B ism a rck . 
F rü h  is t d ie  P e rs ö n lic h k e it  des R e ich sg rü n d e rs  S c h m o lle r v o r  d ie  Seele g e 
tre te n . D aß  e r sie m ite r le b te , ha t ih n  in  se in e r g e s ch ich tlich e n  A u ffa s s u n g  
s ta rk  b e e in flu ß t. E r  b e g n ü g te  s ich n ic h t d a m it, d ie  a llg e m e in e n  E n tw ic k 
lu n g s te n d e n ze n  d a rz u le g e n ; das g e s c h ic h tlic h e  W e rd e n  g ru p p ie r te  sich ihm  
in  w e itg e h e n d e m  M a ß e  um  g ro ß e  M ä n n e r. E in e  ausgesprochene V o r lie b e  
f ü r  das P e rsö n lich e  w a r  ih m  e ige n . D as z e ig t s ich auch d e u tlic h  in  seinen 
B u ch b e sp re ch u n g e n . W e n n  e r ü b e r e ine V e rö ffe n t lic h u n g  e in  U r te i l  s ich 
b ild e n  w o llte ,  f ra g te  e r zu n ächs t nach d e r P e rs ö n lic h k e it des V e rfa sse rs , 
und  w o llte  e r s ie e r fa s s e n , 's o  fra g te  e r nach H e rk u n ft ,  E lte rn  und V o rfa h re n . 
A d o lf  W a g n e r  h a tte  e in  B e d ü rfn is , m it  je d e m  sach lich  sich a u se in a n d e rzu 
se tze n ; w o  e r e inen  N a m e n  n e n n t, g e sch ie h t es, ihn  zu be kä m p fe n  o d e r ihm  
.zuzustim m en. D as w a r  n ic h t S ch m o lle rs  A r t .  E in e  Ä u ß e ru n g  in te re s s ie r t 
ihn  v o r  a lle m  im  G e s a m tb ild  e in e r P e rs ö n lic h k e it ;  w o  e r e inen N am en 
nennt, is t e r ve rsu ch t, e in  P o r t r ä t  zu ze ichnen. So b ra ch te  se in  In te resse  
fü r  das P e rs ö n lic h e  e ine  t ie fe  p sych o lo g isch e  A u ffa s s u n g  in  d ie  W ir ts c h a fts 
lehre. Sein le tz tes  B uch » C h a ra k te rb ild e r«  kan n  in  m a nche r H in s ic h t als das 
fü r ihn  ken n ze ich n e n d s te  be ze ichne t w e rd e n . D em  V o rz u g  en tsp ra ch  aber 
ein N a c h te il. A ls  G e s c h ich tssch re ib e r, d e r dem  P e rsö n lich e n  e in  besonderes 
In te resse  e n tg e g e n b ra c h te , w a r  S c h m o lle r auch e in  M a nn  des W e r tu r te ils .  
D ie  G e s c h ic h ts s c h re ib u n g  o h ne  W e r tu r te i l  sch ien  ihm  fa rb lo s  und u n w irk s a m  
zu sein. E in  v o rs ic h tig e s  W e r te n  sch ien  ih m  auch son s t n ich t n u r  u n v e r
m e id lich , so n d e rn  g e b o te n . H ie r  h a t e in  le b h a fte r  S tre it  in  den le tz te n  Jah ren  
e ing ese tz t, e in  S tre it ,  d e r s ich um  G ru n d sä tze  d re h te , ab er d u rch  d ie  V e r 
sch ied enh e iten  m e n s c h lic h e r B e g a b u n g  im  E in ze la u sg a n g  b e s tim m t w ird .

D ie  m it  B ism a rcks  N am e n  v e rk n ü p fte  g ro ß e  Z e it, in  d ie  S chm o lle rs  H a u p t
m a nnes ja h re  fie le n , w a r  sach lich  v o r  a llem  d u rch  e in  D o p p e lte s  b e h e rrsch t. 
E rs tens w a r  sie a u s g e fü llt  m it  dem  A u sb a u  des ne u  g e w o n n e n e n  Reiches. 
F ra g e n  d e r V e rfa s s u n g  un d  d e r V e rw a ltu n g  h a tte n  e ine B e d e u tu n g  g e w o n n e n , 
w ie  n ie  z u v o r. Es w a r  ga n z  n a tü r lic h , daß d ie  W isse n sch a ft, w e lche  noch 
v o r  ku rze m  in  den p h ilo s o p h is c h e n  G e d a n ke n g ä n g e n  eines a llg e m e in e n  W e lt 
b ü rg e r tu m s  m it  V o r lie b e  a u fg in g , je tz t  b o d e n s tä n d ig e r und k o n k re te r  w u rd e , 
u n d  S c h m o lle r v o r  a llem  w a r  es, d e r den P ro b le m e n  d e r V e rfa ssu n g s - und 
V e rw a ltu n g s g e s c h ic h te  b e w u ß t u n d  e n e rg isch  sich h in g a b . U n te r  a llen se inen 
V o rle s u n g e n  is t d ie  ü b e r p re u ß isch e  V e rfa ssu n g s -, V e rw a ltu n g s -  und W i r t 
s ch a ftsg e sch ich te , in  d e r  w ie d e r d ie  P o rträ ts k iz z e n  am packends ten  w a re n , 
v ie lle ic h t d ie  be de u te n d s te  un d  e ig e n a r tig s te  g e w e s e n ; h ie r  s tand S c h m o lle r 
fa s t ga nz  a u f e inem  B oden , den e r s e lb s t g e sch a ffe n  h a tte .

Z w e ite n s  e rh ie lt  w ir ts c h a ft l ic h  d iese Z e it  ih r  G e p rä g e  d u rc h  d ie  A rb e ite r 
fra ge . D e r schn e ll a u fs tre b e n d e  A rb e ite rs ta n d  m it  se inen N ö te n  un d  A n 
sp rü ch e n , se inen p o lit is c h e n  un d  w is s e n sch a ftlich e n  B e s tre b u n g e n  fesse lte  
a ls w ir ts c h a ft l ic h e s  G e b ild e  un d  M a c h tfa k to r  se in  w isse n sch a ftlich e s  un d  jmensch-
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lic h e s  In te re sse , u n d  f rü h  e rk a n n te  S c h m o lle r, daß  ne ben  de m  R e ich sb a u  h ie r  
d ie  w ic h t ig s te n  u n d  s c h w ie r ig s te n  A u fg a b e n  d e r Z e it  la g e n . M i t  de n  F ra g e n  
d e r V e rfa s s u n g  u n d  V e rw a ltu n g  h a t e r n u r  a ls G e le h r te r  s ich  b e s c h ä ft ig t ;  
h ie r  h ie lt  e r  es f ü r  e ine  A u fg a b e  d e r W is s e n s c h a ft, t a t k r ä f t ig  d e r  G e se tz 
g e b u n g  v o rz u a rb e ite n . T r a t  e r d o r t  a ls ru h ig  a b w ä g e n d e r H is to r ik e r  au f, 

so h ie r  als w a rm  e m p fin d e n d e r S o z ia lp o lit ik e r .
S c h m o lle r b e g n ü g te  s ich a b e r n ic h t d a m it,  den A u s b a u  des ne uen  R e iches 

un d  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r so z ia le n  F ra g e , s o w ie  den g ro ß e n  A u fs c h w u n g  des 
de u tsche n  W ir ts c h a fts le b e n s  a n re g e n d  u n d  k r it is ie re n d  zu v e r fo lg e n , e r w o llte  
de m  neuen de u tsche n  S taa tsw e sen  auch e ine  neue d e u tsch e  W is s e n s c h a ft von  

W ir ts c h a f t  u n d  S taa t, d ie  ih m  g le ic h a r t ig  u n d  s e in e r w e r t  w a r, z u r  S e ite  
s te lle n . S e in e r k la re n  p o lit is c h e n  E rk e n n tn is  und- se inem  s ta rk e n  v a te r lä n d i
schen G e fü h le  w id e rs p ra c h  d e r  in  d e r  Z e i t  s e in e r b e g in n e n d e n  L e h r tä t ig k e it  

z u r  H e r rs c h a ft  g e la n g te  L ib e ra lis m u s , d e r se ine  A n s c h a u u n g e n  vo n  S ta a t und 
W ir ts c h a f t  aus den E r fa h ru n g e n  E n g la n d s  u n d  F ra n k re ic h s  a b le ite te  u n d  ohne 
Z u s a m m e n h a n g  m it  dem  e rw a c h te n  s ta rk e n  w is s e n s c h a ftlic h e n  L e b e n  D-eutsch- 
land s  s tan d . W a s  d ie s e r in  k r i t ik lo s e r  G lä u b ig k e it  a ls a llg e m e in  g ü lt ig  ausgab, 
e rsch ien  se inem  g e s c h ic h tlic h  g e b ild e te n  G e is te  als E rz e u g n is  g a n z  b e s tim m te r 
L ä n d e r u n d  Z e ite n . D iese  L e h re n , d ie  w e n ig e r  aus a llg e m e in e n  P rä m isse n  als 
aus e in m a lig e n  G esch ehn isse n  a b g e le ite t w a re n , w a re n  d a h e r u n te r  deutschen 
G e s ic h ts p u n k te n  n a ch z u p rü fe n . W ie  s ie a u f d e m , w as  d ie  f r ü h e r  g e e in te n  
W e s tm ä c h te  s e it dem  E n ts te h e n  ih re r  V o lk s w ir ts c h a f t  e r le b t h a tte n , b e ruhe n , 
so w o llte  e r aus den de u tsche n  V e rh ä ltn is s e n  h e ra u s  e in e  d e u tsch e  L e h re  
d e r V o lk s w ir ts c h a f t  a u fb a u e n , u n d  d ie  M e th o d e n , d ie  neues w is se n sch a ftlich e s  
L e b e n  a u f N a c h b a rg e b ie te n  so g la n z v o ll h a tte n  e n ts te h e n  lassen , s o llte n  auch 
h ie r  d ie  E r lö s u n g  aus d ro h e n d e r E rs ta r ru n g  b r in g e n . D e r  E n tw ic k lu n g s 
ge d a n ke  s o llte  auch in  d ie  V o lk s w ir ts c h a fts le h re  h in e in g e tra g e n  u n d  in sb e 
son de re  d ie  G e g e n w a r t des W ir ts c h a fts le b e n s  a ls E rg e b n is  e in e r la n g e n  E n t
w ic k lu n g , n ic h t n u r  w ir ts c h a f t l ic h e r  A r t ,  ve rs ta n d e n  w e rd e n . D a d u rc h  so llte  
auch d ie se r W is s e n s c h a ft A n s c h a u u n g  u n d  L e b e n d ig k e it ,  w e lc h e  ih r  in  de r 
e p ig o n e n h a fte n  A u s g e s ta ltu n g  d e r  aus E n g la n d  e in g e fü h r te n  » N a tu r le h re «  de r 
V o lk s w ir ts c h a f t  im m e r m e h r v e r lo re n  g e g a n g e n  w a re n , v e r lie h e n  w e rd e n .

D as w a r  an s ich  no ch  n ic h ts  N eues. B ru n o  H ild e b ra n d  h a tte  schon  1S4S 
als Z ie l b e ze ichne t, d ie  W is s e n s c h a ft v o m  W ir ts c h a fts le b e n  zu  » e in e r L e h re  
vo n  den ö k o n o m is c h e n  E n tw ic k lu n g s g e s e tz e n  d e r V o lk s w ir ts c h a f t  u m z u g e s ta l

te n « , u n d  W ilh e lm  R o sch e r h a tte  d ie s e r A u fg a b e  se in  a rb e itsa m e s  L e b e n  g e 
w id m e t un d  se it 1854 in  se inem  L e h rb u c h  den e rs te n  g ro ß e n  L ö s u n g sve rsu ch  
d a rg e b o te n . A b e r  S c h m o lle r g in g  d a rü b e r  im  Z ie le  w ie  in  d e r  M e th o d e  

h ina us . R o sch e r lä ß t seine H e rk u n f t  aus d e r  P h ilo lo g ie  no ch  d e u tlic h  e r
ken n e n . D ie  ganze W e lt l i te r a tu r  h a t e r nach  B e isp ie le n  u n d  G e g e n b e is p ie le n  

f ü r  d ie  a llg e m e in e n  Sätze s e in e r W ir ts c h a fts le h re  d u rc h s u c h t. N ic h t  im  
T e x t ,  so n d e rn  in  den A n m e rk u n g e n  se ines » G ru n d ris s e s «  z e ig t s ich  se ine 
E ig e n a r t u n d  B e d e u tu n g . S ie b ie te n  n o ch  h e u te  de m  g e re if te n  V o lk s w ir t  e ine 
F u n d g ru b e  von  e rs ta u n lic h e m  R e ic h tu m . A b e r  R o sch e r w a r  S a m m le r, n ic h t 
Q u e lle n k r it ik e r .  A u f  ih n  h a tte  R anke  e inen  E in f lu ß  no ch  n ic h t a u sg e ü b t. 
E r  w a r  k e in  W ir ts c h a f ts h is to r ik e r  im  h e u tig e n  S inne  des W o r te s .  D as  w a r  
d e r e rs te  P u n k t, w o  S c h m o lle r e in se tz te . W ie  in  d e r  G e s c h ic h te  w o l l te  e r 
auch h ie r  d ie  E rk e n n tn is  n ic h t aus z w e ite r  H a n d , s o n d e rn  u n m it te lb a r  aus
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de n  e rs ten  Q u e lle n  sch ö p fe n  un d  m it  den d o r t  b e w ä h rte n  M e th o d e n  a lle  
E in z e lh e ite n  v ie l s o rg fä lt ig e r  a ls R osche r fe s ts te lle n . So w u rd e  S c h m o ile r 

zum  g ro ß e n  V o rk ä m p fe r  d e r  w ir ts c h a fts g e s c h ic h tlic h e n  E in z e lfo rs c h u n g , un d  
in d e m  e r d ie  E in z e lu n te rs u c h u n g  z u r A u s b ild u n g  un d  A n e rk e n n u n g  b ra ch te , 
e ro b e r te  e r e rs t d e r  W ir ts c h a fts w is s e n s c h a ft den  ga nzen  w e ite n  B e re ich  de r 
W ir ts c h a fts p ro b le m e  d e r V e rg a n g e n h e it  u n d  G e g e n w a r t. M i t  se inen e igenen 
U n te rs u c h u n g e n  g in g  e r  vo ra n . So w e it  se in  G e is t u n d  v ie ls e it ig  se ine  L e k tü re  
w a r, se ine  w is s e n s c h a ftlic h e  L e b e n s a rb e it se tz t s ich  aus E in z e la rb e ite n  zu 
sam m en, d ie  e r  s ch lie ß lic h  g e g e n  den A b e n d  se ines Lebens a u f G ru n d  se ine r 
w e ltu m fa sse n d e n  B ild u n g  in  se inem  » G ru n d r iß «  zu e ine m  B ild e  vo n  ü b e r 
w ä lt ig e n d e r  F ü lle  v e re in ig te . M i t  S tu d ie n  aus dem  m itte la lte r lic h e n  W i r t 
s cha fts lebe n  h a tte  e r a n g e fa n g e n ; s ie  g a ben  ih m  z u e rs t e in  G e fü h l fü r  de n  
g ro ß e n  R y th m u s  vo n  G e b u n d e n h e it u n d  F re ih e it ,  d e r das W ir ts c h a fts le b e n  
d e r M e n s c h h e it d u rc h z ie h t. Es fo lg te  da nn  m it  d e r  Ü b e rs ie d lu n g  nach B e rlin  
d ie  sys tem a tische  D u rc h fo rs c h u n g  d e r  p re u ß isch e n  W irts c h a fts g e s c h ic h te , d ie  
in d e r g ro ß e n  V e rö ffe n t lic h u n g  d e r » A c ta  B o ru ss ica «  e in  m o n u m e n ta le s  D e n k 
m al fü r  a lle  Z e ite n  g e w o n n e n  ha t. Z u g le ic h  v e r la n g te  d ie  G e g e n w a r t ih r  
R echt. F a s t zu a lle n  V\ ir ts c h a fts p ro b le m e n  des a u fs tre b e n d e n  D eu tschen  R eiches 
ha t S c h m o ile r in  se inem  » Ja h rb u ch « , das e r 1881 v o n  v . H o ltz e n d o r f f  un d  
B re n ta n o  ü b e rn a h m , S te llu n g  g e nom m en . D ie  E in z e lfo rs c h u n g  p f le g te  e r ab er 
n ic h t m in d e r, w ie  d u rc h  se in  V o rb ild ,  auch d u rc h  seine L e h re . S chon in 
H a lle  r ic h te te  e r nach dem  A lu s te r  d e r H is to r ik e r  als e in e r  d e r e rs ten  e in  
S em ina r e in , u n d  d ieses S e m in a r is t  d e r M it te lp u n k t  se in e r L e h r tä t ig k e it  ste ts  
g e b liebe n . In d e m  e r h ie r  se ine  S c h ü le r an d e r  e ige nen  A rb e it  te iln e h m e n  
ließ , fü h r te  e r  im m e r w e ite re  K re is e  in  d ie  A r t  u n d  T e c h n ik  d e r  E in z e l
fo rsch u n g  e in . In  d e r m e h r a ls 150 B ände zäh le nde n  R e ihe  se in e r » F o rs c h u n 
gen« , d ie  neben d e r auch a u f ih n  zu rü ckg e h e n d e n  H a lle n s e r S a m m lu n g  d ie  
erste  ih re r  A r t  in  d e r  V o lk s w ir ts c h a fts le h re  is t, k o m m t seine L e h r tä t ig k e it  
ebenso c h a ra k te r is tis c h  zum  A u s d ru c k , w ie  se ine  F o rs c h e r tä t ig k e it  in  den 
»A c ta  B o ru ss ica « .

V o n  R osche r, dem  H a u p te  d e r » ä lte re n «  g e sc h ic h tlic h e n  Schule  d e r d e u t
schen \  o lk s w ir ts c h a fts le h re , u n te rsch ie d  s ich  S c h m o ile r als d e r B e g rü n d e r d e r 
» jü n g e re n «  n ic h t n u r  in  d e r M e th o d e , so n d e rn  auch im  Z ie l.  R osche r e r 
s tre b te  z w a r auch e in e  » a llg e m e in e  G e s c h ic h ts th e o rie « , in d e m  er d ie  V o lk s 
w ir ts c h a fts le h re  in  d ie  k u ltu rg e s c h ic h tlic h e  B e tra c h tu n g  des ge sam te n  V o lk s 
lebens h in e in s te llte . A b e r  e r w o llte  ke in e sw e g s  m it  d e r he rrsche nde n  L e h re  
d e r en g lisch e n  k lass ischen  S chu le  b re ch e n  u n d  h ie l t  in sbe sond e re  in  dem  
e rs ten  a llg e m e in e n  B ande  se ines g ro ß e n  L e h rb u ch e s  im  w e s e n tlic h e n  an ih r  
fest. E r  w o llte  s ie  n ic h t b e s e itig e n , hö chs ten s  in  E in z e lh e ite n  ve rb e sse rn  un d  
in  d e r H a u p tsa ch e  e rgänze n . E r  s p r ic h t s o g a r noch v o n  » N a tu rg e se tze n «  
•■des W ir ts c h a fts le b e n s  u n d  lä ß t se ine  L e se r n ic h t im  u n k la re n  d a rü b e r, daß 
e r zu S m ith , R ic a rd o  u n d  M a lth u s  m it  g ro ß e r  A c h tu n g  e m p o rb lic k t.  D a  g e h t 
S c h m o ile r v ie l w 'e ite r. E r  h ä lt  d ie  Z e it  f ü r  d ie  A u fs te llu n g  g e sch lo sse n e r 
T h e o r ie n  ü b e rh a u p t no ch  n ic h t g e ko m m e n . V o n  L o re n z  v . S te in , dem  e r 
w e it  ü b e r das a llg e m e in e  U r te i l  h in a u s  A n e rk e n n u n g  z o llte , s a g t’ e r :  » E r 
ve rg a ß , daß w i r  in  d e r  S ta a tsw isse n sch a ft no ch  d a r in  s in d , das A B C  zu le rn e n , 
u n d  daß m an das v o rh e r  ve rs te h e n  m u ß , ehe m a n  in  d ith y ra m b is c h e n  V e rse n  
d ie  H a rm o n ie  des W e lta lls  be s in gen  ka n n .«  E r  w o llte  e rs t m it  H ü lfe  d e r  
E in z e lfo rs c h u n g  d ie  T a tsache n  des W ir ts c h a fts le b e n s , zum a l des de u tsche n ,
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fe s ts te lle n  u n d  e ine »s iche re  K e n n tn is  d e r W irk l ic h k e it«  v e rm it te ln .  So w u rd e  
S c h m o lle r auch vo n  d iesem  S ta n d p u n k t aus V o rk ä m p fe r  fü r  d ie  g e s c h ic h t
l ic h -re a lis tis c h e  M e th o d e ; sie s o llte  » B a u s te in e «  l ie fe rn ,  aus d e nen  dann e in s t 
e in  N e u b a u  un seres th e o re tis c h e n  W isse n s  a u fg e r ic h te t  w e rd e n  kö n n e . D as 
Z ie l w a r  fe rn , als S c h m o lle r es s ich s te ck te . A b e r  u n te r  dem  A n s p o rn  s e in e r 
L e h re  w u rd e  e ine so u m fa sse n d e  u n d  in te n s iv e  A rb e it  g e le is te t,  daß no ch  zu
se inen L e b ze ite n  d e r Z e itp u n k t  fü r  neue zusa m m en fassen de  B e a rb e itu n g e n  in
d e r V o lk s w ir ts c h a fts le h re  g e k o m m e n  zu se in  sch ien . E r  s e lb s t h a t in  se inem  
» G ru n d r iß « , d e r  d ie  A rb e it  d e r  jü n g e re n  g e s c h ic h tlic h e n  S chu le  d e u tlic h  e r
ken n e n  lä ß t, w e n n  m an ih n  m it  R osche rs  L e h rb u c h  v e rg le ic h t,  d a ra n  m itg e 

a rb e ite t . A u f  an de re n  W e g e n  w a r  d ie  W is s e n s c h a ft, als d e r  K r ie g  ausbrach , 
in  v ie le n  neuen A nsä tze n  d a m it b e s c h ä ft ig t,  das g e w a lt ig e , in  se in e r Z u v e r 
lä s s ig k e it  g e p rü f te , in  se inen Z u s a m m e n h ä n g e n  g e k lä r te  T a ts a c h e n m a te r ia l, 
das 'h e u te  d e r V o lk s w ir ts c h a fts le h re  im  G e g e n sa tz  zum  b e s c h rä n k te n  u n d  u n 
s iche ren  B e o b a c h tu n g s s to ff f rü h e re r  T h e o re t ik e r  z u r V e r fü g u n g  s te h t, zu e inem  
neuen sys te m a tis ch e n  G anzen  d e n ke n d  zu o rd n e n  u n d  zu th e o re tis ie re n .

Jem and  ha t, w ie  K a r l J u s ti e in m a l a n g e fü h r t  ha t, g e s a g t: » D e r M e n sch
le b t o d e r so lle  lebe n , z u e rs t m it  den T o te n , d a n n  m it  den L e b e n d e n , z u le tz t 
m it  s ich se lbs t.«  S c h m o lle r h a t das g e ta n . Z u e rs t  w a r  e r e m s ig  tä t ig ,  fe s t
zu s te lle n , w ie  aus d e r to te n  V e rg a n g e n h e it  das B es teh end e  g e w o rd e n  w a r, da nn  
such te  e r e in d r in g lic h  das B es teh end e  se lb s t zu e rfassen  u n d  e n d lich  es in  de r 

s t i l le n  S tu d ie rs tu b e  in  se in e r B e s o n d e rh e it t ie f  zu e rg rü n d e n . D a d u rc h  haben  
se ine  A rb e ite n  den ih n e n  e ig e n e n  R e ich tu m  an L e b e n s w e is h e it g e w o n n e n . 
Ih n  e rk e n n t m an e rs t v o ll,  w e n n  m a n  jü n g e re  A rb e ite n  in  d ie  H a n d  n im m t, 
d e ren  A n s p ru c h  a u f N e u h e it n u r  d a r in  b e s te h t, daß sie  —  o h n e  g e s c h ic h t
lich e  B ild u n g  und g e s c h ic h tlic h e n  S inn  aus dem  u n e rs c h ö p flic h e n  T a t 
sa ch e n m a te ria l d e r G e g e n w a r t s ch n e ll z u s a m m e n g e ra ffte  B ü n d e l a u f den M a rk t  
b r in g e n . D e r G e g e n w a r t a u ssch lie ß lich  a n g e h ö re n d , kö n n e n  sie  im  K re ise  
In te re s s ie r te r  e inen  A u g e n b lic k s e r fo lg  e r r in g e n . A u f  so lche n  b il l ig e n  B e ifa ll 
h a t S c h m o lle r v e rz ic h te t. D e r G re n ze  zw isch e n  G e le h rte m  u n d  T a g e s s c h r if t 
s te lle r , d ie  n irg e n d s  so s c h w e r zu z iehen  is t, w ie  in  d e r  W ir ts c h a fts le h re ,  is t 

e r s ich s te ts  b e w u ß t g e b lie b e n .
V o n  se in e r G ru n d a u ffa s s u n g  aus e rg a b  sich fü r  S c h m o lle r e ine  ab le h n e n d e  

S te llu n g n a h m e  a lle n  th e o re tis c h e n  S ys tem e n  g e g e n ü b e r. N ic h t  n u r  d ie  L e h re  
d e r » so g e n a n n te n «  k lass ischen  S chu le  d e r  V o lk s w ir ts c h a fts le h re , zu m a l in 
ih re r  m a n ch e s te rlich e n  E n ta r tu n g , h a t e r b e k ä m p ft,  so n d e rn  auch d e n  m a rx is t i
schen S o z ia lism u s  u n d  d ie  ö s te rre ic h is c h e  G re n z n u tz e n le h re . S ie a lle  e rsch iene n  

ihm  als v o rs c h n e lle  V e ra llg e m e in e ru n g e n , d e re n  vo n  d e r E r fa h ru n g  lo s g e lö s te , 
b lu t le e re  u n d  s ta rre  F o rm e ln  u n fä h ig  w a re n , d ie  k ra f tv o lle  M a n n ig fa lt ig k e it

des f lu te n d e n  Lebens zu m e is te rn .
F ü r  d ie  W is s e n s c h a ft is t  se in  S tre it  m it  de m  H a u p t  d e r ö s te rre ic h is c h e n  

S chu le . K a r l M e n g e r , vo n  g rö ß te r  B e d e u tu n g  g e w o rd e n . D a  e r aus den ange- 
d e u te te u  G rü n d e n  den V e rs u c h , e in  ge sch lossenes th e o re tis c h e s  S ys te m  d e r  
W ir ts c h a fts le h re  a u fz u s te lle n , ü b e rh a u p t a b le h n te , e n tg in g  es ih m , daß h ie r  in 
d e r N a c h b a rm o n a rc h ie  in m it te n  v ie le s  A n fe c h tb a re n  e n tw ic k lu n g s fä h ig e  Z u 
k u n fts k e im e  g e p fla n z t w o rd e n  w a re n . E r  le h n te  L e b e n s v o lle s  m it  E rs ta r r 
tem  ab un d  ha t d a d u rc h  dazu b e ig e tra g e n , daß s ich  zw is c h e n  d e r  w is s e n s c h a ft
lich e n  T ä t ig k e it  in  d e r V o lk s w ir ts c h a fts le h re  d ie sse its  u n d  je n s e its  d e r  sc h w a rz 
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g e lb e n  G re n z p fä h le  S ch ra nken  a u fr ic h te te n , d ie  lange Z e it  e in  fru c h tb a re s  Z u 
s a m m e n a rb e ite n  h e m m te n . F ü r  S c h m o lle r w a r  so lche  S te llu n g n a h m e  eine N o t 
w e n d ig k e it .  E r  w u ß te , daß e r n u r  d u rch  E in s e it ig k e it  das w is se n sch a ftlich e  
Z ie l, das e r s ich g e s te c k t h a tte , e rre ich e n  kö n n e . Seine le b h a fte  A b le h n u n g  
d e r ö s te rre ich isch e n  L e h re  w a r  e in  S e lbs tsch u tz  fü r  seine w isse n sch a ftlich e  
P e rs ö n lic h k e it. O b  das fre i lic h  auch fü r  d ie  W is s e n s c h a ft im  ganzen e in  u n 
e in g e s c h rä n k te r V o r te i l  w a r, kan n  fra g lic h  e rsche inen , w e n n  es auch s ich e r is t, 
daß n u r  im  W id e rs t re it  g e g e n sä tz lich e r M e in u n g e n  d e r F o r ts c h r it t  d e r E r 
ke n n tn is  s ich v o llz ie h t.

P ra k tis c h  am w ic h tig s te n  w a r  d e r K a m p f S ch m o lle rs  ge gen  je n e  m a n ch e s te r- 
lich e  W ir ts c h a fts a u ffa s s u n g , w e lch e  aus g e sch ich tlich e n  G rü n d e n  m it  dem  
p o lit is c h e n  L ib e ra lis m u s  in  D e u tsch la n d  so eng sich v e rq u ic k t h a tte , daß  be ide  
w ie  d u rc h  N o tw e n d ig k e it  v e re in t e rsch ienen . E r  d re h te  s ich sach lich  um  d ie  
S te llu n g  des S taates. D ie  h e rrsche nde  L e h re  sah in dem  In d iv id u u m  ih re n  
A u sg a n g  u n d  M it te lp u n k t  un d  be sch rä n k te  den S taa t in  se in e r T ä t ig k e it  a u f 
dem  G e b ie te  des W ir ts c h a fts le b e n s  au fs  ä u ß e rs te ; e r s o llte  n u r  e in g re ife n , um  
das In d iv id u u m  zu schü tzen . D iesem  e in s e itig e n  N ü tz lic h k e its e rw ä g u n g e n  e n t
sp ru n g e n e n , o b e rflä c h lic h e n  S taa tsgeda nken  s te llte  S c h m o lle r eine tie fe re  A u f 
fassung  g e g e n ü b e r. D ie  S c h r if t  T re its c h k e s  »B un dess ta a t und E in h e its s ta a t« , 
d ie  1864, im  se lben Jah re , in  dem  S c h m o lle r zu e rs t nach B e r lin  kam , e r 
sch ien , h a t a u g e n sch e in lich  a u f ih n  e inen b e s tim m e n d e n  E in f lu ß  a u s g e ü b t; 
e r b e ze ichne t sie als »den H ö h e p u n k t d e r ganzen p u b liz is tis ch e n  u n d  h is to r is c h 
p o litis c h e n  S chu le , oh n e  de ren  H ü lfe  das D eu tsche  R eich n ic h t zus tande  g e 
ko m m e n  w ä re « . E r  w u rd e  d a n n  in  B e r lin  n e ben  D u n c k e r, T re its c h k e , N itz sch , 
W a itz  und S yb e l auch  m it ' J. G . D ro y s e n  b e ka n n t und besch loß , seine S tud ie n  
»nach d e r V e rw a ltu n g s s e ite  h in  fo r tzu se tze n « . Im  B es tre ben , d e r V o lk s w ir t 
sch a fts le h re  d ie  ih r  fe h le n d e  deu tsche  G ru n d le g u n g  zu sch a ffe n , w u rd e  e r so 
besonde rs  d a ra u f g e le n k t, d e r  v ie ls e it ig e n  un d  fö rd e rn d e n  T ä t ig k e it  des p re u ß i
schen S taa tes nachzugehen . V o n  ih r  e rw a rb  e r sich d ie  le b e n d ig s te  A n 
sch a u u n g ; e r b ra ch te  ih r  g rö ß te  B e w u n d e ru n g  e n tg e g e n ; w o  e r vom  S taate 
sp r ic h t, s c h w e b t ih m  im m e r d e r p re u ß isch e  S taa t vo r. A m  e in d ru c k s v o lle n  
B e isp ie l des fü h re n d e n  de u tsche n  B undesstaa tes  h a t e r den S taa t als »das 
g ro ß a r t ig s te  s it t l ic h e  In s t itu t  z u r  E rz ie h u n g  des M e nschen gesch lech ts«  k e n 
nen g e le rn t.  K ö n ig tu m  un d  B e a m te n tu m  s in d  ih m  d e r In b e g r if f  d ieses S taa tes ; 
in  ihne n  s ie h t e r d ie  » e in z igen  n e u tra le n  E le m e n te  im  soz ia len  K la sse n ka m p f« . 
G e ra d e  w e il sie ü b e r den K lassen un d  P a rte ie n  s tehen , fü h lte  e r sich in se in e r 
ru h ig e n  U n p a r te il ic h k e it ,  d ie  se in e r V e ra n la g u n g  e n tsp ra ch  un d  d ie  sein L e h r
a m t v e r la n g te , zu ih n e n  h in g e zo g e n . D e r P a r te ip o li t ik  h a t e r n ie  G eschm ack 
a b g e w o n n e n . S ie in  ih re n  ve rsch lu n g e n e n  W e g e n  in  d e r V e rg a n g e n h e it zu 
v e r fo lg e n , re iz te  ih n  n ic h t, un d  im  L e b e n  h ie lt  e r  s ich vo n  ih r  fe rn , w e il e r 
d e u tlic h  e rka n n te , daß es in se inem  L e h rfa c h  be sonde rs  w ic h t ig  sei, d ie  G renze  
zw ischen  W is s e n sch a ft un d  P o lit ik  ta k tv o ll zu w a h re n . W e r  n u r  p a r te i
p o lit is c h  zu denken  v e rm a g  —  un d  in  d e r  G e g e n w a r t h a t s ich das p a r te i
p o litis c h e  D enke n  im m e r e in s e it ig e r  in  den V o rd e rg ru n d  g e d rä n g t — , s ie h t 
in  d iesem  V o rz u g  n a tü r lic h  e ine n  M a n g e l.

D ieses In te resse  fü r  den S taa t, das in  V e rb in d u n g  m it  se inen V e rw a ltu n g s - 
s tu d ie n  sich h e ra u s b ild e te , b e s tim m te  in  w e itg e h e n d e m  M a ß e  seine w ir ts c h a fts 
p o lit is c h e  S te llu n g . Schon im  B e g r if f  d e r F re ih e it  des E in ze ln e n  sch ien ihm
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d ie  N o tw e n d ig k e it  e in e r B e a u fs ic h t ig u n g  d u rc h  d e n  S ta a t zu l ie g e n ; u n d  w o  
im  W a n d e l d e r  Z e ite n  ne ue  g ro ß e  A u fg a b e n  h e rv o r t ra te n , da  sch ien  es ih m  
zu  de n  v o rn e h m s te n  P f lic h te n  des S taa tes  zu g e h ö re n , n ic h t a ls m ü ß ig e r  Z u 
sch a u e r b e ise ite  s te h e n  zu b le ib e n , s o n d e rn  ih re  L ö s u n g  s e lb s t in  d ie  H a n d  
zu n e h m e n . So t r a t  e r  e in  fü r  e ine  e n e rg is c h e  B e tä t ig u n g  des S taa tes  a u f 
so z ia le m  u n d  h a n d e ls p o lit is c h e m  G e b ie te , u n d  w ie  e r e in  B e fü r w o r te r  d e r  A r 
b e ite rg e s e tz g e b u n g  u n d  d e r  S c h u tz z o llp o lit ik  w a r , so sah e r in  d e r  \  e rs ta a t- 
l ic h u n g  d e r p re u ß isch e n  E ise n b a h n e n  B is m a rc k s  g rö ß te  u n d  s e g e n s re ich s te  
W ir ts c h a fts ta t .  W e g e n  d ie s e r V o r l ie b e  fü r  d ie  T ä t ig k e it  des S taa tes  w a r  
S c h m o ift ir  auch in  au sg e sp ro ch e n e m  M a ß e  e in  L e h re r  d e r  sp e z ie lle n  V o lk s 
w ir ts c h a fts le h re , d ie  auch V o lk s w ir ts c h a f ts p o l i t ik  g e n a n n t w ird ,  v\ ä h re n d  d ie  
a llg e m e in e  o d e r  th e o re tis c h e  V o lk s w ir ts c h a fts le h re  in  s e in e r g e s c h ic h tlic h e n  

A u ffa s s u n g  ih re  B e s o n d e rh e it zum  g ro ß e n  T e i l  e in b ü ß te .
U m  d iese  M it te ls te l lu n g  zw isch e n  den e x tre m e n  A n sch a u u n g e n  zu v e r 

tre te n , w u rd e  1S72 d e r V e re in  f ü r  S o z ia lp o lit ik  ins  L e b e n  g e ru fe n . S c h m o lle r  
k a n n  a ls se in  H a u p tb e g rü n d e r  b e ze ich n e t w e rd e n  u n d  w a r  s e it  d e m  T o d e  
N asses im  Ja h re  1S90 b is  zum  Le be n se n d e  se in  L e ite r .  D u rc h  d iese  S te llu n g  
e rsch ie n  e r  in  d e r  Ö f fe n t l ic h k e it  a ls das H a u p t des K a th e d e rs o z ia lis m u s , w ie  
d ie  an de n  U n iv e rs i iä te u  im m e r m e h r s ich  a u s b re ite n d e  neue R ic h tu n g  v o n  
l ib e ra le r  S e ite  m it  S p o tt b e ze ich n e t w u rd e . D u rc h  s ie  is t  se in  N a m e  im m e r 
w ie d e r  in  den K a m p f d e r G e g e n w a r t  h in e in g e z o g e n  w o rd e n . A b e r  d ie  g e g e n  
S c h m o lle r g e r ic h te te n  A n g r if fe  b e ru h te n  zum  g ro ß e n  T e i l  a u f .M iß v e rs tä n d n is  
u n d  U n k e n n tn is . A b g e se h e n  v o n  w e n ig e n  J u g e n d ja h re n , is t  S c h m o lle r  n ie  e in  
e ig e n tlic h e r  V o rk ä m p fe r  g e w e se n . S chon  d ie  s ta rk e  B e la s tu n g  m it  u n iv e rs e lle r  

B ild u n g  h in d e rte  ih n  an e in s e it ig e r  S te llu n g n a h m e . A b e r  au ch  se ine  ganze  A u f 
fa s s u n g  v o m  W ir ts c h a fts le b e n  h a tte  ih n  d e r  B e d in g th e it  a l le r  M a ß n a h m e n , des 
V o rh a n d e n s e in s  v o n  G e g e n g rü n d e n  b e i je d e r  F o rd e ru n g  v ie l zu  b e w u ß t w e r 
de n  lassen , a ls daß  e r  m it  u rw ü c h s ig e r  K r a f t  u n d  L e id e n s c h a ft in  e ine n  K a m p f 
h ä tte  ausz iehen  kö n n e n . S ta tt  e ine  F o rd e ru n g  a u fz u s te lle n , le g te  e r re g e l
m ä ß ig  n u r  d a r, daß  aus d e r  E n tw ic k lu n g  e ine  F o rd e ru n g  h e rv o rw a c h s e . E in  
P o lit ik e r ,  d e r  n u r  e in  Z ie l v e r fo lg t ,  s c h r ic k t auch  v o r  Ü b e r tre ib u n g e n  n ic h t z u 
rü c k . D e r  G e le h rte , d e r  e ine  E rs c h e in u n g  s te ts  n u r  in  e n g e r V e rb in d u n g  m it  
a n d e re n  e rb lic k t ,  n e ig t  zu b e d ä c h t ig e r  V o rs ic h t .  D as  g a lt  b e so n d e rs  v o n  
S c h m o lle r. V o rs ic h t ig k e it  u n d  B e d ä c h tig k e it  w a re n  e in  h e rv o rs te c h e n d e r Z u g  
se ines W esen s , d e r  aus de m  R e ic h tu m  s e in e r B ild u n g  u n d  s e in e r G e s ic h ts p u n k te  
h e rv o rw u c h s . E r  k o n n te  d ie  v e rsch ie d e n s te n  S ta n d p u n k te  v e rs te h e n  u n d  ih n e n  
d a h e r auch g e re c h t w e rd e n . W ie  e r  in  d e r  s o z ia lp o lit is c h e n  S trö m u n g  se in e r 
b e s te n  M a n n e s ja h re  den b e re c h t ig te n  g ro ß e n  K e rn  f r ü h  u n d  s ic h e r e rk a n n te , 
so h a t e r  z u g le ic h  als E rs te r  d ie  P ro b le m e  des U n te rn e h m e r tu m s  in  se ine  S tu 
d ie n  h in e in g e z o g e n ; se ine  no ch  h e u te  g ru n d le g e n d e n  A rb e ite n  ü b e r d ie  G e 
sch ich te  d e r  U n te rn e h m u n g  s in d  in  e in e r Z e it  d e r  s o z ia lp o lit is c h e n  H o c h f lu t  g e 
s c h r ie b e n  u n d  v ie lle ic h t  d e r sch la g e n d s te  B e w e is  d a fü r ,  daß  E in s e it ig k e it  
d iese m  M a n n e  fre m d  w a r , daß v ie lm e h r  se in  in  d ie  F e rn e  s c h w e ife n d e r k la re r  
B lic k  s te ts  auch fü r  d ie  an de re  S e ite  V e rs tä n d n is  h a tte . S ie  s in d  n u r  d a ru m  
im  U n te rn e h m e r tu m  u n b e a c h te t g e b lie b e n , w e i l  s ie zu  e in e r  Z e it  e rsch ie n e n , 
w o  d e r s o z ia lp o lit is c h e  G e d a n ke  no ch  d e r  S to lz  d e r  g ro ß e n  M e h rh e it  des 
d e u tsch e n  V o lk e s  w a r. S e ine V o rs ic h t ig k e it  u n d  B e d ä c h tig k e it ,  d ie  ih n  b e 
fä h ig te n , zw isch e n  v ie le r le i S ta n d p u n k te n  zu  v e rm it te ln ,  u n d  ih n  K ä m p fe n  au s-
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w e ich e n  ließ e n , s in d  es auch ge w e se n , w e lch e  S c h in o lle r so frü h  zum  V o r 
s itze n d e n  des V e re in s  fü r  S o z ia lp o lit ik  w e rd e n  und w e lch e  ih n  d iese S te lle  
so la n g e  u n a n g e fo c h te n  e inn ehm en  ließ e n . N ic h t  w e il e r in  den s o z ia lp o lit is c h e n  
F o rd e ru n g e n  a lle n  ande re n  v o ra u s g in g , s o n d e rn  w e il se ine  a u sg le iche nde  B e
so n n e n h e it e ine w ic h t ig e  E rg ä n z u n g  fü r  ju g e n d lic h e n  R e fo rm e ife r  o f t  d a rs te llte , 
ha t e i d iesen w ic h tig e n  P os ten  e rh a lte n  u n d  be h a lte n . E r  w a r  se inem  ganzen 
W esen  nach n ic h t S ch ü re r, so n d e rn  D ä m p fe r. A b e r  in  d e r Ö f fe n t l ic h k e it  is t 
e r  im m e r w ie d e r  nach se in e r S te llu n g  un d  n ic h t nach se inem  W esen  b e u r
te i l t  w o rd e n ; w ie  e in  M in is te r  v e ra n tw o r t l ic h  is t fü r  a lles, w as in  se inem  
A m te  v o rg e h t, so is t d e r  V o rs itz e n d e  des V e re in s  fü r  S o z ia lp o lit ik  in  d e r 
Ö f fe n t l ic h k e it  —  u n te r  g rü n d lic h e r  V e rk e n n u n g  a lle r  w is s e n sch a ftlich e n  V e r 
e in s tä t ig k e it  fü r  jede s  ge sch rie b e n e  u n d  g e sp ro ch e n e  W o r t ,  das aus d iesem  
V e re in  h e rv o rg in g , v e ra n tw o r t l ic h  g e m a ch t w o rd e n . D a ra u s  is t d e r m e rk 
w ü rd ig e  W id e rs p ru c h  in  S ch m o lle rs  W e r tu n g  e n ts tand en . In  d e r Ö f fe n t l ic h 
k e it  sah mam in  ih m  v ie lfa c h  den e in s e itig e n  V o rk ä m p fe r  e x tre m e r  F o rd e ru n g e n , 
im  K re ise  se in e r B e ka n n te n  sah m a n  in  ih m  o f t  de n  » D ip lo m a te n « , den v o r 
s ic h tig e n  R echn e r, d e r  es m e id e t, F a rb e  zu be kenne n . Beides is t g le ic h  fa lsch .

D ie s e r W id e rs p ru c h  in  d e r B e u r te ilu n g  z e ig t, daß es s ich b e i S c h m o lle r um  
e ine G e le h rte n p e rs ö n lic h k e it  vo n  u n g e w ö h n lic h e r V ie ls e it ig k e it  un d  K o m p li
z ie r th e it  h a n d e lt. Z u m a l da es n ic h t le ic h t w a r, ih m  nahe zu tre te n , s in d  es 
n ic h t V ie le , d ie  e in  g e fe s te te s  un d  um fassendes U r te i l  ü b e r ih n  g e w o n n e n  
haben. A b e r  e ines w ir k te  a u f a lle , d ie  m it  ih m  zu tun  h a tte n . E r  h a tte  s te ts  
d ie  Sache im  A u g e . W ie  e r se in  e igenes L e ben  in  den D ie n s t g ro ß e r  sa ch 
lic h e r Z ie le  s te llte , so v e r lo r  e r s ie auch im  he iß en  K a m p fe  d e r M e in u n g e n  
nie  aus den A u g e n . D as m a ch te  ihn  als B e ra te r, V e rm it t le r  un d  L e ite r  so 
w e r tv o ll.  D azu  kam  d ie  re ich e  B ild u n g  des G e le h rte n , d ie  t ro tz  e n z y k lo p ä d i
sche r H ä u fu n g  z a h llo s e r E in z e lh e ite n  in  se in e r P e rs ö n lic h k e it zu e ine m  le b e n d i
g e n  K u n s tw e rk  vo n  w u n d e rv o lle r  G e sch lo sse n h e it v e ra rb e ite t w a r. E n d lic h  
ve rb a n d  s ich  m it  d e r G e le h rs a m k e it auch d ie  B ild u n g  des W e ltm a n n e s . D as 
b e rü h r te  v ie le  N ic h ts -a ls -G e le h rte  b e fre m d lic h  und w a r  neben se in e r engen 
B e k a n n ts c h a ft m it  M ä n n e rn  von  e n tsch e id e n d e m  E in f lu ß  e ine W u rz e l v ie l
fachen M iß tra u e n s . A b e r  g e ra d e  d iese M is c h u n g  g a b  S ch m o lle rs  P e rs ö n 
lic h k e it  ih re  E ig e n a r t un d  G rö ß e . N ic h t d u rc h  den re ich e n , im m e r w ie d e r 
von  neuem  d u rc h g e a rb e ite te n  In h a lt  se ine r L e h re  h a t e r den  H a u p te in f lu ß  
g e ü b t. E in e  e ig e n tlic h e  S chu le  h a t e r hö chs ten s  in  d e r G e sch ich tsw isse n sch a ft, 
k a u m  in  d e r V o lk s w ir ts c h a fts le h re  a u fzu w e ise n . A b e r  d ie  T a usen de , de ren  
L e h re r  e r w a r, s in d  d u rc h  seine P e rs ö n lic h k e it  t ie f  in  ih re r  L e b e n sa nscha uun g  
b e e in f lu ß t w o rd e n . Seine A u ffa s s u n g  von  d e r W is se n sch a ft s o w ie  vo n  d e r 
W e lt  un d  den M e nsch e n  h a t s ich Z a h llo s e n  m itg e te i l t .  So w ir k t  sein G e is t 
in  u n g e w ö h n lic h  w e ite n  K re ise n  fo r t .  D as L e ben  h a t in  S c h m o lle r den T o d  
b e zw u n g e n . Sein K ö rp e r  is t g e s to rb e n , a b e r se in  G e is t b le ib t  le b e n d ig  in  se ine n  
W e rk e n , w ie  in  se inen M itm e n sch e n .
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D I E  V O L K S W I R T S C H A F T L I C H E  B E D E U T U N G  D E R  

Z U K Ü N F T I G E N  E L E K T R I S C H E N  G R O S Z W I R T S C H A F T .

V o n  H . B Ü G G E L N .

(S ch luß  vo n  S. 326.)

N u n  w o lle n  w ir  fe rn e r  an H a n d  d e r ga nz  v o rz ü g lic h e n  A rb e it  vo n  Dt. 
S c h e u e r  n ä h e r p rü fe n , w ie  es s ich m it  dem  A u s g le ic h  d e r  S te u e rk o s te n  
d u rc h  d ie  be i d e r V e rg a s u n g  g e w o n n e n e n  N e b e n e rze u g n isse  v e rh ä lt .  S c h e u e r  
h a t d ie  W ir ts c h a ft l ic h k e its b e re c h n u n g e n  fü r  e in  K ra f tw e rk  m it  fü n f  M a s c h in e n 
e in h e ite n  vo n  je  1680 k W 9) (e in e  als A u s h ü lfs k ra f t)  m it  K o h le n  v o n  7000 W E  
W ä rm e g e h a lt u n te r  d re i G e s ic h ts p u n k te n  d u rc h g e fü h r t ,  u n d  z w a r  1) f ü r  D a m p f
tu rb in e n b e tr ie b  m it  u n m it te lb a r  be h e iz te n  K esse ln , 2) fü r  D a m p ftu rb in e n b e 
tr ie b  m it  g a sg e h e iz te n  K esse ln  un d  3) f ü r  G a sm a s c h in e n b e tr ie b  m it  M o n d g a s 
an lage . E r  n im m t an, daß v ie r  M a sch in e n sä tze  d a u e rn d , a lso 8760 S tu n d e n  

im  Ja h re , in  B e tr ie b  s in d , w as  s ich  p ra k t is c h  w o h l n u r  in  se lte n e n  A u s n a h m e 
fä lle n  e rre ic h e n  lassen w ird .  D iese  A n n a h m e  m a ch t e r, w e il es ih m  a u f d ie  
F e s ts te llu n g  a n k o m m t, ob  g ru n d s ä tz lic h  d ie  M o n d g a s v e rw e n d u n g  an S te lle  

d e r  u n m itte lb a re n  V e rb re n n u n g  in  F ra g e  k o m m e n  kann .
S c h e u e r  b e rü c k s ic h t ig t  fo lg e n d e  v ie r  F ä lle :

F a ll 1. K o h le n p re is  16 M / t ,  K o h le n  m it  h o h e m  S u lfa te r lö s  v o n  40 k g / t ,  
» 2. » 16 » » » n ie d r ig e m  » » 30 » ,
» 3. » 8 » » » h o h e m  » » 40 » ,
» 4. » 8 » » » n ie d r ig e m  » » 30 » ,

A ls  V e rk a u fp re is  fü r  S u lfa t be i 40 k g / t  re c h n e t e r m it  250 M / t  u n d  als 
so lche n  fü r  S u lfa t be i 30 k g / t  m it  200 M  t. F e rn e r n im m t e r e ine  T e e re rz e u 
g u n g  vo n  50 k g  fü r  d ie  T o n n e  K o h le n  u n d  e inen  V e rk a u fp re is  v o n  20 M / t  an. 
A ls  A u s g a b e n  fü r  d ie  z u r  S u lfa th e rs te llu n g  n ö t ig e  S äure  re c h n e t e r m it  e ine m  
A u fw a n d  v o n  1 t  f ü r  1 t  S u lfa t u n d  m it  e ine m  P re ise  v o n  30 M  fü r  1 t  
S äure. In  d ie  B e tr ie b s fü h ru n g s k o s te n  re c h n e t e r d ie  A u sg a b e n  fü r  K le in 
m a te r ia l, W a sse r, S te u e rn , P e rso n a l u n d  In s ta n d h a ltu n g  e in . S c h lie ß lic h  n im m t 
e r d ie  K a p ita lk o s te n  (A b s c h re ib u n g  u n d  V e rz in s u n g ) fü r  d ie  m e ch a n isch e n  
A n la g e n  m it  12 v H  u n d  fü r  d ie  G eb ä u d e  m it  6 v H  an.

Ic h  w i l l  h ie r  n u r  d ie  G e s a m te rg e b n isse  zu sa m m e n s te lle n  u n d  da nn  d ie  
B e isp ie le  fü r  e ine  A u s n u tz u n g s z e it d e r  v ie r  M a sch in e n sä tze  vo n  3000 S tu n d e n  
im  Ja h re , w ie  s ie h e u te  in  e in ig e n  K ra ftw e rk e n  a u sn a h m sw e ise  e r re ic h t w e rd e n  
kan n , d u rc h re c h n e n . Es k o s te t 1 k W h  in P fg  b e i d e r A n n a h m e , daß v ie r  
M a sch in e n sä tze  jä h r l ic h  8760 S tu n d e n  m it  v o l le r  L e is tu n g  in  B e tr ie b  s in d , 
nach A b z u g  d e r E in n a h m e n  aus de n  N e b e n e rz e u g n is s e n :

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4

b e i D a m p ftu rb in e n  m it  u n m it te lb a re r  V e rb re n n u n g 1,95 1,95 1,15 1,15
» D a m p ftu rb in e n  m it  g a sg e h e iz te n  K e sse ln  . . 2,37 3,11 0,77 1,48
» G a sm a sch in e n  m it  M o n d g a s a n la g e  . . . . 1,22 | 1,52 0,60 0,89

9) L e id e r  h a t D r. S c h e u e r  a lles  in  PS u n d  P S -S tu n d e n  u n d  d ie  G e w ic h te  
ab w e ch se ln d  in  T o n s  u n d  T o n n e n  a u s g e d rü c k t, w o b e i m a n  n ic h t e rke n n e n  
ka n n , ob  e r m it  T o n s  das e n g lisch e  (1016,0475 k g )  o d e r das d e u tsch e  (1000 k g )  
M a ß  m e in t. In  u n s e re r g e g e n w ä r t ig e n  Z e it  b e rü h r t  das b e so n d e rs  e ig e n tü m lic h .
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N im m t m an B ra u n k o h le  m it  2500 W E  be i 3 M / t  bezvv. 1,50 M / t ,  m it  
e ine m  S u lfa te r lö s  vo n  5 k g / t  zu 250 M / t  bezw . 3 k g / t  zu 200 M / t  u n d  m it  
e inem  T e e re r lö s  vo n  50 k g / t  zu 17 M / t  an, so s te lle n  s ich d i e  K o s t e n  
f ü r  1 k W h  i n  P f g  fo lg e n d e rm a ß e n :

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4

be i D a m p ftu rb in e n  m it  u n m it te lb a re r  V e rb re n n u n g 1,19 1,19 0,77 0,77
* D a m p ftu rb in e n  m it  g a sg e h e iz te n  K e sse ln  . . 1,32 1,84 0,45 0,98
» G a sm a sch in e n  m it  M o n d g a s a n la g e n  . . . . 0,82 1,02 0,49 0,52

L a n d ra t v o n  D e w i t z  h ä lt  e ine A u s n u tz u n g s z e it, w ie  sie h ie r  vo n  S c h e u e r  
an g e n o m m e n  is t, f ü r  e rre ic h b a r, w e n n  dem  K ra f tw e rk  e in  e le k tro c h e m is c h e r 
B e tr ie b  a n g e g lie d e rt w ir d ,  d e r je d e rz e it  u n te rb ro c h e n  w e rd e n  kann, so b a ld  d ie  
E n e rg ie  a n d e rw e it ig  g e b ra u c h t w ird .  D ies  is t z. B. be im  G e w in n e n  vo n  
S tic k s to ff  aus d e r L u f t  d e r F a ll. Es f ra g t  s ich n u r, w as w ir  m it  a lle  de m  
L u f ts t ic k s to f f  m achen so lle n , d e r  be i D a u e rb e tr ie b  a lle r  de u tsche n  W ä rm e 
k ra f tw e rk e  zu g e w in n e n  w ä re , zum a l do ch  schon b e i d e r K o h le n v e rg a s u n g  
g ro ß e  M e n g e n  A m m o n ia k  en ts tehe n . D as is t a b e r n ic h t das e in z ig e  B e
denken  ge gen  so lche  th e o re tis ch e n  A n sch a u u n g e n .

D aß  an d ie  D u rc h fü h rb a rk e it  un d  W ir ts c h a f t l ic h k e it  e in e r a llg e m e in e n  
K o h le n v e rg a s u n g  von  s a c h v e rs tä n d ig e r S eite  n ic h t g e g la u b t w ird ,  g e h t aus 
den M it te i lu n g e n  h e rv o r , d ie  in  d e r A u s s c h u ß s itz u n g  des R e ichstages vo m
12. M ä rz  1917 be i B e ra tu n g  des G e s e tz e n tw u rfe s  ü b e r d ie  R e ich sko h le n s te u e r 
ge m a ch t w o rd e n  s ind . D o r t  h a t d e r S ta a tsse k re tä r des R e ichsscha tzam tes den 
G ed anke n  eines K o h le n g e w in n u n g s - un d  auch e ines H a n d e ls m o n o p o ls  w e g e n  
d e r d a m it v e rb u n d e n e n  o rg a n is a to r is c h e n  S c h w ie r ig k e ite n  z u rü ckg e w ie se n  un d  
dann e rk lä r t ,  daß s ich  das R e ichssch a tzam t m it  d e r  V e rg a s u n g s fra g e  e in 
ge hend  b e s c h ä ft ig t habe. D a a b e r w e d e r d ie  F ra g e  d e r G ro ß g a sm a sch in e , 
noch d ie  w ir ts c h a ft l ic h e  V e rw e r tu n g  d e r N e b e n e rze u g n isse  g e n ü g e n d  g e k lä r t 
sei, so h a lte  m an das P ro b le m  a u f u n abseh ba re  Z e it  noch  n ic h t fü r  re if .

Ich  b in  m it  S c h e u e r  d a r in  e in ig , daß m it  d e r b e fr ie d ig e n d e n  L ö s u n g  des 
P ro b le m s  d e r G a s tu rb in e , das d ie  E r f in d e r  s e it e tw a  e inem  J a h rze h n t b e 
s c h ä ftig t, auch fü r  d ie  V e rg a s u n g  m it  d e r G e w in n u n g  vo n  N e b e n e rze u g n isse n  
d ie  Z e it  g e k o m m e n  se in  w ird .  D a  a b e r fü r  den A u g e n b lic k  e ine  p ra k tis c h e  
V e rw e n d u n g  v o n  G a s tu rb in e n  no ch  n ic h t in  F ra g e  ko m m e n  kan n  u n d  de ren  
E in fü g u n g  in  G ro ß k ra f tw e rk e  sp ä te r, w e n n  d ie  je tz ig e n  u n d  d ie  nach F r ie 
denssch luß  zu b e sch a ffe n d e n  E in r ic h tu n g e n  a b g esch riebe n  se in  w e rd e n , le ic h t 
m ö g lic h  is t, so tu t  m an  besser, f ü r  d ie  E le k tr iz itä ts e rz e u g u n g  zu n ächs t noch 
d ie  u n m itte lb a re  V e rb re n n u n g  d e r K o h le n  b e izu b e h a lte n , m it  A u sn a h m e  n a 
tü r lic h  v o n  so lche n  F ä lle n , w o  A b g a se , d ie  son s t n u tz lo s  in  d ie  L u f t  e n t
w e iche n  m ü ß te n , n u tz b a r g e m a c h t w e rd e n  kön nen .

D ie  n u n  fo lg e n d e  U m re c h n u n g  d e r  S c h e u  e rs e h e n  B e isp ie le  f ü r  eine 
A u s n u tz u n g s z e it vo n  3000 S tund en  fü r  v ie r  M a sch in e n sä tze  w ir d  d ie  R ic h 
t ig k e it  m e in e r B e h a u p tu n g  be w e isen . Ich  w i l l  vo ra u ssch icke n , daß be i A n 
lage n  fü r  K o h le n v e rg a s u n g  d ie  G a se rze u g u n g sa n la g e n  im m e r m ö g lic h s t 
g le ic h m ä ß ig  b e la s te t w e rd e n  s o llte n . D as is t be i e inem  K ra f tw e rk  m it  f o r t 
w ä h re n d e n  B e la s tu n g ssch w a n ku n g e n  un d  p e rio d is c h  a u ftre te n d e n  B e la s tu n g s 
s p itze n  n u r  m ö g lic h , w e n n  ein  g e n ü g e n d  g ro ß e r  G a s b e h ä lte r e in g e b a u t w ird .

2*
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A . G e s t e h u n g s k o s t e n  f ü r  1 k W h  b e i  D a m p f t u r b i n e n  
m i t  u n m i t t e l b a r  b e h e i z t e n  K e s s e l n .

D e r  W ä rm e v e rb ra u c h  d e r  h ie r  in  F ra g e  k o m m e n d e n  D a m p ftu rb in e n  be 

t r ä g t  u n te r  B e rü c k s ic h t ig u n g  des ü b lic h e n  Z u sch la g e s  v o n  e tw a  12 v H  fü r  
de n  E ig e n b e d a r f e tw a  7000 W E /k W h ,  f ü r  3000 . 6720 =  ru n d  20 M i l l .  k W h  .m  
Jah re  a lso  140 M il l ia rd e n  W E . D as e r g ib t  e inen  K o h le n v e rb ra u c h  b e i K o h le n  

m it  7000 W E  v o n  2 0 0 0 0  t.

A n l a g e k o s t e n :

5 T u rb o d y n a m o s  v o n  je  1680 k\X' (1 z u r  A u s h ü lfe )  
e insch l. K o n d e n s a tio n  u n d  R o h r le itu n g e n  .

7 K esse l v o n  je  500 m 2 H e iz flä c h e  m it  a lle m  Z u b e

h ö r  n e b s t K a m i n ............................................................
1 e le k tr is c h e r L a u fk ra n  f ü r  15 t  T r a g k r a f t  . 
F u n d a m e n te  d e r  T u r b i n e n ..........................................

G e b ä u d e  des M a s c h in e n - un d  K esse lhauses . ___

600 000 M

550 000 
15 0 0 0  » 
50 000 »

1 215 00 0  M  

. . 130 000 »

in s g e s a m t: 1 345 0 0 0  M

J ä h r l i c h e  A u s g a b e n :

12 v H  K a p ita lu n k o s te n  d e r M a s c h in e n a n la g e n  
6 VH  » » G e b ä u d e

B e tr ie b s fü h ru n g s k o s te n  0 ,033 P fg  "kW h  . 

B re n n s to ffk o s te n  b e i 16 M / t  f ü r  20 000 t  .
» » 8 M / t  » 20 000 t  .

145 300 
7 800 

16 600 

320 00 0  
160 000

in s g e s a m t b e i 16 M  t 
» 8 M /t

1 k W h  k o s te t d e m n a c h :

be i e ine m  K o h le n p re is e  vo n  16 M t :  2,45 P fg
» » » » 8 M / t :  1,65 » .

490 200 
330 200

M

B. G e s t e h u n g s k o s t e n  f ü r  1 k W h  b e i  D a m p f t u r b i n e n 
b e t r i e b  m i t  g a s g e h e i z t e n  K e s s e l n .

D e r  K o h le n v e rb ra u c h  e rh ö h t s ich  e n ts p re c h e n d  d e m  W irk u n g s g ra d  d e r 

G a s g e n e ra to re n  um  e tw a  65 v H  a u f 2° -^ °  —  ru n d  30 000 t. D a zu  k o m m t 

e in  Z u s c h la g  fü r  d ie  D a m p fe rz e u g u n g , d ie  z u r  H e rs te l lu n g  des W asse rgases  

n ö t ig  is t. A ls  B e tra g  n im m t S c h e u e r  V s des z u v o r  b e re c h n e te n  K o h le n v e r
b ra u ch e s  an , so daß w i r  a lso  in sg e sa m t m it  40 000 t re ch n e n  m üssen . D ie  
fü r  d ie  D a m p fe rz e u g u n g  n ö tig e  K o h le  w ir d  am  z w e c k m ä ß ig s te n  m itv e rg a s t . Es 
k o m m e n  M o n d g a s g e n e ra to re n  v o n  e tw a  17 t  tä g lic h e m  D u rc h s a tz  in  F ra g e , 

in  un se rem  F a lle  23 S tück . E in e  T o n n e  K o h le n  g ib t  e tw a  3500 m :; G as , w o b e i 
fü r  d ie  V e rg a s u n g  ru n d  0 ,05 P fg /m 3 B e tr ie b s fü h ru n g s k o s te n  (B e d ie n u n g , In 

s ta n d h a ltu n g , K le in m a te r ia l)  e n ts te h e n .
W e n n  a lle rd in g s  d e r z u v o r  e rw ä h n te  G a s b e h ä lte r e in g e fü g t w ird ,  da n n  w ird  

m a n  m it  e in e r k le in e re n  G a sg e n e ra to re n a n la g e  a u sko m m e n . le n  n e h m e  d a b e i 

an , daß v o n  den 140 M i l l .  m * G as , d ie  jä h r l ic h  aus 4 0 0 0 0  t  K o h le n  g e w o n -
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l ie n  w e rd e n  k ö n n e n , e in  D r i t te l,  a lso ru n d  47 M i l l .  m 3, im  G a sb e h ä lte r a u fg e 
spe ich e rt w e rd e n  m u ß . D as e rg ib t  d u rc h s c h n itt l ic h  ru n d  130 000 m 3 fü r  
den  T a g . F ü r  e inen  fre is te h e n d e n  B e h ä lte r d ie se r L e is tu n g  w u rd e n  v o r  dem  
K r ie g e  ru n d  7000 M /1 0 0 0  rn3 g e fo rd e r t ,  so daß e r a lso  e tw a  900 000 M  ko s te n  
w ü rd e . S c h e u e r  g ib t  d ie  K o s te n  fü r  d ie  G asa n lage  von  23 G e n e ra to re n  
m it  1,7 M il l .  M , fü r  d ie  D a m p fke sse la n la g e  m it  12 0000 M  u n d  fü r  d ie  G e 
bäude m it  20 0000  M  an. Ich  g la u b e , z ie m lic h  das R ic h tig e  zu tre ffe n , w e n n  
ich  fü r  d ie  A n la g e  m it  G a s b e h ä lte r v o n  130 000 m 3 F a ssu n g sve rm ö g e n  e in 
sch lie ß lich  G e n e ra to re n  un d  K esse l in sg e sa m t 2,6 M il l .  M  e inse tze  un d  den 
P re is  fü r  d ie  G eb äud e  m it  2 0 0 0 0 0  M  bestehen  lasse. D ann  kön n e n  w ir  
d ie  j ä h r l i c h e n —K o s t e n  d e r  G a s e r z e u g u n g  fo lg e n d e rm a ß e n  b e re ch n e n :

Fall l 
M

Fall 2 
M

Fall 3 
M

Fall 4 
M

A u sg a b e n : 
K o h le n v e rb ra u c h  40000 t je  16 u n d  8 M 640 000 640 000 320 000 320 000
K a p ita lu n k o s te n : G a sa n lage  12 v H  . . • 312 000 312 000 312 000 312 000
d e sg l.: G eb äud e  6 v H .............................. 12 000 12 000 12 000 12 000
S äure 1 t  fü r  1 t  S u lfa t je  30 M  . . . 48 000 36 000 48 000 36 000
B e tr ie b s fü h ru n g ............................................... 70 000 70 000 70 000 70 000

1 082 000 1 070 000 762 0C0 750 000

E in n a h m e n :
S u lfa t be i 1) un d  3 ) 1600 t  je  250 M  . 
S u lfa t be i 2) un d  4 ) 1200 t je  200 M  .

400 000

240 0C0
400 000

240 000
T e e r 50 kg /t, 20 M / t .................................... 40 000 40 000 40 000 40 000

440 000 280 000 440 000 280 000

jä h r lic h e  K o s te n  d e r G a se rze u g u n g  . 642 000 790 000 322 000 470 000

D ie  A n la g e k o s te n  d e r D a m p ftu rb in e n a n la g e  im  F a lle  B  ä n d e rn  s ich  in s o 
fe rn , als g e g e n ü b e r d e r A n la g e  A  e ine  H e iz flä c h e  d e r  D a m p fke sse l vo n  
430 m 2 g e n ü g t. D a d u rc h  s in ke n  d ie  K o s te n  f ü r  den m a sch in e lle n  T e il a u f 
1 065 000 M , w ä h re n d  d ie  G e b ä u d e ko s te n  m it  13 0000 M  bestehen  b le ib e n . 
D ie  jä h r lic h e n  A u sg a b e n  fü r  d ie  K a p ita l-  und B e tr ie b s fü h ru n g s k o s te n  s in ke n  
d a m it a u f 1 5 2 2 0 0 M , un d  d ie  K o s t e n  f ü r  1 k W h  lassen s ich  fo lg e n d e r
m aßen b e re ch n e n :

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4

a) jä h r lic h e  K o s te n  d e r G a se rze u 
g u n g sa n la g e  .................................... M 642 000 790 000 322 000 470 000

b ) desg l. d e r D a m p ftu rb in e n a n la g e » 152 200 152 200 152 200 152 200
jä h r lic h e  G e sa m tko s te n  a +  b . . » 794 200 942 200 474 200 622 200
1 k W h  ko s te t d e m nach  . . . . Pf g 3,97 4,71 2,37 3,11

C . G e s t e h u n g s k o s t e n  f ü r  1 k W h  b e i  G a s m a s c h i n e n 
b e t r i e b  m i t  M o n d g a s a n l a g e .

D e r W ä rm e v e rb ra u c h  be i V o llb e la s tu n g  b e trä g t e tw a  3600 W E /k W h . D a 
d ie  A b w ä rm e  fü r  d ie  D a m p fe rz e u g u n g  g e n ü g t, is t ke in  w e ite re r  B re n n s to ff  d a 
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fü r  n ö tio  D e r  jä h r lic h e  K o h le n v e rb ra u c h  f ü r  25 ,2  M i l l .  k W h  b e i e in e m  W ir -
u I. 20000000.3600 ,

k u n g s g ra d  d e r G a s g e n e ra to re n  vo n  65 v H  b e tra g t 7000. 0,65 =»

1 6 0 0 0  t. Z u m  V e rg a s e n  s ie h t S c h e u e r  9 G e n e ra to re n  v o r .  B e i V o rh a n d e n 

se in  e ines G a sb e h ä lte rs  w ir d  m a n  je d o c h  m it  7 S tü ck  a u sko m m e n . D iese  
k o s te n  ru n d  520 000 M  u n d  d ie  G e b ä u d e  80 000 M . D e n  G a s b e h ä lte r  m üssen 
w i r  f ü r  64 000 m 3 zum  P re ise  v o n  ru n d  540 000 M  a n n e h m e n . D i e  j ä h r 
l i c h e n  K o s t e n  d e r  G a s e r z e u g u n g  s in d  d a nn  fo lg e n d e rm a ß e n  zu be-

re c h n e n :
I-------- I---------»-------------------— ----------

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4

M M M M

A u s g a b e n : 
K o h le n v e rb ra u c h  16000 M  je  16 u n d  8 M  

K a p ita lu n k o s te n : G a sa n la g e  . . . .

d e s g l.: G e b ä u d e  6 v H ..............................
S äure  1 t  fü r  1 1 S u lfa t je  30 M  . . . 

B e t r ie b s fü h ru n g ................................................

256 000 
127 200 

4 800 
19 200 

28 000

256 000 
127 200 

4 800 

14 400 
28 000

128 000 
127 200 

4 800 
19 200 
28 000

128 000 
127 200 

4 800 
14 400 

28 000

435 200 430 400 307 200 302 400

E in n a h m e n :

S u lfa t be i 1) u n d  3) 610 t  je  250 M  . . 
S u lfa i b e i 2 ) u n d  4) 480 t  je  200 M  . . 

T e e r 50 k g /t ,  20 M / t ....................................

160 000 

16 000

96 000 
16 000

160 000 

16 000

96 000 
16 000

176 000 122 000 176 000 122 000

jä h r lic h e  K o s te n  d e r G a s e rz e u g u n g  . 259 200 308 400 131 200 180 400

D ie  K o s t e n  d e s  m a s c h i n e l l e n  T e i l e s  s in d  fo lg e n d e :

A n l a g e k o s t e n :
5 G a sm a sch in e n d yn a m o s  vo n  je  1680 k W  m it  a lle m

Z u b e h ö r, S ch a lta n la g e  u n d  V e rb in d u n g s le itu n g e n  1 370 000 M

1 e le k tr is c h e r L a u fk ra n  v o n  30 t  T r a g k r a f t  . . 25 000 »

5 A b w ä r m e v e r w e r t e r ..................................................................... 100 000 »
F u n d a m e n t e ..................................................................• •___ •______90 000 »

1 585 00 0  M

G e b ä u d e .......................................................... 160 000 »

in s g e s a m t: 1 745 0 0 0  M

J ä h r l i c h e  A u s g a b e n :

12 v H  K a p ita lu n k o s te n  d e r M a sc h in e n a n la g e n  . . 190 000 M
6 v H  » » G e b ä u d e  . . . .  9 500 »

B e tr ie b s fü h ru n g s k o s te n  0,12 P fg /k W h  . . . .  2 4 0 0 0  »

in s g e s a m t: 223 500 M

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4

a) jä h r lic h e  K o s te n  d e r G a se rze u 
g u n g s a n la g e  ....................................M 259 200 30S 400 131 200 180 400

b ) K o s te n  d e r G a s d y n a m o a n la g e  . » 223 550 223 500 223 500 223 500

jä h r lic h e  G e sa m tko s te n  a +  b .  . » 482 700 531 900 354 700 403 900

1 k W h  ko s te t d e m n a ch  . . . .  Pf g 2,41 2,66 1,77 2,02
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Z u s a m m e n s t e l l u n g  der Ergebnisse.
In den vorstehenden Beispielen ergeben sich folgernde Preise in Pfg 

für 1 k W h :

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4

bei Dampfturbinen mit unmittelbarer Verbrennung 2,45 2,45 1,65 1,65
» Dampfturbinen mit gasgeheizten Kesseln . . 3,97 4,71 2,37 3,11
» Gasmaschinen mit Mondgasanlage . . . . 2,41 2,66 1,77 2,02

Vergleichen wir die Ergebnisse miteinander, so finden wir, daß Anlagen 
mit gasgeheizten Kesseln nicht nur unwirtschaftlich sind, sondern auch am 
meisten Kohlen verbrauchen, nämlich rund 100 vH mehr als bei unmittelbarer 
Verbrennung. Sie scheiden also für normale Verhältnisse ganz aus. Dagegen 
können bei kleinen Leistungen und bei teuern Kohlen mit hohem Sulfaterlös 
Mondgasmaschinenanlagen recht wohl in Wettbewerb mit unmittelbar be
heizten Dampfturbinenanlagen treten, wenn eine sehr hohe Ausnutzungszeit 
und eine sehr gleichmäßige, ununterbrochene Belastung zu erreichen ist. Die 
Grenze dürfte bei etwa 10 000 k W  Gesamtleistung liegen. Der Kohlenver
brauch wird hier um etwa 20 vH geringer als bei unmittelbar beheizten Dampf
turbinenanlagen.

Das Ergebnis ändert sich indessen auch bei den zuvor geschilderten 
Verhältnissen schon bald zugunsten der Dampfturbinenanlagen mit un
mittelbarer Verbrennung, wenn die Grenze von 10 000 k W  Gesamt
leistung überschritten wird. Bei Anlagen, die man als wirkliche Groß
kraftwerke bezeichnen kann, scheiden die Mondgasmaschinenanlagen selbst 
bei ununterbrochenem Tag- und Nachtbetrieb, also bei einer Ausnutzungszeit 
von 8760 Stunden, vollständig aus. Scheuer hat ein Beispiel für ein Kraft
werk mit 150 000 k W  Leistung durchgerechnet und festgestellt, daß die Ka
pitalkosten bei der Gasmaschinenanlage etwa 0,292 Pfg/kWh gegenüber nur 
0,151 Pfg/kWh bei der Turbinenanlage betragen und auch die Betriebskosten 
für letztere günstiger werden. Als weiterer Nachteil der so großen Gas
maschinenanlage kommt deren schlechte Übersichtlichkeit und umständliche 
Bedienung in Betracht. Während die Turbinenanlage mit 6 Maschinensätzen 
von je 30 000 k W  (einer zur Aushülfe) und 48 Kesseln von je 650 m 2 Heiz
fläche ein Gebäude von nur 13 320 m 2 Grundfläche (180 m  Länge und 54 
-(-20 m  Breite) erfordert, sind allein für die Gasmaschinen mit Dynamos und 
Zubehör (40 Stück von je 6000 PS einschl. Aushülfe) etwa 25 000 m 2 Grund
fläche nötig. Dazu kommt die Grundfläche für die recht umfangreiche Gas
erzeugungsanlage, die Scheuer in vier symmetrisch liegenden, gleich großen 
Gebäuden von je 130 auf 15 m  unterbringen will. Zwischen je zwei Ge 
bäuden muß ein Eisenbahnstrang mit eingebauten, nach beiden Seiten kippen
den Wagen entlang geführt werden.

Auch die Untersuchung, ob man denn nicht vielleicht die Kohlen ver
koken, die Koks unter den Kesseln verbrennen und das Gas als Leuchtgas 
verkaufen könnte, würde zeigen, daß wir auf diesem Wege ebenso wenig 
zum gewünschten Ziele kommen. Nach Scheuer kostet die Kokereian
lage so viel wie das gesamte Großkraftwerk von 150 000 k W  nebst Zubehör. 
Selbst wenn der leuchtschwache Anteil des Ofengases mit zur Feuerung
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benutzt wird, bleiben jährlich noch etwa 200 Mill. m 3 Leuchtgas übrig, die 
bei dem gegenwärtigen Verbrauch für rund zwei Millionen Einwohner aus
reichen und daher nicht überall abzusetzen sein würden. Sodann ist es frag
lich, ob nicht bei so gewaltiger Steigerung der Gewinnung von Nebenerzeug
nissen ein Überangebot und damit ein Sinken ihrer Preise eintreten würde.

Nicht unerwähnt will ich lassen, daß in den vorstehenden Berechnungen 
überall die früheren Friedenspreise eingesetzt worden sind. Nach dem Kriege 
werden alle diese Material- und Betriebskosten erheblich höher sein. Auch 
die kommende Kohlensteuer wird die Ergebnisse recht beträchtlich verschieben.

Wir werden also auf die Kohlenvergasung in unsern zukünftigen Wärme- 
Großkraftwerken zunächst verzichten müssen, bis vielleicht die Gasturbine 
bahnbrechende Änderungen mit sich bringen wird10).

Aus dem Vorstehenden folgt also, daß der Erlös aus den Nebenerzeugnissen 
bei der Vergasung weder die erhöhten Betriebsunkosten noch die Steuern aus- 
gleichen kann. Das wird auch dann nicht der Fall sein, wenn sich die De- 
vvitzschen Vorschläge für die Erreichung einer höheren Ausnutzungszeit ver
wirklichen ließen. Landrat von Dewitz möchte nämlich in der Einsicht, daß 
für die bei der Vergasung und durch den Energieüberschuß der Kraftwerke 
herzustellenden Nebenerzeugnisse kein genügender Markt vorhanden ist, die

10) Während der Drucklegung hat mir die Generator-Aktiengesell
schaft in Charlottenburg ihre verschiedenen Drucksachen über Generator
gasanlagen mit Gewinnung der Nebenerzeugnisse zugesandt. Ihr durch
D. R.-Patente geschütztes Verfahren soll gegenüber dem Mondgasverfahren 
erhebliche Vorzüge haben, die außer in der Gewinnung von Ammonium
sulfat im unmittelbaren Verfahren und von einem zur Schmierölerzeugung ge
eigneten Tieftemperaturteer in der bedeutend höheren Wirtschaftlichkeit 
liegen. Abgesehen von den viel geringeren Anlagekosten soll der Brenn
stoffverbrauch für die Dampferzeugung, den Scheuer mit 1/3 des für die 
Gaserzeugung erforderlichen Verbrauches angenommen hat, beim Verfahren 
der hier genannten Gesellschaft bis auf 7 vH herabgedrückt werden können. 
Sodann soll sich das Verfahren auch vorzüglich zur Vergasung von Braun
kohlen, Holz, Holzabfällen, Torf, Olivenrückständen, Weintrestern und ändern 
Brennstoffen eignen. Ja, selbst die Vergasung von Waschbergen und von Pe
troleumschiefer (Posidonienschiefer) soll in wirtschaftlicher Weise möglich sein.

Leider war ich nicht mehr in der Lage, die Richtigkeit der Angaben zu 
prüfen, vor allem auch nicht die Richtigkeit der Behauptung, daß die Brenn
stoffkosten durch die Gewinnung der Nebenerzeugnisse auf null und teilweise 
sogar unter null sinken sollen. Immerhin ist es erfreulich, daß unsere deutsche 
Technik auch auf diesem Gebiete rüstig weiterarbeitet und es ermöglicht, Stoffe 
zu verarbeiten, die seither völlig unbenutzt gelassen werden mußten. Wenn 
auch die eigentliche elektrische Großwirtschaft bezw. die Energieerzeugung in 
Großkraftwerken durch dieses neue Verfahren nicht beeinflußt werden wird, 
so kann doch die als Nebenerzeugnis in solchen Generatorgasanlagen ge
wonnene Energie in gleicher Weise wie die aus den vielen kleinen und mitt
leren Wasserkräften gewonnene Energie recht wohl den früher erwähnten 
Transformatorenwerken und Kupplungsleitungen zugeführt werden und die 
Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlagen erhöhen helfen.
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Stromspitzen der Landesversorgung soweit abflachen, daß der noch verbleibende 
Energieüberschuß zusammen mit der Vergasung zur Erzeugung der elektrischen 
Energie für die Licht- und Kraftversorgung des Landes gerade hinreicht, um 
den Bedarf an Nebenerzeugnissen zu decken. Als Hülfsmittel für die Abflachung 
der Spitzen gibt er elektrische Speicher für Beleuchtungsanlagen an, ferner für 
abliegende landwirtschaftliche und sonstige Betriebe die Verwendung von 
Ölmaschinen, die bei der Vergasung gewonnenes Treiböl verarbeiten. Auch 
empfiehlt er die Zusammenfassung von Betrieben in Gruppen und dergl. mehr, 
also vorwiegend Sachen, die entweder praktisch nur sehr schwer durchführ
bar oder recht unwirtschaftlich sind. Letzteres ist wenigstens bei dem Betriebe 
von elektrischen Speichern der Fall, da der Drehstrom zunächst in Gleich
strom umgeformt und dann in Akkumulatoren aufgespeichert werden müßte. 
Abgesehen von den recht beträchtlichen Kapitalunkosten entstehen dabei Ver
luste bis zu 50 vH, und dementsprechend steigt auch der Kohlenverbrauch. Es 
sei noch bemerkt, daß eine Dauerbelastung sämtlicher Kraftwerke, lediglich 
11111 Nebenerzeugnisse und elektrochemische Waren zu gewinnen, eine maßlose 
Verschwendung unserer Kohlenschätze bedeuten würde, auch wenn eine Ein
schränkung der Maschinenleistungen durch Abflachung der Stromspitzen er
folgen könnte.

Daß sich die Betriebsicherheit durch eine Verkupplung der Kraftwerke 
im Sinne einer Großwirtschaft erheblich steigern wird, habe ich schon erwähnt. 
Es fragt sich also lediglich, ob die hohen Spannungen von 100000 bis 110000 V, 
die sich bei der einheitlichen Versorgung so großer Gebiete als notwendig 
erweisen, die Sicherheit nicht etwa beeinträchtigen werden. Das Gegenteil 
ist der Fall, denn die 100000 V-Leitungen sind viel betriebsicherer als Leitun
gen für niedrigere Spannungen, und auch die Transformatoren und Apparate 
lassen an Betriebsicherheit nichts zu wünschen übrig. Entstehen durch innere 
oder äußere Einflüsse in den 100000 V-Leitungen Überspannungen, so strahlen 
sie schadlos aus. Auch durch Isolatorenüberschläge verursachte Erdschlüsse, 
die bei Leitungen für niedrigere Spannungen sehr oft durch Vögel herbeige- 
lührt und bei der meist bedeutenden Kapazität der Leitungsanlagen sehr ge
fährlich zu werden pflegen, sind bei den 100000 V-Leitungen viel weniger 
zu befürchten, denn die Entfernung der an Hängeisolatoren befestigten Leitun
gen von den Eisenteilen der Leitungsmasten ist so groß, daß eine Überbrückung 
selbst durch große Vögel unmöglich wird.

Will man bei einer 100000 V-Wechselstromanlage mit der bei uns ge- 
bräuchlichen Frequenz von 50 eine Ausstrahlung des Stromes verhüten, so muß 
man alle Ecken und Spitzen an Isolatoren und Apparaten peinlich vermeiden 
und die Querschnitte oder Oberflächen der Leitungen meist größer wählen, 
als das aus wirtschaftlichen Gründen nötig ist. Das wird den Übergang zu 
noch höheren Spannungen in Zukunft erschweren. Wir haben also in dieser 
Beziehung einen gewissen Abschluß in der Entwicklung erreicht. Zudem 
würde eine Verteilung mit 100000 V  vollkommen für die einheitliche Ver
sorgung selbst des ganzen Deutschen Reiches genügen.

Das für die Leitungsanlagen, Transformatoren und Apparate in bezug auf 
die Betriebsicherheit Gesagte gilt in gleichem Maße für die großen Turbo
generatoren. Ihre höchste Wirtschaftlichkeit wird schon bei Leistungen von 
15 000 bis 20 000 k W  erreicht, so daß also die Herstellung noch größerer

3
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Einheiten keine wirtschaftlichen Vorteile bringt. Trotzdem sind aus anderen 
Gründen nach den Geschäftsberichten unserer beiden größten deutschen Elek
trizitätsgesellschaften im Jahre 1916 Einheiten von 50 000 und selbst 60 000 k W  
gebaut worden.

Es fragt sich nun, wer der Unternehmer bei der kommenden Großwirt
schaft sein soll. Damit habe ich einen Streitpunkt berührt, der in letzter Zeit 
recht viel Staub aufgewirbelt hat. Die bestehenden Werke, denen neben un
serer Elektrizitätsindustrie ein wesentliches Verdienst an der seitherigen Ent
wicklung gebührt, wollen naturgemäß auf ihre jetzigen Rechte nicht wider
spruchslos verzichten. Anderseits bricht sich immer mehr die Erkenntnis Bahn, 
daß sich der Staat in irgend einer Weise an der öffentlichen Elektrizitätsver
sorgung beteiligen sollte. Selbst eine vollständige Verstaatlichung ist von ver
schiedenen Seiten gefordert worden, u. a. von Hochström in seiner bereits 
erwähnten Abhandlung und von L a u d i e n 11). Andere wieder wünschen le
diglich eine staatliche Mitwirkung an der Elektrizitätsversorgung, indem sie 
teils eine Verstaatlichung, teils eine Beteiligung des Staates an gemischt-wirt
schaftlichen Unternehmungen oder, wie neuerdings A u m u n d 12), an Öffent
lichen Gemeinwesen - Aktien - Gesellschaften vorschlagen. Über diese Dinge 
und vor allem über ihre Entwicklung in den verschiedenen deutschen Bun
desstaaten ist in der letzten Zeit so viel geschrieben und geredet worden, 
daß ich sie wohl als allgemein bekannt annehmen und mich auf das Wich
tigste beschränken kann.

Soweit für die Großwirtschaft Wärmekraftwerke in Betracht kommen, 
hat uns den technisch und wirtschaftlich vollkommensten W e g  Professor 
Dr. G. Klingrenberg in seinen Vorträgen und Veröffentlichungen13) über 
den »Bau großer Elektrizitätswerke« und über »Elektrische Großwirtschaft 
unter staatlicher Mitwirkung« gezeigt. Wenn er in seiner jüngsten Erwide
rung14) auf die gegenteiligen Äußerungen von Mitgliedern der Vereinigung 
der Elektrizitätswerke15) als die außerordentlichen Vorteile seiner Großwirt
schaft die Verbesserung der Ausnutzung, des Belascungsausgleiches, der Wärme
ausnutzung bis zur technisch möglichen Grenze, der vollkommensten Nutz
barmachung der Wasserkräfte sowie der größten und billigsten Reserven angibt, 

- so wird dagegen kein unbefangener Beurteiler etwas einwenden können.
Klingenberg ist in seinem auf der Kriegstagung des Verbandes Deutscher 

Elektrotechniker im Juni 1916 gehaltenen Vortrage für die Verstaatlichung der 
Stromerzeugung eingetreten, während er die Verteilung und den Weiterverkauf 
der Energie den seitherigen Unternehmern lassen will. Gegen den Vorschlag 
der Verstaatlichung hat man zuerst auf einer Tagung der Vorstände des 
Deutschen und Preußischen Städtetages16) Stellung genommen. Das Gleiche 
taten die schon erwähnten Mitglieder der Vereinigung der Elektrizitätswerke 
in einer großen Versammlung, die am 4. Dezember 1916 im Preußischen

41) ETZ 1915 S. 511.
12) T. u. W. 1916 S. 118.
13) ETZ 1912, 1913 und 1916 und Verlag Julius Springer, Berlin.
14) ETZ 1916 S. 714.
15) Mitteilungen der Vereinigung der Elektrizitätswerke 1917, 1. Januar-Nr.
16) ETZ 1916 S. 461.
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Abgeordnetenhause stattfand. Bemerkenswert ist hierbei, daß schon einige M o 
nate vor Klingenbergs Vortrag der Eilenburger Bürgermeister Belian17) 
auf der Tagung des Reichsverbandes Deutscher Städte ganz denselben Stand
punkt wie Klingenberg eingenommen hatte, indem er die Verstaatlichung 
der Stromerzeugung für eine dringende Aufgabe erklärte.

A m  eigenartigsten von allen Einsprüchen ist wohl der, daß die jetzige 
Zeit, in der alle Kräfte auf das äußerste angespannt werden müßten, nicht 
geeignet sei, mit großen Zukunftsplanungen zu kommen. Im erfreulichen 
Gegensatz dazu hat im Januar 1017 der württembergische Kultusminister 
Dr. von H a b e r m a a s  in seiner Begrüßungsansprache bei der Gründung 
des Deutschen Auslandsmuseums in Stuttgart zum Ausdrck gebracht, daß es 
deutsche Art sei, in schweren Zeiten die Zukunft v or zub e
reiten. Meines Erachtens ist das nicht nur deutsche Art, sondern sogar 
deutsche Pflicht, und zwar eine ebenso vaterländische Pflicht wie die Vorbe
reitung des Krieges in Friedenszeiten.

Eine wesentlich mildere Beurteilung hat der bereits erwähnte Miller- 
sche Plan eines Bayernwerkes bei den Elektrizitätswerken gefunden. O. von 
Miller will die gesamte Stromerzeugung Bayerps in die Hände einer 
gemischt-wirtschaftlichen Aktiengesellschaft legen, die sich aus dem Staat einer
seits und den bestehenden Elektrizitätswerken anderseits zusammensetzen 
soll. Baurat Zell13) hat in der Dezemberversammlung der Vereinigung die 
Planungen in Bayern als zweckmäßig anerkannt. Auch Dr. Voigt19) sagt, daß 
in solchen Planungen nur eine nachhelfende Tätigkeit der Regierungen zum 
Ausdruck kommt, die bemüht sind, alle Zweige ihrer Volkswirtschaft in mög
lichster Gleichmäßigkeit zu entwickeln. U m  so mehr war man erstaunt, daß 
M o n a t h - u) dasselbe für Württemberg, wo die Verhältnisse geradezu nach 
einer solchen Großwirtschaft schreien, nicht gelten lassen will. Mit der von 
ihm vertretenen Aufsaugungspolitik der kleinen Werke durch die in Würt
temberg bestehenden größeren Werke durch Abgrenzungsverträge und durch 
einen Zusammenschluß der Leitungsnetze in der von mir bereits als unzweck
mäßig geschilderten Form kann ein Zustand, wie er im volkswirtschaftlichen 
Interesse erforderlich ist, niemals erreicht, sondern höchstens das Wohl ein̂  
zelner Unternehmer gefördert werden.

Jede Verwaltungsform hat ihre Vorteile und Nachteile. Gegen die Ver
staatlichung wird mit Recht die schwerfällige Verwaltung von Staatsbetrieben 
geltend gemacht. Möglicherweise werden dadurch die Einnahmen kleiner als 
bei Privatunternehmungen. M an vergleicht zwar die Elektrizitätswerke so gern 
mit unseren Staatsbahnen, die doch recht befriedigend arbeiten. Aber Dr. 
V o i g t 21) hat ganz recht, wenn er darauf hin weist, daß der folgende wesent
liche Unterschied besteht: Die Staatseisenbahn besitzt" ein wirkliches Monopol, 
denn jeder ist auf sie angewiesen. Anders bei staatlichen Elektrizitätswerken.

17) Komm. Rundschau 1916 Bd. 9 S. 107, ETZ 1916 S. 185 und Mit
teilungen der Vereinigung der Elektrizitätswerke 1916 S. 129.

1S) Mitteilungen der Vereinigung der Elektrizitätswerke 1917 S. 22.
19) Mitteilungen der Vereinigung der Elektrizitätswerke 1917 S. 9.
20) Mitteilungen der Vereinigung der Elektrizitätswerke 1917 S. 25.
21) Mitteilungen der Vereinigung der Elektrizitätswerke 1917 S. 12.
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Hier kann jeder einzelne, vor allem die Industrie, sich die Energie selbst er
zeugen. Gleichwertig dem Staatsbahnmonopol würde in seiner Wirkung nur 
ein volles Energiemonopol sein. Dieses würde aber den Tod allen industriel
len Fortschrittes bedeuten.

Ich glaube zwar, daß man ganz gut eine staatliche Verwaltungsform zu 
schaffen vermag, die gegenüber der privaten bestehen kann. Im Königreich 
Sachsen, das ja als erster Staat mit der vollkommenen Verstaatlichung der 
Elektrizitätsversorgung- begonnen hat, hat man eine zweckmäßig erscheinende 
Lösung versucht, und auch die Vorschläge von H o c h  ström in seinei wieder
holt erwähnten Abhandlung verdienen alle Beachtung. Trotzdem habe ich 
für Württemberg die gemischt-wirtschaftliche Form vorgeschlagen, und zwar 
aus folgenden Gründen: Die Verstaatlichung der Stromerzeugung in Würt
temberg würde wenigstens ein Kapital von 100 Mill. M  erfordern. Das 
müßte der Staat nach dem Kriege, wo ein großer Mangel an flüssigem Geld be
stehen wird und recht viele andere Aufgaben zu erfüllen sein werden, aufbringen. 
Wählt man dagegen die gemischt-wirtschaftliche Gesellschaftsform, so ist nur 
ein Bruchteil dieses Kapitals nötig, weil die zukünftig weiter betriebenen Kraft
werke nicht mit Geld bezahlt zu werden brauchen, sondern nur der Zuwachs 
neu zu erstellen ist. Wenn der Staat sich nach dem Vorschläge O. von Mil
lers das Ankaufrecht für spätere Zeit sichert, so kann der Übergang zur 
vollen Verstaatlichung allmählich und vor allem in günstigeren Zeiten er
folgen. Bei einem Ankauf der bestehenden Unternehmungen würden voraus
sichtlich recht erhebliche Forderungen gestellt werden, deren Erfüllung die 
Wirtschaftlichkeit zum Schaden der Allgemeinheit recht beeinträchtigen müßte. 
Die Frage der gemischt-wirtschaftlichen Unternehmungen hat in recht an
schaulicher Weise Professor Dr. Richard P a s s o w 22) behandelt, auf dessen 
Abhandlung über »Staatliche Elektrizitätswerke in Deutschland«23) hier eben
falls verwiesen sei.

Aus dem zuvor angegebenen Grunde kann ich auch den neuesten, bereits 
erwähnten Vorschlag von Professor H . A u m u n d ,  Öffentliche Gemeinwesen- 
Aktien-Gesellschaften zu gründen, nicht unterstützen. A u m u n d  will die Privat
unternehmer auf jeden Fall ausschalten und nur den Staat und die Gemeindever
waltungen in die Gesellschaften einbeziehen. Letztere sollen wie die gemischt
wirtschaftlichen Betriebe nach kaufmännischen Grundsätzen verwaltet wer
den. Aber auch hier dürften die erforderlichen Kapitalien nach dem Kriege 
nicht leicht zu beschaffen sein, weil den Gemeinden ebenso wie dem Staat 
zunächst andere wichtige Aufgaben erwachsen werden.

Noch ein Grund hat mich zum Eintreten für die gemischt-wirtschaftliche 
Form unter staatlicher Beteiligung in Württemberg veranlaßt. Es werden hier
durch die bestehenden Rechte am allerwenigsten berührt, weil es den gegen
wärtigen Unternehmern unbenommen bleibt, sich an der Großwirtschaft mit 
dem Wert der abzutretenden Anlagen oder sogar noch darüber hinaus und so

22) R. Passow, Die gemischt privaten und öffentlichen Unternehmungen 
auf dem Gebiete der Elektrizitäts- und Gasversorgung und des Straßenbahn
wesens. Verlag Gustav Fischer, Jena 1912.

23) R. Passow, Staatliche Elektrizitätswerke in Deutschland. Verlag Gustav 
Fischer, Jena 1916.
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am Gewinn aus der Gesamtheit zu beteiligen. Dazu kommt, daß die eigene 
Verwaltung und Bedienung der einzelnen Unternehmungen wesentlich verein
facht und verbilligt wird. Es kann in diesem Fall eigentlich nur jemand aus 
rein persönlichen Rücksichten gegen die Vereinheitlichung der Stromerzeu
gung sein, weil er sich vielleicht als Leiter eines Unternehmens mit einem 
recht großen Verwaltungsapparat wichtiger vorkommt als bei einem Unter
nehmen, das vor der Öffentlichkeit bescheidener erscheint, in Wirklichkeit 
aber wirtschaftlicher und zum größten Vorteil der Allgemeinheit arbeitet.

Die Gegner einer gegenwärtigen staatlichen Mitwirkung an der Elektri
zitätsversorgung halten es in ihrer großen Mehrzahl für ganz selbstverständ
lich, daß eine Verstaatlichung später einmal kommen wird. Heute befindet 
sich nach ihrer Meinung die Elektrotechnik noch in voller Entwicklung, und 
es können bald umwälzende Erfindungen gemacht werden. Außerdem werden 
die Mittel, die der Ankauf der öffentlichen Unternehmungen erfordert, außerge
wöhnlich hoch, weil von den jetzigen Eigentümern nicht nur der Buchwert, son
dern auch ein recht hoher Betrag für die Ablösung wohlerworbener Rechte ver
langt werden wird. Dagegen ist einzuwenden, daß eine Mitwirkung des Staates 
und selbst eine Verstaatlichung die Entwicklung garnicht aufzuhalten vermag, so 
daß also dieser Grund hinfällig ist. Noch mehr ist das bei der zweiten Begrün
dung der Fall; denn später, wenn die Entwicklung noch weiter fortgeschritten 
sein wird, dürften wohl noch erheblich größere Schwierigkeiten beim Ankauf 
der in der Zwischenzeit viel umfangreicher und daher teurer gewordenen An
lagen entstehen.

Daß unsere Reichsregierung im volkswirtschaftlichen Interesse einen Ein
griff in bestehende Rechte und damit einen Zwang ausüben wird, zeigt sich 
schon jetzt während des Krieges durch die Gründung der dem Kriegsamt un
terstellten Elektrizitätswirtschaftsstelle. Diese soll ti. a. dafür sorgen, daß die 
Elektrizitätsversorgung Deutschlands entsprechend dem wachsenden Bedarf 
gewährleistet und die freie elektrische Leistung nutzbar gemacht werden kann.

Die von Dr. Walther Rathenau aufgestellten Forderungen wären ohne 
Schädigung allgemeiner und privater Interessen etwa durch folgende Maß
nahmen erreichbar:'
1. Für die öffentliche Elektrizitäts- und Gasversorgung ist von der Re

gierung ein einheitliches Programm aufzustellen. Genehmigungen für 
Umbauten, Erweiterungen und Erneuerungen werden in Zukunft nur im 
Rahmen dieses Programmes erteilt.

2. Die Benutzung des ausländischen Petroleums für Leucht-, Heiz- und
Kraftzwecke ist nur dort zu gestatten, wo Elektrizität oder Gas nicht 
verwendbar oder nicht ohne erhöhte Unkosten zu beziehen sind. —  Bei 
den heute üblichen Preisen für Elektrizität und Gas ist der Verbrauch 
von Petroleum wesentlich teurer, so daß also dessen Benutzung auch 
nicht im wirtschaftlichen Interesse des Einzelnen liegt.

3. Für die Raumheizung und das Kochen dürfen außer Gas und Elektri
zität nur Brennstoffe verwendet werden, aus denen sich volkswirtschaftlich 
nützliche Nebenerzeugnisse nicht oder nur in unerheblichem Maße gewin
nen lassen. Das würde also in Zukunft die Verwendung von Brennholz, 
Koks und dergl. nicht ausschließen. Die Beschaffung von Öfen für Koks
heizung, wie sie heute schon sehr viel gebräuchlich sind, stellt an die Be
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völkerung keine allzu belastenden finanziellen Forderungen, und die Ver
ordnung bringt keine wirtschaftlichen Nachteile. Anderseits sind bei Ver
gasung der 50 Mill. t Kohlen, die gegenwärtig für Zwecke der Raumheizung 
und des Kochens jährlich verbrannt werden, neben erheblichen Teermen
gen unter Voraussetzung des früheren Friedenspreises für 250 bis 300 
Mill. M  Ammoniumsulfat zu gewinnen, und die Ausgaben für den auslän
dischen Chilesalpeter, die im Jahre 1912 173 Mill. M  betragen haben, kön
nen zukünftig unserem Volksvermögen erhalten bleiben. Das Ammonium
sulfat ist für die Düngung wesentlich besser als der Augen und Schleim
häute angreifende und für die Kopfdüngung unbrauchbare Kalkstickstoff. 
Dieser kann in der Hauptsache nur auf elektrischem Wege gewonnen wer
den. Eine Gewinnung des Ammoniumsulfats bei der Kohlenvergasung würde 
demnach einen großen Teil unserer in Wasserkraftanlagen und Dampf
kraftwerken erzeugten elektrischen Energie für andere Zwecke frei 
machen. Endlich sei noch erwähnt, daß durch das Verbot der Kohlen
verbrennung für Raumheizung und Kochen die Rauchbelästigung in Städten 
wesentlich herabgemindert werden würde.

4. Ebenso ist die Verbrennung von Kohlen in Kraftgasanlagen, die keine 
Nebenerzeugnisse liefern, und unter Dampfkesseln dort zu verbieten, wo 
ein Bezug von Energie ohne wirtschaftliche Nachteile oder die 
Verwendung von im Lande gewonnenen flüssigen Brennstoffen (Teeröl, 
■Mineralöl, Benzol und dergl.) möglich ist, soweit diese Stoffe nicht für 
andere volkswirtschaftliche oder militärische Zwecke gebraucht werden.

Solche Verordnungen sind naturgemäß nicht von heute auf morgen durch
führbar. Sie sind vielleicht zunächst nur auf Neueinrichtungen zu beschrän
ken, so daß es also gestattet bleibt, einen vorhandenen Ofen oder eine vor
handene Kraftanlage bis zum Unbrauchbarwerden weiter zu benutzen. Da
durch wird der endgültige Zustand allerdings verzögert werden. Vielleicht 
kann eine Sondersteuer auf Hausbrandkohlen dem rascheren Übergang zur neu
zeitlichen Heizungsform ganz förderlich sein. Allerdings müßten kleine Leute 
mit weniger als etwa 3000 bis 4000 M  Jahreseinkommen, die sich nicht so
fort an Stelle eines noch brauchbaren Ofens einen neuen anschaffen kön
nen, von dieser Steuer befreit bleiben. Das würde nur von geringer Bedeutung 
sein, weil naturgemäß die meisten Kohlen in den Wohnungen der wohlhaben
deren Bevölkerung und in gewerblichen Räumen verbrannt werden.

Gegen die Vergasung der 50 Mill. t Kohlen für die Raumheizung und das 
Kochen könnten mit vollem Recht zwei Bedenken geltend gemacht werden. 
Zunächst ist zu prüfen, ob man das erzeugte Gas auch tatsächlich wirtschaft
lich verwerten kann. Aus 50 Mill. t Kohle lassen sich nämlich beim Leucht
gasprozeß, der die geringsten Gasmengen liefert, rund 15 Milliarden m 3 Gas 
erzeugen Vor dem Kriege wurden in etwa 1700 deutschen Gaswerken 
jährlich aus rund 8,5 Mill. t Kohle rund 2700 Mill. m 3 Leuchtgas gewonnen 
und damit rund 27 Mill. Einwohner versorgt. Demnach würden die weiter 
erzeugten 15 Milliarden m 3 Gas für weitere 150 Mill. Einwohner ausreichen, 
wenn sich der Gasverbrauch nicht in ganz bedeutender Weise steigern läßt. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, daß ein großer Teil unserer Bevölkerung auch 
in Zukunft für die Gasversorgung ganz ausscheidet. Weiter wäre zu prüfen, 
ob man auch genügende Mengen Gaskohle zu fördern in der Lage ist; denn
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zur Leuchtgaserzeugung eignet sich, wie das gegenwärtig zum Leidwesen so
wohl der Gaswerke als auch der Gasabnehmer zu bemerken ist, nicht jede 
Kohlensorte. Auf solche wichtigen Verhältnisse haben Besemfelder und 
von Dewitz indessen in ihren Ausführungen keine Rücksicht genommen.

Unsere so sehr zum Festhalten am Althergebrachten neigende Bevölkerung 
wird wohl über meine Vorschläge zuerst in Aufregung geraten. So wird es 
z. B. manchem Müller gehen, der sich einen Sauggasmotor nur deshalb ange
schafft hat oder noch anschaffen möchte, weil die Landwirte vielfach mit 
ihren Elektromotoren schroten und ihm ins Handwerk pfuschen. Lieber wählt 
er deshalb den umständlicheren und unwirtschaftlicheren Betrieb und bedenkt 
dabei gar nicht, daß den Schaden nicht das Elektrizitätswerk, sondern er selber 
hat. Das ist nur eines der vielen Beispiele, die ich anführen könnte. Der 
Staat könnte ja vielleicht Rücksicht auf solche Stimmungen nehmen und den 
in volkswirtschaftlichem Interesse liegenden Zustand durch allerhand Steuern 
zu erreichen suchen. Da ist aber ein gelinder Zwang zum Libergang auf das 
Neue doch wohl gesunder, ein Zwang, den die Regierung doch auch auf an
deren Gebieten früher schon ausgeübt hat. Ich erinnere nur an das Verbot 
des allgemeinen Gebrauches von Saccharin vor dem Kriege, das unsere Zucker
erzeugung schützen und damit unserer Volkswirtschaft nützen sollte und ge
nützt hat. Jetzt stehen viel größere Interessen auf dem Spiele, und das ver
meintliche Wohl des Einzelnen muß unbedingt hinter dem der Allgemeinheit 
zurücktreten.

Ich bin am Schlüsse meiner Ausführungen. Zwar könnte ich noch auf 
alle die volkswirtschaftlichen Vorteile hinweisen, die schon die gegenwärtige 
Elektrizitätswirtschaft mit sich bringt und deren Bedeutung erst der jetzige 
Weltkrieg, wie z. B. für unsere Landwirtschaft, in so offenkundiger Weise ge
zeigt hat. Aber ein Eingehen auf alle diese Dinge würde zu weit führen, 
denn ich habe ja nur von der zukünftigen elektrischen Großwirtschaft, von 
ihren Anforderungen an unsere Rohstoff- und Arbeitswirtschaft und von ihrer 
volkswirtschaftlichen Bedeutung sprechen wollen. Wir haben gesehen, daß 
wohl nicht alle Anforderungen restlos erfüllt werden können. Zunächst müssen 
wir noch einen Teil unserer Kohlen mit allen wertvollen Bestandteilen unter 
den Dampfkesseln verbrennen. Anderseits wird jedoch die zukünftige elek
trische Großwirtschaft dazu beitragen, daß auf vielen Gebieten mit gegen
wärtig erheblich höherem Wärmebedarf eine Verringerung des Kohlenver
brauches und vor allem eine ganz erhebliche Einschränkung der unmittelbaren 
Kohlenverbrennung erreicht werden kann. Es wird vieles nicht mehr ver
geudet werden, was heute noch vergeudet wird, und es werden alle Quellen, 
vor allem die vielen unausgenutzt dahinströmenden Wasserkräfte, erschlossen 
und so vollkommen wie nur möglich nutzbar gemacht werden. Vom Aus
lande werden wir nur noch so viel beziehen, wie wir unbedingt brauchen 
und mir eigenen Mitteln nicht erzeugen können, und die vielen menschlichen 
Arbeitskräfte, die durch die Einführung der Großwirtschaft frei w'erden, sollen 
an anderer Stelle neue Aufgaben erfüllen und unsere wirtschaftlichen Verhält
nisse W'eiter fördern. So wird die zukünftige elektrische Großwirtschaft trotz 
aller geäußerten Bedenken mit dazu berufen sein, unserem deutschen Volk 
die materiellen Schäden des Krieges überwinden zu helfen.
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A B S C H R E I B U N G E N  I N  M A S C H I N E N F A B R I K E N .
Von J. J. BORREN, Helmond (Holland).

(Schluß von S. 334.)
N e u e s  A b s c h r e i b  u n g s verfahren.

Man schreibt von einem Teil B des Anschaffungsbetrages K einen V o m 
hundertsatz a des Buchwertes ab, wählt aber diesen Vomhundertsatz wie 
oben beschrieben so, daß der Buchwert R nach dee geschätzten Lebensdauer 
auf 10 vH oder etwas weniger des Anfangwertes dieses Teiles gelangt ist. 
Dieser Restwert R wird aus Zahlentafel 1 (s. S. 331) abgelesen. Es wird so
mit B— R durch Buchwertabschreibung und K — (B— R)— k (Altwert) = A  durch 
Neuwertabschreibung abgeschrieben.

Als Beispiel möge wieder der Betriebsgegenstand von 10 000 M  mit einer 
geschätzten Lebensdauer von 10 Jahren und einem Altwert von 500 M  dienen. 
Unter Berücksichtigung der wahrscheinlichen Entwertungsursachen sei man 
zu der Ansicht gelangt, daß man dem wirklich eintretenden Entwertungsver
lauf am nächsten kommt, wenn man einen Betrag von 8000 M  nach der Rest
summe abschreibt.

Nach Zahlentafel 1 (S. 331) Spalte 1 und 2 ist der erforderliche Abschrei
bungssatz, um in 10 Jahren bis auf weniger als 10 vH des Anfangwertes abzu- 
schreiben, 22 vH. Die Restsumme R ist nach Spalte 3 für jede 10 000 M  
833,57 M. ln unserem Beispiel ist B =  8000 M, somit R =  S33,57 =  666,S6 M.
Der Teil A beträgt also 10 000 —  (8000 —  666,86) —  500 (Altwert) =  2166,S6.

Die Abschreibung dieses Teiles beträgt216̂ 86 ungefähr 220 M  jährlich. Die 
gesamte Abschreibung ist somit im ersten Jahre 8000 . 0,22 -)- 220 M, im zweiten 
Jahre S000 (1 — 0,22) 0,22+220 M, im n ten Jahre 8000.0,78 ("-1) 0,22-j 220 M.

Za hle n t a f e l  2.
lauf des Buchwertes und der Abschreibungen 

Abschreibungsverfahren.
bei gemischtem

Buchwert Buchwert Gesamt- Abschrei-Jahr Teil B Teil A Buchwert bung
M M  M M

0 8000,00 +  2000,00 =  10 000,00 —

1 6240,00 +  1780,00 =  8 020,00 1980,00
2 4867,20 +  1560,00 =  6 427,20 1592,80
3 3796,42 ■+ 1340,00 =  5 136,42 1290,78
4 2961,22 +  1120,00 =  4 081,22 1055,20
5 2309.74 +  900,00 =  3 209,74 871,48
6 1801,60 +  680,00 =  2 481,60 728,14
7 1405,25 +  460,00 =  1 865,25 616,35
8 1096,10 +  240,00 =  1 336,10 529,15
9 854,95 +  20,00 =  S74,95 461,15
10 666,86 —  166,86 =  500,00 374,95

Teil A ist Neuwertabschreibung. 
Teil B ist Buchwertabschreibung.
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Der Verlauf des Buchwertes ist ersichtlich aus Zahlentafel 2 und Abb. 5 
(Linie I). Die Linien II bis IV stellen den Buchwertverlauf dar, wenn die 
Buchwertabschreibung nicht von 8000 M, sondern von 6000, 4000 oder 2000 M  
erfolgen würde.

Abb. 6 zeigt, wie sich die jährlichen Abschreibungen bei den angenom
menen Unterteilungen des Anschaffungsbetrages ändern.

JC

Verlauf des Buchwertes bei dem gemischten Abschreibungsverfahren,

Abb. 6. Abschreibungen bei dem gemischten Abschreibungsverfahren.



Bisher war angenommen, daß die Betriebsmittel während ihrer ganzen 
Lebensdauer normal ausgenutzt werden, was aber praktisch nicht möglich 
ist. Jeder Betrieb ist abhängig von der allgemeinen Wirtschaftslage und hat 
seine guten und schlechten Jahre.

Mit dem Beschäftigungsgrad ändert sich die Abnutzung, während die Ent
wertung durch die anderen Ursachen hiervon zum Teil unabhängig ist. Man 
sollte bei den Abschreibungen mit diesem Umstande rechnen. West6) hat 
vorgeschlagen, die Abschreibung in Gebrauchs- und Alterungsabschreibung 
zu 'trennen. Während die letztere immer nötig ist, auch bei Nichtgebrauch, 
schwankt die erstere mit dem Beschäftigungsgrad der Anlage. Die Ge
brauchsabschreibung wird deshalb von ihm nach der Betriebstundenzahl be
messen.

Unterausnutzung kommt bei neuen Betrieben oder bei Vergrößerungen 
alter Anlagen öfters vor. Die Größe einer neuen elektrischen Zentrale 
wird z. B. so gewählt, daß sie in den ersten Jahren nur zu einem kleinen 
Teil ausgenutzt wird; eine Fabrik, die eine neue Werkstatt einrichtet, wird 
sie größer bemessen, als unbedingt nötig ist; neue Werkzeugmaschinen 
kann man öfters nicht sogleich dauernd benutzen. In diesen Fällen verfährt 
man in derselben Weise wie bei schlechter Wirtschaftslage, vermindert also 
die Gebrauchsabschreibung.

Gegen die Verfahren, die anfangs mehr, später weniger abschreiben, 
wird eingewendet, daß sie den Gewinn bei neuen Betrieben verringern. Wenn 
man aber in den ersten Jahren weniger abschreibt, als der wirklichen Ent
wertung entspricht, so entnimmt man den Gewinn, den man durch zu niedrige 
Abschreibungen erzielt, dem Kapital und verbirgt eine falsche Gewinnver
teilung hinter unrichtigen Abschreibungen.

Auch die Instandhaltungskosten sind von der Ausnutzung abhängig. 
Wenn man jährlich für jeden Betriebsgegenstand einen Betrag für Instand
haltungszwecke zurücklegt, hat man hierbei den Beschäftigungsgrad zu be
rücksichtigen.

Die Aufstellungskosten und die Bezugskosten sind wie Anschaffungs
kosten zu behandeln; sie bilden einen Teil des Betriebswertes, ohne indessen 
einen wirklichen Wert zu besitzen. Weil aber nicht von vornherein damit 
gerechnet werden kann, daß die Anlage gelegentlich verkauft werden muß, 
so hat es keinen Zweck, diese Betröge schneller abzuschreiben als die 
übrigen Anschaffungskosten.

Mit den Kosten notwendiger Versetzungen darf man die einzelnen Be
triebsgegenstände nicht belasten; man bucht sie am besten für jede Abteilung 
des Betriebes in einem Konto zusammen und bemißt die Abschreibungen 
nach der Wahrscheinlichkeit neuer Versetzungen.

In den Zahlentafeln 3 bis 5 sind einige Beispiele für die Einrichtung 
von Abschreibungskonten dargestellt.

In Zahlentafel 3 ist angenommen, daß ein fester Teil des Neuwertes ab
geschrieben wird, ohne Berücksichtigung des Beschäftigungsgrades und der 
Instandhaltungskosten, die als laufende Unkosten betrachtet und von den 
Jahren bezahlt werden, in denen sie aufzuwenden sind. Zahlentafel 4 ist ent-
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worfen für eine gemischte Abschreibung von Buch- und Neuwert. In 
beiden Fällen ist der Betriebsgegenstand dieselbe Drehbank. Die Bank wird 
am 3. Juni in Betrieb gesetzt, arbeitet somit im ersten Jahre nur 7 Monate 
so daß die Abschreibung im ersten Jahre nur ^ ,  =  0,58 jgr jährlichen 
Summe beträgt.

A B S C H R E I B U N G E N  I N  M A S C H I N E N F A B R I K E N  379

Betriebsgegenstand: Leitspindel-Drehbank 
Hauptmaße: 225 m m  X  4 M  
Fabrikant: N. N. zu X.
In Betrieb: 3. Juni 1904 
Neu oder gebraucht: neu 
Gewicht: 2500 kg
Wahrscheinlicher Altwert: 300,00 M  
A b s c h r e i b u n g :  370,25 M  jährlich.

Z a h 1 e n t a f e 1 3.
Nr. 52 Folio 1 Reihe 3. 

Werkstatt: Kleindreherei 
Anschaffungspreis: 3880,00 M  
Bezugskosten: —
Aufstellungskosten: 122,50 M  
Summe: 4002,50 M
Voraussichtl. Lebensd.: 10 Jahre

Jahr
Buchwert 
am 1. Januar Abschreibung Jahr

Buchwert 
am l. Januar Abschreibung

M M M M
1904 4002,50 215,98 1910 1935,27 370,251905 3786,52 370,25 1911 1565,02 370,251906 3416,27 370,25 1912 1194,77 370,251907 3046,02 370,25 1913 824,52 370,251908 2675,77 370,25 1914 454,27 154,27
1909 2305,52 370,25 1915 300,00 —

Die Zahlentafeln 4 und 5 bilden das Konto für die gemischte Abschrei
bung. Zahlentafe! 4 ist bestimmt für die Berechnung der gesamten jähr
lichen Kosten, die sich aus Abschreibungen und Instandhaltungskosten zu
sammensetzen. Die Abschreibungen bestehen aus der festen jährlichen Ab
schreibung A und der Restsummenabschreibung B. Diese Beträge wer
den wie oben beschrieben festgesetzt. Angenommen ist, daß von dem 
Anschaffungs--f Aufstellungsbetrag (4002,50 M) ein Teil von 3000 M  nach 
Buchwert abgeschrieben werden soll. Bei einer Lebensdauer von 10 Jahren 
ergibt sich wieder aus Jahrestafel 1 (S.331) ein Vomhundertsatz von 22. Nach 10 
Jahren beträgt der Restwert R dieses Teiles B 833,57 =  250,07 M. Für die 
Neuwertabschreibung bleiben also 4002,50 —  (3000 —  250,07) —  300 (Altwert) 
=  952,57 M  übrig, und .der Abschreibungsbetrag dieses Teiles vvird-^7 =  un
gefähr 95 M. Unter Berücksichtigung der Entwertungsursachen dieser Dreh
bank ist angenommen, daß von der auf 22 vH des Buchwertes bemessenen 
Restwertabschreibung ein Teil, nämlich 16 vH, von der Benutzungsdauer der 
Maschine abhängig ist. Die Neuwertabschreibung ist nach Urteil des Betriebs
leiters von der Ausnutzung unabhängig. Wenn man das Verhältnis der reich
lichen Beschäftigungsdauer zu der normalen mit c bezeichnet, beträgt der V o m 
hundertsatz für die Buchwertabschreibung c. 16 v H +  6 vH.



8 0 A B H A N D L U N G E N

Betriebsgegenstand: Leitspindel-Drehbank
Hauptmaße: 225 m m  > 4 M
Fabrikant: N. N. zu X.
ln Betrieb: 3. Juni 1904
Gewicht: 2500 kg
Neu oder gebraucht: neu
Wahrscheinlicher Altwert: 300,00 M

Z a h l e n t a f e l  4.
Nr. 52 Folio 1. 

Werkstatt: Kleindreherei
Anschaffungspreis: 3880,00 M  
Bezugskosten:
Aufsteliungskosten: 122,50 M
S u m m e : 4002,50 M
Voraussicht!. Lebensd.: 10 Jahre 
Normale jährliche Betriebs

stundenzahl: 2800
A b s c h r e i b u n g :  A  feste +  95 M

B von Restsumme c. 16 v H — -6 vH von 3000,00 M  (bis
auf 250,07 Al).

Jahr
Buchwert 
am t. Jan.

M

Beschäi-
tigungs-
grad

Abschreibung Restsumme Teil B
M

Summe 
A + B
M

Instand
haltungs
kosten
M

Gesamt
kosten
M

A B 
M  M

1904 4002,50 0,58 55,42 375,— 2625,00 430,42 23,33 453,65
1905 3572,03 1 .95,—  577,50 2047,50 672,50 40,00 712,50
1906 2399,58 0,9 95,—  417,69 1629,81 512,69 36,00 548,69
1907 2386,S9 0,8 95,- 306,40 1323,41 32,00

+  237,85 22,50 423,90 455,90

(fernerhin A  =  125 M)
1908
1909
1910

2200,84 0,95 125- 280,56 1042,85 405,56 38,00
1795,28 1 125,— 229,43 813,42 354,43 40,00
1440,85 1,1 125,— 191,97 621,45 44,00

+  200,- 18,75 335,72

(fernerhin A  =  175 M)

443,56
394,43

379,72

1911 1305,13 1,2 175,— 156,61 464,84 331,61 4S,00 379,61
1912 973,52 1 bis 1. Juli 87,50 51,13 413,71 40,00
l.Juii 834,89 613,71

+  200,- 40,- 59,10 554,61 237,73 277,73

(fernerhin A =  SO M  B =  c. 12 vH + 4 vH)
1913 935,79 1,14 80,- 98,06 456,55 178,06 45,60 223,66
1914 757,73 1 80,— 73,05 383,50 153,05 40,00 193,05
1915 604,68 0,95 80,— 59,06 324,44 139,06 38,00 177,06
1916 465,62 0,92 80,- 48,80 275,64 128,80 36,80 165,60
1917 337,82 1 37,82 40,00 77,82
1918 300,00 1,05 42,00 42,00
1919 300,00 1 8‘33 8,33
13. März 1919 verkauft an P zu Y  für 450 M; Kosten: Fortschaffung 53,43 M. 

D e m  Ir.standhaltungskonto gut zu schreiben 96,52 M.
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Zahle nta fel  5.
Anschaffungen, Instandhaltungen usw., die den Buchwert ändern.

Datum Gegenstand
Order
Nr.
M

Betrag

M

Vermehrung des Buchwertes 
M

Verminderung des Buch wertes 
M

Aende- rung der Lebensdauer

27. 3. 07 
18. 8. 10 
6. 7.12

Spannplatte 
neue Reibvorgelege 

Ausbesserungen (siehe unten)

237,85
563,90
284,36

237,85
200,00
200,00 +  3

In sta ndh a l t u n g e n .
D e m  Instandhaltungskonto jährlich gutzuschreiben 40,00 M.

Be-
schäfti-

Betrag 
aus In- Zu- oder Abnahme Zu- oder Abnahme

Jahr Instandhaltung Kosten gungs- stand-
haltungs-

gegenüber Berechnung im Betriebsjahr
gegenüberBerechnunggrad konto überhaupt

M M M M
1904 6,73 1 23,33 —  16,60 —  16,60
1905 11,15 1 40,00 —  28,85 —  45,45
1906 13,92 0,9 36,00 —  22,08 —  67,53
1907 kleine Instandhaltung 28,79 0,8 32,00 —  3,21 —  70,74
1908 14,32 0,95 38,00 -  23,68 —  94,42
1909 33,81 1 40,00 —  6,19 -  100,61
1910

neues Reibvorgelege
12,56

363,90
1,1 44,00 +  332,46 +  231,85

1911 * kleine Instandhaltung { 5,46 1,2 48,00 —  42.54 +  189,31
1912 22,19 1 40,00 4- 66,55 +  255,86

erneuert: Lagerschalen,3Zahn-
räder, eine Klauenkupplung,
Vorschubspinde! des Quer
schlittens. Führungen nach

geschabt 84,36
1913 7.22 1,14 45,60 —  38,38 +  217,48
1914 29,32 1 40,00 —  11,68 +  205,80
1915 45,73 0,95 38,00 +  7,73 +  213,53
1916 kleine Instandhaltung 33,61 0,92 36,80 -  2,99 +  210,54
1917 47,32 1 40,00 +  7,32 +  217,86
1918 56,13 1,05 42,00 +  14,13 +  231,99
1919 27,19 1 8,33 +  18,86 +  250,85

Die Gesamtkosten des Befriebsgegenstandes dienen zur Berechnung der 
Unkostenziffern der betreffenden Werkstattabteilung.

In Zahlentafel 5 verbucht man die Änderungen des Buchwertes, die 
durch Anschaffungen, Brüche usw. entstehen, sowie die Instandhaltungs
kosten. Letztere werden den Betriebsbüchern entnommen. Gewöhnliche 
Instandhaltungen werden bezahlt aus der Instandhaltungskasse, der jährlich für
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eden Betriebsgegenstand eine Summe überwiesen wird. Zur Überwachung 
lieses geschätzten Betrages ist jährlich zu buchen, um wieviel im ganzen 
lie lnstandhaltungskosten mehr oder weniger als angenommen betragen 
Außerordentliche Instandhaltungen, die den Buchwert erhöhen oder vermin
lern, werden im oberen Teil der Rechnung unter Angabe der Wertver
aehrung oder Wertverminderung und der , voraussichtlichen Änderung der 
.ebensdauer verbucht. Unter Instandhaltungen wird nur der Teil vermerkt, 
ler aus der Instandhaltungskasse bezahlt werden soll. Wird z. B. im März 
907 eine neue Spannplatte für die Drehbank gekauft, so wird damit der 
Juchwert um den vollen Betrag dieser Anschaffung vermehrt. U m  dem bei 
ler jährlichen Abschreibung Rechnung zu tragen, braucht man nur die feste 
Abschreibung A zu ändern. Diese Vermehrung wird folgendermaßen be- 
echnet:

Die Beschäftigungszeit in den vergangenen Jahren betrug: 0,5 8 - f l + 0;9 
-j— 0,25 (für die ersten 3 Monate von 1907) =  2,73 Jahre, die verbleibende 
.ebensdauer beträgt also ungefähr 7,3 Jahre. Die Abschreibung A ist da- 
ler zu vermehren um Z377j85=rd. 30 M. Für die noch übrigen 9 Monate 
on 1907 beträgt diese Vermehrung 9/12'30 =  22,50 M.

Im Jahre 1910 möge das Reibvorgelfege durch Bruch unbrauchbar 
geworden sein. Man ersetzt es durch ein neues, das aber drei Kupplungen 
tat, während das alte nur zwei enthielt. Wird die Vermehrung des Be- 
riebswertes infolge dieser Verbesserung auf 200 M  geschätzt, so sind von 
len 563,90 M, die für das neue Vorgelege aufzuwenden sind, nur 363,90 M  
iu s  der Instandhaltungskasse zu bezahlen, während die Berechnung der neuen 
Abschreibung in derselben Weise, wie oben dargelegt, erfolgt.

Im Jahre 1912 möge die ganze Werkbank mit einem Aufwand von 284,36 M  
gründlich in Stand gesetzt worden sein. Ihr Betriebswert wird darauf um 
!00 M  erhöht und die Lebensdauer um 3 Jahre verlängert. Will man diese 
!00 M  auf dem Wege der Restsummenabschreibung abschreiben, so sind die 
Abschreibungssätze folgendermaßen zu ändern: Die Restsumme von Teil B, 
lie am 1. Juli 1912 413,71 M  beträgt, wird um 200 M  auf 613,71 M  ver
größert. Die Beschäftigungszeit betrug:
0,58 4- 1 4- 0,9 +  0,8 4- 0,95 +  1 +  1,1 4- 1,2 -+- 0,5 (für 1912) =  rd. 8 Jahre.
Da die Lebensdauer, die hernach noch 2 Jahre beträgt, um 3 Jahre ver- 

nehrt wird, so sind die folgenden Abschreibungen über 5 Jahre zu ver- 
eilen. Der Betrag von 613,71 M  soll deshalb in 5 Jahren durch Restwert- 
ibschreibung bis auf 250,07 M  (wie im voraus berechnet war) abgeschrieben 
verden. Wenn der gesuchte Vomhundertsatz x beträgt, muß nach der Formel 
ür die Buchwertabschreibung

Öl3,7 1 (yj^-)5 == 250,07
c =  16vH sein, wovon man wieder 12 vH von der Benutzung abhängig macht.

Für die Neuwertabschreibung A bleiben noch übrig
834,89 +  200 -  (613,71 -  250,07) -  300 (Altwert) =  371,25 M,

,on denen jährlich 1 r, oder etwa 80 M  abzuschreiben sind.
Wird die Bank noch weiter benutzt, nachdem sie bereits bis auf den Alt- 

vert abgeschrieben ist, so ist daun nur noch .ein jährlicher Beitrag für die 
nstandhaltungskasse aufzuwenden.
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Wird die Bank im Jahre 1919 für 450 M  verkauft, so bleiben nach Abzug 
der Fortschaffungskosten von 53,48 M  noch 396,52 M  übrig, das sind 96,52 M  
mehr, als der geschätzte Endwert betrug.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Urr. zu richtigen Abschreibungen zu gelangen, muß man die Ursachen 

berücksichtigen, die den Wert von Betriebsmitteln vermindern oder ver
mehren. Es wird ein neues Verfahren angegeben, bei dem die Abschreibun
gen füi den Einzelfall so gewählt werden können, daß sie der tatsächlichen 
Wertminderung entsprechen.

R O H S T O F F ,  H Ü L F S S T O F F ,  N E B E N S T O F F .
Ein Beitrag z u r  Wirtschaftsterminologie.

Von ROBERT SCHLOESSER.
Der große Wirrwarr in unserer Wirtschaftsterminologie ist ein gering 

erscheinendes, aber in Wirklichkeit die Verständigung sehr erschwerendes 
Übel. Der Streit um Begriffe ist sehr häufig nur ein Streit um Worte. Das 
hat vor einigen Jahren noch ein volkswirtschaftlicher Theoretiker ( O p p e n 
heimer) in seinem Lehrbuch bekannt. Tatsächlich wäre eine Auseinander
setzung über Terminologie oft fruchtbringender als ein jahrzehntelanger Streit 
um Begriffe; jedenfalls sollte das erste dem letzten vorangehen. Die Aufgabe, 
die sich in dieser Beziehung die Académie française gestellt hat, hat ihre 
guten Seiten. Bekanntlich wird von den Anhängern des Esperanto und 
besonders des Ido die einheitliche Terminologie als ein großer Vorzug dieser 
Kunstsprache bezeichnet. Jede Sprache dagegen, die nicht Kunstsprache ist, 
zeigt aus ihrer Entwicklung heraus erklärliche Mängel, wie Übertragungen, 
Verallgeriieinerungen usw., die infolge ihrer großen Zahl und der Ver
quickungen untereinander nicht immer ausrottbar sind, oder es müßte schon eine 
allgemeine U m w ä l z u n g  der Sprache vorgenommen werden. Immerhin 
läßt sich eine gewisse Abgrenzung der Bezeichnungen vornehmen und Aus
wüchse nach der einen oder anderen Seite beseitigen. In diesem Aufsatz 
ist der Versuch gemacht, dazu, einige Anregungen zu geben.

Herstellungsstoffe: Hauptstoffe, Hülfsstoffe, Nebenstoffe.
Die übliche Bezeichnung für »Herstellungsstoffe« ist »Roh- und Hülfs

stoffe«. Nun gehören aber zu den Herstellungsstoffen nicht nur »Rohstoffe 
sondern auch »Zwischenerzeugnisse«, und nicht nur »Hülfsstoffe«, sondern 
auch »Nebenstoffe«. Der Meinung nach sind auch sie eingeschlossen, der 
Fehler liegt also in der Terminologie. Unter »Rohstoff« ist tatsächlich der 
zur Herstellung dienende H a u p t  stoff im Gegensatz zu den Stoffen verstan
den, die für die Produktion erst in zweiter Linie in Frage kommen (z. B. Garne 
im Gegensatz zur Schlichtmasse in der Weberei). Es handelt sich um eine 
Gegenüberstellung von Hauptstoff einerseits und von Hülfsstoff oder von Ne-
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bcnstoff, wie hier die Herstellungsstoffe zweiten Grades bezeichnet werden 
sollen, anderseits. Die Bezeichnung »Hauptstoff« oder eine entsprechende 
andere Bezeichnung wäre deshalb auch tatsächlich zu verwenden.

Auch der Ausdruck »Hülfsstoffe« wird nicht immer richtig verwandt. 
Ein Teil der wissenschaftlichen Fachliteratur nähert sich immerhin der Rich
tigkeit, wenn sie im allgemeinen als Hülfsstoffe solche Stoffe bezeichnet, die 
nicht in das Produkt übergehen«, oder anders ausgedrückt »nicht 

künftige Bestandteile des Fertigerzeugnisses« sind. Genau 
gesagt, sind Hülfsstoffe solche Herstellungsstoffe, welche die Herstellungs
technik, nicht aber unmittelbar der V e r w e n d u n g s z w e c k  erfordert, oder 
anders ausgedrückt, Hülfsstoffe sind Herstellungsstoffe, deren 
Ü b e r g e h e n  in das F e r t i g e rz e u g n i s nicht beabsichtigt ist; denn 
unter Umständen gehen auch Hülfsstoffe in das Fertigerzeugnis über, nur ist das 
Übergehen nicht beabsichtigt. Vielfach sucht man die Hülfsstoffe sogar durch 
Waschen usw. wieder zu entfernen, und teilweise sucht man sie zurückzugewin
nen, um sie einer wiederholten Verwendung zuzuführen. Hülfsstoffe sind z. B. 
Koks zur Verhüttung von Erz, der Leim und die Schlichtmasse, die den Kettfaden 
für den Webprozeß widerstandsfähiger machen sollen, ferner Öl, das die Spinn
faser für das Spinnen geschmeidiger machen soll, auch Öl zum Schmieren 
der Maschinen, Schwefel zum Desinfizieren der Weinfässer. Zu den Hülfs- 
stoffen gehören weiter auch die Kraftstoffe, wie Kohle usw.1).

Fälschlich werden mitunter auch solche Stoffe als Hülfsstoffe bezeichnet, 
welche zwar nicht Hauptstoffe sind, die aber doch irgend einen unmittelbaren 
Zweck, wenn auch nur einen Nebenzweck, erfüllen sollen. Dementsprechend 
sind sie aber keine Hülfsstoffe, sondern im Gegensatz zu dem Hauptstoffen 
Nebenstoffe. Vielleicht könnte man sie auch als Zusatzstoffe bezeich
nen. Nebenstoff entspricht aber den üblichen Bezeichnungen »Haupt- und Ne
benprodukt«, »Haupt- und Nebenbetriebe« und dergl. Der Unterschied zwischen 
Hülfsstoff und Nebenstoff würde damit ungefähr dem Unterschied zwischen 
Hülfs- und Nebenbetrieb entsprechen, indem unter Hülfsbetrieben Kraftbetriebe 
und dergl. verstanden werden, unter Nebenbetrieben dagegen solche Betriebe, 
in denen die Verarbeitung von Nebenprodukten usw. erfolgt, oder in denen 
z. B. im Gegensatz zum Hauptbetrieb nur die Ausrüstung der Ware statt
findet (Weberei und Appreturanstalt), was wiederum vielfach durch Zusatz von 
Nebenstoffen erreicht wird. Nebenstoffe haben den Zweck, dem Fertig
erzeugnis einen bestimmten Geschmack, Geruch, Farbe, Glanz, Härte u.a.m. 
zu geben. Entsprechend werden sie im einzelnen als Farbstoffe, Füllstoffe, 
Leimstoffe, Lösungsmittel usw. bezeichnet. Zinn dient als Nebenstoff zum 
Beschweren der Seide, Magnesiumkarbonat zur Einwirkung auf den Verbren
nungsprozeß des Zigarettenpapieres; in der Stahlindustrie sind Nebenstoffe

') Die Hülfsstoffe lassen sich wieder trennen in solche, welche unmittelbar 
und solche, welche mittelbar für den Herstellungsprozeß in Frage kommen. 
Alfred Weber bezeichnet die Hülfsstoffe in anderm Zusammenhang als »Ge,- 
w  i c h t v e rl u s tm a t e r i a 1«, da »ihr gesamtes Gewicht, vom Standpunkt der 
standortsmäßigen Betrachtung der Produktion gesehen »außerhalb« zurück
bleibt«. (Alfred Weber, Über den Standort der Industrien, 1. Teil, Tü
bingen 1909.)
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die Härtungs- und Zähigkeitszuschläge, in der Papierindustrie dienen Harz, 
Kaolin, Kreide usw. als Nebenstoffe dazu, Papier u. a. schreib- und druckfähig 
sowie undurchsichtig zu machen. U m  Nahrungsmittel schmackhaft zu machen, 
werden Nebenstoffe wie Salz, Essig, Gewürze usw. zugesetzt. Durch den 
Zusatz von Nebenstoffen muß aber nicht unbedingt ein im Interesse des V e r 
brauchers liegender Verwendungszweck verfolgt sein, der Zusatz kann auch 
lediglich im Verwendungszweck des Verkäufers liegen, indem dieser durch 
eine Beschwerung, Mercerisierung und dergl. eine T ä u s c h u n g  hervor
rufen will.

Einzelne Stoffe dienen einmal als Hülfsstoff, das andere Mal als Neben
stoff. So ist Salz zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln Hülfsstoff, Salz zur 
Hervorrufung eines besonderen Geschmacks ist Nebenstoff. Manche Stoffe 
dienen sogar gleichzeitig als Hülfsstoff und als Nebenstoff, wie das Fett beim 
Braten, bestimmte Qualitätsroheisen bei der Stahlherstellung usw. Häufig ist 
dabei die zweite Verwendungsart zufällig und wird als angenehme Neben
wirkung empfunden.

Häufiger noch als die Einbeziehung der »Nebenstoffe« unter »Hülfsstoffe« 
dürfte die Unterstellung der »Nebenstoffe« in Verbindung mit den »Haupt
stoffen« unter die »Rohstoffe« Vorkommen. Meist erfahren aber die Neben
stoffe als solche keine Umwandlung, oft sind sie dagegen schon vorher einem 
Umwandlungsprozeß unterworfen worden und erscheinen dann als Fertig
erzeugnisse (z. B. Leim). Von Nebenstoffen als Rohstoffen kann deshalb all
gemein nicht die Rede sein.

Rohstoffe und U r e r z e u g n i s s e (Urstoffe, U r p r o d u k t e ,  Ur- 
material, Naturerzeugnisse, Naturprodukte, Naturstoffe) 2). 
Wenn ein Wilder im Goldsande ein Stückchen gediegenen Goldes findet, dieses 
aber mangels geeigneter Werkzeuge einer Umwandlung nicht unterziehen kann, 
so ist das Stückchen Gold ein Urerzeugnis, das dem Wilden als G e 
brauchsgut (Schmuckgegenstand) dienen kann, es dient ihm aber nicht als 
Rohstoff (für die U m w a n d l u n g  in ein Gebrauchsgut). Gold ist dagegen 
Rohstoff, wenn ein Ring daraus gegossen wird.

Wenn jemand Beeren pflückt und sie alsdann verzehrt, so hat er begriff
lich und dem allgemeinen Sprachgebrauch nach keinen »Rohstoff« gegessen, 
sondern es dient ihm ein Urprodukt unmittelbar als Verbrauchsgut. Sollen 
die Beeren dagegen zu Marmelade verarbeitet werden, dienen sie als Rohstoff.

Gerste, die in der Form von Körnern in den Futtertrog wandert, ist nicht 
als Rohstoff zu bezeichnen; es ist ein Urprodukt, das als unmittelbares Futter
mittel dient. Gerste, die zu Saatzwecken verwandt wird, ist ein Stoff, der 
dazu dient, neue Urprodukte hervorzubringen, ist aber als solcher nicht Roh
stoff. Gerste zur Herstellung von Bier, Brot usw. ¡ist Rohstoff.

Holz, das zum Heizen eines Zimmers dient, ist ein Urerzeugnis, das als un
mittelbares Verbrauchsgut verwandt wird, nicht aber als Rohstoff. Holz, das 
dem Bäcker zum Heizen des Backofens dient, ist ein Brprodukt, das als Hülfs-

2) Gegen sämtliche hier aufgeführten und in der Literatur angewandten 
Ausdrücke wie »Urerzeugnisse« usw. lassen sich Einwendungen machen, worauf 
aber hier nicht näher eingegangen werden kann.
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stoff unmittelbar in der Produktion verbraucht wird, es ist kein Rohstoff. 
Holz, das zur Herstellung von Möbeln, Fässern und dergi. dient, ist dagegen 
Rohstoff3).

Wie sich aus diesen Beispielen ergibt, sind unmittelbar ihrem Endzweck 
zugeführte Gebrauchs- und Verbrauchsgüter keine Rohstoffe, sie fallen aber 
unter den weiteren Begriff Urprodukte. Ur pro duk te sind alle durch 
Urproduktion (Land- und Forstwirtschaft, Ber g b a u  usw.) h e r 
vorgebrachten Erzeugnisse. U n t e r  den U r p r o d u k t e n  sind 
d a g e g e n  nur solche Stoffe Rohstoffe, die nicht unmittelbar 
n a c h  ihrer R e i nge win nun g, sondern erst nach einem U m 
w a n d l u n g s p r o z e ß  als »Fabrikat« i h r e m  E n d z w e c k  zugeführt 
werden.

Die Vulgärsprache bezeichnet manche Stoffe als Rohstoffe, die man logisch 
nicht mehr als solche ansehen kann; denn nur ein Teil der Urprodukte dient 
als Rohstoffe zur Herstellung von Fabrikaten; ein anderer Teil wird u n 
mittelbar dem Endzweck zugeführt. Andererseits aber beschränkt die Vul
gärsprache häufig die Bezeichnung »Rohstoffe« auf bestimmte Arten von Ur- 
erzeugnissen. Vielfach schließt sie die Urerzeugnisse, welche als Nahrungs
und Futtermittel dienen, ohne Ausnahme von der Bezeichnung »Rohstoffe« 
aus. Ein Teil der genannten Erzeugnisse wird aber erst nach der Reinge
winnung auf dem Wege der Fabrikation dem Endzweck zugeführt und ist 
darum insoweit Rohstoff. Wenn die Vulgärsprache nach dieser Richtung 
hin die Bezeichnung »Rohstoff« gefühlsmäßig einschränkt, so verwendet an
dererseits die wissenschaftliche Literatur die Bezeichnung »Rohstoff« 
weit über des Wortes Bedeutung hinaus. In der Literatur über Warenkunde 
werden häufig Urprodukte und Rohstoffe einfach einander gleichgesetzt. In der 
volkswirtschaftlichen Literatur ist dies zum Teil auch der Fall, zum Teil werden 
volkswirtschaftlich unter »Rohstoffen« alle Stoffe verstanden, welche als Her
stellungsstoffe dienen (zum Teil wird auch dort die in der Vulgärsprache üb
liche Gegenüberstellung von Rohstoffen und Nahrungsmitteln gemacht). Wenn 
in der bezeichneten Literatur die Urerzeugnisse in ihrem ganzen U m 
fange gemeint sind, sollte der betreffende Ausdruck auch Anwendung finden. 
Sind aber nur diejenigen Urprodukte gemeint, die durch gegenständliche Ver
änderung der Herstellung von Fabrikaten dienen, so ist die Bezeich
nung »Rohstoffe« am Platze. W o  aber alle Stoffe gemeint sind, die zur 
Herstellung dienen (also auch Zwischenerzeugnisse, dagegen Urerzeugnisse 
nur, soweit sie wirklich als Herstellungsstoffe verwandt werden), dürfte sich 
die Bezeichnung »H e r s t e 11 u n gs s t o f f e« empfehlen. »Rohstoffe« würde 
hier nicht richtig sein, da1 z. B. auch Fabrikate, soweit sie als Herstellungs
stoffe dienen (z. B. Webgarn), mit eingeschlossen sind.

Nicht richtig ist, ein Urerzeugnis lediglich deshalb als Rohstoff zu bezeich
nen, weil aus ihm ein Stoff, der selbst nicht als Rohstoff dient, bloß »gewon
nen«, nicht »fabriziert« wird. Hier läßt sich »Rohstoffe« vorteilhaft durch

3) Im übertragenen Sinne lassen sich allenfalls auch Stoffe, aus denen durch 
Z u s a m m e n s e t z u n g  Fabrikate hergestellt werden, als Rohstoffe bezeich
nen, z. B. Holzstäbchen im Naturzustände, die durch Zusammensetzung der 
Herstellung eines primitiven Spielzeuges dienen.



GELD- UND WARENMARKT 387

» A u s g a n g s s t o f f e  (Ausgangsmaterial) und Fabrikate« durch »D e r i v a t e  
ersetzen. Es darf allerdings bei allen diesen Darlegungen nicht außer acht 
bleiben, daß das W ort Rohstoff ' als solches ungenau ist und daß es zahlreiche 
Grenzfälle gibt. So z. B. werden Stoffe, die nur einer geringfügigen Bear
beitung unterliegen, nicht gern als » Rohstoffe bezeichnet

In einem Sonderfall wird vielfach die Bezeichnung »Rohstoff vermieden, 
wo sie unbedingt am Platze wäre. Stoffe, die im Haushalt, also von der 
Verbrauchsgemeinschaft selbst, verarbeitet werden, werden in der Regel nicht 
als Rohstoffe bezeichnet. Trotzdem sind natürlich Flachsfasern, die im Haus
halt für den eigenen Gebrauch versponnen und verwebt werden, ebensogut 
Rohstofi wie diejenigen Flachsfasem, auf deren Verarbeitung sich eine große 
Industrie aufbaut. Auch Früchte, z. B. zur Herstellung von Marmelade im 
Haushalt für den eigenen Gebrauch, sind aus denselben Gründen Rohstoff 
wie die Früchte, welche die Konservenfabriken verarbeiten. Wollte man 
hier die vielfach gemachte Einschränkung tatsächlich aufrechterhalten, so 
würde es in einer kommunistischen Wirtschaftsgesellschaft überhaupt keine 
»Rohstoffe'' geben.

Ein Stoff verliert auch nicht ohne weiteres deshalb seinen Rohstoff
charakter, weil der Stoff als H ü l f s s t o f f  verwandt wird. Entscheidend ist 
auch hier, ob der Stoff u n m i t t e l b a r  als Hülfsstoff verwandt wird oder erst 
nach Umwandlung in ein Fabrikat

R o h s t o f f  a l s  U r e r z e u g n i s  i s t  s t e t s  e i n e  a u s d r ü c k l i c h e  
o d e r  g e d a n k l i c h e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  zu  « F a b r i k a t « .

(Schluß folgt.)

II. D E R  G E L D -  U N D  W A R E N M A R K T .
Der Auftragsbestand des nord- 
amerikanischen Stahltrustes.

Der Auftragsbestand des amerikanischen Stahl- 
trnstes belief sieb Ende Juni auf 11383 000 t 
gegen 11886000t im Vormonat und 9 640 000t 
zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Diskontsätze derNotenbanken.
Die Diskontsätze der großen Notenbanken 

haben in  den letzten Monaten keine Aenderucg 
erfahren. Anfang Juli betrug der Diskont in 
Deutschland. Oesterreich - U ngarn, Dänemark, 
Frankreich, England, Italien und Rumänien 5 vH. 
In Schweden und Norwegen w ar eia Diskont von 
5*/t vH in Kraft, Rufiland, Russisch Polen und 
Belgien notierten 6 vH, dagegen Holland und die 
Schweiz nur vH und Spanien 4 vH. Der 
Privatdiskont stellte sich in Berlin in den letzten 
Monaten auf 4%  vH und darunter. In London 
herrschte am Diskontmarkt ein Satz von &  . be
ziehungsweise 4 \  vH vor.

Reicksbank, B a n k  von E n g 
land, B a n k  v o n  Frankreick.
Bei der D e u t s c h e n  R e i c h s b a n k  erfuhr der 

Metallbestand von W oche zu Woche eine Zunah
me, die zeitweise recht umfangreich w a r; Anfang 
Mai stellte sich der M etallbestand auf 2330 (2302 
im Mai 1916 und 2421 im Mai 1913) MilL M, stieg 
bis Ende des Monats auf 2367 (2499 bezw. 2431) 
MUL M und ging bis Mitte Juni weiter auf 2383

(S O I bezw. 2433) MUL M. D er eigentliche Gold
bestand nahm in der entsprechenden Zeit gleich
falls ununterbrochen, wenn auch nur langsam, 
zu ; er betrug Anfang Mai 2332 (2462 bezw. 
2373) MilL M, Ende Mai 2533 (2464 bezw. 2379) 
Mill. M and Mitte Juni 2533 (2464 bezw. 2362) 
MilL M. Der Ausweis über die dritte Juniwoche 
ließ einen vollständigen Umschwung erkennen. 
Zum erstenm al seit Beginn des Krieges trat eine 
Abnahme des Goldbestandes und zwar um den 
erheblichen Betrag von 76,47 anf 245637 MUL M 
ein. Bei Ablauf des Monats Ju li des Jahres 
1914 hatte der Goldvorrat 1253 MilL M betragen 
und war bis znm 15. Jun i 1917 in ununterbrochener 
Folge bis auf den Betrag von 2533 MilL M ge
stiegen. Innerhalb eines Zeitraumes von noch 
nicht einmal drei Jahren w ar mithin eine Ver
m ehrung um 1280 MULM eingetreten, und dies, 
obwohl in der Zwischenzeit Gold ausgeführt 
werden mußte. In der einen W oche waren es 
größere, in der anderen Woche geringere Be
träge. Aber die Gesamtsumme w ar recht be
deutend. Dank den großen GoldzuUüssen aus 
dem Verkehr und aus dem Publikum war es bis 
zum 15. Juni immer möglich gewesen, die E r
fordernisse des Auslandes für W arenlieferungen 
aus den jeweUigen Eingängen zu decken und 
trotzdem einen Üeberschuß in die Kassen der 
Reichsbank zu ieiter. W enn jetzt zum erstenmal 
eine erhebliche Summe Gold dem Bestände der 
Reichsbank entnommen werden mußte, so hing 
das wiederum mit notwendigen W areneiniuhren 
zusammen. Nach dem Ausweis über die dritte 
Jtmiwoche stellte sich der M etallbestand auf 
2515 (2500 bezw. 2436) MUL M. Gegen die Vor-
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woche hatte er somit um rund 68 Mill. M abgenommen. Da, wie erwähnt, über 76 Mill. M Gold in dieser Zeit abflosser, so nahm also das übrige Melall zu. Bis Ende Juni erhöhte sich der Metallbestand auf 2521 (2496 bezw. 2434) Mill. M, auch der Goldvorrat erfuhr wieder eine leichte Besserung. Bemerkenswert war, daß in den beiden abgelautenen Monaten der Vorrat an Silber usw. eine verhältnismäßig große Vermehrung erfahren hatte. Der Bestand belief sich Anlang Mai auf 16,7 Mill. M, am 31. Mai auf 33,9 Mill. M, erreichte Mitte Juni mit 49,8 Mill. M einen Stand, wie er seit etwa zwei Jahren in dieser Höhe nicht mehr ausgewiesen war, und stieg bis Ende Juni weiter auf 63,8 Mill. M. Wechsel wurden Anfang Mai mit 8710 (5051 bezw. 3849) Mill. M, Mitte des Monats mit 9277 (5047 bezw. 3988) Mill. M und Ende Mai mit 9364 (5493 bezw. 4147) Mill. M ausgewiesen. Bei dieser bankmäßigen Deckung sowie überhaupt bei der Entwicklung der Anlage war zu beachten, daß die Anforderungen des Ultimo zu einem Teil durch die Einzahlungen ausgeglichen worden sind, die insbesondere am 24. Mai, als dem zweiten Pflichtzahlungstermin auf die sechste Kriegsanleihe, bewirkt wurden. Da von der Möglichkeit, für die Zwecke der Einzahlungen Wechsel bei der Reichsbank zu diskontieren, nur in geringem Umfange Gebrauch gemacht wurde, so ist es verständlich, daß in verhältnismäßig stärkerem Maße auf die Giroguthaben zurückgegriffen wurde. Bis Milte Juni slieg der Wechselbestand weiter auf 9474 (5783 bezw. 4294) Mill. M und schnellte bis Ende des Monats aul 10962 (6610 bezw. 4917) Mill. M empor. In der letzten Juniwoche hatte die Zunahme nicht weniger als 1376 Mill. M  betragen. Die starke Anspannung land ihre Erklärung in den ungewöhnlich großen Bedürfnissen zum Halbjahrestermin. Der Notenumlauf stellte sich Anfang Mai auf 8303 (6642 bezw. 5242) Mill. M und verringerte sich bis Ende des Monats aut 8285 (6737 bezw. 5317) Mill. M. Bis zum dritten Juniausweis setzte sich die rückläufige Bewegung bis auf 8219 (6634 bezw. 5224) Mill. M fort, ln der letzten Juniwoche nahm der Umlauf wieder stark zu, und zwar um 479 auf 8698 (7240 bezw. 5840) Mill. M, da der Bedarf an Zahlungsmitteln im Zusammenhang mit dem Halbjahresschluß recht beträchtlich war. Die täglich fälligen Verbindlichkeiten betrugen Anfang Mai 3952 (1642 bezw. 1484) Mill. M, stiegen bis Ende des Monats auf 4538 (1728 bezw. 1506) Mill. M, erreichten am 23. Juni einen Stand von 5148 (2358 bezw. 1613) Mill. M und erhielten in der letzten Juniwoche einen neuen Zufluß von 544 Mill. M, so daß sie beim Halbjahresschluß 5692 (2370 bezw. 1799) Mill. M ausmachten.Bei der Bank von England war der Metallbestand im Mai und in der ersten Hälfte des Juni nur unbedeutenden Schwankungen ausgesetzt. Anfang Mai stellte er sich aul 55,08 (57,47 bezw. 56,30) Mill. £, sank bis Mitte des Monats auf 54,84 (60,09 bezw. 61,41) Mill. £ und erreichte Ende des Monats einen Stand von 55,10 (60,22 bezw. 58,64) Mill. £. Bis zum dritten Juniausweis stieg er weiter auf 56,63 (61,71 bezw. 54,16) Mill. £. ln der letzten Juniwoche setzte dann ein starker Rückgang ein, so daß beim Halbjahresschluß nur noch 51,54 (61,38 bezw. 52,09) Mill. £ zu verzeichnen waren. Wesentlich stärkeren Schwankungen war der Wechselbestand ausgesetzt. Anfang Mai wurden hier 114,09 (77,38 bezw. 146,15) Mill. £ ausgewiesen, bis Milte des Monats ging der Betrag auf 105,23 (79,88 bezw. 145,53) Mill. £ zurück und nahm bis Monatschluß wieder auf 115,06 (72,65 bezw. 138,88) Mill. £ zu. Nach mehrfachen stärkeren Schwankungen fiel er bis Ende Juni auf 100,23 (87,31 bezw. 152,92) Mill. £. Der starken Verringerung des Wechselbestandes stand gewöhnlich auf der Passivseite eine entsprechende Abnahme der Staatsguthaben gegenüber. Der Notenumlauf zog
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im Mai nach mehrfachen nicht übermäßigen Schwankungen um eine Kleinigkeit an, sank in den ersten Wochen des Juni etwas und erreichte mit Schluß des Monats seinen höchsten Stand. Einem Umlauf von 38,85 (34,33 bezw. 34,95) Mill. £ zu Anfang des Mai entsprach ein solcher von 38,51 (34,67 bezw. 34,00) Mill. £ Mitte Mai und 39,02 (35,39 bezw. 33,53) Mill. £ Ende Mai. In der letzten Juniwoche stieg der Notenumlauf von 38,84 (35,22 bezw. 33,13) Mill. £ auf 39,40 (35,90 bezw. 34,64) Mill. £. Die Staatsguthaben stellten sich bei Beginn des Mai auf 47,23 (48,44 bezw. 134,47) Mill. £, nahmen bis Mitte des Monats bis auf 53,00 (60,65 bezw. 130,38) Mill. £ zu und stiegen nach einer stärkeren Abnahme bis Ende des Monats weiter auf 57,44 (53,53 bezw. 131,75) Mill. £. Im Laufe des Juni setzte eine größere Verringerung bis auf 49,78 (52,26 bezw. 113,04) Mill. £ ein. Gegen Schluß des Monats war erneut eine starke Abnahme von über 10 Mill. £ zu verzeichnen, so daß beim Halbjahresschluß nur noch 39,16 (49,28 bezw. 81,51) Mill. £ verblieben. Die vorübergehenden Zunahmen der Staatsguthaben standen offenbar mit der neuen Schatzwechselausgabe im Zusammenhang. Die Privatguthaben nahmen meistenteils zu, sobald die Staatsguthaben sich verringerten, und umgekehrt. Anfang Mai betrugen die Privatguthaben 128,86 (86,02 bezw. 85,13) Mill. £, gingen bis Mitte des Monats auf 117,23 (78,58 bezw. 94,63) Mill. £ zurück und nahmen dann bis auf 131,60 (81,41 bezw. 87,74) Mill. £ zu. Von nun an war nach mehrfachen Schwankungen ein Abwärtsgleiten zu bemerken. Ende Juni wurden 125,13 (106,37 bezw. 140,65) Mill. £ Privatguthaben ausgewiesen.Bei der Bank von Frankreich konnte sich der Metallbestand in den beiden verflossenen Monaten von Woche zu Woche, wenn auch nur in geringem Maße, erhöhen, ohne daß eine Abnahme vorübergehend eintrat. Die gleiche Entwicklung hatte der Metallbestand auch in den vorangegangenen Monaten genommen. Anfang Mai stellte sich der Metallbestand auf 5508 (5167 bezw. 4503) Mill. Fr, Mitte des Monats auf 5521 (5077 bezw. 4284) Mill. Fr und Ende Mai auf 5531 (5091 bezw. 4291) Mill. Fr. Bis Ende Juni setzte sich die Aufwärtsbewegung ununterbrochen bis auf 5547 (5107 bezw. 4303) Mill. Fr fort. Das Gold im Auslande blieb mit 1948,7 Fr zunächst unverändert, in der Woche vom 17. bis 24. Mai flössen ins Ausland rund 85 Mill. Fr ab, so daß von nun an das Gold im Auslande mit 2033,7 Mill. Fr und in der zweiten Junihälfte mit 2034,7 Mill. Fr ausgewiesen wurde. Der Wechselbestand ging im Mai fortwährend zurück; Anfang des

Monats betrug er 1894 (2013 bezw. 2744) Mill. Fr, am 24. Mai wurden nur noch 1694 (1953 bezw. 2666) Mill. Fr ausgewiesen, mithin hatte der Wechselbestand in drei Wochen um genau 200 Mill. Fr abgenommen. Gegen Schluß des Monats wuchs der Bestand um rund 50 Mill. Fr wieder an, so daß sich die Summe auf 1743 (1955 und 2637) Mill. Fr stellte. Im Juni traten hier slä.kere Verschiebungen ein, Ende des Monats wurde mit 1749 (1916 bezw. 2513) Mill. Fr ungefähr die Ziffer vom Ende Mai wieder erreicht. Eine äußerst unvorteilhafte Entwicklung nahm der Notenumlauf. Fast jede Woche brachte eine beträchtliche Zunahme, nur eine Juniwoche zeigte eine geringfügige Erleichterung. Anfang Mai betrugen die umlaufenden Noten 19 183 (15 423 bezw. 11 715) Mill. Fr, Mitte des Monats stellte sich der Notenumlauf auf 19 344 (15 445 bezw.11 833) Mill. Fr und Ende Mai auf 19 479 (15 531 bezw. 11 926) Mill. Fr. Bis Mitte Juni war die Summe auf 19 793 (15 746 bezw. 12 043) Mill. Fr und bis Ende Juni auf 19 823 (15 805 bezw.12 215) Mill. Fr angewachsen. In den beiden abgelaufenen Monaten hat der Notenumlauf eine Zunahme um nicht weniger als 640 Mill. Fr erfahren und umfaßt nunmehr fast 20 Milliarden Francs. Die Staatsguthaben waren starken Schwankungen ausgesetzt und erlitten in den beiden abgelaufenen Monaten beträchtliche Einbußen. Anfang Mai wurden die Staatsguthaben mit 70 (32 bezw. 72) Mill. Fr angegeben, Mitte des Monats mit 67 (106 bezw. 62) Mill. Fr. Ende Mai war mit 127 (54 bezw. 74) Mill. Fr eine namhafte Zunahme zu verzeichnen, die aber schnell wieder verloren ging. Mitte Juni stellten sich die Staatsgulhaben nur noch auf 34 (53 bezw. 132) Mill. Fr und wiesen nach vorübergehender starker Zunahme Ende Juni mit 33 (38 bezw. 82) Mill. Fr ungefähr die gleiche Summe wieder aus. Die Privatguthaben erfuhren im Mai fast ununterbrochen eine Zunahme; anfangs wurden sie mit 2455 (2040 bezw. 2289) Mill. Fr angegeben, Mitte des Monats stellten sie sich auf 2511 (1995 bezw. 2290) Mill. Fr und Ende Mai auf 2628 (2106 bezw 2111) Mill. Fr. Im Juni trat nach vorübergehender Steigerung bis auf 2640 (2096 bezw. 2124) Mill. Fr ein Rückschlag bis auf 2592 (2054 bezw. 2274) Mill. Fr ein. in der letzten Juniwoche erfuhren die Privatguthaben eine sehr bedeutende Steigerung bis auf 2733 (2272 bezw. 2365) Mill. Fr. Die neuen Vorschüsse an die Verbündeten sind in den beiden abgelaufenen Monaten wieder sehr umfangreich gewesen. Anfang Mai wurde die Summe mit 2285 Mill. Fr und Ende Juni mit 2610 Mill. Fr ausgewiesen, mithin sind 325 Mill. Fr an die Verbündeten gegangen.

I I I .  M I T T E I L U N G E N
A U S  L I T E R A T U R  U N D  P R A X I S ;  B U C H B E S P R E C H U N G E N .  

W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T  U N D  - P O L I T I K .
Ursachen und Ziele des Zusammen

schlusses im Gewerbe unter besonderer 
Serücksichtigung der Kartelle und Trusts.
Von Dr. phil. et rer. pol. H. M a n n -  
staedt, Bonn. Jena 1916, Ernst 
Fischer. 158 S. Preis 4 M.
Die ständig wachsende Bedeutung 

der Kartelle für das Wirtschaftsleben 
Deutschlands, an deren Ausbau mit
zuarbeiten auch der Ingenieur häufig

berufen ist, läßt eine zusammenhän
gende Darstellung der Zusammen- 
schlußbewegungen im Gewerbe will
kommen erscheinen.
Das Buch Mannstaedts löst diese 

Aufgabe im besten Sinne. Auf Auf
zählungen und Zusammenstellungen 
wird vollständig verzichtet, dagegen 
werden die inneren Ursachen der 
Entwicklung der Kartelle und Trusts
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klargelegt, die als eine natürliche 
und notwendige Folge der wirtschaft
lichen Entwicklung, im besonderen 
des Mißverhältnisses zwischen Ange
bot und Nachfrage aufgefaßt werden. 
Als Beispiele sind vorwiegend die 
Eisen- und Kohlenkartelle als wich
tigste Zusammenschlüsse herangezogen.
Der Gedankengang des Werkes ist 

folgender: In der neuzeitlichen Tech
nik erfordert die Wirtschaftlichkeit 
der Unternehmungen eine Ausdeh
nung der Erzeugung, die dadurch er
reicht wird, daß die einzelne M a 
schine ausgenutzt und auch möglichst 
viele Maschinen verwendet werden. 
Die industriellen Werke haben da
her, Tun ihre Wirtschaftlichkeit zu he
ben, das Streben, ihre Erzeugung und 
damit den Absatz zu vergrößern.
Eine Reihe günstiger Umstände, 

stärkeres Bewirtschaften des Bodens 
und damit größere Ernten, starkes 
Anwachsen der Bevölkerung, Ausbau 
der Eisenbahnen und der Handels
schiffahrt erweiterten den inneren 
Markt und erschlossen neue Absatz
gebiete im Auslande. Vermehrung 
der Zahl der Industrieerzeugnisse und 
Erweiterung der Absatzgebiete gin
gen daher eine Zeit lang Hand in 
Hand. Die große Zunahme der Nach
frage hat aber Ende des vorigen Jahr
hunderts nachgelassen. Das Wirt
schaftsleben bewegt sich immer mehr 
fast nur noch in normalen Wellen
linien, die durch verschiedene Ein
flüsse, besonders Voll- und Mißern
ten, hervorgerufen werden. Die Er
zeugnisse der industriellen Betriebe 
linden daher besonders bei Tiefstand 
der Wirtschaftslage keinen genügen
den Absatz mehr. Die Folge ist 
Wettbewerbkampf und ein Sinken der 
Preise unter die Gestehungskosten. 
Die Werke sind deshalb auf Zusam
menschluß angewiesen, entweder zu 
vertikaler Kombination, d. h. Zusam
menfassung der Unternehmungen der 
aufeinanderfolgenden Stufen der Er
zeugung, oder zu horizontaler K o m 
bination, d. h. Zusammenfassung der 
Unternehmungen der gleichen Erzeu
gungsstufen, die zum Trust führt. 
Für die Vorteile, die beide Formen 
gewähren können, muß marktbeherr
schende Stellung vorausgesetzt wer
den. Diese aber läßt sich infolge 
des Widerstandes der Außenseiter und

des Aufkommens neuer Mitbewer
ber nur schwer erreichen.
Die Kartelle sind Zusammenschlüsse 

auf Vertragsgrundlage.
Die Mittel des Zusammenschlusses 

sind verschieden. Sie steigen grad
weise von einfachen Abkommen über 
Zahlungsbedingungen, Preisüberein
kommen, Aufteilung der Absatzge
biete und Anteilziffern an bis zu 
einheitlichen Verkaufstellen; indessen 
haben nur die straffer zusammenge
faßten Kartelle Aussicht, ihr Ziel zu 
erreichen. ln einzelnen Zweigen 
der Textilindustrie haben Erzeuger
und Händlerkartelle mit Vorteil sich 
zu ausschließlichem Verbandsverkehr 
verpflichtet.
Der Trust als Zusammenschluß auf 

der Grundlage des Besitzes hat ge
genüber dem Kartell den Vorteil, ge
ringeren inneren Widerstand zu ha
ben. Er kann einzelne Werke still
legen, die übrigen voll ausnutzen und 
so billiger hersteilen. Dagegen ist 
er meist überkapitalisiert, weil zum 
Ankauf der einzelnen Werke große 
Summen erforderlich sind.
Die Entwicklung des Trusts in 

Amerika ist in der Größe des Mark
tes, seiner raschen Ausweitung, die 
den Nachteil der Ueberkapitalisation 
häufig beseitigte, sowie im Volks
charakter begründet. Im konserva
tiven England mit früher und lang
samer Industrieentwicklung, günsti
gen Absatzverhältnissen und Erzeu
gung von Qualitätsware haben Zu
sammenschlüsse nur schwer Fuß fas
sen können. Für Deutschland mit 
kleinerem Markt, der sich nur lang
sam erweitert, werden die früh
zeitig entwickelten Kartelle maßge
bend bleiben.
Das theoretische Ziel der Zusam

menschlüsse, dauernde Wirtschaft
lichkeit der Unternehmungen der Mit
glieder zu sichern, kann nur durch 
Rücksichtnahme auf die Abnehmer 
bei der Preisstellung erreicht wer
den. Man müßte also danach stre
ben, die Preise bei Hoch- und Tief
stand des Wirtschaftsmarktes auszu
gleichen. Dabei wäre weniger auf 
die normalen Wellenlinien als auf 
spekulative Ueberspannung der Wirt
schaftslage Rücksicht zu nehmen. 
Daß die Kartelle bei wirtschaftlichem 
Hochstand in der Preisbildung Zu
rückhaltung geübt haben, wird häu
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fig bezweifelt. Dagegen dürfte ein 
Hochhalten der Preise bei Tiefstand 
unter gleichzeitiger Einschränkung der 
Erzeugung die Regel sein; dabei liegt 
aber für die Kartelle die Gefahr vor, 
daß die Außenseiter gestärkt wer
den. Verkaufen die Kartelle in 
schlechten Jahren nach dem Ausland 
billiger als im Inland, so dürfte die
ses häufig bekämpfte Verfahren vom 
volkswirtschaftlichen Standpunkt aus 
immer noch vorteilhafter sein als die 
kostspielige Einschränkung der Er
zeugung.
Wenn der Staat es übernimmt, die 

Kartellverhältnisse zu regeln, so wird 
er nicht gegen den Zusammenschluß 
selbst, sondern nur gegen Ueber- 
treibungen besonders in der Preis
bildung Stellung nehmen dürfen. Des
halb werden auch unmittelbare gesetz
geberische Maßnahmen, zeitweilige 
Herabsetzung der Zölle und ähnliche 
Mittel unzweckmäßig sein.
Diese Entwicklung der Kartelle und 

Trusts stellt der Verfasser in einen 
größeren Rahmen, indem er in der 
Einleitung den Zusammenschluß der 
Handwerkbetriebe zu Zünften im Mit
telalter aus gleicher Ursache, dem 
Ueberwiegen des Angebotes über die 
Nachfrage, herleitet und den allmäh
lichen Uebergang zur Gewerbefrei
heit des 19ten Jahrhunderts schildert.
Der Verfasser hat sein Ziel, das 

Verständnis für die geschichtliche 
Notwendigkeit und die Aufgaben der 
Zusammenschlüsse und ihre Entwick
lung zu fördern, voll erreicht, wozu 
die sachliche Darstellung, die sich von 
einseitiger Parteinahme fernhält, we
sentlich beiträgt. In besonnener 
Weise wird auf Kritik verzichtet, wo 
die Unterlagen ungenügend erschei
nen. Unausgesprochen bleiben die 
voraussichtlichen Folgen des Krieges, 
so die Hauptfrage, ob nicht unsere 
deutschen Kartelle bei den nach dem 
Kriege einsetzenden scharfen wirt
schaftlichen Kämpfen wenigstens für 
die erste Zeit zu strafferen Organi
sationsformen werden greifen müs
sen, um durch Senken der Erzeu- 
gungs- und Absatzkosten die zeit
weise verloren gegangenen Ausland- 
Absatzgebiete wieder zu gewinnen, 
ein Ziel, das zu erreichen auch für 
den Staat sehr bedeutsam ist.

Das Buch, das trotz seines gerin
gen Umfanges den Gegenstand er

schöpfend, gründlich und sachlich be
handelt, dürfte wie kaum ein zwei
tes geeignet sein, gerade den In
genieur in das vielumstrittene und in 
steter Entwicklung begriffene Ge
biet des Kartellwesens einzuführen.

Professor Schilling.

Freie Gütererzeugung nach dem Kriege.
Die Preisbildung von Waren wird 

vom Augenblick der Kriegserklärung 
bis zum Friedensschluß das umge
kehrte Bild zeigen, wie die Preisbil
dung vom Friedensschluß ab. Im 
Augenblick einer Kriegserklärung ist 
sich der Handel sofort bewußt, daß 
der Kriegszustand eine Beschränkung 
der Giitererzeugung unbedingt her
beiführen muß. Mit dieser siche
ren Knappheit rechnend, versucht 
der Handel so viel als möglich seine 
Vorratslager zu verstärken, und da
mit steigen die Preise. Begrenzt wird 
dieses Bestreben nur durch die Ueber- 
legung, daß bei einer möglichen kur
zen kriegsdauer die Pause in der 
Gütererzeugung zu kurz sein könnte, 
und daß bei Friedensschluß dann die 
Lager noch gefüllt wären, wenn be
reits die neue Erzeugung wieder ein
setzt; die Vorsicht gebietet daher, eine 
gewisse Grenze einzuhalten. Bei einem 
längeren Kriege ist eine solche Vor
sicht nicht mehr nötig. In diesem 
Falle werden die Lager größtenteils 
aufgezehrt, und die bei Friedens
schluß immerhin langsam einsetzende 
Erzeugung kann nicht so raschen Er
satz liefern, im Gegenteil, bei Kriegs
abschluß macht sich der Bedarf in 
verstärktem Maße geltend und steigert 
weiter die Preise. Bei der jetzigen 
langen Kriegsdauer ist das vollständige 
Aufzehren der Vorräte mit Sicherheit 
vorauszusetzen, und nicht allein auf 
die sichere Warenknappheit kann der 
Handel rechnen, sondern auch darauf, 
daß die preisregelnde Zufuhr aus dem 
Auslande für die erste Zeit nach dem 
Kriege beschränkt sein wird, und daß 
die eigene Erzeugung wegen einer 
durch Schiffsmangel und andere U m 
stände bewirkten Verzögerung in der 
Rohstoffzufuhr auch nur verzögert 
erfolgen kann. Bei Kriegsschluß muß 
daher die Preisbildung der Waren 
einen Höhepunkt erreichen, da sich 
in diesem Augenblick der größte Be
darf und die größte Knappheit gegen



W I R T S C H A F T S W I S S E N S C H A F T  U N D  -POLITIK 393
überstehen. Erst mit dem Wachsen 
der neuen Vorräte durch die immer 
umfangreicher einsetzende Erzeugung 
sinkt allmählich der Bedarf, und da
mit sinken auch die Preise. Da aber 
niemand die Geschwindigkeit der Be
wegung, d. h. die Dauer der Kon
junktur, abschätzen kann, und jeder 
noch bei gutem Preise abzusetzen 
versucht, so steigert sich sogar all
mählich das Angebot über den Bedarf, 
und es erfolgt an irgendeinem Punkte 
ein Preissturz, von dem aus dann erst 
wieder eine normale Bewegung ein
setzt. Der Schluß des jetzigen Welt
krieges wird aber nicht einen Augen
blick im Wirtschaftsleben bedeuten, 
sondern er wird voraussichtlich eine aus
gedehnte Zeitspanne umfassen; des
wegen besteht die Möglichkeit, größte 
Lager ohne Gefahr anzusammeln, und 
die Preisbildung würde bei dieser ge
fahrlosen Spekulation ins Ungemes
sene steigen. Die Spekulation würde 
sich jedes Mittels bedienen, um 
Waren heranzuschaffen. Dies würde 
naturgemäß ein weiteres Sinken der 
Valuta im Auslande herbeiführen, und 
das Sinken der Valuta hätte wieder 
die Teuerung im Inlande zur Folge.
Gegen diese Gefahr hat man zu

nächst zwei Mittel ins Auge gefaßt 
und während der Kriegszeit auch 
schon mit Erfolg angewandt. Das 
eine ist die Ueberwachung oder die 
Beschränkung der Erzeugung, das 
andere die Kontrolle oder Regelung 
der Zahlungen an das Ausland. 
Ersteres ist besonders auf dem Ge
biete der Luxusindustrie durchgeführt 
worden. Es ist verboten worden, Roh
stoffe, die nicht dem unmittelbaren 
Volks- oder Heeresbedarf dienen, ein
zuführen, um das Abwandern von 
Kapital nach dem Auslande zu ver
meiden. So wird z. B. unter anderen 
davon die Seiden- und Spitzenindustrie 
betroffen. Daß das Unterbleiben eines 
jeden unnützen Einkaufes im Auslande 
zur Stärkung der Valuta beiträgt, ist 
wohl klar. Auf der ändern Seite wird 
jedoch mit dem Stilliegen der Be
triebe die Volkswirtschaft dadurch 
ganz empfindlich getroffen, daß ein 
großer Teil der Arbeiter jener Indu
striezweige beschäftigungslos wird, 
und daß die dort angelegten Kapital
werte ertraglos werden, daß Staats
und Kommunalsteuern dadurch beein
trächtigt werden und der Gesamtzu

stand der Volkswirtschaft sich voll
ständig verändern würde, wenn man 
diesen Grundsatz folgerichtig durch
führte. Die schlimmen Wirkungen, die 
eine solche Maßnahme im Frieden mit 
sich bringt, sind viel einschneidender 
als in der Kriegszeit; hier wird schon 
an sich ein Teil der Arbeiter für den 
lieeresdienst in Anspruch genommen, 
ein anderer Teil findet in anderen für 
den Kriegsbedarf arbeitenden Indu
strien Unterkunft, und ein Teil der 
Fabriken selbst ist während dieser 
Zeit für Kriegs- und Heeresbedarf be
schäftigt. Alle diese Linderungsmittel 
fallen aber im Frieden weg. Ver
sucht man die Drosselung der Güter
erzeugung nur für bestimmte Zweige 
durchzuführen, so ist dies schon ge
fährlich, und die Gefahr steigert sich 
in dem Maße, wie man die Drosse
lung auf das ganze industrielle Ar
beitsgebiet ausdehnt.
Beförderungsverhältnisse, Devisen

kurse, der Mangel an geschulten Ar
beitskräften werden an und für sich 
die Erzeugung zunächst verlangsamen, 
und die damit Hand in Hand ge
hende Verteuerung der Waren verzö
gert auch die Bedarfsdeckung. Sinkt 
nun hierdurch der Absatz der Waren, 
was ja beabsichtigt ist, so sinkt an
derseits auch wieder die Gelegenheit 
zur Arbeit für den einzelnen, wegen 
des beschränkten Bedarfes. Es wer
den Betriebe stilliegen müssen, von 5 
Mill. Spindeln werden vielleicht nur 4 
Mill. arbeiten, statt 30 Mill. Armpaaren 
wird sich nur ein Teil nutzbringend 
bewegen, Werte, die an die Betäti
gung der feiernden Kräfte gebunden 
waren, müssen sinken, und nicht nur 
die arbeitenden Klassen, sondern auch 
Kapital und Grundbesitz werden da
von stark berührt. Ob die Werte, die 
auf diesem Wege verloren gehen,
kleiner sind als die Valutadifferenz 
bei unbeschränkter Industriebetätigung, 
läßt sich schwer sagen, solange der 
eingetretene Zustand nicht die Folgen 
im vollen Umfang übersehen läßt. 
Im übrigen besteht die Valutagefahr 
nur nach dem Westen hin, während 
z. B. nach Rußland es eher empfeh
lenswert erscheint, bei dem niedri
gen Stande der russischen Valuta
möglichst unbeschränkte Warenein
deckung von seiten Deutschlands zu
zulassen. So lassen sich noch eine 
Reihe andrer Umstände anführen, die
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durchaus die freie, unbeschränkte Er
zeugung nach dem Kriege empfeh
lenswerter erscheinen lassen als die 
durch Staatsaufsicht gedrosselte G ü 
tererzeugung.
Die zweite Maßnahme, die man er

griffen hat, ist die Regelung aller 
Auslandszahlungen durch eine Zen
trale, die die Zahlungsmittel für den 
gesamten Außenhandel zur Verfügung 
stellt und es verhindert, daß auf in
direktem Wege Zahlungsmittel ins 
Ausland abfließen, die der heimischen 
Volkswirtschaft dann nicht mehr zum 
Nutzen gereichen. Man sollte anneh
men, daß bei Weiterbestehen dieser 
Einrichtung, der »Devisenzentrale«, 
ein gewisser Ausgleich stattfindet, 
durch den die wilde Erzeugung ins 
Blaue hinein an und für sich ver
mieden werden wird. Durch die sta
tistische Zusammenstellung der An
träge nach dem Zweck, dem die aus
ländischen Zahlungsmittel dienen sol
len, kann die Devisenstelle die tat
sächliche Bedarfsnotwendigkeit erken
nen und die verfügbaren Mittel in ge
rechter Weise verteilen. W o  sich die 
Industrie aber durch diese Beschrän
kung betroffen sieht, wird sie Mittel 
und Wege finden müssen, um sich 
selbständig zu helfen, ohne die Va
luta besonders zu gefährden; sei es, 
daß sich die beteiligten Industrie
kreise zusämmenschließen, um Aus
landanleihen oder Auslandkredite zu 
erreichen, oder sei es, daß die Not 
überhaupt eine neue Form des Aus
gleichs zwischen fremdländischen Käu
fern und Verkäufern schafft. Es ist 
immer zu bedenken, daß nicht allein 
der Kaufwille auf deutscher Seite be
steht, sondern daß auch auf der än
dern Seite ein Verkaufwille besteht, 
und daß dies einen gewissen Preisaus
gleich herbeiführen muß; ganz ab
gesehen davon, wie schon oben ge
sagt wurde, daß die Unterbewertung 
unserer Valuta nach Westen hin durch 
den günstigeren Stand nach Osten hin

teilweise ausgeglichen werden wird. 
Im übrigen hat jedes Volk das Inter
esse, für seine Ausfuhr hohe und für 
seine Einfuhr niedrige Preise zu er
zielen, und staatlichen Maßnahmen auf 
unserer Seite gegen eine Verteuerung 
der ausländischen Stoffe würde im 
Auslande durch ähniiche Maßnahmen 
sofort begegnet werden. Je rascher 
und ungehinderter die gegenseitigen 
Interessen aufeinanderstoßen, um so 
eher wird auch ein Ausgleich dieser 
beiden Gegensätze stattfinden. Die 
Beibehaltung einer unter staatlicher 
Aufsicht stehenden Devisenzentrale 
dürfte daher als Schutzmittel ausrei
chen, um eine Erzeugung zu verhin
dern, die mehr dem egoistischen Ka
pitalstandpunkt als der allgemeinen 
Volkswohlfahrt dient.
Die Drosselung der Gütererzeugung 

auf Grund von staatlichen Maßnahmen 
wünscht man auch, um denjenigen 
zu helfen, die durch die Kriegsverhält
nisse wirtschaftlich lahmgelegt wur
den, oder die, weil sie im Felde 
waren, von neuem anfangen müssen, 
während ihr Mitbewerber sich be
reits auf die Friedensarbeit einrichten 
konnte und einen Vorsprung hat; die
sen wird man auf anderem Wege, 
durch Steuererlasse oder dergl., durch 
lovale Kredite und Bevorzugen bei 
Staats- und Heereslieferungen besser 
auf die Beine helfen, als wenn man 
dem Spiel der freien Kräfte Fesseln 
anlegt. Der Wettbewerb in den letz
ten Friedensjahren war in der deut
schen Wirtschaft bereits sehr scharf; 
trotzdem ist die Industrie gesund ge
worden und so stark, daß die deutsche 
Wirtschaft dem Kriegssturm trotzen 
konnte; und der einzelne wird auch 
im Frieden rascher und besser seinen 
W e g  finden, wenn er freie Bewegung 
und freie Ellbogen hat, als wenn er 
durch eine Bureaukratie am Gängel
bande geführt wird.

S)ip(.=3ng. Ernst Hiller, 
Frankfurt a. M.

H A N D E L  U N D  V E R K E H R :  G E L D W E S E N .
Gründungswesen und Finanzierung in 

Ungarn, Bulgarien und der Türkei. Von
Dr. O  e d ö n M  a k a i, Rechtsanwalt 
in Budapest. Berlin 1916, Haude&Spe- 
nersche Buchhandlung Max Paschke. 
Preis 15 M.
Das vorliegende Werk, das eine u m 

fangreiche Literatur berücksichtigt, ist 
in seinem Aufbau eine durchaus ori
ginelle und bisher unseres Wissens 
noch nicht in der Kürze und Knapp
heit vorhandene Arbeit über das wich
tige Gebiet der Finanzierung in den 
östlichen Ländern der Zentralmächte.
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Der Verfasser hat wohl daran getan, 
aucn sein Heimatland Ungarn mit 
einzubeziehen; ist es doch bekannt, 
daß die industrielle Erschließung der 
östlichen Hälfte der Donaumonarchie 
noch keineswegs auf der Stufe 
steht, auf der sie infolge ihrer außer
ordentlich reichen Hilfsquellen stehen 
solite. So wird auch hier dem Prak
tiker vieles Neue geboten. Der Wert 
des Werkes liegt darin, daß es die 
rechtliche und wirtschaftliche Seite in 
sich zu vereinigen sucht. Aus die
ser Absicht des Verfassers ergibt sich 
eine Zweiteilung insofern, als zu
nächst die rechtlichen Vorbereitun
gen, Voraussetzungen und Grundla
gen für die Gründung in den einzel
nen Ländern behandelt werden. Da 
dieselben verschieden sind, so müs
sen auch die rechtlichen Quellen und 
Grundlagen für jedes einzelne Land 
gesondert betrachtet werden. Den 
wesentlichen Teil des juristischen Ab
schnittes bilden die rechtliche Natur 
der Aktiengesellschaft, die ürün- 
dungshandlungen, ihre Organisation 
und die Stellung der ausländischen 
Aktiengesellschaften in den drei Län
dern. Ein zweiter Teil beschäftigt 
sich mit wirtschaftlichen Grundlagen 
und handelt Land für Land Agrar- 
und Forstwesen, Bank- und Börsen
wesen, Handel- und Industriewesen 
ab. Aul etwa 400 Seiten hat der 
Verfasser nicht nur in großen Zügen, 
sondern auch in Einzelheiten durch 
knappe Bemerkungen das Wesent
liche aus der reichen Literatur der 
Konsulats- und Handelskammerbe- 
jichte sowie aus gelegentlichen Ueber- 
sichten der Handelspresse verarbeitet. 
Wenn auch der auf Sondergebieten 
arbeitende Kaufmann und Industrielle 
noch eingehendere Quellen wird zu 
Rate ziehen müssen, so wird er sich 
doch aus den Ausführungen des Ver
fassers vorläufig ausreichend unter
richten können. M.
Der internationale Kapitalmarkt im 

Kriege und nach dem Kriege. Von
Alfred L a n s b u r g h .  Heft 27 
der Finanzwirtschaftlichen Zeitfragen. 
Stuttgart 1916, Ferdinand Enke. 68 S. 
Preis geh. 2,60 M.
Wenn uns der Krieg auch ein voll

ständig verändertes Bild der kapi
talistischen Beziehungen der Länder 
untereinander zeigt, so sind doch die

alten volkswirtschaftlichen Gesetze 
von der Bildung, Nutzung und Be
wegung des Kapitales im Kriege ge
rade so in Geltung geblieben wie 
im Frieden. Nur treffen sie verän
derte Voraussetzungen an. Das Ver
hältnis zwischen Gläubiger- und 
Schuldnerstaaten hat sich verschoben, 
der Londoner Wechsel hat seine welt
beherrschende Stellung an New York 
abgegeben. Auch Holland nimmt 
wieder einen hervorragenden Platz 
auf dem Kapitalmarkt ein. Neben 
den Gläubiger- und Schuldnerstaaten 
kommen aber auch noch solche mit 
vermittelnder Rolle in Betracht, wie 
die Schweiz und Oesterreich-Ungarn, 
die das Geld leihen und weiterver
leihen. Wenn auch Frankreich und 
England in Amerika Anleihen auf
nehmen mußten, so sind sie daneben 
doch noch Gläubigerstaaten, weil sie 
ebensoviel oder noch vielmehr an ihre 
Bundesgenossen geliehen haben.
Nur wenn alle anderen Voraus

setzungen —  also Sicherheit, Be
fristung, Zugänglichkeit, Marktfähig
keit usw. —  übereinstimmen, gilt 
nach Lansburgh der Satz, daß die 
Höhe des Zinsfußes für die inter
nationale Kapitalwanderung die Rich
tung bestimmt. Da diese Voraus
setzung aber nur selten zutreffe, 
müsse man nach anderen Gründen 
suchen, wenn man einen tieferen Ein
blick gewinnen wolle.
Damit ein Staat in die Reihe der 

Gläubigerstaaten eintreten könne, 
müsse 1) die Bevölkerung unter dem 
Einfluß eines so machtvollen Spar- 
triebes stehen, daß er zur gewohn
heitsmäßigen Kapitalansammlungführe, 
und 2) müsse eine Kapitalorganisation 
vorhanden sein, die bei der Bevöl
kerung die Neigung weckt und wach
hält, die angesammelten Kapitalien 
fremden Händen anzuvertrauen, eine 
Organisation also, die das Kapital 
„mobilisiert“. Erst wenn diese bei
den Voraussetzungen gegeben seien, 
könne schließlich die Technik dar
über entscheiden, ob das gesammelte 
und beweglich gewordene Kapital im 
Inland oder Ausland anzulegen ist.
Die wachsende Kapitalbildung sei 

gleichbedeutend mit steigender Gü 
tererzeugung und steigenden Löhnen. 
Der Ausgleich im Wettbewerb mit 
billiger erzeugenden Mitbewerbern 
könne nur am Rohstoff erfolgen.
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Lasse er sich auch hier nicht mehr 
durchsetzen, so wandere das Kapi
tal aus. Aber nicht ohne weiteres! 
Es hänge dies vielmehr von dem 
„Stande der Technik“ oder vom 
„Stande der Arbeitsverfahren, Fähig
keiten und Fertigkeiten“ ab. Dieser 
Stand fällt mit dem kritischen Punkt 
zusammen, auf dem es der Wissen
schaft, Technik und Organisation (so
wohl der kaufmännischen wie der des 
Betriebes) nicht mehr möglich ist, 
einen genügend großen Teil der zu 
teuer gewordenen Handarbeit durch 
die mechanische Kraft abzulösen; oder 
der Arbeitskraft durch zweckmäßige 
Anordnung und Ausnutzung ein Mehr 
an Leistung abzugewinnen; oder die
selbe Arbeitskraft auf ein neugefun
denes mit Vorteil auszubauendes Er
zeugungsgebiet überzuführen, das die 
Belastung mit den Löhnen verträgt; 
oder endlich die Unwirtschaftlichkeit 
des verteuerten Arbeitspreises durch 
hochgesteigerte Massenerzeugung —  
erforderlichenfalls unter Zuhülfe- 
nahme der Massenausfuhr —  zu 
überwinden. Mit anderen Worten, 
der Fortschritt müsse im Lande auf 
dem toten Punkte angelangt sein, da
mit für das Kapital ein begründeter, 
wirtschaftlich rationeller Anlaß zum 
Auswandern gegeben sei.
Die^verschiedene Entwicklungshöhe 

der Technik in Deutschland, Eng
land und Frankreich ist nach Lans- 
burgh der eigentliche Grund, warum 
die Kapitalauswanderung aus Eng
land und Frankreich in den letzten 
Jahrzehnten vor dem Kriege in so 
ungleich stärkerem Maße vor sich 
gegangen ist als die Kapitalauswan
derung aus Deutschland. Er schätzt 
die deutsche Kapitalauswanderung 
auf weniger als die Hälfte der fran
zösischen und weniger als ein Drittel 
der englischen. Deutschland ist es 
aber gelungen, einen ungleich größe
ren Teil des ihm jährlich zuwachsen
den Kapitals im Inlande zu beschäf
tigen als seine beiden westlichen 
Nachbarn. „Das will aber nichts an
deres besagen, als daß es Deutsch
land in weit höherem Grade als jene 
Länder fertig gebracht hat, die Stei
gerung des Preises der Arbeitskraft, 
welche die natürliche Folge der ge
stiegenen Kapitalbildung ist, durch 
Technik, Organisation und ange
wandte Wissenschaft zu überwinden.“

Der hohe geistige und technische 
Stand des deutschen Erwerbslebens 
habe, allen dem Seltenerwerden der 
Arbeitskraft entspringenden H e m m 
nissen zum Trotz, dem wachsenden 
Kapital eine lohnende Beschäftigung 
im Lande selbst ermöglicht. Die ge
ringe Kapitalauswanderung ist nur 
eine andere Seite der sich jetzt be
währenden wirtschaftlichen Kraft des 
deutschen Volkes.
Sobald die Technik nicht mehr im

stande ist, der durch die Kapital
fülle verteuerten Arbeitskraft höhere 
Werte abzugewinnen, als sie tech
nisch tiefer stehende Länder erzeugen 
können, weil sie geologisch oder kli
matisch im Vorteile sind, wandert das 
Kapital nach diesen durch die Na
tur begünstigten Ländern aus. Da
bei sind die Löhne der in Betracht 
kommenden Länder ein wichtiger, 
aber keineswegs ein entscheidender 
Faktor. Bevorzugt werden vielmehr 
trotz höherer Löhne solche Länder, 
wie die Vereinigten Staaten von Ame
rika, in denen das Kapital eine ähn
liche Technik und Organisation des 
Geldwesens vorfindet.
Die Bankorganisation selber kann 

zwar die wirtschaftlichen Gesetze 
nicht ändern, aber sie kann die Ver
hältnisse, unter denen sie wirken, be
einflussen. Bei stark entwickelter Ka
pitalanhäufung kann so das Bank
kapital ein Bedürfnis haben, Geld 
auszuführen, obwohl noch wichtige 
Gebiete des Erwerbslebens des eige
nen Landes kapitalbedürftig sind. Das 
Bankkapital hat die Aufgabe, seine 
eigenen Kunden zu schützen, in ihre 
wirtschaftlichen Bedingungen nicht 
störend eingreifen zu lassen. Die 
Kartelle wirken als neuzeitliche U m 
gestaltung des Zunftgedankens in 
gleicher Richtung. In Krisenzeiten 
ist dieses Bestreben besonders stark. 
Deshalb wird Kapital ausgeführt, ob
wohl noch reichlicher Bedarf an sol
chem im Lande vorhanden ist, weil 
eben nur diejenigen Unternehmungen, 
die das Bankkapital für kreditwürdig 
hält, mit Kapital gesättigt sind.
Wenn man als Vorteil der Kapital

ausfuhr hervorhebt, daß dadurch der 
heimischen Industrie Aufträge aus 
dem Auslande zufließen, übersieht 
man, daß sie in weit höherem 
Grade beschäftigt werden kann, 
wenn das Kapital im Inlande ver-
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blieben wäre, was aber z. B. auf 
die elektrotechnische Industrie nicht 
zutrifft. Auch die für die Ka
pitalausfuhr geschaffenen Einrichtun
gen neigen schließlich dazu, aus
einem Mittel zum Zweck Selbst
zweck zu werden. Die Regierung 
könne allerdings die hiernach wenig 
wünschenswerte Kapitalabwanderung 
hemmen, indem sie dem Kapital, das 
nicht von selbst neue technische M ö g 
lichkeiten, wie z. B. die Steigerung 
der landwirtschaftlichen Erzeugung 
etwa durch künstliche Regenerzeu
gung und Durchwärmung des Bo
dens, Erzeugung künstlichen Stick
stoffs aus der Luft usw., unterstütze, 
an die Hand gehe.
Die Zukunftsaussichten seien für 

Deutschland günstig, während an
dererseits der Aufschwung Amerikas 
stark übertrieben werde. Amerika 
habe nämlich durch seine Kriegsliefe
rungen für die halbe Welt am Krieg 
so stark teilgenommen, daß es die 
Kriegsteuerung mit allen Schädigun
gen des Wirtschaftslebens ins Land 
eingeschleppt habe.
Das Gesamtergebnis dieser beach

tenswerten, klaren und übersicht
lichen, unter vollständiger Beherr
schung des umfangreichen Stoffes ge
schriebenen Einzeluntersuchung ist, 
daß auch für das Kapital der alte
Spruch gilt: „Bleibe im Lande und 
nähre Dich redlich!“

Dr. CI. Hei ß.
Der Wiederaufbau unserer Handels

flotte. Das Eintreten des Kriegszu
standes im August 1914 traf unsere 
Handelsflotte unerwartet, und so kam 
es, daß die meisten deutschen Han
delsschiffe damals auf Fahrt waren. 
Es glückte nur etwa 40 vH der Schiffe 
unserer rund 5 Millionen Brutto
registertonnen umfassenden Handels
flotte, heimische Häfen zu erreichen; 
etwa 40 vH sind in Feindeshand ge
fallen oder gefährdet, und die übri
gen 20 vH liegen in neutralen Häfen; 
auch hier könnten noch manche Schä
digungen eintreten.
Bei der ungeheuren Bedeutung, die 

unsere Handelsflotte nach dem Kriege 
für unser Wirtschaftsleben haben 
wird —  muß sie es uns doch ermög
lichen, tunlichst bald unsere geleer
ten Rohstofflager wieder zu füllen 
und die zerrissenen Handelsverbin
dungen anzuknüpfen— , ist es eine der

wichtigsten Aufgaben, für den raschen 
Wiederaufbau Sorge zu tragen.
Da der einzelne Reeder nicht in 

der Lage ist, ohne Unterstützung des 
Staates seine verlorenen Schiffe durch 
Neubauten zu ersetzen, da die Er
zeugungspreise stark gestiegen sind 
und die deutschen Reeder sich 
auch auf einen scharfen kostspieli
gen Wettkampf mit den Schiff
fahrtsgesellschaften neutraler und 
feindlicher Staaten, die sich durch 
die gewaltigen Kriegsgewinne im 
Frachtgeschäft finanziell außerordent
lich gekräftigt haben, gefaßt machen 
müssen, so entschloß sich die Reichs
regierung, hier tatkräftig mitzuar
beiten.
Es wurde dem Reichstag ein Ge

setzentwurf vorgelegt, durch den der 
Reichskanzler ermächtigt wird, den 
Eigentümern von Schiffen, die nach 
dem 31. Juli 1914 durch Maßregeln 
feindlicher Regierungen verloren ge
gangen oder erheblich beschädigt 
worden sind, eine finanzielle Bei
hülfe für den Wiederaufbau zu ge
währen; ebenso sollen Gelder zur 
Deckung der Aufwendungen für In
standhaltung des Schiffes, für Hafen
liegeunkosten, sowie zur Entlohnung 
und für den Unterhalt der Schiffs
besatzung, die dadurch notwendig ge
worden sind, daß das Schiff infolge 
des Krieges in deutschen Schutzge
bieten oder in außerdeutschen Län
dern festgehalten oder an der Fort
setzung der Reise gehindert worden 
ist, gegeben werden. -
Ein Schiff, zu dessen Bau eine 

Beihülfe aus Reichsmitteln gewährt 
wird, darf innerhalb von 10 Jah
ren nach seiner Instandsetzung nur 
mit Genehmigung des Reichskanzlers 
an Ausländer verkauft werden. Das 
Gleiche gilt für die Miet- und Fracht
verträge von Gütern, die für solche 
Schiffe mit Ausländern abgeschlossen 
werden. Die Beihülfe wird auf Vor
schlag eines Reichsausschusses ge
währt werden.
Der Ersatz der Schifffsverluste soll 

durch Neubau oder durch den An
kauf von Schiffen fremder Flaggen 
möglichst rasch durchgeführt werden. 
Die Beihülfe soll in erster Linie für 
Frachtschiffe und zur Beschaffung von 
Personendampfern nur dann, wenn 
diese zugleich in erheblichem U m 
fang zur Güterbeförderung dienen, 
Verwendung finden.-
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W E L T W I R T S C H A F T .
Die Türkei als Bautnwollerzeugongs- 

land. Die Frage der Rohstoffbeschaf
fung für eine unserer ältesten und 
bedeutsamsten Industrien, nämlich für 
die Baumwolle verarbeitende, tritt, je 
länger der Krieg dauert, desto mehr 
in den Mittelpunkt allgemeiner Auf
merksamkeit. Die Einfuhr von Roh
baumwolle im Frieden ist recht be
trächtlich. Wir führten im Jahre 1913 
521 128 t im Werte von rd. 30 Mill. 
M  rohe Baumwolle und Baumwotl- 
abfälle ein. Leider kommt die Roh
baumwolle zum allergrößten Teil aus 
Ländern, die uns jetzt feindlich ge
genüberstehen; lieferten doch 1909 
die Vereinigten Staaten 13,829 Mill. 
Ballen (zu 500 Pfd.), Ostindien 4,665 
Mill. Ballen und alle übrigen Länder 
nur 3,063 Mill. Ballen dem Weltmarkt.

Es ist aus diesem Grunde schon 
rein aus wirtschaftlichen Gesichts
punkten heraus sehr wünschenswert, 
daß wir in der Türkei, einem uralten 
Baumwollkulturland, die Erzeugung 
dieses Rohstoffes nach Kräften för
dern. Die Aussichten, daß die Türkei 
wieder in größerem Umfang als 
Baumwollieferer am Weltmarkt auf- 
tritt, sind recht günstig. Die Baum

wolle wird schon seit vielen Jahr
zehnten in Kleinasien angebaut und 
ist vielleicht dort überhaupt hei
misch; trotzdem wird gegenwärtig 
in der Türkei nur wenig und nicht 
erstklassige Baumwolle geerntet.
Die Baumwollpflanze verlangt zu 

ihrem Gedeihen gleichmäßige Tem
peratur, starke Sonnenbestrahlung, 
mäßigen Regen und Bewässerung und 
lockeren Boden. Diesen Bedingungen 
genügen zahlreiche Landstriche der 
Türkei, in denen die Baumwollkul- 
tur schon besteht und erweitert wer
den könnte, oder wo die Neuan
pflanzung möglich und aussichtsreich 
wäre.
Die Baumwolle wird gegenwärtig 

vor allem im Hinterland von Smyrna, 
dem W  i 1 a j e t A i d i n (s. Abb.), 
das durch die Flüsse Gediz-Tschai, 
den großen und den kleinen Meander 
(Menderes) bewässert wird, angebaut. 
Hier sind es hauptsächlich die Orte 
Aidin, Seraikoi, Denislii, Demirdschik, 
Manissa, Kassaba und Kula, sowie 
das Bakyrtat mit Bergama, Kirka- 
gatsch und Akhissar, in deren 
Umgebung Baumwollbau betrieben 
wird. Nächst diesem Gebiet ist
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das Wilajet A d a n a  ein wich
tiges Baumwolland. Adana, Mersina. 
Tarsus sind Orte, die für die Kultur 
von Wichtigkeit sind. In der Provinz 
A n g o r a  wird ebenfalls vereinzelt 
Baumwollbau betrieben. Des weite
ren kommt Syrien mit Alexan- 
drette und Aleppo längs der Damas
kusstraße bis Marasch en Nomän, 
im Norden in der Nähe von Besni 
und östlich in der Gegend von Urfa 
in Frage. M e s o p o t a m i e n  dürfte 
namentlich nach Vollendung der ge
planten Bewässerungsanlagen auch 
nach dieser Richtung hin gute Aus
sichten haben.
Die Erträgnisse der türkischen 

Baumwollkultur sind bisher noch ver
hältnismäßig gering. Auch sind die 
Angaben besonders in früheren Jah
ren recht unsicher und schwankend; 
da sich die Ausfuhrziffern nicht mit 
den Erzeugungszahlen decken, weil 
ein nicht unbeträchtlicher Eigenver
brauch der Türkei hier mitspielt, so 
läßt sich auch aus diesen Zahlen der 
Umfang des türkischen Baumwollan
baues nicht genau angeben. In den 
siebziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts sollen im Aidin-Gebiet 
allein etwa 75000 Ballen zu 205 kg 
erzeugt worden sein. Nach den deut
schen und österreich-ungarischen Kon
sulatsberichten wurden 1901 35000, 
1910 45000 und 1914 (unter der Nach
wirkung des Balkankrieges) wieder 
nur 30000 Ballen erzeugt1)- Andere 
Quellen nennen bedeutend höhere 
Zahlen. Die Anbaufläche wurde 1909 
auf 15 000 ha geschätzt. Für 1916 
wird angegeben, daß die Ernte im 
Adanabezirk etwa 50000 Ballen be
tragen habe.

Für die Ausfuhr bleiben davon, 
vorausgesetzt, daß die Zahlen rich
tig sind, jedoch nur etwa 30 000 
Ballen übrig, da 6250 Ballen als 
Zehnt für die Bedürfnisse der Re- 
ierung und des Heerwesens und der 
est für die im Lande befindlichen 

Spinnereien nötig wird. Der Preis 
beträgt gegenwärtig 400 Kronen für 
100 kg ab österreichische Grenze, ge
genüber 120 bis 160 Kronen frei 
Triest im Frieden.
Aber mag der Emteertrag auch 

im Verhältnis zu den Bedürfnissen

J) Vergl. C. A. Schaefer, West- 
anatolische Baumwolle. Weltwirt
schaft Januar 1917.

der Mittelmächte nur klein sein, so 
weist doch alles darauf hin, daß 
durch zielbewußte Arbeit hier noch 
viel erreicht werden kann. Die tür
kische Regierung hat die Bedeutung 
des Baumwollanbaues eingesehen und 
fördert ihn nach Kräften. So wurde, 
um den Baumwollhandel zu heben, 
von der Regierung eine eigene K o m 
mission unter dem Vorsitz des Bau
tenministers Haladjian Effendi einge
setzt. Die Hauptbemühungen gehen 
gegenwärtig dahin, die Kultur der 
einheimischen Baumwolle, „Yerli“ ge
nannt, zu verbessern und auch An
bauversuche mit anderen namentlich 
amerikanischen und turkestanischen
Sorten zu machen. Besonders die 
Landwirtschaftskammer von Smyrna 
hat auf diesem Gebiet eine höchst 
anerkennenswerte und erfolgreiche 
Tätigkeit entfaltet. Tatkräftige Arbeit 
haben auch die Deutsche L e 
vante - Baumwollgesellschaft 
und ihr Tochterunternehmen, die 
Anatolische Industrie- und 
Handelsgesellschaft, in zwölf
jähriger Kulturarbeit geleistet. Diese 
Gesellschaften brachten besonders
neuzeitliche Maschinen und Arbeits
verfahren zur Anwendung. Sehr ge
fördert werden dürfte der Baumwoll
bau auch mit dem fortschreitenden
Ausbau der Bagdadbahn und der 
Durchführung der großen Bewässe
rungspläne im Lande. Trotzdem wird 
zu vollen Erfolgen noch langjährige 
ernste Arbeit notwendig sein.
Neben dem Baumwollhandel be

steht in der Türkei eine immer
hin bemerkenswerte Baumwollindu
strie. In Smyrna arbeiten neben an
deren kleineren Betrieben zwei ziem
lich große Baumwollspinnereien : die 
Compagnie industrielle du Levant und 
die Société anonyme ottomane de 
manufacture de Smyrna. Die erstere 
ist eine belgische Gesellschaft mit 
2,5 Mill. Fr Kapital und hat ihren 
Sitz in Brüssel; sie hat 30 000 
Spindeln, beschäftigt 1000 Arbeiter 
und verbraucht jährlich etwa 7000 
Ballen. Die letztere wurde 1911 mit 
einem Kapital von 40 000 £  als 
T  ochtergesellschaft des englischen 
Teppichtrustes in Smyrna The Orien
tal Carpet Manufacturera, Ltd. ge
gründet ; hier werden 400 Arbeiter be
schäftigt. Wie es für Deutschland 
wichtig ist, den türkischen Baum
wollanbau zu fördern, so dürfte es 
auch für den deutschen Kapitalmarkt
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ersprießlich sein, diese junge Indu
strie zu unterstützen, die, ohne daß 
daraus ein ernster Wettkampf für die 
deutsche Textilindustrie zu befürch-

ten wäre, unter Einvvirkung des 
neuen türkischen Industrieförderungs
gesetzes gute Entwicklungsaussichten 
hat. G- S.

K U N S T .  K U L T U R  U N D  T E C H N I K .
Die Kerspetalsperre als Naturschutz

gebiet1)- In den Jahren 1909 bis 1912 
wurde von der Stadt Barmen, um 
Trinkwasser zu beschaffen, im Kerspe- 
tal bei Ohl-Rönsahl in den Kreisen 
Wipperfürth und Altena ein großer 
Stausee geschaffen. Der See kann 
15 Mill. cbm Wasser fassen und ist 
an der Staumauer 27,5 m  tief. Das 
gesamte Gebiet um den neuen See 
ist eingefriedigt und besteht neben 
Wiesenfluren aus rd. 250 ha altem 
Waldbestand; etwa 80 ha wurden 
neu aufgeforstet. Kiefern und Eichen 
von einem Umfang bis zu 1,80 m  
kommen dort vor; außerdem sind 
Rotbuchen, Birken, Eschen, Erlen und 
Faulbäume, sowie Hülsen (Stechpal
me») als Unterholz anzutreffen. Zwei 
landschaftlich besonders bemerkens
werte Gebiete von 22,5 und 18,6 ha
J) Mitteilungen des Bergischen 

Komitees für Naturdenkmalpfiege 
Heft 2/3.

Fläche sind zum eigentlichen Natur
schutzpark ausersehen worden und 
der Aufsicht des Bergischen Komitees 
für Naturdenkmalpfiege unterstellt. 
Die ungestörte Lage hat schon manche 
Vogelarten, die sonst in der Gegend 
nicht mehr Vorkommen, wie Kiebitze, 
Häher, Turmfalken, Bussarde und 
Reiher, zum Niederlassen bewogen. 
Auch die Moos- und Pilzflora gedeiht 
wegen der herrschenden Feuchtigkeit 
im Naturschutzpark besonders gut.
Damit der Pflanzenwuchs und das 

Tierleben sich ungestört entwickeln 
können, trägt die Stadt Barmen 
Sorge, daß keine Störungen und Ver 
änderungen Vorkommen; so darf bei
sielsweise kein Holz gelesen und ge
schlagen werden.
Es ist sehr anerkennenswert, daß 

hier dem Naturschutz eine so große 
Fläche gewidmet wurde, und daß die 
Ausführung eines technischen Bau
werkes dazu die Veranlassung gab.

Hür die Redaktion verantwortlich D. Meyer in Berlin, für die Inserate K. Spiegel, Charlottenburg 
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