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The Relevance of the Theory of Comparative 
Advantage under Modem Conditions 

The theory of comparative cost 

A VERY large part of classical, neo-classical and modern theory of 
~ international trade is based on the doctrine of Comparative Cost 
or Comparative Advantage as originally presented in Chapter VII 
of David Ricardo's Principles of Political Economy (first edition 1817). 
Ricardo's celebrated wine and cloth example is still quoted in almost 
every western textbook or treatise on international trade. 

I t runs as follows: in England a gallon of wine costs 120 hours of 
work and a yard of cloth 100 hours of work, while in Portugal the 
cost is 80 and 90 hours respectively for wine and cloth. Portugal thus 
has an absolute advantage over England in the production of both 
commodities. But it has a comparatively greater advantage in wine 
than in cloth, for without trade a gallon of wine costs only 0·88 
(80/90) yards of cloth in Portugal, while in England the price is 
1·2 (120/100). Conversely, cloth is comparatively cheap in England. 
When trade is opened, transportation cost aside, a common inter
national price of wine in terms of cloth intermediate between the 
high price in England and the low price in Portugal, say of one yard 
of cloth per gallon of wine, will result. It is clear that at these 'terms 
of trade' (I : I) both countries will make a profit: for each 1·2 yards 
of cloth which it exports England receives 1·2 gallons of wine in 
exchange while at home it gives up the production of only I gallon. 
And Portugal receives for each gallon of wine 1 yard of cloth while it 
gives up only 0·88 yards. 

This example is, of course, greatly oversimplified, but in the classical 
and modern literature the simplifying assumptions have been gradually 
replaced by more realistic ones and thus the theory has become, or so 
it is hoped, a more adequate model of the real world. The labour 
theory of value underlying Ricardo's model has been dropped and 
the modern theory of general equilibrium substituted. The theory 



has been generalized for any number of commodities and countries, 
transportation cost was introduced and the law of increasing (or 
decreasing) cost has taken the place of constant labour cost. In the 
Heckscher-Ohlin version the theory of international trade is stated 
in terms of many factors of production: many different grades of 
labour, a great variety of land, climate and other natural resources, 
capital, entrepreneurship, &c. I Dynamic factors, growth and develop
ment, changes in technology and in factor supply have been introduced, 
and with the help of the principles of modern welfare economics the 
precise meaning and limitations of the statement that with trade every 
country is, or at least can be, better off than without trade have been 
defined and clarified. On a more technical level, modern mathe
matical and econometric methods of analysis, including linear pro
gramming, input-output analysis and activity analysis have been 
systematically applied. While in the old classical theory the doctrine 
of comparative cost occupied a special place outside and apart from 
the general body of the classical theory-because of the inapplicability 
of the labour theory of value to international trade in view of the 
absence of mobility of labour as between countries-today the 
theory of international trade and the doctrine of comparative cost 
have been completely assimilated into the general body of economic 
theory.2 

Thus a complicated theoretical structure, or system of interrelated 
structures, has been created. But the family resemblance of the 
modern version or versions with their Ricardian prototype is un
mistakable, just as a modern Cadillac or Rolls Royce belongs to the 
same family as the Model T Ford. 

It is true that the free-trade conclusion which the classical writers 
drew from the theory of comparative cost has been more and more 
qualified by modern writers. But it should be remembered that even 
the early classical writers were aware that there exist exceptions from 
the rule that free trade is the best policy. Thus the theoretical validity 
of the infant-industry and terms-of-trade argument for a certain 
amount of protection was clearly recognized by John Stuart Mill or 

I It is now generally agreed that there is no conflict between comparative cost and the 
Heckscher-Ohlin theory-each being a special case of general equilibrium theory. The 
Heckscher-OhIin theory is on the whole more general because it recognizes a multitude 
of factors, but on the other hand it assumes that factors are qualitatively the same in dif
ferent countries, which is emphatically not true in all cases. 

2 In this process of assimilation the theory of international trade has often forged ahead 
and has been the instigator and inventor of new analytical instruments which were then 
taken over by general economic theory. 
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even earlier. In the modern theory the exceptions from the rule have 
become more numerous and far-reaching. 

It is interesting to observe that in the Socialist countries in Eastern 
Europe, including the U.S.S.R., more and more attention is given to 
the advisability of using the principle of comparative cost, or some
thing coming close to it, for the ordering of international trade of 
the centrally planned countries among themselves as well as between 
them and the rest of the world, instead of the less-efficient methods 
now in use. 1 

In the following analysis I shall, however, confine myself to the 
conditions of the Western world and reference will be made only to 
the Western literature. 

The basic postulates of the theory of comparative cost 

The logic of the comparative-cost theory, if properly stated, is 
unassailable. Any rationally and efficiently organized economy, 
whether of the individualistic-markei- type or centrally planned, would 
organize its international trade in accordance with the canons of 
comparative cost. In other words, the theory is correct on its own 
assumptions and those who reject it must do so on the ground that 
the assumptions are not sufficiently descriptive of the real world. 

As I said above, in the original Ricardian statement the model was 
greatly oversimplified, but the simplifications were progressively and 
drastically reduced by the work of many theorists of international 
trade during the almost IS0 years since the appearance of Ricardo's 
Principles. 

But no theory, however complicated and refined, can offer more 
than a simplified or idealized picture of the infinite complexities of 
the real world. Some deviations of the assumptions from the facts 
are unavoidable but the assumptions must not be wildly unrealistic, 
if the theory is to have explanatory value. 

What are, then, the specific assumptions of the theory of comparative 
cost? It is not, as is often maintained, completely free mobility of all fac
tors of production inside each country or even free mobility of labour 
as implied by the Ricardian example. Clearly, many factors of produc
tion are not mobile and even labour's occupational and geographic 
mobility is severely restricted, especially in the short run. Hence a 
theory that assumed perfect mobility of all factors between regions 

I For a good discussion of this trend see Alan A. Brown, 'Centrally-Planned Foreign 
Trade and Economic Efficiency', The American Economist, vol. v, no. 2, November 1961. 
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and industries would be hopelessly unrealistic. In point of fact, 
however, there always exists a certain degree of mobility of factors 
of production. An economy completely lacking the capability of 
reallocating factors of production (complete immobility of factors) is 
difficult to visualize. It would be an economy capable of producing 
only one single combination of goods (the production-possibility 
curve having shrunk to a single point). But the theory would be 
applicable to that strange world. I 

What the, theory really assumes is competition and flexibility of 
prices and wages-in the ideal case perfect competition implying 
perfect flexibility of prices. The other basic assumption is absence 
of 'external economies' and 'diseconomies' in the broad sense. It can 
be shown that under these assumptions market prices of commodities 
are equal to the marginal cost of production; factor prices (including 
wages) are equal to the marginal productivity of the factor; factors 
that can move, fetch the same price (receive the same wage) in each 
occupation (allowing for cost of transfer and factor preference for 
work in different occupations); and lastly and most importantly 
commodity prices and private (marginal) cost reflect faithfully social 
cost usually interpreted as social opportunity cost. 2 If one unit of 
Commodity A has the same value (at market prices) as four units of 
Commodity B, the society can produce four units of B if it gives up 
one unit of A or vice versa. It should be observed that the assump
tion of perfect competition implies wage flexibility and assures full 
employment. This is now generally recognized even by most Key
nesian writers. 

Deviations from the ideal conditions 

Now it is clear that the 'ideal' assumptions-perfect competition 
and absence of external economies-are never fully realized. There 
always exist monopolies, oligopolies and other types of imperfections 
of competition, wage rigidity, price inflexibility and the like as well 
as external economies and diseconomies. But the mere reference to 
the large number and pervasiveness of those 'impurities' does not in
validate the theory. This is true especially in view of the fact that 

1 It would be the theory of barter with fixed quantities of goods, which has been worked 
out long ago and is part and parcel of general economic theory. 

2 It complicates things, but does not change anything essential, if instead of 'social oppor
tunity' cost we say 'real' cost, as some writers insist. Whatthey have in mind is that allowance 
must be made also for certain imponderables, such as differential 'attractiveness' or 'irk
someness' of work in different industries which would find expression in wage differentials 
even for perfectly mobile labour of identical skill. 



international trade is likely to diminish or reduce some of the imper
fections. Thus industrial or business monopolies and oligopolies tend 
to be undermined by freer trade; free trade is :the best anti-monopoly 
policy. Only if those imperfections are large, persistent and not 
distributed at random do they become fatal for the theory. 

I shall now discuss the concrete types of deviations from the assumed 
'ideal conditions' that have been mentioned in the literature as making 
the theory of comparative cost inapplicable to agricultural production 
and trade. I shall discuss these under the headings 'Monopolies and 
oligopolies in industry', 'Adverse trend in terms of trade', 'Disguised 
unemployment', 'Technological external economies', 'Dynamic 
external economies'. Since a large part of world trade consists of an 
exchange of agricultural (or more generally, primary) products, those 
deviations or aberrations may occur either in the agricultural or in the 
industrial sector. 

In one very important respect conditions in agriculture are espe
cially favourable for the applicability of the theory of comparative cost. 
What I have in mind is that in agriculture more than in any other 
producing sector free competition between a large number of com
paratively small producing units is still the rule, except where govern
ments enforce prices higher (or occasionally lower) than the free 
competitive market price. But the economics of farm price support 
schemes or any other types of government-managed or controlled 
agriculture and their impact on international trade is not the subject 
of the present paper. 

Monopolies and oligopolies in industry 

I t is often asserted that agricultural exporters are as a rule faced 
with monopolistic or oligopolistic sellers of finished manufac
tures. This is said to be one of the reasons of the alleged fact that 
the terms of trade of less-developed countries have shown a secular 
tendency to deteriorate. Whether such a tendency really exists, I shall 
discuss later. At this point, I am only concerned with the assertion 
that business or labour monopolies keep prices of manufactured goods 
artificially high. This theory has been expounded in numerous 
publications of the U.N. Economic Commission for Latin 
America (ECLA) and has been repeated many times.! In the ECLA 

I See, for example, The Economic Development of Latin America and its Principal 
Problems, ECLA, New York, 1950, passim; or N. Kaldor, 'Stabilizing the Terms of Trade 
of Underdeveloped Countries' (mimeographed paper submitted to Rio de Janeiro Con
ference organized by Yale University, January 1963). 
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publication the argument is that pricing policies of employers and 
pressures from labour unions in industries in the industrial countries 
keep prices up in the face of declining cost due to technological pro
gress. Thus the fruits of progress are not passed on to the con
sumer but are absorbed by rising wages and profits. 

This argument confuses absolute and relative prices. It is, of course, 
true that progress usually takes the form of rising money wages and 
stable price levels (or rising price levels and faster rising wages) 
rather than stable money wages and falling prices. But this is a state
ment concerning the overall price level, including prices of primary 
materials and agricultural products, and is quite compatible with 
competition. It does not prove anything concerning relative prices 
of industrial goods and agricultural products (or primary products). 

Kaldor says flatly 'that the underdeveloped countries are confronted 
by monopolistic markets in their purchases of manufactured goods, 
where prices are kept at higher than competitive levels by international 
private cartels or simply by the absence of price competition among 
producers operating in imperfect markets'. I The author does not give 
any evidence or quote sources where such evidence could be found. 
Complaints can, of course, be cited, mainly of earlier periods, about 
international cartels in certain industrial sectors. Few such com
plaints have been heard, however, in recent years for the simple 
reason that international competition in the field of industrial pro
ducts of every description (consumer goods as well as capital equip
ment) has become exceedingly keen. While during the immediate 
post-war years the U.S. had a 'monopoly'-I put it in quotes because 
U.S. industry never acted or had a chance to act monopolistically
for the quick delivery of many industrial products, today it has to 
compete with industries in a dozen Western European countries, in 
Japan, for some products with industries in Russia, Czechoslovakia, 
East Germany, and in a few cases with the rising industries in some of 
the developing countries themselves. 

To summarize, there is a lot of competition in industrial products 
in international markets. 2 Less-developed countries (and for that 
matter developed countries) do suffer, however, from high, often 
exorbitantly high, monopoly prices charged by highly protected and 
in most cases extremely inefficient domestic industries, both private 

I Loc. cit., p. II. 
2 This is strikingly proved by the low prices at which all sorts of industrial products are 

available in every one of the few free trade oases around the world-such as Hong Kong, 
Gibraltar, and some international airports. 
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and government operated. It would be easy to cite examples of scores 
of industrial products (including shipping services) produced and sold 
in less-developed countries at costs and prices several times as high 
as the prices at which the same or better quality products (or services) 
could be obtained from abroad. 

Adverse trend in terms of trade 

I now come to the alleged secular tendency of the terms of trade to 
deteriorate for agricultural and primary products which in the litera
ture is often referred to as the 'Prebisch-Singer thesis'. 1 If such a 
secular trend really existed, it would not necessarily be in contradic
tion to the theory of comparative cost. It would represent a continu
ing change in the comparative-cost situation and if this change does 
not come all of a sudden but goes on gradually it is not clear why pro
ducers should not gradually adjust to it. 

It is a fact, however, that the authors of the theory that such a ten
dency exists regard it as a criticism of the classical theory. They 
evidently assume, although that is not made quite clear let alone 
proved, that private producers not only do not foresee such changes 
but for one reason or the other also fail to adjust, or adjust only in
completely and belatedly after the change has occurred. Policy 
makers, on the other hand, alerted by their economic advisers, are 
assumed to foresee well in advance such changes, their speed and mag
nitude, and to be able to take the necessary (protectionist) measures 
for speedy and correct adjustment. 

The main reason for the change in the terms of trade (apart from 
the alleged monopolistic structure of the markets of industrial pro
ducts mentioned above) is the operation of 'Engel's Law' which states 
that the percentage of consumer income spent on food is a decreasing 
function of income. 

I t is very interesting to observe that there exists a school of thought 
that teaches the exact opposite of the Prebisch-Singer doctrine
namely, that the terms of trade must inexorably turn against the 
industrial countries because of the operation of the law of diminishing 
returns in agriculture (and extractive industries). This theory goes 
back to Ricardo (and earlier writers) and has had a strange fascination 
for British economists. A. Marshall and J. M. Keynes greatly worried 

1 Raul Prebisch is the author of the ECLA pamphlet quoted above. The just-mentioned 
pamphlet was largely based on Relative Prices oj Exports and Imports oj Under-developed 
Countries, U.N., 1949. These two U.N. documents are the basic sources of the theory. 

7 



about the British terms of trade and in our time Austin Robinson has 
taken up the theme. 1 

It hardly needs lengthy arguing that Ricardo's pessimism and 
Marshall's and Keynes's worries (not to mention Jevons's fore
bodings of disaster) have proved entirely groundless. But the oppo
site view-the Prebisch-Singer thesis-is equally untenable. Modern 
research has clearly demonstrated that no secular tendency one way 
or the other can be found in the statistical record. Z 

The latest careful, statistical analysis of price trends in international 
trade is contained in Robert E. Lipsey's important book, Price and 
Quantity Trends in the Foreign Trade of the U.8. 3 This study, carried 
out with the extreme care about the reliability of the basic data, 
statistical methods and theoretical analysis which one expects from 
a National Bureau publication, reaches the following conclusion: 

Two widely held beliefs regarding net barter terms of trade found no con
firmation in the data for the United States. One is that there has been a sub
stantial long-term improvement in the terms of trade of developed countries, 
including the United States; the other, that there has been a significant long
term deterioration in the terms of trade of primary as compared to manufactured 
products. Although there have been very large swings in U.S. terms of trade 
since 1879, no long-run trend has emerged. The average level of U.S. terms of 
trade since World War II has been almost the same as before World War I. 4 

I A large part of the literature was recently reviewed by T. Morgan, 'Trends in Terms 
of Trade and Their Repercussions on Primary Producers', in Intemational Trade Theory 
in a Developing TVorld, ed. by Roy Harrod, International Economic Association, London, 
1963, pp. 52-95. Robinson's paper (not mentioned by Morgan), 'The Changing Structure 
of the British Economy', appeared in the Economic Journal, Sept. 1954. The most extreme 
position was taken by W. S. Jevons in his gloomy book The Coal Question. An Enquiry 
Concerning the Progress of the Nation and the Probable Exhaustion oj the Coal Mines, 1st 
ed., London, 1865. (See esp. chapter xiii of the 3rd ed., edited by A. W. Flux, London, 
1906.) Keynes related that Jevons had the courage of his convictions. He 'laid in such large 
stores not only of writing-paper, but also of thick brown packing paper, that even to-day 
[1936], more than fifty years after his death, his children have not used up the stock he left 
behind him of the latter; though his purchases seem to have been more in the nature of a 
speculation than for his personal use, since his own notes were mostly written on the backs 
of old envelopes and odd scraps of paper, of which the proper place was the waste-paper 
basket'. Keynes's Essays in Biography, new edition, with three additional essays edited by 
Geonrey Keynes, New York, 1951, p. 266. 

2 See esp. C. P. Kindleberger, The Terms oj Trade: A European Case Study, New 
York, 1956; P. T. Ellsworth, 'The Terms of Trade between Primary Producing and 
Industrial Countries', Inter-American Affairs, summer 1956; T. Morgan, 'The Long 
Run Terms of Trade between Agriculture and Manufacturing', Econometrica, 1957. 
I myself have attempted to review the whole problem and to give a comprehensive 
criticism of the Prebisch thesis in 'Terms of Trade and Economic Development', in 
Economic De'velopment for Latin America, edited by H. S. Ellis, International Economic 
Association, London, 1961, pp. 275-303, and in International Trade and Economic Develop
ment, National Bank of Egypt, Cairo, 1959. 

3 A Study by the National Bureau of Economic Research, New York, published by 
Princeton University Press, 1963. 4 Ibid., p. 76. 

8 



Lipsey goes on to say that the U.S. 'terms of trade have been improv
ing quite steadily since 1951'. This reflects a deterioration of the 
terms of trade of the less-developed countries. I This deterioration is 
regrettable but it has not been catastrophic as was the deterioration 
during the Great Depression of the 1930's. It does not constitute a 
trend but a reaction to the exceptionally favourable terms which pre
vailed as a consequence of the Korean War and massive American 
stockpiling in the early 1950's, and had come to an end in 1962. 

Let me summarize: no secular tendency for the terms of trade to 
move one way or the other has become visible so far and there is no 
theoretical presumption that it will in the future. But even if it did 
happen, it would imply no more than a change in the pattern of the 
comparative cost which may be detrimental for certain countries, but 
would by itself not abrogate or contradict the theory of comparative 
cost. 

Disguised unemployment 

If it were true that in many countries there exist large masses of 
agricultural disguised unemployment or surplus labour, we would 
have a serious deviation from the 'ideal conditions' postulated by the 
comparative cost doctrine. 

The idea of disguised unemployment was probably introduced for 
the first time into the theory of development of backward countries 
by Professor P. N. Rosenstein-Rodan in his famous article 'Problems 
of Industrialization of Eastern and South Eastern Europe' and was 
then taken over and elaborated by Ragnar N urkse in his celebrated 
book, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. 2 

These writers claim that in the densely populated countries of south
eastern Europe and south-east Asia and Egypt 20-25 per cent of the 
labour force could be removed from the land without causing any 
reduction in output even assuming that there does not occur a simul
taneous improvement in the methods of production such as increased 
application of capital (machinery, fertilizers, &c.), improved skills 
and knowledge of the farmer, change in social structure, pattern of 
ownership and so on. This proviso is important because with these im
provements it is of course always possible to increase output per worker. 

I For details see World Economic Survey I962, Part I, The Developing Countries in World 
Trade, United Nations, 1963. 

2 Rosenstein-Rodan's paper appeared in the Economic Journal, June-Sept. 1943, and 
has been reprinted many times. Nurkse's book was published in Oxford by Blackwell, 
1953· 
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Disguised unemployment thus means zero marginal productivity of 
labour. This implies an inefficient distribution of the labour force 
and means that market prices do not accurately reflect social cost. 
Concretely, if there exists disguised unemployment in agriculture, it 
follows that in the market agricultural products are overpriced and 
industrial products under-priced. Very often the conclusion is then 
drawn that any measure that artificially stimulates industry (import 
restrictions, direct subsidies, government operation of industry at 
a deficit) will bring about an increase in industrial production without 
causing any decline in agricultural output. This seemingly impossible 
feat is said to be accomplished by drawing disguised unemployed 
from agriculture into productive employment in industry. 

It should be observed that the policy conclusion that import com
peting industries can be developed without any reduction in output 
in the export sector or elsewhere would be incorrect even if there 
really existed much disguised unemployment in agriculture. The 
reason is that an industry cannot be operated with unskilled labour 
alone-it also needs capital and skilled labour, which are always scarce 
in less-developed countries. I 

But does disguised unemployment really exist in large quantities? 
It is fair to say, I believe, that under the cumulative impact of empiri
cal and theoretical criticism, the early enthusiasm that even in the 
absence of major social changes and improvements in agriculture large 
masses of labour can be transferred to industry without curtailing 
agricultural output has largely evaporated. 2 Viner has subjected the 
theory to a searching criticism and has expressed 'pronounced skepti
cism as to the existence on a large scale anywhere of this phenomenon 
if it is taken literally as usually defined, namely, the existence of zero 
marginal productivity of labour'. 3 Theodore Schultz has declared 

I This shows clearly that depression unemployment in developed countries is entirely 
different from the so-called disguised unemployment in less-developed countries. 

2 Typical of the disillusionment even among the early supporters of the theory is a 
remark by B. Higgins: 'The early easy optimism about transferring the disguised un
employed from agriculture to industry has disappeared. It is recognized that in many 
underdeveloped countries static disguised unemployment in agriculture is at a very low 
level. Substantial numbers could not be released from agriculture without a drop in 
production, unless the average size of holdings is increased and some degree of mech
anization introduced.' See 'Prospects for an International Economy', in World Politics, 
April 1957, p. 466. 

3 Stability and Progress in the World Economy, The First Congress of the International 
Economic Association, London, 1958, p. 50. Italics in original. See also his earlier 
article, 'Some Reflections on the Concept of Disguised Unemployment,' in Contribuifoes 
a andlise do desenvolvimento economico, Essays in Honor oj Eugenio Gudin, Rio de Janeiro, 
1957· 
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flatly that he knew of no evidence for any poor country that would 
suggest that a transfer of even a small fraction, say 5 per cent, of the 
labour force from agriculture to industry could be made without 
reducing output. 1 Berdj Kenadjian has carefully checked the original 
studies on which Rosenstein-Rodan's estimates of 25-20 per cent of 
surplus labour in eastern Europe were based as well as other statistical 
'measures' of disguised unemployment and has found them entirely 
inadequate and defective. 2 

What remains then of the theory of disguised unemployment? No 
more than the less exciting, non-paradoxical and well-known fact that 
the average and marginal productivity of labour in agriculture in poor 
countries is exceedingly low, often lower or even much lower than in 
industry. It is probably also true in many cases that the difference in 
productivity and efficiency as between industry and agriculture is 
greater in backward than in highly developed countries. 3 

The gradual rise of productivity and efficiency in agriculture is, of 
course, an essential aspect of economic development and there is 
sometimes scope for large and occasionally even spectacular improve~ 
ments resulting from comparatively small investments in material or 
human capital. 

As far as the theory of comparative cost is concerned, all this means 
is that the pattern of comparative cost changes and may be changed by 
policy measures. The dynamic aspects and alleged shortcomings of 
the theory of comparative cost in the context of a changing world are 
discussed in the next but one section. 

Technological external economies 

External economies and diseconomies are a catch-all for all those 
influences flowing from the expansion or contraction of one firm or 
industry to other firms or industries of which the market for one 

I 'The Role of Government in Promoting Economic Growth', in L. D. White, ed., 
The State of the Social Sciences, Chicago, 1956. See also his Transforming Traditional 
Agriculture, chapter 4, 'The Doctrine of Agricultural Labor of Zero Value', New Haven, 
Conn., 1964. 

2 B. Kenadjian, 'Disguised Unemployment in Underdeveloped Countries', unpublished 
Ph.D. dissertation, Harvard University, 1957. A small part of this thesis was published 
under the same title in Zeitschriftfur Nationalokonomie, vol. 21, pp. 216-23, Vienna, 1961. 
One of the basic mistakes of almost all statistical measures of disguised unemployment is 
that they make no or insufficient allowance for the extreme seasonality of agriculture. See 
also Y ong Sam Cho, 'Disguised Unemployment' in Underdeveloped Areas, with special 
reference to South Korean agriculture, University of California Press, Berkeley, 1963. 

3 The comparative backwardness of agriculture under primitive conditions was one 
of the main tenets of Friedrich List. 
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reason or the other does not take any or sufficient cognizance-non
market interactions for short. Thus the existence of 'externalities' 
signifies a 'market failure' and a deviation from the ideal conditions 
postulated by the pure model of comparative cost. 

External economies playa great role in modern development theory 
and practice and have come to cover a great variety of circumstances, 
some trivial, some important. Only the important cases and dis
tinctions can be mentioned here. 1 

Viner distinguishes between what he calls 'technological' and 'pecu
niary' external economies. According to him, pecuniary external 
economies do not constitute a deviation from the ideal conditions 
because they are reflected in market prices. The modern writers 
mentioned above claim that in the dynamic context pecuniary external 
economies become 'real', i.e. represent a market failure. 2 

Let me first discuss the technological external economies which the 
modern writers tend to interpret as a 'static' concept and then the 
so-called 'dynamic' external economies. Examples of external econo
mies can be found in agriculture as well as in industry, but it is gene
rally assumed that the latter are more important. The often quoted 
case of bees and apples is an example of an agricultural external 
economy. The apple-grower provides food for bees and the bees 
polinate the apple blossoms. But since the apple-grower cannot charge 
a bee for nectar in the blossoms or the beekeeper for the services of his 
bees, these valuable services find no expression in market prices. The 
example is not well taken. The apple-grower may well hit on the 
bright idea of keeping his own bees. More important is the case of 
a possible change in climate through deforestation or the creation of 
a dust bowl through excessive ploughing. Other examples of external 
diseconomies are the pollution of the air and water from factories. 
These surely are matters of importance which may have international 

I The concept was first introduced by A. Marshall in his Principles. Viner discussed it 
from the international trade standpoint in his Studies in the Theory of International Trade, 
New York, 1937. The most influential modern writings are P. N. Rosenstein-Rodan, 
'Problems of Industrialization of Eastern and South Eastern Europe', the Economic Journal, 
June-September 1943 (variously reprinted) ; 'Notes on the "Big Push"', in Economic 
Development for Latin America, International Economic Association, London, 1961; and 
Tibor Scitovsky, 'Two Concepts of External Economies', Journal of Political Economy, 
April 1954, reprinted in The Economics of Underdevelopment, A Series of Articles and Papers, 
edited by A. N. Agarwala and P. Singh, Oxford University Press, 1958. 

2 It should be observed that the definitions of these various concepts are not quite 
precise and uniform. In particular, it is not clear whether Rosenstein-Rodan and Scitovsky 
use the term 'pecuniary' in the same sense as Viner, although they refer to him. But this 
is not the occasion to go into this matter at greater length. 

12 



implications (if the respective industries happen to be export or im
port industries) and may affect the comparative cost situation. But 
these conditions are usually dealt with by special administrative or 
legislative action and need not be further considered here. 

The most important case of an external economy is, in my opinion, 
the creation of a skilled labour force in the broad sense, including 
supervisory and entrepreneurial labour. This case refers to industry 
and constitutes the basis of the well-known infant industry argument 
for protection. 

The argument runs as follows: an efficient industry depends largely 
on the existence of an efficient labour force of different levels of skill 
and accomplishment. Less-developed countries are short of that vital 
resource, even if it were true that there existed a large reservoir of 
disguised unemployment of unskilled labour in agriculture or else
where. But unskilled and inefficient labour can be trained. To some 
extent this can be accomplished by public education and to some 
extent through the initiative of private producers. But the training of 
unskilled labour is a lengthy and costly process and for the private 
producer it is a risky investment, because the skill of workers is not 
appropriable; there are no mortgages on labour, as Rosenstein-Rodan 
puts it. . Once the worker has acquired higher skill he will ask for a 
higher wage commensurate with his increased marginal productivity, 
or he may quit and take a job elsewhere. It is therefore justifiable 
for the government to subsidize industry either directly by grants or 
indirectly by means of import duties so as to enable the protected 
industries to employ initially inefficient and therefore expensive labour 
in the expectation that eventually an efficient, skilled labour force 
will be trained which will enable the industry after some time, possibly 
as long as a generation, to stand up to foreign competition. The pro
cess is best described as an investment in human beings, implying, 
as every type of investment does, a temporary sacrifice. The temporary 
burden stems from the fact that the products in question could be 
obtained more cheaply from abroad, so long as domestic labour has 
not reached a sufficient level of efficiency and skill. 

This, to repeat, is the familiar argument for infant industry pro
tection which has been accepted, in principle, by J. S. Mill, Marshall, 
Taussig and other neo-classical writers. There remain, of course, 
a host of debatable questions and disagreements concerning scope, 
importance, practical application, dangers of misapplication and 
misuse, &c., which cannot be discussed here. But the possibility or 
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even likelihood of such situations existing has been admitted even by 
many free trade economists and to the extent to which it is valid, it 
can be construed as a deviation from the ideal conditions postulated 
by the comparative cost theory; in other words, as a factor causing 
a divergence of private and social cost. Private costs in these cases 
can be said to be 'too high' because they do not make allowance for 
this kind of external economy. 

Dynamic external economies 

I now corne to what Rosenstein-Rodan and Scitovsky and following 
them many modern theorists and practitioners of economic develop
ment regard as the most important kind of external economies. I 
follow Scitovsky's presentation, which is as good as any, and has had 
a great influence on development theory. I 

One reason 'for the inapplicability of general equilibrium theory 
[which includes the theory of comparative cost] to the problems of 
investment is that the former is static or equilibrium theory, whereas 
the allocation of investment funds is not a static problem at all'. 
Thus, if industry A invests and expands, it is bound to have pecuniary 
repercussions on any or all of the following industries: (I) on indus
tries which produce intermediate goods (machinery, materials, &c.) 
used by A; (2) through cheapening of A's own products, on industries 
which use A's products as intermediate goods; (3) on industries on 
whose products factors used in A spend their additional income; 
(4) on industries 'whose product is complementary in use to the 
product of A', &c. 2 Producers are unaware or are not interested in 
these pecuniary external economies or diseconomies to which their 
investments give rise and hence 'private profitability understates 
social profitability'. 3 'These limitations can be fully removed only 
by simultaneous expansion' of all industries. Only 'complete integra
tion of all industries', that is to say comprehensive central planning, 
would 'eliminate all divergences between private profits and public 

I The following quotations are from The Economics oj Underdevelopment, A Series oj 
Articles and Papers, pp. 303-6. 

2 Repercussion (I) is what development theorists and economic historians now often 
call 'backward linkage', (2) is 'forward linkage', (3) and (4) one might call 'lateral or hori
zontallinkage'. 

3 It should not be overlooked that in the case of diseconomies private profitability 
overstates social profitability. This is important because it precludes the easy a priori con
clusion, which often creeps in, to the effect that although we may not know the magnitude 
of the external effects, we know at least their direction, namely, that private profitability 
understates social benefits, which would imply that some protection is always good. 
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benefit'. The 'argument can be restated' as follows: 'In the market 
economy prices are the signalling device that informs each person of 
other people's economic decision' and thus guides production and 
investment decisions. 'Market prices, however, reflect the economic 
situation as it is and not as it will be. For this reason they are more 
useful for coordinating current production decisions . . . than . . . for 
coordinating investment decisions, which have delayed effects . . . 
and should be governed ... by what the future economic situation is 
expected to be. . . . Hence the belief that there is need either for 
centralized investment planning or some additional communication 
system to supplement the pricing system as a signalling device'. 

This analysis rests, in my opinion, on a misunderstanding of the 
working of a dynamic, decentralized market economy. It ignores the 
functions of the entr~preneur in the market economy and understates 
his capability to foresee the consequences of his actions, it misinter
prets the role of equilibrium theory (including the theory of compara
tive cost) and greatly overestimates the help that dynamic theorizing 
and programming can give to development policy. 

Economists usually define the entrepreneur as the innovator who 
introduces new processes or new products, pushes into new territories 
(e.g. the builder of a railroad), or taps new demand (by reducing the 
price), or makes use of cheap labour supplies (by setting up a factory 
in the country). If he introduces an entirely new product, he obviously 
cannot be guided by the current price because there does not exist 
any. If he produces a cheaper or better version of an existing prvduct, 
he cannot possibly assume that the existing price will remain un
changed, he must try to guess the future price and take into con
sideration reactions of rivals, imitators, producers of competing or 
complementary products. 

The interrelations, interactions and repercussions in a modern 
economy are, of course, tremendously complicated and if we did not 
have 200 years of capitalist development to look back to, we might 
well doubt the possibility of such a complex system having been 
created and functioning largely by the unplanned interactions of 
millions of independent individuals and firms. 

True, any innovation, large or small, in fact any adaptation to 
a change, carries uncertainties and risks with it. The distinction 
between current production and investment decisions is one of 
degree only. It is therefore misleading to say that equilibrium 
theory applies to current production and not to investment-it 
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applies to both or to neither. Some risk is unavoidable and the bolder 
the innovation, the more durable the capital equipment involved, the 
greater is the risk and uncertainty. I If the entrepreneur has misjudged 
his chances, he will suffer losses which will force him to retrench or 
to try to correct his mistakes. If he has judged right, he will make 
profits; this will encourage him to go on and will induce others to 
imitate the innovator. The innovational process and entrepre'neurial 
role in it has been vividly described and trenchantly analysed especially 
by Schumpeter. 2 The competitive process with its system of awards 
and penalties provides a severe test for any entrepreneur, in fact for 
every producer, and separates unmercifully success from failure. But 
the equilibrium theory of the competitive mechanism, whether static 
or dynamic, is not, and is not meant to be, operational in the sense 
of being capable of guiding the entrepreneur to profitable new ven
tures. It is not a substitute for entrepreneurial qualities-vision, judge
ment, drive and persuasiveness, and for that matter does not enable the 
managers in centrally planned economies to function efficiently without 
those qualities. 

Trade theory versus growth theory 

I t has become fashionable to compare trade theory and growth 
theory and to assert that contradictory conclusions and advice for 
development policy can be derived from these two approaches.3 

According to Chenery, 'Growth theory contains at least four basic 
assumptions about the underdeveloped economies that differ strongly 
from those underlying the comparative cost doctrine: (I) factor prices 
do not necessarily reflect opportunity costs with any accuracy; (2) the 
quantity and quality of factors of production may change substantially 
over time, in part as a result of the production process itself; (3) 
economies of scale relative to the size of existing markets are import
ant in a number of sectors of production; (4) complementarity among 
commodities is dominant in both producer and consumer demand.'4 

1 Forward markets, iri!;urance and other devices distribute risks and shift them from the 
weak, the timid, the inexperienced, to the strong, the venturesome and knowledgeable
but cannot eliminate them altogether. 

2 Let me recall the fact that Karl Marx himself has described the innovational and 
developmental power of the free enterprise system, of the bourgoisie as he often calls it, 
in truly dithyrambic language, especially in the Communist Manifesto. 

3 See especially Hollis B. Chenery, 'Comparative Advantage and Development Policy', 
in The American Economic Review, March 1961; and Joseph E. Haring, 'Dynamic Trade 
Theory and Growth in Poor Countries', in Kyklos, vol. 16, 1963, fasc. 3. In these two 
papers, a large part of the literature is reviewed. 

4 Loc. cit., pp. 21-22. Echoed by Haring, loco cit., p. 376. 
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In my oplmon, the contrast between trade theory and growth 
theory is greatly overdrawn in the quoted passage. Of course, the 
pure comparative cost model has to be qualified to allow for deviations 
from the ideal assumptions, especially for the existence of external 
economies (the real ones, not the imaginary ones!). If that is done, 
there still remains enough room for differences of emphasis and judge
ment of magnitude and of likelihood of this or that happening either 
in concrete cases or in general-differences between individual trade 
theorists and growth theorists; but there is no basic conflict between 
growth theory and trade theory as such. 

Let me go through the four differences listed by Chenery. 

(I) Seems to relate to the existence of disguised unemployment. 
Realistically this reduces, as we have seen, to the proposition that in 
poor countries productivity of labour is especially low in agriculture, 
but that by appropriate measures, which practically always involve 
more or less heavy investment (i.e. waiting), methods of production 
can be improved and labour can be trained and made more efficient. 
As far as international trade is concerned, the case is fully covered by 
the external economy-infant industry qualification of the comparative 
cost theory. 

(2) This assumption is not in contradiction to the theory of com
parative cost. That the pattern of comparative cost changes over time 
because the quality and quantity of factors change, is obvious and 
classical theorists, especially]. S. Mill, have stressed that trade itself, 
'the production process itself' in Chenery's words, tends to change 
the quality of factors. This again is implied in the infant industry 
theory. The possibility should not be overlooked, however, that the 
export industries may be the most promising 'learners'. In that case 
a trade subsidy, rather than a trade restriction would be indicated. 

(3) The importance of scale relative to the size of market has been 
a standard argument for freer trade with trade theorists beginning at 
least with Adam Smith. Practically all later writers mention it along 
with comparative cost proper. 

(4) Clearly refers to the so-called dynamic pecuniary external 
economies. This theory was discussed in the preceding section and 
was found wanting. 

On one important issue growth theorists have split. Rosenstein
Rodan (loc. cit.) and R. Nurkse have derived (from assumption 4) 
the postulate or theory of 'balanced growth' to the effect that develop-
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ment policies must aim at developing all or many industries at the 
same time. This becomes the theory of the 'big push', if the 
assumption of minimum size of efficient plant in each industry is 
added. Others have put forward the theory of 'unbalanced' growth. I 

Chenery points out that the balanced-growth theory holds only if 
we assume 'an elastic supply of either capital or labour'. 'If we 
assumed fixed investment resources instead of an elastic supply, the 
same set of factors provide an argument for concentrated or unbalanced 
growth.'z If!. the first sentence the 'either-or' should be replaced by 
'and'. As I have pointed out elsewhere the theory of balanced growth 
'is contradicted by the patent fact that industrial advance is usually 
limited by lack of capital, including "social framework investments", 
insufficient supply of entrepreneurship, of skilled, trained and dis
ciplined labour and not by insufficient demand.'3 Put differently, the 
balanced-growth theory says or implies that there is not enough 
investment for the reason that private producers underestimate their 
investment opportunities because they are unaware of the external 
pecuniary economies which they would enjoy if they all expanded 
production simultaneously. If this were the major difficulty we would 
be lucky indeed; for it would be easy to stimulate investment by 
means of easier money, which is always possible in poor countries 
where money is invariably tight. Unfortunately, the real trouble is 
not insufficient demand for investment funds due to the small size of the 
market, but insufficient supply of capital, in other words, insufficient 
saving; this deficiency is not so easy to correct. 4 

Finally, let me stress once more a very important source of dis
agreement between economists (rather than between trade and growth 
theory) that is rarely brought out into the open.s Many or most 

I The literature is reviewed by Chenery and Haring. Nurkse's views were first put 
forward in his famous book, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, 
Oxford, 1953. His mature thinking on the issue is contained in two papers, 'Balanced and 
Unbalanced Growth' (1957), and in posthumous remarks on 'Unbalanced Growth' (1959). 
(See his Collected Essays, Equilibrium and Growth in the World Economy, edited by 
G. Haberler and R. M. Stern, Cambridge, Mass., 1961, pp. 241-81.) In these later writ
ings, Nurkse considerably toned down his earlier somewhat dogmatic statement. 

2 Loc. cit., p. 21. 
3 'Critical Observations on Some Current Notions in the Theory of Economic Develop

ment', L'industria, Revista di economica politica, ed. by F. di Fenizio, Milan, 1957, p. 376. 
(Reprinted in Readings in Economic Development, ed. by T. Morgan, G. W. Betz, N. K. 
Choudhry, Belmont, California, 1963, pp. 231-9.) 

4 A case can, of course, be made for compulsory saving. But this is something else 
again. 

5 It is, for example, not openly faced although clearly implied in the articles of Chenery 
and Haring. 
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classical or neo-classical theorists had an implicit faith in the efficiency 
of the competitive-market system and assumed that private entre
preneurs are aware of, and try to guess and anticipate, indirect effects 
and repercussions of their collective actions. No one, of course, 
assumes perfect foresight-losses, crises, depressions and the business 
cycle itself are strong reminders that foresight is imperfect and mis
takes are wellnigh unavoidable. Public policy can· and should try to 
reduce ignorance by spreading information and making markets 
'transparent'; it should mitigate the consequences of miscalculations 
by counteracting deflationary shocks, by increasing the mobility of 
factors of production and by promoting the flexibility of the economy 
to adapt to new circumstances, especially by counteracting price and 
wage rigidity. 

On the other hand, many modern writers on growth and develop
ment, even those who are not out-and-out critics of the individualistic 
market economy and advocates of compulsory central planning 
assume, implicitly more often than explicitly, that the planners with 
the aid of modern methods of economic analysis can foresee all the 
indirect effects of expansion and thus avoid mistakes and losses much 
better than the competitive market. 

This surely raises weighty and complicated problems which cannot 
be further discussed here. If there were time, I would argue that the 
market system, wherever it was given a chance, has done amazingly 
well. Forty years ago, when the world had little experience with com
prehensive central planning, it was understandable that comparisons 
were invariably made between the actual market system with all its 
faults and imperfections (including those introduced by faulty govern
ment interference) on the one hand and an ideal type of planned 
system on the other. Today, this procedure can no longer be justified. 
We must compare the two systems as they actually are and not the 
ideal type of one and an actual example of the other. I believe that 
in such a fair comparison the free market economy comes off quite 
well. 

One more remark to forestall a possible misunderstanding. This is 
not meant to be a plea for laissez-faire. Even in a free market 
economy there is obviously plenty of work left for the government 
to provide indispensable services in the field of education, health, 
maintenance of law and order, communication, &c., as well as to 
assure the smooth functioning of the competitive market including 
monetary arrangements. 
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The classical principle of 'comparative advantage' has become an 
integral part of the modern equilibrium theory of international trade. 
Like every theory, it presents but a simplified and idealized model of 
the infinitely complex real world. The basic assumptions of the com
parative-cost theory are stated and the possible deviations of the real 
world from the 'ideal' conditions are then discussed underthe following 
headings: 'Monopolies and oligopolies in industry', 'Adverse trend 
in terms of trade', 'Disguised unemployment', 'Technological ex
ternal economies', 'Dynamic external economies' and 'Trade theory 
versus growth theory'. The conclusion is reached that-numerous. 
small, unsystematic and hence unimportant deviations from the 'ideal' 
conditions aside-the theory requires one major qualification. Allow
ance must be made for that type of external economy on which the 
infant industry argument for protection is based: the training of a 
skilled labour force in the broad sense, including the 'learning pro
cess' of supervisory and entrepreneurial labour. Policies to achieve 
this aim can be aptly described as 'investment in human beings' 
implying, as every investment does, a temporary sacrifice. 

The extremely popular theory that the so-called 'pecuniary' ex
ternal economies which, as Viner has shown, do not constitute a 
divergence between social and private cost, become 'real' and do 
represent such a divergence in 'dynamic contexts', in particular when
ever investment decisions are involved, is critically examined and found 
invalid. 

I t has become fashionable to see a sharp conflict between trade 
theory and growth theory and to assert that contradictory conclusions 
concerning development policy can be derived from these two 
approaches. It is argued in the present paper that the conflict dis
appears if trade theory is qualified or amended so as to take into 
account the possibility of the external economies mentioned above. 

Thus the overall conclusion is that the theory of comparative 
advantage applies to the modern world including modern agriculture. 

Mil frcundlicher Genehmigung dc, AUlors nachgedruckl nach einem Sonderdruck au, INTERNATIONAL JOUR
NAL OF AGRARIAN AFFAIRS, Volume IV, Number 3, pp. 130-149, May 1964 
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Vorwort 

Dieses Werk stellt sioh die Aufgabe, ein moglichst geschlossenes Bild der Haupt
probleme des internationalen Wirtschaftsverkehres zu entwerfen. Besonderes Gewicht 
wurde dabei auf dietheoretische Fundierung und Durcharbeitung, sowie auf densyste
matischen Aufbau gelegt; denn gerade daran fehlt es in der deutschen Literatur, 
wahrend deskriptive Arbeiten iiber zahlreiche Spezialfragen der weltwirtschaft
lichen Zusammenbange und der Handelspolitik in groBer Zahl vorhanden sind. 
Von der besonders in der angelsachsischen Literatur vorherrschenden ttbung, mit 
den hochsten Stufen der Abstraktion zu beginnen, die sogenannte "reine" Theorie 
des internationalen Handels an die Spitze zu stellen und ihr die Lehre yom Geld
mechanismus als Anhangsel folgen zu lassen, bin ich abgegangen. Ich beginne sofort 
(Abschnitt B des ersten Teiles) mit der Darstellung der monetaren Probleme, d. i. 
des Mechanismus, der die Hohe der Wechselkurse bestimmt, die Zahlungsbilanz 
ausgleicht und den Transfer einseitiger Wertleistungen bewirkt. Bei der in Ab
schnitt C des ersten Teiles folgenden Erorterung der "reinen" Theorie des inter
nationalen Handels habe ich mich bemiiht, aIle wissenschaftlich haltbaren Lehr
gebaude in einer systematischen Darstellung zusammenzufassen. Das war deshalb 
weitgehend moglich, weil die verschiedenen Theorien auf diesem Gebiete einander 
nicht ausschlieBen, sondern zu einem Teil verschiedene Aspekte der weltwirt
schaftlichen Zusammenhange behandeln und zum anderen Teil sich nur ver
schiedener Darstellungsmethoden bedienen oder sich auf verschiedenen Abstrak
tionsstufen bewegen (Naheres siehe Kapitel2 § 2 und KapitellO). 

Ich war ferner bestrebt, zu vermeiden, daB die Theorie des interns tionalen Han
dels und die Lehre von der Handelspolitik, wie es so oft geschieht, ohn" Zusammen
hang nebeneinanderstehen; ich habe vielmehr die theoretische Analyse bis in die 
letzten Detailfragen der Handelspolitik fortgefiihrt. Denn die wissenschaftliche 
Behandlung der Handelspolitik besteht in nichts anderem als in fortgesetzter An
wendung der Theorie des internationalen Handels, sofern man sich nicht auf die 
Darstellung der Einrichtungen und MaBnahmen und auf die Feststellung der Prin
zipien der Bewertung von Zustii.nden und Vorgangen beschrankt. 

Die Anfiihrung von Tatsachen an verschiedenen Stellen geschieht nicht so sehr 
um ihrer selbst willen als vielmehr zur Illustration allgemeiner Siitze. Eine Aus
nahme bildet der Abschnitt C des zweiten Teiles, in dem eine systematische Dar
stellung der Einrichtungen und MaBnahmen der Handelspolitik versucht wird. 

Ich bin mir bewuBt, daB die Arbeit in ihrer vorliegenden Gestalt zahlreiche Man
gel und Liicken aufweist. Trotzdem hoffe ich, daB sie auch in dieser Form eine emp
findiche Liicke im Schrifttum auszufiilIen helfen wird. Es gibt namlich in deutscher 
Sprache kein Werk, das den gesamten analytischen Apparat der modernen und 
modernsten okonomischen Theorie, insbesondere der Geldlehre, auf das hier be
handelte Gebiet anwendet. 

* * * 
Bei aller Bereitwilligkeit, auf wissenschaftliche Argumente einzugehen, wird sich 

vielleicht doch mancher Leser wundern, daB die im zweiten Teil als richtig hingestellte 
Freihandelspolitik in so krassem Widerspruch zur handelspolitischen Praxis aller 
Staaten der Welt steht. Die "normative Kraft des Faktischen" auBert sich in einem 
instinktiven MiBtrauen gegen eine Theorie, die zu Folgerungen fiihrt, welche von der 
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Praxis allgemein miBachtet werden. Kann eine Politik richtig sein, die von aller Welt 
mit einer solchen Einmutigkeit abgelehnt wird? 

Ein wissenschaftliches Argument ist das allerdings nicht und es wird wohl 
niemand im Ernst von der nationalokonomischen Wissenschaft verlangen, daB sie 
ihren wohlbegrundeten Urteilsspruch deshalb andere, weil die Praxis ihre Rat
schlage mit groBer Konsequenz miBachtet. Es wird ja auch niemand der medizi
nischen Wissenschaft zumuten, ihr Urtoil, irgendein Verhalten sei gesundheits
schadlich, einer Revision zu unterziehen, weil alle Welt jenem Laster front. 

Dagegen laBt sich die Tatsache nicht ableugnen, daB die hier als "wirtschaftlich 
richtig" - was das genau bedeutet, wird im 14. und 15. Kapitel dargelegt - hin
gestellten Prinzipien sich in der Geschichte fast nie vollstandig durchgesetzt haben. 
Die unangenehme Aufgabe, das meiste von dem, was in der Praxis geschieht, als 
verfehlt bezeichnen zu mussen - wodurch man sich leicht den Vorwurf eines 
unfruchtbaren Doktrinarismus zuzieht -, teilt dieses Buch mit der groBen Mehrzahl 
der wissenschaftlichen Arbeiten uber den internationalen Handel. Mit nahezu der
selben Einmutigkeit, mit der die Praxis sich fur den Protektionismus entscheidet, 
spricht sich die Wirtschaftswissenschaft - ein seltener Fall in der Nationalokonomie 
- fur eine liberale Handelspolitik aus. Es gibt zwar nur ganz wenige Autoren, die 
den aussichtslosen und verfehlten Versuch unternehmen, a priori zu beweisen, daB 
FaIle undenkbar sind, in denen es moglich ist, durch irgendwelche Eingriffe des 
Staates in das freie Spiel der Krafte eine Forderung des "Gesamtwohles" zu erreichen. 
(Wobei naturlich zuerst eine Einigung dariiber, was man unter "Gesamtwohl" oder 
"wirtschaftlicher Wohlfahrt" zu verstehen hat, vorausgehen muB. Siehe dariiber 
Kapitel14 und 15.) Die groBe Mehrzahl der Forscher, zu denen auch der Schreiber 
dieser Zeilen gehort, gibt zu, daB sich sehr wohl FaIle denken lassen und auch in 
der Wirklichkeit vorkommen, in denen Zolle und andere Beschrankungen des AuBen
handels vorteilhaft sind. (Dasselbe gilt in verstarktem AusmaB von Staatseingriffen 
in andere Gebiete der Wirtschaft, von denen hier nicht die Rede sein soIl.) Die meisten 
dieser Forscher sind jedoch der Ansicht, daB die FaIle, in denen Zolle von Nutzen sein 
konnen, verhiHtnismaBig unwichtig sind, so daB eine vollstandige Freihandelspolitik in 
der Regel nur eine geringe Abweichung von der optimalen Handelspolitik bedeutetl. 
U nd die erdruckendeMehrzahlist der Meinung, daB die heute von fast allen Regierungen 
betriebene Handelspolitik vollkommen verfehlt ist, auf krassen Irrtumern beruht, 
allen wirtschaftlichen Prinzipien zuwiderlauft und von keinem Standpunkt aus halt
bar ist. Dariiber herrscht nicht nur unter den grundsatzlich liberalen, sondern auch 
unter sozialistischen und interventionistischen Theoretikern eine erstaunliche Einig
keit. (DaB es keinen Widerspruch bedeuten muB, wenn jemand gegen Beschrankungen 
des AuBenhandels, aber lur Eingriffe anderer Art [z. B. sozialpolitische] eintritt, wird 
an anderer Stelle gezeigt [Kapitel15 § 3].) tiber diese Einmutigkeit der National
okonomen in der Verurteilung der heute von allen Staaten betriebenen Handels
politik darf weder der Umstand hinwegtausohen, daB in der theoretischen Literatur 
die Konstruktion von Fallen, in denen Zolle von Vorteil sein konnen, einen breiten 
Raum einnimmt, noch der Eifer, mit dem sich manohe Theoretiker dieser Kon
struktionsaufgabe hingeben. Die Ausnahmsfalle sind eben vom wissensohaftlichen 
Standpunkt immer interessanter als die groBe Masse der Falle, die der Regel ent
spreohen, und werden daher mit besonderer Liebe und Griindliohkeit erortert. 

Die Erfahrung lehrt ferner, daB eine Sohutzzollpolitik, die sich auf dem schmalen 
und uniibersichtlichen Streifen bewegt, innerhalb dessen sie wirklich von Vorteil 
sein konnte und den sie, ohne Schaden anzurichten, nicht iiberschreiten darf, praktisch 
undurchfiihrbar ist. Denn eine solche Politik stellt an die verantwortlichen Personen 
viel zu groBe Anforderungen in Bezug auf wirtschaftliche Einsicht, Tatsachenwissen 

1 'Ober die Art und Weise, in der der 'Obergang vom Sohutzzollsystem zum Freihandel 
erfolgen soli, ist damit natiirlich niohts gesagt. 
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und Absch.ii.tzungsverm<>gen fiir die Entwicklungstendenzen der Wirtschaft. Die 
Tatbestande, auf die es ankommt, sind niim.lich viel komplizierter und ungleich 
schwerer feststellbar als man meistens annimmt. Dazu kommen noch Griinde der 
politischen Dynamik, die es unm<>glich machen, daB eine Regierung, besonders 
eine demokratische, sich auf jene FaIle beschrankt, in denen Z<>lle vielleicht zu 
rechtfertigen sind. Der groBe englische National<>konom F. Y. EDGEWORTH hat 
diesem Gedankengang treffenden Ausdruck verliehen1 : "As I read it, protection 
might procure economic advantage inllertain cases, if there was a Government wise 
enough to discriminate those cases, and strong enough to confine itself to them; but 
this condition is very unlikely to be fulfilled." 

* * * 
Die folgenden wichtigen Arbeiten sind nach Fertigstellung der entsprechenden 

Teile dieses Werkes erschienen, wurden aber in Anmerkungen und gelegentlich auch 
noch im Text beriicksichtigt: 

Y NTEMA., T. 0.: A Mathematical Reformulation of the General Theory of International Trade. 
Chicago 1932. 

VINER, J.: The Doctrine of Comparative Cost, W. A. Bd.26. Oktober 1932. 

Auch die Schrift von ROLAND WILSON "Capital Imports and the Terms of Trade" 
(Melbourne 1931) bekam ich so spat zu Gesicht, daB ich sie nur noch in einigen 
Anmerknngen erwahnen konnte. 

Die Werke von GEORGES DE LEENER "TMorie et Politique du Commerce inter
national (Bruxelles, Maurice Lamartin Editeur, 1933) und ADOLF WEBER: Handels
und Verkehrspolitik. Wirtschaftspolitik II. (V olkswirtschaftslehre Bd. 4, Miinchen 
1933) erschienen, als ich schon mit der Durchsicht der Korrekturen dieses Buches 
beschii.ftigt war, und ich konnte sie daher nicht mehr beriicksichtigen. 

Herm Dr. Erich Schiff danke ich herzlich fiir seine Unterstiitzung bei der Zu
sammenstellung und statistischen Bearbeitung des Tatsachenmaterials (insbesondere 
§ 8 des 9. Kapitels), sowie fiir Anfertigung des alphabetischen Namens- und Bach
registers. 

Wien, im Mai 1933. 
GOTTFRmD HABERLER. 

1 Papers rela.ting to Political Economy, London 1925, Bd.2. S.18. 
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Erster Tell. 

Die Theorie des internationalen Handels. 

A. Einleitung. 

1. Kapitel. 

Die Begriffsbestimmung des internationalen Handels. 

§ 1. Die klassische Theorie. 

Die sogenannte klassische Theorie des internationalen Handels, auch schlecht
weg "englische Theorie" genannt, die als System auf D. RWARDOl zuriickgeht, 
wenn auch fast alle Teilsatze schon friiher, insbesondere von D. HUME, A. SMITH 
u. a. 2 aufgestellt wurden, ist eigentlich das einzige geschlossene System einer Theorie 
des internationalen Handels, das bisher geschaffen wurde. Diese Lehre, die im fol
genden dargestellt werden solI, ist gekennzeichnet einerseits durch die Theorie der 
"komparativen Kosten" und andererseits durch den "Preis-Wechselkurs-Geld
mengen-Mechanismus", der den Zusammenhang der nationalen Geldwesen be
herrscht, den automatischen Ausgleich der Zahlungsbilanz bewirkt und im eng
lischen Schrifttum als "Der Mechanismus" schlechthin bekannt ist. Diese Theorie 
herrscht auch jetzt noch bei den Theoretikern in England und den theoretisch 
gerichteten NationalOkonomen der Vereinigten Staaten (insbesondere bei der 
Gruppe, die sich urn Professor TAUSSIG schart). Auf dem Kontinent hat sie nie weit
gehende Anerkennung gefunden, weder in Frankreich noch in Deutschland; am 
ehesten noch in Italien. Sie wurde ungezahlten Kritiken unterworfen, doch ist es 
keinem der Kritiker gelungen, etwas Besseres an ihre Stelle zu setzen. Was neben 
der klassischen Theorie vorhanden ist, sind 1) mehr oder weniger gelungene Ein
wande gegen gewisse Lehren der Klassiker; 2) abweichende Teillosungen mancher 
Einzelprobleme, Modifikationen im Detail und Variationen der klassischen Lehre; 
3) realistische Bearbeitungen gewisser Detailprobleme, mehr oder weniger gelungene 
Darstellungen der Technik des Welthandels und dergleichen; 4) Ausdehnung der 
allgemeinen Theorie des wirtschaftlichen Gleichgewichtes auf die Probleme des in
ternationalen Handels; das ist insbesondere die Behandlung, die VILFREDO PARETO 3 

unserem Gegenstande hat zuteil werden lassen. Diese Theorie ist so allgemein, daB 
sie die klassische Lehre, insbesondere die Theorie von den komparativen Kosten als 
einen Spezialfall mit besonderen Voraussetzungen in sich schlieBt. 

Die Klassiker gehen von der unbestreitbaren Tatsache aus, daB es im inter
nationalen Handel, ebenso wie iiberall sonst in der Wirtschaft, die einzelnen Wirt
schaftssubjekte sind, die kaufen und verkaufen, zahlen und Zahlungen empfangen, 

1 Vgl. das beriihmte VII. Kapitel seiner "Grundsatze der Politischen Okonomie und Be
steuerung" . 

2 Vgl. dazu die ausfiihrlichen Literaturangaben bei J. W. ANGELL: The Theory of Intern. 
Prices, Cambridge (USA.) 1925. 

3 "Teoria matematica dei cambi forestieri". Giorn. di Econ. 1884 und "Teoria matematica 
del commercio internazionale". Giorn. d. Econ. 1895. Vgl. auch "Cours d'economie politique" 
Tome 2, §§ 862 bis 878. Lausanne 1897. 

Haberler, Internatlonaler Handel. 1 



2 Die Theorie des internationalen Handels. 

Anleihen geben und Anleihen nehmen, kurz und gut, jene Wirtschaftsakte setzen, 
die in ihrer Gesamtheit den internationalen Wirtschaftsverkehr ausmachen. Es sind 
nicht Deutschland und England, die Handel treiben, sondern in Deutschland an
sassige Personen (Firmen) mit in England ansassigen Personen (Firmen). Worin 
liegt nun das wirtschaftlich Besondere, das es rechtfertigt, fiir den internationalen 
Handel eine eigene Theorie aufzustellen1 Die bloBe Tatsache, daB dabei eine polio 
tische Grenze iiberschritten wird, daB die beteiligten Personen verschiedenen 
Staaten angehoren, vielleicht verschiedene Sprachen sprechen, ist doch wirtschaft
lich irrelevant und kann jedenfalls nicht als Abgrenzungskriterium des Anwendungs
bereiches einer wirtschaftlichen Theorie verwendet werden. 

§ 2. Die nationale Gebnndenheit von Kapital nnd Arbeit. 
Auf Grund dieser Fragestellung kommen die Klassiker zu dem SchluB, daB der 

okonomische Unterschied zwischen internationalem und Binnenhandel darin be
stehe, daB der Binnenhandel sich auf eill Gebiet bezieht, innerhalb dessen Kapital 
und Arbeit, kurz die Produktionsfaktoren, frei beweglich sind, wahrend im inter
nationalen Verkehr diese Beweglichkeit fehle. Arbeit und Kapital konnen zwar 
innerhalb eines Landes von einem Produktionszweig in den andern flieBen und von 
einer Gegend in die andere wandern; im internationalen Verkehr ist diese Beweg
lichkeit jedoch aufgehoben oder doch so weit erschwert, daB ein vollstandiger Aus
gleich, d. h. ein Ausgleich bis zur Herstellung eines einheitlichen Lohnsatzes und 
eines einheitlichen ZinsfuBes nicht stattfindet. Aus den verschiedensten Griinden, 
auf die spater noch einzugehen sein wird, ist die Arbeit national gebunden; fiir das 
Kapital (d. i. das Geldkapital, s. u.) hat allerdings schon J. ST. MILL festgestellt, 
daB es die Tendenz habe, mehr und mehr "kosmopolitisch" zu werden. 

Gegen diese Abgrenzung von nationalem Handel und internationalem Handel, 
gegen diese wirtschaftliche Begriffsbestimmung von Inland und Ausland, die die 
Klassiker ganz schlicht und ohne jeden methodologischen Rechtfertigungsversuch 
an die Spitze ihrer Ausfiihrungen stellten, wurden nun seit jeher und besonders wie
der in jiingster Zeit die verschiedensten Einwande erhoben. 

§ 3. Einwiinde gegen die klassische Begriffsbestimmung. 

Ein naheliegender Einwand, dem man auch nicht jede Berechtigung absprechen 
kann, ist der, daB es sich da doch nur um einen graduellen Unterschied handle; einer
seits sind auch im Innern eines Landes die Produktionsfaktoren nicht absolut frei 
beweglich l und andererseits kommen auch im zwischenstaatlichen Verkehr Verschie
bungen der Produktionsfaktoren in groBem und groBtem Stil vor. Man denke nur 
an die internationalen Wanderungen und an den internationalen Kapitalverkehr2• 

Diese Tatsache ist den Klassikern natiirlich auch nicht entgangen. Schon bei 
ADAM SMITH werden die internationalen Wanderungen hervorgehoben. RICARDO 
spricht allerdings nicht davon; J. ST. MILL erkennt an, daB das Kapital immer be
weglicher, immer "kosmopolitischer" wird und CAIRNES3 hat bekanntlich den Begriff 
der "non-competing groups", d. i. von geschlossenen Arbeitsgruppen, zwischen denen 
keine Obergange und keine Konkurrenz besteht, eingefiihrt und hat darauf hin-

1 Hier ist von Beweglichkeit im Raum die Rede und nicht davon, daB bestimmte Produktions
mittel (z. B. das fixe Kapital) nur fiir bestimmte Verwendungen gebraucht werden konnen, 
wahrend andere Produktionsmittel vielseitig verwendbar sind. 

2 Dieser Gesichtspunkt wird besonders hervorgehoben von J. H. WILLIAMS in seinem 
Aufsatz: "The Theory of International Trade Reconsidered". Ec. J. Vol. 39 (1929), und von 
BERTn. OHLIN: 1st eine Modernisierung der AuBenhandelstheorie erforderlich? Weltwirtsch. 
Arch. Bd.26 S. 96ff (1927) und .,Die Beziehungen zwischen internationalem Handel und inter
nationaler Bewegung von Kapital und Arbeit". Z. f. N. Bd.2. Wien 1930. Vgl. auch EULEN
BURG: AuBenhandel und AuBenhandelspolitik S.6/7. Tiibingen 1929. 

3 "Some leading Principles of Political Economy." London 1874. 
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gewiesen, daB, wenn solche Gruppen innerhalb eines Landes vorkommen, die Theorie 
des internationalen Handels darauf Anwendung finde. In der jiingsten, am besten 
durchgearbeiteten Fassung der klassischen Theorie, bei F. W. TAUSSIG!, wird dieser 
Erscheinung der mangelhaften Beweglichkeit und der dadurch verursachten Lohn
differenzen ein breiter Raum eingeraumt. Man kann nun freilich trotzdem der 
Meinung sein, daB die Klassiker und ihre Nachfolger den internationalen Bewegungen 
der Produktionsfaktoren und ihrer Bedeutung fiir die wirtschaftliche Entwicklung 
der Welt zu wenig Beachtung geschenkt haben, man mag mit NICHOLSON2 von einer 
seit ADAM SMITH "verlorenen Idee" sprechen - von einem theoretischen Fehler kann 
jedoch nicht die Rede sein. Wenn im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung die 
internationale Beweglichkeit der Arbeit und des Kapitals zunehmen sollte - eine 
Entwicklung iibrigens, die vom kosmopolitischen Standpunkt der Klassiker (der 
jedoch mit ihrer Theorie nichts zu tun hat) nur zu begriiBen ware3 -, wiirde eben nach 
der Meinung der Klassiker eine selbstandige Theorie des internationalen Handels 
ihre Bedeutung verlieren, da mit dem Verschwinden des wirtschaftlichen Unter
schiedes von Binnen- und AuBenhandel auch ihr Objekt verschwinden wiirde. Man 
muB jedoch die empirische Frage, ob die von den Klassikern gemachten Voraus
setzungen heute noch vorliegen, oder in einer bestimmten Zeitepoche vorlagen, von 
der theoretischen Frage unterscheiden, ob die unter diesen Voraussetzungen auf
gestellten allgemeinen Satze richtig sind. 

Wenn iibrigens von der nationalen Gebundenheit des Kapitals die Rede ist, darf 
man nicht entgegnen, daB auch im Innern eines Landes das stehende Realkapital 
nicht ohne weiteres aus einem Produktionszweig herausgezogen und in den andern 
investiert werden kann 4• Man darf auch nicht einwenden, daB der Transport von 
Kapitalgiitern innerhalb eines Landes mitunter viel schwieriger und kostspieliger 
sein kann, als von einem Land ins andere 5 , daB er z. B. zwischen dem Osten der 
Vereinigten Staaten und den pazifischen Staaten der Union teurer ist, als zwischen 
den atlantischen Staaten der Union und den nahe dem Meere gelegenen Gegenden 
Europas. Wenn von internationaler Beweglichkeit oder von nationaler Gebunden
heit des Kapitals die Rede ist, so denkt man nicht an konkrete Kapitalgiiter, an 
Maschinen, Baumaterialien, Halbfabrikate, Hauser und dgl., sondern an fliissiges 
Kapital, Geldkapital, Kapitaldisposition. Es kann hier nicht in die Theorie des Ka
pitals eingegangen werden; worauf es ankommt, wird jedoch klar, wenn man sich 
vor Augen halt, daB das Kriterium fiir vollstandige Beweglichkeit des Kapitals und 
Kapitalausgleich der Ausgleich der Zinsrate ist. Es leuchtet nun ein, daB ein solcher 
Ausgleich auch zwischen Gegenden stattfinden kann, zwischen denen die Transport
kosten fur Kapitalguter sehr hoch sind und daher groBe Differenzen zwischen den 
Preisen dieser Guter vorkommen konnen und auch gelegentlich vorkommen. Der 
ZinsfuB in San Franzisko braucht nicht hoher zu sein als der in New York, weil ein 
unwegsames Gebirge und 4000 km dazwischen liegen. Auch die Unmoglichkeit, 
fixes Kapital - Gebaude, Maschinen usw. - aus einem Produktionszweig heraus
zuziehen, hat nichts mit der Beweglichkeit des Geldkapitals zu tun und verhindert 
nicht auf die Dauer den Ausgleich des Kapitalzinses (den man allerdings vom Profit 
unterscheiden muB)6. 

1 "International Trade" New York (Macmillan 1927), deutsch: "Theorie der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen", iibersetzt von Palyi. Leipzig: Gloeckner 1929. 

2 "Lost Idea" in "A Project of thc Empire" pag. XIII. London 1909. 
3 Der Patriot Ricardo sagt allerdings von "der natiirlichen Abneigung, die jedermann 

hat, sein Heimatland zu verlassen": "These feelings which I should be sorry to see wea
kened ... " Principles of Political Economy (The Works of D. Ricardo cd. McCulloch), S.77. 

4 Diesen Einwand erhebt z. B. EULENBURG: a. a. O. S.6. 
6 Sielie ebenfalls EULENBURG: a. a. O. S.8. 
6 Absolute Unmoglichkeit jedes Giiter-(und Menschen- )Verkehrs, vollkommene Ab

geschlossenheit, wiirde allerdings auch jede Kapitalbewegung, genau gesagt, die Transferierung, 
unmoglich machen, selbst wenn der Geldverkehr an und fiir sich moglich ware. 

1* 



4 Die Theorie des internationalen HandeIs. 

Die Umstande, die die internationale Beweglichkeit des Kapitals beeintrachtigen, 
sind ganz andere, als hohe Kosten des Giitertransportes. Namlich mangelhafter 
Rechtsschutz, politische Unsicherheit, Unkenntnis der Investitionsmoglichkeiten 
in einem fremden Land, mangelhafte Bankorganisation, Labilitat der fremden 
Wahrung, MiBtrauen gegen alles Fremde und dergleichen. 

Was die empirische Frage betrifft, ob die Unbeweglichkeit von Kapital und 
Arbeit im zwischenstaatlichen Verkehr heute besteht oder nicht, so wird man wohl 
sagen miissen, daB sie besonders fiir die Arbeit heute mehr denn je zutrifft: Es gibt 
nur ganz wenige Staaten, in denen nicht Einwanderungsbeschrankungen gesetzlicher 
und administrativer Natur bestehen, die zu den natiirlichen Hindernissen, wie Un
kenntnis der fremden Sprache, Kosten der fibersiedlung, Mangel an Energie usw., 
hinzukommen. Auch in der internationalen Beweglichkeit des Kapitals haben 
Weltkrieg und Inflation einen schweren Riickschlag gebracht. Die hohen zwischen
staatlichen Unterschiede im ZinsfuB, die nicht verschwinden wollen, beweisen das 
zur Geniige. Die Hauptursache ist wohl das Milltrauen der Kapitalisten gegen die 
politische Stabilitat und die Angst vor einer Erschiitterung der Wahrung in den 
kapitalbediirftigen Schuldnerlandern. 

§ 4. Andere Begriffsbestimmungen 1. 

In den letzten Jahren sind in Deutschland einige "kritische Beitrage" zur Theorie 
des internationalen Handeis erschienen2, die mit "erkenntnistheoretischen" Argu
menten an der klassischen Lehre Kritik iiben, ihr innere Unstimmigkeiten und Wider
spriiche nachweisen wollen und nach dieser "kritischen Lauterung" meist unter Zu
grundelegung einer bestimmten Philosophie oder Erkenntnistheorie zu abweichenden 
Begriffsbestimmungen zu gelangen versuchen. 

E. MELCHINGER z. B. kommt (auf Grund der Philosophie HANS DRIESCHS und 
ERNST CASSffiERS) zum Schlusse, daB es die W iikrungsversckiedenn.eit, genauer gesagt, 
die Verschiedenheit der Recheneinheit, in der die Preise ausgedriickt sind, des 
"GroBenbezugsystems (der Preise)" ist, was den internationalen Wirtschaftsverkehr 
yom Binnenverke4r unterscheidet. "Wahrend die allgemeine Wirtschaftstheorie 
mit einem einfachen GroBenbezugsystem arbeitet, hat es die internationale Wirt
scha£tstheorie mit einem entwickelteren GroBenbezugsystem und einem entwickelten 
Preisbegriff zu tun" (65/66) - entwickelter deshalb, weil zwei GroBenbezugsysteme 
vorhanden sind, zwischen die sich das Austauschverhaltnis der beiden Geldarten, 
der Wechselkurs schiebt, wahrend im Inneren eines Landes die WirtschaftsgroBen auf 
eine Recheneinheit bezogen sind. EULENBURG hingegen haIt nicht die Tatsache fiir so 
wichtig, daB die Recheneinheit, das Preisausdrucksmittelin zwei Landern, verschieden 
ist, sondern betont die Verschiedenheit der W iikrungsverwaltung (eventuell bei 
gleicher Geldeinheit). "Der innere Zusammenhalt der einzelnen Wirtschaften und 
ihre Gegensatzlichkeit beruhen auf dem nationalen Geldwesen" (a. a. O. S. 8)3. 

1 Vgl. in erster Linie das Werk von HARMS: VolkswirtBchaft und Weltwirtschaft (Pro
bleme der Weltwirtschaft Bd.6). Jena 1912, ferner KARL I'RmRAM: Die vier Begriffe der 
Weltwirtschaft und ihre Problematik. Schmollers Jahrbuch, Jahrgang 56. (Festgabe fiir 
WERNER SOMBART.) Miinchen 1933. 

B BOEHLER: Der klassische Begriff der Weltwirtschaft. Weltwirtsch. Arch. Bd.22 (1925). 
WEIGMANN: Kritische Beitrage zur Theorie des internationalen HandeIs. Jena 1926. EUGEN 
MELcHINGER: Die internationale Preisbildung. Tiibingen 1929. 

3 Es folgen dann bei EULENBURG recht anfechtbare Behauptungen, daB aus der Wahrungs
gemeinschaft eine .,Kaufkraftgemeinschaft" und eine Differenzierung der nationalen Preis
niveaus resultiere. Ganz unangebracht ist es auch, wenn EULENBURG auf Grund seiner Be
griffsbestimmung des internationalen Handels schlieBt, daB es dem Problem nicht angepaBt 
sei, wenn die Klassiker mit der Fiktion eines Naturaltausches arbeiten, die "das entBcheidende 
Moment auBer acht lasse" (S.9). Was man aIs das entscheidende Moment ansieht, die Wah
rungsverschiedenheit oder die Unbeweglichkeit von Kapital und Arbeit, beruht doch auf einer 
Konvention. (Vgl. dazu das im Text Gesagte.) 
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Es lieBe sich noch manche andere Begriffsbestimmung anfiihren. HENRY SmG
WICK wollte in den hoheren Transportkosten den Unterschied sehenl • Es ist jedoch 
klar, daB es sich dabei um einen unwesentlichen Gradunterschied zwischen Binnen
handel und internationalem Verkehr handelt. 

Es ware eine Zeitvergeudung, sich auf einen sterilen Streit einzulassen, welches 
der "richtige" Begriff des internationalen Handels ist. Sowohl die Unbeweglichkeit 
von Kapital und Arbeit als auch die Verschledenheit der Geldeinheit, der Wahrungs
verwaltung (Notenbank) und Kreditorganisation fuhrt zu interessanten Erscheinun
gen, die man untersuchen kann, ohne sich den Kopf daruber zu zerbrechen, welcher 
Umstand wohl das "richtige" Kriterium des internationalen Handels sei. Wenn jene 
sachlichen Probleme gelost sind, beruht die Feststellung des "richtigen" Kriteriums 
auf einem tibereinkommen, woruber man nicht streiten sollte, im besten Fall auf 
Dberlegungen uber die Zweckma13igkeit der Terminologie und Darstellung. 

§ 5. Binnenhandel nnd Au.Benhandel vom Standpnnkt des Politikers 2• 

Vom Standpunkt des Staatsmannes und Politikers prasentiert sich das Problem 
der Abgrenzung des Au13enhandels yom Binnenhandel, des Auslandes vom Inland 
allerdings ganz anders als fiir den Theoretiker. Die Redensart von der "Einheit der 
Volkswirtschaft", die auf verschiedene "Gemeinsamkeiten", "Kapitalsgemein
schaft", "Zahlungsgemeinschaft", "Wahrungsgemeinschaft" usw. aufgebaut sei, 
dad uns nicht damber hinwegtauschen, da13 fur den Politiker die Abgrenzung nicht 
durch irgendeine sachliche Eigenscha/t der Volkswirtschaft, also durch eine inharente 
Qualitat, die sich objektiv, ohne Wertung feststellen la13t, gegeben ist, sondern durch 
eine metawissenschaftliche oder wenigstens metaokonomische Wertstellung
nahme. Inland ist dasjenige Gebiet, dessen Wohlergehen (das geistiger oder 
materieller Natur sein kann) dem betreffenden Politiker (das Wort im weitesten 
Sinne verstanden) am Herzen liegt. 

Die Grenze zwischen Inland und Ausland wird heute in der Regel mit der 
Staatsgrenze zusammenfallen, und Au13enhandel ist der Handel zwischen unab
hangigen Staaten. Das mu13 natiirlich nicht immer so sein; es kann der Begriff 
des wirtschaftlichen Inlandes uber die Staatsgrenze erstreckt werden, z. B. der 
deutsche Staatsmann kann den Handel mit cJsterreich als Binnenhandel betrachten 
und behandeln, oder es kann, was ja auch mitunter vorkommt, der Handel zwischen 
Teilgebieten eines Staates von den Angehorigen dieser Gebiete als Au13enhandel an
gesehen und gefiihlt werden, was dann seinen Ausdruck darin findet, da13 man ver
sucht, durch Zwischenzolle und andere Ma13nahmen, das Gebiet "vor der fremden 
Konkurrenz" zu schutzen. 

Da13 diese wertende Abgrenzung von Inland und Ausland, Binnenhandel und 
Au13enhandel durch den Politiker nichts mit den friiher besprochenen Abgrenzungs
versuchen der Theoretiker zu tun hat, geht daraus hervor, da13 die Umstande, die die 
Theoretiker anfiihren, vom Standpunkt des Politikers gleichgiiltig sind, oder doch 
sein konnen. Fiir den deutschen und franzosischen Biirger ist der Handel zwischen 
Deutschland und Frankreich Au13enhandel, ohne Rucksicht darauf, ob Kapital und 
Arbeit zwischen den beiden Landern frei beweglich sind oder nicht; er bleibt es auch 
dann, wenn zwischen den beiden Landern eine Wahrungsgemeinschaft bestiinde (die 
allerdings eben wegen dieser wertenden Stellungnahme der Politiker beider Lander 
kaum entstehen kann). AHe jene Gemeinsamkeiten3, die angeblich die "Einheit der 
Volkswirtschaft" konstituieren, sind eher eine Folge als der Grund fur die politische, 
d. i. wertende Abgrenzung von Inland und Ausland. 

1 VgI.: "Principles of Political Economy." London 1887. 
2 Vgl. besonders W. SULZBACH: Der wirtschaftliche Begriff des Auslandes. W. A. 1930.II. 

S.55ff. 
3 Soweit man sich iiberhaupt darunter etwas vorstellen kann, was z. B. kaum der Fall ist 

bei der "Zahlungsgemeinschaft" oder bei der "Kaufkraftgemeinschaft". 



6 Die Theorie des intemationalen Handels. 

"Einheit der Volkswirtschaft" ist jedenfalls ein auBerst verschwommener und un
scharfer Begriff. Unter einheitlicher Volkswirtschaft kann man eine Wirtschaft ver
stehen, die von einer Stelle aus geleitet wird, z. B. die Wirtschaft im bolschewisti
schen RuBland (kollektivistische Wirtschaft); oder man versteht darunter einen 
Inbegriff von mehr oder weniger eng verbundenen Einzelwirtschaften (individua
listische Wirtschaft, Tauschwirtschaft, Verkehrswirtschaft). In diesem Sinne ge
braucht man das Wort offenbar, wenn man von der "deutschen", der "franzosischen" 
usw. Volkswirtschaft spricht. Es ist jedoch klar, daB man im gleichen Sinne auch 
von der "europaischen Volkswirtschaft" sprechen kann. Jedenfalls liegt hier nur 
ein gradueller Unterschied vor, denn eine Verbundenheit, eine gegenseitige Ab
hangigkeit besteht auch zwischen den Wirtschaften verschiedener Volker. 1m glei. 
chen Sinne kann man natfulich auch von der Einheit der Weltwirtschaft sprechen, 
denn auch hier besteht eine gegenseitige Abhangigkeit, wenngleich etwas lockerer Art. 

Es ist gewiB niitzlich, sich die Unterschiede der Verbundenheit klarzumachen 
und eine Skala ihrer Intensitat aufzustellen: Verbundenheit durch bloBen Waren
tausch (man ist gegenseitig auf die Produktion des Tauschpartners angewiesen, z. B. 
Industrielander und Agrarlander, gemafligte Zonen und Tropen); Verbundenheit 
durch Kreditgeschafte (Schuldnerland - Glaubigerland); Verbundenheit durch ge
meinsames Geldwesen; Verbundenheit durch gemeinsame Generalunkosten (wozu 
man die Kosten der Staatsverwaltung rechnen kann), durch gemeinsame Kredit
Organisationen usw. Man muB sich jedoch davor hiiten, hier scharfe Grenzen zwi
schen Volkswirtschaft und Weltwirtschaft, Inland und Ausland ziehen zu wollen; 
der Steit um "das wahre Wesen der Volkswirtschaft" bzw. "Weltwirtschaft" ist als 
theoretisches Problem vollstiindig sinnlos. 

Es sei noch betont, daB in einem tieferen, wenn man will, soziologisch-methodologisch
philosophischen Sinne iede Wirtschaft, auch die kommunistische Planwirtschaft eines Volkes, 
eines Stammes oder einer Familie, individualistisch zu begreifen ist (methodologischer Indivi
dualismus). Denn immer hat es die Wirtschaftswissenschaft mit menschlichem Handeln und 
Verhalten zu tun. (Wodurch sich die Wirtschaftshandlungen von sonstigen Handlungen unter
scheiden, brauchen wir hier nicht zu untersuchen.) Sonstige Dinge interessieren sie nur, insofern 
sie Objekte menschlichen Verhaltens sind (Giiter) oder menschliches Verhalten beeinflussen 
(Umwelt). Die Wirtschaftsakte werden immer, auch in der kollektivistischen Wirtschaft, von In
dividuen gesetzt. Die kommunistische Wirtschaft unterscheidet sich von der individualistisch 
organisierten Wirtschaft nicht etwa dadurch, daB dort die Gesellschaft und hier die Individuen 
wirtschaften, sondern dadurch, daB andere Motive und Bestimmungsgriinde die wirtschaftlichen 
Handlungen leiten: dort, in der Planwirtschaft, die Befehle einer durch bestimmte Prinzipien 
geleiteten ZentralbehOrde (oberste Wirtschaftsleitung), hier, in der freien Tauschwirlschaft 
etwa das Streben nach Geld, Macht und Vermogensbesitz 1 • 

2. Kapitel. 

Das Verhaltnis der Theorie des internationalen Handels zur allgemeinen 
Wirtschaftstheorie. 

§ 1. Die Theorie des internationalen Handels als SpezialfaU der allgemeinen 
Theorie. 

Es kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB die Theorie des internationalen 
Handels nur als Spezialfall der allgemeinen Wirtschaftstheorie aufgefaBt werden 
kann. Wenn es eine Theorie der einfachen Wirtschaft gibt, die das Wirtschafts
handeln des Individuums, des Wirtschaftssubjektes "deutend versteht und dadurch 
in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursiichlich erklart" (MAx WEBER), wie es 

1 Vgl. dazu MAX WEBER: Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, S. 503f£. Tii
bingen 1922, und Wirtschaft und Gesellschaft. Einleitung. (GrundriB der Sozialokonomik 
III. Abt. Tiibingen 1922.) 
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z. B. die Grenznutzentheorie mit Erfolg tut, so findet diese Theorie natiirlich auch 
auf jene Wirtschaftsakte Anwendung, die in ihrer Gesamtheit den internationalen 
Bandel konstituieren. Dasselbe gilt auch fiir die allgemeinen Satze der Preistheorie, 
fiir das Gesetz von Angebot und Nachfrage, das in exakter Fassung der gesamten 
Preistheorie zugrunde liegtl. Von allen diesen Sii.tzen werden wir konstant Ge
brauch roachen und sie auf die besonderen Voraussetzungen, die im internationalen 
Wirtschaftsverkehr vorliegen und ihn yom inneren wirtschaftlichen Verkehr unter
scheiden, anwenden. 

Die Darstellung der Theorie des internationalen Bandeis hat daher in doppelter 
Binsicht immer etwas Willkiirliches an sich: 

Es steht I) frei, wie weit man bei der Begriindung und Ableitung der allgemeinen 
Satze, die fortwahrend angewendet werden miissen, auf die allgemeine Theorie 
zuriickgreifen und inwieweit man sie einfach als belmnnt voraussetzen will und 
2) ist die Abgrenzung des internationalen yom Binnenhandel - das haben die Er
orterungen des vorigen Kapitels gezeigt - nicht leicht; die Tatbestande, die das 
Kriterium des internationalen BandeIs ausmachen sollen, finden sich mitunter 
auch im Innern eines Landes (Unbeweglichkeit von Kapital und Arbeit, aber auch 
Wahrungsverschiedenheit in gewissem Grad). 

§ 2. Plan fur die weitere Untersuchung. 

Gliicklicherweise ist es jedoch, wie schon gesagt, gar nicht notig, sich in dieser 
Richtung festzulegen. Wir wollen im folgenden die zahlreichen Vorgange und Er
scheinungen, die sich aus dem Vorliegen der erwahnten verschiedenen Umstande 
ergeben, in denen verschiedene Autoren das Wesen des internationalen Wirtschafts
verkehrs sehen wollen, der Reihe nach besprechen. Wir werden zuerst (Abschnitt B 
des ersten Teiles) die Probleme untersuchen, die aus dem Bestehtm verschiedener 
Wahrungen in verschiedenen Landern entspringen, also aus der Tatsache, daB in 
verschiedenen Staaten verschiedenes Geld umlauft, daB die Staaten ihre autonome 
Wiihrungspolitik, ihre unabhangige Notenbank haben. Das sichtbare Problem, das 
sich daraus ergibt, ist das der Wechselkurse, des Austauschverhaltnisses verschiede
ner Geldarten. Von dieser Frage ist nicht zu trennen das Problem der Zahiungs
bilanz, Handelsbilanz und des Mechanismus, der den Ausgleich der Zahlungsbilanz 
bewirkt und die einseitigen Wertiibertragungen (z. B. Transfer der deutschen Re
parationen) ermoglicht. Die Frage, ob man dieses Problem zur Theorie des interna
tionalen Handels im strengen Sinn rechnen solI oder nicht, wollen wir gar nicht 
erortern. Dagegen sprache jedenfalls die Oberlegung, daB man von Zahlungsbilanz, 
Handelsbilanz, einseitiger Wertiibertragung auch in bezug auf Gebiete innerhalb 
einer einheitlichen Volkswirtschaft mit einheitlicher Wahrung und Freiziigigkeit 
der Produktionsfaktoren sprechen kann, daB es sich also keineswegs um eine den 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen spezifische Erscheinung handeit. 

In einem weiteren Abschnitt (Abschnitt C) werden wir dann diejenigen Erschei
nungen, die sich aus der Unbeweglichkeit von Kapital und Arbeit (oder nur der Ar
beit) ergeben, d. i. die sogenannte Theorie der komparativen Kosten und alles, was 
daraus folgt, behandeln. Wir werden sodann die Theorie der komparativen Kosten in 
der allgemeinen Theorie des wirtschaftlichen Gleichgewichts verankern. Dieser Ab
schnitt enthiilt also das, was man gewohnlich die "reine Theorie des internationalen 
BandeIs" nennt. 

Die Behandlung der monetaren Probleme vor den ihnen "zugrunde liegenden" 

1 EDGEWORTH bringt das klar zum Ausdruck, wenn er sagt: "The general conditions which 
determine equilibrium are the same for both species of trade (home or domestic trade - inter
national trade); the principal difference is that in the case of home trade there are one or two more 
eq nations". "The Pure Theory of International Values" in Papers Relating to Political Economy_ 
Vol. II S.5. London 1925. 
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Vorgangen ist im allgemeinen nicht iiblich l , bietet aber eine ganze Reihe von Vor
teilen, auf die ich die Aufmerksamkeit des Lesers spater noch lenken werde. Es wird 
mch iibrigens zeigen, daB keinerlei logische oder sachliche Prioritat jener "realen" 
Vorgange (oder wie man sonst diejenigen Erscheinungen, die in der "reinen Theorie" 
behandelt werden, nennen will) vor den "monetaren" Phanomenen besteht, und daB 
die Umkehrung der gewohnlich eingehaltenen Reihenfolge nur eine, wie ich glaube, 
zweckmaBige Abweichung von der gewohnlichen Darstellung ist und keine sachliche 
Neuerung darstellt. 

1m zweiten Teil werden wir die Anwendung der Theorie auf die Probleme der 
Handelspolitik versuchen, dabei jedoch in verstarktem MaBe auf die allgemeinen 
okonomischen Satze und Erkenntnisse zuriickgreifen miissen, da ja - wie schon aus
gefiihrt - das, was der (Wirtschafts.Politiker unter AuBenhandel versteht, nicht 
durch die theoretischen Gesichtspunkte, sondern dutch die Interessenlage be
stimmt ist, da also AuBenhandel im Sinne der Politik Binnenhandel im Sinne der 
Theoretiker sein kann, und da dann natiirlich die allgemeine Wirtschaftstheol'ie 
und nicht eine besondere AuBenhandelstheorie darauf Anwendung findet. 

B. Die Geldprobleme des in'ternationalen Handels. 
(Das monetare Gleichgewicht im Wirtschaftsverkehr zweier oder 

mehrerer Lander.) 

3. Kapitel. 

Einleitung. 

§ 1. Rine geschlossene Wirtschaft als Ausgangspunkt. 

In diesem Abschnitt haben wir es mit zwei Problemen zu tun: mit den Bestim
mungsgriinden der Wechselkurse oder, allgemeiner, des AustauschverhaItnisses 
der Geldarten zweier Lander und mit dem Mechanismus, der den Ausgleich von 
Handels- und Zahlungsbilanz herbeifiihrt. 

Versuchen wir, uns diesen Problemen mittels des folgenden Gedankenexperi
mentes zu nahern: Wir gehen von einem geschw88enen Wirtschaftsgebiet aus und 
nehmen an, daB dieses Wirtschaftsgebiet nun in zwei oder mehrere Teile mit ganz 
unabhangigem Geldwesen geteilt werde - etwa so, wie es der osterreichisch-un
garischen Monarchie im Jahre 1918 tatsachlich ergangen ist. Wir nehmen weiter an, 
daB diese geschlossene Wirtschaft sich in stationarem Zustand befinde; jahraus, 
jahrein laufe der WirtschaftsprozeB in gleicher Weise ab, in jedem einzelnen Pro
duktionszweig sei Angebot gleich Nachfrage, Produktion gleich Konsumtion; Ka
pitalabniitzung und Kapitalneubildung befinden sich im Gleichgewicht. Auch jeder 
einzelne Betrieb und jeder einzelne Haushalt befinde slch im stationaren Gleich
gewicht, Einnahmen und Ausgaben halten sich die Waage bei voller Aufrecht
erhaltung des Vermogensstandes. 

Es werde nun durch dieses Gebiet eines Tages eine politische Grenze gelegt; 
bisher war es ein Staat und wurde von einer Stelle aus regiert, nun werden es zwei 
selbstandige Staaten mit getrennter Verwaltung. Es ist klar, daB durch diesen Vor
gang kein neues okonomisches Problem entsteht. Die Neuverteilung und Erhohung 
der Steuerlasten, die durch die Neuordnung der Staatsfinanzen und durch die teil
weise Verdoppelung des Verwaltungsapparates bewirkt wird, unterscheidet sich in 
wirtschaftlicher Hinsicht in nichts von einer Verschiebung der Lastenverteilung 
zwischen Bund und Landern in einem Bundesstaat oder zwischen Staat, Provinzen 

1 Eine Ausnahme maeht NICHOLSON, der in seinen "Principles" ebenfalls zuerst die geld
liche Seite des internationalen Handels betrachtet. 
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und Gemeinden in einem Einheitsstaat. Dieser Vorgang ist fur uns weiter nicht von 
Interesse. Wir wollen von dieser kleinen, durch .Anderung der Steuerbelastung hervor
gerufenen Storung absehen bzw. annehmen, daB ein neues stationares Gleichgewicht 
erreicht wurde. 

§ 2. Wii.hro.ngstrennUDg. 

Gehen wir nun einen Schritt weiter und nehmen wir an, daB nun auch die Wah
rungstrennung vollzogen werde; das heiBt, es werde eines Tages dekretiert, daB der 
eine Teil des Gebietes wie bisher in Kronen rechnet, wahrend im anderen Teil das 
umlaufende Kronengeld in irgendeinem VerhaItnis, sagen wir 5:1 in Dollar um
gewechselt werde und sich der Verkehr von nun ab der Dollareinheit zur Rechnung 
und des Dollargeldes zur Zahlung bediene. Samtliche Preise werden im Verhaltnis 
5: 1 umgerechnet, ebenso die Geldbetrage in allen Vertragen, Schuldverschreibungen, 
Wertpapieren, Steuersatzen - kurz und gut aIle Geldausdrucke werden durch fiinf 
dividiertl. 

Der Zustand, der dadurch geschaffen wird, unterscheidet sich von dem fruher 
bestehenden nur dadurch, daB bei Zahlungen aus dem einen Gebiet in das davon ab
getrennte, bei Zahlungen also, die die neue Wahrungsgrenze uberschreiten, ein 
Tauschakt eingeschoben wird. Eine Zahlung yom Dollarland in das Kronenland 
vollzieht sich jetzt so, daB Dollar in Kronen umgetauscht werden2, wahrend fruher, 
solange noch die Einheitswahrung bestand, einfach der Betrag in der Einheits
wahrung uberwiesen wurde. 

Es ist jedoch klar, daB unter den bisher gemachten Annahmen, das heiBt, solange 
der stationare Zustand der Wirtschaft andauert (ceteris paribus), sich sonst nichts 
andert; die Wirtschaft lauft in derselben Weise weiter wie frUber, wie immer der 
Trennungsstrich auch gezogen sein mag. Das Austauschverhaltnis von Krone und 
Dollar ist gleich dem Umtauschverhaltnis von 5:1, und bei diesem Kurs befindet 
sich die Wirtschaft im Gleichgewicht; denn zu diesem Kurse werden, solange sich 
sonst in der Wirtschaft nichts andert, ebensoviel Kronen angeboten wie nachgefragt, 
und das aus folgendem Grund: Wir haben ja angenommen, daB in jedem einzelnen 
Unternehmen und in jedem einzelnen Haushalt innerhalb der Zeiteinheit, sagen 
wir innerhalb eines Jahres, die Ausgaben gleich den Einnahmen sind und in der
selben Hohe verharren. Wir haben, mit anderen Worten, angenommen, daB aIle 
"individuellen Zahlungsbilanzen" ausgeglichen sind. Es ist nun aber a priori klar, 
daB dann auch die Zahlungsbilanz jeder beliebigen Gruppe, jedes beliebigen Aus
schnittes von Einzelwirtschaften sich in ausgeglichenem Zustand gegenuber dem 
Rest3 befinden muB, denn die koIlektive Zahlungsbilanz einer als Einheit auf
gefaBten Gruppe von Einzelwirtschaften ist ja identisch mit der Summe der indivi
duellen Zahlungsbilanzen, abzuglich der Zahlung zwischen den Gliedern dieser 

1 Dadurch, daB alie Geldausdriicke gleichmaBig und auf einen Schlag abgeandert werden, 
unterscheidet sich dieser Vorgang, der Dbergang zu einer ne'Uen Geldeinheit, von einer Geld
entwertung (bzw. Wertsteigerung des Geldes), bei der die Geldmenge vermehrt (vermindert) 
wird, die Erhohung (Senkung) der Preise aber dem Verkehr, dem freien Spiel von Angebot 
und Nachfrage iiberlassen wird; der Dbergang zum neuen Preissystem erfolgt daher schritt
weise, nicht uno actu, und die bestehenden Geldverpflichtungen aller Art bleiben nominell un
verandert aufrecht, wenn auch die Summen, auf die sie lauten, durch das Steigen der Preise 
an materieller Kaufkraft verlieren (gewinnen). 

2 Ob der Zahler oder der Empfanger die Konvertierung der Dollar in Kronen vornimmt, 
ist gleichgiiltig. Entscheidend ist, daB der AngehOrige des Dollarlandes, beispielsweise ein Im
porteur, beim Verkauf der Importware im allgemeinen Dollar einnimmt und der Angehorige 
des Kronenlandes, sagen wir der Exporteur, beim Einkaui der zu exportierenden Ware oder der 
Produktionsmittel, wenn er selbst der Erzeuger ist, in Kronen zu zahlen hat. Es muE daher 
der eingenommene Dollarbetrag von irgendeiner der Mittelspersonen in Kronen umgetauscht 
werden. 

3 Wir nehmen vorlaufig nur eine Zweiteilung des Gebietes an. 
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Gruppe, also gleieh der Summe der individuellen "AuBenbilanzen", d. i. der Zah
lungen an auBerhalb der Gruppe oder des Gebietes stehende Personen1 . 

Damit ist aber natiirlieh nieht gesagt, daB es dieselben Personen, die die Zahlungen 
an das Ausland leisten, aueh sind, die die kompensierenden Zahlungen vom Ausland 
empfangen. Es ist nur gesagt, daB, wenn eine Person A des Dollarlandes eine Zah
lung von 100 an das Kronenland zu leisten hat, es im Dollarland eine Person B 
geben muB - sie mag mit A identisch sein oder nicht -, die aus dem Kronenland 
eine Zahlung von 100 zu empfangen hat. Das folgt evidentermaBen, wie man sieh 
leicht iiberzeugen kann, aus der Bedingung, daB jede einzelne Zahlungsbilanz aus
geglichen ist. 

Es ist hier besonders wichtig, die individuali8ti8cheN aturdes Wirtschaftsverkehrs nicht aus dem 
Auge zu v~rlieren. Jede Konzession an universalistische und kollektivistische Vorstellungen 
ware von Ubel und mliBte Verwirrung stiften. Es sind nicht die Lander, die Handel treiben 
lind Zahlungen leisten, sondern die Individuen. Auch die Zahlungsbilanzen und Handelsbilanzen 
miissen sich in individuelle Tausch- und Kallfakte auflosen lassen. Aus Grunden der Sprach
iikonomie laBt es sich allerdings nicht vermeiden, von der "Handelsbilanz Deutschlands" oder 
cler "englischen Ausfuhr" zu sprechen. Wenn er aber not tut, was bei jeder eingehenden Analyse 
der Fall ist, mlissen wir auf die individuellen Bestandteile zuriickgehen. Beim Begriff der Handels
lind Zahlungsbilanz hat das besonders WIESER2 betont. 1m Grunde genommen ist es ja eine 
Selbstverstandlichkeit, die ernstlich nicht bestritten werden kann und auch schon seit jeher 
Anerkennung gcfunden hat3 • 

§ 3. Die Organisation des internationalen Zahlungsverkehres. 

Die Personen, die Zahlungen an das Ausland zu leisten haben, sind in der Regel 
nicht identisch mit denen, die kompensierende Zahlungen vom Ausland empfangen. 
Ja, die beiden Gruppen miissen voneinander gar niehts wissen. A ist z. B. Importeur, 
der seinen Lieferanten zu bezahlen hat, oder die Regierung, die Subsidien an das 
Ausland zahlt oder Zinssehulden begleieht oder dem Ausland eine Anleihe gibt oder 
politisehen Tribut zu entriehten hat. B ist ein Exporteur oder ein Kapitalist, der 
aus einer auslandisehen Kapitalsanlage Zinsen empfangt. (Uber eine genaue Analyse 
und Klassifikation der Zahlungsverpfliehtungen, die da in Betraeht kommen konnen, 
siehe das folgende Kapitel.) Es muB nun eine Organisation geschaffen werden, die A 
und B zusammenbringt, eine Vermittlungsstelle, bei der sieh Angebot an und Naeh
frage naeh auslandisehen Zahlungsmittel treffen. 

Die einfaehste Losung ware eine Konversionskasse, die jederzeit auf Verlangen 
Kronen in Dollar und Dollar in Kronen zum bestehenden Kurs von 5: 1 umtauseht. 
Diese Kasse miiBte mit einem Anfangskapital ausgestattet sein, um gewisse zeitliehe 
Unebenheiten auszugleiehen, die durch Saisonsehwankungen im Umsatz der Giiter 
(z. B. Ernte-Umsehlag) hervorgerufen werden. Innerhalb eines langeren Zeitraumes 
miissen sieh jedoeh diese Ubersehiisse der Zahlungsbilanz unter unseren Annahmen 
ausgleiehen. 

Eine solehe Einriehtung, verbunden mit einer Art Clearingstelle, bei der die 
Forderungen und Sehulden an das Ausland abgereehnet werden, gibt es nun in der 

1 Es ist vielleicht nicht uninteressant festzustellen, daB sich genau das gleiche Problem 
ergibt, wenn man nicht eine territoriale, sondern eine per80nelle Wahrungstrennung annimmt, 
wenn man sich also vorstellt, daB nicht die Personen, die auf einem bestimmten Gebiet ansassig 
sind, sondern diejenigen, die dllrch irgendein anderes Merkmal gekennzeichnet sind, z. B. diE'
jenigen, deren Name mit einem bestimmten Buchstaben beginnt, sich nunmehr untereinander 
einer eigenen Geldeinheit bedienen. 

2 "Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft" § 84. 1m G. d. S. Bd.l S.435 1. Auf I. VgI. 
hierzu auchLEo PETRISCH: Die Theorie von der sogenannten giinstigenHandelsbilanz. Graz 1902. 

3 Vgl. z. B. HENRY THORNTON: An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper 
Credit of Gr~at Britain. London 1802. Dort heiBt es S. 118: ,,(The) equality between private 
expenditure and private incomes tends ultimately to produce equality between the commer
cial exports and imports." 
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Tat in der modemen Wirtschaft. Die Bankensysteme der handeltreibenden Lander 
stehen miteinander in Verbindung; es besteht ein Markt fiir auslandische Zahlungs
mittel (Devisenmarkt), und die Notenbanken fungieren als Konversionskassen. 

Zahlungsmittel ist nun allerdings im intemationalen Verkehr nicht so sehr Bar
geld - dieses verwendet man nur fiir kleine Zahlungen, z. B. im Reiseverkehr -, 
sondem Wechsel, Schecks und telegraphische Auszahlungen. Die Technik dieses 
internationalen Zahlungsverkehrs interessiert uns nicht im Detail. Die Unterschiede 
von Wechsel, Scheck, Auszahlung, bargeldloser Abrechnung in den Biichern einer 
Bank sind mehr juristischer Natur. Es andert am wirtschaftlichen Wesen der Sache 
nichts, ob die Zahlung einer Warenablieferung in der Weise erfolgt, wie es in allen 
Lehrbiichem steht, daB der Lieferant (der Exporteur) einen Dreimonatswechsel auf 
den Kaufer (Importeur) im Ausland zieht, letzterer den Wechsel akzeptiert (d. h. 
wechselrechtlich die Zahlung verspricht), der Lieferant ihn sodann an jemanden 
verkauft, der aus dem Auslande Ware bezieht oder bezogen hat, dieser ihn an seinen 
Lieferanten im Ausland an Zahlungs Statt weitergibt, von dem er dann beirn Akzep
tanten prasentiert und einkassiert wird; es macht, wie gesagt, keinen wirtschaft
lichen Unterschied, ob diese zwei Transaktionen in dieser Weise abgewickelt werden, 
oder durch Skontration in den Biichern einer Bank oder durch An- und Verkauf 
von Bargeld. 

Die technischen Details kann man in einem der vorhandenen Handbiicher 
nachlesen1. Uns geniigt es, zu wissen, daB es verschiedene Zahlungsmittel gibt, um 
intemationale Verbindlichkeiten zu regeln, daB diese verschiedenen Moglichkeiten 
zusammenhangen und so ein einheitlicher Markt besteht, auf dem Angebot an 
und Nachfrage nach fremden Zahlungsmitteln zusammenkommen. 

In unserer stationaren Wirtschaft befindet sich dieser Markt im Gleichgewicht. 
Das Angebot ist beirn angenommenen Tauschverhaltnis, das gleich dem urspriing
lichen Umtauschverhaltnis ist, gleich der Nachfrage. Wir haben nun zu untersuchen, 
was geschieht, wenn in dieser Wirtschaft eine Storung eintritt, wenn z. B. die Emte 
knapp ist und daher die Getreideeinfuhr steigt, oder die Ausfuhr sinkt und das 
Angebot an fremden Zahlungsmitteln daher zuriickgeht. Bevor wir jedoch an dieses 
Problem herantreten, wird es sich empfehlen, sich einen trberblick iiber die Art der 
zwischen zwei Landem vorkommenden Zahlungen zu verschaffen. 

4. Kapitel. 

Die einzelnen Posten der Zahlnngsbilallz und genauere Bestimmnng des 
Begriffes. 

§ 1. Konkrete Berechnungen der Zablungsbilanzen verscbiedener Lander. 

Legen wir uns also die Frage vor, aus welchen Titeln Zahlungen von Angehorigen 
eines Landes an Angehorige des anderen Landes geleistet werden. Wir konnen diese 
Frage im allgemeinen beantworten oder fiir einen besonderen, konkreten Fall. Konkret 
formuliert, hat die Frage dann zu lauten: Aus welchen Titeln und in welcher Hohe 
wurden aus einem bestimmten Land innerhalb einer bestimmten Zeit Zahlungen 
an das Ausland geleistet und aus dem Ausland empfangen~ 

Solche Berechnungen werden periodisch fiir eine Reihe von Landern angestellt. 
Seit 1922 erscheint jahrlich eine ausfiihrliche Publikation des amerikanischen De-

1 VgI. z. B. GoSCHEN: Theorie der Wechselkurse 1875. Art. "Foreign Exchanges" in der 
Encyklopaedia of the Social Sciences, Vol. VI. New York 1931. G. OBST: Geld, Bank u. Bor
senwesen. Stuttgart, viele Aufl. F. SCHMIDT: Der Zahlungsverkehr 2. Bd. Zahlungsverkehr 
u. Wechselkurs 2. Aufl. Leipzig 1927. A. W. FLux: Foreign Exchanges. London 1924. WHITEAKER: 
Foreign Exchanges 2. Aufl. New York 1932. Vgl. ferner die einschlagigen Artikel im Hand
worterbuch des Bankwesens. Berlin 1933 (Verlag J. Springer). 
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partment of Commercel iiber die Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten. Seit einer 
Reihe von Jahren veroffentlicht auch das statistische Biiro des Volkerbundes all
jahrlich eine umfangreiche Zusammenstellung iiber die Zahlungsbilanzen der wich
tigen Staaten der Welt2• Die ausfiihrlichste Untersuchung, die je iiber die Zahlungs
bilanz eines Landes unternommen wurde, stammt jedoch vom deutschen "Enquete
AusschuB" 3. Dieser griindlichen Studie liegt ein internationales Schema der Zah
lungsbilanz zugrunde, das von der internationalen Handelskammer in Paris auf
gestellt wurde. 

§ 2. Die Handelsbilanz und Dienstleistungsbilanz. 

1) Der wichtigste Posten der Zahlungsbilanz, die wichtigste Quelle fiir zwischen
staatliche Zahlungen ist der internationale Warenverkekr. Die Gegeniiberatellung 
der Werte der aus- und eingefiihrten Waren ist die Handelsbilanz'. Ala Einzelpoaten 
der Handelsbilanz werden in dem genannten deutschen Schema folgende GroBen 
angefiihrt: Warenausfuhr nach der Handelsstatistik, Schiffaverkaufe an dasAusland, 
Fischverkaufe in auslandischen Hafen, Verkauf inlandischer Waren von inlandi
schen Schiffen im Auslande, Elektrizitatslieferungen und Postsendungen an das 
Ausland, Schmugglerware. Diese Einteilung hat nur vom Standpunkt der statisti
schen Technik Bedeutung, weil eben einige dieser Posten in der amtlichen Handels
statistik, die nur jene Ein- und Ausfuhr erfaBt, die ordnungagemaB iiber die Zoll
amter geht, nicht vorkommen. 

2) Nahe verwandt mit den Einnahmen und Auagaben fiir Warenlieferungen sind 
die Zahlungen fiir entgeltliche Dienstleistungen, die man treffend ala unsichtbare 
Aus- bzw. Einfuhr bezeichnet. Hier konnen wir wieder unterscheiden zwischen 
a) Dienstleistungen im Transportwesen wie Schiffsfrachten, Schiffsmieten, Einnah
men aus dem Passagierverkehr, Hafen- und Kanalabgaben auslandischer Schiffe 
in inlandischen Hafen, Eisenbahn-Durchfuhr-Fracht, Post, Telephon, Telegraphen
gebiihren. b) Dienstleistungen im Warenhandel (Kommissionen, Gebiihren bei der 
Durchfuhr). c) Dienstleistungen im Bankkredit- und Finanzierungsgeschaft, Ver
mittlungsgebiihren u. dgl. d) Einnahmen im Fremdenverkehr. Selbstverstandlich 
besteht bei der statistischen Erfassung immer die Gefahr einer Doppelzahlung. 
Wenn durch gewisse Dienstleistungen der Wert der Ware sich erhOht (z. B. durch 
aufgelaufene Transportspesen), so kann bei der Wiederausfuhr die Bezahlung 
dieser Dienstleistungen schon in der Differenz zwischen Einfuhr- und Ausfuhr
wert stecken und darf dann natiirlich nicht noch besonders in Anschlag gebracht 
werden. 

Die Zusammenfassung der Handelsbilanz und der Bilanz der Dienstleistungen 
konnen wir als "erweiterte Handelsbilanz" oder als "Handels- und Leistungsbilanz" 
(ROPKE 5) bezeichnen und der Kapitalbilanz (Kreditbilanz) gegeniiberstellen. 

1 The Balance of International Payments of the United States in 1922 etc. Diese Berech
nung wurde zum erstenmal von J. H. WILLIAMS angestellt und im "Review of Economic 
Statistics" (1922) veroffentlicht. 

a "Memorandum sur les balances des payments." Erscheint in franzosischer und englischer 
Sprache. 

3 "Ausschull zur Untersuchung und Erzeu.gung der Absatzbedingungen der deutschen 
Wirtschaft", "Die deutsche Zahlungsbilanz", Verhandlungen und Bencht des Unterausschusses 
fiir allgemeine Wirtschaftsstruktur. Berlin 1930. 

, Hier handelt es sich nur um eine Begriffsbestimmung. Die Beurteilung einer konkreten 
Gestaltung der Handelsbilanz, z. B. die Frage, ob eine passive Handelsbilanz unter Umstii.nden 
ein ungiinstiges Symptom sein kann, wird spater noch zu erortern sein. 

II VgI. seine ausgezeichnete Schrift: "Weltwirtschaft u. AuJlenhandelspolitik." In "Be· 
amten-Hochschule" (auch separat erschienen, Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin 1931), 
S.22. 
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§ 3. Die Kapitalbilanz (Kreditbilanz) und andere Posten del' Zahlungsbilanz. 
Hier haben wir zu unterscheiden zwischen a} der Kapitalsertragsbilanz (Zinsen. 

oder Ertragnisbilanz), das ist der Gegeniiberstellung von Einnahmen und Ausgabell 
aus Kapitalsanlagen im Auslande und b} der Kapitalverkehrsbilanz, die die Aus· 
zahlung und Riickzahlung der Kapitalsumme selbst umfaBt. 

Zur Zinsenbilanz gehoren: Zinsen aus auslandischen Staats· und Kommunal
anleiben, Zinsen aus Privatanleihen, Ertragnisse aus selbstandigen, dem Inland ge
horigen Unternehmungen im Ausland, aus Beteiligungen an auslandischen Unter
nehmungen, Ertragnisse aus Grundbesitz; auBerdem kann man hierher auch Ein
nahmen aus Lizenzen, Urheberrechten, Kartellvertragen usw. rechnen. 

Beim Kapitalverkehr hat man zu unterscheiden zwischen langfristigem und 
kurzfristigem Kapitalverkehr. Der langfristige Kapitalverkehr setzt sich zusamll).en 
aus dem Kapitalverkehr in der Form von Wertpapieren, Amortisation und Verkauf 
auslandischer Anleihen, bzw. Riickkauf inlandischer Anleihen und Veranderungen 
im Besitz an Beteiligungen, Unternehmungen und Grundstiicken. Der kurzfristige 
Kapitalverkehr umfaBt I} Veranderungen von Bankguthaben im Kontokorrent· 
verkehr (z. B. Zu- oder Abnahme der inlandischen Guthaben in auslandischen Ban
ken und umgekehrt). 2} Veranderungen im Bestande von auslandischen Wechseln. 
3} Veranderungen im Bestande von anderen Handelsschulden. Zwischen kurz- und 
langfristigem Kapitalsverkehr besteht ein enger Zusammenhang und eine teilweise 
gegenseitige Kompensation, so daB die hier aufscheinenden Summen nicht sofort 
eine entsprechende Nachfrage nach, oder ein entsprechendes Angebot an fremden 
Zahlungsmitteln bedeuten, sondern nur die Saldi jeder Transaktion am Markt zur 
Geltung kommen. Wenn z. B. ein deutsches Unternehmen in New York eine AIl
leibe von 10 Mill. Dollar aufnimmt, so bedeutet das nicht, daB sofort 10 Mill. Dollar 
am Devisenmarkt angeboten, bzw. 40 Mill. Mark neu nachgefragt werden, sondern 
es wird dem deutschen Unternehmen bei einer New Yorker Bank ein Guthaben 
von 10 Mill. Dollar eingeraumt, von dem es nach Bedarf Gebrauch macht. Einer 
langfristigen Verschuldung von 10 Mill. Dollar steht also die Entstehung eines kurz
fristigen Guthabens von 10 Mill. Dollar gegeniiber, und in einem effektiven Zahlungs
mittelangebot auBert sich dieser Vorgang erst und in dem MaBe, als von diesem 
kurzfristigen Guthaben Gebrauch gemacht wird 1 . Man darf mit anderen Worten 
nur den Saldo des langfristigen und kurzfristigen Kapitalverkehrs in die Zahlungs
bilanz einstellen. 

Andere Posten der Zahlungsbilanz sind: Regierungstransaktionen, wie Aufwen
dung fiir diplomatische Vertreter, Subsidien- und Reparationszahlungen u .. dgl. 
mehr. SchlieBlich seien noch erwahnt Riicksendungen von Einwanderern und Ge
schenke aus dem Ausland an das Inland und umgekehrt. 

§ 4. Die Mehrdeutigkeit des Begriffes "Zahlungsbilanz';. 
Wir wollen jetzt annehmen, daB der stationare Zustand, von dem wir ill! vorigen 

Kapitel ausgegangen sind, gestort wird, jener Zustand namlich, bei dem spontan 
immer wieder Forderungen und Verpflichtungen an das Ausland im gleichen Aus· 
maB entstehen und immer wieder die gleiche Menge auslandischer Zahlungsmittel 
angeboten und nachgefragt wird. Jeder Vorgang, der einen der zahlreichen Posten 
der Zahlungsbilanz andert, stort das Gleichgewicht der Bilanz, wenn er nicht zu
fallig durch eine entgegengesetzte Bewegung eines anderen Postens kompensiert wird. 

In den Schriften der Klassiker, insbesondere in den Diskussionen zwischen 
RICARDO und MALTHUS iiber diesen Gegenstand2 , spielt immer wieder die schlechte 

1 Es kann natiirlich auch u"1gekehrt die kurzfristige Verschuldung zuerst entstanden sein 
und diese kurzfristigen Schulden eines Unternehmens odeI' einer iiffentlichen Kiirperschaft 
spater durch Ausgabe von langfristigen Schuldverschreibungen "konsolidiert" werden. 

2 Letters of RICARDO to THOMAS ROBERT MALTHUS 1810-1823 ed. J. Bonar, Oxford 1887; 
vgl. S. 10, 11 und besonders S. 13. 
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Ernte, die England zwingt, mehr Getreide einzufiihren, den storenden Umstand; 
andere Storungen sind: Auszahlung einer Anleihe an das Ausland, Riickzahlung 
einer Anleihe, Tribute und Subsidienzahlungen, .Anderungen in den Angebot- und 
Nachfrageverhiiltnissen einer oder mehrerer Waren, die eine Ablenkung des inter
nationalen Handels von seiner bisherigen Richtung bewirken, z. B. die Erfindung 
des Luftstickstoffes, der die Einfuhr von Chilesalpeter iiberfliissig macht oder sie 
verringert und den Preis driickt; Einfiihrung oder Abschaffung eines Zolles, wodurch 
die Einfuhr verkleinert oder vergroBert wird und hunderterlei andere Vorgange. 

Wir miissen jedoch, bevor wir weitergehen, den Begriff Zahlungsbilanz etwas 
scharfer fassen, weil gewisse Mehrdeutigkeiten, die sich da leicht einstellen, zu ge
fiihrlichen MiBverstandnissen fiihren, die in der Diskussion dieser Dinge schon genug 
Unheil angerichtet haben. 

a) Man kann namlich unter Zahlungsbilanz verstehen die innerhalb eines Zeit
raumes tatsiicnlich erfolgten Kiiufe und Verkiiufe von fremden Zahlungsmitteln. In 
diesem Sinne ist die Zahlungsbilanz natiirlich immer ausgeglichen, denn die Kaufe 
von fremden Zahlungsmitteln sind immer gleich den Verkiiufen; in diesem Sinne 
ist die Ausgeglichenheit der Zahlungsbilanz keinZufall und auch kein anzustrebendes 
Ziel, sondern eine Tautologie, die aus dieser Definition des Begriffes sich von selbst 
ergibt. 

b) Man kann unter Zahlungsbilanz auch die innerhalb eines bestimmten Zeit
raumes tatsiichlich an das Ausland, bzw. vom Ausland an das Inland geleisteten Zah
lungen verstehen. b) unterscheidet sich von a) dadurch, daB Zahlungen an das Aus
land nicht nur durch Ankauf von auslandischen Zahlungsmitteln (d. i. durch Verkaufe 
von inlandischen Zahlungsmitteln) geleistet werden konnen, sondern auch aus einem 
bestehenden Vorrat an auslandischen Zahlungsmitteln (ink!. Gold, wenn dieses, 
wie es in Goldwahrungslandern der Fall ist, als internationales Zahlungsmittel aner
kannt ist). Es leuchtet ein, daB in diesem Sinne die Zahlungsbilanz nicht immer 
ausgeglichen sein muB. Es konnen die Zahlungen an das Ausland die Zahlungen yom 
Ausland iibersteigen; der DberschuB wird dann eben aus einem bestehenden Zah
lungsmittelvorrat, z. B. dem Devisenvorrat der Zentralbank, bestritten. Wenn man 
jedoch den in Betracht gezogenen Zeitraum vergroBert und beriicksichtigt, daB der 
Zahlungsmittelvorrat einmal durch Zahlungen des Auslandes entstanden sein muB, 
so muB die Zahlungsbilanz auch in diesem Sinne sich ausgleichen. Jedenfalls ist 
eine dauernde unausgeglichene Zahlungsbilanz in diesem Sinne nicht moglich, bzw. 
nur so lange moglich, als der Vorrat an fremden Zahlungsmitteln reichtl. 

c) Da man die wirklich an das Ausland geleisteten Zahlungen und die tatsach
lich vorgenommenen Kaufe auslandischer Zahlungsmittel nicht genau statistisch er
fassen kann, muB man, wie im vorhergehenden Paragraph en besprochen, um die kon
krete Gestaltung der Zahlungsbilanz eines bestimmten Landes in einem gegebenen 
Zeitraum festzustellen, sich darauf beschranken, die fiillig gewordenen Verpflichtungen 
und Forderungen zu bestimmen. Wenn man annimmt, daB aile fallig gewordenen 
Verpflichtungen und Forderungen erfaBt und auch alle beglichen wurden, stimmli die 
so errechnete Zahlungsbilanz mit der tatsachlichen Zahlungsbilanz im Sinne von 
b) iiberein. 

1 Eine dauernd passive Zahlungsbilanz in diesem Sinne ist nur dann denkbar, wenn das 
betreffende Land das Zahlungsmittel selbst herstellt, also z. B. Gold produziert. Darauf konnte 
man allerdings erwidern, daB ein goldproduzierendes Land Gold nicht als Zahlungsmittel, 
sondern als Ware exportiert. (Vgl. HERTzKA: Wechselkurs und Agio, u. a.) Hier handelt es sich 
jedoch urn einen Streit urn Worte, namlich urn die Bedeutung des Wortes "Zahlung"; soviel 
sei noch bernerkt, daB auch, wenn man die Goldausfuhr als Zahlung betrachtet und daher von 
einer dauernd passiven Zahlungsbilanz spricht, von einem andern Standpunkt die internationale 
"Wirtschaftsbilanz" des betreffenden Landes doch ausgeglichen ist; wenn namlich fiir die 
Goldausfuhr Ware eingefiihrt wird. Es steht dann dem Wert der Ausfuhr ein gleich groBer 
Wert in der Einfuhr gegeniiber. 
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d) Von einer Gegeniiberstellung der in einem Zeitraum fiillig werdenden Forde
rungen und Vetpflichtungen ist es nur ein Schritt zur Gegeniiberstellung aller For
derungen ohne Riicksicht auf Falligkeit. Damit haben wir die internationale Forde
rungs- oder Verschuldungsbilanz, wobei man wieder zwischen kurzfristigen Forde
rungen und langfristigen Forderungen unterscheiden kann. 

e) Nun kommt es aber bei der Bestimmung des Austauschverhiiltnisses zweier 
Geldarten nicht nur auf die bestehenden falligen oder aufgeschobenen Schulden und 
Forderungen an; es geniigt auch nicht, ex post die tatsachlich erfolgten Zahlungen 
festzustellen, es kommt vielmehr darauf an, auf die Motive und Bestimmungsgriinde 
der GesckiiftsabschlUsse einzugehen, iiber die Bereitwilligkeit, zu diesen oder jenen 
Kursen ein solches Tauschgeschaft abzuschlieBen, etwas auszusagen1 . Es wider
spricht der okonomischen Betrachtungsweise, immer von schon bestehenden Zah
lungsverpflichtungen auszugehen. Die "Preiswilligkeit"2 (d. i. die Bereitwilligkeit, 
zu diesem oder jenem Kurs eine bestimmte Menge zu kaufen oder zu verkaufen) 
in die Betrachtung einzubeziehen, bedeutet aber nichts anderes, als das Angebot
Nachfrage-Schema auf den Markt auslandischer Zahlungsmittel anzuwenden. Wenn 
wir in Zukunft von Zahlungsbilanz sprechen, wird der Begriff, wenn nichts anderes 
bemerkt ist, in diesem Sinne verstanden werden. Zahlungsbilanz ist also, wie im fol
genden Paragraphen naher ausgefiihrt wird, der Inbegriff von Angebot und Nach
frage, die sich am Devisenmarkt gegeniiberstehen. 

f) . Sehr oft bezeichnet man als Zahlungsbilanz die Gegeniiberstellung iener Zah
lungen yom und an das Ausland, die nicht die A uszahlung oder Ruckzahlung eines 
Kredites darstellen und nicht aus den Goldbestanden der Volkswirtscha·ft geleistet 
werden: Zahlungsbilanz in laufender Rechnung konnte man sagen. (1m Englischen 
heiBt es "Balance of payment on income account" im Gegensatz zu "Balance~:of 
payment on capital account".) In diesem Sinne spricht man von einer passiven Zah
lungsbilanz, wenn die Zahlungen an das Ausland fUr Warenbeziige, Dienstleistungen, 
Zinsen auf bestehende Schulden usw., die Zahlungen des Auslandes aus diesen Titeln 
iibersteigen. Da die Zahlungsbilanz im Sinne aller geleisteten Zahlungen ausgeglichen 
sein muB, kann der Passivsaldo der Zahlungsbilanz im hier aufgestellten Sinne nur 
durch einen Aktivsaldo der Kreditbilanz oder durch Goldsendungen gedeckt sein: 
Die Zahlungsbilanz in diesem Sinne ist passiv, wenn die Verschuldung zunimmt, wenn 
ein Teil der Einfuhr durch Kredite finanziert oder durch Goldsendungen beglichen wurde. 

§ 5. Anwendung des Angebot-Nachfrage-Schemas auf den ~Iarkt der 
ausHindischen Zahlungsmittel. 

Wie jeder Preis, wird auch der Preis der auslandischen Zahlungsmittel durch An
gebot und Nachfrage bestimmt. Der Angebot- und Nachfragemechanismus wird be
kanntlich am besten durch ein Kurvenpaar dargestellt, die Angebot- und Nachfrage
kurve. Wenn wir in einem rechtwinkeligen Koordinatensystem auf der vertikalen 
Achse den Preis und auf der horizontalen Achse die Menge auftragen, so erhalten wir 
eine von links nach rechts abfallende Nachfragekurve (NN in Abb.1, 8.16), die zum 
Ausdruck bringt, daB bei niedrigerem Preis eine groBere Menge abgesetzt werden 
kann als bei einem hoheren. In ahnlicher Weise erhalten wir eine von links nach 
rechts ansteigende Angebotskurve (AA), die die Tatsache symbolisiert, daB das An
gebot bei steigenden Preisen zunimmt. Dart, wo sich die beiden Kurven schneiden, 
wo also Angebot und Nachfrage sich treffen (P), setzt sich der Marktpreis fest. 

1 Das wurde schon von RICARDO gegeniiber MALTHUS betont: "You appear to me not 
sufficiently to consider the circumstances which induce one country to contract a debt to another. 
In all cases you bring forward, you always suppose the debt already contracted." Letters of 
D. RIIOARDO to TH. R. MALTHUS ed. by J. Bonar S. ll. Oxford 1887. 

2 Der Ausdruck stammt bekanntlich von O. ENGLANDER; vgl. dazu H. MULLER: Wechsel
kurs und Giiterpreise. Jena 1926. 
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Dieses allgemeine formale Schema konnen wir auf unseren Fall ohne weiteres an
wenden. DaB bei fallendem Preis der auslandischen Zahlungsmittel (niedrigem 
Wechselkurs) mehr nachgefragt wird und bei einem hoheren Kurs die Nachfrage 
zuruckgeht, konnen wir vorlaufig mit der folgenden trberlegung erklaren: Bei 
fallendem Kurs der auslandischen Zahlungsmittel sinken die Auslandspreise fur 
das Inland, es wird daher mehr eingefuhrtl und die Nachfrage nach auslandischen 
Zahlungsmitteln steigt. In unserem stationaren Zustand bleiben Angebot- und Nach
fragekurve nach fremden Zahlungsmitteln unverandert und damit auch der Preis 
(Kurs). Wenn nun die Zahlungsbilanz im Sinne von c), also die Bilanz der faJligen 
Forderungen und Verpflichtungen passiv wird, so bedeutet das, in der Sprache 
des Angebot- und Nachfrageschemas ausgedruckt, daB die Nachfragekurve sich 
nach rechts verschiebt (von N N nach N' N'), daB beim gleichen Preis mehr nach
gefragt, bzw. fUr die gleiche Menge ein hoherer Preis geboten wird. Die Kurve 
wird in ihrem ganzen Verlauf deshalb nach rechts verschoben, weil zur vorhandenen 
Nachfrage nach fremden Zahlungsmitteln die Nachfrage derjenigen hinzukommt, die 
jene fallig gewordenen Schulden an das Ausland begleichen wollen. Wenn die 
Angebotskurve unverandert geblieben ist, kommt bei einem hOheren Kurs ein 

Preis 
(WechseIKurs) 

neuer Schnittpunkt P' und ein neues 
Gleichgewicht zustande. Der Wechselkurs 
hat sich verschlechtert. Jener Vorgang 
kann sich aber auch in einem Rilckgang 
des Angebotes, genauer einer Verschiebung 

{ 
"'-, der Angebotskurve nach links (von A A 

t. Is - f11. ....... , nach A' A') auBern, weil gewisse Leute, die 
/rue:;' L _____ --'-_____ N_'_N...,..,' bisherfremdeZahlungsmittelangebotenha-

ben,sienunmehrzurBezahlung ihrer Schul-
Henge den an das Ausland verwenden. Die Folge v 

vmges. Hengl' ist ebenfalls eine Kurssteigerung (auf P")2. 
Abb.1. Wir mussen also unterscheiden zwi

schen Zahlungsbilanz im Sinne der tat
siichlich zum Zuge gelangenden Nachfrage und des zum Zuge gelangenden Angebotes, 
d. i. im Sinne der tatsachlich erfolgten Kaufe und Verkaufe von fremden Zahlungs
mitteln einerseits und Zahlungsbilanz im Sinne der gesamten Nachfrage und AngebotB
situation, wie sie durch Angebot- und Nachfragekurve gegeben ist, andererseits. Die 

1 Davon im 4. und 5. Kapitel mehr. 
2 Fiir diejenigen Leser, die gewohnt sind, alles bis ans logische Ende durchzudenken, sei 

noch folgende Bemerkung hinzugefiigt: Nachfrage nach Zahlungsmitteln des Landes A ist gleich 
Angebot an Zahlungsmi tteln des Landes B. Es bestehen daher verschiedene formale Darstellungs
moglichkeiten des Angebot- und Nachfrageschemas. Wenn man sich einmal darauf festgelegt 
hat, den Wechselkurs als den Preis der auslandischen Geldeinheit ausgedriickt in inlandischen 
Geldeinheiten aufzufassen, dann muB die Kurve des Angebotes an auslandisc.hen Zahlungs
mitteln, in der Richtung nach oben verfolgt, von einem bestimmten Punkt ab sich nach links 
umwenden. D. h., wenn der Wechselkurs iiber diesen Punkt weiter steigt, wird das Angebot 
an auslandischen Zahlungsmitteln kleiner (Elastizitat < 0). Denn die kleinere angebotene Menge 
kann ja vermoge ihres gestiegenen Tauschwertes eine groBere Menge inlandischer Zahlungs
mittel kaufen. Wenn im logischen Extremfall der Wechselkurs ins Ungemessene steigt, wenn 
mit anderen Worten der Preis der inlandischen Zahlungsmittel, ausgedriickt in auslandischem 
Geld, auf Null sinkt, wird das Angebot an auslandischen Zahlungsmitteln unendlich klein. 

Diese zur Vervollstandigung des formalen Schemas gemachten Bemerkungen betreffen 
jedoch praktisch nicht in Betracht kommende Konstellationen. Unempirisch sind diese Fiillt' 
eines unelastischen Angebots insbesondere dann, wenn mehrere Lander miteinander im Verkehr 
stehen oder ein Land der Weltwirtschaft gegeniibersteht. Es darf auch nicht vergessen werden. 
daB konstante Kaulkraft im Innern vorausgesetzt ist. Wenn die Kaufkraft sich verschiebt, das 
Preisniveau sich andert, verschieben sich auch Angebot- und Nachfra,gekurve. In der automati
schen Verschiebung der Kurven besteht ja eben der Ausgleichsmechanismus der Zahlungsbilanz. 

Diese Zusammenhange werden im folgenden immer wieder aufgerollt und von verschiedenen 
Seiten beleuchtet; dadurch werden die .ielleicht noch bestehenden Unklarheiten beseitigt werden. 



Die Geldprobleme des internationalen Handels. 17 

Zahlungsbilanz im erstgenannten Sinne ist natiirlich immer ausgeglichen, und man 
spricht eine Tautologie aus, wenn man das ausdriicklich feststellt. Wenn wir oben 
sagten, daB die Zahlungsbilanz in einem bestimmten Augenblicke passiv sei, so den
ken wir nicht an Zahlungsbilanz in diesem Sinne, sondern an die gesamte Nachfrage
Angebot-Situation. Wir wollen ausdriicken, daB die Nachfrage beim herrschenden 
Kurs iiber das Angebot gestiegen ist. Mit anderen Worten, die Zahlungsbilanz wird 
bei diesem bestimmten K UT8 passiv und erreicht ein neues Gleichgewicht erst bei 
einem hoheren. 

Es miiBte also jede zufallige Verschlechterung der Zahlungsbilanz ein Steigen 
der Kurse der ausHindischen Zahlungsmittel mit sich bringen, in derselben Weise, 
wie auf jedem Warenmarkt die Angleichung von Angebot und Nachfrage durch 
Anderungen des Preises bewirkt wird. Nun lehrt jedoch die Erfahrung, daB die Aus
tauschverhaltnisse der Geldarten verschiedener Lander in normalen Zeiten konstant 
bleiben, wahrend sich doch in den zahlreichen die Zahlungsbilanz konstituierenden 
Posten ununterbrochen Verschiebungen ergeben, so daB ein dauerndes fiber
einstirnmen von Angebot und Nachfrage beirn gleichen Kurs als ein ganz unwahr
scheinlicher Zufall anzusehen ware, so wie auf den Warenrnarkten ein auf lange Dauer 
konstanter Preis eine Ausnahrne und ein fortwahrendes Schwanken der Preise die 
Regel ist. Es muB also eine Vorrichtung, ein Mechanismus vorhanden sein, der An
gebot und Nachfrage in der Weise reguliert, daB der Wechselkurs, wenn er irn Be
griffe ist, sich von seinern norrnalen Stand zu entfernen, sofort wieder darauf zuriick
gebracht wird. 

Dieser Mechanisrnus ist nun in der Tat vorhanden. Nach bewahrtem Muster 
wollen wir ihn irn folgenden Kapitel zuerst fiir den Fall der reinen Goldwahrung dar
stellen, sodann sein Funktionieren bei Papierwahrung untersuchen (6. Kapitel) und 
schlieBlich eine Synthese der beiden FaIle geben. 

§ 6. Einfiihrung einer Mehrheit von Lindern. 
Wir haben bisher immer nur von zwei Landern gesprochen. Nun besteht aber die Welt

wirtschaft aus einer Mehrheit im wechselseitigen Wirtschaftsverkehr stehender Gebiete. Diesem 
Umstande tragen wir in unserer Theorie am besten in der Weise Rechnung, daB wir jeweils 
ein Land dem Rest der Welt, d. h. allen Landern, mit denen es in Wirtschaftsbeziehungen steht, 
gegeniiberstellen, daB wir also von Inland und Ausland sprechen. Alles, was wir iiber den Aus
gleich der Handels- und Zahlungsbilanz von zwei Landern gesagt haben und sagen werden, 
gilt daher ohne Einschrankung fiir die komplizierten Zusammenhange der modernen Welt
wirtschaft. 

Urn den Bilanzausgleich herbeizufiihren, muB man jedoch jeweils die gesamten AuBen
handelsbeziehungen eines Landes heranziehen. Wenn man bloB zwei Lander aus einer Mehrheit 
ins Auge faBt, ergibt sich kein Ausgleich. Wir haben vielmehr den sogenannten "Dreiecks
handel" zu beriicksichtigen. Deutschland z. B. zahlt seine Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
zum Teil dadurch, daB es Maschinen nach Siidamerika liefert und die siidamerikanischen Lander 
Rohstoffe an die Vereinigten Staaten verkaufen. GeldmaJ3ig vollzieht sich dieser Umsatz etwa 
in der Weise, daB der deutsche Importeur seinen amerikanischen Lieferanten mit einem Wechsel 
auf Brasilien zahlt. Dieser Wechsel wird sodann vom amerikanischen Baumwollieferanten an 
den Kaffeeimporteur verkauft, der damit seine Importschuld an Brasilien begleicht. Es andert 
natiirlich nicht das geringste am Wesen der Sache, wenn - wie es tatsachlich der Fall ist -
diese Umsatze im 'Wege von Rembourskrediten von den Banken, etwa iiber das Londoner Finanz
zentrum, vermittelt werden. 

Man macht sich die Sache am leichtesten klar, wenn man sich ein weltumspannendes Clearing. 
system vorstellt, durch das eine allgemeine Abrechnung von Forderungen und Schulden jedes 
einzelncn Landes im Verhaltnis zu jedem anderen stattfindet. Infolge der engen Verbundenheit 
der Geldmarkte und Bankensysteme aller Lander besteht in der Tat ein solches Abrechnungs
system. wenn auch in dezentralisierter Form. 

Wenn wir mehr als zwei Lander mit je einer eigenen Geldeinheit vor uns haben, gibt es 
mehr als zwei Tauschrelationen (Wechselkurse) zwischen den Geldeinheiten dieser Lander. 
Zwischen drei Landern gibt es drei \Yechsclkurse: 12, 13, 23. Zwischen vier Landern sechs 

Wechselkurse: 12, 13, 14; 23, 24; 34 ... Allgemein: Zwischen n Liindern gibt es ~~2-=-l) 
Ta uschrclationen (Wechselkurse). 

Haberier, Internationaier Handel. 2 
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Da es sich bei Zahlungsmitteln in der Regel um vertretbare Guter und um wohlorganisierte, 
durch Telefon und Telegraf verbundene Mii.rkte handelt, mussen die verschiedenen Wechsel
kurse in gena.uem Entsprechungsverhiiltnis stehen. Das Verhiiltnis des Kurses der Reichsmark 
in Dollar zum Kurse der Reichsmark in Pfund Sterling muB gleich sein dem Kurse des Pfundes 
in Dollar usw. Jede Abweichung von diesem Verhiiltnis miiBte sofort zu Arbitragegeschiiften 
AnlaB geben, und so wiirde die Entsprechung rasch wieder hergestent .. Wenn z. B. der Kurs 
der Reichsmark in Dollar stiege, ohne daB er auch in allen anderen Wahrungen gestiegen wii.J'e 
und ohne eine Steigerung des Kurses dieser anderen Wahrungseinheiten in Dollar, wiirde es 
rent&bel werden, Reichsmark in Dollar zu konvertieren, die Dollar in Pfunde umzuwandeln 
und diese wieder in Reichsmark umzutauschen. Wenn der intemationale Geldverkehr durch 
technische Hindernisse (z. B. Unterbindung der Kommunikation im Kriege) oder gesetzliche 
Vorschriften (z. B. Devisenverordnungen und Zahlungsverbote) behindert istl, konnen zeitweise 
Abweichungen von der Norm entstehen. Ja es kann sogar vorkommen, daB das Aust&usch
verhaltnis zwischen zwei Geldeinheiten auf verschiedenen Teilmarkten im Inland und im Aus
la.nd nicht ubereinstimmt, der Kurs des Dollar in Berlin z. B. nicht gleich ist dem reziproken 
Wert des Kurses der Reichsmark in New York. Die Erfahrung lehrt jedoch, da.B solche Abwei
chungen nur von kiirzester Dauer sein konnen2• Sogar wahrend der deutschen Inflation 1919 
bis ]923 bestand trotz der rapiden taglichen, ja stiindlichen Kursschwa.nkungen eine ziemlich 
genaue tThereinstimmung der Kursbewegung an den verschiedenen Borsenplatzen8 • 

5. Kapitel. 

Die Herstellung des Gleichgewichtes der Zahlungsbilanz bei reiner 
Goldwihrung. 

§ 1. Der Begriff der Goldwahrung. 

Wir verstehen unter Goldwahrung ein Geldwesen, bei dem der Geldumlauf ganz 
oder doch zum groBten Teil aus vollwertigen Goldmiinzen oder aus mit Gold ge
decktem Papiergeld (Goldzertifikaten) besteht. Wenn das Goldgeld nur einen Teil 
des Umlaufes bildet und daneben noch Papiergeld verwendet wird, so muB, um die 
Goldwahrung effektiv zu machen, Einlosungspflicht bestehen, d. h. das Papiergeld 
muB auf Verlangen in Gold einlosbar sein und andererseits muB die Moglichkeit ge
geben sein, die Goldmiinzen durch Einschmelzen in Barrengold umzuformen'. 
Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, so ist Geld in Gold und Gold in Geld ver
wandelbar und Geldwert und Goldwert sind miteinander verkniipft und konnen sich 
nicht voneinander entfernen. 

Wenn nun in zwei oder mehreren handeltreibenden Landern eine solche Gold
wahrung besteht und der Aus- und Einfuhr von Gold keine Hindernisse in den Weg 
gelegt werden, so stehen die Geldwesen dieser beiden Lander miteinander in Ver
bindung; das Geld des einen Landes kann durch Umpragung in Geld des anderen 
Landes verwandelt werden. Wenn aus einem Kilogramm Gold x £ und 20 mal x Mark 
ausgepragt werden konnen, ist es jederzeit moglich, aus 20 Mark ein £ zu machen. 
Man vergleicht treffend die beiden Wahrungen mit kommunizierenden GefaBen. 
Solange die Zahlungsbilanz zwischen diesen beiden Landern im oben bestimmten 
Sinne ausgeglichen und stationar bleibt, liegt kein AnlaB fiir eine Goldversendung 

1 Da.durch verlieren die verschiedenen Za.hlungsmittel ihre gegenseitige Vertretbarkeit, 
der einheitliche Markt wird in Teilmarkte zerlegt. Reichsma.rk in Deutschla.nd sind da.nn etwas 
anderes als Marknoten im Ausland, wenn die Ausfuhr verboten ist. 

2 Auf ein anderes Blatt gehOrt die Aufrechterhaltung eines liktiven, von den Siitzen des 
freien Marktee im In- und Ausland abweichenden offiziellen Kurses in einem Regime strenger 
Devisenbewirtechaftung. Etwas anderes iet auch das da.uemde Nebeneinanderbestehen von 
einander a.bweichender Notierungen verschiedener, auf eine Einheit lautender Zahlungsmittel: 
Noten, telegrafische Auszahlung, Sichtwechsel, Dreimonatwechsel uew. 

8 Vgl. dazu GRAHAM: Exchange, Prices and Production in Hyper-Inflation: Germany 1920 
his 1923. 

, Es ist aus der Wirtschaftsgeschichte bekannt, daB das Einechmelzen von Goldmiinzen 
lange Zeit verboten war - allerdings ein schwcr zu erzwingendes Verbot. 
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und Umpragung vor. Die Zahlungen yom und an das Ausland decken sich und werden 
auf die im 2. Kapitel geschilderte Art durch An- und Verkauf von Wechseln, Schecks 
usw. ausgeglichen. 

§ 2. Die GoldpllDktel • 

Nehmen wir nun an, die Zahlungsbilanz Deutschlands werde passiv, etwa weil 
die Ernte schlecht ausgefallen ist und mehr Getreide eingefiihrt werden md oder 
weil Deutschland Reparationen zu zahlen hat. Die Zahlungen, die Deutschland an 
Englandzu leisten hat, iibersteigen die Zahlungen, die es empfangt. Was geschieht nun? 

Die Folge wird sein, daB mehr Wechsel auf England nachgefragt als angeboten 
werden; der Preis der Pfundwechsel in Mark wird steigen, der Wechselkurs fiir 
Deutschland sich verschlechtern. Nun besteht zwar jederzeit die Moglichkeit, Mark im 
Verhaltnis von 1: 20 in Pfund umzuwandeln. Trotzdem werden diejenigen, die Zah
lungen nach England zu leisten haben, bereit sein, einen etwas hoheren Preis fiir 
Pfundwechsel zu bewilligen, da sie dadurch die bei der effektiven Versendung von 
Goldmiinzen und bei deren Umpragung auflaufenden Spesen ersparen. Wenn jedoch 
der Wechselkurs einen gewissen Punkt iiber der Miinzparitat, den sogenannten 
oberen Goldpunkt, erreicht, wird es rentabel werden, Gold zu exportieren, es im Aus
land in auslandisches Geld umzupragen und Schulden auf diese Weise zu begleichen, 
anstatt den im Preis gestiegenen Auslandswechsel zu kaufen. Die Lage des Gold
exportpunktes ist durch die bei der Ausfuhr und Auspragung des Goldes auf
laufenden Spesen bestimmt, namlich durch die Transportkosten, Versicherungs
pramien, Zinsenverlust (beim Wechsel wird auBerdem ein Diskont fiir die Zeit bis 
zur Falligkeit abgezogen), Pragegebiihr u. dgl. 

Neben dem oberen oder Gold-Exportpunkt gibt es einen unteren oder Gold-Import
punkt. Wenn der auslandische Wechselkurs unter eine bestimmte Grenze sinkt, 
die ebenfalls durch die Spesen der Goldversendung und der Umpragung fmert 
ist, werden die Eigentiimer - Inlander oder Auslander - dieser Auslandswechsel 
(Devisen) nicht mehr bereit sein, sie mit dem hoheren Disagio abzugeben. Es wird 
ihnen vorteilhafter erscheinen, sie im Ausland einzulOsen und Gold einzufiihren. 

Es macht nichts aus und andert nichts am Wesen der Sache, wenn diese Gold
versendung nicht von dem einzelnen Kaufmann vorgenommen wird, der eine Zah
lung zu leisten hat, sondern gewerbsmaBig von den Banken durchgefiihrt wird. 
Heute ist dies letztere ausschlieBlich der Fall. Wenn der Wechselkurs den Gold
punkt erreicht, werden von gewissen Bankhausern, die sich auf dieses Geschaft ver
stehen, oder meistens von den Notenbanken selbst, Goldsendungen vorgenommen. 
Die Bank verschafft sich auf diese Weise ein Guthaben im Ausland und kann nun 
dariiber verfiigen, das heiSt, Schecks darauf ziehen und diese zum gestiegenen 
Devisenkurs verkaufen. 

In der Nachkriegszeit wurde es iiblich, daB man auf die tatsachliche Ausfuhr 
des Goldes verzichtete und sich darauf beschrankte, es als dem Auslande gehorig 
zu bezeichnen; "to earmark" lautet der technische Ausdruck im Englischen. Wenn 
die Bank von Frankreich z. B. Gold aus Amerika einfiihren will, begniigt sie sich 
oft damit, es als ihr gehorig in New York absondern zu lassen, es aber nicht oder nicht 
sofort nach Europa zu bringen. Die Bank fiir Internationale Zahlungen (B. I. Z.) 
in Basel ist bestrebt, ein internationales Gold-Clearing einzurichten und so effektive 
Goldversendungen iiberfliissig zu machen. Seit 1929 ist man aber von dieser "Obung, auf 
die effektive Versendung von Gold zu verzichten, wieder einigermaBen abgekommen. 

Auf die Detailfragen der Gold-Verschiffungen, die Berechnung der Goldpunkte 

1 Vgl. dazu besonders das klassische Werk:' GOSCHEN: Theorie der auswartigen Wechsel
kurse. Frankfurt a. M. 1875. Seither verschiedene Neudrucke. Vgl. ferner die S. 11 ange
fiihrte Literatur. 

2* 
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u. dgl. brauchen wir uns nicht einzulassen 1 ; fiir das prinzipielle Verstandnis sind sie 
nicht erforderlich. Von den Komplikationen, die die internationale Kreditgewahrung, 
das internationale Clearing der GroBbanken und der internationale Effektenverkehr 
mit sich bringen, solI spater noch die Rede sein. Hier sehen wir noch davon ab und 
nehmen an, daB die Vortragung eines Passivsaldos der Zahlungsbilanz durch Kredit
aufnahme nicht moglich sei. 

§ 3. Die merkantilistische und vormerkantilistische Anschauung fiber 
HandeIsbilanz, ZahIungsbiIanz und internationaIe GoIdbewegungen. 

Kehren wir nun zu unserer Annahme zuriick, daB die Zahlungsbilanz passiv 
werde; der Wechselkurs steige bis iiber den Goldpunkt und Gold beginne ab
zuflieBen. Nehmen wir an, die Ursache diesel' Storung der Zahlungsbilanz sei von 
langerer Dauer; es handle sich z. B. urn eine Serie von MiBernten, urn periodische 
Zahlungen an das Ausland (z. B. Reparationen) oder urn eine Veranderung in den 
Nachfrageverhaltnissen, z. B. Industrialisierung von Agrarlandern, die den Absatz 
der Industrielander beeintra.chtigt. Fragen wir nun: wie lange kann diesel' Gold
abfluB dauern? 1st es moglich, daB ein Land den groBten Teil seines Goldumlaufes 
verliert? OdeI' ist diesem AbfluB eine Grenze gesetzt? MuB der Staat eingreifen, um 
eine unerwiinschte Entb16Bung seines Landes von Gold zu verhindern? Oder regelt 
sich der Goldumlauf und die Verteilung des Goldes auf die einzelnen Lander von 
selbst? Wie bekannt, vertraten die merkantilistischen Schriftsteller die Forderung, 
der Staat solIe durch verschiedene MaBnahmen den Export fordern und den Import 
hemmen, urn eine aktive Bilanz und somit die Einfuhr von Gold herbeizufiihren, bzw. 
urn eine passive Bilanz und die Ausfuhr von Gold zu verhindern. "Das gewohnliche 
Mittel zur Vermehrung unseres Reichtums und unseres Besitzes an edlen Metallen 
besteht im auswartigen Handel, wobei wir stets die Regel beobachten miissen, all
jahrlich einen groBeren Wert an das Ausland zu verkaufen, als der ist, den wir von 
ihm verbrauchen2." 

Es wird den Merkantilisten immer zum Vorwurf gemacht, daB sie nul' die Handels
bilanz im Auge hatten, wahrend es doch in Wahrheit auf die Zahlungsbilanz an
komme. Diesel' Vorwurf ist nul' zum Teil berechtigt. Es gibt viele Merkanti
listen, die auch auf andere Posten del' Zahlungsbilanz aIs auf die Handelsbilanz hin
weisen. Bestand doch schon im 16. Jahrhundert ein ausgebildeter internationaler 
Geldmarkt und ein internationales Kreditsystem. THOMAS MUN3 z. B. erwahnt aus
driicklich Ausgaben von Reisenden, Geldsendungen nach Rom, militarische Aus
gaben im Ausland u. a. Andere Posten der Zahlungsbilanz waren im 17. Jahrhundert 
noch nicht vorhanden oder von untergeordneter Wichtigkeit, so daB es nicht ver
wunderlich ist, wenn die Merkantilisten nicht davon sprechen. Abel' auch abgesehen 
davon ware eine AuBerachtlassung del' Tatsache, daB zwischenstaatliche Zahlungen 
auch aus anderen Griinden als dem Warengeschaft vorkommen, ein sehr unwesent
licher Mangel der merkantilistischen Lehren im Verhaltnis zu den im folgenden zu 
besprcchenden Unzulanglichkeiten. 

Die wirtschaftspolitische Voraussetzung del' Merkantilisten, daB fiir ein Land 
ebenso wie fiir eine Einzelperson Aufstapeln von Gold Mehrung seines Reichtums 
bedeute, interessiert uns hier nicht. Uns kommt es nul' darauf an, daB del' merkanti
listischen Lehre einerseits die Befiirchtung zugrunde liegt, ein Land konne infolge 
einer ungiinstigen Zahlungsbilanz einen groBen Teil seines Goldumlaufes verlieren 

1 Vgl. dazu den Artikel "Goldpunkte" im Handworterbuch des Bankwesens. Berlin: 
Julius Springer 1933. 

2 THOMAS MUN: England's Treasure by Forraign Trade; geschrieben ca. 1628, veroffentlicht 
nach seinem Tod, London 1664. Eine deutsche Ubersetzung ist erschienen Wien 1911. Abge
druckt auch bei DIEHL und MOMBERT: Ausgewahlte Lesestiicke zum Studium der politischen 
Okonomie Bd. 9 S. 33. Karlsruhe 1920. 

3 a. a. O. 
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und andererseits der Glaube, es sci moglich, durch geeignete staatliche MaBnahmen 
den Goldumlaul zu erhOhen. 

Man darf allerdings nicht iibersehen, daB die merkantilistische Lehre bereits 
einen bedeutenden Fortschritt gegeniiber den friiher herrschenden Anschauungen 
darstelltl. In England herrschte bis in die ersten Jahre des 17. Jahrhunderts das 
sogenannte "buUi.onisti8cke" SY8tem. Dieses System bestand in einer genauen Rege
lung jeder einzelnen Transa'ktion mit dem Auslande, wobei darauf geschen wurde, 
daB die Kaufleute sich in bar bezahlen lieBen und das Geld hereinbrachten, nicht 
etwa im Ausland als Kredit stehen lieBen, und daB nur das Notwendigste aus dem 
Auslande eingefiihrt werde. Ane Auslandszahlungen muBten durch die Hande des 
"King's Exchanger" - heute Devisenzentrale - gehen 2, der ein gesetzliches 
Monopol fiir die Durchfiihrung internationaler Zahlungen hatte. 

Demgegeniiber wiesen die Merkantilisten nach, daB es auf die Gesamtbilanz 
ankomme; daB es unsinnig sei, jedes einzelne Geschaft iiberwachen zu wollen, ja 
TH. MUN ging so weit zu zeigen, daB der Handel mit einem Land auch dann noch 
nicht zu verdammen sei, wenn er eine passive Bilanz aufweist, namlich wenn dieser 
Handel indirekt zu einem aktiven Handel mit einem anderen Land fiihrt, also z. B. 
die Einfuhr von Rohstoffen, die die Ausfuhr von Fabrikaten ermoglicht3• Die 
Aufhebung der driickendsten Beschrankungen des internationalen Handels- und 
Zahlungsverkehrs war auf die Initiative und Angriffe der Merkantilisten, insbe
sondere TH. MUNS zuriickzufiihren. 

Wenn man also auch den Merkantilisten in dieser Hinsicht Gerechtigkeit wider
fahren lassen muB, so dad das nicht dariiber hinwegtauschen, daB ihre Ansichten vom 
AuBenhandelsmechanismus und vom Zusammenhang zwischen Goldbewegung und 
Handels- bzw. Zahlungsbilanz ganz oberflachlich und undurchdacht sind. Sowohl die 
Befiirchtung, ein Land konnte - bei reiner Goldwahrung, ohne daB ein anderes 
Geld in Umlauf gebracht wird - infolge einer ungiinstigen Zahlungsbilanz einen 
groBen Teil seines Goldumlaufes verlieren, als auch der Glaube an die Moglichkeit, 
den Umlauf durch Beeinflussung der Bilanz zu erhohen, sind vollkommen unhaltbar 4 • 

1 SCHUMPETER bezeichnet die Lehre von der Handelsbilanz als den "ersten Schritt zur Ana
lyse der Volkswirtschaft". "Epochen der Dogmen- und Methodengeschichten" im G. d. S. 
1. Abtlg. S. 38. Tiibingen 1914. 

2 Eine gute und kurze Darstellung gibt R. H. TAWNEY in seiner Einleitung zu THOMAS 
WILSON: A Discourse upon usury (1572) S. 135ff. London 1925. TAWNEY sagt nicht mit Unrecht, 
daB die MaBnahmen, die von der Tudorregierung ergriffen wurden (Ausfuhrverbote fiir Gold, 
behordliche Festsetzung des Umrechnungskurses von englischer und auslandischer Wahrung, 
Monopolisierung des Geschafts der Umwechslung durch die Regierung usw.) genau dieselben 
waren, wie sie die Regierungen in den Jahren 1914 bis 1919 (und wieder in den Krisenjahren 
von 1931 an) anwendeten (S. 137). Vgl. unten Kap. 9, § 7, S.73. 

3 Die beste, wenn auch auf englische Literatur sich beschrankende Darstellung der Lehren 
des MerkantiIismus iiber den AuBenhandel stammt von JACOB VINER. Vgl. seine beiden aus
fiihrlichen Abhandlungen: "English Theories of Foreign Trade before ADAM SMITH" im J. P. E. 
Vol. 38 Nos. 3 u. 4 S. 249f£ u. S. 404ff. (Chicago 1930) und seinen Artikel: "Balance ,of 
Trade" in Encyclopedia of the Social Sciences Vol. 2 S.399. New York 1930. Vgl. ferner 
EDMUND HEYKING: Zur Geschichte der Handelsbilanztheorie. Berlin 1880. BR. SUVffiANTA: 
The Theory of the Balance of Trade in England. Helsingfors 1923. LEO PETRISCH: Die Theorie 
von der sogenannten giinstigen und ungiinstigen Handelsbilanz. Graz 1902. JACOPO MAZZEI: 
Politica economica internazionale Inglese prima di ADAMO SMITH. Milano (Vita e pensiero) 1924. 
In Betracht kommt ferner die allgemeine Literatur iiber das merkantiIistische System. Vgl. 
Zum Bedeutungswandel des Handelsbilanzbegriffs im deutschen Merkantilismus LOUISE SOMMER: 
Die osterreichischen Kameralisten Bd.2 S. 354ff. Wien 1925. 

4 Bei den deutschen und englischen Historikern besteht eine Neigung, die Merkantilisten 
gegen die Kritik in Schutz zu nehmen. Vgl. z. B. AUGUST ONCKEN: Geschichte der National
okonomie S. 153ff. Leipzig 1902. ONCKEN leugnet, daB die Merkantilisten Geld mit Reichtum 
identifizierten. "Nicht auf Gold und Silber, sondern auf den dadurch reprasentiert~n Ver
mogenswert kam es ihnen an" (S. 157). Es heiBt aber dann einen Absatz weiter: Sie ,;Vollten 
diesen im internationalen Verkehr erworbcnen Geldgewinn auch keineswegs als toten Schatz 
hinlegen, sondern als Kapital fruchtbar im Lande umtreiben und der einheimischen arbeitenden 
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Dariiber kann fiir den kein Zweifel bestehen, der den AuBenhandelsmechanismus, wie 
er von den englischen klassischen NationalOkonomen zuerst erkannt und beschrieben 
wurde (wovon sofort die Rede sein wird), verstanden hat. lhren TodesstoB erhielt 
die merkantilistische Lehre, als im Jahre 1752 DAVID HUME seine Political Dis
courses erscheinen lieBl. Gewaltig war sodann der EinfluB von A. SMITHS "The 
Wealth of Nations" (1776). Die Lehre wurde spater von HENRY THORNTON, DAVID 
RICARDO, N. W. SENIOR, J. ST. MILL u. a. wesentlich verbessert und ausgebaut 2. 

Mit dieser klassischen Lehre, die jeder NationalOkonom beherrschen muB, die 
so klar und einleuchtend ist, daB von ihr jede Theorie des internationalen Handels 
auszugehen hat, werden wir uns jetzt beschaftigen. 

§ 4. Die klassische Lehre yom "Mechanismns" bei Goldwii.hrung. 
Wenn wir von einem ausgeglichenen Zustand ausgehen und annehmen, daB nun 

durch irgend einen Umstand - z. B. weil Reparationen an das Ausland zu zahlen 
sind oder weil Kredite abgezogeIi werden - die Zahlungsbilanz passiv wird und 
Gold abzustromen beginnt, so wird das Gleichgewicht in folgender Weise wieder 
hergestellt: Aus dem Land, dessen Zahlungsbilanz passiv geworden ist, stromt Gold 
ab, die Geldmenge sinkt, die Preise fallen; dadurch wird die Ausfuhr angeregt, die 
Einfuhr erschwert. 1m anderen Land mit der aktiven Zahlungsbilanz3 geschieht das 
Umgekehrte: Gold stromt zu, die Geldmenge wachst, die Preise steigen, die Aus
fuhr wird gehemmt und die Einfuhr gefordert. Es wird also durch die Geldzahlungen 
(die passive Zahlungsbilanz), durch den Goldstrom, ein Preisgefalle zwischen den 
Landern erzeugt, das einen mit dem urspriinglichen Goldstrom gleichgerichteten 
Warenstrom hervorruft. Dieser Giiterstrom induziert einen entgegengesetzt ge
richteten Geldstrom, d. h. die Zahlungsbilanz kommt wieder ins Gleichgewicht. Mit 
anderen Worten, dadurch, daB die Ausfuhr aus einem Lande, das plOtzlich mehr Zah
lungen an das Ausland zu leisten hat, als es zu bekommen hat, steigt, entsteht 
ein verstarktes Angebot an Auslandswechseln. Dadurch, daB seine Einfuhr gehemmt 
wird, vermindert sich die Nachfrage, und so kommt der durch die urspriinglichen 
Zahlungen gestorte Wechselmarkt wieder ins Gleichgewicht, die Wechselkurse sinken 
wieder unter den Goldpunkt zuriick. 

GiitermaBig stellt sich die Sache so dar: lnfolge der schlechten Ernte wurde mehr 
Getreide importiert4; diese zusatzlichen lmporte wurden zuerst bar, durch den Gold
abfluB bezahlt, spater jedoch durch vermehrte Ausfuhr oder verringerte Einfuhr 
abgegolten. Dasselbe gilt fiir die sogenannten "einseitigen" Wertiibertragungen 5, 

Bevolkerung Arbeit verschaffen" (S. 157). Es soIl also doch der Geldumlauf vermehrt werden. 
DaB das eine unmogliche Forderung ist, hat ONCKEN nicht hervorgehoben. 

1 FRIEDRICH RAFFEL hat allerdings in seiner ausgezeichneten Studie: "Englische Frei
handler vor ADAM SMITH" (Erganzungsband 18 zur Z. f. G. St.) gezeigt, daB sich aIle Elemente 
der Theorie HUMES schon friiher in der Literatur vorfinden. (Vgl. dazu auch VINER: English 
Theories of Foreign Trade befor ADAM SMITH S. 419ff.) Ebenso wie der "Obergang yom Bullionis
mus zum Merkantilismus flieBend ist und sich bei vielen Schriftstellern Elemente beider Sy
steme finden, ebenso steht es mit der Trennungslinie zwischen den Klassikern und den Mer
kantilisten. 

BEine ausfiihrliche Darstellung der geschichtlichen Entwickiung dieser Lehre in allen 
Details und mit nahezu liickenloser Literaturangabe gibt ANGELL in seinem groB angelegten 
Werk: "International Prices" Harvard University Press. Cambridge (USA.) 1925. Besonders 
hervorgehoben sei noch, weil weniger bekannt und leicht zuganglich, N. W. SENIOR: Three 
Lectures on the Transmission of the Precious Metals from Country to Country and the Mer
cantile Theory of Wealth. London 1928. Neudruck in "Series of Reprints of Scarn Tracts" 
London. School of Economics. London 1930. 

3 DaB die Zahlungsbilanzen alier Lander der Erde passiv werden konnten, wie manche 
Autoren befiirchten, ist so lange nicht zu erwarten, als der Verkehr mit dem Mond nicht auf
genommen ist. 

, Oder es wurde weniger exportiert, woran sich dann eine analoge Argumentation kniipft. 
5 Ausfiihrlich kommen wir im 9. Kapitel noch auf die einseitigen Wertiibertragungen zu 

sprechen. 
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Subsidien, Kriegsentschii.digungen u. dgl. Sie werden zuerst in bar entrichtet; die 
Geldzahlung bringt jedoch einen Giiterstrom hervor. Es ist zuerst Geld hinaus
gegangen, dann wurden Giiter ausgefiihrt, und dafiir kommt wieder Geld herein. 
Die heiden Geldstrome sind einander entgegengesetzt und kompensieren sich. Daher 
wurde die Kriegsentsch8.digung oder Subsidie in Wahrheit in Form eines einseitigen 
Giiterstromes, also in Waren geleistet. Man bnn auch sagen, die urspriingliche Geld
zahlung der Kriegsentschadigung war zwar privatwirtschaftlich aber nicht volks
wirtschaftlich definitiv; die volkswirtschaftlich endgiiltige Bezahlung kann nur in 
Giitern erfolgen. 

Dieser Mechanismus sorgt also fiir den Ausgleich der Zahlungsbilanz, er ver
hindert, daB ein Land seinen Goldumlauf ganz oder zum groBen Teil verliert, und er 
fiihrt zu einer angemessenen Verteilung der Goldvorrate auf aIle Lander mit Gold
wahrung, die am internationalen Handel teilnehmen. Dieser Mechanismus wirkt 
ganz automatisch, er macht einerseits jeden Staatseingriff, der den AbfluB des Gol
des hindern solI, uberllUs8ig und andererseits jeden Versuch, den Goldumlauf zu ver
groBern, iUusori8Ch. "Die Ausfuhr von Metallgeld", sagt RICARDO, "kann jederzeit 
ohne Gefahr der Entscheidung der Wirtschaftssubjekte iiberlassen werden ... 
Wenn es vorteilhaft ist, es zu exportieren, wird kein Gesetz seine Ausfuhr wirksam 
verbieten konnen; gliicklicherweise gerat in diesen Fallen, wie in den meisten ande
ren, das Einzelinteresse, wenn freie Konkurrenz herrscht, mit dem Gesamtinteresse 
nicht in Widerspruch 1." 

RICARDO wird nicht miide zu betonen, daB das Geld im internationalen Verkehr 
denselben Gesetzen gehorcht wie die anderen Waren. Geld ist die tauschfahigste 
Ware, und so wie jede Ware dorthin stromt, wo ihr Wert, d. i. ihr Tauschwert, ihr 
Preis, am hochsten ist, so stromt auch das Gold dorthin, wo sein Wert am hochsten, 
d. h. die Preise am niedrigsten sind. "Wenn in Frankreich eine Unze Gold mehr 
wert ware als in England und daher in Frankreich mehr von jeder Ware, die beiden 
Landern gemeinsam sind, kaufte, wiirde Gold sofort England verlassen, und wir 
wiirden Gold eher als andere Ware ausfiihren, weil es dann die billigste tausch
fahigste Ware am englischen Markte ware; denn wenn Gold in Frankreich teurer 
ist als in England, miissen Giiter billig sein; wir. wiirden sie daher nicht yom 
teuren auf den billigen Markt bringen, sondern sie wiirde im Gegenteil yom billigen 
auf den teuren Markt kommen und wiirde gegen unser Gold getauscht werdens." 

An vielen Stellen sagt RICARDO, daB das Gold dann ausgefiihrt werde, wenn es in 
Dberfiille vorhanden sei. Das ist so zu verstehen, daB die "Uberfulle" (redundancy) 
eine Preissteigerung, das ist eine Geldentwertung, verursacht und das Geld dort 
abstromt, wo sein Wert niedriger ist3• Nur wenn man diese Begriffe "verhaltnis
maBige Billigkeit" und "verhii.ltnismaBige Uberfiille" richtig erfaBt, kann man 
RICARD Os Ausfiihrungen, die heute noch ebenso zutreffen wie vor 100 Jahren, 
wiirdigen und nur dann wird man die sehr interessante Diskussion zwischen RICARDO 
und MALTHUS, die man in den eben erwahnten Briefen RICARD Os studieren kann, 
richtig verstehen. (Auf diese Kontroverse sowie auf die verschiedenen Variationen der 
klassischen Theorie wird an spaterer Stelle, im Zusammenhang mit modernen Diskus
sionen, die stark daran erinnern, noch einzugehen sein. Vgl. Kap. 8, § 3, Seite 62/63.) 

1 RICARDO: The high Price of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank Notes. 4. Aufl. 
London 1911. (The Works of DAVID RICARDO ed. by Mc. CuIloch S.265. London 1871.) Diese 
Schrift ist auch deutsch erschienen in "Ausgewahlte Lesestiicke zum Studium der politischen 
Okonomie", herausgegeben von DIEHL und MOMBERT Bd. 1. Karlsruhe. Um MiBverstandnissen 
vorzubeugen, sei daran erinnert, daB vorliiu/ig noch von reiner Goldwahrung die Rede ist, 
das abstromende Gold also nicht irgendwie ersetzt wird. AIle Komplikationen werden in 
den folgenden Kapiteln besprochen. 

2 RICARDO: a. a. O. S. 266. 
3 "By relative redundance, then, I mean relative cheapness and the exportation of the 

commodity I deem, in all ordinary cases, the proof of such cheapness." (Letters of D. RICARDO 
to THOMAS R. MALTHUS S. 13 ed. by Bonar. Oxford 1887.) 
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§ o. Einwande gegen die klassische Lehre. 

In England kam die klassische Theorie, so wie wir sie im vorhergehenden Para
graphen kennengelernt haben, ziemlich allgemein zur Herrschaft. Um nur einige 
hervorragende Namen zu nennen: N. W. SENIOR!, J. St. MILL2, J. E. CAIRNES 3, 

C. F. BASTABLE 4• In Amerika stehen TAUSSIGo und seine Schule auf dem Boden der 
klassischen Theorie. 

Auf dem Kontinent konnte sie nie so recht heimisch werden. Insbesondere in 
Frankreich 6 und Deutschland war sie vielen Einwanden und Kritiken ausgesetzt; 
doch kann man getrost behaupten, daB es keinem Kritiker gelungen ist, etwas an ihre 
Stelle zu setzen, was den Namen einer Theorie verdiente. 

Die meisten Angriffe richten sich gegen die geldtheoretische Basis der klassischen 
AuBenhandelstheorie, gegen die Quantitatstheorie, d. h. gegen den von den Klassi
kern behaupteten Zusammenhang zwischen Geldmenge und Geldwert bzw. Waren
preisen 7 • Man muB hier unterscheiden zwischen einer strengen Quantitatstheorie, 
die eine proportionale nbereinstimmung der Bewegung von Geldmenge und Preis
niveau behauptet, die also besagt, daB, wenn die Geldmenge um 8% zu- oder ab
nimmt, das Preisniveau ebenfalls um 8 % zu- oder abnimmt, und einer Theorie, die 
nur eine Bewegung in gleicher Richtung ohne eine genaue zahlenmaBige nber
einstimmung behauptet. 

Es ist klar, daB wir im AuBenhandelsmechanismus nur einer Quantitatstheorie 
im zweiten Sinne des Wortes bediirfen. Es geniigt, daB in dem Land,_aus dem Gold 
abfIieBt, eine Tendenz zur Preissenkung, und im anderen Land, in das Gold ein 
stromt, eine Tendenz zur Preiasteigerung besteht. In diesem Sinne kann man die 
Quantitatstheorie unmoglich leugnen. Es ist natiirlich auch kein Einwand, wenn 
AFTALION8 u. a. im AnschluB an WIESER statt "Geldmenge" "Einkommensumme" 
setzen will. Die Geldmenge wirkt natiirlich nur, wenn das Geld ausgegeben wird, 
wenn es zum ausgegebenen Einkommen wird, wenn es Nachfrage entfaltet. Statt 
"das Geld stromt ab" kann man im Sinne der klassischen Theorie auch sagen "die 
Summe der Geldeinkommen wird kleiner" oder "das Angebot an Geld nimmt ab", 
oder "die Nachfrage nach Giitern sinkt9". SchlieBlich kann man statt "kderung 
der Geldmenge" und"AbfluB des Geldes" auch "Verschiebung der (nominellen) Kauf
kraft", d. i. der Kaufkraft in Geld gerechnet, sagen. (Professor OHLIN z. B. bedient 
sich gerne dieser Ausdrucksweise.) Wenn z. B. eine schlechte Ernte bewirkt, daB 
mehr Getreide aus dem Ausiand eingefiihrt werden muB, so stellt sich dieser Vor
gang als eine Verschiebung von Kaufkraft vom inlandischen Landwirt auf den aus
landischen Farmer dar, oder, wenn der Getreidepreis steigt, vom inlandischen Kon
sumenten auf den auslandischen Landwirt usw. 

1 Transmission of the Precious Metals from Country to Country. London 1828. Neudruck 
London 1930. 

2 Principles of Political Economy (Ashley-Edition). Deutsch in der Sammlung WAENTIG. 
Jena: Fischer. 

3 Some Leading Principles of Political Economy. London 1874. 
, The Theory of International Trade London 1893. 4. Aufl. London 1903. 
S International Trade, New York (Macmillan) 1929. Deutsch herausgegeben von PALYI. 

Leipzig: Gloeckner 1929. 
8 Vgl. besonders die zahlreichen Schriften B. NOGAROS. 
7 V gl. z. B. KARL DIEm.: Erlauterung zu RICARDOS Grundgesetz der Volkswirtschaft und 

Besteuerung Bd. 2 2. Aufl. S. 223. Leipzig 1922. KARL HELFFERICH: Das Geld 6. Auf!. S. 647. 
Leipzig. Ein IJ:merikanischer Kritiker ist L. LAUGHLIN: Principles of money. New York 1903. 

S "Die Einkommenstheorie des Geldes" in "Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart" Bd. 2 
S. 376ff. Wien 1932. DaIl kein Gegensatz zwischen Quantitatstheorie und Einkommenstheorie 
besteht, geht z. B. aus SCHUMPETERS klassischer Abhandlung: "Das Sozialprodukt und die 
Rechenpfennige" hervor. A. f. Sw. Bd.44. 1918. 

9 Es kann allerdings vorkommen, daIl gleichzeitig mit dem Abstromen des Geldes eine Geld
schaffung vor sich geht bzw. mit einem Geldzustrom eine Geldvernichtung (Kreditkontraktion). 
Vgl. dazu Kap. 7 § 5. 
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Auf den Einwand, daB die tatsachlichen in der Erfahrung vorkommenden Gold
bewegungen so unbedeutend seien, daB sie so gewaltige Storungen und Ausfalle in 
der Zahlungsbilanz eines Landes, wie sie oft vorkommen, nicht iiberwinden konnen, 
kann hier noch nicht eingegangen werden, da wir hier noch unter der Voraussetzung 
einer reinen, sich selbst iiberlassenen "unmanipulierten" Goldwahrung arbeiten, wah. 
rend die tatsachlich bestehenden Geldsysteme von der Wahrungspolitik beeinfluBt 
und durch das Dazwischentreten des internationalen Bankkredites kompliziert sind 1. 

Der Einwand von LAUGHLIN 2, daB zwischen modernen Markten, die durch Eisen
bahn, Telegraph, Telephon usw. verbunden sind, keine groBen Preisdifferenzen lange 
genug bestehen konnen, um einen starken EinfluB auszuiiben, erledigt sich durch 
den Hinweis darauf, daB Telegraph und Eisenbahn doch nur dadurch den Preis
ausgleich herbeifiihren konnen, daB sie Kauftransaktionen zwischen dem billigen und 
dem teueren Markt ermoglichen; dieser Einwand fiihrt also gerade einen Umstand 
an, der die prompte Wirksamkeit des kritisierten Mechanismus gewahrleistet 3 • 

Es ist ein niitzliches Gedankenexperiment, an den Ausgangspunkt unserer Er
orterungen zuriickzukehren und sich die Frage vorzulegen, wie sich die Zahlungs
bilanz eines Teiles einer Volkswirtschaft gegeniiber dem Rest dieses Gebietes aus
gleicht. 

Was geschieht, wenn die Stadt Berlin oder die Mark Brandenburg, oder Nord
deutschland an Siiddeutschland plotzlich mehr zu zahlen haben, als sie empfangen, 
etwa deshalb, weil eine Neuregelung der Steuerverteilung Bayern auf Kosten der 
iibrigen Gebiete des Reiches begiinstigt? Hier liegt genau dasselbe Problem vor, 
allenfalls mit quantitativen Unterschieden, wie wenn es sich urn zwei unabhangige 
Staaten mit Goldwahrung handelte oder genauer, wie irn Verhaltnis eines Staates 
zur iibrigen Welt. Was geschieht also, wenn Bayerns Kaufkraft auf Kosten PreuBens 
gestarkt wird? Zwei FaIle sind moglich: 1) Entweder es kaufen diejenigen Personen 
in Bayern, denen die Kaufkraft zuwachst, damit im groBen und ganzen dieselben 
Giiter, die bisher von den Einwohnern PreuBens mittels der ihnen nun entzogenen 
Summe gekauft und konsumiert wurden. Dann andert sich nichts, als daB der Ver· 
brauch Bayerns auf Kosten PreuBens steigt, ein Giiterstrom von PreuBen nach Bayern 
gelenkt wird, PreuBens Handelsbilanz sich also verbessert. 2) Die Summe wird in 
Bayern auf andere Giiter, als sie PreuBen bisher kaufte, ausgegeben, es entsteht eine 
zusatzliche Nachfrage auf den bayerischen Markten, die Geldmenge steigt und eben so 
die Preise; in PreuBen geschieht das Entgegengesetzte. Es entsteht ein Preisgefalle, 
und Ware stromt von PreuBen nach Bayern. Man sieht, das Problem und seine Lo· 
sung ist genau dasselbe wie im internationalen Verkehr. Nur haben wir bei Be· 
sprechung der internationalen Kaufkraftverschiebung die Moglichkeit nicht beriick
sichtigt, daB das Ausland, dessen Kaufkraft auf Kosten des Inlandes verstarkt wird, 
genau diesel ben Giiter kauft, die die Inlander gekauft hatten, wenn ihnen das Geld 
zugeflossen ware. Diese Moglichkeit, die an spaterer Stelle noch eingehender be
sprochen werden so1l4, vereinfacht, wenn sie eintritt, den Ausgleich5 • 

1 Vgl. dazu Kap.9 § 5 S.69 iiber den Einwand, daB Zolle und andere den Warenverkehr 
hemmende IIfaBnahmen den Ausgleichsmechanismus auBer Wirksamkeit setzen konnen. 

2 Principles of money S. 36. New York 1903. 
3 Dber das "Preisgefalle" vgl. Kap.9 § 3 S.64. 4 Vgl. Kap.9 § 3. 
o Diese Wesensgleichheit einer nationalen und internationalen Verschiebung der Kauf· 

kraft wurde iibrigens schon von RICARDO betont. 1m "High price of Bullion" heiBt es: "The 
money of a particular country is divided amongst its different provinces by the same rules 
as the money of the world is divided amongst the different nations of which it is composed." 
(Works S. 282.) Man konnte den Vergleich noch wciter ausspinnen und nicht zwei Gegenden 
in einer geschlossenen Volkswirtschaft ins Auge fassen, sondern zwei Gruppen von Personen, 
etwa diejenigen, deren Namen mit den Buchstaben A bis K und diejenigen, deren Kamen mit 
L bis Z anfangen. Wir erhielten im Prinzip genau das gleiche okonomische Problem: Eine Ver· 
schiebung der Einkommen, der Kaufkraft, der "Handelsbilanzen" der beiden Gruppen und 
(hochstwahrscheinlich) der Xachfrage und daher der Preise. 
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6. Kapitel. 

Die Wiederherstellullg des Gleichgewichtes bei reiner Papierwahrullg. 
§ 1. Der Ausgleich der Zahlungsbilanz bei Papierwiihrung. 

Wahrend wir bisher annahmen, daB die beiden Wahrungen durch das Medium 
des Goldes in Verbindung stehen, wodurch die Moglichkeit gegeben ist, das Geld 
des einen Landes in einem konstanten Verhaltnis in das des anderen umzuwandeln, 
nehmen wir jetzt volIstandige Wahrungstrennung an. Es bestehe in beiden Landern 
uneinlosliches Papiergeld, und das Geld des einen Landes sei nur durch Umtausch 
am offenen Markt zu den durch Angebot und Nachfrage bestimmten Kursen in Geld 
des andern Landes verwandelbar. 

Gehen wir wieder davon aus, daB bei einem bestimmten Kurs Gleichgewicht 
herrsche, das heiBt, daB die Zahlungen, die in einer Zeiteinheit an das Ausland zu 
leisten sind, den Zahlungen, die vom Ausland empfangen werden, gleichkommen; 
dieses Gleichgewicht werde nun aus irgendeinem Grunde gesWrt; etwa infolge einer 
Veranderung der ProduktionsverhaItnisse, die einer Industrie des einen Landes den 
Markt im andern Land rauben oder infolge Einfiihrung eines ZolIes, der die Aus
fuhr eines Landes verringert. 

Die Wirkung wird sein, daB der Wechselkurs sich zuungunsten jenes Landes 
andert, dessen Zahlungsbilanz passiv wurde. 1m Gegensatz zur Goldwahrung kann 
jedoch das Geld nicht ins Ausland abflieBen; Goldpunkte und Miinzparitat gibt 
es nicht. Allerdings, ein grenzenloses Steigen der auswartigen Wechselkurse ist auch 
in diesem FaIle ausgeschlossen. Denn zum Teil wird die bei Goldwahrung von der 
Goldbewegung ausgehende Gegenwirkung in unserem gegenwartigen FaIle von den 
Wechselkursen selbst iibernommen. Wenn die Zahlungsmittel des Auslandes im 
Preise steigen, steigen die Preise der Auslandsgiiter in inlandischem Geld und fallen 
die Inlandspreise in Auslandsgeld; die Ausfuhr wird gesteigert, die Einfuhr gehemmt 
und so das Gleichgewicht in der Zahlungsbilanz wiederhergestelltl. Aber bei welchem 
Kurse~ Wahrend wir friiher an der Miinzparitat einen festen Halt hatten und wuBten, 
daB die Kurse nur innerhalb enger, durch die Goldpunkte fixierter Grenzen um die 
Miinzparitat schwanken konnten, fehlt diesmal ein solcher fester Anhaltspunkt. Wir 
miissen uns nach einem anderen Prinzip umsehen. 

§ 2. Zahlungsbilanztheorie und Inflationstheorie. 
Als wahrend des Weltkrieges aIle Staaten der Reihe nach die Einlosungspflicht 

der Notenbanken sistierten und zur Papierwahrung iibergingen, erhielt diese Frage, 
~ Innerhalb der Goldpunkte ergibt sich diese exportfordemde Wirkung gesunkener Wechsel

kurse auch bei Goldwahrung. Unter Hinweis darauf glauben manche Schriftsteller, auf die An
nahme der Notwendigkeit einer Verschiebung der Preisniveaus verzichten zu konnen. Z. B. Prof. 
HOLLA.NDER: International Trade Under Depreciated Paper: A Criticism" (Q. J. Bd.32 S. 678. 
(1918). Dazu ist wohl zu sagen, daB so kleine Variationen der Wechselkurse, wie sie innerhalb 
der Goldpunkte moglich sind, nur in den seltensten Fallen ausreichen werden, einen so starken 
Giiterstrom zu induzieren, als notig ist, urn das Defizit der Zahlungsbilanz zu beseitigen. Mit 
anderen Worten: Wenn das Land A plotzlich starke Zahlungen an das Land B zu leisten hat, 
so wird eine schwache Verschiebung der Wechselkurse und die dadurch bewirkte leichte Ver
billigung der Waren A's fiir B letzteres kaum so anreizen, daB es seine Kaufe in A sehr ver
groBert, bzw. A veranIassen, seine Kaufe in B so einzuschranken, daB die plotzlich zu leistenden 
Zahlungen an B darin ihre Deckung finden. Das hat iibrigens MALTHUS schon klar ausgesprochen. 
Er sagt: "Wir wissen allerdings, daB eine solche Nachfrage (nach Giitern des Landes, dessen 
Zahlungsbilanz infolge einer MiBemte passiv geworden ist) in einem bestimmten AusmaBe 
besteht, infolge des Falles des Wechselkurses des Schuldnerlandes und der sich daraus ergebenden 
Moglichkeit, seine Waren billiger als gewohnlich zu kaufen. Aber wenn die Schuld fiir das Ge
treide oder die Subsidie betrachtlich ist und prompte Zahlung verlangt, werden die Wechsel auf 
das Schuldnerland unter den Goldpunkt fallen. Ein Teil der Schuld wird in Metall, ein anderer 
Teil durch gestiegene Ausfuhr bezahlt werden." (Besprechung von RICARDOS: High price of 
Bullion im Edinburgh Review Vol. 17 S. 444/45. Februar 1811. Vgl. auch VINER: a. a. O. S. 194.) 
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besonders in Deutschland, brennende Aktualitat. Sie wurde daselbst in einer um
fangreichen Literatur diskutiert. Es wird sich empfehlen, an diese Erorterungen an
zukniipfen. 

Zwei Auffassungen iiber die Erklarung des ununterbrochenen Steigens der aus
wartigen Wechselkurse und des Fallens der Mark standen einander gegeniiber: die so
genannte Zahlungsbilanztheorie und die I nllationstheorie. Die merkantilistischen Geist 
atmende Zahlungsbilanztheorie war die offizielle deutsche Theorie. Sie war die Theorie 
der Reichsregierung, der Finanzverwaltung und Reichsbankleitung, die Theorie 
Helfferichs, des Reichsbankprasidenten Havenstein und seiner wissenschaftlichen 
Ratgeber. Sie suchte die Ursache fiir das Herabgleiten der Mark und das Steigen 
der auswartigen Wechselkurse in der passiven Zahlungsbilanz, wahrend die Gegner 
dieser Theorie, die Inflationstheoretiker, der Geldvermehrung die volle Schuld an der 
Entwertung der Valuta zumaBen 1. 

Was bedeutet das nun, die Zahlungsbilanz sei am Sinken der Valuta schuld1 Das 
kann in einem formalen, wenigsagenden und daher unschuldigen Sinne gemeint 
sein. Wenn man namlich unter Zahlungsbilanz einfach den Inbegriff von Angebot 
und Nachfrage nach fremden Zahlungsmitteln versteht, so ist jener Satz gewiB 
richtig. DaB Angebot und Nachfrage nach fremden Zahlungsmitteln deren Kurs 
bestimmt, laBt sich nicht bestreiten und man konnte gegen diese Erklarung, die ich 
die "naive Zahlun(Jsbilanztheorie" nennen mochte, nur einwenden, daB sie sehr wenig 
leistet, weilsich doch sofort die Frage nach den Bestimmungsgriinden von Angebot 
und Nachfrage erhebt. Es mag bei einer einzelnen Ware mitunter geniigen, auf An
gebot und Nachfrage zu verweisen. Dber den Preis auslandischer Zahlungsmittel 
liiBt sich jedoch, wie wir sehen werden, viel mehr sagen. 

Die "motivierte Zahlungsbilanztheorie" will auch in der Tat viel mehr sagen. 
Sie behauptet, daB die Zahlungsbilanz durch eine Reihe von ziemlich stabilen 
Faktoren determiniert sei. Es hange von der Ausstattung eines Landes mit Natur
schatzen ab, wie groB sein Einfuhrbedarf ist. Industrielander haben einen Nahrungs
mittelimportbedarf, der unbedingt ohne Riicksicht auf den Preis befriedigt werden 
miisse. Es gebe eine Reihe von politischen Zahlungen, z. B. Reparationszahlungen 
und Riickzahlung von in der Vergangenheit aufgenommenen Schulden, deren GroBe 
fixiert und von den Schwankungen der Wechselkurse und der Preise unabhangig 
ist. Man wies darauf hin, daB Deutschland infolge der Entguterung wahrend des 
Krieges einen unaufschiebbaren Einfuhrbedarf habe, daB die Einnahmen, die 
Deutschland vor dem Kriege fiir Frachtleistungen seiner Flotte aus dem Aus
lande zuflossen, sowie die Ertragnisse seiner Auslandsinvestionen weggefallen seien 
usw. In Reinkultur findet man diese Argumentation in einer amtlichen Denk
schrift uber "Deutschlands Wirtschaftslage unter den Nachwirkungen des Welt
krieges2• " 

Dort heiBt es Seite 21: "Unter den Nachwirkungen deslangen Krieges und unter 
dem Einflusse der untragbaren Last des Vertrages von Versailles ist die deutsche 
Zahlungsbilanz, die vor dem Kriege eine wachsende Aktivitat gezeigt hat, fort
gesetzt passiv; sie leidet nicht nur an einem dauernden DberschuB der Wareneinfuhr 
iiber die Ausfuhr, sondern auch andere wichtige Faktoren der Zahlungsbilanz haben 
sich im Gegensatz zur Vorkriegszeit vollkommen zuungunsten der deutschen Volks
wirtschaft entwickelt." 

Die Todsunde dieser Theorie, die von vielen deutschen NationalOkonomen ver-

1 VgI. dazu LUJSE SOMMER: Freihandel und Schutzzoll in ihrem Zusammenhang mit Geld
theorie uIl;d Wahrungspolitik. Weltwirtsch. Arch. Bd.24 S.40ff. Juli 1926. 

2 Zusammengestellt im Statistischen Reichsamt. Berlin 1923. (Abgedruckt in "Ausgewahlte 
Lesestiicke zum Studium der politischen Okonomie". Bd. 18 u. 19: "Valuta" S.123. Karls
ruhe 1925.) 



28 Die Theorie des intemationalen Handels. 

treten wurde1, besteht darin, daB sie die Zahlungsbilanz als etwas fix Gegebenes 
ansieht, daB sie, um ein treffendes Bild KEYNES'2 zu gebrauchen, statt der Theorie 
der fliissigen die der starren Korper auf die Zahlungsbilanz anwendet. Diese Theorie 
iibersieht, daB die Zahlungsbilanz von der Gestaltung der Wechselkurse nicht unab
hangig ist und sie daher nicht erklaren kann. Der wichtigste Posten der Zahlungs
bilanz, namlich die Handelsbilanz, aber auch zum Teil die unsichtbare Ein- und 
Ausfuhr hangen von der Preisgestaltung ab, vom Verhaltnis der Preise im In- und 
Ausland, und dieses wieder ist vom Wechselkurs mitbestimmt. Wenn der Wechsel
kurs steigt, wird die Ausfuhr befordert und die Einfuhr gehemmt. Man kann nicht 
mit einem fix gegebenen Einfuhrbedarf operieren und mit von Natur aus bestimmten 
Ausfuhrmoglichkeiten. Nicht einmal fiir den Einfuhrbedarf an Nahrungsmitteln 
trifft das zu, denn der physiologische Nahrungsbedarf kann durch billige Nahrungs
mittel, durch Brot, Kartoffeln, Hiilsenfriichte, oder durch teure, durch Fleisch, Ge
miise, Obst usw. gedeckt werden. 

An diesem Punkt nun setzt die Kritik der Inflationstheoretiker ein3 • Sie weisen 
damuf hin, daB die Entwertung der Mark nie so weit hatte fortschreiten konnen, 
wenn die Geldmenge nicht fortwahrend vermehrt worden ware; denn die export
fOrdernde und importhemmende Wirkung der gestiegenen Wechselkurse hatte die 
Zahlungsbilanz bald wieder ins Gleichgewicht gebracht. Da aber die inlandischen 
Preise infolge der Inflation immer weiter stiegen, konnte dieser Mechanismus nicht 
in Wirksamkeit treten. Sie behaupten, so wie es schon vor 100 Jahren RICARDO ge
tan hatte, daB der gestiegene Wechselkurs die Senkung der inlandischen Kaufkraft 
des Geldes widerspiegele, die infolge der Geldvermehrung immer weiter sinkt. 1m 
Jahre 1811 schrieb RICARDO an MAL'l'HUS: "Der Wechselkurs miBt genau die Ent
wertung des Geldes''', und in seiner schon erwahnten Schrift iiber "The high price of 
Bullion" (1811) wurde er nicht miide zu betonen, daB nur die Vermehrung des 
Notenumlaufes durch die Bank von England an der Geldentwertung und damit an 
der Wechselkurssteigerung schuld sei. Er bezeichnet eine Einschrankung der Noten
menge als das einzige Mittel, um das Disagio des Pfundes, das ist die Abweichung 
des Kurses von der Miinzparitat, zu beseitigen. 

Die erwahnten geldtheoretischen Schriften RICARD OS sind im Verlaufe der so
genannten Bullionkontroverse entstanden. Wahrend der napoleonischen Kriege 
waren die englischen Finanzen und die englische Wahrung in Unordnung geraten, 
1797 wurde die EinlOsbarkeit der Noten der Bank von England suspendiert, und die 
auswartigen Wechselkurse stiegen. In dieser Inflationsperiode entstand nun genau 
derselbe Streit, wie in der Zeit von 1914--1920; die einen, die sogenannten "Bullio
nisten" 5, deren FUhrer schlieBlich RICARDO wurde, schoben die Schuld am Steigen 
der Wechselkurse der Notenvermehrung zu, wahrend eine andere Gruppe, der -
genau so wie 1914--1922 in Deutschland - hauptsachlich "Praktiker", Geschafts-

1 Man vergleiche z. B. HELFFERICH: Das Geld 6. Aufl. Leipzig 1923, oder DIEHL: "Ober die 
Frage des Geldwertes und der Valuta wahrend des Krieges und nach dem Kriege 2. Auf I. Jena 
1921. 

2 Siehe seineD Aufsatz "The German Transfer Problem" E. J. 1929 S.6. KEYNES selbst 
nimmt allerdings eine Mittelstellung ein, die der Zahlungsbilanzthecrie bedenklich nahekommt, 
und vergleicht die Handelsbilanz (bzw. Zahlungsbilanz) mit einer zahfliissigen Masse. 

3 GroBes Verdienst hat sich in dieser Hinsicht GUSTAV CASSEL erworben. VgI. seine Schrift 
"Das Geldproblem der Welt". Miinchen 1921, und "Das Geldwesen seit 1914". Leipzig: Gloeckner 
1924. CASSEL hat auch in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften seine Ansicht vertreten. 
VgI. femer L. MIsES: Zahlungsbilanz und Devisenkurse in "Mitteilungen des Verbandes der 
oaterreichischen Banken und Bankiers". Wien 1919. FRITZ MACHLUP: Die Goldkemwahrung. 
15. Kap.: "Goldkemwlthrung und Zahlungsbilanz" S.118ff. Halberstadt 1925. A. HAHN: 
Handelsbilanz - Zahlungsbilanz - Valuta - Giiterpreis und "Statische und dynamische 
Wechselkurse", abgedruckt in "Geld und Kredit". Gesammelte Aufsatze. Tiibingen 1924. 

, Letters: S. 15: " •.. The exchange measures accurately the depreciation of the currency." 
6 Das Wort ist hier in einem anderen Sinne gebraucht als S.21, wo das bullionistische 

System dem Merkantilsystem entgegengestellt wurde. 
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leute, Regierungsmitglieder, Funktionare der Bank von England angehorten, die 
Zahlungsbilanz oder einzelne ihrer Posten verantwortlich machten 1. 

Diese Kontroverse, die ihren wissenschaftlichen Hohepunkt in der brieflichen 
Diskussion zwischen RICARDO und M"ALTHUS im Jahre 1811 (auf die wir noch zuriick
kommen werden) erreichte, stand auf einem seither unerreichten hohen wissenschaft
lichen Niveau. AIle Argumente, die 1914-1920 zum Vorschein kamen, finden sich 
bereits vor no Jahren in der Bullionkontroverse. Leider kann man nicht behaupten, 
daB das Niveau des 20. Jahrhunderts hoher war als das des 19.; im Gegenteil. 

§ 3. Die Theorie del' Kaufkraftparitii.t. 

Der Anschauung, daB die Inflation, die Geldvermehrung an der Steigerung der 
Wechselkurse schuld sei, liegt die sogenannte Theorie der Kaufkraftparitat zugrunde. 
Diese Theorie besagt, daB das Austauschverhaltnis der Geldeinheiten zweier Lander 
gleich ist dem Verkiiltnis der Kaufkraft der beiden Geldarten je in ihrem Land. Das 
Wort "Kaufkraftparitat" stammt von GUSTAV CASSEL, bei dem die Theorie auch 
ihre scharfste Formulierung gefunden hat: "Was wird im Lande A fiir einen Wechsel 
auf das Land B bezahlt? Die Griinde, warum Wechsel auf B im Lande A nach
gefragt werden, sind, daB sie Kaufkraft auf dem Markt des Landes B darstellen. 
Diese Kaufkraft wird offenbar desto hoher bewertet werden, einerseits, je niedriger 
das allgemeine Preisniveau im Lande B steht, mit anderen \Vorten, je hoher der 
Geldwert in diesem Lande ist, andrerseits je hoher das allgemeine Preisniveau im 
Lande A selbst steht. Der Preis des Wechsels auf das Land B muG demnach, als ein 
Ausdruck fiir die Schatzung der Valuta des Landes B in der Wahrung des Landes A, 
wesentlich bestimmt sein von dem Verhaltnis zwischen Geldwert in B und A. Dieses 
Verhaltnis ist die Kaufkraftparitat der beiden Lander2." 

Es wirkt allerdings storend, wenn CASSEL immer wieder behauptet, daB er den Bcgriff der 
Kaufkraftparitat im Jahre 1918 eingefiihrt habe3 • In Wahrheit hat CASSEL im besten Fall 
das Wort "Kaufkraftparitat" erfunden und der Theorie eine, wie wir sehen werden, allzu ver
einfachte Fassung gegeben. Die Theoric und der Begriff selbst ist mindestens 120 Jahre alt. 
Der friiher erwahnten FeststeIlung RICARDOS, "daB der 'Yechselkurs die Entwertung des 
Geldes genau millt" 4, liegt doch die Theorie der Kaufkraftparitat deutlich zugrunde. Aber schon 
vor RICARDO wurde sie - nach A~mELL - mit aIler nur wiinschenswerten Klarheit von JOHN 
WHEATLEy5 aufgesteIlt. Eine ausgezeichnete Formulierung findet sich auch bei WILLIAM BLAKE 
in seiner Schrift "Observations on the Principles which Regulate the Course of Exchange; and 
on the Present Depreciated State of the Currency 6". 

BLAKE unterscheidet zwischen Real Exchange und Nominal Exchange. Bei demRealExchange 
nimmt er an, daB der innere Geldwert, die Kaufkraft, das Preisniveau in den beiden Landern 
konstant bleibt. Wenn unter dieser Voraussetzung eine Verschiebung der 'Yechselkurse ein
tritt, also eine Abweichung von der Kaufkraftparitat, so werden sofort Gegenwirkungen aus
gelost, die Ausfuhr aus dem Lande, dessen Wechselkurs gefaIlen ist, wird gefordert, seine Ein
fuhr gehemmt und so die Paritat wiederhergesteIlt (S. 19). Anders, wenn das Preisniveau, der 
innere Geldwert und damit auch die Kaufkraftparitat verschoben wurden. In diesem FaIle tritt 
eine dauernde Abweichung der Wechselkurse von der lVIiinzparitat ein. Diese dauernde Ab
weichung von der lVIiinzparitiit, die nur einer Verschiebung der Kaufkraftparitat (des Real 
Exchange) entspricht, nennt BLAKE einc Anderung des Nominal Exchange. " ... Ein Wechsel 

1 Eine ausfiihrliche DarsteIlung mit Angabe der gesamten Literatur findet man bei ANGELL: 
The Theory of International Prices S.40ff. Cambridge (USA.) 1926. Vgl. auch E. CANNAN: 
The Paper Pound of 1797-1821. (London 1919.) Darin ist der beriihmte Bullion Report ab
gedruckt - der Bericht eines hauptsachlich auf RICARDOS Anregung eingesetzten und unter 
seinem Einf!uB stehenden Parlamentskomitees. 

2 CASSEL: Theoretische Sozialokonomie 4. Auf!. S. 458. Leipzig 1929. Vgl. auch seine Schrift 
"Das Geldwesen nach 1914". Leipzig: Gloeckner 1924 . 

. 3 Das sagt cr z. B. in einem Vortrag: "The International Movements of Capital" in "Foreign 
Investments. Lectures of the Harris Foundation" S. lO. 1928. Chicago 1928. 

4 Letters to MALTHUS S. 15. 
;; .,Remarks on Currency and Commerce." London 1803 (!) Siehe ANGEf,L: a. a. O. 8.52. 

Das Original dieser Schrift war mir nicht zuganglich. 
6 London 1810. 



30 Die Theorie des internationalen Handels. 

auf ein Land, wo das Geld entwertet ist, wird im Ausland, wo das Geld Heinen Wert behalt, 
fiir eine viel kleinere Nominalsumme als den Betrag, auf den er gezogen, gekauft werden ..• 
Nehmen wir z. B. an, die Vermehrung der Gesamt-Geldmenge in England ware so stark, daB 
die Freise hier .•. auf das Doppelte stiegen; dann wiirde es in England einer doppelt so groBen 
Summe bediirfen, urn dieselbe Ware zu kaufen wie in Fra.nkreich. Die gleiche NomiruilBumme 
wiirde daher nur den halben Wert haben: 24 Livres in Frankreich wiirden eine Zahlungsanweisung 
auf 2 Pfund Sterling in England kaufen, und der nominelle K'UTS (Nominal Exchange) stiinde 
auf 100% gegen England." (S.46.) 

Seither ist der Gedanke, daB der AuBenwert des Geldes, sein Austauschverhii.ltnis zu dem 
fremden Geld, seinen Binnenwert widerspiegelt, ein gesicherter Bestandteil der Geldtheorie, 
und im Jahre 1918 bestand vielleicht das Bediirfnis, diese Erkenntnis in Deutschland zu po
pularisieren oder sie nt'U zu entdecken, da sie unter der Herrschaft der historischen Schule 
so wie manche andere Satze der Okonomie abhanden gekommen war. Von einer originellen 
Erkenntnis CASSELS kann jedoch nicht die Rede sein, um so weniger, als diese Theorie noch im 
Jahre 1912 von L. J.\.IISES in seiner "Theorie des Geldes und der Umlaufmittel" wieder besonders 
scharf betont worden war. 

CASSEL tragt die Theorie allerdings in einer allzusehr vereinfachten Form vor, 
wie sich ja uberhaupt sein System mehr durch leichte Verstandlichkeit und propa
gandistische Kraft als durch wissenschaftliche Genauigkeit, Kasuistik und Strenge 
auszeichnet. In CASSELS Formulierung erweist sich das Gesetz der Kaufkraftparitaten 
als eine jener zahlreichen Halbwahrheiten der Geldtheorie, die diese so brauchbar 
machen, weil sie als Faustregeln fiir die Praxis meist vollauf ausreichen - Halb
wahrheiten, die jedoch bei naherem Zusehen als ubervereinfacht bezeichnet werden 
mussen und gewisser Einschrankungen und Vorbehalte bediirfen. 

Wenn CASSEL sagt, daB die Wertschatzung der Kaufer auslandischer Zahlungs
mittel von der Kaufkraft dieser Zahlungsmittel am fremden Markt bestimmt sei, 
so ist das einfach nicht richtig. Die generelle Kaufkraft des Geldes spielt weder in der 
Motivation des Kaufers noch in jener des Verkaufers eine Rolle. Die Kaufer aus
landischer Zahlungsmittel wollen in der Regel eine Schuld abzahlen, und bei der Ent
stehung dieser Schuldverhaltnisse spielt die Kaufkraft entweder gar keine Rolle -
z. B. bei politischen Schulden -, oder es kommt dem Kaufer (z. B. dem Waren
importeur) auf einen einzelnen Preis an, nicht auf die allgemeine Kaufkraft. 

Es ist aber leicht zu erraten, was CASSEL eigentlich meint. Die Tatsache, auf die er 
anspielt, ist der internationale Preisausgleich. Fiir jeden Einzelpreis besteht eine 
Tendenz zum interlokalen und internationalen Ausgleich, daher auch fiir das Preis
niveau, den Geldwert, dieKaufkraft (Ausdrucke, die wir synonym gebrauchen), und 
solange dieser Ausgleich nicht erfolgt ist, kann kein Gleichgewichtszustand eintreten, 
denn so lange sind noch gewinnbringende Arbitragegeschafte moglich. 

Die dabei entstehende Schwierigkeit besteht darin, daB, wie die Erfahrung lehrt, 
von einem vollstiindigen Ausgleich jedes Einzelpreises nicht die Rede ist. In welchem 
Sinne kann man trotzdem behaupten, daB sich das Preisniveau ausgleichM Diese 
Frage muB naher untersucht werden; bei CASSEL und den meisten andern Kaufkrafts
paritatstheoretikern findet man dazu allerdings kaum einen Ansatz1• 

§ 4. Der internationale Ausgleich der Preise und des Geldwertes 2• 

Es ist klar, daB von einem durchgangig vollstandigen Preisausgleich in dem 
Sinne, daB die Preise qualitativ gleichartiger Guter uberall gleich hoch stehen 
mussen, nicht die Rede sein kann. Eine di,rekte Tendenz zum Preisausgleich be
steht nur bei solchen Gutern, die transportabel sind. Und auch bei diesen Gutern 
erfolgt der Preisausgleich nur bis zum AusmaBe der Transportkosten. 

1 Eine Ausna.llme macht MARSHALL. 
S ANGELL: The Theory of International Prices Kap. 15 S. 37o£f. J. RUEFF: Theorie des 

phenomenes monetaires Bd.l Statique S.169ff. Paris 1927. B. OHLIN: International Price 
Relations in "Index" Nr. 56 August 1930, herausgegeb. von Svenska Handelsbanken U. S. 
Tariff CommiBSion, "Depreciated Exchange and International Trade" 2. Aufl. Washington 
1922. 
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So wie fiir Gold gibt es auch fiir jede andere Ware einen Export- und einen Import
punkt. Wenn der Preis iiber einen bestimmten Punkt steigt, wird die betreffende 
Ware importiert, wenn er unter einen bestimmten Preis fallt, wird sie exportiert. 
Die Stellung der beiden "Warenpunkte", wie man in Analogie zu den Goldpunkten 
sagen kann, wird bestimmt durch die Transportkosten im weitesten Sinne des W ortes, 
also die Kosten, die auflaufen, wenn die Ware vom einen zum anderen Platz geschafft 
werden soll. Dazu gehoren die Frachtkosten, die Kosten der Versicherung, Ver
packung, der Zinsenverlust, Zollbelastung, Nebengebiihren bei der Verzollung, 
Generalunkosten, Risiko, das sich nicht durch Versicherung beseitigen laBt, Versiche
rungsspesen, Spesen, die bei Bearbeitung eines neuen Marktes auflaufen (z. B. Re
klamekosten) usw. Mit anderen Worten, die interlokalen oder internationalen Preis
differenzen1 konnen bei keiner Ware groBer sein als die Transportkosten. 

Wenn die Preisdifferenz groBer wird als die Transportkosten oder, anders aus
gedriickt, wenn der Preis unter den Exportpunkt sinkt, oder iiber den Importpunkt 
steigt, werden Arbitragegeschafte rentabel, es wird am billigen Markt gekauft und 
am teuren verkauft werden und so jene iibergroBe Preisdifferenz wieder beseitigt 
und der Preis wieder auf den Export- oder Importpunkt zuriickgebracht. 

Der Einwand, eine kleine Preisdifferenz werde unter Umstanden nicht geniigen, solche Ge
schafte auszulosen, weil sie sich ihretwegen nicht 10hnen, ist offenbar deshalb nicht berechtigt, 
weil wir den Begriff der Transportkosten so weit gefaBt haben, daB er auch den Zinsenverlust 
umfaBt, den die zeitweise Festlegung eines Kapitalbetrages in diesem Geschaft mit sich bringt. 
Man konnte schlieBlich auch auf Unwissenheit und Unkenntnis hinweisen, die die Kaufleute u. U. 
verhindern, solche Gewinnchancen auszuniitzen. Das kann natiirlich vorkommen; aber es 
handelt sich dabei um einen Einwand, der, wie schon RICARDO sagt, "gegen fast jedes Gesetz 
der Nationalokonomie erhoben werden konnte"2. 

ANGELL3 hat neuerdings die Behauptung aufgestellt, daB in Wirklichkeit dauernd groBere 
Preisdifferenzen vorkommen als durch die Transportkosten erklart werden konnen. Als Grnnd 
fiihrt er unter Berufung auf SCHULLER an: 1) Mangel an Informationen, 2) Mangel an Initiative 
und Unternehmungsgeist bei den Fabrikanten und Handlern und 3) die Tatsache, daB der 
Verkauf auf einem neuen Markt die Errichtung einer Absatzorganisation erfordert, die viel 
Geld kostet. Dieser letzte Grund ist allerdings kein Einwand gegen unsere Thcorie, da wir ja 
die mit dem Verkauf verbundenen Generalunkosten ausdriicklich unter die Transportkosten 
im weitesten Sinne aufgenommen haben. Die anderen beiden Umstande mogen ja mitspielen, 
aber eine dauernde Preisdiskrepanz konnen sie kaum erklaren. W ie lange es dauert, bis eine 
ungerechtfertigte Preisdifferenz verschwindet, ist allerdings eine andere Frage. 

Die Reaktionsgeschwindigkeit der Markte ist natiirlich verschieden. Auf den groBen borsen
maBig organisierten Welthandelsmarkten, sowohl auf Effekten- als auch auf Warenborsen, 
wo eine gut organisierte Spekulation besteht und die telegrafisch und telefonisch miteinander 
verbunden sind, ist die Beseitigung einer Preisdifferenz nur eine Frage von Stunden. Auf andern 
Markten mag es Tage oder Wochen dauern, bis die Preisspanne ausgeniitzt und eliminiert wird_ 
Die moderne Entwicklung und Beschleunigung des Verkehrs, die Einrichtungen privater und 
offentlicher Stellen zur Exportforderung, die sich insbesondere die Berichterstattung iiber den 
Preisstand und Geschaftsmoglichkeiten zur Aufgabe stellen, haben eine starke Verkiirzung der 
Reaktionsperiode auf allen Gebieten mit sich gebracht. 

ANGELL erwahnt jedoch noch einen weiteren Umstand, den er als den wichtigsten Grund 
fiir das Bestehen von iibergroBen Preisdifferenzen bezeichnet. Die Ausdehnung der Produktion, 
die notwendig ist, um den Export aus dem Lande mit den niedrigen in das Land mit den hoheren 
Preisen zu vergroBern, wird in der Regel nur zu 8teigenden Kosten moglich sein. Unter der An
nahme freier Konkurrenz kann das den Preisausgleich allerdings nicht hindern. Oft aber, be
hauptet ANGELL, zieht es der Fabrikant vor, die Produktion nicht auszudehnen, er verzichtet 
darauf, jede Preisdifferenz zu einer Produktionsausdehnung zu beniitzen, weil eine Produktions
erweiterung seine Kosten erhohen miiBte und es fiir ihn vorteilhaft sei, bei niedrigen Grenz
kosten einen hoheren Gewinn pro Produkteinheit zu machen. Das ist nun allerdings eine Be
hauptung, die sich niqp.t halten laBt. Wenn ANGELL hinzufiigt, daB dadurch das Risiko eines 
VerIustes infolge einer Anderung des Marktpreises gemildert wird, so ist eben die Preisdifferenz 
nicht so groB, um die Kosten einer Mehrproduktion, zu denen auch das Risiko eines Preis-

1 Es sind dies allerdings Betrachtungen, die nicht auf internationale Beziehungen be
schrankt sind - wie immer man den Begriff "international" fassen mag -, sondern auch fiir 
Preisrelationen zwischen verschiedenen Gebieten innerhalb einer Volkswirtschaft gelten. 

2 Letters to :r.iALTHUS S. 18. 
3 International Prices S. 379. 
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fa lIes gehort, zu decken. Aber wenn sich auch der Preis dauernd iiber den Grenzkosten halt, 
so kann doch eine interlokale Preisdifferenz daraus nicht erklart werden; denn urn sie zum Ver
schwinden zu bringen, ist es ja gar nicht notwendig, daD die Erzeugung im Lande mit dem abnorm 
niedrigen Preis erhoht werde und der Preis auf die Grenzkosten sinke; es geniigt ja, daD von 
der produzierten Menge ein groDerer Teil ins Ausland verkauft wird. Das kann ja sogar ohne 
\Vissen der Erzeuger durch die Handler geschehen. 

Auch der Fall des Dumping, worunter man bekanntlich eine Preisdiskrimination zugunsten 
des Auslandes auf Kosten des Inlandes versteht, steUt keine Ausnahme von unserem Satze dar. 
Denn die Preisdifferenz kann auch im FaIle des Dumping nicht groDer sein als die Transport
kosten, widrigenfalls die gedumpte 'Yare zuriickstromen wiirde. 

Innerhalb der dureh die Transportkosten bestimmten Spanne kann jeder einzelne 
Warenpreis unabhangig vom Auslandspreis variieren, ja die Preise k6nnen sogar 
in beiden Landern eine gegenlaufige Riehtung einsehlagen. Bei vielen Giitern liegen 
die Warenpunkte weit auseinander, so dail der Spielraum, innerhalb dessen die 
Preise unabhangig vom Auslandspreis sehwanken konnen, sehr groil ist. Mit anderen 
Worten, der Transport ist unmoglieh oder die Transportkosten sind so hoeh, dail 
keine direkte Verbindung des Inlandspreises mit dem Auslandspreis besteht. Man 
denke an die Preise von Grundstiieken und von Hausern, von Giitern mit prohibi
tivem Zollsehutz, an den Preis der Arbeitskraft, der das Passieren der Grenze in den 
meisten Staaten verboten ist, oder an Preise von Waren, bei denen die Fraehtspesen 
im Verhiiltnis zu ihrem Wert sehr hoeh sind, z. B. Baumaterial, Ziegel u. dgl. 

Dies fiihrt uns zu der Unterseheidung von nationalen und internationalen Gutern, 
oder Binnenhandelsgiitern und Auilenhandelsgiitern. Unter internationalen Giitern 
wollen wir solehe verstehen, die regelmiifJig, wenn aueh vielleieht in kleiner Menge, 
von einem Land in das andere exportiert werden I, und unter BinnenhandelRgiitern 
solehe, die in beiden Landern fur den eigenen Bedarf hergestellt werden und weder 
ein- noeh ausgefiihrt werden. 

Ob ein Gut in den internationalen Handel eingeht oder nieht, hangt nieht nur 
von den Transportkosten ab - obwohl natiirlieh Giiter, die nieht transportabel 
sind, aueh nieht international gehandelt werden konnen -, sondern aueh von den 
Unterschieden der Produktionskosten. Grob gesprochen tritt ein Gut dann in den 
Handel zwischen zwei Liindern ein, wenn die Transportkosten kleiner sind als die 
Differenz zwischen den Produktionskosten in den beiden Landern 2. 

Der Kreis der internationalen Giiter steht natiirlich nicht ein fUr allemal fest, 
sondern hangt von den konkreten Umstanden abo Diese andern sich und damit 
verschiebt sich die Grenze zwischen nationalen und internationalen Giitern. Waren, 
die bisher importiert wurden, werden im Inland erzeugt, wenn a) die allgemeinen 
Kosten gesenkt werden, etwa infolge einer Deflation, b) wenn die Kosten der be
tretfenden Ware etwa dureh eine technische Erfindung herabgedriiekt werden, 
c) wenn die Transportkosten steigen, etwa infolge einer Zollerhohung. Solche Ver
sehiebungen konnen von Dauer sein oder voriibergehen (MiJ3ernte) oder periodiseh 
eintreten (Saisonschwankungen). Ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen, stellen 
wir fest, dail zahlreiche Binnenhandelsgiiter potentielle Ausfuhr- oder Einfuhr
giiter sind. Je naher ihr Preis dem Ausfuhr- oder Einfuhrpunkt steht, desto eher 
ist es moglich, dail sie infolge einer kleinen Transport- oder Produktionskosten
verschiebung in die Klasse der internationalen Giiter eintreten. 

Bei internationalen Giitern muE der Preis im exportierenden Land am Export
punkt und im importierenden Land am Importpunkt3 stehen; die Preisdifferenz muil 

1 Der Begriff ist natiirlich relativ. Was im Verhaltnis zwischen Osterreich und der Tschecho
slowakei internationales Gut ist, kann im Verhaltnis zwischen Deutschland und den Vereinigten 
Staaten nationales Gut sein. 

2 Genau gesagt, der Grenzkosten. Wir kommen daranf im Abschnitt C des theoretischen 
Teiles ausfiihrlich zu "prechen. 

3 Wenn man die Handelsstatistik eines groDeren Landes ansieht, wird man allerdings finden, 
daD viele Giiter regelmaDig sowohl exportiert als importiert werden. Der Grund dafiir kann 
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gleich den Transportkosten sein. Ware sie groBer, wiirde der Giiterstrom zunehmen, 
ware sie kleiner, miiBte er zuriickgehen. Daher besteht bei den internationalen 
Giitern ein strammer Preiszusammenhang. Jede Preisanderung in einem Land muB 
sofort auf das andere Land zuriickwirken, es sei denn, daB die Transportkosten sich 
geandert hatten. Eine gegenlaufige Bewegung der Preise ist - gleichbleibende 
Transportkosten vorausgesetzt - undenkbar. Die internationalen Preise konnen im 
In- und Ausland sich nur parallel bewegen, und dasselbe gilt natiirlich auch fiir ihr 
Niveau. Dieses ist zwar nicht iiberall gleich hoch - wegen derTransportkosten-, 
aber es kann sich nur parallel mit dem auslandischen Niveau verschieben. Fiir die 
intcrnationalen Giiter gilt daher die Theorie der Kaufkraftparitat vollstandig. Wenn 
das Niveau der internationalen Preise im Inland infolge einer Inflation auf das 
Doppelte steigt, muB der Wechselkurs ebenfalls auf das Doppelte steigen, weil sonst 
die notwendige Relation zu den Auslandspreisen nicht gewahrt bliebe. Nun besteht 
aber das Gesamtpreisniveau nicht nur aus den Preisen internationaler Giiter, son
dern auch aus solchen nationalcr Giiter, bei denen - innerhalb der Warenpunkte, 
die oft weit auseinander Hegen - eine gegenlaufige Bewegung der Preise moglich 
ist. Ob die Kaufkraftparitatstheorie auch fiir das Gesamtpreisniveau gilt, hiingt 
offenbar davon ab, ob sich das Gesamtpreisniveau immer parallel mit dem Niveau 
der internationalen Preise bewegt. Wenn das der Fall ist, dann besteht die Kauf
kraftparitatstheorie zu Recht; unmittelbar gilt sie zwar nur fiir die internationalen 
Preise; aber durch das Medium, das Bindeglied der internationalen Preise, sind 
auch die allgemeinen Preisniveaus fest miteinander verkettet. 

lch glaube nun, daB in der Tat ein solcher enger Zusammenhang, wenigstens fiir 
kurze Perioden, in ziemlich hohem Grad bestehtl. Man darf sich durch die Tatsache, 
daB der AuBenhandel bei den meisten Landern nur einen Bruchteil der Gesamt
umsatze ausmacht2, nicht tauschen lassen. Denn 1) sind die ausgesprochenen Welt
handelsgiiter an und fUr sich sehr wichtig. Sie umfassen die wichtigsten Rohstoffe, 
wie Baumwolle, Wolle, Kupfer, Eisen, Zinn, Zink, Petroleum, Kohle, Holz; Nah
rungsmittel, wie Weizen, Gerste, Mais, Fleisch; neuerdings auch Butter, Milch, 
Friichte und Gemiise. tJberhaupt muG bemerkt werden, daB dank der Fortschritte 
der Transporttechnik (Kiihltransporte u. dgl.) der Kreis der auf weite Strecken 
transportfahigen Giiter sich immer mehr erweitert. SchlieBlich geht, wie ein Blick 
in jede Handelsstatistik lehrt, auch eine sehr groBe Zahl von Fertigwaren, Produk
tionsmitteln (Maschinen) und Zwischenprodukten in den internationalen Handel ein. 
2) Ein Preisausgleich oder, genau gesagt, eine parallele Preisbcwegung - denn nur 

sein: I) Verschiedene Qualitatsnuancen der exportierten und importierten Ware, die in der 
Handelsstatistik unter einer Gruppe gefiihrt wird; 2) Einfuhr und Ausfuhr erfolgt zu ver
schiedenen Jahreszeiten (Saisonschwankungen); 3) Einfuhr und Ausfuhr erfolgt an verschiedener 
Stelle; Deutschland importierte lange Zeit hindurch Getreide im Westen und exportierte es im 
Osten; 4) Re-export oder Durchfuhr; 5) Gelegenheitsgeschafte. Die Unterscheidung zwischen 
regelmaBigen Export- und Importgiitern wird dadurch nicht urn ihre Bedeutung gebracht. 
Vgl. dazu TAUSSIG: Some Aspects of the Tariff Question 3. Aufl. S. 19lff. Cambridge (USA.) 
l!)31. 

1 Vgl. dazu den interessanten Aufsatz "International and Domestic Commodities and the 
Theory of Prices" von L. B. ZAPOLEON, Q. J. Vol. 45 S. 460ff. Mai 1931. Der Vcrfasser kummt 
auf Grund eingehender empirischer Untersuchungen und theoretischer Uberlegungen zum 
SchluB, daB der internationale Preiszusammenhang in del' Regel stark unterschiitzt wird. 

2 Genaue Ziffern lassen sich allerdings schwer anfiihren. In den Vereinigten Staaten wird 
der Anteil auf 5 bis 8% geschatzt. DaB ein solcher Hinweis auf die Kleinheit des internationalen 
Handels im Verhaltnis zu den Gesa.I?tumsatzen nichts gegen den Zusammenhang der Preis
niveaus beweist, zeigt die einfache Uberlegung, daB man diesen Anteil nahezu belie big klein 
machen kann, je graBer man das Gebiet wahlt, dessen Handel mit dem Rest del' Welt man mit 
seinen inneren Giiterumsatzen in Bcziehung setzt. Diese Uberlegung kannte man auch fiir die 
Teile einer eiaheitlichen Volkswirtschaft anstellen, fiir die ex definitione vollstandig strammer 
Preiszusammenhang herl'8cht. (Der Ausdruck "stram mer Zusammenhang" stammt aus der 
mathematischen Stati,;tik. wo e1' allerdings in einem etwas andercn Sinne gebraucht wird. V gl. 
TSCliUPROW: Grulldb('griffe lind Grundproblcmc del' Korrelationstheorie. Leipzig 1925.) 

Haberler, Iuternationakr Handel. 3 
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darauf kommt es an - aller dieser Giiter iibertragt sich natiirlich in einem hohen 
AusmaB auf alle die unzahligen daraus erzeugten Waren. 3) Sehr viele von den 
nationalen Giitern sind potentielle Import- oder Exportgiiter. Bei vielen geniigt eine 
geringe Preisverschiebung, um ihre Aus- oder Einfuhr anzuregen. 

Aus den angefiihrten Griinden kann man wohl einen ziemlich strammen Zu
sammenhang des Gesamtpreisniveaus oder, besser gesagt, der Bewegungen des Ge
samtpreisniveaus und der Bewegungen des Niveaus der internationalen Preise er
warten 1 - wenigstens fiir kurze Zeitraume. 1m Laufe der Zeit werden sich allerdings 
Verschiebungen ergeben, schon deshalb, weil der Kreis der internationalen Giiter 
nicht ein fiir allemal feststeht. 

§ 5. Endgiiltige Formulierung der Kaufkraftparititstheorie. 

Wir sind jetzt imstande, die Theorie der Kaufkraftparitat korrekt und mit den 
notwendigen Vorbehalten zu formulieren. 

1) Die Theorie der Kaufkraftparitat gilt nicht in dem Sinne, daB im Gleich
ge'\\ichtszustand die Kaufkraft des Geldes, der objektive Geldwert oder, reziprok 
ausgedriickt, das Preisniveau2 in allen handeltreibenden Landern die gleiche absolute 
Rohe einnehmen muB. Bei jedem einzelnen Preis konnen und miissen sich unter Um
standen interlokale Unterschiede in der Rohe der Transportkosten ergeben. Wie 
sich diese Unterschiede bei den einzelnen Preisen auf den Preisdurchschnitt aus
wirken, ob sie sich gegenseitig aufheben oder nicht, laBt sich a priori nicht be
antworten. Es gibt dauernde ortliche Unterschiede im Preisniveau, und diese Tat
sache darf von der Theorie nicht unbeachtet gelassen werden. 

2) Die Kaufkraftparitatstheorie darf daher nicht im Sinne eines festen Zu
sammenhanges des absoluten Standes der Preisniveaus in zwei Landern, sondern nur 
im Sinne einer parallelen Bewegung verstanden werdens. Ein direkter und strammer 
Bewegungszusammenhang ist nur bei den Preisen der international gehandelten 
Giiter vorhanden. Doch besteht zwischen den internationalen Preisen und dem all
gemeinen Preisniveau in jedem Land ein enger Zusammenhang, so daB auch die 
allgemeinen Preisniveaus verschiedener Lander - durch das Bindeglied der inter
nationalen Preise - in einem eindeutig bestimmten Verhaltnis stehen. 

Wenn wir mit P.A das allgemeine Preisniveau im Lande A und mit PB das Preis
niveau im Lande B und mit W den Wechselkurs (die Anzahl der Geldeinheiten des 
Landes A, die man fiir eine Geldeinheit des Landes B zahlen muB) bezeichnen, so 
konnen wir sagen: 

P.A = P B • W· k, wobei k den Unterschied der Kaufkraft oder des Geldwertes 
zwischen A und B zum Ausdruck bringt. 

Wir erhalten: W = p~ ~ k' Die Kaufkraftparitat, das Verhaltnis der Preis-

niveaus, wird durch den Bruch ;; dargestellt und kist die Abweichung von der 

Kaufkraftparitat. 
Fassen wir nun zwei Zeitpunkte ins Auge, die wir durch die Indizes 1 und 2 be

zeichnen, so erhalten wir: 

1 KEYNES iet anderer Ansicht. DaB sich die Preise dieser beiden Giitergruppen parallel 
bewegen, ist "so weit davon entfemt, eine Wahrheit zu sein, daB es streng genommen iiberhaupt 
nicht wahr ist, und man kann h6chstens sagen, daB es je nach den Umstiinden mehr oder weniger 
zutreffen kann". A Tract on Monetary Reform London S.93. 

I Ich verwende diese Ausdriicke ala gleichbedeutend. 
3 Ahnlich A. C. PIGou: The Foreign Exchanges. Q. J. Nov. 1922. Jetzt abgedruckt in 

"Essays in Applied Economics" S.166. London: King. 
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Wenn wir annehmen, daB kl = kz' d. i. daB die Abweichung von der Kaufkraft
paritat sich nicht geiindert hat, was daun zutrifft, wenn sich das allgemeine Preis
niveau in jedem Land parallel mit dem Niveau der internationalen Preisniveaus be
wegt, so erhalten wir: 

oder in Worten: die Wechselkurse verandern sich im gleichen VerhiiJtnis wie die 
Preisniveaus, d. i. parallel mit der Kaufkraftparitat. Wenn wir nun z. B. annehmen, 

daB im Lande B das Preisniveau konstant blieb, d. h. daB PpBl = 1, wahrend in A 
B, 

eine Inflation stattfindet, so erhalten wir als einfachste Formulierung der Kauf-

kraftparitatstheorie: Ww1 pP.d1 , d. h. die Veranderung des Wechselkurses spiegelt 
2 .d, 

die Verschiebung des Preisniveaus, der Kaufkraft des Geldes im Innern des be
treffenden Landes, wider. 

3) Fiir die Richtigkeit der Kaufkraftparitatstheorie hangt nun offenbar alles 
davon ab, ob wir annehmen konnen, daB k, die Abweichung von der Kaufkraft
paritat halbwegs konstant bleibt, daB sich das Niveau der internationalen Preise 
und das Gesamtpreisniveau parallel bewegen. Eine theoretische Notwendigkeit 
dazu besteht keineswegs. Das AusmaB der Korrelation hangt in erster Linie von der 
Intimitat der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen abo Wenn viele und wich
tige Giiter in den internationalen Handel eintreten, wie es ja tatsachlich bei den 
meisten Landern der Fall ist, wird die Parallelitat eher zu erwarten sein, als wenn 
sich der Handel zwischen den beiden V olkswirtschaften auf einige wenige Giiter be
schrankt und das Bindeglied zwischen den nationalen Preisniveaus daher schwach 
ist. Wenn der internationale Handel nur einige wenige Giiter umfaBt, lassen sich 
leicht FaIle konstruieren, wo sich k stark andert und die Kaufkraftparitii.tstheorie 
daher zusammenbrichtl. 

Nehmen wir an, der Handel zwischen Deutschland und Kanada bestehe in einem 
Export von elektrischen Maschinen (Industrieprodukten) aus Deutschland und von 
Getreide aus Kanada. Deutschland exportiere Maschinen im Wert von 100 Millionen 
und importiere Getreide im Wert von 100 l\:Iillionen. Die Nachfrage Deutschlands 
nach Getreide steige nun2, es werde mehr Getreide und zu einem hoheren Preis im
portiert. Deutschland stiinde nun vor der Alternative: a) entweder den Dollarkurs 
steigen zu lassen - dadurch wiirde sich das kanadische Getreide in Deutschland 
verteuern und sich deutsche Maschinen in Kanada verbilligen und das gestorte 
Gleichgewicht der Zahlungsbilanz wiirde wieder hergestellt - oder b) den Dollarkurs 
stabil zu halten. Um das letztere zu erreichen, miiBte jedoch in Deutschland die 
Geldmenge verringert werden. Dies geschahe bei Goldwahrung automatisch durch 

1 Ein dem folgenden ahnliches Beispiel wurde von J. VINER in einer Diskussion mit 
G. OASSEL in Ohicago im Janner 1928 vorgebracht. Von dieser Diskussion wurde eine Nieder
schrift durch die Harris Foundation vervielialtigt, aber nicht veroffentlicht. VINER hat auch 
darauf hingewiesen, daB eine gegenlaufige Bewegung der Preisniveaus eintreten kann, wenn 
die Transportkosten sich andern, wenn z. B. die Schiffsraten im Atlantik fur den Ost-West
Verkehr im Verhaltnis zum West-Ost-Verkehr steigen. PIGOU erwahnt ebenfalls in seinem 
vorhin erwahnten Aufsatz "The Foreign Exchanges", daB infolge der Einfuhrung eines ein
seitigen Handelshindernisses sich die Kaufkraftparitat verschieben muB. 

2 Einen ahnlichen Effekt hatten a) andere Verschiebungen der Nachfrage von internationalen 
auf Binnenhandelsguter (oder umgekehrt) in einem der beiden Lander und b) Verschiebungen 
der Kosten (Angebotsseite) verbunden mit einer von 1 verschiedenen Nachfrageelastizitat. Sinken 
z. B. die Kosten und der Preis der exportierten Ware um 10% und ist die Elastizitat der 
Nachfrage gleich 1, so andert sich am Wert des Exports nichts, und auch die Kaufkraftparitat 
hat sich nicht verschoben,denn es sind ja nun dieselbenPreise in beidenLandern parallel gesunken. 
Wenn aber die Nachfrageelastizitat von 1 verschieden ist, wird die Zahlungsbilanz geswrt, und 
wir haben den im Text besprochenen Fall vor uns. 

3* 
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AhfluB von Gold, hei Papierwahrung durch Kreditkontraktion1. In heiden Fallen 
ergahe sich in Deutschland eine Deflation, es sanken die Preise einschlieBlich des 
Preises fiir elektrische Maschinen, und Kanada wiirde so wie im Falle a) ermuntert, 
mehr deutsche Exportgiiter zu kaufen. 1m VerhiHtnis zu den deutschen Inlands
preisen stiege der Preis des kanadischen Getreides, die deutsche Nachfrage danach 
wiirde eingeschrankt, und auf diese Weise wiirde die Zahlungshilanz wieder ins Gleich
gewicht gehracht2• 

Sowohl im FaIle a) als auch im FaIle h) erfolgt eine Ahweichung von der alten 
Kaufkraftparitat, denn in heiden Fallen ist das deutsche Inlandspreisniveau im Ver
haltnis zum kanadischen gesunken. Die Preise der internationalen Giiter, d. i. in 
diesem FaIle die Maschinen- und Getreidepreise sind in heiden Landern - wenn wir 
von den Transportkosten ahsehen - wieder gleich. In Deutschland ist das nationale 
Preisniveau im VerhiHtnis zum Niveau der internationalen Preise gesunken; denn 
in heiden Fallen ist der Getreideprei8 im Verhaltni8 zu den anderen Prei8en (der In
landsguter) gestiegen 3 • In Kanada hingegen ;'8t da8 N iveau der internationalen Prei8e 
im Verhiiltni8 zum allgemeinen Prei8niveau ge8unken. Das k in unserer friiheren 
lformel hat sich geandert. 

Dieser Fall widerspricht zweifellos der Theorie der Kaufkraftparitat4. 
Nun konnte man allerdings einwenden, daB es nicht wahrscheinlich sei, daB hei 

der engen Verflechtung der modernen Wirtschaften innerhalh kurzer Zeit so starke 
Verschiehungen der internationalen und nationalen Preisniveaus stattfinden, wie in 
unserem konstruierten Beispiel; aher im VerIanf einiger Jahre kann sich sehr wohl 
eine merkliche Verschiehung ergehen5 . 

4) Es erhebt sich nun die Frage, was von der Theorie der Kaufkraftparit.iit 
eigentlich erhalten hleiht, wenn man die Moglichkeit, daB sich k veriindert, ins Auge 
faBt1 Darauf ist zu erwidern, daB der Grundgedanke der Kaufkraftparitatstheorie, 
daB ein enger Zusammenhang zwischen den Prei88ystemen zweier Volkswirtschaften 

~ Naheres vgl. folgendes Kapitel. 
:I Man kiinnte allerdings einwenden, daB die Analyse aUB folgelldem Grund unvollstandig sei: 

Wenn die Nachfrage in Deutschland nach Importware steigt, sinkt die Nachfrage nach deut
schen Giitern, und es werden Produktionsmittel fiir die Exportgiiterilldustrien freigesctzt. 
Es leuchtet aber ein, daB das am Ergcbnis prinzipiell nicht8 andert. Denn die deutschen Export
preise sinken ja doch. Man kiinnte auch einwenden, daB auf der kanadischen Seite Nachfrage
verschiebungen vor sich gehen, daB die gestiegene Kaufkraft sich deutschen Exportgiitern zu
wenden kiinne. Das ware zwar denkbar, doch wiirde sich daraus auBerstenfalls eine Ab8chwach~mrl 
der im Text behaupteten Verschiebung der verschiedenen Preisniveaus ergeben. 

3 Der Preis fiir elektrische Maschinen ist im VerhiHtnis zu den deutschen Inlandspreisen 
konstant geblieben, der Getreidepreis gestiegen, daher eine Komponente des Niveaus der inter
nationalen Preise gleich geblieben, die andere gestiegen und daher das Niveau der internationalen 
Preise ebenfalls gestiegen. 

, CASSEL hat das in der oben erwahnten Diskussion aueh zugegeben. Er stimmte zu, da/3 
der Wechselkurs auBer von der Kaufkraftparitat auch noch von der wechselseitigen Nachfrage 
(leI' verschiedenen Lander nach ihren Produkten abhange. Er habe seine Theorie jedoch unter 
del' Voraussetzung ceteris paribus, d. h. gleichbleibender wechselseitiger Nachfrage aufgestellt. 
Die Geltung der Theorie wird dadurch auf jene Falle eingeschrankt, in denen die Verschiebung 
von der Ge1d8eite ausgeht. Durch diese Einschrankung wird die Theorie natiirlich stark ent
wertet, obwohl man zugeben muB, daB in Inflationszeiten - an die CASSEL eben in erster Lini£' 
denkt - del' EinfluB der Gcldvermehrung den EinfluB, der von einer Verschiebung der wechsel
seitigen Nachfrage ausgeht, vollstandig iiberschattet. Auch GREGORY gibt zu, daB in einem sol
chen Faile eine Ausnahme von der Theorie del' Kaufkraftparitaten vorliegt, nur ist er der An
sicht, daB diese Ausnahmen unwichtig seien. Vgl. seine Abhandlung "Geldtheorie und Handels
bilanz" in "Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart" Bd.2 S.370/371. Wien: Julius Springer 
1932. 

5 Bei intensivem Verkehr zwischen den Volkswirtschaften sind dadurch Sicherheitsventile 
angebracht, daB jederzeit eine Reihe von Giitern vorhanden ist, deren Preise sich nahe dem 
Exportpunkt befinden. Es geniigt daher in del' Regel schon ein schwacher Druck auf das Preis
niveau, urn die erforderliche Mehrausfuhr zu bewirken. Das ist jedoch kein prinzipieller Ein
wand, sondern nur eine graduelle Abschwachung des Falles. 
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(zum Unterschied von den -Preisniveaus) bestehe, unbedingt richtig ist. Diese 
Einsicht macht die Kaufkraftparitatstheorie der Zahlungsbilanztheorie so turm
hooh iiberIegen. Dieser Zusammenhang zwischen den Preissystemen ist jedoch, wie 
wir gesehen haben, nicht so einfach, daB er ohne weiteres als Gleichheit der Preis
niveaus richtig charakterisiert werden konnte, sondern ist viel komplizierterer 
Natur. 

Von der Kaufkraftparitatstheorie in ihrer strengen Form bleiben immerhin noch 
zwei sehr wichtige Erkentnisse vollstandig unversehrt, wobei allerdings dahingestelIt 
sei, ob sie noch die Bezeichnung "Kaufkraftparitatstheorie" verdienen. Diese Er
kenntnisse sind: a) Monetare Einfliisse, das ist Geldvermehrung (Inflation) auf der 
einen Seite und Verminderung der Geldmenge (Deflation oder Restriktion) auf der 
anderen Seite, diirften den Faktor k nicht beeinflussen. Es besteht eine groBe Wahr
scheinlichkeit, daB durch eine Inflation das Verhaltnis der Nachfrage naeh inter
nationalen und Binnenhandelsgiitern nieht versehoben wird, obwohl es gelegentlieh 
vorkommen kann. Anders ausgedriiekt: bei konstanten Konsumgewohnheiten und 
konstanter Technik bringt eine Geldvermehrung ein ungefahr gleiehmaBiges Steigen 
des Preisniveaus internationaler und nationaler Giiter mit siehl. 

Insofern das der Fall ist, besteht die Theorie der Kaufkraftparitat zu Recht und 
wir konnen sagen: In Zeiten starker Inflation miBt der Wechselkurs die Geld
entwertung. Wenn man an so sehwere Inflationen denkt, wie sie die europaischen 
Wahrungen im Kriegc und wahrend der Nachkriegszeit durchgemaeht haben, kann 
man als sieher annehmen, daB die monetaren Einfliisse etwa gleiehzeitig vor sieh ge· 
gangene Naehfrageverschiebungen vollstandig iibersehatten. Wenn die Mark gegen
iiber dem Dollar im VerIauf weniger Jahre auf den billionsten Teil ihres Wertes sank, 
so ist das zu 99,9% auf die Vermehrung der Geldmenge und, wcnn iiberhaupt, nur 
zu einem verschwindenden Bruehteil auf eine Verf'ehiebung der Naehfrageverhalt. 
nisse zuriiekzufiihren. 

b) Die zweite Erkenntnis, die zuriiekbleibt, die eigentlieh nur cine praktisehe 
Anwendung von a) darstellt, besteht darin, daB es jederzeit moglieh ist, dureh Re
gulierung der Geldmenge den Weckselkurs zu stabilisieren und Einfliissc zu kompen
sieren, die von Verschiebungen der wechselseitigen Naehfrage ausgehen und ihn vom 
gewiinsehten Niveau abzudrangen tendieren. Mit den Vorriehtungen und MaB
nahmen der Wahrungspolitik, die die Stabilisierung der Weehselkurse zur Aufgabe 
haben, werden wir uns im folgenden Kapitel besehaftigen. 

§ 6. Probleme der Verifizierung. 
Eine belriedigende statistisehe Naehpriifung der Zusammenhange der Preis

niveaus versehiedener Lander ist bisher meines Wissens nieht erfolgt. Es ist das 
allerdings eine sehr sehwierige Aufgabe, die erst dann erfolgreieh in Angriff ge
nommen werden kann, wenn die theoretisehen Grundlagen klargestellt sind, also 
feststeht, worauf es eigentlieh ankommt. Das ist aber noeh nieht ausreiehend ge
schehen. 

1) Man hat sieh in der Regel damit begniigt, eine Gegeniiberstellung der Be
wegung der GroBhandelsindizes der versehiedenen Lander vorzunehmen. Da findet 
man allerdings eine sehr weitgehende trbereinstimmung. Das war aber zu erwarten 
und beweist nieht allzuviel; denn der GroBhandelsindex umfaBt Preise von Roh· 
materialien, halbfertigen Waren nnd Nahrungsmitteln, also fast durehwegs Preise 
internationaler Guter, deren iibereinstimmende Bewegnng selbstverstandlich ist nnd 
keiner Nachprufung bedarf. Abweichungen von der Norm ergeben sich in groBerem 
AusmaBe fiir langere Dauer in Inflationszeiten. Davon wird im 8. Kapitel ge· 
sprochen werden, und es sollen dort auch statistisehe Beispiele angefiihrt werden. 

1 Uber tempordre Abweiehungen in der Ubergangszeit soli im 8. Kapitel noch gesproehen 
werden. 
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2) Von groBerem Interesse ist es, daB auch der Kleinhandels- und Lebens
haltungsindex in verschiedenen Landern eine deutliche Parallelitat der Bewegung 
zeigt. Denn Waren im Kleinhandel sind ausgesprochene Binnenhandelsgiiter. Sie 
konnen okonomisch betrachtet werden als das Produkt aus a) GroBhandelsgiitern 
und b) Transportgiitern und c) den Dienstleistungen des Kleinverkaufsl. 

Die groBe absolute Diskrepanz in den Lebenshaltungskostenund Detailpreisen 
zwischen verschiedenen Landern erklart sich wohl aus folgenden Umstanden. 
a) Qualitiitsunterschiede spielen eine groBe Rolle. DaB es in reichen Landern im all
gemeinen teurer ist als in armen, kommt zum groBen Teil daher, daB die Qualitat 
des Gebotenen hier in der Regel besser ist. Denn zur Qualitat gehoren nicht nur die 
Eigenschaften der Ware selbst, sondern auch die Art der Aufmachung, die Ver
packung, die Ausstattung und die bequeme Lage der Lokale, die Aufmerksamkeit 
der Bedienung u. dgl. Alles das muB mitbezahlt werden und bedingt Preisunter
schiede. b) Eine wichtige Rolle spielen die Kosten des DetailverschleifJes, die auch 
bei gleicher Aufmachung verschieden sein konnen. Die Besteuerung des Detailhand
lers, Mietengesetzgebung, Vorschriften iiber Ladensperre u. dgl. wirken mit. Daher 
konnen die Detailpreise - auch abgesehen von lokalen Handlermonopolen und 
Preisverabredungen - nicht so prompt auf Anderungen der Warenpreise im GroB
handel reagieren, daher stehen die beiden Warenpunkte fiir Kleinhandel viel weiter 
voneinander ab als fiir die GroBhandelsgiiter. 

Diese -oberlegungen machen sowohl eine absolute Di//erenz als auch eine Ab
weichung in der Bewegung der Lebenshaltungskosten verschiedener Lander ver
standlich und fiihren die Schwierigkeiten eines solchen Vergleiches deutlich VOl' 

Augen. 
3) Aber auch dem Vergleich der Preise einzelner Waren in verschiedenen Landern 

und Markten stellen sich groBe Schwierigkeiten entgegen. Mit Ausnahme von einigen 
Rohmaterialien sind die Daten rneistens vollstiindig unzureichend. Um eine sorgfaltige 
Untersuchung iiber interlokale Preiszusammenhange anzustellen, braucht man tag
liche oder wenigstens wochentliche Preisnotierungen, die selten zur Verfiigung stehen. 
Qualitatsunterschiede spielen selbst bei Stapelwaren eine groBe Rolle und spotten 
der statistischen Erfassung. Die Usancen der Markte sind verschieden und lassen 
sich schwer auf einen Nennner bringen. Rabatte und Kreditierung des Kaufpreises 
sind meistens nicht bekannt, miiBten jedoch beriicksichtigt werden. Nur Spezial
studien konnen in diese Geheimnisse des Handels eindringen. Aus diesen Griinden 
muB man sich hiiten, voreilige Schliisse iiber die Richtigkeit der iiber individuelle 
Preiszusammenhange aufgestellten allgemeinen Aussagen aus dem gewohnlichen, 
unverarbeiteten statistischen Material zu ziehen. 

7. Kapitel. 

Der Mechanismus in voller Entfaltung. 

§ 1. Geldtheoretische Vorbemerkungen. 
Es wurde schon von vielen Schriftstellern hervorgehoben, daB das Geld in der 

stoffwertlosen Banknote, im Zeichengeld, seinen reinsten Ausdruck findet. Die 
Probleme des Geldwesens erhalten ihre allgemeinste Form unter der Annahme reiner 
Papierwahrung. Die Ergebnisse, zu denen wir unter dieser Voraussetzung gelangten, 
insbesondere das iiber den Preisausgleich und die Kaufkraftparitat Gesagte, gilt 
daher auch im vollen Umfange fiir den Fall der Goldwahrung und fiir Zwischen
formen. Wir konnen nun daran gehen, ein Gesamtbild des Funktionierens des Mecha
nismus unter der herrschenden Wahrungsorganisation, die ja in der Regel weder 
reine Gold- noch reine Papierwahrung ist, zu entwerfen. 

1 Vgl. dazu V. BLOCH: Krise und Einkommen. S. 15ff. Springer Wien 1932. 
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Wir bedienen una dahei zweckmaBigerweise des viel verwendeten Bildes der kom
lllunizierenden GefaBe (vgl. Abb.2). Die Fliissigkeit in den GefaBen stellt die in den 
heiden Landern umlaufende Geldmenge dar, der Wasserstand ist das Preisniveau, und 
das Volumen der GefaBe ist das sogenannte HandeIsvolumen, d. i. die Menge der zu be
waItigenden Umsatze. Diese letztere GroBe wird 
bestimmt durch a) die Menge der umzusetzenden 
Giiter oder besser Kaufobjekte (Handelsvolumen 
im engeren Sinne) und b) die Zahlungsgewohn
heiten, die Ausdehnung des bargeldlosen Zahlungs
verkehrs, das AusmaB der Konzentration in einer 
Hand, bzw. Zersplitterung in mehrere selbstandige 
Unternehmen der aufeinanderfolgenden Produk

Abb.2. 

tionsstufen in jedem einzelnen Produktionszweigl-. Umstande, die man in der Regel 
mit der nicht sehr prazisen Formel "Umlaufgeschwindigkeit des Geldes" zusammen
faBt. Eine genaue Abgrenzung dieser Faktoren an dieser Stelle zu liefern ist weder 
notig noch moglich, denn das wiirde uns zu weit in die Geldtheorie hineinfiihren. 

Eine mehr terminologische Angelegenheit ist es, wie man die angedeuteten realen Umst&nde 
gruppiert. Man mag den Geldvorrat dem Geldbedarf gegeniiberstelIen, wie es MIsEs tut, und unter 
letzterem das HandeIsvolumen im weiteren Siune, d. i. den durch die unter a) und b) angefiihrten 
Faktoren bestimmten Inhalt des WahrungsgefaBes verstehen. Man kann aber auch der Ansicht 
sein, daB es zweckmaBig ist, zwischen Bestimmungsgriinden "auf der Geldseite" (Geldmenge, Um
laufsgeschwindigkeit und bargeldsparendeZahlungsmethoden) undBestimmungsgriinden "auf der 
Warenseite" (umzusetzende Giitermenge) zu unteracheiden. Man kann die bargeldsparenden Zah
lungsmethoden (Abrechnungsverkehr und Kreditzahlungsmittel) ala Vermehrung der Geldmenge 
oder (mit WICKSELL2) als Umlaufsbeschleunigung des Bargeldes auffassen. Die Art der gewahlten 
Gruppierung und Klassifizierung ist im Grunde genommen gleichgiiltig. Wichtig ist aber, daB aIle 
jene angedeuteten realen Umstande explizite genannt werden und nicht unter einer vagen 
Generalklausel- sie mag Geldbedarf oder Umlaufsgeschwindigkeit heiBen - verborgen bleiben. 

Das sogenannte "Giralgeld" muB besonders hervorgehoben werden. Ein groBer Teil der 
Zahlungen - in den angeIsachsischen Landern, in denen der Scheckverkehr sehr ausgebreitet 
ist, die groBe Mehrzahl der Zahlungen, in Kontinentaleuropa ein betrii.chtlicher Teil - wird 
nicht durch Bargeld, sondern durch tiberweisung von Bankkredit, Bankguthaben volIzogen. 
Man spricht auch von "Buchgeld", "Giralgeld" oder "Kreditgeld", und die GroBe der kurz
fristigen Ausleihungen der Banken (auf Giro- und Kontokorrentkonto) in Verbindung mit der 

Uml uf d U t h · d' k . 3 ( Gesamtumsatze ) 'bt . 
a s- 0 er msa zgesc wm 19 elt Durchschnittliche GroBe der Guthaben gl em 

ungefahres Bild von der Bedeutung dieser "Geldart" im Zahlungaverkehr. 
Es ist nun eine Frage der Terminologie und DarstelIung, ob man im Hinblick auf das Giral

geld von Geldvermehrung sprechen will oder von einer VergroBerung der Umlaufsgeachwindig
keit oder Effizienz des "eigentlichen Geldes". In Anbetracht der Tatsache, daB diese Zahlungs
methoden eine hervorragende Wichtigkeit erlangt haben und das Bankensystem es in der Hand 
hat, die Menge des Giralgeldes zu vergroBern oder zu verkleinern, wird es sich empfehlen, von 
Geld und Geldvermehrung zu sprechen statt nur von Umlaufsbeschleunigung'. 

Keine bloB terminologische Angelegenheit ist hingegen folgendes: a) Der Zusammenhang 
zwischen "Bargeld" und "Kreditgeld". Auf einer bestimmten Summe Bargeld kann nur eine 

1 tiber den letzteren Umstand vergleiche besonders F. A. HAYEK: Preise und Produktion 
S. 61. Wien: Julius Springer 1931, und HOLTROP: Omloopsnelheid van het Geld S. 108. Amster
dam 1929. Deutsche Ausgabe "Die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes" in "Beitrage zur Geld
theorie" , herausgegeben von F. A. HAYEK, S. I44ff. Wien: Julius Springer 1933. 

2 Vorlesungen iiber Nationalokonomie Bd. 2. Jena 1922. 
3 VgI. H. NEISSER : "Umlaufsgeschwindigkeit der Bankdepositen" in "Handworterbuch des 

Bankwesens". Berlin: Julius Springer 1933. 
, Manche Autoren ziehen es bekanntlich vor, von einer bargeldlosen Wirtschaft auszugehen, 

in der aIle Zahlungen durch Abrechnung bei den Banken erledigt werden, und Bargeld sozusagen 
als Anomalie einzufiihren. (Z. B. A. HAHN: Volkswirtschaftl. Theorie des Bankkredits. 2. Aufl. 
Tiibingen 1931 oder HAWTREY: Currency and Credit 3. Auf I. London 1929.) In welcher Reihen
folge man vorgeht, so wie HAHN und HAWTREY oder so wie es die meisten anderen Autoren 
vorziehen, ist an und fiir sich eine Frage der Darstellung. Fiir die altmodische Vorgangsweise, 
yom Bargeld auszugeben, spricht jedenfalIs der Umstand, daB sie die so wichtige und auch in 
der reinen Kredit- und Abrechnungswirtschaft it la HAHN denknotwendige Begrenzung und 
Bestimmtheit (Knappheit) der Geldmenge viel klarer zum Ausdruck bringt. 
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bestimmte Summe Buchgeld aufgebaut werden. Der Zusammenhang ist jedoch ein lockerer, 
denn die Barreserve kann schwanken. b) Der EinfluB der Schaffung von KreditzahlungsmitteJn 
auf die Preise ist cindcutig bestimmt, man mag von Geldvermehrung odeI' Umlaufsbeschleunigung 
sprcchen. 

Es besteht nun folgende Beziehung: Bei gleichen Zahlungsgewohnheiten und glei
cher Umlaufsgeschwindigkeit steigt das Preisniveau mit zunehmender Geldmenge. Bei 
gleicher Geldmenge, gleichen Zahlungsgewohnheiten und steigender Giiterproduktioll, 
also in einer aufstrebenden und fortschreitenden Wirtschaft, fallt das Preisniveau. 

Wir konnen diese unbestreitbaren Satze der Geldtheorie (Quantitatstheorie) hier 
nur anfiihren. Es eriibrigt sich wohl, sie naher auszufiihren und zu begriinden. Soviel 
diirfte unbestritten sein, daB der einzige leicht regulierbare Faktor unter den Bestirn
mungsgriinden des Preisniveaus die Geldmenge einschlieBlich des Kredits ist. Die an
derenFaktoren, namlich umzusetzende Giitermengen undZahlungsgewohnheiten, Urn
laufsgeschwindigkeit, lassen sich nicht oder wenigstens nicht rasch beeinflussen. Die 
Wahrungspolitik, die sich die Stabilisierung des Preisniveaus zur Aufgabe setzt, hat 
daher als einziges brauchbares Mittel die Regulierung der Geldmenge zur Ver
fiigung. Durch Regulierung der Geldmenge kann sie die von den beiden anderen 
Faktoren ausgehenden, auf das Preisniveau einwirkenden Krafte paralysieren und 
so das bestehende Preisniveau erhalten. Wenn z. B. irn Lauf der wirtschaftlichen 
Entwicklung die umzusetzende Giitermenge zunimmt, miiBten die Preise sinken. 
Wenn diese Senkung des Preisniveaus nicht zufallig durch eine Anderung der Zah
lungsgewohnheiten, z. B. eine Zunahme des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, korn
pensiert wird, kann sie nur durch eine Vermehrung der Geldmenge verhindert wer
den. Mit anderen Worten, es bedarf einer gr5Beren Geldmenge, um groBere Umsatze 
bei gleichen Preisen zu bewaltigen. 

Der Wechselkurs ist nun, wie wir gezeigt haben, durch die Gleichullg bestimmt: 

TV = p:~ k ' wobei PM das Preisniveau in Deutschland, p$ das Preisniveau in den 

Vereinigten Staaten und k die Abweichung von der Kaufkraftparitat bedeutet. 

Wenn wir annehmen, daB k relativ konstant bleibt, folgt, daB wir ~ stabil er

halten miissen, wenn wir den Wechselkurs stabilisieren wollenl . Diese Stabilisierung 
erfolgt durch Regulierung der Geldmenge. 

§ 2. Stabilisiernng des Preisniveaus oder Stabilisiernng des Wechselkurses. 

Fiir jedes einzelne Land ergibt sich nun eine doppelte Moglichkeit: Es kann 
entweder die Geldmenge so regulieren, daB das Preisniveau, oder so, daB der Wechsel
kurs stabil bleibt. Beide Postulate zugleich lassen sich nur dann erfiillen, wenn das 
Ausland ebenfalls die Politik des stabilen Preisniveaus befolgt2, also nur auf Grund 
einer internationalen Vereinbarung. Wenn das Ausland jedoch ein allmahlich steigen
des oder sinkendes Preisniveau aufweist, entsteht fiir das Inland das Dilemma, ent
weder a) den Wechselkurs zu stabilisieren; dann muB das inlandische Preisniveau 
die Bewegung des auslandischen Preisniveaus mitmachen. Oder b) das inlandische 
Preisniveau zu stabilisieren; dann verandert sich der Wechselkurs im reziproken 
Verhaltnis der Verschiebung des auslandischen Preisniveaus. 1m allgemeinen ist 
die Stabilisierung des Wechselkurses das Gegebene, besonders wenn das Preis
niveau im Ausland keinen allzu starken Schwankungen unterworfen ist. Es sprechen 
dafiir verschiedene Griinde: 1) Die Schwankungen des Wechselkurses sind etwas 

1 Wenn wir annehmen, daB k sich andert, miiBte ~~ so verandert werden, daB es dieAnderullg 

von k kompensiert. Wir nchmen abel' del' Einfachheit halber an, daB k sich nicht merklich andert. 
2 und k konstant bleibt! Wenn sich k andert, konnen Wechselkurs und Preisniveau zugleich 

nur dann stabil erhalten werden, wenn zufallig das Preisniveau im Ausland sich so verschoben 
hat wie 1..'. ~ 
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in die Augen Springendes, wahrend Anderungen des Preisniveaus, wenn sie nicht 
sehr stark sind, sich nicht leicht feststellen lassen und immer etwas Vages und 
Unbestimmtes an sich haben. Wenn der Wechselkurs eines Landes sich urn lO% 
verschlechtert, so sieht jedermann, was vorgeht. Eine lO% ige Steigerung des Preis
niveaus ist hingegen kein so eindeutiges und so aufregendes Symptom. 2) Der Geld
verkehr mit dem Ausland und auch der Warenverkehr werden sofort in empfindlicher 
Weise durch Schwankungen in den Wechselkursen beeinfluBt. Die Spekulation be
machtigt sich der Kurse1 , wenn sie nicht absolut stabil bleiben, und insbesondere der 
internationale Kreditverkehr wird dadurch schwer beeintrachtigt. In finanziell 
schwachen Landern und insbesondere in solchen, in denen die Erinnerung an eine 
vergangene Inflationsperiode noch wach ist, muB jede Abweichung des Wechsel
kurses von der Miinzparitat (Steigen iiber den Goldpunkt) und jede Gefahr einer 
solchen Abweichung zu einer Vertrauenskrise und zu Kreditentziehungen fiihren. 
Das haben die Ereignisse der letzten Jahre in Deutschland und anderen Landern 
wieder deutlich gezeigt. 

Fiir kleinere Lander, in deren Wirtschaft der AuBenhandel eine groBe Rolle 
spielt, ist daher die Stabilisierung des Wechselkurses die einzig mogliche Politik. 
Insbesondere wenn sie finanziell yom Ausland abhangig sind, gilt der Primat der 
Wechselkurse, wenigstens solange es bedeutende Wirtschaftsmachte gibt, die am 
Goldstandard festhalten und an die man sich anlehnen kann. Fiir "groBe" Lander 
ist eine andere Politik denkbar. KEYNES predigt bekanntlich seit Jahren, England 
solIe eine Politik der Stabilisierung der Preise einschlagen mit dem Ziel einer Mil
derung oder Beseitigung der Konjunkturschwankungen und unter Verzicht auf 
absolute Stabilitat des Wechselkurses mit den Goldwahrungslandern. 

Die letzten Jahre haben auf diesem Gebiete iiberaus interessante Erfahrungen gebracht. 
Englandist im September 1931 yom Goldstandard abgegangen und betreibt seither eine mehr 
oder weniger bewuBte, von den meisten englischen Nationalokonomen geforderte Politik der 
Preisstabilisierung2, fur die die Stabilerhaltung des Wechselkurses (= Relation zum Gold) 
an Wichtigkeit zuruckgetreten ist. 

Noch interessanter ist die Politik Schwedens, das zur gleichen Zeit wie England von der 
Goldwahrung abgegangen ist, seither zielbewuBt eine Politik der Stabilisierung des inneren 
Geldwertes betreibt und den Wechselkurs nur dann stabil erhalt, wenn sich seine Stabilisierung 
mit der Stabilitat des Preisniveaus im Innern vertragt, solange also die Weltmarktpreise stabil 
bleiben3• 

§ 3. Die Mittel der Preisniveau- und Wechselkursstabilisierung. 

1. Goldwahrung. Die einfachste Methode, urn in den beiden WahrungsgefaBen 
den gleichen Fliissigkeitsstand sicherzustellen und so den Wechselkurs zu stabili
sieren, besteht darin, die Fliissigkeit in den beiden GefaBen durch eine Leitung zu 
verbinden. Das ist es nun gerade, was bei Goldwahrung geschieht; durch das Medium 
des Goldes kommunizieren die beiden GefaBe. Das Funktionieren dieses Mechanis
rnus haben wir iIll 4. Kapitel ausfiihrlich dargestellt. 

2. Goldkernwahrung. Nun lehrt jedoch die Erfahrung und eine einfache Uber
legung, daB es nicht notwendig ist, daB der Geldumlauf zu 100% aus Gold besteht, 
urn die Stabilitat des Wechselkurses zu sichern. Die Zahlllngen ans Ausland und 
vom Ausland erfolgen ja nicht durch Ubersendung von Bargeld, sondern durch 
Wechsel, Schecks und andere Zahlungsmittel; nur verhaltnismaBig kleine Spitzen
betrage werden in Barem beglichen. 

1 Vgl. dazu das nachste Kapitel. 
2 Vgl. dazu F. BENHAM: Wahrungsmanipulierung in England 1931-32. Berlin 1932. 

Englische Ausgabe British :l\lonetary Policy. London: King & Son 1932. 
3 Vgl. dazu B. OHLIN: Sweden's Monetary Policy in Index Vol. 7 Nr. 81. Sept. 1932, heraus

gegeb. von Svenska Handelsbanken, Stockholm und "A Notable Experiment. Monetary Manage
ment in Sweden" im Monthly Review der Midland Bank, Okt.-Nov. 1932. London. 
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Zur Barzahlung kann es kommen a) bei einem zeitlichen A useinanderfallen der Zah
lungen, die an das Ausland zu leisten und derjenigen, die yom Ausland zu empfangen 
sind. Z. B. wenn plOtzlich eine groBe Summe iibertragen werden solli. 1m Bilde der 
verbundenen GefaBe ware das alB Heriiberschopfen von Fliissigkeit aus. dem einen 
GefaB in das andere darzustellen, was bei reiner Goldwahrung einen sofortigen Riick
strom durch die Verbindungsrohre auslost. b) Wenn im einen Lande das Volumen 
des WahrungsgefaBes sich dauernd oder voriibergehend erweitert oder verengt; das 
ware z. B. dann der Fall, wenn die Produktion einen Aufschwung nimmt, dann reicht 
die umlaufende Geldmenge nicht aus, um die groBeren Umsatze zu den herrschenden 
Preisen zu bewaltigen, die Preise miissen fallen, die Ausfuhr wird dadurch befordert 
und Geld flieBt ein. Dasselbe geschieht, wenn der bargeldlose Zahiungsverkehr oder 
die Zahiunusgewoknkeiten sick so andern, daB der "Geldbedarf" steigt. c) Bei einer 
Vermehrung der Geldmenge. 

Die Erfahrung lehrt, daB im ersten Falle bei normalen Wahrungsverhaltnissen, 
d. h. wenn die Geldmenge nicht vermehrt oder vermindert wird, verhaltnismaBig 
geringe Goldbewegungen geniigen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen und 
auch im zweiten Fall die Goldbewegungen keine groBen Dimensionen annehmen, 
weil eben das Handelsvolumen eines Landes sich nie innerhalb kurzer Zeit im Ver
haltnis zum Handelsvolumen eines anderen Landes bedeutend verschiebt und fiir 
Verschiebungen in langeren Zeitraumen die natiirliche Zunahme der Goldbestande 
der Welt geniigt, die dann jenen Landern zuflieBen, deren Goldbedarf infolge ihrer 
gestiegenen Produktion zugenommen hat. 

Es Iiegt hier iibrigens einer jener Falle vorl, in denen die von verschiedenen neueren Autoren 
aufgestellte Forderung3, die Wahrungspolitik solIe sich zur Aufgabe machen, die Geldmenge 
stabil zu erhalten', zu einem offensichtIich unerwiinschten Ergebnis fiihrt. Diese Forderung 
ist vom Fall einer aufstrebenden Wirtschaft abgeleitet; sie darf aber nicht in iibereilter Weise 
verallgemeinert werden. FUr die aufstrebende Wirtschaft, in der die Produktion pro Kopf der 
Bevolkerung kontinuierIich steigt, kann gezeigt werden, daB eine Politik, die die Geldmenge 
konstant erhaIt und damit zu einem kontinuierlichen Fallen des Preisniveaus fiihrt, zu besseren 
Resultaten gelangt alB eine Politik, die sich die Stabilisierung des Preisniveaus zur Aufgabe 
stellt und die Geldmenge vermehrto. Es laBt sich jedoch leicht zeigen, daB diese Forderung, 
auf internationale Verhaltnisse angewendet, zu unerwiinschten Folgen fiihren kann. 

Nehmen wir an, wir hatten zwei Lander mit reiner Goldwahrung vor uns, etwa Amerika 
und Europa. Amerika nehme nun einen wirtschaftlichen Aufschwung, die Bevolkerung wachse, 
die Produktion hebe sich, die Umsatze steigen. Die europaische Wirtschaft auf der anderen Seite 
bewege sich auf gleichem Niveau, sie stagniere oder entwickele sich wenigstens nicht im gleichen 
Tempo. 

Diese ungleiche Entwicklung wiirde bei konstanter Geldmenge8 mit Notwendigkeit zu einer 
neuen Verteilung der Goldvorrate fiihren. In den Vereinigten Staaten miiBten die Preise sinken, 
die Ausfuhr wiirde steigen, die Einfuhr abnehmen und Gold wiirde aus Europa nach Amerika 
abstromen. Europa wiirde so gezwungen, eine Deflationskrise iiber sich ergehen zu lassen, ob· 
wohl die Lage der europaischen Wirtschaft dazu keinen AnIaB gibt, und obwohl diese Deflation 
vermieden werden konnte, wenn in Amerika durch eine Geldvermehrung das Preisniveau 
stabilisiert wiirde. 

1 Das sogenannte Transferproblem wird in Anbetracht seiner groBen praktisch-politischen 
Bedeutung im 9. Kapitel noch ausfiihrlich besprochen. 

2 Auf einige andere Falle habe ich in einem Gutachten fiir die Golddelegation des Volker. 
bundes hingewiesen. Siehe Schmollers Jahrbuch Jg. 55 (1931) Heft 6 "Kaufkraft des Geldes 
und die Stabilisierung der Wirtschaft" S. 54 u. 56. 

3 VgI. z. B. F. A. HAYEK in seinem Buch "Geldtheorie und Konjunkturtheorie". Wien 
1928, und "Preise und Produktion". Wien 1931. 

, DaB das gerade durch Notenbankfreiheit erreicht werden kann, wie MIsES behauptet, 
ist hoohst unwahrscheinlich. (Vgl. NEISSER: Notenbankfreiheit? Weltwirtsch. Arch. Bd.32 
S. 146. [1930].) 

° Das ist ein von vielen Nationalokonomen anerkanntes Theorem. VgI. die von HAYEK 
in seiner Sohrift "Gibt es einen Widersinn des Sparens?" zusammengestellte Literatur. Wien: 
Julius Springer 1931. 

• Es kann natiirlich nur die Gesamtgeldmenge (die Weltgeldmenge) konstant gehalten 
werden. Es ware offensichtlich unmoglich, die Goldmenge in jedem der beiden Lander konstant 
zu erhalten, ohne den Wechselkurs zu gefahrden. 
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Da also in normalen Zeiten nur mit der Moglichkeit des Ausstromens eines kleinen 
Bruchteiles des Goldumlaufes zu rechnen ist, geniigt es, wenn nur ein Bruchteil des 
Geldumlaufes aus Gold besteht. Daher kann man neben dem Gold Papiergeld in 
Umlauf setzen und so einen Teil des teueren Wahrungsmetalles sparen; man baut, 
wie ADAM SMITH sich ausdriickt, die StraBe in die Luftl. 

Wenn nun die Sache so liegt, daB nicht Gold und Papiergeld nebeneinander um
laufen, sondern fiir den InIandverkehr ausschlieBlich Papiergeld beniitzt wird und 
das Gold bei der Notenbank konzentriert ist, die es fiir Exportzwecke abgibt (even
tuell nur in Barren, um den Umlauf im Innern zu verhindern), so spricht man voneiner 
Goldlcernwahrung2• (" Gold Exchange Standard" oder besser " Gold Bullion Standard", 
da Gold Exchange Standard oft fiir Golddevisenwahrung steht.) Diese Wahrungs
form hat den Vorteil, daB man mit einem kleinen Goldvorrat (Goldkern) auskommt, 
so daB sich auch ein armes Land eine stabile Wahrung leisten kann. 

3. Golddevisenwiihrung. Wenn nun die Goldvorrate eines Landes bei der Zentral
bank konzentriert sind, ist es fiir diese ungemein verlockend, weil gewinnbringend, 
das Gold kurzfristig im Ausland anzulegen. Die Notenbank kauft z. B. erstklassige 
Pfund- 3 oder Dollarwechsel, die jederzeit in Gold eingelost werden konnen und als 
Zahlungsmittel im Ausland ebenso gut sind wie bares Gold ("in den Barschatz ein
rechenbare Devisen" heiBt es z. B. im Statut der osterreichischen Nationalbank) 
und verdient auf diesen Betrag Zinsen. Diese Politik (Devisenpolitik) wurde in der 
Vorkriegszeit in ausgiebiger ·Weise von der osterreichisch-ungarischen Balik geiibt, 
war aber auch vielen anderen Notenbanken nicht fremd4 • Ais man in der Nach
kriegszeit daran ging, die Wahrungen inlVIitteleuropa der Reihe nach zu stabilisieren, 
begniigte man sich in den meisten Staaten damit, Golddevisenwahrungen, genau ge
sagt, Dollar-Exchange-Standards einzurichten5 • Die Vereinigten Staaten waren 
nahezu das einzige Land, das wirkliche Goldwahrung hatte; der groBte Teil der 
monetaren Goldvorrate war in den Vereinigten Staaten konzentriert, und so war es 
das Gegebene, die Stabilisierung im Verhaltnis zum Dollar vorzunehmen nnd den 
Barschatz in Dollardevisen anzulegen. 

Es leuchtet ein, daB Golddevisenwahrungen nur dann moglich sind, wenn wenig
stens ein Staat bei der Goldwahrung alten Stils bleibt. Diese Rolle des Hiiters des 
Goldes haben in der Nachkriegszeit die Vereinigten.Staaten iibernommen und spater 
(1925) nach Wiederherstellung seiner Goldwahrung England6 • "\Viirden die Vereinig
ten Staaten ebenfalls versuchen, zur Golddevisenwahrung iiberzugehen, z. B. das 
Gold iiber den Ozean zu schicken und es in Pfundwechseln anzulegen7 , so wiirden sie 
die Bank von England in den Stand versetzen, nun ihrerseits dasselbe zu tun, worauf 
das Spiel von neuem beginnen konnte. Man konnte diesen Vorgang "Devisen-

1 Es braucht kaum bemerkt zu werden, daB ein Vorteil. nur vom Standpunkt eines Landes 
vorIiegt. Wenn es aIle Lander zugleich machen, ist das Resultat eine Steigerung der Welt
marktpreise ohne einen Gewinn fiir irgend jemand, abgesehen davon, daB bei dem h6heren 
Preisniveau ein gr6Berer Teil des \Vahrungsmetalls fiir industrielle Zwecke verwendet wird. 

2 Vgl. dazu das Werk "Die Goldkernwahrung" von FRITZ MACHLUP. Halberstadt: H. Meyer 
1924. Der erste Vorschlag zur Einrichtung einer Bolchen Wahrung stammt von D. RICARDO: 
Proposals for an Economical and Secure Currency_ London 1816. In deutscher Ubersetzung 
abgedruckt in dem oben genannten Werke MAcHLuPs und im gleichen Verlag separat erschienen. 

3 Die Staaten, die auf den Goldwert des PIundes bauten (besonders Holland, Schweiz, 
nordische Staaten), wurden durch Englands Abgchen von der Goldwahrung im September 1931 
arg geschadigt, und der Gedanke der Goldkernwahrung wurde dadurch stark kompromittiert. 
Ein Ubergang von der Goldkernwahrung zur Goldwahrung bringt natiirlich eine Verknappung 
des Goldes mit sich und bedeutet einen Deflationsdruck fiir aIle Goldwahrungslander. 

4 Vgl. ANSIAUX: La politique regulatrice des changes. 
5 Vgl. dazu MACHLUP: Die neuen Wahrungen in Europa. Stuttgart: Enke 1927. 
6 Im September 1931 ist England bekanntlich von der Goldwahrung wieder abgegangen 

oder, wenn man will, abgedrangt worden. 
7 DaB man sich den physischen Transport des Goldes heute sogar ersparen kann, wurde 

schon an friiherer Stelle erwithnt. (Vgl. S. 19.) 
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reiterei" nennen. Bei jedem diesel' Umsatze wiirde, wenn die Kreditpolitik der 
Notenbanken in den iiblichen Grenzen an der Rohe der Goldreserven orientiert 
ist, das Gold neuerdings Grundlage einer Kaufkraftschopfung und es kame zu einer 
Weltinflation. 

4. Regulierung der Geldmenge bei Goldkern- und Devisenwiihrung. Die Re
gulierung der Geldmenge erfolgt durch die Einlosung. Wenn das Niveau der Fliissig
keit steigt, oder wenn der Verkehr wegen zeitweisen nberwiegens der Zahlung an 
das Ausland Gold oder Devisen bei der Notenbank beansprucht, werden eben ent
sprechend viel Banknoten eingereicht und aus dem Verkehr gezogen. Die Deckungs
vorschriften, die ein bestimmtes Verhaltnis von Papiergeld und Barschatz ver
langen, sollen dafiir sorgen, daB die Bank in der Ausgabe des Papiergeldes nicht zu 
weit geht. 

Neben dieser automatischen Bremse ist noch eine Handbremse vorhanden, die, 
von der Notenbank betatigt, die Wechselkurse direkt und indirekt beeinfluBt: nam
lich die Diskontpolitik. 

§ 4. Die Diskontpolitik. 

1. Einleitung. Es ist im Laufe des 19. Jahrhunderts uhlich geworden, einen 
Teil del' Umlaufsmittel gegen "hankmaBige Deckung" auszugeben. Die Noten
banken bringen diesen Teil der Noten in del' Weise in den Verkehr, daB sie inlan
dische Wechsel, die gewissen Bedingungen entsprechen (meist maximal drei Mo
nate Laufzeit aufweisen und drei Unterschriften tragen), gegen einen Zinsenahzug 
ankaufen. Dieser Zinsenabzug ist der offizielle Diskontsatz, die Bankrate. 

In der Veranderung des Diskontsatzes hat die Bank ein Mittel, auf die Wechsel
kurse einzuwirken, und zwar hat eine Erhohung des Diskontes die Wirkung, den 
Preis der ausHindischen Zahlungsmittel zu senken; eine Rerabsetzung hat - ceteris 
paribus - eine Steigerung del' Wechselkurse zur Folge. Die Einwirkung einer Ver
anderung des Diskontsatzes auf den Wechselkurs erfolgt in doppelter Weise: 
a) direkt durch Beeinflussung del' kurzfristigen Kapital- und Kreditbewegung und 
b) indirekt im Wege einer Rebung oder Senkung des Preisniveaus. 

2. Die Einwirkung einer Xnderung des Diskontsatzes auf die Wechselkurse durch 
Beeinflussung des Preisniveaus. Es ist ein anerkannter 'Satz der Geltdheorie, daB 
pine Erhohung des Diskontsatzes zu einer Senkung der Preise, und eine Senkung 
des Diskontes zu einer Erhohung del' Preise fiihrtl. Durch die Veranderung des 
Diskontsatzes reguliert die Notenbank die Menge desjenigen Teiles des Umlaufes, 
der gegen Wechsel ausgegeben ist. Wenn die Bankrate erhoht wird, d. h. del' Zinsen
abzug beim Ankauf eines Wechsels steigt, der "Preis des Geldes" sich verteuert, 
werden weniger Wechsel eingereicht und del' Umlauf sinkt. 

Die Bedingungen fiir die Wirksamkeit einer Erhohung des Diskontes sind kurz 
gesagt die folgenden: a) Es IDuB ein Teil des Notenumlaufes bankmaBig gedeckt 
sein; wenn die Bank keine Wechsel im Portefeuille hat, nutzt natiirlich keine Er
hOhung des Diskontsatzes. b) Sie darf nicht gleichzeitig mit der Diskontanderung 
die sonstigen Bedingungen der Kreditgewahrung im entgegengesetzten Sinne andern. 
Wenn die Bank z. B. den Diskontsatz herabsetzt, aber gleichzeitig strengere Be
dingungen statuiert, das Wechselmaterial, das ihr angeboten wird, genauer priift, 
oder wenn sie uberhaupt von vornherein die Gesamtmenge von Wechseln, die sie 
hereinnimmt, niedrig limitiert, so ist die Rerabsetzung der Bankrate unwirksam. 

1 Vgl. dazu insbesonders WICKlSELL: Geldzins und Guterpreis, Jena 1898 und "Vorlesungen 
uber Nationalokonomie" Bd.2. Jena 1922. L. MISES: Theorie des Geldes und der Umlaufs
mittel 2. Aufl. Munchen 1924. R. G. HAWTREY: Currency and Credit 3. Aufl. London 1928. 
Deutsch erschienen bei G. Fischer, Jena "Geld und Kredit" 1925. KEYNES: A Treatise on Money. 
Bd.1. London 1929. Chapt. 13. "Modus Oporandi of the Bank Rate." Deutsch: Miinchen: 
Duncker & Humblot 1932. M. FANNO: Die reine Theorie des Geldmarktes in "Beitrage zur 
Geldtheorie", herausgegeben von HAYEK. Wien: Julius Springer 1933. passim. 
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Wie eine Senkung und Erhohung des Preisniveaus auf die Wechselkurse wirkt, 
wurde schon erortert. Wir konnen daher sagen: eine Hinaufsetzung des Diskontes 
hat eine Tendenz, die Wechselkurse zu senken; eine Herabsetzung laBt sie steigen. 

Nun wirkt eine Anderung des Diskontsatzes auf das Giiterpreisniveau nicht von 
heute auf morgen; andererseits lehrt die Erfahrung, daB eine Anderung des Diskont
satzes den Wechselkurs in kiirzester Zeit beeinfluBt; es muB also neben dieser Ein
wirkung auf dem Umweg iiber die Giiterpreise noch eine direkte Beziehung zwischen 
Wechselkurs und Diskont bestehen. Diese ist nun in der Tat vorhanden. 

3. Direkte Einwirknng einer Andernng der Bankrate anf den Wechselknrs. Da
durch, daB die Notenbank einen erheblichen Teil des Angebotes an kurzfristigen 
Krediten in Handen hat, iibt sie innerhalb gewisser Grenzen eine "Herrschaft iiber 
den Geldmarkt" aus. Wenn sie den Diskontsatz verandert, verandern sich im 
gleichen Sinne, wenn auch vielleicht nicht im gleichen AusmaBe, die Satze am 
Geldmarkte. Wenn ein groBer Teil des Kreditangebotes, das "Grenzangebot", sich 
verteuert, steigt der Marktpreis - abgesehen davon, daB eine Erhohung der Bank
rate als Warnungssignal angesehen wird und auch die sonstigen Kreditgeber zur 
Zuriickhaltung anregt (psychologische Wirkung)1. 

AuBer der Veriinderung der Bankrate haben die Notenbanken noch ein anderes 
Mittel, die Lage auf den Geldmiirkten zu beeinflussen, die sogenannten "open market 
operations". Diese Operationen bestehen darin, daB sie am offenen Markt fest
verzinsliche Wertpapiere, z. B. Staatsschuldverschreibungen, kaufen oder verkaufen. 
Ein Kauf bewirkt das Einstromen von fliissigen Mitteln und eine Entspannung del' 
Geldmiirkte, ein Verkauf entzieht dem Markt Mittel und bewirkt eine Versteifung. 

Eine Erhohung des Niveaus der kurzfristigen Zinssiitze bewirkt nun sofort eine 
Senkung gewisser Preise, niimlich der Preise /estverzinslicher Werte. Ein Wertpapier 
mit einer fixen Verzinsung von 4 % steht natiirlich hoher, werm der ZinsfuB sonst 3 % 
betriigt, als wenn er auf 4% steht. Veriinderungen der Wertpapierkurse regen sofort 
zu Arbitragegeschiiften an und beeinflussen die Zahlungsbilanz in genau derselben 
Weise wie Anderungen der Giiterpreise. 

Den stiirksten unmittelbaren EinfluB iibt jedoch eine Diskontiinderung und die 
durch sie mit sich gebrachte Veriinderung des allgemeinen Zinsniveaus fiir kurz
fristiges Geld (ZinsfuB am Geldmarkt) dadurch auf die Zahlungsbilanz aus, daB sie 
die Bewegung der kurz/ristigen Gelder zwischen den internationalen Finanzpliitzen 
beeinfluBt. Eine Erhohung des Diskontsatzes2 regt dazu an, kurzfristiges Geld aus 
dem Ausland abzuziehen und in dem Land, wo der Diskont gestiegen ist, anzulegen, 
bzw. auf einen Abzug von Geld zu verzichten. Auf diese Weise verstiirkt sich die 
Nachfrage nach Zahlungsmitteln dieses Landes und das Angebot von Devisen und 
del' Wechselkurs bessern sich. Eine Senkung des Diskontes wirkt in umgekehrter 
Richtung. 

Es wird damit natiirlich nicht behauptet, daB der Zins am Geldmarkt in allen 
L'indern gleich hoch steht und eine kleine Erhohung oder Senkung sofort zu Kredit
verschiebungen fiihrt. Del' Satz yom Ausgleich "des ZinsfuBes" ist ungefii.hr 80 ZU 

verstehen wie der Satz yom "Ausgleich der Preise". So wie zwischen den Preisen 
interlokale Unterschiede in der maximalen Hohe der Transportposten bestehen 
und die Preise innerhalb der durch die Transportkosten im weitesten Sinn ge
zogenen Grenzen sich sogar gegenliiufig bewegen konnen, ebenso besteht der Aus
gleich des Zinses nur unter Beriicksichtigung der Risikopriimie. D. h. es ist manch
mal ein groBes Zinsgefiille erforderlich, um die Widerstiinde des Risikos und MiB
trauens zu iiberwinden und mitunter (z. B. in Mitteleuropa 1931/32) sind diese 

1 Vgl. zurn folgenden bes. MARCO FANNO: a. a. O. 
2 Genau gesagt eine "differentielle" Erhohung, cine Erhohung irn Verhdltnis zurn Ausland, 

die eine Zinsspanne zwi3chen den Markten herbeifiihrt oder vergroJ3ert. 
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Widerstande iiberhaupt uniiberwindlich1. Soviel steht aber fest - und mehr will 
unsere Theorie nicht besagen -, daB eine ZinsfuBerhohung in einem Land ceteris 
paribus der Tendenz nach Kapital anlockt oder es vom Abstromen abhiilt. 

Die auBere Form, die jene kurzfristigen Kapitaltransaktionen annehmen, kann 
sehr verschieden sein; die Details hangen von der Organisation der Geldmarkte, von 
der Art der Finanzierung des AuBenhandels und von vielen anderen technischen 
Umstanden ab, auf die wir hier nicht naher eingehen konnen. Auf diesen Umstanden 
beruht auch die Schnelligkeit der Wirkung von Diskonterhohungen, die nicht bei 
allen Landern gleich ist. Davon hangt es sodann wieder ab, ob schon eine kleine 
Erhohung des Djskontsatzes geniigt, um einer groBen Starung der Zahlungsbilanz 
Herr zu werden und Goldabfliisse zu verhindern, oder ob es notwendig ist, drasti. 
schere Mittel der Kreditrestriktion anzuwenden. Ganz besonders wirksam erweist 
sich z. B. in normalen Zeiten eine Diskonterhohung der Bank von England2• Das 
beruht auf der Stellung Londons als Finanzzentrum. In London werden standig groBe 
Mengen von Pfundwechselrl diskontiert, die aus allen Teilen der Welt stammen. 
Wenn nun infolge der Diskonterhohung der Abzug fiir Zwischenzins bei Diskon. 
tierung in London groBer wird, wird es rentabel, sich die Summen, die fUr Zahlungen 
benotigt werden, nicht durch Diskontierung von noch nicht falligen Pfundwechseln 
zu beschaffen, sondern durch Ankauf von Sichtwechseln oder telegraphischen Aus
zahlungen auf London. Auf diese Weise wird die Nachfrage nach Pfunden sofort 
verstarkt, und der Pfundkurs steigt. 

Diese technischen Details konnen wir hier nicht besprechen. Die auBere Form 
wechselt, das Prinzip bleibt jedoch das gleiche. Es besteht darin, daB kurzfristiges 
Geld dorthin stromt, wo der ZinsfuB hoch ist. Durch eine DiskonterhOhung wird es 
angelockt oder vom Abstromen abgehalten, durch eine Diskontsenkung der Zustrom 
eingedammt oder der Abstrom befordert. 

Aus der Wirksamkeit der Diskontpolitik erklart es sich hauptsachlich, warum 
die Goldsendungen neben den sonstigen Umsatzen im internationalen Wirtschafts· 
verkehr in normalen Zeiten ein verhaltnismaBig geringes AusmaB annehmen. Man 
laSt es eben nicht so weit kommen und greift mit einer Anziehung der Diskont
schraube <:lin, wenn sich die ersten Anzeichen eines Goldabflusses zeigen. 

Es ist klar, daB die Erleichterung der Situation auf den Devisenmarkten, die 
durch diese unmittelbare Wirkung einer Veranderung der Diskontrate, d. i. durch 
Anziehung von kurzfristigem Kapital, gebracht wird, nicht von langer Dauer sein 
kann. Es handelt sich um einen Aufschub von Zahlungen oder, anders ausgedriickt, 
um eine Kr~ditgewahrung, zu der das Ausland durch die ZinserhOhung veranlaBt 
wird. Das AusmaB dieser Kredite und ihre Laufzeit ist jedoch beschrankt. Wenn 
daher Ursachen am Werke sind, die ein 8fiindiges in jeder Wirtschaftsperiode von 
neuem auftauchendes Defizit der Zahlungsbilanz3 bewirken, reicht die eben ge· 
schilderte Wirkung der Diskonterhohung nicht aus. Wenn also das Fliissigkeits
niveau in unserem WahrungsgefiiB dauernd steigt - sei es, weil die Geld· und 
Kreditmenge sich vermehrt hat, sei es, weil das Handelsvolumen gesunken ist oder 
die geldsparenden Methoden verbessert wurden -, so muB die Geldmenge verringert 
werden, oder es muB der Wechselkurs fallen. Die Diskontpolitik kann also in ihrer 
kurzfristigen und unmittelbaren Wirkung auf die Zahlungsbilanz nur vOriibergehende 
Storungen, die aus einem zeitlichen Auseinanderfallen von Angebot und Nachfrage 
nach fremden Zahlungsmitteln entstanden sind, beseitigen. Storungen, die auf eine 

1 VgI. dazu § 6 des 9. Kapitels. 
II VgI. dazu R. G. HAWTREY: Currency and Credit, Chapt.9. "A Contraction of Credit" 

3. Auf!. S. 136ff. London 1928. WHITEAKER: Foreign Exchanges, New York 1919. Neue Auf!. 
1932. "Report of Committee on Finance and Industry" (Macmillan Committee) § 295. London 
1931. SOMARY: Bankpolitik 2. Auf I. Tiibingen 1929. 

3 Genau gesagt ein standiges "Oberwipgen der Nachfrage nach fremden Zahlungsmitteln 
beim herrschenden Kurs. 
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tiefere Ursache zuriickgehen, konnen nur durch eine Beeinflussung der Preise mittels 
Deflationspolitik beseitigt werdenl . 

Es ist klar, daB dieser Teil des Mechanismus besonders leicht Storungen aus
gesetzt ist und in Zeiten akuter finanzieller K.risen, wenn das Vertrauen schwindet 
und Runs und Paniken aufflammen, vollstandig zusammenbrechen muB. (fiber die 
Grenzen der Leistungsfahigkeit des Goldwahrungs- und Kreditmechanismus in 
Zeiten akuter Finanzkrisen vgl. Kapitel 9 § 6.) 

§ o. Modifikation des Mechanismns durch das Dazwischentreten des 
Bankkredites 2. 

Durch das Hinzutreten einer neuen Art von Zahlungsmitteln, namlich des 
Bankkredites (Zirkulationskredit3) und die dadurch den Banken eroffnete Moglich
keit, Kaufkraft zu schaffen, erfahrt der Mechanismus eine aufJerliche Modifikation, 
die jedoch das Wesen der Sache vollstandig unberiihrt laBt. Diese .Anderung besteht 
einfach darin, daB es zu einer Kaufkraftverschiebung von Land zu Land nicht mehr 
unbedingt einer Goldversendung bedad, sondern diese Verschiebung einfach durch 
Kontraktion und Expansion des Kredites seitens der Banken in den beteiligten 
Landern edolgen kann. Der in die Augen springende Teil des klassischen Mechanis
mus, die Goldbewegung, riickt damit in den Hintergrund; aber nur ein oberflach
licher Beobachter konnte daraus schlieBen, daB der Mechanismus damit "erle
digt" sei. 

Man macht sich die Sache am leichtesten klar, wenn man sich vorstellt, daB ein 
Weltclearing, etwa bei der Internationalen Bank in Basel (B. I. Z.), eingerichtet werde, 
wie es den Urhebern der B. I. Z. wohl auch vorschwebte. Die Notenbanken geben 
ihr Gold der B. I. Z. ins Depot, oder es werden die Goldreserven iiberhaupt durch 
Gutschriften bei der B. I. Z. ersetzt4. Dann ist ein Passivwerden der Zahlungl'lbilanz 
eines Landes nicht von einem GoldabfluB begleitet, sondern nur von der Abnahme 
des Guthabens der Notenbank des einen Landes und einer entsprechenden Zunahme 
der Reserven der Notenbank des anderen Landes bei der B. I. Z. Goldverschiffungen 
wiirden vollkommen wegfallen. Am okonomischen Wesen des Mechanismus, nam
lich an der geschilderten Wechselwirkung von Zahlungsmittelmenge, Einkommen
summe, Nachfrage, Preisen, Ein- und Ausfuhr und Handelsbilanz wiirde sich jedoch 

1 In der Regel wird der EinfluB der Diskontpolitik auf die Bewegung der kurzfristigen 
Kapitalien als ein erfreulicher, weil die Wirksamkeit des Mechanismus verstarkender Umstand 
angesehen. Eine Ausnahme macht KEYNES. Er sieht in der allzu groBen Beweglichkeit des 
kurzfristigen Kapitals eine Gefahr. Denn wenn das Preis- und Einkommensniveau eines Landes 
gegeniiber dem Ausland zu hoch ist und Gold abstriimt, wird die Notenbank verleitet, die not
wendige Restriktion hinauszuschieben, falls eine kleine Diskonterhiihung so viel Kapital an
lockt, daB der GoldabfluB aufhiirt oder vielleicht gar in einen ZufluB umgewandelt wird. KEYNES 
macht einige Vorschlage, urn einen unerwiinschten KapitalzufluB im FaIle einer Diskonterhiihung 
zu vermeiden, ohne die Wirkung der Diskonterhiihung auf die Preise und Einkommen abzu
schwachen. (Vgl. seinen Treatise on Money Vol. 2 Chapt. 36 und die liehtvollen Ausfiihrungen 
HAWTREYS: International Short-Term Investment in "The Art of Central Banking" S.412ff. 
London 1932.) 

KEYNES' Vorschlage erinnern zum Teil an die Goldpriimienpolitik, wie sie eine Zeitlang von 
der Banque de France betrieben wurde. Vgl. dazu MISES: Theorie des Geldes und der Umlaufs
mittel 1. Auf!. S.44ff. und die dort angegebene Literatur. 

2 Vgl. dazu besonders TAUSSIG: International Trade Kap. 17. J. VINER: Canada's Balance 
of International Indebtedness Chapt.8. J. W. ANGELL: Equilibrium in International Trade 
Q. J. Vol. 42. Mai 1928. H. FEIS: The Mechanism of Adjustment of International Trade Balances 
(A. E. R. Vol. 16 S.593ff. Dez.1926). R. M. CARR: The Role of Price in International Trade 
Mechanism (Q. J. Vol. 45 S.710ff. August 1931). 

3 Vgl. MISES: Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel 3. Teil und HAWTREY: Currency 
and Credit 1. Kap. ALBERT HAHN: Volkswirtschaftliche Theorie des Baukredits 3. Auf!. Tiibingen 
1931. 

, DaB diese damit die Miiglichkeit einer Kreditschiipfung erhalt, sei hier nur angemerkt. 



48 Die Theorie des internationalen Handels. 

nicht das geringste andern; das rouB wegen der vielfachen MiBdeutungen und Ver
suche, diesen Umstand gegen die Theorie auszuspielen, besonders betont werden1• 

Etwas Ahnliches kommt schon heute in betrachtlichem AusmaBe vor, und auch 
aus diesero Grunde spielen Goldbewegungen nicht mehr die gleiche RoUe, die ihnen 
von der orthodoxen Theorie zugewiesen wurde. Die Banken pflegen bei auslandischen 
Banken Guthaben zu halten. Wenn nun die Zahlungsbilanz passiv zu werden be
ginnt, wirkt sich das zuerst in einer Abnahme der Guthaben im Ausland aus. Wenn 
die Banken schon darauf, wie es in der Regel der Fall ist, mit einer Zuriickhaltung in 
der Kreditgewahrung reagieren, so kann schon dadurch, wenn die Storung keine 
groBe ist, die Korrektur erfolgen, ohne daB es zu Kursschwankungen und Gold
versendungt\n zu komroen braucht. 

VINER hat in seiner Studie iiber die kanadische Zahlungsbilanz in den 
Jahren 1900 bis 1913 ein sehr auffallendes Beispiel dieser Art analysiert 2• Kanada 
hatte in dieser Zeit fortdauernd eine giinstige Zahlungsbilanz, weil es in groBem MaB
stab in England und in den Vereinigten Staaten Anleihen aufnahm. Der Ausgleich 
der Zahlungsbilanz erfolgte aber nicht in derWeise, daB Gold eingefiihrt wurde, son
dern die Anleihebetrage wurden den kanadischen Banken auf ihre Konten bei New 
Yorker Banken gutgeschrieben, und so kam es zu einer fortwahrenden Auffiillung 
ihrer auslandischen Reserven. Diese Guthaben in New York wurden von den kana
dischen Banken so wie Barreserven betrachtet. Sie erweiterten auf Grund dieser 
Reserven ihre Zirkulation (Depositen und Notenumlauf), die Preise stiegen, und so 
entstanden die Einfuhriiberschiisse, die mit den New Yorker Bankguthaben ohne 
jede Goldbewegung bezahlt wurden. 

CARR glaubt in dem eingangs erwahnten Aufsatz noch andere Anomalien an dem kanadischen 
Beispiel feststellen zu konnen. Er behauptet-im Gegensatz zu VlNER-, daB die Preissteigerung 
in Kanada vieHach der Anleiheaufnahme vorausgegangen sei, was der Theorie strikte zuwider
laufe. Dazu ist folgendes zu sagen: 1m VerIauf einer Expansion in einem aufstrebenden Lande 
wie Kanada ist es leicht moglich, daB die innere Kreditschop/ung den sie erm6glichenden .Auslands
.anleihen oorauseilt. Wenn die notige UnterIage spater durch Anleiheaufnahme beschafft wird, 
kommt das einer nachtraglichen Ratifizierung gleich. Falls diese jedoch ausbliebe, miiBte die 
voreilig unternommene Kreditexpansion wieder riickgii.ngig gemacht werden, wenn der Wechsel
kura nicht gefahrdet werden solI. Nur auf Grund eingehender statistischer Untersuchungen, 
die mit Monats- und Wochenziffern (wie sie leider selten zur Verfiigung stehen) arbeiten, laBt 
.sich die zeitliche Aufeinanderfolge der einzelnen Phasen des Prozesses exakt feststellen. Keines
falls konnen jedoch salcha scheinbare Anomalien die groBen funktionellen Zusammenhangt' 
in Frage stellen. 

8. Kapitel. 

Dynamische Wechselkurse. 
(Die Wechselkurse in Infiationsperioden.) 

§ 1. Die statischen Annahmen. 
Die Theorie, wie ich sie bisher vorgetragen habe, mochte ich die statische Theorie 

der Wechselkurse nennen - statisch deshalb, weil sie uns Gleichgewichtszustande 

zeichnet. Die Gleichung W = p~~ k' wobei k als relativ konstant anzunehmen ist, 

gilt ja nur in den statischen Endzustanden, denen die Wirtschaft zustrebt. 1m trber
gang ist diese Gleichung zeitweise gestort, und es findet eine Abweichung der Wechsel
kurse von der Norm statt - dynaroische oder vielleicht besser unstabile Wechsel
kurse, die den Keim der Veranderung in sich tragen. 

Man darf gegen die statische Betrachtungsweise nicht einwenden, daB sie wertlos 
sei, weil gerade die Veranderungen und StOrungen das Interessante seien. Die 

1 Die geanderte Zahlungstechnik im internationalen Verkehr hatte lediglich eine Verschie
bung, und zwar ein Zusammenrilcken der Goldpun1cte zur Folge. 

2 V gl. unten S. 82. 
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Storungen und Verschiebungen in den Daten werden nicht vernachlassigt; die sta
tische Theorie nimmt in der Weise von ihnen Kenntnis, daB sie die heiden End
zustande miteinander vergleicht, den Gleichgewichtszustand vor der Storung und 
denjenigen, der sich einstelIt, wenn die Wirtschaft sich an die veranderten Daten 
angepaBt hat. Der Unterschied zwischen den heiden Zustanden ist das Produkt der 
Starung. Auf diese Methode paBt der treffende Ausdruck: komparative StaRk1• 

Betrachten wir die Wirkungen einer Inflation: Es bestehe Papierwahrung und 
die Geldmenge werde um 20% vermehrt. Auf Grund bisheriger tTherlegungen 
konnen wir folgendes sagen: Nachdem die Wirtschaft sich an die vermehrte Geld
menge angepaBt hat, das zusatzliche Geld sich iiber die ganze Volkswirtschaft 
verteilt und aIle Zahlungskanale durchflossen hat, wird das Preisniveau gestiegen 
sein. Wenn wir ferner annehmen konnten, daB der Inflationsvorgang keine dauern
den Veranderungen am Wirtschaftskorper hinterlassen hat, d. h. daB der Wirt
schaftsprozeB, von der vermehrten Geldmenge abgesehen, so verlauft wie frillier, die 
gleichen Giitermengen produziert und konsumiert werden und die Zahlungssitten 
und Gewohnheiten sich nicht geandert haben, dann wiirde das Preisniveau im glei
chen AusmaB wie die Geldmenge, d. i. um 20% gestiegen sein und der Wechsel· 
kurs sich um 20% verschlechtert haben. Ganz genau trifft diese Annahme natiirlich 
nie zu. Der InflationsprozeB als solcher, dasEinstromen des Geldes in die Wirtschaft, 
bringt immer irgendwelche Verschiebungen in der Giiterproduktion mit sich und 
liiBt dauernde Spuren im WirtBchaftsaufbau zuruck. Das Angebot hat sich der 
vorubergehenden Verschiebung der Nachfrage, die sich daraus erkliirt, daB das Geld 
an einer bestimmten Stelle in die Wirtschaft einstromt, und diejenigen Personen, 
deren Einnahmen zuerst steigen, einen Vorsprung haben, teilweise angepaBt; es sind 
dementsprechend vielleicht Produktionsanlagen geschaffen worden, die nun vor
handen sind und nicht ignoriert werden kannen. Die Entwertung von langfristigell 
Schuldsummen begunstigt die Schuldner und benachteiligt die Gliiubiger, was eine 
dauernde Nachfrage. und Preisverschiebung bewirken kann. Infolge dieser dauern
den Einflusse auf den Aufbau der volkswirtschaftlichen Produktion steigen die 
Preise nicht gleichmiiBig und auch das Preisniveau wird sich vielleicht nicht um 
genau 20% erhOht haben. Das gleiche gilt fur den Wechselkurs. 

Worauf es uns jedoch ankommt und was ich hier besonders hervorheben mochte, 
sind nicht diese Abweichungen von der Hypothese der strengen Quantitiitstheorie. 
Auch wenn wir diese Abweichungen ins Kalkiil einbeziehen, stehen wir auf dem 
Boden der statischen Theorie, in dem Sinne, in dem wir das vieldeutige Wort hier 
gebrauchen. Dieser Sinn besteht darin, daB wir den Endzustand, dem die Wirtschaft 
nach einer solchen Geldinjektion zustrebt, ins Auge fassen, wobei die Frage offen 
bleibt, wodurch sich dieser Endzustand yom Ausgangszustand unterscheidet. 

§ 2. Die Erscheinungen des 'Vberganges von einem statischen Zustand 
zum anderen. 

1. Der Gang der InDation. Wir mussen jetzt die Zwischenglieder, die zwischen 
den beiden statischen Zustiinden eingeschaltet sind, etwas niiher betrachten. Ober 
die vorubergehende Abweichung der Wechselkurse yom statischen Niveau, uber das 
mit einem statischen Zustand unvereinbare Prei8gefalle, das sich ergibt, wenn eine 
einmalige Storung der Zahlungsbilanz erfolgt, haben wir ja schon gesprochen und 
wird im folgenden Kapitel noch einiges nachzutragen sein. Die Preise steigen in dem 
Land, dessen Zahlungsbilanz aktiv geworden ist, und fallen im anderen; die Ausfuhr 
aus dem Lande, das plotzlich groBere Zahlungen an das Ausland zu leisten hat, wird 
gefordert, seine Einfuhr gehemmt und so das Gleichgewicht wieder hergestellt. 

Wir betrachten jetzt die etwas liinger dauernden Abweichungen, die sich er
geben, wenn im VerIauf einer Inflation die Geldinjektionen so rasch aufeinander 

1 Vgl. EWALD SCRAMS: Komparative Statik im Z. f. N. Bd.2. Wien 1930. 
Haberler, Internationaler Handel. 4 
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folgen, daB die folgende immer schon gemacht wird, bevor die Wirtschaft die vorher
gehenden vollstandig verdaut hat, bevor noch ein Gleichgewichtszustand erreicht 
wurde. 

Die zusatzliche Geldmenge tritt an irgendeiner Stelle in die Wirtschaft ein und 
verteilt sich von hier aus auf alle Teilgebiete. Wo das Geld eintritt, hangt von der 
Art der Inflation abo Bei der Goldinflation konnen {>s die in den Goldminen Be
schaftigten seini. Bei der staatlichen Inflation - die uns hier ausschlieBlich inter
essiert, weil nur sie jenes AusmaB erreicht, bei dem es zu den Phanomenen kommt, 
die uns in diesem Abschnitt beschaftigen - gelangen die Staatsbeamten und Staats
lieferanten zuerst in den Besitz des zusatzlichen Geldes. Bei der Kreditinflation 
wird es unmittelbar in die Produktionswirtschaft geleitet. Die Nachfrage der zuerst 
in den Besitz des zusatzlichen Geldes gelangenden Personen wird verstarkt, die 
Preise der von ihnen nachgefragten Giiter beginnen zu steigen, dadurch erhohen sich 
die Geldeinkommen der Produzenten dieser Gtiter und so geht die Preiswelle sich 
verflachend und ausbreitend tiber die ganze Volkswirtschaft. Frtiher oder spater 
muB der Geldstrom, der sich tiber die Wirtschaft ergossen hat, auch die Wechselkurse 
treffen und sie hinauftreiben. 

2. Das Naehhinken der Preise hinter der Weehselkurssteigerung. Das Stadium, 
in welchem die Preiswelle die Wechselkurse erreicht, kann ein friiheres oder spateres 
sein. Es kann sein, daB die Preissteigerung zuerst die im Inland erzeugten Giiter 
ergreift und von hier aus auf Importgiiter iibergreift, andererseits den Export
industrien die Produktionskosten verteuert, auf diese Weise die Ausfuhr hemmt und 
die Einfuhr fordert und so zu einer Steigerung der Wechselkurse fiihrt. Es kann aber 
auch sein, daB mit den neugeschaffenen Geldsummen sofort auslandische Waren 
gekauft werden. 1m ersten FaIle entsteht ein Nachhinken der Kurssteigerung hinter 
der Preissteigerung; im zweiten FaIle ein N achhinken des Preisniveaus hinter den 
Wechselkursen. 

Wahrend der Inflationsjahre 1914--1923 konnte man in Deutschland feststellen, 
daB im ersten Stadium der Inflation, in den Kriegsjahren, die Kurssteigerung hinter 
der Preissteigerung zurtickblieb. Es hatte die Mark im Auslande eine groBere Kauf
kraft als im Inlande. Von Mitte 1919 angefangen eilte jedoch die Steigerung der 
Wechselkurse der Geldentwertung im Innern immer voraus. 

Das erklart sich wohl daraus, daB wahrend des Krieges der AuBenhandel, ins
besondere die Einfuhr, wegen der Blockade ins Stocken geraten und damit die Reak
tionsgeschwindigkeit im AuBenhandel herabgesetzt war. Als dann im Jahre 1919 
sich die Grenzen wieder offneten, bestand ein starker Einfuhrbedarf, die Zahlungs
bilanz wurde passiv, und die Wechselkurse stiegen. Wir wissen, daB dieser Umstand 
keine dauernde Steigerung der Wechselkurse erklaren kann. Unter normalen Um
standen, d. h. wenn die Geldmenge konstant bleibt, treten die uns bekannten 
Gegenwirkungen ein, die Ausfuhr wird befordert, die Einfuhr gehemmt und so dem 
Steigen der Kurse eine Grenze gesetzt. Diese Bremse nun wurde durch die standige 
Geldvermehrung ausgeschaltet; sie trieb die Preise in die Rohe und lieB dadurch 
die ausfuhrfordernde und einfuhrhemmende Wirkung der Wechselkurssteigerung 
nicht zur Wirkung gelangen. Spater sorgten die Reparationszahlungen dafiir, daB 
ein Teil der zusatzlichen Geldmenge 80/ort, ohne den Weg tiber eine Steigerung des 
Preisniveaus zu nehmen, auf dem Devisenmarkt erschien und so der Vorsprung der 
Kurse vor den Preisen gewahrt blieb. 

1m weiteren VerIauf einer Inflation kommt sodann unfehlbar der Punkt, 
1 Das Ausstrahlen der Preiawelle von diesem Zentrum aua wurde besonders von CAIRNES 

beschrieben. VgI. besonders "The Course of Depreciation", abgedruckt in "Essays in Political 
Economy" S.53ff. London: Macmillan 1873. Eine dogmenhistorische Skizze der Entwicklung 
der Theorie findet man bei F. A. HAYEK: Preise und Produktion Kap. 1. Wien: Julius Springer 
1931. Von modemer Literatur vgl. Z. B. MISES: Theorie des Geldes 1. Auf I. S.152ff. oder 
S. BUDGE: Lehre vom Geld Bd.l Halbbd.l S.140ff. Jena 1931. 
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wo die Bevolkerung zu erkennen beginnt, was vorgeht. Wahrend man bisher die 
Preissteigerung als etwas Voriibergehendes betrachtete oder zumindest annahm, 
daB sie nicht weiter fortschreiten werde und daher mit der Erhohung der Preise und 
LOhne nur langsam und zogernd vorging, beginnt man sich nun an den Vorgang zu 
gewohnen. Die Spekulation bemachtigt sich der Kurse der auslandischen Zahlungs
mittel, und sie beginnen rapid zu steigen. Die Spekulation ist natiirlich keine selb
standige Ursache der Kurssteigerung; wenn die Geldmenge nicht fortwahrend ver
mehrt wiirde, miiBte sehr bald die Reaktion eintreten, die Spekulanten wiirden ge
waltige Verluste erleiden (wie es ja auch tatsachlich im Momente der Stabilisierung 
der Fall war), und die Spekulation wiirde eingestellt. In normalen Zeiten gibt es in 
der Tat auch keine Berufsspekulation in Valuten. Wenn sie also auch nicht die Ur
sache ist, so erklart doch die Spekulation ala hausse in auslandischen Zahlungsmitteln, 
die infolge der Geldvermehrung immer recht behielt und daher fortgesetzt wurde, 
das Vorauseilen der Kurse vor der Preissteigerung. Zur Berufsspekulation kommt 
im spateren Stadium die Flucht der Massen vor dem sich entwertenden Geld, das 
Horten von auslandischen Zahlungsmitteln. 

Vbrigens begann sich im letzten Stadium der deutschen Inflation das Blatt wie
der zu wenden. Es begann "die Flucht in die Sachwerte" allgemein zu werden, die 
Preise stiegen ebenso schnell wie die Kurse, so daB im Sommer des Jahres 1923, als 
die deutsche Inflation ihren Hohepunkt erreichte, kaum mehr ein Unterschied 
zwischen innerer und auBerer Kaufkraft der Mark bestand; Preise und Kurse stiegen 
mit der gleichen rasenden Geschwindigkeitl. 

3. Das Nachhinken der Geldvermehrung hinter der Geldentwertung. Zu diesem 
Zuriickbleiben, dem "lag" der Preise hinter den Wechselkursen, kommt noch eine 
Diskrepanz zwischen Geldvermehrung und Geldentwertung, gleichgiiltig, ob man 
die letztere durch die Preissteigerung oder die WeclMelkurssteigerung miBt. Von 
einem gewissen Punkt ab, in Deutschland von ca. Mitte 1919 an, blieb die Geld
vermehrung hinter der Preissteigerung und um so mehr hinter der dieser voraus
eilenden Steigerung der Wechselkurse zuriick, das Geld entwertete sich schneller, 
als es vermehrt wurde; daher fiel der Goldwert des gesamten Geldumlaufes. 

Die Erklarung fiir diese Tatsache liegt in folgenden Umstanden: a) Man war all
gemein von der Fortdauer der Preissteigerung iiberzeugt und antizipierte sie, indem 
man hohe Preise forderte und bewilligte. b) Es erwies sich als notwendig, das Geld 
so schnell wie moglich auszugeben; aus diesem Grunde verkiirzte man die Zahlungs
termine fiir Lohne und Gehalter bis auf einen oder einen halben Tag und die Umlaufs
geschwindigkeit des Geldes stieg enorm. c) SchlieBlich ging man vielfach zum 
Naturaltausch iiber oder beniitzte wertbestandiges, auslandisches Geld als Tausch
mittel. Das MiBverhaltnis zwischen Geldvermehrung und Geldentwertung wurde so 
kraB, daB der Geldumlauf zum Tageskurs in Gold gerechnet im November 1922 
ein 38stel des Geldumlaufes yom Jahre 1919 betrug. 1m Bilde unseres Wahrungs
gefaBes gesprochen, stellt sich dieser Vorgang so dar: Wenn die Fliissigkeit rasch 
vermehrt wird und das Niveau stark steigt, schrumpft das Volumen des GefaBes 
zusammen und das Niveau steigt daher um so schneller. 

4. Die passive Zahlungsbilanz als Erkliirung der Geldentwertung. Man hat nun 
versucht, aus dieser doppelten Diskrepanz - aus dem Zuriickbleiben der Geld
vermehrung hinter der Preissteigerung und der Preissteigerung hinter der Steigerung 
der Wechselkurse - die Unrichtigkeit der klassischen Lehre yom Zusammenhang 
zwischen Geldmenge, Preisniveau und Wechselkursen abzuleiten. Als typisch 
konnen fiir die Anschauungen, die wah rend der Inflation in Deutschland herrschten, 
die folgenden Ausfiihrungen KARL HELFFERICHS gelten2• 

1 Vgl. dazu die statistische Illustration des Gesagten unter Punkt 7 S.54-56. 
2 "Das Geld" 6. Aun. II. Buch IV. Abschn. 13. Kap. § II "Die Bestimmungsgriinde der 

Geldwertverii.nderungen im Krieg und in der Nachkriegszeit" S.645ff. Leipzig 1923. 
4* 
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"Wahrend die namentlich im Ausland weit verbreitete Auffassung bei der Beurteilung der 
deutschen Geldverhaltnisse von der reinen Quantitatstheorie ausgeht und demgemaB die 
Vermehrung des deutschen Papiergeldumlaufs als die Ursache der Steigerung des deutschen 
Preisniveaus und der Entwertung der deutschen Valuta ansieht, zeigt eine genauere Betrachtung, 
daB der kausale Zusammenhang der umgekehrte ist, daB namlich die Vermehrung der deutschen 
Papiergeldzirkulation nicht die Ursache, sondem die Wirkung der Entwertung der deutschen 
Valuta und der groBenteils aus dieser hervorgehenden Steigerung der Lohne und Preise ist." 

"In den Monaten nach der Annahme des Londoner Ultimatums (Mai 1921 bis Janner 1923) 
ist ... die Notenausgabe der Reichsbank auf das 23fache, der GroBhandelsindex fiir Inlands
waren auf das 226fache, ... der DoUarkurs auf das 346fache gestiegen." 

"Ware die ,Inflation' die Ursache und die Entwertung der deutschen Valuta die Wirkung, 
dann hatten sich die Dinge, im Einklang mit der Lehre der klassischen englischen National
okonomie, wie folgt gestalten miissen: Die Vermehrung der Papiergeldzirkulation bewirkt eine 
entsprechende Erhohung des inlandischen Preisniveaus; die hoheren Inlandspreise wirken als 
Begiinstigung der Einfuhr und Erschwerung der Ausfuhr, mithin als Verschlechterung der Han
delsbilanz und damit auch der Zahlungsbilanz; die Verschlechterung der Zahlungsbilanz steigert 
die Nachfrage nach auslandischen Devisen und treibt dadurch die auswartigen Wechselkurse 
in die Hohe. - Ein Blick auf die oben stehenden Ziffem zeigt, daB ein solcher Zusammenhang 
nicht konstruiert werden kann; es ist viehnehr ohne weiteres klar, daB in unserem FaUe die 
Vermehrung des Notenumlaufs der Preissteigerung und der Valutaentwertung nicht voraus
gegangen, sondern langsam und im groBen Abstande gefolgt ist. Die Vermehrung des Noten
umlaufs auf das 23fache kann unmoglich die Ursache der urn das 10fache groBeren Steigerung 
der Inlandspreise und der urn das 15fache groBeren Steigerung ... des DoUarkurses sein. Die 
Gesamtheit dieser Entwicklung kann vielmehr in ihrem ursachlichen Zusammenhang nur be
griffen werden, wenn man von der Entwicklung der Valuta ausgeht." 

"DaB der Zusammenbruch der deutschen Valuta ganz auBer Verhaltnis zu del' Vermehrung 
der Umlaufsmittel in Deutschland steht, ergibt sich aUein schon aus folgender Begriindung: 
Bei einem Dollarkurs von 21546, wie er am 25. Janner 1923 notiert wurde, ist eine Goldmark 
ungefahr gleich 5000 Papiermark. Der Notenumlauf der Reichsbank, der damals 1654 Mill. 
Papiermark betrug, reprasentierte also einen Wert von nur 330 Mill. Goldmark; das ist nicht 
viel mehr als ein Zwanzigstel des Goldwertes des deutschen Geldumlaufs in der Zeit VOl' 
dem Kriegsausbruch." 

"Der Auffas~ung, die in der ,Inflation' die Ursache des Riickgangs der deutschen Valuta 
sieht., liegt die petitio principii zugrunde, daB der in den auslandischen Wechselkllrsen zum Aus
druck kommende AuBenwert des Geldes nur durch das quantitative Moment des Papierumlaufs 
bestimmt sein konne. 1m vorliegenden FaIle, in dem der Nachweis erbracht iat, daB die Ver
mehrung des Papiergeldes weit hinter der Entwertung der Valuta zuriickgeblieben ist, Hegen die 
von der Gestaltung des Papiergeldumlaufs unabhangigen Ursachen des Valutazusammenbruchs 
klar zutage: einem Lande, dessen Zahlungsbilanz, ohne Ansatz der sich aus dem Versailler Ver
trage ergebenden Zahlungs- und Leistungsverpflichtungen, mit etwa 3 Milliarden Goldmark 
passiv war, wurde mit dem Londoner Ultimatum unter dem Titel ,Reparationen' eine jahrliche 
Leistung an das Ausland auferlegt, die sich auf etwa 2,2 Milliarden Goldmark berechnete; 
dazu kamen die uns aufgezwungenen Zahlungen fiir das ,Clearing' der Vorkriegsschulden und 
die Goldzahlungen an die Besatzungsmachte. Der jahrliche Passivsaldo der deutschen Zahlungs
bilanz wurde dadurch auf mehr als 7 Milliarden Goldmark gesteigert." 

"Die Kette von Ursachen und Wirkungen stellt sich also im vorliegenden Falle folgender
maBen dar: Entwertung der deutschen Valuta infolge der tJberiastung Deutschlands mit aus
landischen ZahlungsverpfIichtungen und infolgc der franzosischen Gewaltpolitik; aus der Ent
wertung der deutschen Valuta hervorgehend Steigerung der Preise aller Einfuhrwaren; daraus 
hervorgehend allgemeine Steigerung der Preise und Lohne; infolgedessen vermehrter Bedarf 
der Wirtschaft an Umlaufsmitteln und erhohter Bedarf der Reichsfinanzverwaltung; infolge
dessen schlieBlich gesteigerte Inanspruchnahme der Reichsbank durch Wirtschaft und Reichs
finanzverwaltung und vermehrte Notenausgabe. 1m Gegensatz zu der weit verbreiteten Auf
fassung steht also nicht die ,Inflation', sondern die Valutaentwertung am Anfang dieser Kette 
von Ursachen und Wirkungen; die Inflation ist nicht die Ursache der Preissteigerung und der 
Valutaentwertung, sondern die Valutaentwertung ist die Ursache der Preissteigerung und der 
Vermehrung der Papiergeldausgabe1." 

o. Erklarung durch die klassische Theorie. Diese Ausfiihrungen zeugen von 
keinem allzu groBen Verstandnis fiir den Sinn der angefochtenen Theorie. Die klassi
sche Lehre ist eben als statische Theorie im vorhin entwickelten Sinn aufzufassen. 
Die Zustande und Vorgange, die von HELFFERICH zu ihrer Widerlegung angefiihrt 
werden, sind nun offen bar nichts weniger als Gleichgewichtszustande. DaB die 
klassische Lehre als Gleichgewichtslehre aufzufassen ist, geht aus dem Geist des 

1 Ahnliche Anschauungen au Bert AFTALION: Monnaie, prix et change. Paris 1927. 
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ganzen Systems hervor. Es ist klar, daB es sich bei jenen Erscheinungen im Ver
lauf einer Inflation um Anomalien handelt, um "Obergangszustande, die die Theo
rie, so wie wir sie formuliert haben, nicht in Frage stellen. 

Die Theorie behauptet, daB auf die Dauer (und zwar eine verhaltnismaBig kurze 
Dauer) die beschriebenen (funktionalen) Zusammenhange zwischen Preis und 
Wechselkurs bestehen und daB eine Geldvermehrung beide in die Hohe treiben muB. 
Es ist jedoch nicht notig, daB die Preissteigerung der Wechselkurssteigerung voraus
geht. Die Reihenfolge kann auch die umgekehrte sein. Wenn die Preise nachhinken, 
entsteht die bekannte Ausfuhrpramie ("Valuta-Dumping", "Valuta-Schleuder
export"), aber eben dadurch wiirde ja das Gleichgewicht binnen kiirzester Zeit 
wiederhergestellt, wenn es nicht durch neue Geldinjektionen am Entstehen ver
hindert wiirde. Man muB allerdings in der Formulierung vorsichtig sein. Man dad 
nicht sagen, wie es die Kaufkraftparitatstheoretiker gerne tun 1 , daB das Steigen 
der Preise das Primare sei, wahrend das Steigen der Wechselkurse erst die Folge 
davon sei. Beide Erscheinungen stehen in funktionellem Zusammenhang und sind 
die Folge einer gemeinsamen Ursache: der Geldvermehrung, die ihrerseits wieder 
die Folge des unbedeckten Defizites im Staatshaushalte ist. 

Auch der circulus vitiosus, der darin besteht, daB die Steigerung der Kurse und 
der Preise die Ausbalancierung des Staatshaushaltes erschwert, was zu weiterer In
flation und Preis- und Kurssteigerung fiihrt, solI nicht geleugnet werden. Aber 
aus diesem Zirkel gibt es, wie die Ereignisse gezeigt haben, einen Ausweg und selbst 
wenn es unmoglich ware, den Fehlbetrag im Staatshaushalte zu decken, weil eine 
gesunde Finanzpolitik nicht durchzusetzen ist, oder weil die Anspriiche, die an den 
Staat von auBen (Reparationen) gestellt werden, die Steuerkraft der Wirtschaft 
iibersteigen, so widerspricht das nicht dem hypothetischen Satz daB, wenn die Geld
menge stabil gehalten wird, Gegenkrafte ausgelost werden, die Preis- und Wechsel
kurssteigerung zum Stillstand bringen und den Stand der Preise und Wechselkurse 
aneinander anpassen, so wie es unsere modifizierte Theorie der Kaufkraftparitaten 
behauptet. 

Auch die Tatsache, daB die Geldvermehrung hinter der Geldentwertung zuriick
bleibt, so daB die umlaufende Menge, in Gold gerechnet, kleiner wird, steht, wie wir 
gesehen haben, nicht im Widerspruch mit der richtig verstandenen klassischen 
Theorie und findet ihre volle Erklarung durch die steigende Umlaufsgeschwindig
keit und den Ruckgang des Handelsvolumens, der u. a. dadurch eintritt, daB ein 
groBer Teil der Umsatze durch andere Tauschmittel bewerkstelligt wird. Der Ver
such HELFFERICHS, mit dem Hinweis auf diese Tatsache die Quantitatstheorie zu 
widerlegen, beweist nur seinen Mangel an Verstandnis fUr das Wesen der kritisier'ten 
Theorie und das Unvermogen, zwischen Gleichgewichtszustanden und "Obergangs
erscheinungen zu unterscheiden. 

6. Die Stabilisierung. Das Zuruekbleiben der Vermehrung der Geldmenge hinter der 
Geldentwertung ist von groBer Bedeutung fUr die naehinflationistisehe Wahrungspolitik. Sie 
erleiehtert ganz bedeutend die Ansammlung eines Barsehatzes und damit die Stabilisierung 
der Wahrung, und zwar in folgender Weise: 

Wenn im Zuge der Inflation das Vertrauen in die Wahrung schwindet, schrumpft das Vo
lumen des \VahrungsgefaBes ein, d. h. der Geldbedarf im oben entwiekelten Sinne sinkt, so daB 
derselbe Preisstand mit einem kleineren Geldumlauf aufreeht erhalten werden kann. Wenn 
nun die Geldvermehrung zum Stillstand kommt und das Vertrauen wiederkehrt, erweitert sieh 
das WahrungsgefaB wieder, die Umlaufsgesehwindigkeit nimmt wieder ihre normale GroBe an, 
die gehamsterten auslandisehen Zahlungsmittel kommen aus ihrem Versteek hervor, und man 
hart auf, andere Tauschmittel zu verwenden. Mit anderen vVorten, der Geldbedarf steigt, und 
wenn die Geldmenge nieht vermehrt wird, mussen die Preise fallen. vVaren die Preise wahrend 
<lcr Inflation der Geldvermehrung vorausgeeilt, so mussen sie nun, wenn die Geldmenge stabili
siert wird, sich ihr wieder anpassen, sie miissen urn das vorausgeeiIte Stiick wieder sinken; das· 
selbe gilt von den Weehselkursen. 

1 Bei RICARDO z. B. findet sich, soweit ieh sehen kann, kein Hinweis auf die M6gliehkeit 
einer zeitweisen Abweichung der Preisbewegung von der Bewegung der vVechselkurse. 
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Der Notenbank stehen nun drei Wege offen: 
a) Sie stabiliBiert den Wechselkurs. Dann miissen die Preise bis zum Weltmarktniveau, genau 

gesagt, bis das Gleichgewichtsniveau mit den Auslandspreisen erreicht ist, steigen. Auch die 
Geldmenge muB in diesem FaIle steigen. Es besteht ein groBes Angebot an auslandischen Zah
lungsmitteln, das die Notenbank zum herrschenden Kurs aufnimmt, den sie ebeJ;! durch ihre 
Aufnahmebereitschaft stabilisiert. Auf diese Weise vergroBert sie ihren Barschatz. 

b) Die Notenbank stabilisiert das Preisniveau; dann miissen die Wechselkurse etwas sinken, 
namIich so viel, als sie der Preissteigerung vorausgeeilt waren. Die Geldmenge muB durch An
kauf der angebotenen Devisen vermehrt werden, aber um weniger als im FaIle a). 

c) Die Notenbank halt die Geldmenge stabil; dann miissen Preisniveau und Wechselkurs 
fallen. Die Notenbank kann keinen Barschatz ansammeln. 

Die meisten Stabilisierungen der Nachkriegszeit wurden auf einem Niveau durchgefiihrt, 
das zwischen a) und b) Iiegt. Man stabilisierte nicht den hiichsten Stand, den die Wechselkurse 
im Verlaufe der Inflation erreicht hatten, aber auch nicht das Preisniveau. Man wiihlte ein Sta
bilisierungsniveau, das zwar unter dem hoohsten Stand der Wechselkurse lag, aber man senkte 
sie nicht so viel, als dem ungefahren Stand der Kaufkraftparitat - soweit man sie mittels der 
Preisindexzahlen berechnen kann - entsprochen hatte. 

Literatur. Es sind in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Detailstudien iiber den 
ProzeB der Inflation in verschiedenen Landern erschienen, die ausfiihrIiche Zahleniibersichten 
intemationaler Natur und fiir einzelna Lander enthalten. Der Volkerbund gibt jahrIich ein 
Memorandum "sur les Monnaies et les Banques Centrales" heraus. Dann ist erschienen eine groB 
angelegte internationale 'Obersicht "European currency and Finance", 2 Bde., herausgegeben 
von der "United States Commission of Gold and Silver Inquiry" (Washington 1925). Ferner 
"Depreciated Exchange and International Trade" (U.S. Tariff Commission. Washington 1922). 
Auch ANGELL: International Prices enthalt ausfiihrIiche Zahlenzusammenstellungen. 

Fiir Deutschland vergleiche: "Zahlen zur Geldentwertung in Deutschland 1914--1923", 
herausgegeben yom Statistischen Reichsamt. Berlin 1925. Die ausfiihrIichsten "\Verke iiber die 
deutsche Inflation stammen von einem Amerikaner und einem Italiener: FRANK D. GRAHAM: 
Exchange, Price and Production in Hyper-Inflation: Germany 1920-1923. Princeton 1930. 
BRESCANI-TURRONI: Le vicende del Marco Tedesco. 1932. 

Fiir Osterreich: vgl. WALRE DE BORDES: The Austrian Crown. London: King & Son 1924. 
Fiir Frankreich: E. L. DULLES: The French Franc 1914--1928. New York: Macmillan 1929 

und J. H. ROGERS: The Process of Inflation in France 1914--1927. New York: Columbia Univ. 
Prell 1929. 

7. Statistische mustration. Als Beispiel fiir die typisehe Abweichung der Wechsel
kurse von der Kaufkraftparitat wahrend einer starken Inflation ist im folgenden 
die Bewegung des Dollarkurses in Deutschland im Verhaltnis zur Kaufkraftparitat 
dargestellt. Als MaBstab fiir die Preisniveaus in beiden Landern wurden einerseits 
der GroBhandelspreisindex des Statistischen Reichsamtes und andererseits der 
GroBhandelspreisindex des Bureau of Labour Statistics angenommen. Beide Indizes 
beziehen sich auf dieselbe Basis, namlich 1913 = 100. Der Wechselkurs ist dar
gestellt dureh den Monatsdurchschnitt der Notierung New York in Berlin. 

In Abb. 3 und 4 ist die Bewegung des Dollarkurses (ausgezogene Linie) der Ver-
h' b d K fkr ft "t""t d' Deutscher Preisindex ( t' h It L' . ) se Ie ung er au a parI a, . 1. Amerikanischer Preisindex ges rIC e e lrue 

gegeniibergestellt. Man sieht deutlich, daB der Wechselkurs der Kaufkraftparitat 
vorauseilt, der AuBenwert der Mark also rascher £allt als die Kaufkraft im Inneren; 
im letzten Stadium der Inflation vermindert sich diese Diskrepanz wieder. 

Um diese Abweichung deutlich hervortreten zu lassen, ist in Abb. 5 die Be
wegung des Dollarkurses in Prozenten der Kaufkraftparitat dargestellt. Der Abstand 
der Dollarkurve von der Linie der Kaufkraftparitat bedeutet hier also die Ab
weichung des Wechselkurses von der Norm. Die Berechnung erfolgte in der Weise, 
daB das Verhiiltnis der GroBhandelsindizes (die Kaufkraftparitat = gestrichelte 
Linie in Abb. 3 und 4) gleich 100 gesetzt und der Dollarkurs (ausgezogene Linie 
in Abb. 3 und 4) im gleichen Verhaltnis verandert wurde l . 

Die gestrichelte Linie ab 1924 stellt dasselbe ProzentverhaItnis dar, doch in bezug 
auf eine anders berechnete Kaufkraftparitat. Es wurde namlich seit diesem Jahre 

1 Es gilt also die Proportion: Kaufkraftparitat: 100 = Dollarkurs: perzentuelle Abweichung 
des Wechselkurses von der Kaufkraftparitiit. 
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der neue wesentlich umfassendere GroBhandelspreisindex des Statistischen Reichs
amts zugrunde gelegt. Seit Anfang 1925 wird nur noch dieser neue Index verwendet. 
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Abb. 3 u. 4. Bewegung des Dollarkursesin Berlin undder Kaufkraftparitat zwischen Markund Dollar von 1919-1923. 

Die Abblldung 1st in zwei Teile geteilt. Die Bewegung der Jahre 1919 und 1920 ist in arithmetischem MaJ3stab aufge
tragen, diejenige der Jahre 1921 bls 1923 konnte nur in quasi-logarlthmischem MaJ3stabe bei sehr klelnen Abstanden 
aufgezeichnet werden, da die Steigung auf Billionenziffern anders nicht darsteUbar ware. N aturgemaJ3 beginnen die 
beiden Kurven auf dem zwelten Teil der Zelchnung (Janner 1921) mit elnem viel kleineren Abstand, als sie auf dem 
Ende des ersten Teils (Dezember 1920) aufwelsen. Da auf Abb. 4 zwar die Zehnerabstande, nicht aber auch die 
dazwischenliegenden Abschnittsraume logarlthmlsch geteilt sind, kann die Kurvenbewegung innerhalb der eln
zelnen Abschnitte kelnen Anspruch auf vollige Genanigkeit erheben. Bel dem Bewegungstempo, das beide Kurven 
etwa von Mitte 1922 elnscbiagen,faUt jedoch dieser Febier gegeniiber der Gesamtbewegungsrichtung nicht Ins Gewicht. 
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Abb. 5. Bewegung des Doliarkurses ausgedriickt in Prozenten der Kaufkraftparitat. 

Der Vergleich der heiden Kurven 1924 zeigt eine weitgehende Ubereinstimmung in 
der Bewegung; er zeigt aber auch, daB der Wechselkurs der Kaufkraftparitat bei 
Verwendung des umfassenderen Warenindex naher steht. 

I 
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Diese Abweichungen sind auf drei Umstande zuruckzufiihren: a) Das eben be
sprochene zeitweise Vorauseilen des Wechselkurses vor der Preissteigerung 
im Innern, wie es wahrend Inflationen auftritt und die Exportpramie mit sich 
bringt (Valuta-Dumping). b) Die im 6. Kapitel besprochene Veranderung des 
Faktors "k" (siehe oben S. 34ff), also eine Verschiebung des Gleichgewichtsverhalt
nisses des Niveaus der Binnenpreise zu dem der internationalen Preise. Dafiir, daB 
eine solche Verschiebung stattgefunden hat, spricht der Umstand, daB der Wechsel
kurs nach Beendigung der Inflation nicht genau zur Nullinie der Kaufkraftparitat 
zuruckkehrt, sondern sich etwas daruber halt. Dies laBt sich jedoch nicht mit 
Sicherheit sagen, denn es spielt noch ein dritter Umstand herein, namlich c) die 
Unvollkommenheiten und Fehler der Statistik. Einen Beweis dafiir, daB 
dieser Umstand von ziemlicher Bedeutung ist, liefert die Tatsache, daB das Ergebnis 
ein anderes ist, wenn man der Berechnung einen anders berechneten Index zugrunde 
legt. (Abweichung der gestrichelten Linie von der ausgezogenen im Jahre 1924.) 

9. Kapitel. 

Einseitige Wertiibertragung. Das Transferpl'oblem. 

§ 1. Einleitung. 

Wir wollen in diesem Kapitel einen Spezialfall behandeln, dessen L6sung im 
bisher Gesagten eigentlich schon enthalten ist, der jedoch trotzdem eine gesonderte 
Betrachtung verdient, weil es sich dabei um Vorgange handelt, die seit jeher die Auf
merksamkeit im hochsten MaGe auf sich gezogen haben und auch im gegenwartigen 
Zeitpunkt wieder im Mittelpunkt des Interesses stehen. Dieser Sonderfall ist die 
Bewerkstelligung groBer einseitiger Wertubertragungen von Land zu Land. 

Man kann namlich bei den internationalen Wertubertragungen zwischen ein
seitigen und zweiseitigen unterscheiden - eine Unterscheidung, die natiirlich eben
sowohl fUr innerstaatliche wie fur zwischenstaatliche Wertubertragungen zutrifft 
und sowohl fUr Geldzahlungen (Obertragung von Geld oder Kaufkraft) als auch 
fiir die Lieferung von Gutern gilt. Die zweiseitige Wertubertragung xm;' e~o'l/J1) ist 
der Barkauf. Hier stehen sich Leistung und Gegenleistung gegeniiber, Zahlung und 
Guterlieferung. Ausgesprochen einseitige Wertubertragungen sind Schenkungen oder 
politische Tribute (Reparationen). 

Zahlungen im Fremdenverkehr, Zahlungen fUr Transportleistungen u. dgl. ge
horen zu den zweiseitigen Wertubertragungen, weil der Geldzahlung eine reale Gegen
leistung gegenubersteht. Die Auszahlung von Anleihen bzw. die Ruckzahlung der 
Schuldsumme nimmt eine Mittelstellung ein. Yom Standpunkt der Wirtschafts
periode, innerhalb der die Auszahlung bzw. die Ruckzahlung erfolgt, sind sie ein
seitige Wertiibertragungen. Wenn man jedoch die Zeitperiode so weit ausdehnt, daB 
sie sowohl den Termin der Auszahlung als auch den der Riickzahlung umfaBt, handelt 
es sich um eine zweiseitige Wertubertragung. Was die Zinsenzahlungen betrifft, so 
wird man von einer zweiseitigen Wertiibertragung sprechen, wenn man die Dber
lassung des Kapitals als Gegenleistung in Rechnung stellt. Da man jedoch in die 
erweiterte Handelsbilanz (Waren handel und Leistungen aller Art) einen Posten 
"Kapitalnutzung" in der Regel nicht einstellt, empfiehlt es sich wohl, die Zinsen
zahlungen als einseitige Wertiibertragungen anzusehen. 

Worin liegt nun das Besondere der einseitigen Wertiibertragung? Warum bildet 
ihre Bewerkstelligung ein Problem, wah rend man bei den zweiseitigen Dbertragungen 
kein Problem sieht? 

Wir stellen fUr jedes Land eine doppelte Bilanz seiner internationalen Wirtschafts
beziehungen auf, a) eine Bilanz der ausgetauschten realen Werte, der Waren und 
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Leistungen (erweiterte Handelsbilanz) und b) eine Bilanz der Dbert.ragung von 
Zahlungsmitteln; Zahlungsbilanz im Sinne der t.atsachlich an das Ausland ge
leisteten und vom Ausland empfangenen Zahlungen. Die Zahlungsbilanz in diesem 
Sinne ist, wie wir gesehen haben, auf die Dauer immer ausgeglichen, abgesehen von 
einem Saldo, der entsteht, wenn Zahlungen an das Ausland aus einem bestehenden 
Vorrat an auslandischen Zahlungsmitteln erfolgen, oder wenn ein Land geneigt ist, 
Zahlungsmittel des anderen Landes auf Vorrat zu nehmen1 . Es handelt sich jedoch 
dabei nur urn Spitzenbetrage, die zwar als Symptom fUr die Wahrungspolitik sehr 
wichtig und fiir das "Vertrauen in die Wahrung" von groBer Bedeutung sind, abel' 
zahlenmaBig in der Bilanzsumme der internationalen Zahlungen nicht besonders ins 
Gewicht fallen. 

Bestehen nun die internationalen Wirtschaftsbeziehungen eines Landes aus
schlieBlich aus zweiseitigen Wertiibertragungen (Kauf und Verkauf von Waren und 
Leistungen), so befinden sich beide Bilanzen, die Zahlungsbilanz und Bilanz der 
realen Wertiibertragungen im Gleichgewicht. 

Wenn einseitige Wertiibertragungen, z. B. Reparationen hinzukommen, so kann 
sich das nur in einem Saldo der erweiterten Handelsbilanz, also einem Ausfuhriiber
schuB auBern, da ja die Zahlungsbilanz ausgeglichen bleibt2• Mit anderen Worten: 
Einseitige Wertitbertragungen kOnnen nur in Waren oder Leistungen erfolgen3 • Kapital 
kann letzten Endes nur in Form von Giitern und Dienstleistungen iibertragen 
werden. 

Auch in dieser Beziehung besteht in Wahrheit kein Unterschied zwischen Binnenhandel 
und internationalem Verkehr, obwohl man immer wieder horen kann: ,,1m internationalen Ver
kehr kann definitiv nur in Waren gezahlt werden, im Binnenverkehr eines Landes in Geld." 
1m nationalen Verkehr zahlt man allerdings mit Geld, aber der Empfanger will doch in der 
Regel mit dem Geld etwas kaufen. Die individuellen Zahlungsbilanzen bleiben trotz solcher 
einseitiger Wertubertragungen intakt, weil del' einzelne eben so wie eine Mehrheit von Individuen, 
ein Land, auf die Dauer nie mehr ausgeben als einnehmen kann. (AuBer es werden Kassenvorrate 
von Zahlungsmitteln angegriffen, was aber, wie gesagt, genau so fUr den internationalen Ver
kehr gilt.) Daher werden auch im innerstaatlichen Verkehr einseitige Wertiibertragungen letzten 
Endes in Waren oder Leistungen vollzogen; der Guterstrom tritt nur nicht in Erscheinung, 
weil er keine politische Grenze passiert und nicht registriert wird. 

Es muB an dieser Stelle auch bemerkt werden, daB die in Lehrbuchern oft zu lesende Be
hauptung, daB Schuldnerlander eine aktive und Glaubigerlander eine passive Bilanz haben, 
zumindest ungenau ist. Wenn es sich um eine langere Zeit fortdauernde Kapitalbewegung 
handelt, hangt die Gestaltung der Handelsbilanz Yom Stadium ab, in dem sich der Verschul
dungsprozeB befindet. Wenn ein Land, dessen Handelsbilanz sich in ausgeglichenem Zustand 
befindet, beginnt, Kapital einzufuhren, wird seine Handelsbilanz passiv. Fruher oder spater 
werden aber die Zins- und Amortisationszahlungen an das Ausland die Kapitaleinfuhr uber
steigen; die Handelsbilanz wird aktiv. Dasselbe gilt mutatis mutandis fur Glaubigerlander. Eine 
aktive oder passive oder ausgeglichene Bilanz ist also kein eindeutiges Kriterium dafur, ob wir ein 
Schuldner- oder Glaubiger-, ein kapitalexportierendes oder -importierendes Land vor uns haben. 
Deutschland hatte in der Nachkriegszeit bis 1929 eine passive Handelsbilanz, weil es mehr Kredite 
aufnahm als es zuruckzahlte. Als der Kapitalstrom 1929 versiegte, wurde die Bilanz aktiv. Die 
Vereinigten Staaten hatten vor dem Kriege eine aktive Bilanz; sie waren an Europa stark ver
schuldet und der AusfuhruberschuB hatte fUr Zins- und Amortisationszahlungen aufzukommen. 

1 Das hat wahrend der deutschen Inflation eine bedeutende Rolle gespielt. Das Ausland 
spekulierte it la hausse in deutschen Mark und ermoglichte Deutschland einen infolge der Geld
entwertung sehr eintraglichen Export von Marknoten. 

2 Es ware denn, daB die Zahlung nur so groB ist, daB sie aus Vorraten an auslandischen 
Zahlungsrnitteln geleistet werden kann. Das ware jedoch ein Ausnahmefall, den man vernach
lassigen kann. Einseitige Wertiibertragungen, die aus Geldvorraten bestritten werden konnen, 
sind eben kein Problem. 

a DaB Zahlungen von der GroBe der deutschen Reparationszahlungen nur aus Ausfuhruber
schussen gezahlt werden konnen, lehrt ein Blick auf die relevanten Ziffern: Nach dem Young
plan betrugen die deutschen Zahlungen ca. 2 Milliarden RM im Jahr. Es ist klar, daB nach Be
zahlung von zwei Annuitaten Deutschland seinen gesamten Gold- und Devisenvorrat verloren 
hatte, wenn die Summe nicht als Bezahlung eines Ausfuhruberschusses immer wieder zurup.k
stromen wurde. 
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1m Kriege, geradezu iiber Nacht, wurden die Vereinigten Staaten eine Glaubigernation und in 
der Nachkriegszeit war ihre Handelabilanz wieder ununterbrochen aktiv, weil sie mehr Kapital 
exportierten, als sie an Zins- und Amortisationszahlungen zu empfangen hatten. 

§ 2. Aufbringung und Transferiernng. Die Entstehung des 
Ausfuhriiberschusses. 

Bei der Durchfiihrung von einseitigen internationalen Zahlungen mussen zwei 
Dinge unterschieden werden: 

I) Die A u/bringung im Inneren des zahlenden Landes (die Aufbringung ist im 
FaIle der Reparationen ein staatsfinanzielles Problem, bei Privatzahlungen, z. B. 
Begebung einer Anleihe ist sie ein Problem der Privatwirtschaft derjenigen, die 
diese Zahlung leisten wollen). 

2) Die Umwandlung der in inlandischem Gelde aufgebrachten Summe in Zah
lungsmittel der empfangenden Lander (Transferierung). Die Transferierung ist 
erst dann als gelungen anzusehen, wenn ein entsprechender AusfuhruberschuB ent
standen ist, und zwar ohne Erschutterung und ohne dauernde Verschlechterung des 
Wechselkurses. 

Wie der AusfuhriiberschuB bei einseitiger Wertiibertragung zustande kommt, 
ist fUr uns eigentlich kein Problem mehr. Es liegt ein Spezialfall des Wirkens jenes 
ausfiihrlich beschriebenen Mechanismus vor, der das Gleichgewicht der Zahlungs
bilanz aufrecht erhalt. Auf den Fall der deutschen Reparationszahlungen angewendet, 
stellt sich nach unseren bisherigen tTberlegungen der Ablauf, von allem Beiwerk ent
kleidet, so dar: Wenn in Deutschland die zur Ausfuhr bestimmten Summen durch 
Steuern und Abgaben aufgebracht werden, wird die Kaufkraft, das Einkommen des 
deutschen Volkes geschwacht, die umlaufende Geldmenge vermindert, die Preise 
fallen. In den Landern, die die Reparationen empfangen, wird die Kaufkraft ge
starkt, das Volkseinkommen erhoht, die Geldmenge vermehrt, die Preise steigen. 
Auf diese Weise entsteht ein Preisgefalle, die Ausfuhr Deutschlands wird ange
regt, die Einfuhr gehemmt und der AusfuhriiberschuB erzwungen. Es ist also nicht 
so, wie die noch vielfach verbreitete Zahlungsbilanztheorie glaubt, daB die Moglich
keit der Transferierung von einer schon bestehenden aktiven Handels- bzw. Zahlungs
bilanz abhangt, daB man mit der Transferierung zuwarten miisse, bis sich als ein 
Geschenk des Himmels ein AusfuhriiberschuB zeigt. In Wahrheit verhalt es sich 
umgekehrt: Der AusfuhriiberschuB kommt von selbst, wenn man die Zahlungen ins 
Werk setzt. 

Wenn der erwahnte Druck auf die Preise in Deutschland nicht geniigt, sofort 
den erforderlichen AusfuhriiberschuB zu erzeugen, die Zahlungen jedoch fortgesetzt 
werden, wird der Wechselkurs iiber den Goldpunkt steigen, der Barschatz der deut
schen Reichsbank wird abnehmen, und die Bank wird sich veranlaBt sehen, die 
Diskontschraubeanzuziehen-mitderim Kapitel5 §4 (S.44) beschriebenendoppel
ten Wirkung, den Druck auf die Preise zu verstarken und das Einstromen von 
kurzfristigem Kredit aus dem Auslande anzuregen. 

Die Frage der Reparationen und der internationalen Kriegsschulden, die die 
internationale Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit entscheidend beeinfluBt haben 
und noch beeinflussen, hat dazu gefiihrt, daB die Diskussion des Transfermechanis
mus im groBen Umfange aufgenommen wurde. Diese Literatur1 bewegt sich jedoch 
zum groBten Teil auf einem wissenschaftlich tiefen Niveau. Den wenigsten Teil
nehmern an dieser Diskussion war und ist es bekannt, daB die Losung der Fragen 
in den Schriften der Klassiker bei THORNTON, RICARDO, SENIOR, MILL, CAIRNES 

1 VgI. die ausfiihrliche Bibliographie von H. SVEISTRUP: Die Schuldenlast des Weltkrieges. 
Quellen und Literatur: Nachweis zu den Interalliierten Kriegsschulden, den Reparationen und 
dem Dawes-Plan 1918-1928. 2. Band 1928 bis 1929 .im Auftrage der PreuBischen Staats
bibliothek bearbeitet. Berlin 1929 und 1931. 
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schon vorgezeichnet ist, und die dort entwickelten Prinzipien nur auf einen neuen 
konkreten Fall angewendet zu werden brauchen. 

Die Theorie ist in dieser groBen Literatur eigentlich nur sehr wenig gefOrdert 
worden. Man hat im wesentlichen alte Erkenntnisse neu erarbeitet und alte Mill
verstandnisse neu aufgefrischt. In einem einzigen Punkt zeigen sich Ansatze zu einer 
Fortbildung der Theorie, und das ist die Rolle der Preisbewegung im Transfer
mechanismus. 

§ 3. Die Rolle del' Preisbewegung im Transfermechanismns. 

1. Problemstellung. Es lassen sich hier deutlich zwei Richtungen unterscheiden. 
Die einen sind geneigt, die Rolle der Preisbewegung im Transfermechanismus zu ba
gatellisieren, ja die Notwendigkeit einer Preisbewegung fiir die tJbertragung der 
Reparationen iiberhaupt zu bestreiten; die anderen legen auf die Notwendigkeit 
einer entgegengesetzten Bewegung des Preisniveaus im zahlenden und empfangenden 
Land ein groBes Gewicht und sind der Meinung, daB unter ungiinstigen Umstanden 
diese Preisbewegung so stark sein miisse, daB daraus ernstliche Schwierigkeiten ent
stehen konnen, ja daB im Grenzfall die Transferierung daran iiberhaupt scheitern 
konnte. . 

Die erste Richtung hat in jiingster Zeit in BERTIL OHLIN einen scharfen Ver
treter gefunden; wahrend KEYNES die zweite Auffassung vertrittl. 

Die Diskussion zwischen KEYNES und OHLIN ist auBerordentlich lehrreich; sie 
hat das Raderwerk des Transfermechanismus vollstandig bloBgelegt, so daB es 
angezeigt erscheint, darauf naher einzugehen, um so mehr, weil sich die Gelegenheit 
und Notwendigkeit dabei ergeben wird, an unsere bisherigen Ausfiihrungen einige 
Erganzungen und Verbesserungen anzubringen. 

2. Die Kontroverse KEYNES-OHLIN und ihre Vorlaufer. Die Argumentation KEYNES 
ist leichter zu verstehen, weil sie mehr an unsere bisherigen Ausfiihrungen anklingt 
als die gegenteilige Auffassung. KEYNES sagt folgendes: Deutschland muB seinen 
Export steigern, um einen AusfuhriiberschuB zu erzielen. Zu diesem Zweck muB 
es die Preise seiner Exportgiiter herabsetzen. Wieviel diese Preisreduktion betragen 
muB, um einen gegebenen wertmaBigen AusfuhriiberschuB zuwege zu bringen, hangt 
nun von der Gestaltung der Nachfrage des Auslandes nach deutschen Export
artikeln abo Wenn die Nachfrage auf eine kleine Preisherabsetzung stark reagiert, 
die nachgefragte Menge bedeutend starker steigt, als die Preise fallen, wird eine 
kleine Preissenkung geniigen; wenn die Nachfrage schwacher reagiert, die nach
gefragte Menge nur um ebensoviel Prozente steigt, als die Preise herabgesetzt 
werden, ergibt die Mehrausfuhr keinen WertiiberschuB. Mit anderen Worten: Eine 
Mehrausfuhr der Menge nach ergibt nur dann einen wertmaBigen AusfuhriiberschuB, 

1 Vgl. OHLIN: The Reparation Problem in Index Nr.27 u. 28. Marz-ApriI1928; "Is the 
Youngplan feasable?" Index Nr.50, Stockholm 1930 (herausgegeben von Svenska Handels
banken) Stockholm, sowie "Transfer Difficulties, Real and Imagined" E. J. June 1929, S.172 
und ebenda Sept. 1929 S. 100. Den gleichen Standpunkt vertritt JACQUES RUEFF: Une erreur 
economique: l'organisation des transferts. Paris 1928, und "Mr. KEYNES Views on the Transfer 
Problem" E. J. Sept. 1929 S. 289/90 sowie "Les idees de M. KEYNES sur Ie probleme des trans
ferts". Revue d'economic politique 43ieme annee S. 1067f~: Juillet-aout 1929. Ahnlich MACHLUP: 
Transfer und Preisbewegung. Z. f. N. Bd. 1. Wien 1930. Uber die Ansicht KEYNES siehe seinen 
Aufsatz: "The German Transfer Problem" E. J. Vol. 39 S. If£. 1929 und seine Diskussion 
mit OHLIN: ebendort S. 179 u. 404. "Treatise on Money" Kap. 21. Ahnlich wie KEYNES PIGOU: 
Disturbances of Equilibrium in International Trade, E. J. Vol. 39, 1929 S. 344, jetzt auch abge
druckt in "Economic Essays and Addresses" von PIGOU u. ROBERTSON. London 1931. Ich selbst 
habe eine vermittelnde Stellung eingenommen; siehe meinen Aufsatz: "Transfer und Preisbe
wegung" Z. f. N. Bd. 1 S. 548ff. und Bd. 2 S. 100ff. Wien 1930. Ahnlich A. LOSCH: Eine Aus
einandersetzung iiber das Transferproblem. Schmollers Jahrbuch Jg. 54 S. 109f£. Miinchen 1930. 
R. WILSON: Capital Imports and the Terms of Trade. Melbourne 1931. (London: Macmillan.) 
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wenn die Elastizitiit der Nachfrage 1 nach deutschen Exportgutern groBer als 1 ist. 
Wenn die Elastizitat gleich 1 oder gar kleiner als 1 ist, konnte keine noch so groBe 
Steigerung der Ausfuhr einen "\VertuberschuB abwerfen, weil ja die Preise dann im 
gleichen Verhaltnis oder gar noch schneller sanken, als die ausgefiihrte Menge steigt2 • 

KEYNES ist nun der Meinung, daB im FaIle Deutschlands die Nachfrage so ge
staltet sei, daB nur eine starke Preisherabsetzung einen AusfuhruberschuB in der 
GroBe der geforderten Zahlung herbeifiihren konne. Das bedeutet nun einen 
zusiitzlichen Verlust fur Deutschland;"denn in derselben wertmiiBigen Ausfuhrmenge 
steckt ja dann wegen der gesunkenen Preise eine groBere Menge deutscher Guter. 
Um dieselbe Wertausfuhr zu erzielen, muBten mehr Guter exportiert werden. Man 
spricht davon, daB sich das "reale Austauschverhaltnis"3 zuungunsten Deutsch
lands verschoben hat, denn um dieselbe Einfuhrmenge zu bezahlen, muB eine groBere 
Menge Ausfuhrguter hingegeben werden. Noch ungunstiger wird das reale Austausch
verhaltnis, wenn die Preise der deutschen Importwaren steigen. Die Belastung 
Deutschlands ist nun eine doppelte: a) es wird Deutschland die zu zahlende Sum me 
entzogen, die sodann im ExportuberschuB aufscheint; b) es mussen mehr Guter 
exportiert werden, um die Einfuhr zu bezahlen und den ExportuberschuB zu er
zielen. Mit anderen Worten: Es werden zwei Milliarden Goldmark an das Ausland 
abgefiihrt und diese zwei Milliarden enthalten mehr Guter und mehr deutsche Ar
beit (Produktionsmittel), als zwei Milliarden bei den vor Beginn der Zahlungen 
herrschenden Preisen enthielten, und auBerdem mnB die Einfuhr teurer bezahlt 
werden als vorher. 

Der Geldmechanismus wird in folgender Weise dieses reale Ergebnis zutage £01'
dern: Es werden zunachst die Reparationssteuern in Deutschland eingehoben. (1. Be
lastung.) Wenn nun der AusfuhruberschuB noch nicht in ausreichendem AusmaBe 
entsteht, wird der Barschatz der Reichsbank abnehmen, Gold und Devisen werden 
abflieBen, nnd man wird sich zu einer Kreditrestriktion gezwungen sehen, wodurch 
die Preise und Lohne weiter gedruckt werden. (2. Belastung.) Wenn wir von den 
tlbergangsverlusten durch Arbeitskiimpfe u. dgl. absehen, konnte man einwenden, 
daB darin keine weitere Belastung liege, da ja Lohne nnd Preise zugleich gesunken 
seien. Dieser Einwand ist jedoch unrichtig, weil ja nur die inlandischen Preise sinken, 
die Preise der' Importgiiter jedoch unverandert bleiben, daher die Reallohne sinken. 
Die Kreditrestriktion bringt also tatsachlich eine weitere Belastung mit sich. 

Das Gleiche geschieht ohne Eingriff der Notenbank, wie MAcHLuP gezeigt hat, 
bei Goldwahrung oder Golddevisenwahrung odeI' wenn der Goldschatz der Noten
bank so groB ist, daB sie nicht auf jede Verminderung mit einer Diskonterhohung 
reagieren muB, durch die deflationierende Wirknng der Zahlungen. Genugt der 
durch die erste Zahlung auf die Preise und Lohne ausgeubte Druck nicht, den Aus
fuhruberschuB zu erzwingen, so wird er durch den d~r zweiten Rate verstarkt. So 
konnen auch Widerstande, die sich der Ausfuhr entgegenstellen, wie Zolle u. dgl., 
uberwunden werden - naturlich unter fortgesetzten Opfern des zahlenden Landes. 

Diese zusiitzliche Belastung ist nun der Transferverlust, und von Transferschwierig
keiten wird man dann sprechen mussen, wenn es diese zusatzliche Belastung ist, 
die das FaB zum 'Oberlaufen bringt4. Die Transferschwierigkeiten brauchen also 

1 Genau: Der gewogene Durchschnitt der Elastizitaten der Nachfrage nach den einzeInen 
Exportgiitern. Eine weitere Bedingung ist, daB keine potentiellen Ausfuhrgiiter vorhanden sind. 

I Bei einer Elastizitiit von kleiner als 1 konnte ein AusfuhriiberschuB durch Preiserhohung 
und Restriktion der Ausfuhr erzielt werden, da ja dann die ausgefiihrte Menge langsamer ab
nimmt, als die Preise erhoht werden. Bei freier Konkurrenz ist das jedoch nicht zu erwarten. 

3 In englisch "real ratio of exchange" oder "barter terms of international trade". Auf die 
Bedeutung und die Moglichkeit der Berechnung dieser GroBe wird an spaterer Stelle noch ein
gegangen werden (siehe unten Kap. 12, §6, S. 120fl.). Vgl. besonders TAUSSIG: Intern. Trade, 
Kap. 21, deutsche Ausgabe, Kap. 15. 

, Das bringt besonders klar PIGOU zum Ausdruck: a. a. O. S.347. 
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nicht unbedingt in der Form aufzutreten, daB eines Tages die zur Zahlung der Repa
rationsschulden erforderlichen Devisen nicht vorhanden sind, sondern konnen sich 
auch so auswirken, daB die zusatzliche Belastung durch die Kreditrestriktion sich 
als untragbar erweist, zu Arbeitskampfen fiihrt, bzw., wenn die Lohne starr sind 
und nicht nachgeben, schwere Arbeitslosigkeit erzeugt. In einem solchen FaIle 
ist es natiirlich auch fiir den Staat schwierig, die erforderlichen Steuern auf
zubringen, so daB sich die Transferschwierigkeiten auch in Form von staats
finanziellen Schwierigkeiten auBern konnen. 

Wenn die zur Bewerkstelligung der Transferierung erforderlichen wahrungs
politischen MaBnahmen nicht getroffen werden oder nicht getroffen werden konnen, 
d. i. wenn der deflationierenden Wirkung der Zahlungen durch eine laxe Kredit
politik entgegengearbeitet wird, wenn das abflieBende Gold durch neugeschaffene 
Bankzahlungsmittel ersetzt wird, oder wenn der aus irgendwelchen, mit den ein
seitigen Zahlungen zusammenhangenden oder aus anderen Griinden sich ergebenden 
Notwendigkeit einer Kreditrestriktion nicht Rechnung getragen wird1 - dann 
muB es natiirlich zu Goldabfliissen kommen und dann miissen Transferschwierig
keiten in Form einer Gold- und Devisenknappheit auftreten. Allerdings hat der 
Terminus "Transferschwierigkeit" nun einen wenig prazisen Sinn erhalten. Denn 
eine expansive Kreditpolitik wird, wie wir gesehen haben, unter allen Umstanden, 
auch ohne daB einseitige Zahlungen zu leisten waren, das Gold aus dem Lande 
treiben. 

1m konkreten Fall laBt es sich daher nicht immer feststellen, ob aufgetretene Schwierig
keiten irgendwelcher Art auf die "primare" oder "sekundare" Belastung oder auf andere Griinde 
zuriickzufiihren sind. Ein akonomisch notwendiger Zusammenhang IaBt sich zwischen Transferie· 
rung und expansiver Kreditpolitik (genauer gesagt, einer Kreditpolitik, die nicht genug restriktiv 
ist) nicht herstellen,wenn man auch mit Fug und Recht von zwangslaufigen Folgen der Trans
ferierung oder besser der einseitigen Zahlungen iiberhaupt in einem psychologisch-politischen Sinne 
sprechen kann. Die Bewegung des realen Austauschverhaltnisses im AuBenhandel des betreffenden 
Landet! wird in der Regel einen Anhaltspunkt fiir die Beantwortung der Frage ergeben, ob eine 
sekundare Belastung vorlag. Allerdings laBt es sich auf Grund der statistischen Feststellung allein 
nicht entscheiden, ob sich das reale AustauschverhaItnis nicht aus anderen GrUnden verandert hat. 
Das reale Austauschverhaltnis im deutschen AuBenhandel hat sich z. B. in den Jahren 1928 bis 
1931 sehr zugunsten Deutschlands verschoben, weil die Preise der Rohstoffe, die den graBten 
Teil der deutschen Einfuhr ausmachen, starker gesunken'sind als die Preise der Fertigwaren, 
die Deutschland ausfiihrt2• Es liegt jedoch auf der Hand, daB das nicht eine Folge der Repara
tionszahlungen ist, obwohl auch das, wie wir gleich sehen werden, an und fiir sich durchaus 
denkbar ware. 

OHLIN hat nun gegen die Argumentation KEYNES eingewendet, daB sie die Ver
anderung, die auf der Nachfrageseite eintritt, vernachlassige. Wenn Deutschland 
Reparationen zahlt, so bedeute das, daB es Kaufkraft an die Reparationsglaubiger 
iibertragt und deren Nachfrage damit gestarkt wird, wahrend seine eigene Nach
frage zuriickgeht. "Wir konnen daher keinesfalls auf der Basis unveranderter Nach
frage argumentieren. Der entscheidende Punkt in der Maschinerie der Kapitals
iibertragung ist eben ... , daB die Nachfrage eine radikale Anderung erfahren hat ... 
Es besteht ein grofJerer Markt in den empfangenden Landern fur Deutschlands Guter 
als tr,uher. Auf der anderen Seite ist der Markt in Deutschland nicht mehr so auf
nahmsfahig wie frillier. Die lokale Verteilung der gesamten Nachfrage hat sich ge
andert .. , Vor Beginn der Kapitalsiibertragung kauften die beiden Lander zu
sammen so viel von jeder Giiterart, daB ihre Gesamtnachfrage gleich war der Ge
samtproduktion der beiden Lander .. ' Nachdem nUll die Kapitalsbewegung be
gonnen hat, kaufen die empfangenden Lander mehr und Deutschland weniger von 
der gesamten Produktion", aber beide Gruppen zusammen - so darf man wohl im 
Sinne OHLINS fortfahren - ebensoviel wie friiher3 . RUEFF spricht im gleichen Sinne 

1 Naheres vgI. § 5 u. 6 dieses Kap. 
2 1m § 7 des 12. Kapitels (S. 127/128) ist der statistische Nachweis dafiir enthalten. 
3 Index, April 1928 S. 3 bis 5. 
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vom "Prinzip der Erhaltung der Kaufkraft". Dieses Prinzip besagt, daB "niemals 
im Verlauf okonomischer Transformationen Kaufkraft verlorengeht oder geschaffen 
wird". Denn immer sei der Verlust des Einen gleich dem Gewinn des Andern, und es 
erleide - auf unseren Fall angewendet - die Bevolkerung des Schuldnerstaates nie 
einen groBeren Verlust an Kaufkraft, als ihre Schulden ausmachen1 • Eine zusatzliche 
Belastung gebe es nicht 2• 

KEYNES' Ansicht, daB eine einseitige Wertiibertragung ohne eine Bewegung der Preis
niveaus und ohne eine Verschlechterung des realen AustauschverhiUtnisses nicht moglich sei, 
geht bis auf HENRY THORNTON zuriick, der diese Theorie schon acht Jahre vor RICARDO vortrug3 • 

"At a time of a very unfavourable balance (produced, for example, trough a failure of the 
harvest) a country has occasion for large supplies of corn from abroad: but either it has not 
the means of supplying at the instant a sufficient quantity of goods in return, or ... the goods 
which (it) is able to furnish as means of cancelling its debt, are not in such demand abroad as 
to afford the prospect of a tempting or even of a tolerable price ... In order, then, to induce 
the country having the favourable balance to take all its payments in goods, and no part in gold, 
it would be requisit not only to prevent goods from being very dear but even to render them 
excessively cheap. It would be necessary, therefore, that the bank should not only not increase 
its paper, but that it should, perhaps, very greatly diminish it ... " (a. a. O. S. 131/32.) 

Spater hat MILL diese Lehre iibernommen und ausgebaut, und seither ist sie als die klassische 
Lehre bekannt. Unrichtig ist es jedoch, diese Variante RICARDO zuzuschreiben, wie es oft ge
schieht"'. RICARDO hat die andere Variante vertretcn und war der Ansicht, daB das Gleichgewicht 
durch die bloBe Kaufkraftverschiebung ohne Goldbewegung und ohne Verschiebung des Preis
niveaus wiederhergestellt wird. Er kritisiert die angefiihrten Ausfiihrungen THORNTONS: "Mr. 
THORNTON has not explained to us why any unwillingness should exist in the foreign country 
to receive our goods for their corn; and it would be necessary for him to show, that if such an 
unwillingness were to exist, we should agree to indulge it so far as to consent to part with our 
coin5." RICARDO stellt der Ansicht THORNTONS die Behauptung entgegen, daB die Ausfuhr von 
Miinzen durch ihre Billigkeit (d. i. den hohen Stand der Preise) verursacht und nicht die Wirkung, 
sondern die Ursache einer ungiinstigen Bilanz sei6• (Statt "Ursache einer ungiinstigen Bilanz" 
sollte es wohl besser heiBen: "Kriterium oder Symptom einer ungiinstigen Bilanz. ") Er driickt 
sich dann noch deutlicher aus: "If ... we agreed to pay a subsidy to a foreign power, money 
would not be exported whilst there were any goods which could more cheaply discharge the 
payment. The interest of the individuals would render the exportation of the money unnecessary." 
(A. a. O. S. 269.) 

Der AusfuhriiberschuB entsteht also ganz automatisch, ohne daB zuerst eine Goldbewegung 
stattfinden miiBte. "Bargeld wird nur dann ins Ausland geschickt, um eine Schuld zu begleichen, 
wenn es iiberreichlich vorhanden ist; nur wenn es die billigste Ausfuhrware ist." (A. a. O. S. 269.) 
RICARDO leugnet jedoch, daB eine schlechte Ernte oder die Gewahrung einer Subsidie - das 
gleiche gilt natiirlich fiir Reparationen - eine Geldiiberfiille hervorrufen konne7• 

1 E. J. Vol. 29 S.389/90. (1929). 
2 KEYNES u. a. werfen OHLIN eine petitio principii vor; denn erst wenn die Transferie

rung schon erfolgt sei, konne man von einer Kaufkraftiibertragung sprechen. "Deutschland 
kann Devisen erwerben, wenn es schon die notwendigen Exporte durchgefiihrt hat." (E. J. 1929 
S. 408.) Das ist nicht richtig, denn man hat da von auszugehen, daB jede Notenbank einen Vorrat 
an internationalen Zahlungsmitteln besitzt, aus dem sie die erste Rate bezahlen kann. Wenn sie 
keinen Barschatz besitzt oder die Notenbank des empfangenden Landes auf den ZufluB an Gold 
nicht mit einer Erweiterung des Umlaufs reagiert, wird der eine Teil des Anpassungsprozesses 
ausgeschaltet. (Siehe unter § 5 dieses Kap.) So wie KEYNES argumentiert auch A. v. Mi:iHLEN
FELS: Transfer-Betrachtungen iiber Technik und Grenzen der Reparationsiibertragung S.72. 
Jena 1926. Dagcgen treffend H. NEISSER: Der Tauschwert des Geldes S. 186. Jena 1928. 

8 "An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain." Lon
don 1802. Siehe insbesondere 5. Kap. dieses iiberaus interessanten Werkes. 

'" Darauf hat besonders VINER hingewiesen. Canada's Balance of International Indebtedness. 
Kap. 9 S. 191ff. Cambridge (USA.) 1924. Vgl. auch seinen Beitrag zur "Wirtschaftstheorie der 
Gegenwart" Bd.4 S.100. Wien: Julius Springer 1928. 

5 "The High Price of bullion" Works S.268. 8 a. a. O. S.268. 
7 Fiir den Fall eines Ernteausfalls gibt RICARDO allerdings zu, daB eine Goldausfuhr statt

finden muB, aber nicht um iiber den Weg einer Preisverschiebung eine Mehrausfuhr zu erzwingen, 
sondern deshalb, weil infolge der schlechten Ernte das Handelsvolumen kleiner geworden und 
daher der Geldbedarf gesunken sei. "England in consequence of a bad harvest, would come 
under the case ... of a country having been deprived of a part of its commodities and therefore 
requiring a diminished amount of circulating medium. The currency, which was before equal 
to her payments, would now become superabundant and relatively cheap." (Appendix to "The 
High Price of Bullion" Works S.293.) 
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MALTHUS hat sich in seiner Besprechung von RICARDOS "High Price of Bullion1" mit un
wichtigen Abweichungen auf Seite THORNTONS gestellt. RICARDO habe nicht gezeigt, warum das 
Land, dem eine SubBidie ausgezahlt worden ist, sofort mehr Giiter zum alten Preis im zahlenden 
Lande nachfragen BolIte, und er stimmt THORNTON zu, daB das nur nach einer Goldausfuhr und 
Senkung der Preise zu erwarten sei. 

MALTHUS iBt der Meinung, daB die AUBfuhr von Bargeld nicht nur deshalb erfolgt, weil 
es iiberreichlich vorhanden ist, sondern "aUB genau dem Grunde, den THORNTON anfiihrt - einer
seits infolge der Weigerung des Glaubigerlandes, eine groBe zusatzliche Menge von Waren an
zunehmen .. , ohne dazu durch Verbilligung angereizt zu werden; und andererseits infolge der 
GeneigtheU, Gold, das Zahlungsmittel der Handelswelt, ohne einen solchen Anreiz anzunehmen ... 
Welche Verschiebungen in der Menge der Waren und des Geldes fUr die Zeit nach dem Beginn 
dieser Transaktion man auch behaupten mag, es kann nicht einen Moment daran gezweifelt 
werden, daB ihre Ursache in den Bediirfnissen und Wiinschen eines der beiden Lander und nicht 
in einer urspriinglichen V'berfiille oder einem Mangel an Gold in einem der beiden Lander ge
sucht werden kann". (A. a. 0. S.345.) 

Einer der wenigen spateren Autoren, die sich der ricardianischen Variante angeschlossen 
haben, ist BASTABLE, der diese Theorie im Jahre 1889 nahezu mit denselben Worten wie OHLIN 
vortrug: "Es ist zweifelhaft, ob MILL im Recht ist, wenn er behauptet, daB die Geldmenge im 
Glaubigerland (im Lande, das die Zahlungen empfangt) steigt und im Schuldnerland falIt. 
Die Summe der Geldeinkommen wird ohne Zweifel im ersteren hoher sein; aber diese groBere 
Summe kann auf den Ankauf von Importwaren ausgegeben werden ... Es folgt auch nicht, 
daB die Preise im Glaubigerland hoher sein werden als im Schuldnerland. Die Einwohner des 
ersteren haben groBere Geldeinnahmen und werden mehr zu den gleichen Preisen kaulen und 
so den erforderlichen V'berschuB der Importe iiber die Exporte herbeifiihren2." 

3. Die Losung des Problems. Wir sind nun in der Lage, die aufgeworfene Frage 
nach der Rolle der Preisbewegung im Transfermechanismus zu beantworten3 • Die 
Wahrheit scheint diesmal in der Mitte zwischen beiden sich bekampfenden Rich
tungen zu liegen. Jede der beiden Auffassungen ist einseitig, ubersieht wichtige 
Umstande und bietet nur eine Teilansicht der sehr verwickelten Vorgange. In Wahr
heit ist es namlich a priori sowohl m6glich, daB die Ubertragung sich mit, als auch 
daB sie sich ohne allgemeine Preisbewegung vollzieht; das reale Austauschverhaltnis 
kann sich sowohl zugunsten als auch zuungunsten des zahlenden Landes verschieben, 
und es kann unverandert bleiben. Es kann daher sowohl ein Transferverlust als auch 
ein Transfergewinn4 entstehen. 

OHLIN hat mit seinem Vorwurf, daB KEYNES die Verschiebung ubersieht, die 
infolge der Zahlungen auf der Nachfrageseite vor sich geht, zweifellos recht. Es 
geht nicht an, mit einer unveranderten Elastizitiit der Nachfragekurven zu operieren, 
da die Nachfragekurven in den Empfangsliindern nach rechts verschoben werden. 
Das heiBt, es wird infolge der gestiegenen Geldeinkommen auch bei gleichen Preisen 
mehr gekauft als fruher. Im Grenzfall ist es sogar m6glich, daB ohne eine Senkung der 
deutschen Exportpreise die Ubertragung gelingt: niimlich dann, wenn sich die zusiitz
liche Nachfrage in den Empfangsliindern auf die gleichen Guter richtet, auf deren 
Ankauf das deutsche Volk verzichten muB, weil sein Einkommen durch die Auf
bringung der Reparationssummen geschmiilert wird. Es ist dabei gleichgilltig, ob 
es sich um deutsche Waren handelt, also die Ausfuhr steigt, oder um bisher nach 
Deutschland importierte Waren, also der Import nach Deutschland gedrosselt wird. 

Wenn dieser ideale Fall, daB Nachfrageausfall und Nachfragezuwachs ungefahr 
die gleichen Guter betreffen, wie zu erwarten, nicht eintritt, muB es zu Preis- und 
Produktionsverschiebungen kommen. OHLIN antwortet auf den naheliegenden Ein
wand, daB sowohl der Nachfrageausfall im zahlenden Lande als auch der Nachfrage
zuwachs im empfangenden Lande nur inlandische Guter betreffen kann: Wenn der 

1 Edinburgh Review Vol. 17 S.342 bis 345. Febr. 1811, zit. bei VINER: a. a. 0. S.193. 
2 "On some Applications of the Theory of Internat. Trade" Quarterly Journal of Economics 

Vol. 4 S. 16. Okt. 1889. 
3 lch stiitze mich dabei auf meinen oben erwahnten Aufsatz, auf die zitierten Artikel von 

MACHLUP und LOSCH und ein unveroffentlichtes Memorandum von JOHAN G. KOOPMANS (im 
Haag), das er mir in liebenswiirdiger Weise zur Verfiigung stelIte. 

4 Diese letztere Moglichkeit hat keine der beiden Parteien ins Auge gefaBt. 
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Nachfrageausfall im zahlenden Lande inlandische Guter betrifft, so werden die be
treffenden Produktionszweige eingeschrankt, und es werden Produktionsmittel fur 
die Exportindustrien freil. Wenn der Nachfragezuwachs - so kann man in seinem 
Sinne wohl fortfahren - im empfangenden Lande sich ebenfalls inlandischen 
Gutern zuwendet, wird deren Produktion auf Kosten der Exportindustrien und 
wiederum die Handelsbilanz beeinfluBt. 

Darauf kann man nur erwidern, daB das Endresultat zweifellos in einer Aus
dehnung der Exportindustrien im zahlenden Lande und/oder einer Einschrankung 
der Exportindustrien im empfangenden Lande bestehen muB, weil der Ausfuhr
iiberschuB anders nicht zu beschaffen ist; der entscheidende Punkt ist jedoch, 
unter welchen Preisverschiebungen diese Produktionsumstellung sich vollzieht. 

Hier mussen nun zwei Arten von Preisverschiebungen wohl unterschieden wer
den2, die von der Theorie bisher nicht scharf genug auseinandergehalten wurden, 
was zu vielen MiBverstandnissen AniaB gegeben hat. Wir mussen unterscheiden 
zwischen a) einem Preisgejiille als dynamischem Ubergangszustand und b) einer 
Verschiebung des realen A ustauschverhiiltnisses als Dauererscheinung; zwischen dem 
neuen Gleichgewichiszustand, der sich schlieBlich herausbildet, wenn aHe Anpassungs
vorgange abgelaufen sind, und einem Ubergangszustand. 

Wenn wir es mit der 1Jbertragung einer einmaligen Zahlung zu tun haben, oder 
wenn es sich urn eine einmalige MiBernte handelt, konnen wir annehmen, daB ein 
Preisgefalle entsteht, das die Ausfuhr fordert und die Einfuhr hemmt und die Zahlungs
bilanz so wieder ins Gleichgewicht bringt. Von langerer Dauer kann ein solches Preis
gefaHe jedoch nicht sein, denn es bedeutet ja, daB die internationalen Preisdifferenzen 
fUr eine Reihe von Gutern groBer sind als die Transportkosten, und das ist mit einem 
Gleichgewichtszustand unvereinbar. Auf einem idealen Markt kann eine solche 
Preisdifferenz uberhaupt nicht entstehen. Hier etabliert sich nach einer Nachfrage
verschiebung sofort ein neues Gleichgewicht. Es tritt wohl vielleicht eine Verschie
bung der Preise ein, aber es sind keine Preisditterenzen moglich, die groBer waren 
als die Transportkosten. Wenn wir daher von der Annahme eines allseits reibungslos 
funktionierenden Marktmechanismus ausgehen3 , oder wenn wenn wir die zeitlich 
begrenzten 1Jbergangszustande von einem Gleichgewicht zum andern uberspringen, 
wenn wir also mit einem Wort die statische Betrachtungsweise anwenden, konnen 
wir nicht mit einem Preisgefalle arbeiten. 

Die Sache liegt nun so, daB diejenigen Autoren, die die ricardianische Variante 
der Transfertheorie vertreten4, streng statisch denken und den endgiiltigen Gleich
gewichtszustand im Auge haben, der sich schlieBlich herausbilden muB. Daher 
konnen sie die Moglichkeit eines Preisgefiilles nicht anerkennen 5. 

Man wird zugeben miissen, daB das nicht unberechtigt ist; bei periodischen 
Zahlungen, wie es die Reparationsleistungen sind, konnen wir nicht mehr mit Preis-

1 Z. f. N. Bd. 1 S. 764. 
Il Darauf hat J. G. KOOPMANS in seinem erwahnten Memorandum aufmerksam gemacht. 
3 Hierin liegt vielleicht ein gradueller Unterschied zwischen Kapital- und Nachfrage-

verschiebungen im internationalen Verkekr und innerhalb einer Volkswirtschaft. 1m Innern 
einer Volkswirlschaft setzen wir einheitliche Markte voraus, wahrend es sich im internationalen 
Verkehr um getrennte Markte handelt, zwischen denen erst hinterher die Arbitrage den Preis
ausgleich herbeifiihrt. Es handelt sich dabei natiirlich nicht um eine theoretische Regel, sondern 
es liegt eine quaestio facti vor, die fiir jeden konkreten Fall besonders beantwortet werden mul3. 

, Damit solI natiirlich nicht gesagt sein, daB alle anderen voriibergehende Preisgefalle 
mit Veranderungen des realen Austauschverhii.ltnisses identifizieren. Das tut z. B. klarerweise 
nicht TAUSSIG, der ganz allgemein nicht von Preisdifferenzen schlechthin, sondern von Unter
schieden der "Angebotspreise" (Supply price) spricht. 

6 Das ist nun besonders klar, seit KEYNES in seinem "Treatise on Money" (deutsch "Vom 
Gelde"; Miinchen 1932) auf seine Diskussion mit OHLIN zuriickgekommen ist. Er unterscheidet 
im 21. Kap. ausdriicklich zwischen dem neuen Gleichgewicht und dem "Obergangszustand. Die 
Transferschwierigkeiten sieht er nunmehr fast ausschlieBlich im "ObergangsprozeB. 
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unterschieden argumentieren, die groBer sind als die Transportkosten und bei einem 
idealen Markt, der doch das Anwendungsgebiet "at l~oxfJv der reinen Theorie ist, 
gibt es iiberhaupt keine solchen Preisdifferenzen. 

Nun folgt daraus, daB ein Preisgefalle fiir langere Zeit nicht moglich ist, keines
wegs, daB das reale Austauschverhaltnis unverandert bleiben muBl. Es ist moglich, 
daB die deutschen Exportpreise fallen und die Importpreise steigen miissen; das 
widerspricht nicht dem Gesetz des Preisausgleiches und bedeutet kein Preisgefalle, 
da ja die Preise der deutschen Exportgiiter dann sowohl in Deutschland als auch im 
Ausland tiefer stehen; dasselbe gilt fiir die Preise der Importgiiter. Diese Verschie
bung ist dann zu erwarten, wenn - was sehr wahrscheinlich ist - der oben ge
schilderte direkte EinfluB der Nachfrageverschiebung auf die Handelsbilanz nicht 
ausreicht, um den erforderlichen AusfuhriiberschuB herbeizufiihren, weil das Ausland 
die erhaltene Summe nur zum kleinen Teil direkt fiir deutsche Exportgiiter aus
gibt2. Um wieviel die Preise der deutschen Exportguter nun sinken mussen, hangt 
erstens von der Elastizitat der Nachfrage des Auslandes ab3 • 1m Gegensatz zu KEYNES 
bin ich der Meinung, daB diese Elastizitat in der Regel sehr hoch ist, weil der Welt
markt im Verhaltnis zum Export eines einzelnen Landes doch sehr groB ist. Ein 
anderer in iihnlicher Art wirkender Umstand ist der, daB es sich ja nicht um Guter 
handelt, in denen Deutschland ein Monopol besitzt, sondern um Waren, in denen 
Deutschland mit den anderen Landern in Konkurrenz steht. Es wird daher eine 
Preisherabsetzung nicht nur die Nachfrage uberhaupt anregen, sondern auch einen 
Teil der ausliindischen Industrie aus dieser Branche verdrangen. Hier kommt nun 
der oben erwahnte Gedanke OHLINS zur Geltung: Diese Verdrangung oder Zuruck
drangung ist deshalb leichter moglich, weil im Auslande annahmegemaB die Nach
frage nach Binnenhandelsgiitern gestiegen und daher eine Umstellung der Industrie 
schon im Gange ist. 

Zweitens hangt das AusmaB des Preisfalles von der Kostengestaltung in den deut
schen Exportindustrien ab; und mutatis mutandis auch von der Kostengestaltung 
der zu verdrangenden oder zuruckzudrangenden auslandischen Industriezweige. 
Wenn z. B. in den deutschen Exportindustrien eine Produktionsausdehnung unter 
sinkenden (Stuck-)Kosten moglich ware, so wiirde das offenbar die Lage Deutsch
lands erleichtern; wenn in den betroffenen Industriezweigen das Gesetz der konstan
ten Kosten herrscht, ist keine Preisverschiebung zu erwarten. 

Es handelt sich hier urn Umstande, uber die sich a priori nicht viel aussagen laBt. 
Das Ergebnis hangt natiirlich auch stark von der Zeit ab, die man verstreichen laBt, 
um den Produktionsapparat an die geanderte Nachfragesituation anzupassen. 
Allgemein laBt sich hier nur so viel sagen, daB je langer die Anpassungsperiode, desto 
milder die zu erwartenden Preisverschiebungen sein werden4• Wenn durch eine 
kraftige Preisunterbietung die jeder Exporterweiterung sich entgegenstellenden 
Hindernisse einmal weggeschwemmt sind, so wird nach einiger Zeit selbst ein etwas 

1 Allerdings bedeutet ein Preisgefii.lle immer eine Verschlechterung des realen Austausch
verhii.ltnisses fiir das Land mit dem tieferen Preisniveau. Dieser Satz ist aber nicht umkehrbar 
in dem Simle, dall jede Verschiebung des realen AustauschverhiUtnisses in der Form eines Preis
gefii.lles auftreten miillte. 

B Das ist deshalb so wahrscheinIich, weil man wohl annehmen kann, dall das Ausland das 
zusii.tzliche Einkommen auf nationale Giiter, Exportgiiter und Importgiiter in ungefii.hr dem 
gleichen Verhii.ltnis wie sein bisheriges Einkommen auftcilen wird und weil in fast allen Lii.ndern 
die Menge der Import- und ExportgiUer (das Volumen des AuBenhandels) klein ist im Vergleich 
zur gesamten Produktion. 

3 Es handelt sich nun um die Elastizitii.t der Nachfragekurve nach der durch die Zahlungen 
bewirkten Verachiebung der Kurve, die nicht dieselbe wie vor der Verschiebung zu sein braucht, 
da mit der Verschiebung eine Verbiegung der Kurve verbunden sein kann. (Auch die Elastizitii.t 
der Nachfrage der deutschen Bevolkerung nach den deutschen Exportwaren spielt eine Rolle.) 

, Vgl. EUCKEN in "Das Reparationsproblem", Verhandlungen der F. List-Gesellschaft. 
Berlin 1929. 

Haberler, Internationaler Handel. 5 
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hoherer Preis geniigen, um den Warenstrom in den freigelegten Exportkanalen im 
FluB zu erhalten. 

Eine iibersichtliche und exakte Darstellung aller dieser Zusammenhange ist 
schwerlich ohne Zuhilfenahme mathematischer Symbole moglich1 . Nur so viel sei noch 
bemerkt, daB es theoretisch auch denkbar ware, daB sich das reale Austausch
verhaltnis zugunsten Deutschlands dreht, daB die deutschen Exportgiiter im Preise 
steigen und die Importgiiter fallen, Gold nach Deutschland einstromt - was wohl 
etwas paradox klingt - und der Transfer-Mechanismus so eine Entlastung des zah
lenden Landes bewirkt. Dieser allerdings nicht sehr wahrscheinliche Fall wiirde, 
wie man leicht einsieht, dann eintreten, wenn sich die zusatzliche Nachfrage des 
Auslandes auf deutsche Exportgiiter richtet, und wenn der Nachfrageausfall in 
Deutschland Importgiiter betrifft2. 

Es handelt sich jedoch dabei um Uberlegungen, die mehr theoretisches als prak
tisches Interesse verdienen, weil angesichts der Fiille der zu beriicksichtigenden 
Umstande und der uniibersichtlichen Riickwirkungen eine Abschatzung der Preis
verschiebungen des Transfers im konkreten FaIle wohl ausgeschlossen ist. Soviel ist 
wahl richtig - das muB man OHLIN zugestehen-, daB-die Vorgange sich nicht ein
fach auf die Formel bringen lassen: Die Preise steigen im empfangenden und fallen 
im zahlenden Lande. Eine genaue Analyse darf nicht mit einem allgemeinen Preis
niveau, sondern muB mit Teilpreisniveaus operieren. 

§ 4. Der EinfluB einseitiger Zahlungen auf die internationale 
Kapitalbewegung. 

Der EinfluB einseitiger Zahlungen (Kriegsentschadigungen u. dgl.) sowohl auf 
Einfuhr und Ausfuhr von Waren und Leistungen als auch auf das Preisniveau wird 
in der Regel auf langere oder kiirzere Zeit dadurch verwischt, daB solche Zahlungen 
eine starke Ablenkung der internationalen Kapitalbewegung bewirken. 

Wenn ein Land groBe einseitige Zahlungen an das Ausland zu leisten hat, wird 
das immer in irgendeiner Form eine Kapitaleinfuhr induzieren. Dadurch wird die 
unmittelbare Einwirkung jener Zahlungen auf die erweiterte Handelsbilanz auf
gehoben oder abgeschwacht. Jene Zahlungen werden vorerst nicht oder nur teil
weise aus laufender Produktion bezahlt, sondern gestundet; sie werden de facto 
nicht von dem inlandischen Zahler, sondern yom auslandischen Kreditgeber ge
leistet. Die definitive Transferierung ist vorlaufig aufgeschoben und wird - voraus
gesetzt, daB die frisch eingestromten Kredite auch zuriickgezahlt werden - auf 
einen langeren Zeitraum verteilt. 

Die Form, in der diese "Transferkredite" erteilt werden, und der Mechanismus, 
der den Zusammenhang zwischen den einseitigen Zahlungen und jener Kredit
aufnahme herstellt, konnen sehr verschieden sein. 

Ein unmittelbarer und durchsichtiger Zusammenhang besteht, wenn der Schuld
ner selbst, urn die Zahlung an das Ausland zu leisten, einen Auslandskredit auf
nimmt, z. B. die deutsche Regierung, als sie die "Dawes-" und "Young"-Anleihe 
aufnahm. Eine ahnliche Aufschiebung der Leistungen erfolgt, wenn die Zahlungen 
nicht durch Anleihen, sondern durch -obertragung von Eigentumsrechten an Dauer
giitern und Vermogensanteilscheinen geschieht. Die Ablieferung der deutschen Flotte 
und des deutschen Auslandsbesitzes kann als Beispiel dienen. Die Belastung der 
deutschen Zahlungs- und Handelsbilanz wird durch den Ausfall der Einkiinfte aus 
diesem Vermogen auf mehrere Jahre verteilt. 

1 Vgl. z. B. YNTEMA: A Mathematical Reformulation of the General Theory of International 
Trade. Chapt.5 S.61ff. Chicago 1932. ROLAND Wn.SON: Capital Imports and the Terms of 
Trade. Melbourne 1931. (London: Macmillan.) 

2 PIGOU hat sich nun ebenfalls zur Auffassung bekannt, daB das moglich ist. "Reparations. 
and the Ratio of International Interchange". E. J. Vol. 42. Dez. 1932. 
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Wenn man jedoch davon spricht, dall die Transferierung in einem bestimmten 
Zeitraum nur infolge der gleichzeitigen Kapitaleinfuhr moglich war, denkt man nicht 
so sehr an eine Kreditaufnahme seitens des Schuldners selbst, sondern an indirekte 
Wirkungen jener Zahlungen, wodurch andere Wirtschaftssubjekte veranlallt werden, 
Kapital in irgendeiner Form einzufiihren. 

Wenn mit den einseitigen Zahlungen an das Ausland begonnen, die Summen 
aufgebracht und die zur Bewerkstelligung der Transferierung erforderliche restrik
tive Kreditpolitik in Szene gesetzt wird l , kommt es zu einer relativen (im Vergleich 
mit dem Ausland) Verknappung der Geld- und Kapitalmarkte und zu einem Zins
gefalle. Auf diese Weise wird, wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, kurz
fristiges Kapital angezogen, bzw., wenn es sich urn ein kapitalexportierendes Land 
handelt, weniger Kapital exportiert. Wenn, wie im FaIle Deutschlands, die Zah
lungen so groll sind, daB sie die inlandische Kapitalbildung beeintrachtigen und 
nicht nur den Geldmarkt fiir kurzfristigen Kredit, sondern auch den langfristigen 
Kapitalmarkt beeinflussen, kommt es auch zu verstarkten Einfuhren langfristigen 
Kapitals in Form von Obligationenanleihen, Aktienverkaufen an das Ausland, 
Aktienbegebung im Ausland usw.2 • 

Die franzosische Kriegsentschadigung an Deutschland im Jahre 1871 wurde zum 
grollten Teil durch den Verkauf von Wertpapieren aus franzosischem Besitz an das 
Ausland bezahlt. DaB die deutschen Reparationszahlungen bis in das Jahr 1929 
hinein von groBer Kapitaleinfuhr nach Deutschland begleitet waren, ist allgemein 
bekannt. Es ist jedoch klar, daB dadurch das Transferproblem nicht gelost, son
dern die Losung nur hinausgeschoben wird. Wenn eine Losung spater erfolgt, so 
geschieht sie nach den in den friiheren Ausfiihrungen entwickelten Prinzipien. 
Allerdings kann die Aufschiebung der volkswirtschaftlichen Zahlungen zu ihrer 
definitiven Beseitigung fiihren, wenn jene sekundaren Schuldverpflichtungen 
("Transferkredite") durch den Bankerott der Schuldner aus der Welt geschafft 
werden. Keineswegs miissen jedoch die dadurch geschadigten Glaubiger (z. B. die 
amerikanischen Besitzer deutscher Wertpapiere) jenem Land angehoren, das die 
einseitigen Zahlungen empfangen hat (z. B. Frankreich). 

Man mull sich jedoch bei Anwendung dieser Satze sehr davor hiiten, einem post 
hoc ergo propter hoc zum Opfer zu fallen, das nahezu die gesamte Diskussion dieser 
~'rage im FaIle der deutschen Reparationen verdorben hat. Wenn man namlich 
feststeIlt, daB Deutschland in den Jahren 1924 bis 1929 so und so viele Milliarden 
Reichsmark Kredite im Ausland aufgenommen hat, darf man daraus nicht schlieBen, 
dall dieser gesamte Betrag auf die Auswirkung der Reparationszahlungen zuriick
zufiihren ist. Deutschland hiitte auf aIle FaIle Kapital eingefiihrt, auch wenn ihm 
keine Tributleistungen auferlegt worden waren. Seine Wirtschaft war durch die 
Zerstorungen des Krieges und der Inflation geschwacht und ausgeblutet; anderer
seits waren die Grundlagen fUr einen raschen Wiederaufstieg vorhanden, die Arbeits
kraft und der Unternehmungsgeist batten kaum gelitten, und das Vertrauen der 
au sian disch en Kreditgeber in die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands war uner
schiittert. Es bestanden also sehr giinstige Vorbedingungen fiir eine Kapitaleinfuhr 
im groBten Stil. 

Es kann daher nur ein Teil der tatsachlich erfolgten Kapitaleinfuhr auf den Ein
flull der Reparationen zuriickgefiihrt werden. Die entscheidende Frage ist, wie groB 
man diesen Teil anzunehmen hat. Diese Frage laBt sich allerdings nicht mit Sicher
beit beantworten. Es bangt das von vielen Umstanden ab: Von der Art und 'Weise, 

1 Die Kreditpolitik braucht nur relativ zu den anderen Landem restriktiv zu sein. In einer 
Aufschwungsperiode muG sie nur "weniger expansiv" sein als die der anderen Lander. (Vgl. den 
folgenden Paragraphen.) 

2 Das wurde besonders von A. H. HANSEN in seinem Buch "Stabilisation in an Unbalanced 
World", New York 1932, betont. 

5* 
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in der in Deutschland die Reparationsbetrage aufgebracht werden, ob durch Ab
gaben, die den Verbrauch treffen, oder durch Steuern, die mehr auf Kosten der 
Kapitalbildung gehen. Das Bestehen und die GroBe eines eventuellen Transfer
verlustes im friiher erlauterten Sinne und die Reaktion der Kreditpolitik auf die 
Zahlungen - aIle diese und viele andere Umstande spielen mit. 

AlIgemein laBt sich folgendes sagen: Wenn wir annehmen, daB die Reparations
zahlungen im Betrage von 2 Milliarden im Jahr zur Folge hatten, daB die ein
gefiihrte Kapitalmenge urn eine Milliarde pro Jahr iiber jenen Betrag stieg, der auch 
sonst eingefiihrt worden ware, so konnen wir schlieBen, daBI eine Milliarde jener 
Reparationszahlungen aus dem Giiterfond des zahlenden Landes stammte und 
effektiv transferiert worden ist, wahrend der Transfer der anderen Halfte auf
geschoben wurde. Die tatsachliche Transferierung der eincn Halfte hat sich auch 
auf die Handelsbilanz ausgewirkt, allerdings nicht in Form eines Ausfuhriiber
schusses, sondern nur in Form einer Verringerung des Einfuhriiberschusses, der ohne 
die Reparationszahlungen urn eine Milliarde groBer gewesen ware. Mit anderen 
Worten: insofern die Kapitaleinfuhr auf aIle Falle erfolgt ware, sind die sie be
gleitenden einseitigen Zahlungen aus dem Giiterfond der betreffenden Wirtschaft 
geleistet worden, unbeschadet der Tatsache, daB dieser Giiterfond infolge jener Kapi
taleinfuhren groBer war, als er ohne sie gewesen ware. 

Daraus folgt die wichtige FeststelIung: Auch vom Standpunkt der hier vertre
tenen Ansicht, daB nur ein Teil der tatsachlich erfolgten Kapitaleinfuhr eine Folge 
der Reparationszahlungen ist und daher die Behauptung, daB die Transferierung 
in Wahrheit noch gar nicht, erfolgt sei, zum Teile unzutreffend ist - auch von dieser 
unserer Ansicht aus kann und-muB man zugeben, daB in einem anderen Sinne die 
Reparationszahlungen ohne jene Kapitaleinfuhren nach Deutschland nicht moglich 
gewesen waren. In dem Sinne namlich, daB nur mit Rilfe dieser Kapitalzufuhren 
Deutschlands Wirtschaft und das deutsche Volkseinkommen so rasch auf jene 
Rohe gebracht werden konnte, die die (teilweise) Aufbringung so gewaltiger Summen 
iiberhaupt erst ermoglichte2 • 

§ 5. Die Grenzen des Transfers. 

Keine noch so eingehende Beschreibung des Vbertragungsmechanismus kann 
jedoch zu einem schliissigen Urteil iiber die Transfermoglichkeit in einem konkreten 
FaIle fiihren. Abgesehen davon, daB von der Aufbringung nicht die Rede war, ist 
das deshalb nicht moglich, weil ja eine solche Beschreibung immer nur sagen kann, 
welche Preisbewegungen notwendig waren, urn die Transferierung zu vollziehen. 
Ob diese Preisbewegungen im konkreten FaIle tragbar sind, hangt von allen mog
lichen Umstanden ab, iiber die in diesem Paragraphen einiges gesagt werden solI. 
Die Aufbringung, die nicht zu unserem Thema gehort, muB dabei als moglich und 
vollzogen vorausgesetzt werden. Eine Vorbedingung fiir die trbertragung ist natiir
lich eine gewisse Anpassungsfahigkeit der Wirtschaft. Die Preise der Produktions
mittel, also in erster Linie die Lohne, diirfen nicht absolut starr sein. 

Die Kreditpolitik der beteiligten Staaten kann die erforderlichen Verschiebungen 
in entscheidender Weise beeinflussen. 1m zahlenden Lande muB, wie wir gesehen 
haben, eine restriktive Politik gemacht werden. Wollte die Notenbank sich dieser 
Forderung widersetzen, so wiirde sie iiber kurz oder lang ihrer Reserven so weit 
entblOBt werden, daB sie sich schlieBlich gezwungen sehen wiirde, die unvermeid
lichen Schritte zu unternehmen. 

Praktisch bedeutsamer, weil nicht mit derselben Zwangslaufigkeit zu erwarten, 
sind die von der Notenbank des empfangenden Landes zur Erleichterung des Trans-

1 Abgesehen von eventuellen Transferverlusten. 
2 Dies wird besonders von J. H. WILLIAMS (Havard-Universitat) betont. 
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fers zu ergreifenden MaBnahmen: Wenn sie die Spielregeln der Goldwahrung nicht 
verletzt, das heiBt, wenn sie das tut, was bei reiner Goldumlaufswahrung automa
tisch geschahe, muB sie mindestens die iibertragene Summe tatsachlich in den Ver
kehr bringen. Sie muB also ihren Umlauf mindestens Uill den vollen Betrag des 
zugeflossenen Goldes vermehren. Sollte der Geldumlauf im empfangenden Land 
nicht um diesen Betrag vermehrt werden, dann ist der eine Teil des Transfermecha
nismus, die Erhohung der Einkommen und Preise im empfangenden Lande, auBer 
Wirksamkeit gesetzt, und die Last der Anpassung muB nun vollstandig yom zahlen
den Lande getragen werden; Preise und Lohne miissen hier urn so starker fallen, urn 
das notwendige Preisgefalle herzustellen. Die Aussicht fiir ein klagloses Funktio
nieren des Mechanismus wird dadurch offenbar nicht verbessertl. 

Um die praktische Bedeutsamkeit dieses Umstandes abzuschatzen, muB man 
jedoch zwei Dinge festhalten. I) Das bestehende Deckungsverhaltnis bei der Bank 
des empfangenden Landes verbessert sich schon dann, wenn die Bank ihren Geld
umlauf nur um ebensoviel vermehrt, als ihr Gold oder Devisen zuflieBen; daher 
ist eher zu erwarten, daB sie diese 1vlindestforderung einhalten wird. Wenn sie auf 
eine Verbesserung des Deckungsverhaltnisses verzichtet, also die Reserven im Ver
haltnis zur Zirkulation unverandert liiBt, miiBte der Umlauf urn mehr als die iiber
tragene Summe steigen. Dasselbe gilt mutatis mutandis fiir die Restriktion im 
zahlenden Lande. 2) Es ist auch zu bedenken, daB es sich nur um die Erzeugung des 
einmaligen PreisgefaIles handelt, das spater, wenn der VbertragungsprozeB einmal 
im Gange ist, sogar zurn Teil wieder verschwinden kann, und nicht etwa ein dauern
der, sich mit jeder weiteren Jahreszahlung erneuernder Druck auf den Umlauf des 
zahlenden Landes erforderlich ist. 

Ob das richtige, die Transferierung erleichternde Verhalten der Notenbanken 
zu erwarten ist, hangt natiirlich auch stark von der Phase des Konjunkturzyklus ab, 
in dem sich die beteiligten Lander gerade befinden. 1m Aufschwung, wenn iiberaIl 
eine Kreditexpansion im Gange ist, werden sich die notwendigen Verschiebungen 
vielleichter ergeben; es geniigt dann eine Beschleunigung der Expansion im empfan
genden und eine Bremsung im zahlenden Lande. In der Depression hingegen ergibt 
sich im zahlenden Lande eine Verscharfung der in der Regel in diesem Stadium 
des Konjunkturzyklus im Gang befindlichen Deflation, und eine Unterstiitzung 
durch die Bankpolitik des empfangenden Landes ist kaum zu erwarten. 

Ein sehr wichtiger Umstand, der die Dbertragung bedeutend erschweren muB, ist 
das Bestehen und besonders die Einfiihrung neuer Handelshemmnisse. Gehen wir 
von einem bestimmten ZoIlniveau der beteiligten Staaten aus und nehmen wir an, 
daB trotz der ZoIle ein lebhafter Warenaustausch im Gange ist. Wenn nun einseitige 
Wertiibertragungen vorgenommen werden sollen, ist zu erwarten, daB die Zoll
schranken ohne weiteres iibersprungen werden; denn trotz der Zolle befinden sich 
doch immer die Preise vieler Waren nahe dem Exportpunkt und die Preise vieler 
anderer erheben sich nur wenig iiber den Importpunkt; es bedarf daher trotz des 
Bestehens von Zollen nur eines kleinen AnstoBes, urn die Ausfuhr zu vermehren 
und die Einfuhr zu verringern. Es sind daher einmal bestehende Zolle kaum ein 
emstliches Hindernis fiir den Transfer, sofem er sich iiberhaupt in moglichen Grenzen 
halt2• Wenn die ZoIle jedoch fortwahrend erhoht werden, so wie es ja in Europa in 

1 Ein groBer Teil der Transferkritik stiitzt sich auf die Behauptung, daB heute eine solche 
automatische Umlaufsausweitung nicht zu erwarten sei. Man weist insbesondere auf die Politik 
der Vereinigten Staaten und der Bank von Frankreich hin, die es vorgezogen haben, groBe Gold· 
reserven anzusammeln, statt den TransfermechanismuB spielen zu lassen. Vgl. dazu besonders 
KEYNES: A Treatise on Money, Kap. 21 und den bekannten von KEYNES beeinfluBten Bericht 
des Macmillan-Komites. Committee on Finance and Industry (Cmd. 3879 London, Government 
Printing Office 1931, besonders § 185 S.83). 

2 Insofern haben Zolle immer eine nachteilige Wirkung, als sie das Sozialprodukt vermindern 
und dadurch die A ufbringung erschweren. 
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den letzten Jahren der Fall war, so kann man zwar argumentieren, wie es MACHLUP 

getan hat!, daB dann eben die Preise im zahlenden Lande immer wieder sinken 
miissen, urn den hoheren Zoll zu iiberspringen. Man kann auch darauf hinweisen, 
was besonders fuWTREY betont hat, daB auch bei prohibitiven Zollen immer noch 
die Moglichkeit bestehe, die Einfuhr einzuschranken. Es ist jedoch kIar, daB das 
seine Grenzen hat und dann jede Zollerhohung tief in das Fleisch des Schuldner
landes einschneidet. Wenn gar diejenigen Lander, die auf solchen Zahlungen be
stehen, mit allen Mitteln bestrebt sind, die Einfuhr zu beschranken, "urn ihre Wirt
schaft vor der Auslandskonkurrenz zu schiitzen", und urn ihre "Handelsbilanz zu 
verbessern", so ist das ein okonomisch unsinniges Beginnen, eine geradezu sadistische 
Politik. Es spielt dabei gar keine Rolle, ob die Einfuhrbeschrankungen sich gegen 
aIle Lander richten, oder vielleicht jenes Land, das die einseitigen Zahlungen zu 
leisten hat, besser behandelt wird; denn infolge der engen wechselseitigen Wirt
schaftsbeziehungen aller Lander wird die Abstattung von Zahlungen in Wal'enform 
sehr oft nicht direkt, sondern indirekt im Dreieckshandel erfolgen: Europa z. B. 
zahlt seine Schulden an die Vereinigten Staaten, indem es nach Siidamerika In
dustrieprodukte liefert, und Siidamerika Rohstoffe und Kolonialwaren, fUr die in 
den Vereinigten Staaten keine oder nur niedrige Zolle bestehen, nach Nordamerika 
schickt. Der bekannte amerikanische NationalOkonom B. M. ANDERSON hat die 
zwiespaltige Politlk der Vereinigten Staaten - dasselbe gilt in verstarktem MaBe 
fUr gewisse europaische Lander -, die zu gleicher Zeit versuchen, die Schulden ein
zutreiben und die Einfuhr zu vel'hindern, folgendermaBen treffend charakterisiert: 
"Die Schulden del' iibl'igen Welt an uns sind einer Schlinge urn den Hals unserer 
Schuldner zu vergleichen, mittels del'er wir sie an uns heranziehen. Unsere Handels
beschrankungen sind Gabeln, die wir gegen ihl'en Korper stemmen, urn sie von uns 
fernzuhalten. Diese Lage kann offenbar mit sehr schmerzhaften Zerrungen fiir den 
auswal'tigen Schuldner vel'bunden sein 2 ." 

§ 6. Der Mechanismus in Krisenzeiten. 

Es muB nun die Frage aufgeworfen werden, die sieh gewif3 mancher Leser sehon 
gestellt hat, was von unserem Mechanismus in Zeiten akuter Kreditkrisen, wie sie 
iiber Deutschland, England, Osterreich und viele andere Lander im Jahre 1931 
hereingebrochen sind, iibrigbleibt. Es wurde schon hervorgehoben, daB ein Teil des 
Mechanismus in solchen "abnormen" Zeiten einfach auBer Wirksamkeit gesetzt 
wird, namlich der internationale Kreditverkehr und die Regulierung des kurz
fristigen Kapitalstromes durch die Diskontpolitik. Wenn eine Panik die Glaubiger 
eines Landes ergreift, und sie dem Rufe folgen "Rette sich, wer kann", weil sie an der 
Wertbestandigkeit der Wahrung und der Zahlungsfahigkeit des Schuldnerlandes 
zweifeln, kann natiirlich keine noch so starke DiskonterhOhung Kapital "anlocken". 
Wir miissen aber fragen, bricht nicht viel mehr zusammen~ Solche Krisen greifen 
in der Regel auch auf die Wahrung iiber3. Die Abziehung der Kredite bringt ge
waltige Anforderungen an die Notenbank mit sich, da die Privatbanken, denen die 
auslandischen Kredite entzogen werden, bei der Notenbank Riickhalt suchen, 
den auslandischen Kredit durch Notenbankkredit (Wechseleskompte) ersetzen; der 
Barschatz schmilzt zusammen, der Bank fallt es schwer, die Paritat aufrechtzuel'
halten, man laBt sich dazu hinreiBen, den Zahlungsverkehr mit dem Ausland weit-

1 "Wiihrung und Auslandsverschuldung" in den Mitteilungen des Verbandes der osterr. 
Banken und Bankiers Jg. 10 Nr. 7/8 S. 194£f. Wien 1928. 

2 "The Chase Economic Bulletin" herausgegeben von der Chase National Bank, New York, 
14. Miirz 1930. V gl. dazu auch besonders A. H. HANSEN: Economic Stabilisation in an Unbalances 
\Vorld Kap.5, "The Tariff, Capital Movements and the Maldistribution of Gold" (New York 
1932). 

3 Vgl. SPIETHOFF: Art. "Krisen" im H. d. St. 4. Aufl. 
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gehenden Beschrankungen zu unterwerfen, und trotz alledem ist es letzten Endes 
vielleicht nicht moglich, den Kurs der Wahrung zu halten. Wie ist das mit unserer 
Theorie zu vereinbaren1 1st es in solchen Fallen nicht doch die Zahlungsbilanz, die 
infolge der Kreditentziehungen oder des plOtzlichen Versiegens des Kapitalzustromes 
aus dem Gleichgewicht gebracht wurde, und nicht die Kaufkraftparitat, die den 
Kurs der Wahrung bestimmt1 Eine etwas eingehendere Untersuchung zeigt jedoch, 
daB diese Erscheinungen keineswegs im Widerspruch mit unserer Theorie stehen. 
1m Gegenteil, erst mit ihrer Hilfe kann es gelingen, das Wesen dieser Vorgange voll 
zu erfassen. 

Die tieferen Ursachen solcher Finanzkrisen, die teils im regularen Konjunktur
zyklus und teils in besonderen Umstanden (z. B. Kriegsausbruch 1914) zu finden 
sind, brauchen wir an dieser Stelle nicht naher zu untersuchen. Der unmittelbare 
AnstoB ist meistens der, daB der Kreditstrom, der sich iiber eine Wirtschaft ergossen 
hat, plOtzlich versiegt. Es kann sich dabei um eine internationale Kreditbewegung 
handeln, wenn die kreditgebenden Banken sich in einem anderen Lande befinden 
als die Kreditnehmer (z. B. das Aufhoren des amerikanischen Kapitalexportes nach 
dem Zusammenbruch der Hochkonjunktur im Jahre 1929), oder um das Aufhoren 
der Kreditschopfung (Kreditexpansion) im Innern eines Landes. Der internationale 
Aspekt ist an und fUr sich nicht wesentlich. In beiden Fallen geraten zahlreiche 
Wirtschaftssubjekte, die direkt oder indirekt auf den Kapitalzustrom angewiesen 
waren, in Bedrangnis. Wenn es sich um den Umschwung in einem regularen Kon
junkturzyklus handelt, leiden in erster Linie die Kapitalgiiterindustrien, in deren 
Produktion sich die durch die Kreditexpansion entfachte Investitionstatigkeit in 
der Aufschwungsperiode niederschlug. Der Druck setzt sich auf die Banken der be
treffenden Industrien fort, die ihrerseits wieder bei der Notenbank durch ver
starkte Diskontierungen Riickhalt suchen. Wenn erst einmal einige Zusammen
briiche erfolgt sind, kann es leicht zu einer allgemeinen Vertrauenskrise und Kredit
krise kommen, die sich in erster Linie gegen die Banken richtet. Niemand weiB, wie
viel Zusammenbriiche noch bevorstehen, jeder sucht daher sein Geld in Sicherheit 
zu bringen. Kommt es zu Runs und Kreditentziehungen im groBen Stil, so wird 
jede an und fur sich noch so gute Bank gezwungen, ihre Schalter zu schlieBen. Jedes 
Kreditsystem ruht auf der Voraussetzung eines gewissen Minimums von Vertrauen, 
und keine Bank ist imstande, aIle ihre f1illigen Verbindlichkeiten aut einmal in Bar
geld zu erfiillen. 

In solchen Fallen pflegt die Notenbank einzuspringen, wenn eine Selbst
hilfe der Privatbanken, etwa durch Bildung eines Garantiesyndikates, nicht mehr 
den gewunschten Effekt hat. Die Geschichte der Finanzkrisen kennt Hunderte 
solcher Beispiele und wenn es sich wirklich nur um eine momentane Notlage han
delt (Illiquiditat infolge von plOtzlichen Geldabhebungen im Gefolge einer Panik), 
ist das Eingreifen der N otenbank zweifellos gerechtfertigt und geeignet, das Vertrauen 
wiederherzustellen. 

Wenn nun die Kreditentziehungen aus dem Auslande erfolgen1 und vielleicht 
noch eine Kapitalflucht des inlandischen Publikums hinzukommt, etwa in der Form 
einer Ubertragung von Guthaben bei inlandischen Banken an auslandische Banken 2, 

so kann die Notenbank, wenn es ihr nicht gelingt, einen ausreichenden Stutzungs
kredit im Ausland aufzunehmen (wie es die Deutsche Reichsbank und die Bank von 
England im Jahre 1931 versucht haben), nur auf Kosten ihres Barschatzes ein
greifen. Da ein Sinken des Deckungsverhaltnisses das MiBtrauen nur nahrt und die 
Kreditentziehungen beschleunigt, sind ihr hierbei enge Grenzen gezogen. 

1 Vgl. zum folgenden besonders MACHLUP: Theorie der Kapitalflucht. W. A. Bd. 36 (1932) 
Heft 2 S. 512ff. 

2 Die Wirkung ist jedoch dieselbe, wenn inlandische Guthaben realisiert und damit aus
landisches Geld am Devisenmarkt gekauft wird. 
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Die Leitung der Notenbank steht dann vor der Alternative, entweder die Hilfe 
fiir die bedrangten Banken einznstellen oder durch weitere Anspannung ihres 
Kredites die Wahrung zu gefahrden. Diese Situation wirft eine Reihe von auBer
ordentlich schwerwiegenden Fragen auf, die wir hier nicht im einzeInen erortern 
konnen. Z. B. ob nicht durch ein riicksichtsloses Ergreifen der ersten Alternative 
die auslandischen Glaubiger geradezu gezwungen wiirden, ihren Schuldnern ent
gegenzukommen und die Kreditentziehungen einzustellen um die mit einem Ban
krott verbundenen Verluste zu vermeiden. Wird das MiBtrauen gegen die Wahrung 
nicht erst dadurch geweckt und genahrt, daB die Notenbank zu liberal Kredit ge
wahrt~ Oder schon dadurch, daB man aus der Einstellung der leitenden Personen 
schlieBt und aus Erfahrung weiB, daB dazu eine starke Moglichkeit besteht~ Wie 
immer man sich zu diesen Fragen stellen mag - und es solI nicht geleugnet werden, 
daB sich unter Umstanden auch fiir die zweite Alternative gute Griinde anfiihren 
lassen -, so viel steht fest, daB in dieser Situation nichts liegt, was unserer Theorie 
vern Goldwahrungsmechanismus im internationalen Verkehr widerspricht. Ein Funk
tionieren eines Wahrungssystems kann man natiirlich nur dann erwarten, wenn seine 
Regeln eingehalten werden. Diese RegeIn verlangen in unserem FaIle Verweigerung 
der Kredithilfe, weil sie mit einer Erweiterung der Zirkulation verbunden ist. Wenn 
die Notenbank sich an diese Regel halt, kann aus einer solchen Lage sich keine Ge
fahr fiir die Wahrung ergeben. Es ist nahezu undenkbar, daB 20 bis 30% des Noten
umlaufes auf einmal zur Einlosung in Gold zwecks Riickzahlung auslandischer 
Kredite prasentiert werden. Das wiirde eine ungeheure Deflation bedeuten, die 
Preise miiBten rapid fallen; aber bevor es so weit kame, wiirden durch den Bankrott 
der inlandischen Schuldner, insbesondere der Banken, die Schulden an das Ausland 
aus der Welt geschafft und die Auslandszahlungen zum Stillstand kommen. 

Bei einer Golddeckung des Notenumlaufes von 40 bis 50% konnte nur dann 
eine Gefahr fiir die Wahrung entstehen, wenn die inlandische BevOlkerung beginnt, 
sich vom inlii.ndischen Geld abzuwenden und auslandisches Geld als Zahlungsmittel 
zu verwenden. Dann hatten wir den im vorigen Kapitel (siehe S. 51) besprochenen 
Fall einer plOtzlichen Schrumpfung des "WahrungsgefaBes" vor uns l . So weit 
kann es aber schwerlich kommen, da ein Grund fiir ein MiBtrauen in die Wahrung 
nicht besteht, wenn die Notenbank sich zu keinen gefahrlichen Experimenten ver
leiten laBt. Die Erfahrung lehrt, daB eine solche Panikstimmung nur in einer durch 
wiederholte In£lationen miBhandelten und gewitzigten Bevolkerung entsteht. 
Wenn ein Run sich nicht gegen die Wahrung, sondern gegen die Banken richtet, 
wenn also die Bevolkerung nicht inlandisches Geld in auslandisches Geld, sondern 
Bankguthaben in Bargeld verwandeln will2, kann es zwar zu Bankenzusammen
briichen, aber nicht zu einer Gefahrdung der Wahrung kommen. 

Diese Erorterungen sollen keineswegs den furchtbaren Ernst eines solchen Vor
ganges wegdisputieren; es solI auch nicht bestritten werden, daB unter Umstan
den die zeitweise Aufhebung der GoldeinlOsungspflicht als das kleinere nbel er
scheinen mags. Es sollte nur gezeigt werden, daB man nicht von einem Ver
sagen des Goldwahrungsmechanismus sprechen sollte, und daB die in den vorigen 
KapiteIn entwickelte Theorie auch solche auBergewohnliche FaIle befriedigend 
aufklart. 

1 Eine andere theoretische Moglichkeit bestiinde in einem katastrophalen Riickgang des Pro
duktionsvolumens. 

2 Dies ereignete sich im Jahre 1931 und 1933 im groBen StH in den Vereinigten Staaten, 
wo infolge der groBen Zersplitterung des Bankwesens, die wieder auf das Filialverbot zUrUck
zufiihren ist, es zu Tausenden von Bankzusammenbriichen kam. 

a Eine solche Politik kann sich natiirlich ein Land wie England, dessen Bevolkerung keine 
Inflationserfahrungen besitzt und sich iiberhaupt durch Ruhe und Vertrauen in seine Wahrung 
auszeichnet, eher erlauben. In Deutschland, Osterreich und ahnlichen inflationserfahrenen 
Landern muB ein Abgleiten der Wahrung von der Paritiit viel ernstere Folgen haben. 
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§ 7. Grundprobleme der Devisenbewirtschaftungl. 
Die Darstellung des monetiren AuBenhandelmechanismus ware unvollstandig, wenn nicht 

kurz auf die Versuche eingegangen wiirde, das freie Spiel der wirtschaftlichen Krafte am Devisen
markt auszuscha.lten und an Stelle des Geld- und Wechselkursmechanismus, wie wir ihn in den 
vorhergehend.en Kapite1n kennengelernt haben, eine staatliche Regelung zu setzen. Es ist nicht 
mOglich, hier eine detaillierte Darstellung der ungemein vielfii.ltigen Formen und Einrichtungen 
der Devisenbewirtschaftung in verschiedenen Landern zu geben. lch muD mich darauf be
schrinken, die Grundprinzipien zu entwickeln, auf Grund derer der okonomische Sinn, bzw. die 
Unsinnigkeit der konkreten Bestimmungen verhii.ltnismaBig leicht zu durchschauen sind. Man 
kann mch dabei kurz fassen, weil es sich nur um eine Anwendung der bisherigen Ergebnisse 
handelt. Es ist nii.mlich keineswegs so, daB durch die Devisenzwangswirtschaft der Markt
mechanismus vollstii.ndig auBer Kraft gesetzt wird2 und man sich unter der Herrschaft eines 
solchen Systems das Studium der Marktgesetze ersparen konnte. 1m Gegenteil: Nur dann kann 
man die Wirkungen der ZwangsmaBnahmen auf diesem Gebiet verstehen und ihre Erfolgs
aussichten beurteilen, wenn man sie teils als Modifikation der bei der Anwendung der Theorie 
zugrunde zu legenden Daten, teils als SWrungen des wirtschaftlichen Raderwerkes auffaBt. 
Die Situation liegt hier genau so wie bei den Preistaxen und ahnlichen Eingriffen in den 
Marktmechanismus. 

Das Zie1 tier Devise:nhewirtsekaft'Ung besteht entweder darin, einen Kurs der auslandischen 
Zahlungsmittel festzuhalten, der niedriger ist, als derjenige, der sich am freien Markt heraus
bilden wiirde, oder den Kurs unter Vermeidung von Goldverlusten und Bankzusammenbriichen, 
die sonst eintreten wiirden, zu erhalten. Was sonst an Zielen angegeben wird, ordnet sich teils 
als Folge oder Begleiterscheinung jenem obersten Ziel unter (Sicherstellung der Devisenversor
gung fiir bestimmte als dringlich angesehene Zwecke, Verhinderung einer Steigerung der Preise der 
Einfuhrwaren usw.), teils gehoren sie auf ein anderes Blatt und werden an spaterer Stelle er
wahnt (protektionistische Nebenwirkungen, die aber sehr haufig zum uneingestandenen Haupt
zweck sich entwickeln)3. Besonders zu betonen ist die Bankensch'Utzt'Unktion der Devisenbewirt
sQhaftung in vielen Landern. Es sollen namlich durch die Devisenzwangsbewirtschaftung jene 
Abhebungen bei den Banken verhindert werden, die nur zu dem Zwecke vorgenommen werden, 
um das abgehobene Geld in auslandische Zahlungsmittel zu verwandeln. 

Die Mittel, derer man sich zur Erreichung des Zieles der Manipulierung der Wechselkurse 
und der Vermeidung von Goldabfliissen bedient, sind: 1) Beeinflussung des Angebotes von, 
2) Beeinflussung der Nachfrage nach auslandischen Zahlungsmitteln. 3) Fast nie geht es dabei 
ohne eine zwangsweise ZentraIisierung des Zahlungsverkehres mit dem Ausland (in Deutschland 
bei der Reichsbank) und ohne Statuierung einer obligatorischen Genehmigungspflicht dieser 
Zentralstelle fiir alle oder bestimmte Arten von Transaktionen ab'. 

Die Beeintl'U88'Ung de8 Angebote8 erfolgt auf eine der folgenden Arten: a) Interventions
verkaufe von Devisen aus einem Wahrungsfond; diese Methode kann man noch kaum als De
visenbewirtschaftung ansprechen, denn es geschieht nichts anderes, als was die Notenbank 
bei einem ordnungsgemaBen Funktionieren des Geld-Wechselkursmechanismus bei Gold
wahrung tut. b) Ablieferungspflicht fiir alle laufenden Eingange aus dem Ausland. Der 
Exporteur von Waren und Leistungen und der Empfanger von Zins- und Amortisationszahlun
gen wird daran gehindert, seine Eingange im Ausland als Kredit stehen zu lassen, sondern 
gezwungen die einflieBenden Betrage zum Zwangskurs abzuliefern. c) Ablieferungspflicht von 

1 Die Literatur iiber den Gegenstand ist sparlich, und in Zeitschriften, insbesondere Wochen
blattern, verstreut. An einer befriedigenden zusammenfassenden Darstellung fehlt es vollkommen. 
VgI. besonders F. MACHLUl': Die Theorie der Kapitalflucht. Weltwirtsch. Arch. Bd.36 Heft 2 
S.512ff., den Artikel "Devisenbewirtschaftung" im Handworterbuch des Bankwesens. Berlin: 
Julius Springer 1933 und die dort angefiihrte Literatur. Ferner CR. R. WHITTLESEY: Exchange 
Control [A. E. R. Bd.22 (1932) S.585-604]. ANT. BASCH: Probleme der Devisenkontrolle. 
Mitteilungen des Verbandes osterr. Banken und Bankiers, 14. Jg. Nr. 9/10. Wien. Oktober 1932. 
HERBERT GROSS: Zielsetzung der Devisenzwangswirtschaft in Deutschland und im Ausland. 
Bank. Archiv. 15. Februar 1933. DERSELBE: Ausgangspunkte, Formen und Wirkungen der De
visenzwangswirtschaft. A. f. Sw. Bd.69 S.49ff. April 1933. Eine graB angelegte Sammlung 
der Vorschriften aller Lander veroffentlicht fortlaufend die B. 1. Z. (Bank fiir internationale 
Zahlungen) Basel. Ferner vgl.: "Das Devisenrecht der Welt" herausgegeb. von der Korrespon
denz "Industrie und Handel". Berlin: Eildienst-Verlag. 

Eine juristische Darstellung des deutschen und auslandischen Devisenrechtes findet sich 
bei F. KOPPE und B. Buu: Das gesamte Devisenrecht. Berlin 1932. 

2 Ebensowenig, wie durch staatliche Preisfixierungen die Preisgesetze auBer Kraft gesetzt 
werden. 

3 VgI. Kap. 20, § 6 S.260. 
~ Vgl. das oben (Kap. 5, § 3 S. 21) iiber das sogenannte "bullionistische System" im 15. Jahr

hundert Gesagte. 
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bestehenden Auslandsguthaben usw. d) Konskription und zwangsweiser Verkauf von aus
landischen Wertpapieren und anderen Vermogenswerten. 

Die Nackfrage naclI, Devi8en suoht man daduroh zu beschranken, daB man nur bestimmte 
Zahlungen an das Ausland zulaBt: Zahlungen fiir Warenimporte haben den Vorrang vor Zahlun
gen im Kapitalverkehr, Zinsenzahlungen vor Kapitalriiokzahlungen. Man unterscheidet zwisohen 
"notwendigem" und "iiberfiiissigem" Import, verbietet oder erschwert Auslandsreisen und ge
stattet nur die Mitnahme einer bestimmten Summe duroh die Ausreisenden, erlaBt Transfer
moratorien, d. h. verbietet den inlandisohen Sohuldnern, die Sohuldsummen an ihre Glaubiger 
ins Ausland zu iibertragen; allgemeine Zahlungsmoratorien, d. h. fakultative oder obligatorische 
Erstreokung fii.lliger Verbindliohkeiten, vervollstandigen das Bild. Dasselbe wie duroh ein Trans
fermoratorium, nur auf dem Wege vertraglicher Vereinbarung erreicht man duroh Stillha1te
abkommenl, wie sie zwischen Deutsohland und seinen Glaubigern im Jahre 1931 und 1932 ab
geschlossen wurden. In diesen Vertragen verpflichteten sich Deutschlands Glaubiger, ihre kurz
fristigen Forderungen stehen zu lassen, bzw. nur einen vereinbarten Prozentsatz davon zu kiindi
gen und abzuziehen. 

Bei der Beurteilung der Folgen und der Erfolgsaussichten der Devisenbewirtschaftung 
miissen zwei sehr verschiedene Typen unterschieden werden: 1) Die Schwache der Wahrung, 
der AbfluB des Goldes, die "Krise der Zahlungsbilanz" kann darauf zurUckzufiihren sein, daB 
eine Terulenz zur Kapitalfluiht oorkanden ist, daB auslandische Kredite gekiindigt und zuriiok
gezogen werden und auoh inlandische Kapitalisten bestrebt sind, ihr Kapital ins Ausland zu 
bringen. Die Kapitalflucht ist "risikobedingt" und nicht "ertragsorientiert". Daduroh unter
scheidet sie sioh yom gewohnlichen Kapitalexport2. Das Kapital flieBt sozusagen stromaufwarts, 
das ist nicht Landern mit hohem ZinsfuB zu, sondern flieht in diejenigen Lander, die die groBte 
Sicherheit zu bieten soheinen; das sind eben meistens die Lander mit niedrigem ZinsfuB. 

Diese SWrung der Kapitalsbilanz kann vOriibergehend sein, einer momentanen Panik ent
springen, die bald vOriibergeht. (Beispiel: Die Krise des amerikanisohen Dollars im Februar
Marz 1933_) Sie kann aber auoh langere Zeit andauern. (Beispiel: Die Lage Deutsohlands yom 
Herbst 1930 angefangen.) 

2) Die Schwache der Wahrung und der AbfluB des Goldes kann aber auoh nooh einen ande
ren, viel ernsteren Grund haben: Namlioh eine beim bestehenden Weohselkurs ohronisohe Passivi
tat der Zahlungsbilanz in laufender Reohnung (Vberwiegen der Importe iiber die Exporte, beide 
GroBen inkl. Leistungen, Zinszahlungen, normale Kapitalriiokzahlungen und normalen, das ist 
ertragsorientierten Kapitalverkehr). Wir wissen, daB ein solcher Zustand auf eine Vberhohung 
des Preis- und Einkommenniveaus gegeniiber dem Auslande zuriiokgefiihrt werden muB, sei es, 
daB das betreffende Land eine im Ausland vor sich gegangene Preissenkung nicht mitmacht -
in den letzten Jahren konnte und wonte eine Reihe von Landern mit der Preissenkung am Welt
markt nicht Schritt halten und wurde daher yom Goldstandard abgedrangt - sei es, daB es 
sich eine Inflation gestattet. Eine solche chronische Passivitat der Zahlungsbilanz kann nur 
dadurch behoben werden, daB ihr Grund aus der Welt geschafft wird: Es muB da8 Preis- und 
Ein1commenmiveau gesenkt oder der K ur8 der auslandi8chen Wahrungen erhoht, das ist die Ent
wertung der eigenen Wahrung de facto oder de jure anerkannt, mit einem Wort das Entsprechungs
verhaItnis zwisohen Inlands- und Auslandspreisen wiederhergestellt werden. 

Diese beiden FaIle miissen streng unterschieden werden, obwohl sie in der Realitat meistens 
verbunden vorkommen und die Tendenz haben, sich gegenseitig hervorzubringen: Eine Kapital
flucht fiihrt, wie sohon angefiihrt, leicht zu einer Kreditinflation und PreisiiberhOhung und ein 
lang andauernder GoldabfluB infolge einer hartnackigen Weigerung, durch restriktive Kredit
politik eine Anpassung des Preisniveaus zu erzwingen, ersohiittert sohlieBlich das Vertrauen und 
fiihrt zur Kapitalfluoht. 

Die Aussiohten auf erfolgreiohe Beeinflussung des Wechselkurses und Abstoppung des Gold
abflusses mittels Devisenzwangswirtsohaft ist in diesen beiden Fii.llen grundverschieden. Wenn 
die Sohwierigkeiten in einer Abweichung der Preise von der Kaufkraftparitat (genauer yom 
Gleichgewiohtsniveau der Preise und Einkommen gegeniiber dem Ausland) ihren Grund haben, 
ist es auf die Dauer nicht moglich, die Anpassung des Weohselkurses zu verhindern, wenn man 
nicht rechtzeitig eine Senkung der Preise duroh restriktive Umlaufspolitik in die Wege leitet. Es 
besteht dann bei dem kiinstlioh niedrig gehaltenen Weohselkurs standig ein VberschuB der Naoh
frage naoh auslandischen Zahlungsmitteln iiber das Angebot. Sobald die EinlOsungspflioht auf
gehoben ist, muB auf den auslandischen Markten, die der Zwangswirtschaft nioht unterliegen, 
der Kurs der Wahrung sinken. 1m Inland hingegen suoht man durch ZwangsmaBnahroen den 
alten, dem VerhaItnis von Angebot und Naohfrage nioht mehr entsprechenden Kurs festzuhalten. 
Daraus entsteht fiir die Exporteure und alie diejenigen, die auslandisohe Zahlungsmittel zur Ver-

1 Auoh hieriiber gibt es nur eine Zeitsohriftliteratur. Vgl. z. B. W. FmEDHEIl\I: Der Sinn 
der Stillhaltung in der Monatsohrift "Wahrung und Wirtsohaft". Berlin: Julius Springer, 
Februar 1933; ferner einsohlagige Aufsii.tze in den Zeitschriften Bank-Arohiv, Die Bank, Deut
soher Volkswirt. 

2 VgI. dazu F. MACHLUP: Theorie der Kapitalfluoht. W. A. Bd. 36. 1932. 
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fiigung haben, ein starker Anreiz, ihre auslandischen Zahlungsmittel nicht an die offiziellen Stellen 
(Devisenzentrale) im Inland zum Zwangskurs abzuliefem, sondem sie an den auslandischen 
Markten zu verauBem. Da andererseits zum Zwangskurs nicht die gesamte Nachfrage zum Zuge 
kommen kaun, miissen sich notwendigerweise auch im Inland schwarze Borsen und ein Schleich
handel in auslandischen Zahlungsmitteln herausbilden. Dies fiihrt zu weiteren ZwangsmaBnahmen 
und schlieBlich zu einer vollstandigen Desorganisation des intemationalen Zahlungsverkehres. 

Es ist auch ein groBer Irrtum zu glauben, daB es moglich sei, durchDrosselung der Einfuhr, 
insbesondere der Einfuhr von Luxuswaren, einen nennenswerten, auf die Dauer wirksamen Ein
fluB auf die Devisenbilanz auszuiiben und einen zu niedrigen Zwangskurs dem Gleichgewichts
kurs naherzubringen. Das wurde auch durch die Erfahrung der letzten Jahre wieder hundert
faltig bewiesen. Wenn z. B. die Einfuhr auslii.ndischer Luxuswaren verboten wird, wird sich die 
N achfrage irgendwelchen inlandischen Luxuswaren zuwenden. Die betreffenden Industrien wer
den sich ausdehnen und den Exportindustrien die Produktionsmittel verteuem und damit den 
Export einschranken, oder es wird unmittelbar Nachfrage auf andere Importwaren abgeleitet. 
Eine dauemde und ausgiebige Verbesserung der Devisenbilanz ergibt sich nicht; denn eine 
Verschiebung des Gleichgewichtsniveaus der Preise und Einkommen gegeniiber dem Ausland 
(Kaufkraftparitat) ist infolge von Einfuhrbeschrankungen nicht zu erwarten1• Eine voriiber
gehende Wirkung kann aber unter giinstigen Umstanden erzielt werden. (Darauf kommen wir 
spater noch zuriick. Vgl. Kap. 16 § 2 S.171.) 

Wenn das inlandische Preisniveau gegeniiber dem Ausland erhoht ist, bleibt nichts iibrig, 
:tIs den Zwangskurs dem den Preisverhaltnissen, das ist der Kaufkraftparitat entsprechenden 
Kurs, bei dem Angebot und Nachfrage zum Ausgleich kommen, anzupassen. Die einzig mogliche 
Art, diesen Gleichgewichtskurs zu ermitteln, besteht darin, daB man auf die Statnierung eines 
Zwangskurses iiberhaupt verzichtet und die Kursbildung den Kraften des Marktes iiberlaBt2• 

Die Freigabe der Kursbildung allein bedeutet aber noch keineswegs die Abschaffung der Zwangs
wirtschaft. Denn haufig wird zwar die Kursbildung auf dem autorisierten und iiberwachten 
Devisenmarkt (Devisenclearing) freigegeben, aber der Zutritt nur fiir bestimmte Transaktionen 
gestattet. Es wird also z. B. der Kauf und Verkauf von Devisen zum freien Kurs insoweit ge
stattet, als die Devisen aus Warenexporten stammen und fiir die Bezahlung von "notwendigen" 
Warenimporten bestimmt sind. Auf diese Weise hat man z. B. in Osterreich den Abbau der De
visenzwangswirtschaft und die Wiederherstellung der Kurswahrheit im Jahre 1932 eingeleitet. 
Der Kreis der zu diesem staatlich autorisierten Clearing zugelassenen Personen und Trans
aktionen war urspriinglich ein sehr enger. Er wurde dann nach und nach erweitert, der gesamte 
Warenverkehr wurde einbezogen, spater Zahlungen fiir gewisse Leistungen (Transportleistungen, 
Fremdenverkehr) und andere Transaktionen zugelassen. Ausgeschlossen bleiben bis zum SchluB 
"spekulative" Kapitaltransaktionen. 

Solange der Umfang der nicht zugelassenen Transaktionen ein groBer ist, besteht natiirlich 
immer noch die Gefahr, daB sich neben dem offiziellen Markt schwarze Borsen mit hoheren 
Kursen bildena• 

Je enger der Kreis der yom offiziellen Clearing mit freier Kursbildung ausgeschlossenen 
Transaktionen wird, je mehr sich die Tendenz Bahn bricht, aIle laufenden Zahlungcn einschlieBlich 
des Zinsen- und Amortisationsdienstes der bestehenden Anleihen einzubeziehen und nur Kapital
flucht zu verhindem, desto mehr nahert sich die Devisenzwangswirtschaft dem anderen, oben 
erwahnten Typus. 

Dieser Typus der Devisenzwangswirtschaft ist dadurch charakterisiert, daB die Zahlungs
bilanz in laufender Rechnung inklusive Anleihedienst sich im ausgeglichenen Zustand befindet, 
das Preis- und Einkommensniveau im Verhaltnis zum Ausland nicht iiberhoht ist (vom Stand
punkt eines allgemeinen Gleichgewichtes mag es immer noch zu hoch sein, was z. B. durch das 
dauemde Bestehen einer groBen Arbeitslosigkeit bewiesen wird), daB aber eine starke Tendenz 
zur Kapitalflucht besteht. Wenn sich diese Kapitalflucht frei auswirken wiirde, miiB~e die Volks
wirtschaft eine schmerzhafte Umlaufskontraktion iiber sich ergehen lassen, um die Obertragung 
der Fluchtkapitalien zu bewerkstelligen, oder es miiBte, falls das abflieBende Kapital durch 
Notenbankkredite ersetzt wiirde, die Wahrung sinken. Das will man vermeiden, und es ist Auf
gabe der Devisenzwangswirtschaft, die Kapitalflucht zu verhindem. 

1 Vgl. dazu die treffenden Ausfiihrungen im oben zitierten Aufsatz von HERBERT GROSS: 
A. f. Sw. S. 61. Auf die handelspolitische Seite von Zollen und Einfuhrverboten wird spater 
eingegangen. y gl. III, Teil. passim. 

2 Unsere Uberlegungen (Kap.6, § 4 und 5 S. 30f£.) haben gezeigt, daB der Zusammenhang 
zwischen den Preisniveaus verschiedener Lander viel zu kompliziert ist, als daB er mit dem 
rohen Instrument von Preisindexziffern erfaBt werden konnte. Fiir praktische Zwecke kann die 
voraussichtliche Kaufkraftparitat durch Vergleich der Preisindexziffern zweier Lander nicht mit 
ausreichender Genauigkeit besti=t werden. 

a Es ist ein offenes Geheimnis, daB in Mittel- und Osteuropa der groBere Teil der zwischen
staatlichen Transaktionen sich unter Umgehung der offiziellen Clearingstellen und unter Ver
letzung der bestehenden Vorschriften abwickelt. 
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Dieser Typus der Devisenzwangswirtschaft ist am reinsten in Deutschland realisiert worden. 
Hier ist es in der Tat in den Jahren 1931 bis 1933 mit Hilfe der Stillhalteabkommen gelungen, 
die Kapitalflucht auf ein zu bewaltigendes MaB zu reduzieren. Fiir kommerzielle Zwecke und 
fiir dcn Dienst der Auslandsanleihen wurden im Prinzip Devisen zu 100% des Bedarfes zu
geteilt. Der Kurs der Mark ist auch im Ausland nicht gesunken, und es hat sich ein Schleichhandel 
mit hoheren Kursen im nennenswerten AusmaB nicht entwickelt. 

Die deutschen Erfahrungen haben den Beweis erbracht, daB es innerhalb gewisser Grenzen 
moglich ist, die Kapitalflucht zu verhindem, ohne den Zahlungsverkehr in laufender Rechnung 
lahmzulegen. Die Voraussetzungen, unter denen das moglich ist, und die Grenzen, die diesem Be
ginnen gezogen sind. miissen aber genau beachtet werden: Nur wenn gleichzeitig eine Politik 
betrieben wird, die das Dbel an der Wurzel faBt, kann die Kapitalflucht mit Erfolg verhindert 
werden. Es miissen die Ursachen des MiBtrauens beseitigt werden, es muB also insbesondere die 
Wahrung gefestigt werden. Dazu ist es notwendig, ein etwa vorhandenes Defizit der Zahlungs
bilanz in laufender Rechnung zu beseitigen. Das erfordert eine restriktive Kreditpolitik und eine 
Senkung der Preise und Einkommen. Doch es geniigt nicht, ein etwa vorhandenes Defizit der 
Zahlungsbilanz in laufender Rechnung zu beseitigen. Die restriktive Kreditpolitik ist auch 
notwendig, um in laufender Rechnung einen UberschuB zu erzeugen: Denn es muB fiir jene 
Kapitalexporte vorgesorgt werden, die dem Kontrollnetz der Devisenbewirtschaftung, das 
ja nie ganz undurchlassig ist, entschliipfen. Widrigenfalls wird Gold abstromen oder der Kurs 
der Wahrung fallen und dadurch die Tendenz zur Kapitalflucht verstarkt. 

Ferner ist zu bedenken, daB das beste Mittel, die ausla.ndischen Kreditgeber von der Riick
ziehung ihrer Kredite abzuhalten, in der moglichst weitgehenden ZUriickzahlung jener Kredite 
besteht. Die Situation ist dieselbe wie bei einem Run auf eine Bank. Wenn die Glaubiger sehen, 
daB sie ihr Geld jederzeit erhalten konnen, werden sie auf Kiindigung der Kredite verzichten. 

Der relative Erfolg der Devisenzwangswirtschaft in Deutschland erklart sich eben daraus, 
daB die Kreditrestriktion in Deutschland in ausreichendem MaBe durchgefiihrt wurde. Das 
Wechselportefeuille der Reichsbank sank yom Februar 1932 bis Februar 1933 von 3295 Mill. RM. 
auf 2351 Mill. RM. Der gesamte Bargeldumlauf ermaBigte sich in derselben Zeit von 6040 Mill. 
RM. auf 5179 Mill. RM. Die radikalen Einkommenssenkungen, die durch die Notverordnungen 
der Regierung Briining eingeleitet wurden, haben den DeflationsprozeB auBerordentlich er
leichtert und gefordert. 

Die techni8chen Schwierigkeiten einer Politik, die es sich zur Aufgabe stellt, die Kapitalflucht 
zu verhindem, die also zwischen sogenannten "legitimen" Zahlungen an das Ausland und solchen, 
die der Kapitalver8chiebung dienen, diskriminieren will, sind auBerordentlich groB und sind auf 
langere Dauer, wenn die Tendenz zur Kapitalflucht unvermindert anhalt, gar nicht zu iiber
winden. 

Es geniigt namlich keineswegs, den Export von Banknoten zu verbieten, ein Transfer
moratorium fiir Auslandsschulden zu erlassen und Stillhaltevertrage fiir die kurzfristige Ver
schuldung der inlandischen Banken an auslandische Banken abzuschlieBen. Der Kapitalexport 
kann die verschiedensten Formen annehmen, z. B. die, daB laufende Einnahmen aus dem Aus
land, aus dem Warenexport und der Ausfuhr von Dienstleistungen1 nicht in inlandisches Geld 
verwandelt, sondern im Ausland angelegt werden. Es muB daher, wenn man die Kapitalflucht 
wirksam verhindem will, eine Ablieferungspflicht fiir alle eingehendenDevisen dekretiert werden 
- eine Vorschrift, deren restlose Einhaltung sich natiirlich unmoglich erzwingen liiBt und die 
zwangslaufig andere kostspielige und den Handel hemmende Zwangs- und KontrollmaBnahmen 
nach sich zieht 2• Es miissen ferner die Import- und Exportfakturen iiberpriift werden, urn zu 
verhindem, daB durch Vorspiegelung iiberhohter Importpreise oder zu niedrigen Exportpreisen 
Kapital ins Ausland gebracht wird. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB eine Devisenzwangswirtschaft nur als kurz
friBtiger Notbehelf zur Verhinderung der Kapitalflucht vertreten werden kann. Auch als Not
maBnahme kann sie nur ~nn von Vorteil sein, wenn die eigentlichen HeilungsmaBnahmen, 
namlich eine Anpassung des Preisniveaus durch eine restriktive Kreditpolitik oder, wenn 
man sich die Kraft dazu nicht zutraut, durch eine Kurssenkung der Wahrung vorgenommen 
wird. Je langer eine Devisenzwangswirtschaft dauert, ohne iiberfliissig zu werden, desto 
tiefergreifend miissen die Zwangs- und KontrollmaBnahmen werden und desto starker be-

1 Ein HotellaBt sich z. B. von seinen auslandischen Gasten im Ausland bezahlen und liiBt 
das so entstandene Guthaben im Ausland stehen. 

S Besonders storend fiir den Handel werden die Devisenvorschriften, wenn sich zwei oder 
mehrere Lander gegelliiberstehen, die alle zum Hilfsmittel der Devisenbewirtschaftung gegriffen 
haben. Ein interessantes Kapitel fiir sich sind die sogenannten Verrechnungsabkommen und 
Clearingvertrage, die ein KompromiB zwischen den sich oft widersprechenden Devisenordnungen 
zweier Staaten darstellen und die notwendig werden, wenn Staaten, die zwar an und fiir sich 
keine Beschrankungen des Zahlungsverkehres mit dem Ausland eingefiihrt haben, sich gegen die 
MaBnahmen der Staaten mit Devisenzwangswirtschaft durch ahnliche MaBnahmen zur Wehr 
setzen. Auf diese Fragen kann hier jedoch nicht naher eingegangen werden. VgI. GROSS: a. a. O. 
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hindert sie den internationalen Wirtschaftsverkehr. Die DeviBenzwangswirtschaft ist niemala 
ein Mittel, das die Anpassung eines gegeniiber dem Ausland iiberhohten Preis- und Einkommens
system an das Gleichgewichtsniveau iiberfliiBsig machen kann. Den groBten Schaden richtet sie 
vielleicht dadurch an, daB sie die verantwortlichen Stellen veranlaBt, diesa notwendige An
passung hinauszuschieben. 

Die Erfahrung lehrt ferner, daB MiBbrauche und Nebenwirkungen der Devisenzwangswirt
schaft zu protektionistischen Zwecken unvermeidlich sind. Fiir die praktische Beurteilung des 
Systems ist dieser Gesichtspunkt vielleicht sogar wichtiger und entscheidender ala der legitime 
Zweck. 

§ 8, Beispiele zum Transferproblem und Probleme der Verifizierung. 
1. Aligemeines. Nur hoohst selten laBt sich in der Wirtschaftswissenschaft eine durch 

deduktives Rasonnement gewonnene Hypothese statistisch so verifizieren, daB die tJberzeugung 
zuriickbleibt: dieses Resultat kann nur dadurch zustande gekommen sein, daB bestimmte Krafte 
in der Weise gewirkt haben, wie es die Theorie annimmt. Meist lassen sich die Wirkungen jener 
Ursachen, auf die es einem gerade ankommt, viel zu wenig von der Wirkung anderer mit- oder 
entgegenwirkender Krafte trennen, und es ist daher meist nicht moglich, bestimmte statistisch 
festgestellte Wirkungen eindeutig bestimmten Ursachen zuzuschreiben, da diese eben in der 
Regel mit einer ganzen Anzahl anderer Einwirkungen verbunden auftreten. 

Wenn man versucht, statistische Beispiele fiir das Funktionieren des AuBenhandelamecha
nismus zu finden, miissen zwei Dinge unterschieden werden. a) Es laBt sich in vielen Fallen ver
haltnismaBig einfach der EinfluB einseitiger Wertiibertragungen auf den Aufbau der Zaklung8-
bilanz statistisch feststellen. b) Nicht so einfach getingt der statistische Nachweis der mit dem 
Ausgleich der Zahlungsbilanz verbundenen Preisver8chiebungen. 

Was a) betrifft, ist nachzuweisen, daB nach Aufnahme einseitiger Zahlungen die erweiterte 
Handelsbilanz (inklusive der Edelmetalle) eine Tendenz aufweist, sich zu "bessem", sei es, daB 
sich ein AusfuhriiberschuB zeigt, sei es, daB ein schon bestehender groBer wird, sei es, daB ein vor
handener EinfuhriiberschuB kleiner wird. Nach Einstellung einseitiger Wertiibertragungen sollte 
sich eine gegenteilige Bewegung zeigen. Wenn sich diese zu erwartenden Verschiebungen sta
tistisch nicht nachweisen lassen, muB angenommen werden, daB durch frgendwelche un8ichtbare 
Posten der Ausgleich der Zahlungsbilanz erfolgt ist, z. B. durch Einraumung von Krediten, 
Vermogensiibertragungen, die sich ja nicht immer statistisch erfassen lassen u. dgl. Wenn es 
sich aber um quantitativ bedeutende einseitige Zahlungen (z. B. lange anhaltende Kapital
importe) handelt, muB der Ausgleich durch Warenbewegungen erfolgen. Denn Waren-Export 
und Waren-Import sind a. la longue die beweglichen, anpassungsfahigen Posten der Zahlungs
bilanz, die schlieBIich den Ausgleich bewirken. 

Um den Ausgleich herbeizufiihren, miissen die gesamten Handelsbeziehungen eines Landes 
beriicksichtigt werden, nicht etwa nur seine Handelsbilanz mit jenem Land, an das es die ein
seitigen Zahlungen leistet. Denn der Ausgleich erfolgt fast immer zum Teil im Dreiecksverkehr, 
insbesondere wenn der direkte Ausgleich durch Zollbarrieren unmoglich gemacht wird; wenn 
das letztere der Fall ist, wird der Ausgleich natiirlich auch im erhohten MaBe durch Liefe
rungen von zollfreien Leistungen erfolgen. Gegeniiber Amerika z. B. durch Fremdenverkehr und 
Schiffahrtsdienste. 

b) Nicht sehr ergebnisreich sind die bisherigen Versuche verlaufen, die von der Theorie 
geforderten PreiBbewegungen im Gefolge einseitiger Wertiibertragungen statistisch nachzuweisen. 
Von dem Falle Kanadas, wo die Verhaltnisse ausnehmend giinstig lagen (siehe unten Punkt 3), 
abgesehen, sind die ermittelten Preisbewegungen meistens minimal, oft widersprechen sie 
den Erwartungen, und immer lassen sich, ohne den Tatsachen Gewalt anzutun, andere Er
klarungshypothesen ala die Riickfiihrung auf einseitige Wertiibertragungen finden. Der Grund 
ist erstens der, daB es ja gar nicht richtig ist, daB die Preise im zahlenden Lande immer 
im Verhaltnis zum empfangenden Lande fallen miissen. Wir haben ja gesehen, daB sogar 
das Gegenteil denkbar ist. Zweitens sind immer auch andere Einfliisse auf die Preisniveaus 
der verschiedenen Lander am Werke: Inflation und Deflation, Konjunktur und Depression, 
sakulare Verschiebungen aller Art, die sich aus Anderungen der Produktions- und Transport
technik, Verschiebungen der Nachfrage, Aufhebung und Einfiihrung von Zollen u. dgl. ergeben. 
Dabei ist insbesondere zu beach ten, daB sich im Konjunkturzyklus gewisse gegenlautige Be
wegungen der Exportpreise der Rohstoff· und der Industrielander ergeben miissen. AIle diese 
Einfliisse auf die Preisniveaus iiberdecken die von den einseitigen Wertiibertragungen aus
gehenden Wirkungen (die ja auch an und fiir sich nicht eindeutig sind), und es ist daher gar 
nicht verwunderlich und spricht nicht im geringsten gegen die Theorie, daB jene statistischen 
Untersuchungen keine auffallenden und immer wiederkehrenden typischen Preisbewegungen 
aufgedeckt haben. 

Dieses negative Ergebnis ist aber in anderer Hinsicht von groBer praktischer Bedeutung. 
Es kann namlich daraus geschlossen werden, daB die Preisverschiebungen, die infolge von ein
seitigen Wertiibertragungen notwendig werden, von einer niedrigeren, keinesfalla von einer hohe-
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ren GroBenordnung sind als jene anderen oben erwahnten Einfliisse auf das Preisniveau; ins· 
besondere sind die im VerIauf eines normalen Konjunkturzyklus auftretenden Preisverschiebungen 
zweifellos viel bedeutender als die Transferverschiebungen der Preise. 

1m folgenden seien nun einige konkrete Beispiele angefiihrt. 
S. Die j'ranz6sische Kriegsenfschiidigung von 1871. Zu den am meisten bestaunten 

Ereignissen der modernen Finanzgeschichte gehort die Abstattung der franzosischen Kriegs
entschadigung an Deutschland im Jahre 1871. Zwei Tatsachen erregten dabei vor allem Er
staunen: 1) Die Leichtigkeit, mit der Frankreich die fiir die damalige Zeit sehr hohe Ent
schadigung von 5 Milliarden Francs in kiirzester Zeit aufbrachte. Die Abstattung der Kriegs
entschadigung war nicht, wie die deutschen Reparationen nach dem Dawes- oder Youngplan, 
iiber eine groBe Reihe von Jahren in Annuitaten verteilt, sondern muBte nach dem Frankfurter 
Frieden in wenigen groBen Raten bis zum 2. Marz 1874 abgetragen werden. Zur allgemeinen 
"Oberraschung Europas wurde die letzte Rate schon am 5. September 1873 bezahlt. Als prompt 
durchgefiihrte internationale einseitige Kapitaliibertragung steht der Fall einzig da. 2) Die ver· 
haltnismaBig geringe Erschiitterung, die der europaische Handel und Verkehr durch den -
noch dazu auf kurze Zeit zusammengedrangten - Transfer der Entschadigungssumme erlitt. 

1m folgenden sei schlagwortartig dargestellt: a) die Transferierung, b) die Aufbringung, 
c) die Verwendung der Summen in Deutschland. 

a) Die Tranllferierung. Die Hohe der zu zahlenden Summe war im Frankfurter Frieden mit 
5315 Mill. Francs festgesetzt. Auf diese Summe wurden 325 Mill. Francs als Gegenwert fiir die 
"OberIassung der auf elsassisch-lothringischem Territorium liegenden Eisenbahnlinien der franzo
sischen Ostbahn - deren Aktionare der franzosische Staat zu entschadigen hatte - angerechnet. 
125 Mill. Francs durften in Noten der Bank von Frankreich bezahlt werden, was auch geschah. 
Der ganze Rest, d. s. 4865 Mill. Francs, muBte in Barem oder in Devisen iibertragen werden. 
Sachlieferungen waren nicht vorgesehen. . 

Von der Summe von 4865 Mill. Francs wurde nun nur ein ganz kleiner Teil durch Bar
iiberweisung abgestattet, namlich: 

in deutschen Miinzen, die groBenteils von den deutschen Heeren 
nach Frankreich gebracht und von der franzosischen Regierung 
eingezogen wurden . 105 Mill. Francs, 

in effektivem Gold . . .. .... ... 273" 
in Silber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 " 

------~~~~---617 Mill. Francs. 

Der ganze Rest von 4248 Mill. Francs, also der weita us groBte Teil der ganzenKriegsentschadigung, 
wurde in Devisen iibermittelt. 

b) Die Aufbringung. Es ist klar, daB ein so groBer Betrag nicht durch plotzliche Einfiihrung 
neuer oder Erhohung bestehender Staatseinkiinfte, sondern nur durch Anleihen beschafft werden 
kounte, und auch so nur dann, wenn man dabei nicht auf denKonsumverzichtwillen neuer Sparer 
und Anleihezeichner angewiesen war, der fiir die Unterbringung so groBer Anleihen nicht aus
gereicht hatte, sondern in weitem MaBe schon vorgebildetes und leicht fliissig zu machendes 
Kapital franzosischer Kapitalbesitzer he):anzuziehen vermochte. Dies war nun in der Tat der 
Fall. Was den beiden groBen Anleihen von 1871 und 1872 zum Erfolg verhalf, das war einmal 
die Tatsache, daB der franzosische Staatskredit trotz Krieg und Niederlage vollig intakt geblieben 
war, und zweitens der Umstand, daB Frankreichs Kapitalisten schon 1870 einen sehr groBen 
Besitz an auslandischen Kapitalanlagen in Form von Beteiligungen aller Art angesammelt hatten. 
Frankreich war seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ein typisches Kapitalexportland, dessen spar
same Bevolkerung ihre Riicklagen groBenteils in auslandischen Kapitalbeteiligungen anlegte 
und zu einem nicht geringen Teil von den Zinsen und Ertragnissen dieser Anlagen lebte. Daher 
auch die jahrzehntelange und nur vereinzelt unterbrochene Passivitat seiner Handelsbilanz. In 
der Mitte des 19. Jahrhunderts iiberstiegen die jahrlichen Zinseinkiinfte aus dem schon akkumu
lierten Auslandsbesitz den jahrlichen neuen Kapitalexport. Es kam nun alles darauf an, ob es 
der franzosischen Regierung gelingen werde, diesen reichen Auslandskapitalbe6itz ihrer Biirger 
heranzuziehen. 

Frankreich begab 1871 und 1872 zwei groBe Anleihen von zusammen 5792 Mill. Francs. 
Namentlich die zweite Anleihe war erstaunlich erfolgreich, sie wurde zehnfach iiberzeichnet. 

Der AnleiheerIos floB aus folgenden Quellen: 
oc) ca. 21/, Milliarde Francs wurden von Auslandern gezeichnet, ein nicht unbetrachtlicher 

Teil von Deutschen. 
P) ca. 2 Milliarden iibernahmen franzosische Kapitalisten, indem sie sich das zur Zeichnung 

notwendige Geld durch AbstoBung ihrer eigenen Kapitalanlagen beschafften. Es vollzog sich 
also eine Kapitaliibertragung groBten AusmaBes. Die franzosische Regierung hat sinh den Aus
landbesitz der franzosischen privaten Kapitalisten gewissermaBen indirekt ausgeliehen und sich 
durch seine Verwertung die zum Ankauf der zu zahlenden Devisen notigen Francsbetrage ver
schafft. Zum Teil tauschten die Kapitalbesitzer die neuen franzosischen Obligationen direkt 
gegen Erlag ihrer Auslandstitres, die vom franzosischen Staate an Zahlungs Statt Iiir seine Obli· 
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gationen genommen wurden. Dann verkaufte der Staat selbst die Auslan:dstitres und verschaHte 
sich so die Devisen zur Schuldzahlung. 

y) Woher die noch verbleibenden ca. 1,5 Milliarden Francs stammen, liiBt sich (nachMoULToN 
und MAcGUIRE) nicht mit Sicherheit feststellen. Zum Teil diirften sie aus laufenden Erspar
nissen in Frankreich. beigestellt worden sein. 

Jedenfalls wurde fast der ganze zur Abstattung erforderliche Betrag durch Borgoperationen 
aufgebracht. Irgendeinmal muBte natiirlich der Gegenwert der gewaltigen Kriegsentschiidigung 
durch Konsumeinschriinkung der franzosischen Bevolkerung hereingebracht werden. Die Um
legung der Last auf die franzosischen Steuerzahler wurde aber in diesem FaIle auf eine be
sonders lange Zeit verteilt. Die jiihrliche Zinsenlast der gesamten Neuverschuldung, wie sie 
oben aufgegliedert ist, betrug insgesamt 374,6 Mill. Francs. Die Steuereingange in den Jahren 
1869 bis 1873 zeigen nun folgende Entwicklung: 

Die Abatattung der Kriegsentschadigung war 
Frankreich iiberraschend schnell gelungen; die 
daraus entstandene Belaatung des Staatshaus
haltes war selbst 1914 noch nicht vollig beseitigt 
und dies, obwohl die Zinsenlast der neuen An
leihen gegen Ende des Jahrhunderts durch einige 
Konversionsoperationen verringert werden konnte. 
Soviel iiber die Aufbringung der groBen Ent
schiidigung. 

Die folgenden Ziffern zeigen deutlich den Ein
fluB der Zahlung der Kriegsentschiidigung auf 

Jahr 

1869 
1870 
1871 
1872 
1873 

Millionen Francs 

Direkte Indirekte Ins-
Steuern Steuern gesamt 

576 1229 1805 
586 1083 1669 
581 1239 1820 
605 1524 2129 
673 1698 2371 

den franzosischen AuBenhandel. In den Jahren 1872 bis 1875 wurde die HandelBbilanz prompt 
aktiv, wiihrend sie vorher und nachher passiv war. 

Kurz nach dem Beginn der groBen Kapi
taliibertragung begann der Warenabstrom aus 
Frankreich (plotzliche Aktivierung der Handels
bilanz) und dauerte einige Jahre hindurch, 
wiihrend spater der Import den Export wieder 
iiberstieg. Das theoretische Schema wird also 
insoweit vollkommen bestiitigt. Wieweit die 
Exportsteigerung Frankreichs den Weg nach 
Deutschland gefunden hat, ist nicht mit Sicher
heit anzugeben, da die deutschen AuBenhandels
statistiken der oben angefiihrten Jahre noch 
nicht geniigend verIiiBlich sind. Sehr bemerkens· 
wert ist immerhin, daB die direkte Warenausfuhr 
von Frankreich nach Deutschland im Jahres
durchschnitt 1868/69 260 Mill. Francs, im Jahres
durchschnitt 1872/73 436 Mill. Francs betrug. 
DaB die Verstiirkung der direkten Wareniibertra
gung yom Zahlungsland im Empfangsland nur 

Jahr 

1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

Millionen Francs 

Import Export Saldo 

3202 3085 -117 
3415 2974 -441 
3269 3257 - 12 
2935 2915 - 20 
3599 2925 -674 
3603 3814 +211 
3651 3925 +274 
3574 3806 +232 
3585 3968 +383 
4046 3689 - 357 
3737 3552 -185 
4246 3297 -949 

verhiiltnismiiBig gering ist, steht mit der Theorie vollig im Einklang; diese lehrt ja, daB 
die endgilltige Begleichung zwar normalerweise durch Waren, aber nur zum Teil durch 
direkte Warenbewegung yom iibertragenden ins empfangende Land bewirkt wird. (So war es 
auch mit Kanada 1900 bis 1923; der Import stieg anniihernd in dem nach den groBen Anleihe
aufnahmen zu erwartenden AusmaB, die Waren wurden aber nur zum geringen Teil aus dem 
"iibertragenden" Land, hier England, bezogen.) Hier im FaIle von 1871 kann man aber als ziem
lich sicher annehmen, daB die Importsteigerung Deutschlands weit unter dem AusmaB blieb, 
das man bei der GroBe der vorangegangenen Kapitaliibertragung nach dem theoretischen Schema 
erwarten miiBte. Mit anderen Worten, es ist hier - anders alB im FaIle Kanadas! - bei weitem 
nicht die ganze tJbertragung endgiiltig in Waren beglichen worden. Dies beweist auch die Tat
sache, daB in der franzosischen Handelsbilanz schon 1876 der Import wieder iiberwog; die vollige 
Begleichung der Entschiidigung in Waren hiitte ein viel liingeres Andauern des Exportiiber
schusses erfordert. 

Diese Differenz gegeniiber dem zu erwartenden AusmaB der Wareniibertragung findet ihre un
gezwungene Erkliirung in Tatsachen der deutschen Wirtschaft nach 1871. Die Deutschen hatten 
gerade damals fiir die einstromenden Devisen groBe Sonderverwendungen, vor allem die Einfiih
rung der Goldwiihrung, und benutzten sie daher nur teilweise zum Warenimport. Das fiihrt uns 
auf die dritte Seite der groBen Transaktion: die Verwendungder Entschadigung durchDeutschland. 

c) Verwendung durch Deutschland. Was mit den empfangenen Devisen in Deutschland ge
schah, ist nur sehr bruchstiickweise zu verfolgen, da verliiBliche Statistiken fehlen. Folgendes 
liiBt sich jedoch sagen: 

I) Ein kleiner Betrag von 150 Mill. Francs (120 Mill. Mark) wurde in der Festung Spandau in 
Gold hinterIegt. 
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2) Ein weiterer Betrag, der auf 750 Mill. Francs geschatzt wird, wurde zur Beschaffung des 
notigen Goldes zwecks Durchfiihrung der Goldwii.hrung verwendet. Ein Hauptnutzen der Kriegs
entschii.digung fiir Deutschland bestand darin, daB es die Goldwahrung nunmehr mit alIer Be
quemlichkeit einfiihren konnte, wahrend sonst eine solche Anderung der Wahrungsverfassung 
das Land gewohnlich vor schwierige finanzielle Probleme (Anleihen, SteuererhOhungen) usw. 
stellt. 

3) Ein gewisser Betrag, dessen Hohe nicht feststellbar ist, wurde von der Reichsfinanzver
waltung zur Zahlung von Pensionen, Schulden und zum Teil fiir den Ausbau der militarischen 
Anlagen verwendet. Interessant ware auch eine eingehende Untersuchung der Einwirkung der 
ganzen Transaktion auf die deutsche und franzOsische Wirtschaftslage. Die Kriegsentschadigung, 
die Deutschland zufloB, hat durch Erleichterung der Kredi~inflation zweifellos zur An£achung 
des Konjunkturaufstieges, der schlieBlich in der Krise von 1873 sein Ende fand, stark bei
getragen. Fiir eine Detailuntersuchung fehlt hier der Raum und, insbesondere was die Preis
bewegung im einzelnen betrifft, auch die statistischen Daten. 

fl. Dos kanadische E:qJeriment. Ala einen der ganz seltenenFalle, wo eine befriedigende 
Verifikation moglich ist, hat man die Entwicklung der internationalen WirtschaftsbeziehungenKa
nadas von 1900 bis 1914 anzusehen. An dieser Entwicklung laBt sich induktiv nachpriifen, ob 
der Ablauf, den die Theorie ala Folge von groBen Kapitaliibertragungen - hier durch Anleihe
aufnahme - annimmt, sich im tatsii.chlichen Geschehen bestii.tigt. Die kanadische Wirtschafts
geschichte der erwahnten Periode ist gekennzeichnet durch gewaltige und stii.ndig fortgesetzte 
Aufnahme von Auslandsanleihen, wobei als kreditgebendes Land GroBbritannien die weitaus 
erste Stelle einnahm. Dieser Kapitalimport iiberschattet aIle anderen Tatsachen, die auf die 
kanadische Zahlungsbilanz eingewirkt haben, in einem derartigen Grade, daB man ihn als 
praktisch einzige Ursache der auffallenden Verii.nderungen in der Zahlungsbilanz Kanadas in 
jener Periode ansehen kann1 • 

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war der jahrliche Zuwachs der kanadischen 
Auslandsverschuldung nicht erheblich; er wurde von den jahrlichen Zinsenzahlungen fiir die 
alten Anleihen iibertroffen. Dementsprechend wies die kanadische Handelabilanz iiberwiegend 
ExportUberschusse auf. Von 1900 bis 1913 nahm Kanada, das daran ging, seine westlichen Land
striche zu besiedeln und wirtschaftIich auszubeuten, Auslandsanleihen in einem im Verhii.ltnis 
zur geringen Bevolkerungszahl (5,3 Mill. Einwohner im Jahre 1901) des Landes sehr groBen 
AusmaBe auf. Die Anleihen betrugen2 : 

Jahr Tausend Dollar 

1900-1904 227792 
1905-1909 788425 
1910-1913 1529410 

insgesamt 2545627 

Mit Kriegsausbruch kam diese groBe Kapitalbewegung 
plotzIich zum Stillstand. 

An der Kreditgewahrung waren beteiligt: 

Betrag % 

GroBbritannien mit 1753118 68,8 
USA. 

" 629794 24,7 
Sonstige Lander " 162715 6,5 

2545627 

1m folgenden seien die wichtigsten Punkte, in denen nach der klassischen Theorie der inter
nationalen Wirtschaftsbeziehungen eine Anderung der kanadischen Wirtschaftslage zu erwarten 
ware, und dazu die tatsii.chliche Gestaltung schlagwortartig angefiihrt. 

Import 
Tausen .. 

1881-1885 581 
1886-1890 565 
1891-1895 610 
1896-1900 730 

1901-1905 1169 
1906-1910 1627 
1911-1914 2374 

Export 
Dollar 

478 
451 
563 
774 

1051 
1305 
1484 

Saldo 

-103 
-114 
- 74 
+44 ---
-118 
-322 

a) Umschwung in de:r Handelsbilanz. 
Laut Theorie zu erwarten: 

Kurz nach Einstromen der Auslands
kredite Passivwerden der Handelsbilanz 
Kanadas; Importiiberschiisse annahemd in 
Hohe der Darlehnsbetrage. 1m Hinblick 
auf die wirtschaftsgeographischen Verhii.lt
nisse Warenausgleich vermutlich nicht 
direkt, d. h. durch Ankauf der Waren in 
England selbst, sondem indirekt. 

Verifizierung: Die Entwicklung der ka-
--- nadischen WarenhandelabilanzzeigtinFiinf-
- 1330 jahrssummenseit 1881 nebenstehendesBild3: 

-890 

Ganz wie erwartet nimmt der ImportiiberschuB rapid zu. Die Summe der Importiiber
schiisse im Gesamtzeitraum 1900 bis 1913 bleibt zwar hinter der Gesamtsumme des Kapital-

1 Dieses einzigartige Experiment hat VINER in seinem Werk "Canada's Balance of Inter
national Indebtedness" (Cambridge [USA.] 1924) eingehend analysiert. 

2 VINER: a. a. O. S. 139. 
3 VINER: a. a.O. S. 282. Unsere tlbersicht ist nur ein Auszug der von VINER mitgeteilten voll

stii.ndigen Ziffem. 
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imports zuriick, doch lii.Bt sich diesa Differenz durch andere Posten der Zahlungsbilanz, ins
besondere die groBen Zinsenzahlungen, befriedigend aufklii.ren. 

DaB der Warenausgleich iiberwiegend nicht durch direkten Ankauf im kreditgebenden Land 
(England) stattfand, beweist folgende "Obersicht: 

GroBbritannien Vereinigte Staaten Andere Lii.nder 

Waren- Kapital. Waren· Kapital- Waren- Kapital-
handelssaldo investionen handelssaldo investionen handelssaldo investionen 
mit Kanada in Kanada mit Kanada in Ka,nada mit Kanada in Kanada 

1900 +51,9 10,1 - 47,2 17,9 -11,5 3,7 
1905 +46,6 76,4 - 78,8 32,4 -17,8 3,7 
1910 +29,8 218,5 - 161,5 72,7 -26,9 22,1 
1913 +72,3 375,8 - 258,8 135,0 -35,0 36,0 

1900-1913 + 670,0 1753,1 - 1722,8 629,8 - 302,1 162,7 

Die Verschiedenheit der GroBenordnungen ist so auffallend, daB die "triangulare" (indirekte) 
Begleichung dadurch einwandfrei bewiesen wird1 • Gegeniiber GroBbritannien, das zum weit iiber· 
wiegenden Teil die Kredite gegeben hatte, bestand die ganze Zeit iiber sogar ein ExportiiberschuB 
Kanadas. Kanada kaufte mit den hauptsachlich von England gewahrten Krediten allerdings 
Waren, aber nicht von England, sondern von anderen Landern, und zwar zum weitaus groBten 
Teil von den Vereinigten Staaten. Das hatte verschiedene wirtBChaftstechnische Griinde, so den 
Umstand, daB die amerikanischen Investoren iiber ihre kanadischen Anlagen weit groBere 
Kontrolle ausiibten, ferner verschiedene geographische und sonstige Momente, die in Kanada 
den amerikanischen Exporteuren einen Vorsprung vor den britischen verschafften2• 

Damit stimmt vollig iiberein, daB wahrend des in Frage stehenden Zeitraumes der Export 
Kanadas nach GroBbritannien absolut und perzentuell bedeutend hoher war als derjenige nach 
den Vereinigten Staaten. 

Warenexporte Kanadas nach GroBbritannien und USA.: 

Nach GroBbritannien Nach USA. 
Jahr Millionen I In % des Millionen I In % des 

Dollar Gesamtexportes Dollar G('samtexportes 

1900 96,6 59,1 52.5 32,1 
1905 97.1 50,1 70,4 36,9 
1910 132,2 48,2 104,1 38,0 
1913 215,3 50.0 163,4 37,9 

Der Naehweis, daB die Begleiehung der Kapitalimporte zwar durch Warenimport, aber nicht 
direkt, sondern "triangular" erfolgte, hat eine wichtige Folge fUr die weitere Verifizierung der 
Theorie. Diese lii.Bt namlich in den selteneren Fallen, in denen der Ausgleich direkt, also durch 
Kaufe im kreditgebenden Lande selbst erfolgt, eher erwarten, daB keine weiteren Zwischenvor
gange (Goldeinstrom, Preisverschiebungen usw.) einzutreten brauchen, daB salcha aber bei in
direkter Warenausgleichung stets eintreten3• Im vorIiegenden FaIle miissen wir also theorie
gemaB erwarten, daB jener ganze komplizierte Zwischenmechanismus der Goldbewegungen, 
Preisverschiebungen usw. ins Spiel kommt. Dies ist in der Tat der Fall und laBt sich bis ins 
einzelne belegen. Anders aIs im FaIle der Kriegsentschadigung von 1871, sind wir hier in der 
Lage, nicht nur die beiden "AuBenglieder" der durch den Kapitalimport begonnenen .Ver
ursachungskette - Anleihebewegung und Gestaltung der Warenbilanz -, sondern auch die 
"Zwischenglieder" statistisch zu verfolgen. 

b) Goldbewegung und Urnlaufsmittelmenge. Laut Theorie zu erwarten: 
Betrachtliche Goldimporte nach Kanada kurz nach Beginn der Anleiheoperationen. 

1 Dabei ist allerdings zu beachten, daB auch die Vereinigten Staaten Betrage an Kanada 
geliehen hatten. Wie die angefiihrten Ziffern zeigen, ist der ImportiiberschuBKanadas von der 
Union weit groBer als der Kapitalimport von dort. Die Differenz betragt nicht weniger aIs 
rund 1 Milliarde Dollar. 

a Naheres dariiber bei VINER: 1. c. S. 284ff. 
3 Vgl. TAUSSIG: International Trade S. 124ff. New York 1929, sowie unsere Ausfiihrungen 

.an friiherer Stelle. . 
Haberler, Internationaler Handel. 6 



82 Die Theorie des internationalen Handels. 

Verifizierung: Veranderung der Bestande Kanadas an gemiinztem Gold 1900 bis 1913: 

Jahr Tausend Dollar 

1900 + 432 
1901 - 64 
1902 + 449 
1903 + 923 
1904 + 654 
1905 - 26 
1906 + 423 

Jahr 

1907 
1908 
1909 
1910 
19l1 
1912 
1913 

Tausend Dollar 

+ 350 
+ 1806 
+ 568 
+ 999 
+2349 
- ll2 
+ 1622 

Gleichzeitig hat das gesamte Bank
kreditvolumen, dargestellt durch Noten
umlauf und kurzfristige Verbindlichkeiten 
bei kanadischen Banken, von ca. 350 Mill. 
Dollar im Jahre 1900 auf uber llOO Mill. 
Dollar im Jahre 1913 zugenommen. In der 
zeitlichen Reihenfolge ging die Aufblahung 
des Umlaufsmittel- und Kreditvolumens 
dem Goldeinstrom etwas voran. Dies be
deutet aber lediglich eine der Modifikationen 
an der Doktrin - wonach im allgemeinen zu

erst der Goldeinstrom, dann die darauf aufgebauteKreditexpansion erfolgt-, die uberall dort an
gebrach t werden mussen, wo ein komplizierter Bankmechanismus die Obertragung und Verwertung 
der geliehenen Kapitalbetrage in der Hand haP. Die Verwertung spielte sich hier vielfach in der 
Form ab, daB die kanadischen Banken ihren Kunden, denen es gelungen war, in London Anleihen 
aufzunehmen, sofort auf die bloBe Nachricht von der Anleihegewahrung hin neue Mittel zur 
Verftigung steUten. Die Anleihebetrage selbst blieben in London oder wurden - dies der haufigste 
Fall - fur Rechnung der kanadischen Banken, die vorschuBweise neue Mittel fltissig gemacht 
hatten (Kreditexpansion!), einstweilen nach New York uberwiesen. Dort blieben sie, bis die 
kanadischen Banken sie einzogen, um ihre Kassenbestande dem aufgeblahten Kreditvolumen 
anzupassen. Jetzt erst stromte effektives Gold ins Land. Wie zu erwarten, war dabei die ganze 
Zeit liber Auszahlung New York in Kanada niedrig im Kurse, wahrend Auszahlung Kanada in 
New York hoch stand. DaB dies Jahre hindurch immer wieder so war und immer von neuem 
Goldimporte von New York nach Kanada veranlaBte, ist nur durch den fortwahrenden Nach
schub von Auslandsanleihen zu erklaren, der erst 1914 zum Stillstand kam. 

e) Preisbewegung. Diese bietet vielleicht das interessanteste Bild. Die Verifikation der theo
retischen Annahmen ist hier mit uberraschender Vollstandigkeit moglich. 

at) Preisanderungen im allgemeinen. Laut Theorie zu erwarten: 
Bei stabilem Weltpreisniveau (der Ausdruck "Preisniveau" ist in diesem Zusammenhange 

unbedenklich) Steigerung des kanadischen, eventuell Sinken des britischen Preisniveaus. Bei 
steigendem Weltpreisniveau, wie 1900 bis 1913 bekanntlich der Fall: starkere Steigerung in 
Kanada, schwachere Steigerung in GroBbritannien, also 

kanadische Preissteigerung > Weltpreissteigerung > britische Preissteigerung. 

Verifizierung: 
Die folgenden Ziffern sind Auszuge aus den von VINER mitgeteilten Preisindextabellen, wobei 

1900, das Jahr des Beginnes der Anleihetransaktionen, gleich 100 gesctztist. 

Jahr 
Kanada Welt GroBbritannien 

ungewogen gewogen ungewogen gewogen 

1900 100,0 100,0 100,0 100,0 
1901 98,8 100,2 99,8 96,7 
1902 100,7 103,6 102,0 96,4 
1903 102,1 103,7 102,3 96,9 
1904 102,0 104,5 100,9 98,2 
1905 105,1 107,6 104,6 97,6 
1906 llO,9 ll3,5 108,7 100,8 
1907 ll6.6 122,1 ll3,8 106,0 
1908 Ill,6 ll8,2 109,4 103,0 
1909 ll2,0 119,4 110,0 104,1 
1910 114,7 121,0 112,8 108,8 
19l1 ll6,8 123,9 116,3 109,4 
1912 124,2 136,0 122,6 114,9 
1913 124,8 131,9 121,2 116,5 

Also genau die Entwicklung, die erwartet wurde: uberproportionale Steigerung in Kanada. 
unterproportionale in GroBbritannien. 

Besonders interessant ist ein Vergleich der Preisentwicklung Kanadas mit derjenigen der 
Vereinigten Staaten. Da die Vereinigten Staaten in der fraglichen Periode selbst Kapital im
portierten, jedoch in geringerem MaBe als Kanada, so ist a priori zu erwarten, daB die Preis
entwicklung der Union starker nach aufwarts gehen wird als die der Welt und GroBbritanniens. 

1 Vgl. oben S. 47/48. 
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da8 sie mit der kanadischen Preisentwicklung annahemd parallel gehen, jedoch etwas hinter 
dieser an Intensitat der Steigerung zurUckbleiben wird. 

Gro8handelspreise in den Vereinigten Staaten 1900--1913. 

Jahr Ungewogen Gewogen Jahr Ungewogen Gewogen 

1900 100,0 100,0 1907 117,2 117,3 
1901 98,2 98,8 1908 111,1 113,6 
1902 102,1 106,2 1909 114,5 121,0 
1903 102,8 106,2 1910 119,1 124,7 
1904 102,2 107,4 1911 116,9 118,5 
1905 104,9 106,2 1912 120,9 125,9 
1906 110,8 109,9 1913 122,3 124,7 

Insbesondere bemerkenswert ist dabei, da8 die Preisentwicklung Kanadas und der Union. 
nachdem sie den gro8eren Teil der Periode ziemlich nahe beisammen geblieben iat, in den letzten 
drei Jahren, in denen die Anleiheaufnahme Kanadas besonders stark war, differiert. Die kana
dischen Preise steigen jetzt bei weitem starker als die amerikanischen. 

P) Preisbewegung bei einzelnen Warengruppen. Laut Theorie zu erwarten: 
Bei atabilem Weltpreianiveau: Preissenkung der Importgiiter,Preissteigerung der heimischen 

Produkte, Exportgiiter steigend, aber mit "lag" gegenuber den heimischen Waren. Bei steigen
dem Preisniveau: besonders starke Steigerung der heimischen Produkte, schwachere Steigerung 
der Exportgiiter, noch schwachere Steigerung der Importgiiter. (Die heimischen Produkte sind 
nur heimischen, die Exportpreise heimischen und auswartigen, die Importpreise im allgemeinen 
nur auswiirtigen Einwirkungen ausgesetzt.) 

Verifizierung: Indizes der Preise der heimischen Produkte, 
D · Ziff b tot· d t t der Exportgiiter und der Importguter in 

Ie. em. es a .Igen as ~rwar e e Kanada 1900--1913. 
Ergebms so emdeutlg, da8 hler kaum 
etwas hinzuzufiigen bleibt. 

4. Die deutschen Repa'l"ationen. 
Llteratur zu den Problemen der 

Reparationen und InteraIliierten Schul
den. Von der sehr umfangreichen Lite
ratur zum Reparationsproblem seien 
hier nur einige wichtige Schriften her
vorgehoben. Die meisten der angefiihr
ten Werke gehen auch auf das Pro
blem der interalliierten Schulden ein; 
im ubrigen sind die letzteren weniger in 
Buchem als in zahlreichen verstreuten 
Zeitungs- und Zeitschriftenaufsii.tzen (von 
den amtlichen Verofientlichungen der 
verschiedenen Abkommen usw. abge
sehen) behandelt worden. 

Jahr 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

Reimische Exportgiiter Produkte 

100,0 100,0 
111,5 101,7 
118,5 102,8 
119,1 103,3 
119,1 104,0 
120,9 107,9 
122,8 115,3 
135,6 124,4 
133.6 119.9 
141,0 123,6 
145,7 125,7 
151,4 129,0 
161,8 138,8 
161,7 133,9 

Importgiiter 

100,0 
94,8 
92,5 
97,7 
94,0 
98,3 

107,3 
114,2 
99,5 

102,2 
105,0 
103,8 
113,1 
114,1 

Bibliographie: SVEISTRUP: Die Schuldenlast des Weltkrieges. Quellen- und Literatur
nachweis zu den interalliierten Kriegsschulden, den Reparationen und dem Dawesplan 1918 
bis 1928. Berlin 1930. Fortgesetzt durch: SVEISTRUP: Biindnisschulden und Kriegstribute. 
Vom Dawesplan zum Youngplan und neuen Plan. 1925-1930. Berlin 1931. 

Quellenwerke: Da8 Sachver8tandigengutachten von DAWES und MAcKENNA nebst allen An
lagen, herausgegeben in Verbindung !Bit dem "Deutschen Industrie- und Handelstag", Berlin. 
Berichte des Generalagenten uber die Uberweisung der Reparationszahlungen unter dem Dawes
plan. Berlin: Reimar Robbing. Haager Vereinbarung vorn Jahre 1930 nebst allen Anlagen. 
Berlin: Reimar Robbing 1930. C. BERGMANN: Deutschland unter dem Youngplan. Berlin 1930. 
Reparationen und Krieg88chulden von der Hoover-Erklarung zur Lausanner Konferenz. Berlin: 
Verlag der Europaischen Revue 1932. 

Fiir die interalliierten Schulden vor allem: Die interalliierten Schulden. Ihre Entstehung 
und ihre Behandlung im Youngplan. Bearbeitet im Statistischen Reichsamt. Berlin 1930. 
(Hier auch die wichtigsten Dokumente, wie Fundierungsabkommen usw., abgedruckt.) MOULTON
PASVOLSKI: War Debts and World Prosperity. New York 1932. 

Son s t i ge S c h rift en: Das Reparationsproblem, Verhandlungen und Gutachten der Konferen
zen von Pyrmont und Berlin. Berlin 1929. (VeroffentIichung der Friedrich List-Gesellschaft, 2 Bde.) 
MOULTON: The Reparation Plan. New York 1923; auch deutsch: Der neue Reparationsplan. 
tibersetzt von Kuczinsky. Berlin 1924. MOULTON and MACGUIRE: G~rmany's Capacity to Pay. 
New York 1923; auch deutsch: Deutschlands Zahlungsfahigkeit. Ubersetzt von Kuczinsky. 

6* 



84 Die Theorie des internationalen Handels. 

Berlin 1924. BRENTANO: Was Deutschland gezahlt hat. Berlin und Leipzig 1923. BERGMANN: 
Der Weg der Reparationen von Versailles iiber den Dawesplan zum Ziel. Frankfurt a. M. 1926. 
AULD: The Dawes Plan and the New Economics. New York 1927. SERING: Deutschland unter 
demDawesplan. Berlin undLeipzig 1928. SALIN: Diedeutschen Tribute. Berlin 1930. M. J. BONN: 
Der neue Plan als Grundlage der deutschen Wirtschaftspolitik. Miinchen und Leipzig 1930. 
DeutBchlanda Reparatiomlast. Ein Vergleich zwischen Dawesplan und Youngplan. (Die Schriften 
des Magazins der Wirtschaft Nr. 1. Berlin 1930.) KAUTSKY, B.: Reparationen und Riistungen. 
Leipzig 1931. AD. WEBER: Reparationen, Youngplan, Volkswirtschaft. Berlin 1929. SCHACHT: 
Die Stabilisierung der Mark. Stuttgart, Berlin, Leipzig 1927. SCHACHT: Das Ende der Repara
tionen. Oldenburg. 

Einleitung. Die deutschen Reparationen sind zweifellos die groBte einseitige Wertiibertragung 
von Land zu Land der Wirtschaftsgeschichte. Fiir eine erschopfende und niichterne wirtschaft
liche Untersuchung sine ira et studio ist jedoch der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Denn einer
seits ist die furchtbare Erregung, die dieser in der Weltgeschichte einzigartige Vorgang ausgelost 
hat, noch nicht abgeklungen und es ist diese Periode der Nachkriegszeit iiberhaupt noch nicht 
endgiiltig abgeschlossen. Andererseits liegen in diesem FaIle die Dinge nicht so einfach wie im 
kanadischen Beispiel: Der ganze Vorgang splelt sich in einem von Grund auf aufgewiihlten wirt
schaftlichen Milieu abo Die Umwalzungen des Krieges, der Friedensschliisse, der tiefgreifenden 
sozialen Verschiebungen und Unruhen hatten noch nicht einem neuen Gleichgewicht Platz ge
macht. Das Drama der Inflation lauft im selben Zeitabschnitt iiber die wirtschaftliche Biihne. 
Wahrend wir im kanadischen Fall das uns interessierende Problem in ungetriibter Form, wie 
von einem wirtschaftlichen Experimentator im Laboratorium gestellt vorfinden, haben wir es 
hier mit einer verwirrenden Fiille Blah durchkreuzender und iiberschneidender Bewegungen, 
Ursachen und Wirkungen zu tun, und es ist die eindeutige Verkniipfung gewisser Erscheinungen 
mit einigen hemusgegriffenen Ursachen nahezu unmoglich. 

Das Problem der Reparationen ist aber auch, abgesehen von der Fiille der Momente, die 
die Beobachtung der Wirkungen eines Teilvorganges storen, deshalb viel komplizierter als die 
Analyse der Kapitalimporte nach Kanada, weil das Autbringungsproblem, das dort gar nicht 
gestellt zu werden braucht, hier hereinspielt; und wie schon die theoretischen tJberlegungen ge
lehrt haben, sind die Schwierigkeiten der Aufbringung mit den Schwierigkeiten des Transfers 
zum Teil artgleich und jedenfalls so enge verknotet, daB eine Trennung sehr schwierig ist. tJber
haupt ware es ein schwerer Fehler, daraus, daB der nackte Transfermechanismus in beiden 
Fallen der gleiche ist, Kapitalimporte und politische Zahlungen in ihren wirtschaftlichen Aus
wirkungen iiber denselben Leisten zu schlagen. 

Das unselige Reparationssystem, das die internationale Politik der Nachkriegszeit vergiftet 
und furchtbares Unheil iiber die Welt gebracht hat, ist zusammengebrochen; es hat die beispiel
lose Wirtschaftskrise der letzten Jahre nicht iiberlebt. Viele schlieBen damus, daB die Trans
ferierung derartiger Summen von Land zu Land ein Ding der Unmoglichkeit sei. Diese tJber
zeugung ist zwar politisch erfreulich. weil sie maBlosen Forderungen in Zukunft einen Riegel 
vorschiebt; sie ist jedoch angesichts der vielen anderen mitspielenden Ursachen und Storungen 
voreilig. Aber, wie gesagt, der Zeitpunkt fiir ein abschlieBendes Urteil ist noch nicht gekommen, 
und im folgenden sollen nur einige markante Tatsachen zusammengestellt werden. 

Von der Unterzeiehnung des Vertrages von VersalUes bls zum Londoner Ultimatum. 
Der Vertra,g von Versailles hat die Hohe der von Deutschland zu leistenden Wiedergutmachung 
nicht festgesetzt. Es wurde lediglich bestimmt, daB die Feststellung der deutschen Gesamt
schuld innerhalb von 2 Jahren nach Unterzeichnung des Vertrages erfolgen solIe. Das hierfiir 
von den Signatarmii.chten eingesetzte Organ war die Reparatiomkommi88ion. Ihre Kompetenz 
erstreckte sich auf Feststellung der gesamten den feindlichen Mii.chten entstandenen Schaden 
und auf die Festsetzung der sich daraus nach Artikel 231 ergebenden deutschen Gesamtschuld 
unter Beriicksichtigung der deutschen Leistungsfii.higkeit. 

Die Zeit bis 1921 war mit interaUiierten Konterenzen erfiillt, in denen sich die Siegermachte 
iiber die Hohe der deutschen Reparationsschuld sowie iiber die Aufteilung der zu empfangenden 
Zahlungen zu einigen suchten. In beiden Punkten bestanden zunachst die groBten Meinungs
verschiedenheiten. In der Gesamtauffassung des Reparationsproblems waren BiBb die Sieger 
freHich damals insofern einig, als sie Blah von der deutschen Zahlungsfahigkeit phantastische 
Vorstellungen machten. Deutschland wurde zu diesen Konferenzen fiirs erste iiberhaupt nicht 
zugezogen, wenigstens soweit es BiBb um die Feststellung der Reparationsschuld handelte. Nur 
iiber vorlaufige Regelung von Teilfragen verhandelte man mit Deutschland, so in der Konterenz 
von Spa im Juni 1920, wo das Quantum der zunii.chst monatlich zu liefernden Kohlenmengen 
festgesetzt wurde. 

Auf der Konferenz zu Boulogne im J uni 1920 einigten BiBb die Alliierten auf die Hohe der 
deutschen Verpflichtungen. Die Erganzung und teilweise Abanderung dieses Beschlusses ge
schab auf einer im Janner 1921 zu·Paris tagenden Konferenz, wo ein Zahlungsplan in Aussicht 
genommen wurde, der im wesentlichen folgendes vorsah: 

1) 226 Milliarden Goldmark, zahlbar in 42 Jahresraten, die bis zu 6 Milliarden Goldmark 
jahrlich anstiegen, 
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2) 12% des jahrlichen Wertes der deutschen Ausfuhr, 
3) auBerdem die nooh festzusetzenden Besatzungskosten, Kosten der alliierten Kommis· 

sionen usw. 
Die Pariser Beschliisse, die von manchen alliierten Politikern nooh als zu milde bezeichnet 

wurden, zeigten, in welchen GroBenordnungen sich die endgiiltige Forderung der Sieger bewegen 
wiirde. Deutschland begann einen verzweifelten Kampf um ErmaBigung der Pariser Reparations. 
forderung. ReichsauBenminister SIMONS erstattete einen Gegenvorschlag (50 Milliarden Gold· 
mark unter Abrechnung der bereits erfolgten mit 20 Milliarden Goldmark zu bewertenden Lei· 
stungen). Die Alliierten lehnten dies ab und ergriffen gleichzeitig SanktionsmaBnahmen: Be· 
setzung von Duisburg, Diisseldorf und Ruhrort. Einhebung einer Abgabe fiir deutsche Ein· 
fuhrwaren in den alliierten Landern sowie Schaffung einer Rheinzoll·Linie zwischen besetztem 
und unbesetztem Deutschland. 

Am 27. ApriI1921 - iiber 2 Jahre nach Unterzeichnung des WaffenstiIlstands - setzte 
die Reparationskommission die endgiiltige Gesamtschuld Deutschlands mit 132 MilliardenGold· 
mark fest und auf Grund dieser Entscheidung wurde auf der am 1. Mai 1921 in London zusammen· 
getretenen Reparationskonferenz eine Reparationsregelung beschlossen, die folgendes enthielt: 

1) Zahlung von 132 Milliarden Goldmark abziiglich der bereits bezahlten Betrage. 
2) tJbernahme der Schuld Belgiens fiir die ihm von den Verbiindeten wahrend des Krieges 

geliehenen Betrage (ca. 6 Milliarden Goldmark). 
3) Die Tilgung der Schuld sollte durch jahrliche Zahlung von 2 Milliarden Goldmark sowie 

von 26% des Wertes der deutschen Ausfuhr ab 1. Mai 1921 erfolgen. 1 Milliarde soUte binnen 
eines Monats iiberwiesen werden. 

Die Annahme dieser Reparationsregelung wurde von Deutschland in einem Ultimatum 
verlangt, in dem mit SanktionsmaBnahmen (Ruhrbesetzung) gedroht wurde. Die politische Ohn· 
macht Deutschlands zwang schlieBlich zur Annahme des Ultimatums (11. Mai 1921). 

Von der Annahme des Londoner Ultimatums bis zum Dawesabkommen. Deutsch· 
lands Kampf um Stundung. In der nun folgenden Zeit bis Anfang 1923 wurden einzelne mit der 
Reparationsregelung zusammenhangende Fragen durch deutsch·alliierte Besprechungen geregelt. 
Hierher gehort das Abkommen von Wiesbaden (Oktober 1921; RATHENAu-LoucHEuR), in dem 
Festsetzungen iiber die an Frankreich fur den Wiederaufbau der besetzten Gebiete zunachst 
zu leistenden Sachlieferungen getrof£en wurden, ferner ein bald darauf geschlossenes Abkommen 
mit der Reparationskommission, das an Stelle dieser Regelung den freien Sachlieferungsverkehr 
einfiihrte. 1m iibrigen aber erwies sich die Undurchfiihrbarkeit der Londoner Reparations. 
regelung bereits in der allernachsten Zeit, und zwar in der Form, daB Deutschland die zur Be· 
zahlung erforderlichen Devisen nicht aufzubringen vermochte. Ebenso verzweifelt, wie seinerzeit 
urn Herabsetzung der Reparationsforderung, begann Deutschland nunmehr urn Stundung der 
festgesetzten Verpflichtungen zu ringen. Auf ein erstes Moratoriumsansuchen im Dezember 1921 
brachte die Konferenz von Cannes (Janner 1922) eine gewisse Erleiehterung, indem vorlaufig 
eine jahrliche Zahlung von 720 Mill. Goldmark bar und 1450 Mill. Sachleistungen bewilligt wurden. 
Doch schon im April 1922 sah sich Deutschland genotigt, abermals um Stundung anzusuchen. 
1m September wurde schlieBlich ein kurzer Zahlungsaufschub gewahrt, um Deutschland die 
Markstabilisierung und Neuordnung seiner Finanzen zu ermoglichen. 

1m November 1922 erklarten internationale Wahrungssachverstandige, die Stabilisierung der 
Mark sei nur dann durchfiihrbar, wenn Deutschland ein langeres Reparationsmoratorium erhalte. 
Gestiitzt auf dieses Gutachten, beantragte Deutschland Ende 1922 ein Moratorium fiir das ganze 
folgende Jahr. Die enge gedankliche Verkniipfung der Reparationsfrage mit der Frage der 
Wahrungsstabilitat, wie sie durch das Sachverstandigengutachten ausgesprochen war, bildete 
in der folgenden Zeit eine Hauptstiitze der deutschen Revisionsforderungen. 

Zur Zeit der tJberreichung dieses neuerlichen Moratoriumsantrages war aber in der franzo· 
sischen Politik der Gedanke zur Herrschaft gelangt, Teile der deutschen Produktionswirtschaft 
- also nicht mehr nur of£entliche Eingange - als pfandartige Sicherungen fiir die Reparations. 
zahlung heranzuziehen. 

Versuch der gewaltsamen Durchsetzung der Reparationserfullung gemii(3 den Londoner Be· 
schlUBsen. Die Gelegenheit, die Politik der produktiven Pliinder zu erproben, ergab sich fiir Frank· 
reich, als die Reparationskommission Ende 1922 gegen die Stimme des englischen Vertreters 
einige Verfehlungen Deutschlands bei den Sachlieferungen feststellte (145000 Telegrafenstangen 
nicht geliefert; kleine Minderleistungen an Holz und Kohle). Die franzosische Regierung ent· 
sandte darauf anfangs 1923 eine aus lngenieuren bestehende Kontrollkommission ins Ruhr· 
gebiet, die die gesamte Wirtschaftstiitigkeit des Ruhrkohlensyndikates im Sinne der Sicherung 
der Sachleistungen kontrollieren soUte. Zur Sicherung der Tatigkeit dieser "industriellen Ruhr
lwmmission" riickten 60000 Mann belgischer und franzosischer Truppen ins Ruhrrevier ein 
(11. Janner 1923). 

Nun versuchte Deutschland den oHenen Reparationskrieg. Es erklarte, an Frankreich und 
Belgien vorlaufig iiberhaupt keine weiteren Reparationen zu zahlen und organisierte gegen die 
MaI3nahmen Frankreichs unci Belgiens einen passiven Widerstand, der zur Folge hatte, daB die 
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Anordnungen der zivilen und militarischen BesetzungsbehOrden nur unter soharfstem Druok 
befolgt wurden und oft dumh GewaltmaBnahmen erzwungen werden muBten. 

1m Herbst 1923 gab Deutschland unter dem Druok der ohaotisoh gewordenen Wii.hrungs
und Wirtsohaftsverhii.ltnisse den passiven Widerstand, dessen inflationistisohe Finanzierung die 
Hauptursache des beispiellosen Wii.hrungszusammenbruohes war, auf und bezog eine neue Po
sition im Reparationskampf. Es erkannte das franzosisohe Verlangen nach produktiven Pfii.ndern 
zunii.ohst an, wies aber darauf hin, daB Garantien deutsoher Wirtsohaftskorper, insbesondere 
der Reiohsbahn, fiir die Alliierten ebenso wertvoll seien wie die zwangsweise Besohlagnahme 
eines territorial abgegrenzten Telles der deutsohen Produktionswirtsohaft. Gleiohzeitig betonte 
Deutschland mit erneutem Nachdruok die Notwendigkeit einer Revision der bestehenden Hohe 
der Reparationsverpfliohtung und insbesondere einer Priifung der deutsohen Leistungsfahigkeit. 

Die an der Ruhrbesetzung nioht beteiligten alliierten Maohte waren geneigt, die Losung 
in der von Deutsohland vorgesohlagenen Riohtung zu suohen, und naoh einigem Zogern fand 
sioh auoh Frankreioh dazu bereit. Mit BeschluB der Reparationskommission vom 30. November 
1923 wurden zwei Expertenkomitees (unter DAWES und MAc KENNA) eingesetzt, die am 9. April 
1924 ihren Berioht erstatteten. 

Der Zusammenbr'Uch der Londoner Reparationaregelung. Es bleibe dahingestellt, wie lange 
die maBgebenden alliierten Wirtsohaftspolitiker ernstlich an die 132 Milliarden des Londoner 
Ultimatums geglaubt haben. Sicher ist, daB Ende 1923 die "Oberzeugung von der Notwendigkeit 
einer Revision ziemlich allgemein war. Die beiden Expertenkomitees hatten sioh zwar formell 
nur iiber Mittel und Wege zum Ausgleioh des deutschen Staatshaushaltes und zur Stabilisierung 
der deutschen Wahrung (DAWES), sowie iiber die Hohe des gefiiichteten deutsohen KapitaIs 
und die Moglichkeiten seiner Zuriiokholung (MAC KENNA) zu auBern. Bei dem damaIs allgemein 
herrsohenden Glauben an die unlosbare Verkniipfung der Stabilisierungsfrage mit dem Re
parationsproblem war es aber klar, daB in dem Gutaohten des Daweskomitees die Frage der 
Hohe der Reparationslast nicht unberiihrt bleiben wiirde. Wurde auch der Londoner Zahlungs
plan formell nicht auBer Kraft gesetzt, so bedeutete die internationale Annahme der Emp£eh
lungen des Daweskomitee& am 16. August 1924 doch den ersten Sohritt zu einer Neuordnung. 

Das 'Cbergangsregime des Dawesabkommens. Die politische Grundlage des Dawesab
kommens war noch immer der Versailler Vertrag und die aus ihm abgeleitete Reparations
verpfliohtung Deutsohlands. Das Dawesgutachten ging von dem Gedanken aus: Deutschland 
muB im Rahmen des irgend Mogliohen Reparationen leisten; um das auf die Dauer zu sichern, 
muB DeutBchlandB Wahrung und Wirtschaft allerding8 pflegUch behandelt werden. Um einerseits die 
volle Ausschopfung der Aufbringungsmoglichkeiten, andererseits die Verhinderung von Schadi
gungen der deutsohen Wirtsohaft zu garantieren, wurde ein kompliziertes System von Pfan-
dern und internationalen Kontrollen errichtet. . 

Die wichtigsten Bestimmungen des Abkommens waren: 
a) ZahlungspfIicht: Nach zwei Jahren volliger Reparationsstundung, die Deutschland 

im Interesse seiner finanziellen Erholung gewahrt wurden, sollten steigende Annuitaten gezahlt 
werden, die 1929/30 2,5 Milliarden RM erreichen und sioh von da an auf dieser Hohe halten 
sollten. Dazu kam noch ein verii.nderlioher Zuschlag, der auf Grund eines komplizierten Wohl-
8tandBindex zu berechnen warl. Von der Gesamtsumme sollten 960 Mill. RM durch 37 Jahre ge
zahlt werden, wahrend die Laufzeit der restlichen 1540 Mill. RM und des Indexzuschlags un
bestimmt blieb - also eine ewige Tributlast. In diesen Summen sollten aIle Nebenlasten (Be
satzungskosten usw.) inbegriffen sein. Eine "Goldklausel" sah die Auf- oder Abwertung der 
Annuitaten mit dem Schwanken der Kaufkraft des Goldes vor. 

b) Wahrungsschutz: 1m Gegensatz zur friiheren Regelung, aber auch zu dem spater im 
Youngplan festgesetzten Regime, wurde bestimmt, daB Deutschland seine Verpflichtung dumh 
Vberweisung der gesohuldeten Betrage in ReichBmark an einen Treuhander, den Reparations
agenten, erfiillt habe. Die Besohaffung der Valuten und deren Aushandigung an die Reparations
glaubiger (Transferierung) war Sache des Reparationsagenten, der dabei auf Sohonung der 
deutschen Wahrung Bedacht zu nehmen hatte. Wenn durch die Vbertragung die Stabilitat 
der deutschen Wahrung bedroht war, sollte der Transfer sistiert werden. In diesem Falle konnten 
die eingezahlten Betrage bis zu 5 Milliarden RM innerhalb Deutschlands auflaufen. Wurde diese 
Grenze erreicht, so konnten die deutschen Aufbringungen herabgesetzt werden. 

c) Heranziehung deutscher Wirtschaftskorper. Die zeitlioh begrenzten Annuitii.ten 
von 960 Mill. RM sollten nioht vom Reichshaushalt, sondern von der Reiohsbahn und der deut
schen Industrie aufgebracht werden. Die Reiohsbahn hatte Nom. 11 Milliarden RM, die deutsche 

1 Spatere Bereohnungen haben gezeigt, daB der Wohlstandsindex sich wahrscheinlich weit 
mehr im Sinne einer ZUBiitzlichen BelaBtung denn aIs Wirtsohaftssohutz ausgewirkt hatte, da 
in der Indexbereohnung neben Komponenten, die den WohIstand einigermaBen reprasentieren, 
auch "symptomatische" Komponenten (z. B. Handel, Verkehr und Kohlenverbrauch) aufgenom
men sind, die trendmaBig zweifellos starker steigen aIs das Volkseinkommen. Vgl. SOLTAU: 
Der WohIstandsindex und die Bedeutung seines Fortfalles. (In "Deutsohlands Reparationslast" 
S. 50£. Berlin 1930.) 
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Industrie Nom. 5 Mill:ia.rden RM zu ubernehmen. Durch die Schaffung marktfihiger Titres soUte 
die K01l//merziaUBierung eines Telles der deutschen Reparationsschuld erreicht werdenl • 

d) Kontrolle der deutschen Wihrungsstabilitit: Statut und Gestion der Reichsbank 
wurden internationaler KontroUe unterworfen. Die Unabhingigkeit der Reichsbank yom Reich 
wurde vOlkerrechtlich festge1egt. Ein 14kopfiger Generalrat, der zur 1IiiJfte aus Deutschen, zur 
Hilfte aus Auslindern bestehen soUte, hatte die Berichte der Bank zu priifen; ein auslindischer 
Kommissar soUte Notenausgabe und Notendeckung uberwachen. Der Versuch, die Inflation ala 
Kampfmittel in der Reparationspolitik zu verwenden, war durch diese politisch zweifell08 
driickenden KontroUen unmoglich gemacht. 

e) Anleihe an Deutschland. Endlich wurde die Auflegung einer internationalen Anleihe 
beschlossen, deren ErlOsDeutschland zur Begleichung der ersten Dawesannuitit verwenden solIte. 

Die Buche nach einer endgiiltlgen Regelung. Der Youngplan. Das Dawesa.bkommen 
war von Anfang an als eine Zwischenlosung gedacht. Dies kommt nicht nur in der zeitlichen 
Unbestimmtheit des groIleren Teils der Annuititenreihe sowie in verschiedenen Einzelbestim
mungen zum Ausdruck, sondern wurde auch in dem zugrunde liegenden Sachverstii.ndigen
gutachten und nachher in den Berichten des Reparationsagenten wiederholt betont. Beit Ende 
1928 dringten verschiedene Umstinde dazu, mit der endgiiltigen Regelung nicht mehr lange 
zu warten. 

Der Dawesplan war vor allem als FeststeUungsmechanismuB gedacht; durch deutBche Lei
stungen soUte die deutBche Leistungsfa.higkeit festgestellt werdens. Das erwies BiBb aber als 
unmoglich. Es zeigte sich nur, daB wihrend der vier "'Obergangsjahre die vorgesehenen tJber
tragungen ohne wesentliche Storung vor sich gingen. FUr die deutsche Leistungsfihigkeit 
bewies das aber nicht allzuvie!. Denn Reich, Linder und Industrie hatten in diesen Jahren ge
waltige Auslandsanleihen aufgenommen, welche das Reparationsaufkommen finanzierten. Der 
Generalagent wiinschte ala 1iberwachungsorgan der deutBchen Wirtscha.ftssta.bilitit die Aus
landsverschuldung nicht ins Uferlose anwachsen zu sehen, befiirchtete aber andererseits die 
Unmoglichkeit weiterer Obertragung der Dawesraten bei Ruckgang der Auslandskredite. Darum 
drangte er auf Revision. 

Den Transferschutz, auf den man auch in Deutschland zeitweilig ziemlich groBes Gewicht 
gelegt hatte, lernte man allmahlich als fiir den Schutz der deutschen Wihrung zwar nicht 
belanglos, aber dooh sekundir zu betrachten. Ala direkt schidlich aber erwies sich der 
Transferschutz dadurch, daB er, wie bereits erwihnt, die Mobilisierung der Reparationsschuld 
verhinderte. Auf die Mobilisierung und Kommerzialisierung legte man damals auch aus anderen 
Griinden viel Wert; man glaubte, die Reparations£rage dadurch entpolitisieren und zu einer 
quasi kommerziellen Angelegenheit Machen zu konnen. 

Die Sachversta.ndigenkonferenz, die im Februar 1929 in Paris unter dem Vorsitz OWlilN 
YOUNGS zusammentra.t, legte das Ergebnis ihrer Arbeiten am 7. Juni 1929 den Regierungen vor. 
Auf Grund dieses Gutachtens wurde auf zwei Regierungskonferenzen im Haa.g im August 1929 
und Jinner 1930 eine als endgultig gedachte Reparationsregelung, der "Neue Plan" (Youngplan), 
a.usgearbeitet und zusammen mit verschiedenen politischen MaBnahmen, deren wichtigste die 
Riumung des Rheinlandes war, in einer Reihe von Abkommen und Protokollen angenommen. 

Die wichtigsten auf die Reparationen bezuglichen Bestimmungen waren: 
1) An Stelle der groBenteils zeitlich unbegrenzten und sowohl nach oben wie nach unten 

verinderlichen Dawesraten tritt nun wieder eine feste und zeitlich begrenzte Annuitit von 
durchschnittlich 1989 Mill. RM, zahlbar in 59 Jahren, also bis zum Jahre 1988. Dazu kommen 
nooh Zahlungen an Belgien in der Hohe zwischen 26 und 9,3 Mill. RM bis 1966 auf Grund eines 
im Juli 1929 mit Belgien geschl08senen Abkommens (Entschidigung fiir Ausgabe von Mark
noten wihrend der Besetzung Belgiens), sowie gewisse Jahreszahlungen zur Deckung amerikani
scher Besatzungskosten und von Entschidigungsanspruchen von Amerikanern. 

Von den eigentlichen Youngraten sind 660 Mill. RM unter allen Umstinden aufzubringen 
und zu ubertragen. Hinsichtlich des Restes kann Deutschland bei der fUr die Empfangnahme der 
Zahlungen neu errichteten Stelle, der Bank fiir internationalen Zahlungsausgleich, eine zwei
jahrige ttbertragungsstundung und ein Jahr nach bewilligter Transferstundung auch eine ein
jahrige Zahlungsstundung fur die Hilfte der zu zahlenden Betrage in Anspruch nehmen, und zwar 
beides unabhangig vom Willen der Glaubiger auf Grund der im guten Glauben getroffenen 
Feststeliung, daB die deutsche Wahrung und Wirtschaft durch die unbegrenzte 1ibertragung 
der aufschiebbaren Annuitat gefihrdet wiirden. Ein SonderausschuB der B. I. Z. solite in diasem 
FaIle die Lage priifen und eventuell Revisionsvorschlige erstatten. 1m ubrigen ist der Transfer
schutz weggefalien. Die deutsche Regierung muB auch die fremden Valuten wieder selbst beschaffen. 

1 Das konnte freilich so lange nicht gelingen, ala der Transferschutz bestand. Denn so lange 
hii.tte der Erwerber der Obligationen damit rechnen mussen, unter Umsta.nden zum Verzicht 
auf die Bezahlung in fremder Wahrung genotigt zu sein, und das bedeutete in einer Zeit, wo die 
deutsche Wahrungskatastrophe von 1923 noch in frischer Erinnerung war, die Unbegebbarkeit 
der ganzen 16 Milliarden. 

2 Vg!. BONN: Der neue Plan S.28. Miinchen und Leipzig 1930. 
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2) Die Mobilisierung der ungeschiitzten Annuitaten wird durch Auflage der ersten Tranche 
einer Mobilisierungsanleihe im Gegenwert von 200 Mill. Dollar begonnen, deren Erlos den 
Reparationsgliubigern zuflieBt und deren Zinsen- und Riickzahlungsdienst Deutschland iiber
nimmt. Gleichzeitig nimmt das Reich eine Anleihe von 100 Mill. Dollar auf, deren Erlas der 
Reichsbahn und Reichspost zuflieBt. Diese beiden Operationen - Mobilisierung eines (kleinen) 
Telles der unaufschiebbaren Youngannuitaten und Anleihebegebung Deutschlands - werden 
zu einer einzigen Emission in der Hohe von 300 Mill. Dollar mit dem etwas irrefiihrenden Titel 
"InternationaJe 5% % Anleihe des Deutschen Reiches·' verkoppelt, die einheitlich mit 5% % 
zu verzinsen und binnen 35 Jahren durch Ankauf oder Auslosung zu tilgen ist und in mehreren 
Lindern zur Zeichnung aufgelegt wird. 

In Mark umgerechnet, betragt der effektive Gegenwert der ganzen Emission 1473,5 Mill. RM, 
wovon ein Drittel, das sind 491,17 Mill. RM, Deutschland zugute kam. Zinsen- und Tilgungs
dienst dieses Drittela stellt also keine Reparationsleistung dar, wiihrend die restlichen zwei 
Drittel der Young-Anleihe-Zahlungen echte Reparationsleistungen sind. 

Zur Mobilisierung des restlichen Teils der unaufschiebbaren Annuitaten ist es nicht mehr 
gekommen. 

3) Wohlstandsindex und Goldklausel werden beseitigt. 
4) Die Aufbringung ist wieder ausschlieBlich aus dem Reichshaushalt zu leisten. Die 

direkte Heranziehung der Industrie fii.llt weg; die von ihr ausgegebenen ObIigationen werden 
vernichtet. Die Garantie der Reichsbahn bleibt insofern aufrecht, als 660 Mill. RM von der Reichs
bahn an das Reich ala Steuer fiir Reparationszwecke bezahlt werden. Dagegen werden die aus
gegebenen Reichsbahnobligationen gleichfalls vernichtet. 

5) Die verschiedenen Kontrollen werden beseitigt. Mit ihnen verschwinden die auslandischen 
Kommissare und Vertreter bei deutschen Wirtschaftskorpern, der Reparationsagent, endlich 
die Reparationskommission. 

6) Der Bank fiir internationale Zahlungen, die von den sieben beteiligten Landern ein
schlieBlich Deutschlands gegriindet wurde, wird die technische Abwicklung des gesamten Re
parationszahlungsverkehrs iibertragen. 

Vom Youngplan bis zum Vertrag von Lausanne. So groBe wirtschaftliche Probleme die 
Reparationsfrage in praktischer wie theoretischer Hinsicht aufgeworfen hatte, die Frage der 
Hohe der deutschen Reparationsschuld, also die Hauptfrage, war ein poIitisches, kein wirt
schaftliches Problem. Das trat in den eraten Jahren nach dem Waffenstillstand viel klarer 
hervor als 1923 bis 1931, wo es durch die Kommerzialisierungsbestrebungen und duroh die 
Miihe, mit der ein Expertenkomitee nach dem anderen die Hohe der deutschen Leistungs
fahigkeit "wissenschaftlich" feststellen wollte, stark verdunkelt wurde. Erst allmahlich wurde 
wieder deutlicher, daB es ein unmogliches Beginnen war, iiber die kiinftige Tributfahigkeit 
zweier Generationen wissenschaftlich fundierte Aussagen zu machen. Der Youngplan, der 
im Gegensatz zum Dawesabkommen die deutsche Reparationsschuld endgiiltig und fiir die 
Dauer festsetzen wollte, entbehrte einer solchen Fundierung genau so wie jede andere denkbare, 
dber die na.chsten Jahre hinausgreifende Regelung. Und die schlieBliche Streichung des weit
aus griSBten Teils der Reparationen ist nicht nur durch Anderung der Ansichte~.iiber die mutmaB
liche Leistungsfahigkeit des Deutschland von 1950 oder 1970, sondern durch Anderung der poli
tischen Lage herbeigefiihrt worden. 

Wirtschaftlich einigermaBen feststellbar war die Moglichkeit oder Unmoglichkeit der Re
parationsaufbringung in der nachsten Zukunft. Infolge der 1929 einsetzenden schweren welt
wirtschaftlichen Depression, von der Deutschland besonders stark heimgesucht wurde, war die 
weitere Aufbringung der Youngannuitaten schon Mitte 1931 ernstlich in Frage gestellt. Die 
formelle Erschiitterung des Youngplans wurde durch den Vorschlag des Prasidenten HOOVER, 
der die St'Undung aller aU8 dem Kriege entstandenen politi8cken SchuW,en fur die Zeit rom Juli 1931 
biB Jun' 1932 'lX»'8ah, noch einmal hinausgeschoben. Der Hooverplan wurde fiir Deutschland in 
der Weise verwirklicht, daB die aufschiebbare Annuitat gestundet und die unaufschiebbare, 
fiir die Frankreich die formelle Stundung nicht zugestehen wollte, zwar gezahlt, aber gleichzeitig 
der deutschen Reichsbahn als Darlehen wieder zur Verfiigung gestellt wurde (Londoner Protokoll 
vom August 1931 und Berliner Zusatzprotokoll vom Juni 1932). Die schwere Kreditkrise, die 
in Deutschland kurz nach der Erklarung HOOVERS ausbrach, IieBen es der deutschen Regierung 
ratsam erscheinen, den Zusammentritt des im Youngplan vorgesehenen beratenden Sonder
ausschusses der B. I. Z. zu verlangen, um die Frage zu priifen, was nach dem Ablauf des Hoover
jahres zu geschehen habe. 

Die schweren Opfer, mit denen die deutsche Wirtschaftspolitik die Wii.hrung trotz der 
scharfen Kreditkrise erfolgreich verteidigte, gaben Deutschland diesmal eine starke Position 
im Reparationskampf. Der beratende SonderausschuB erklarte in seinem Gutachten (23. Sep
tember 1931), daB Deutschland im Sinne des Youngabkommens berechtigt sei, im Hinblick 
auf die schwierige Lage, die trotz seiner energischen MaBnahmen zur Stabilhaltung der Wahrung 
andauere, die Zahlung der aufschiebbaren Annuitat im nachsten Jahre fiir unmoglich zu erklaren. 
Dariiber hinaus seien die Annuitaten des Youngplans unter Voraussetzungen festgesetzt 
worden, die in der in Unordnung geratenen Weltwirtschaft wohl noch einige Zeit lang nicht 
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gegeben sein wiirden. Die Regierungen sollten daher nicht zogem, die notigen MaBnahmen zu 
ergreifen. 

Nach diesem Bericht war es nicht iiberraschend, daB Reichskanzler BRUNING im Janner 1932 
erkl8.rte, Deutschland werde nach Ablauf des Feierjahres die Reparationen nicht wieder auf
nehmen konnen und erstrebe nunmehr ihre vollige Streichung. tYber die Notwendigkeit einer 
Stundung herrschte iiberall Einigkeit, doch wurde im Ausland noch dariiber gestritten, ob 
Deutschland nicht nach einer Erholungspause wieder zahlungsfahig sein werde. 

Das Lausanner Abkommen. In dem Abkommen, das am 9. Juli getroffen wurde, ist 
die deutsche Reparationsschuld auf 3 Milliarden RM herabgesetzt worden, die der B. I. Z. von 
der deutschen Regierung in 5%igen tilgbaren Schuldverschreibungen zu iibergeben sind. Fiir 
die Titres wurde eine dreijahrige Sperrfrist, das Recht der vorzeitigen RiicklOsung und die 
Begebungsmodalitaten festgesetzt; ihre Laufzeit betragt maximal 37 Jahre. Alle weitergehen
den Verpflichtungen Deutschlands wurden aufgehoben mit Ausnahme des Dienstes der Dawes
anleihe und der Younganleihe von 1930. Da, wie erwahnt, der Dienst der letzteren Anleihe zu 
zwei Dritteln die Abstattung einer Reparationsschuld darstellt, fiir die Deutschland keinen 
Gegenwert erhalten hat, ist dieser Teil der im Youngplan festgesetzten Reparationsbclastung 
aufrecht geblieben. Es ist allerdings nur ein kleiner Teil, da nicht nur der ganze aufschiebbare 
Teil der Youngraten jetzt in Wegfall kommt, sondem auch die Quote des unaufschiebbaren 
Teils, deren Mobilisierung zwar beabsichtigt war, aber bisher nicht durchgefiihrt wurde. 

Diese Regelung sollte nach Durchfiihrung der Ratifizierungen in Kraft treten. Nachtraglich 
wurde aber bekannt, daB die Reparationsglaubiger in Lausanne ein Separatabkommen ( .. Gentle
men .Agreement") getroffen hatten, in dem bestimmt ist, daB die Glaubigerregierungen die 
Ratifizierung des .Abkomuens mit Deutschland nicht vomehmen wiirden, bevor nicht eine be
friedigende Regelung zwischen ihnen und ihren eigenen Glaubigern erzielt sein werde. Falls 
diese Regelung nicht zustande komme, "wiirde die rechtliche Stellung aller interessierten Re
gierungen wieder die gleiche werden wie vor dem Hoover-Moratorium". Die .Abhangigkeit der 
Reparationsneuordnung von dem so verwickelten Problem der interalllierten Schulden, die 
von Deutschland bestritten wurde und in dem Lausanner .Abkommen tatsachlich nicht Eingang 
fand, wurde also in jener Sondervereinbarung doch festgelegt. Die ganze Neuordnung hii.ngt 
juristisch daher vorlaufig in der Luft. 

Einstweilen ist Deutschland von jeglicher Reparationszahlung bis auf weiteres befreit, da 
vereinbart wurde, das Londoner Protokoll vom .August 1931 und das Berliner Zusatzprotokoll 
vom Juni 1932 (beziiglich der Durchfiihrung des Hoover-Moratoriums) so lange zu verlangem, 
bis das Lausanner .Abkommen in Kraft treten oder eine der hauptsachlich beteiligten Regierungen 
die Nichtratifikation notifizieren wiirde. , 

Reparationen, AuBenhandelsbilanz und Auslandsverschuldung. Der Zusammenhang zwi
schen Reparationszahlungen und .AuBenhandelsbilanz und .Auslandsverschuldung laBt sich erst 
seit 1924 mit dem Inkrafttreten des Dawesplans einigermaBen iiberblicken. Fiir die vorher
gehende Periode lassen sich die tatsachlichen Zahlungen schwer feststellen. Die oft phan
tastischen und weit auseinander gehenden Schatzungen der bis dorthin erbrachten Leistungen 
enthalten den Wert des im abgetretenen GeMet gelegenen Staatsvermogens, abgetretene deutsche 
Forderungen an seine Verbiindete, den Wert des abgelieferten Heeresmaterials usw. Diesen 
Schatzungen1 entsprechen daher keine effektiven Wertiibertragungen, und sie sind fiir das 
Studium des Einflusses der Reparationen auf den .AuBenhandel nicht zu _gebrauchen. Eine 
genaue, unbestrittene .Aufgliederung und Zusammenstellung der tatsachlichen Uberweisungen ist 
noch ausstandig. . 

.AuBerdem wird in dieser Periode durch die Inflationswirkungen alles andere iiberdeekt. 

* * * 
Reparationen konnen durch einen .AusfuhriiberschuB - wobei in diesem Zusammenhang 

auch die Gold- und Devisenkaufe und -verkaufe der Notenbanken als Import resp. Export 
zu betrachten sind - oder durch Kreditaufnahme im .Ausland beglichen werden. Die vier GroBen: 
Warenhandel, Gold- und Devisenbewegung bei den Notenbanken, Kapitalsbewegung (lang
und kurzfristige) und Reparationen bilden in den Jahren 1924 bis 1931 die Hauptposten der 
deutschen Zahlungsbilanz. Die Reparationen sind dabei stets Passivposten, wahrend bei den 
drei iibrigen aktive und passive Posten vorkommen. Zwischen den Saldi der drei ersten GroBen 
und den Reparationsleistungen konnen wir eine gewisse Entsprechung erwarten, die durch die 
noch verbleibenden relativ geringfiigigen Posten der Zahlungsbilanz - Zinsen- und Dienst
leistungen, beide als SaldogroBen eingestellt - nicht mehr alIzusehr verdunkelt werden 
kann. Da die Kapitalbewegung 1924 bis 1930 nach der Zahlungsbilanzstatistik stets posi
tive GroBen COberwiegen der Kapitaleinfuhr) zeigte, so kommt es auf die Warenbilanz (inkl. 

1 Vgl. dazu z. B. L. BRENTANO: Was Deutschland gezahlt hat. Berlin 1922. MOULTON and 
MAC Guire: Germany's Capacity to Pay. New York 1923. BENEDIKTKAUTSKY: Reparationen 
und Riistungen. Wien 1931. 
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Gold- und Devisenbilanz der Notenbanken) an. Es waren folgende ungefahre Entsprechungen 
zu erwarten: 

:Bei aktiver Warenbilanz: 
Reparationen = AusfuhriiberschuB 

+ Kapitalimport 

:Bei passiver Warenbilanz: 
Reparationen + EinfuhriiberschuB 

= KapitaIimport 

Die Gleichheitszeichen sind dabei nicht im Sinne einer absoluten Gleichheit der jahrIichen 
GroBen, sondern eines ungefahren Paralielgehens der GroBenanderungen von Jahr zu Jahr auf
zufassen. 

Wo die Gold- und Devisenbewegung verhaltnismaBig geringfiigig ist, wie in alien Jahren 
auBer 1924 und 1931, wird man in den beiden Gleichungen die reine Warenhandelsbilanz 
einsetzen konnen. :Betrachten wir daher zunachst die Jahre 1924 bis 1930: 

Repara- Einfuhr-
1+2 

Jabr tionen iiberschuB 
1 2 3 

1924 0,3 1,8 2,1 
1925 1,0 2,5 3,5 
1926 1,2 - 1,2 
1927 1,6 3,0 4,6 
1928 2,0 1,3 3,3 
1929 2,5 - 2,5 
1930 1,7 - 1,7 

Kapital-
import 

4 

2,5 
1,4 
1,5 
3,5 
3,1 
1,7 
1.1 

Ausfuhr-
iiberschuB 

5 

-
-
0,8 
-
-
-
1,6 

4+5 

6 

2,5 
1,4 
1,5 
3,5 
3.1 
1,7 
2,7 

1m Jahre 1925 fehlt 
scheinbar die Deckung fiir 
das groBe, aus Reparatio
nen und Importsaldo gebil
dete Passivum von 3,5 Mil
Harden RM. Es ist aber kein 
Zweifel, daB in diesem Jahre 
der Kapitalimport wesent
lich groBer war, als in 
der Zahlungsbilanzstatistik 
zum Ausdruck kommt. Der 
Posten: "Nicht aufgegIie
derte Kapitalbewegung" er

reicht hier die betrachtliche Rohe von + 1,7 Milliarden. Schlagt man diesen ganzen Restposten 
zum Kapit~.import, so kommt man auf 3,1 Milliarden, also ungefahr die Rohe des erwahnten 
Passivums. AhnIich Iiegt es im Jahre 1929, wo der feststellbare Kapitalimport durch Zuschlag 
des positiven Restpostens der Kapitalbewegung von 1,0 auf 2,7 steigt und sich damit beilaufig 
in der Rohe der Reparationen (die Warenbilanz ist in diesem Jahre ausgegIichen) halt. 

1m Jahre 1930 sehen wir eine umgekehrte Anomalie, namlich ein starkes lJberwiegen des 
Kapitalimports plus Warenha.ndelsaktivum iiber die Reparationen. Die Erklarung besteht 
darin, daB in diesem Jahre auBer den Reparationen auch ein ziemlich betrachtlicher Passiv
saldo der Zinsenbilanz zu decken war. Schlagt man diesen Saldo von - 1,0 MilIiarden zu den 
Reparationen, so stimmt die Entsprechung sogar genau (beiderseits 2,7 Milliarden RM). 

Mit diesen Vorbehalten zeigt die obige Tabelle ein annaherndes Paralleigehen in der Ver
anderung der Kolonnen 3 und 6, bestatigt also die eingangs aufgestelite Entsprechung. 

1m Jahre 1931 ist die Entsprechung nicht nachweisbar. Die Reparationen betragen in diesem 
Jahre rund 1,0 Milliarden RM, der Warenhandel iiberdeckt mit einem Aktivsaldo von 2,8 Milli
arden jenes Passivum bei weitem, und die feststelibare Kapitalbilanz ist nicht, wie man nun 
annehmen solite und auch aus der Geschichte dieses Jahres erwarten miiBte, passiv, sondern 
zeigt eine Nettokapitaleinfuhr von 0,6 Milliarden RM. (Rediskontkredite und kurzfristige Aus
landsanleihen zeigten einen th>erschuB von 486 Mill. RM iiber die Riickzahlungen; aber auch 
die langfristige Kapitalbewegung wies - hauptsachIich infolge der Freigabe von Auslands
eigentum - noch einen kleinen Kapitalimportsaldo von 0,1 Milliarden aus.) Auf der Passiv
seite kommen zwar noch Nettozinszahlungen in der Rohe von 1,3 Milliarden hinzu, die jedoch 
durch die starken Gold- und Devisenexporte der Notenbanken (1,7 Milliarden) mehr als aus
gegIichen sind. Irgendwo muB also ein nicht erfaBter Abgang stecken, und die Annahme liegt 
nahe, daB ein groBer Teil der Kapitalabziige, die 1931 ohne allen Zweifel stattfanden, in der 
Statistik nicht zum Ausdruck kommt. In der Tat werden nicht weniger als 2,9 Milliarden RM 
als "Nicht aufgliederbare Kapitalbewegung" auf der Passivseite verzeichnet, und die Erlauterung 
des Statistischen Reichsamtes1 sagt auch, daB der groBte Teil dieses unaufgeklarten Saldos 
auf nicht nachweisbare Riickgange der kurzfristigen Auslandsschulden, namentlich Kredit
abziige auBerhalb der :Banken, entfalien diirfte. 

6. Die K'liegsschulden Euf'opas an Ame'li1ca. Eng verkniipft mit der Frage der 
deutschen Reparationen ist das Problem der interalliierten Schulden. Der Gedanke, die deutschen 
ReparationsIeistungen mit den interalliierten Schulden, die wii.hrend des Krieges aufgenommen 
worden waren, in Verbindung zu bringen, reicht bis etwa 1922 zuriick. Von diesem Jahre an 
wurden in mehreren zwischen den alliierten Machten allmii.hIich getroffenen Abkommen, den so
genannten Fundierungsabkommen, die Rohe der gegenseitigen Zahlungen und ~e Zahlungs
modalitii.ten endgiiltig festgelegt. Zur Zeit, als das Youngkomitee den :Bericht erstattete, auf 
Grund dessen die deutschen Reparationen definitiv geregelt werden soliten, war der Komplex 
der interalliierten Schulden und Forderungen im wesentIichen bereinigt. So ging man nunmehr 
daran, die deutschen Reparationen mit dem Problem der :Begleichung der interalliierten Schulden 

1 .. Wirtschaft und Statistik", 1932, R. 10. 
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endgiiltig zu verkniipfen. MaBgebend war dabei ein Sondermemorandum, das, ohne selbst einen 
Teil des Youngberichtes zu bilden, gleichzeitig mit diesem zu Haag unterzeichnet wurde. 

Dieses Memorandum ging davon aus, daB die gesamten Nettoverpflichtungen der Alliierten 
in der Zeit von 1931 bis 1988, wie sie sich aus den getroffenen Fundierungsabmachungen ergaben, 
durch die deutschen Reparationsannuitaten gedeckt werden miissen. Und zwar sollten die 
deutBchen Jahresraten in den Jahren 1967 bis 1988 ausschlieBlich die Nettoverpflichtungen der 
reparationsberechtigten Machte decken, wahrend 1931 bis 1966 den Reparationsempfangern 
aus den deutBchen Raten noch ein "OberschuB - Indemnite nette - verbleiben sollte. 

AlB letzter Empfanger samtlicher von den Alliierten zu leistenden Zahlungen sind die Ver
einigten Staaten zu betrachten, wie leicht einzusehen, wenn man erwagt, daB alle europaischen 
Alliierten neben ihren gegen8eitigen Schulden und Forderungen den Vereinigten Staaten einseitig 
verpflichtet sind und alle aus der Saldierung der interalliierten Schulden und Forderungen bei 
irgendeinem europaischen Alliierten entstehenden Oberschiisse von diesem zur Begleichung seiner 
Schuld an Amerika verwendet werden miissen. 

Die beigegebene Tabelle zeigt die gesamten Nettozahlungen der Alliierten. Wir fiihren dabei 
zunachst die gesamten Annuitatensummen, also fiir die Zeit von 1923 bis 1990, dann auch die 
fiir die Verkniipfung mit den deutschen Reparationszahlungen maBgebenden Summen der Jahre 
1931 bis 1988 ani. 

Die Tabelle zeigt, daB fiir die Zeg von 1931 bis 1988 eine Summe von 84104 Mill. RM zu 
decken ist. Dazu kommt noch die Summe einer an Italien auf Grund eines Sonderabkommens zu 
leistenden Annuitatenreihe ("Golddepotzahlung") von insgesamt 454 Mill. RM, resp. 443 Mill. RM 
von 1931 bis 1988, die gesamten zu deckenden "Netto-AuBenzahlungen" betragen daher 
84547 Mill. RM2. 

Summen der Empfange und Zahlungen der einzelnen Allierten auf Grund der 
samtIichen bisher geschlossenen Fundierungsa bkommcn. Millionen Mark 3 • 

GroB-
Frank- Bel-

Ru- Jugo- Grie-
Por- Insge-

Ver-
bri- Italien ma- sla- chen- einigte 

tannien reich gien nien wien land tugal samt Staaten 

1923-1990 
Empfange von 

Alliierten. 24266 733 508 - - - - - 25507 89529 
Zahlungen an 

Alliierte (inkl. 
USA.) . ... 47075 45079 15761 3055 1758 1238 580 490 115036 -

Nettoverschul-
dung -22809 -44346 -15253 -3055 -1758 -1238 -580 -490 -89529 +89529 

1931-1988 
Empfange von 

Alliierten. 23242 729 497 - - - - - 24468 84104 
Zahlungen an 

Alliierte (inkl. 
USA.) . 42342 43982 15299 2974 1738 1209 562 466 108572 -

Nettoverschul-
dung -19100 -43253 -14802 -2974 -1718 -1209 -562 -466 -84104 +84104 

Von dieser Summe entfallen 50737 Mill. RM auf die Zeit von 1932 bis 1966, die restlichen 
338W Mill. RM auf die Jahre 1967 bis 1988. Die deutschen Reparationsannuitaten, die gemaB 
dem Youngplan in der Zeit von 1931 bis 1988 insgesamt 110736 Mill. RM betrugen, wurden nun 

1 Zahlenangaben nach "Die interalliierten Schulden", Einzelschriften zur Statistik des 
Deutschen Reiehes S. 72ff. Berlin 1930. 

2 Die im Youngplan vorgesehene Aufteilung dieses Betrages auf die einzeInen reparations
berechtigten Staaten entspricht nieht genau den in der Tabelle verzeichneten Nettoschulden 
dieser Staaten, da im Youngplan eine Anzahl spater getroffener Revisionsabkommen, durch 
die an den interalliierten Sehulden Teilanderungen vorgenommen wurden, noeh nieht beriick
sichtigt ist. Bei Griechenland hat man von vornherein davon abgesehen, die ganzen Netto
zahlungen dureh deutsehe Reparationsleistungen zu decken. Die hier bestehenden Differenzen 
gleichen sich in der obigen Gesamtsumme von 84547 Mill. RM aus. 

a Umreehnungskurse: 1 £ = 20,429 RM, 1 $ = 4,198 RM, 1 Gfc = 0,81 RM, 1 ffe = 0,16 RM, 
1 Lit. = 0,221 RM. 



92 Die Theorie des intemationalen HandelB. 

so gestaffelt, daB 1967 bis 1988 genau die obigen 33810 Mill. RM gedeckt waren, wahrend sich 
1931 bis 1966 eine Vberdeckung von insgesamt 26189 Mill. ergab. Es entfielen somit in dieBen 
ersten 35 Jahren insgesamt 65,96 % der deutschen Gesamtleistungen auf AuBenzahlungen der 
Reparationsempfanger, wahrend 34,04% den Empfangem verblieben. 

Welchen Teil der empfangenen deutschen Zahlungen die einzelnen Machte als Indemniw nette 
hatte behalten konnen und welchen Teil sie zut: Abstattung ihrer fundierten Nettoschulden hatten 
verwenden miissen, zeige die nachfolgende tj"bersicht. 

1931-1966 l[-z; 1967--1." f-------.- ---I 

Zur Schuldcn- Zur Schulden-
abzahlung als tj"berschuB b hl g als "OberschuB 

erforderlich zur Verfiigung ;f~:d:~ch zur Verfiigung 

% % % % 

Frankreich 61,53 38,47 99,93 0,07 
GroBbritannien 86,72 13,28 ; 100,02 -0,02 
Italien 81,79 18,21 

; 
100,01 -0,01 

Belgien .. 39,71 60,29 100,00 -
Rumanien. 82,57 17,43 1 101,41 -1,41 
Jugoslawien. 21,29 78,71 i 99,80 0,20 
Griechenland 122,94 - 22,94 I 99,48 0,52 
Portugal 54,99 45,01 99,67 0,33 

Insgesamt 65,96 34,04 100,00 0,00 

Da die auf den Fundierungsabkommen beruhenden Netto-AuBenzahlungen feste jahrliche 
Budgetbelastungen darstellen, ist es begreiflich, daB es beim Problem der Reparationsstreichung 
fiir die einzelnen Reparationsberechtigten eine groBe Rolle spielte, in welchem MaBe sie die 
Youngraten, falls sie aufrecht geblieben waren, zur Deckung ihrer feststehenden Verpflichtungen 
benotigt hatten. Bei Griechenland liegen, wie bereits bemerkt, die AuBenzahlungsverpflichtungen 
hoher, als seine Einnahmen aus den deutschen Youngzahlungen betragen hatten. 1m iibrigen ist 
der Anteil der Netto-AuBenzahlungen an den Young-Reparationen 1931 bis 1966 bei GroB
britannien, Rumanien und Italien am hoohsten. In einigem Abstand folgt Frankreich, wobei 
aber nicht zu iibersehen ist, daB Frankreich den weitaus groBten absoluten Teil der gesamten 
Netto-AuBenzahlungen tragt und in dieser Beziehung GroBbritannien und Italien, wie die obige 
Tabelle (S. 91) lehrt, betrachtlich zuriickstehen. Das Land, dem die relativ groBte Quote der zu 
empfangenden deutschen Zahlung in dem genannten Zeitraum alB reiner trberschuB verblieben 
ware, ist Jugoslawien. 

In der Zeit von 1967 bis 1988 ware, wie die obige Tabelle zeigt, mit kleinen Einzelabwei
chungen, die sich im ganzen kompensieren, 100% der eingehenden deutschen Annuitaten von 
den Empfangem zur Deckung ihrer Schulden an Amerika erforderlich gewesen. 

Zur GrDBenordnung der interalllierten Schulden. Man macht sich gewohnlich iiber die 
GroBe der Kriegsschulden, die Europa an Amerika zu zahlen hat, iibertriebene Vorstellungen. 
In England und anderen europaischen Landem ist es geradezu ein Dogma geworden, daB die 
Kriegsschulden den Weg zum wirtschaftlichen Wiederaufstieg blockieren. 

Auf das Aufbringungsproblem und die Belastung der Staatshaushalte der Schuldnerlander 
solI hier nicht weiter eingegangen werden. Es soIl nur versucht werden, zur Aufklarung der Trans
fermoglichkeiten die iibertriebenen Vorstellungen von der ungeheuren GroBe der Kriegsschuld
annuitaten durch Konfrontierung dieser GroBen mit dem wichtigsten Posten der Zahlungs
bilanzen, d. i. dem auswartigen Warenhandel der beteiligten Lander, auf ein richtiges MaE 
zuriickzufiihren. 

In den Jahren 1931 bis 1935 - um die FaIIigkeiten der Gegenwart und nachsten Zukunft 
zum Vergleich heranzuziehen - betragen die jahrlichen Nettoeingange resp. Nettozahlungen 
auf Grund der interalliierten Fundierungsabkommen, umgerechnet in Millionen RM, bei 

Jahr USA. GroBbritannien Frankreich 
(Nettoempfiinge) (Nettozahlung) (Nettozahlung) 

1931 959,9 313,3 479,8 
1932 937,2 308,8 418,7 
1933 937,6 311,3 459,9 
1934 1128,6 407,0 501,7 
1935 1191,2 402,3 564,3 

5154,5 1742,7 2424,4 
Durchschnitt 1030,9 348,5 484,9 
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Der durchschnittliche Eingang bei den Vereinigten Staaten sei der amerikanischen Ausfuhr 
der Ietzten drei Jahre, die obigen durchschnittlichen Leistungen GroBbritanniens und Frank
reichs der Einfuhr dieser beiden Staaten 1929 bis 1931 gegenubergestellt. Nach der im VierteI
jahrsheft fiir Konjunkturforschung (VIIj2jB, S. 137ff.) gegebenen Reichsmarkumrechnung der 
AuBenhandelsdaten verschiedener Staaten betrug: 

Man sieht, daB der durch
schnittliche Jah~sempfang der 
Vereinigten Staaten, wie er sich 
aus den bestehenden Abkom
men ergibt, nur eine kIeine 
Erganzung der aus der ameri
kanischen Warenausfuhr in den 
letzten Jahren erlosten Summe 
darstellt. Ebenso bilden die 
durchschnittlichen Jahresver

Jahr 

1929 
1930 
1931 

Die Ausfuhr der I Die Einfuhr Die Einfuhr 
Vereinigten Staaten GroBbritanniens Frankreichs __ 

26660,0 
15849,8 
10008,0 

Mill. RM 

22662,0 
19506,0 
15218,4 

9576,0 
8638,8 
6966,0 

pflichtungen GroBbritanniens und Frankreichs nur einen nicht sehr bedeutenden Zuschiag zu 
den fur die Wareneinfuhr in der Zahiungsbilanz zu deckenden Betragen. Auch die jahrlichen 
AuBcnhandelssaldi der drei Staaten bewegten sich in den letzten Jahren in anderen GroBen
ordnungen als die oben berechneten durchschnittlichen Schuldzahlungen. 

Man beachte auch, daB die Ande-
rungen der AuBenhandelsziffem von AuBenhandelssaldo 
Jahr zu Jahr oft viel groBer sind als 
die Jahresannuitaten der Kriegsschul
den. Zu ahnlichen GroBenverhaltnis
sen gelangt man, wenn man Schulden
annuitaten mit den anderen groBen 
Posten der Zahlungsbilanzen der be
treffenden Lander, z. B. dem sonstigen 
Kapitalverkehr, vergleicht. 

Jahr 

1929 I 
1930 
1931 

USA. 

+3535.2 
+3279,6 
+1406,4 

1 GroBbritannien 1- Fraclrreich
Mill. RM. 

-7785,6 -1329,6 
-7874,4 -1591,2 
-7797,6 -1944,0 

Der Vergleich aller dieser Ziffem mahnt deutlich, sich von der quantitativen Bedeutung der 
interalliierten Schulden keine ubertriebenen Vorstellungen zu machen. Wenn man unbedingt 
einen Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskrise bzw. ihrer Beendigung und den Kriegs
schulden herstellen will, so konnte er nur auf komplizierten psychologischen Umwegen kon· 
struiert werden. 

C. Die reine Theorie des internationalen Handels. 

10. Kapitel. 

Einleitnng. 

§ 1. Problemstellung. 

Wir haben bisher das Bestehen eines internationalen Handels eigentlieh voraU8-
ge8etzt. Wir haben angenommen, daB regelmaBig in groBeren Mengen eine ganze 
Anzahl von Waren exportiert und importiert wird, daB Zahlungen aueh aus anderen 
Grunden geleistet werden, und haben so eine Reihe wiehtiger Erkenntnisse ge
wonnen. Wir konnten die Bestimmungsgrunde del' Weehselkurse herausarbeiten, 
den Zusamruenhang del' Geldpreise und del' Preisniveaus zweier Lander feststellen, 
wir erkannten, daB Ausfuhr und Einfuhr zusammenhangen und sieh unter Beruek
siehtigung del' "unsiehtbaren Posten" del' Zahlungsbilanz die Wage halten mussen. 
Wir konnten den Meehanismus, del' den Ausgleieh del' Zahlungsbilanz bewirkt und 
die Transferierung von einseitigen Zahlungen ermoglieht, darstellen. DafJ ein Aus
gleieh del' Zahlungsbilanz stattfinden ruuB und auf die Dauer nul' dureh eine Ver
sehiebung in del' erweiterten Handelsbilanz, d. h. dureh Ein- odeI' Ausfuhr von 
Waren und Dienstleistungen, herbeigefuhrt werden kann, konnte be wiesen werden. 
Jetzt handelt es sieh darum, zu zeigen, wie del' Ausgleieh erfolgt, d. h. weleke Guter 
exportiert und importiert werden, und wovon es abhangt, daB iiberhaupt ein zwisehen
staatlieher Giiteraustauseh stattfindet. 
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Darstellerisch kaum zu trennen ist von diesel' Fragestellung del' "reinen Theorie 
des internationalen Handels" die Frage nach den Vorteilen, die del' internationale 
Handel den beteiligten Volkswirtschaften bringt. Denn meistens wird auf die Frage: 
"Warum kommt es zu einem Warenaustausch zwischen zwei Landenl~" geantwortet: 
"Weil die internationale Arbeitsteilung ihnen zum Vorteil gereicht." Und auf die 
Frage, welche Guter ein Land ausfUhrt: Diejenigen, fUr deren Produktion es be
sonders geeignet ist. Insbesondere bei del' AuBenhandelstheorie del' Klassiker ist 
diese wirtschaftspolitische Fragestellung in die Augen springend. Abel' diesel' Um
stand beraubt sie keineswegs ihres wissenschaftlichen Charakters. Die Richtigkeit del' 
Theoriewird nicht etwa von Werturteilen abhangig, weil ihre Vertreter in erster Linie 
die Frage nach del' wirtschaftspolitischen Beurteilung des internationalen Handels 
beantworten wollen und ihnen die Theorie dabei nicht nul' als Werkzeug dient, son
dern sogar die Art del' Darstellung mitunter in Hinblick auf diesen Zweck erfolgtl. 
In den lnhalt del' theoretischen Satze del' Klassiker gehen die politischen Gesichts
punkte nicht ein. Heuristisch ist die \virtschaftspolitische Fragestellung jedoch sehr 
nutzlich. Auf das prinzipielle Verhaltnis von Werturteil und Theorie in del' Handels
politik und den Sinn del' Behauptung, daB aIle handelspolitischen Aussagen Wert
urteile enthalten, wird an spaterer Stelle2 noch naher einzugehen sein. Es ware abel' 
pedantisch und darstellerisch unzweckmaBig, sich dadurch hindern zu lassen, schon 
jetzt im theoretischen Teil gewisse auf del' Hand liegende handelspolitische Folge
l'ungen zu ziehen. 

§ 2. Ubersicht fiber die zur Verfiigung stehenden theoretischen Systeme. 
Bei del' Beantwortung del' Frage, warum uberhaupt exportiert und importiert 

wird und unter welch en Umstanden bestimmte Waren aus- und andere eingefuhrt 
werden, stehen uns im wesentlichen vier Theorien odeI' theoretische Systeme zur 
Verfugung, die zwar sachlich zusammenhangen, abel' in del' Literatur nebeneinander 
stehen und von verschiedenen Autoren vertreten werden. 

I) Wir haben da erstens die schon mehrfach erwahnte Theorie der komparativen 
Kosten. Diese Theorie ist auf dem Boden del' klassischen Arbeitswertlehre entstanden. 
lhre Prinzipien stammen wahrscheinlich von COL. ROBERT TORRENS3 . Heute ist sie 
jedoch an den Namen RICARDos geknupft, del' ihr im beruhmten 7. Kapitel seiner 
Principles die klassische Formulierung gegeben hat4 • Bedeutend ausgebaut wurde 
sie von J. ST. MILL, sodann ubernommen und erganzt von CAffiNES und BASTABLE. 
Ihre letzte und ausfUhrlichste Darstellung hat sie in TAUSSIGS klassischem Werk 
"International Trade'" erhalten. In England und Amerika ist sie auch heute noch 
ziemlich allgemein anerkannt. In Deutschland und Frankreich konnte sie wegen 
ihrer Verbindung mit del' Arbeitswertlehre keinen rechten Anklang finden, wohl 
abel' wurde sie von den meisten italienischen Okonomen ubernommen6 • 

1 VINEl~ bchauptet sogar, daB die 'Vahl des analytischen vVerkzeuges, del' "real cost"
Theorie durch den wirtschaftspolitischen Zweck diktiert sei. Vgl. "The Doctrine of Comparative 
Cost". W. A. Bd.36 S.40lf. Okt. 11)32. 

2 Kap. 14. 
3 The Economist Refuted. London 1808. 
4 Dber die Frage, wem die Priori tat zukomme, siehe die Diskussion E. SELIGMANN und 

J. HOLLANDER: RICARDO und TORRENS. E. J. Vol. 21 S.448 (1911). SELIGMANN schrieb die 
Entwicklung des Grundprinzips TORRENS zu; HOLLANDER behauptet, daB es RICARDO zum 
erstenmal formuliert habe. Vgl. auch "A Letter on the True Principles of Advantageous 
Exportation", London 1818. Diese Arbeit eines unbekannten Autors, die das Prinzip del' kom
parativen Kosten mit erstaunlicher Klarheit entwickelt und anwendet, wurde von ARNOLD PLANT 
in del' Londoner "Economica" vom "Februar 1933 veroffentlicht und derVergessenheit entrissen. 

5 Macmillan, New York 1927, deutsch von Palyi. Leipzig: Gloeckner 1929. Vgl. auch 
F. D. GRAHAM: The Theory of International Values Re-examined. Q. J. Vol. 38 S. 54 bis 86. 
Nov. 11)23 und besonders J. VINER: The Doctrine of Comparative Cost. W. A. Bd. 36. Okt.1932. 

6 Vgl. z. B. A. CA1'1ATI: Scambi Internazionali e Politica Bancaria in Regime di Monek 
Sana ed Avariata. Torino 11)29. 
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2) Ein anderer theoretischer Apparat zur BewiHtigung bestimmter Probleme 
des internationalen Handels, den wir im 12. Kapitel naher kennenlernen werden, 
stammt von ALFRED MARsHALLl. MARSHALL verwendet sogenannte reziproke An
gebot- und Nachfragekurven. Diese Theorie bildet eine notwendige Erganzung der 
Theorie der komparativen Kosten, die, folgerichtig durchgedacht, in die Marshall
sche Theorie ausmiindet. MARSHALL kniipft auch ganz ausdriicklich an RICARDO:l 
und besonders an J. ST. MILLS "Theorie der internationalen Werte" an. 

3) Es wurde schon einmal darauf hingewiesen, daB die Theorie des internationalen 
Handels unbedingt als Spezialfall der allgemeinen Wirtschaftstheorie angesehen 
werden kann. Daher muB es moglich sein, die allgemeine Theorie des wirtschaft
lichen Gleichgewichts auf diesen Fall anzuwenden. Das ist nun in der Tat ge
schehen. PARETO hat das Gleichungssystem der alIgemeinen Theorie auf den inter
nationalen Handel angewendet3• 

4) Als ein weiterer Typus einer Theorie des internationalen Handels sind ferner 
die Lehren RICHARD SCHULLERS' und ENRICO BARONESs anzufiihren, die beide 
sachlich iibereinstimmen, sich jedoch verschiedener DarstelIungstechniken bedienen; 
SCHULLER verwendet Zahlenbeispiele, BARONE arbeitet mit Kurven. Beide bedienen 
sich der Methode des partiellen Gleichgewichtes, namlich der gewohnlichen Angebot
und Nachfragekurven fiir je eine bestimmte Ware und liefern daher keinGesamtbild, 
sondern immer nur Teilansichten. 

Das logische VerhiiJtnis dieser vier Systeme ist nun nicht etwa das gegen
seitiger AusschlieBung, sondern das gegenseitiger Erganzung und Unterordnung. 
Daher ist es moglich, aIle vier Theorien in einer systematischen Darstellung zwanglos 
unterzubringen. Wir werden mit der Theorie der komparativen Kosten als derjenigen, 
die mit den groBten Vereinfachungen arbeitet, also ein Maximum an Voraussetzungen 
macht, beginnen, dann zum MarshalIschen System iibergehen und schlieBlich die 
allumfassende Theorie des wirtschaftlichen Gleichgewichtes auf unser Problem an
wenden. Bei der Anwendung der Theorie (III. Teil) - insbesondere bei vielen Spe
zialproblemen - werden wir uns weitgehend der Methode des partiellen Gleich
gewichtes bedienen miissen. 

Es hat jedoch wenig Sinn, mehr iiber das gegenseitige Verhaltnis dieser Gruppen 
von theoretischen Satzen auszusagen, bevor wir uns mit ihrem Inhalt vertraut ge
macht haben. 

1 Vgl. seine Schrift "The Pure Theory of Foreign Trade", die zum erstenmal1879 in einem 
Privatdruck erschien, dann von PANTALEONI in seinem Werk "Pure Economics", London: 
Macmillan 1898, ausfiihrlich verwendet und in MARSHALLS letztem Werk "Money, Credit and 
Commerce", London: Macmillan 1922, zum groBten Teil mit Xnderungen und Erweiterungen 
wieder abgedruckt wurde (vgl. APPENDIX I). 1930 wurde die Schrift zusammen mit der Arbeit 
"The Pure Theory of Domestic Values" von der London School of Economics als Nr. 1 in "Series 
of Reprints of Scarce Tracts in Economics and Political Science" neu herausgegeben. V gl. dazu 
auch EDGEWORTH: The Pure Theory of International Values in "Papers Relating to Political 
Economy" Vol. 2, London: Macmillan 1925, der von dem Kurvenapparat MARSHALLS einen 
wahrhaft ingeniosen Gebrauch macht. AUSPITZ und LIEBEN in ihren "Untersuchungen iiber die 
Theorie der Preise" (Leipzig 1889) verwenden iihnliche Kurven. 

2 Vgl. dazu besonders ApPENDIX, H.: Money, Credit, Commerce. 
3 VgI. seinen "Cours d'economie politique Vol. 2, Lausanne 1896, Bowie "Teoria mate

matica di Cambi Forestieri". Giornale degli Economisti Serie 2 Vol. 8 S. 142££ (1894). 
4 "Schutzzoll und Freihandel." Wien 1905. 
5 "Grundziige der theoretischen Nationalokonomie." Ins Deutsche iibersetzt von HANS 

STAEHLE, mit einer Einfiihrung von J. SCHUMPETER. Bonn: Verlag K. Schroder 1927. Dicselben 
Kurven wie BARONE verwendet auch CUNYNGHAM: Geometrical Political Economy. Oxford 1904. 
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n. Kapitel. 

Die Theorie der komparativen Kostenl • 

§ 1. Die internatio nale Arbeitsteilung und die Differenz in den 
Produktionskosten. 

Auf die Frage, welche Giiter ein Land einfiihrt und welche es ausfiihrt, antwortet 
die klassische Theorie: Jedes Land wird diejenigen Waren erzeugen, fiir deren 
Produktion es besonders geeignet ist - kraft seiner Ausstattung mit Naturschatzen 
und Bodenbeschaffenheit, auf Grund seines Klimas, der angeborenen und erworbenen 
Eigenschaften und Fahigkeiten seiner Bevolkerung und - das muB besonders 
betont werden - vermoge seines aus der Vergangenheit iibernommenen Kapital
stocks2, d. i. der vorhandenen Produktionsanlagen, Fabriken, Verkehrsmittel, 
StraBen usw. Auf die Erzeugung jener Giiter wird sich jedes Land einstellen, sie 
wird es in groBerer Menge, als es ihrer im Innern bedarf, herstellen und wird den 
DherschuB gegen Giiter, fiir deren Herstellung es weniger geeignet ist oder die es 
iiberhaupt nicht hervorbringen kann, im internationalen Verkehr austauschen. 

Giiter, deren Erzeugungsbedingungen in beiden Landern ungefahr die gleichen 
sind oder deren Transport unmoglich ist oder bei denen die Transportkosten in keinem 
Verhaltnis zu den Vorteilen der Spezialisierung stehen, werden in beiden Lii.ndern 
fiir den eigenen Bedarf erzeugt werden. 1m iibrigen wird aher bei ungehindertem 
Verkehr in der geschilderten Weise eine Arbeitsteilung zwischen den Landern Platz 
greifen, und es leuchtet von selhst ein, daB diese Arbeitsteilung fiir die Welt als 
Gauzes insofern von Vorteil sein wird, als auf diese Weise von jedem Gut mehr 
produziert werden kann, als wenn jedes Land auch diejenigen Guter erzeugte, fiir 
deren Hervorbringung es weniger geeignet ist. Wie sich dieser Gesamtgewinn auf 
die beteiligten Lander aufteilt und ob sich im einzelnen nicht doch Abweichungen 
von der allgemeinen Regel, daB die internatioJ,lale Arbeitsteilung iedem der be
teiligten Lander zum Vorteil gereicht, ergeben, wird im Laufe unserer Erorterungen 
noch untersucht werden. 

Es gilt nun, das Theorem von der internationalen Arbeitsteilung exakter zu 
fassen und dieser Aufgahe dient ehen die Lehre von den Kostendifferenzen, wovon 
die Theorie der komparativen Kosten wieder ein spezieller Fall ist. Der exakte 
Ausdruck fur den Umstand, daB, und fiir das AusmaB, in welchem ein Land fur 
die Produktion eines bestimmten Gutes besser geeignet ist als ein anderes, ist die 
Differenz in den Produktionskosten, die die Erzeugung einer Mengeneinheit dieses 
Gutes in heiden Landern verursacht. Dasjenige Land, das eine Ware hilliger, d. i. 
mit kleinerem Kostenaufwand pro Stuck herzustellen vermag, ist fur die Erzeugung 
dieses Gutes besser geeignet. 

Die Klassiker vertreten bekanntlich die Arbeits- (Kosten-) WerUehre. Diese Theo
rie besagt, daB sich die Guter im Verhaltnis der darauf aufzuwendenden Arbeits
mengen austauschen. Preisgleiche Giitermengen enthalten gleichviel Arbeit. Um 
das bekannte, von ADAM SMITH angefiihrte Beispiel zu erwahnen: Wenn mit dem 
gleichen Arbeitsaufwand ein Biber oder zwei Rehe erlegt werden konnen, werden 
sich am Markt immer zwei Rehe gegen einen Biber austauschen. Ware das Tausch
verhaltnis ein anderes, z. B. drei Rehe gegen einen Biber, so wiirde niemand mehr 

1 Die schon wiederholt zitierten Werke von RICARDO, MILL, CAIRNES, BASTABLE, TAUSSIG. 
Eine ausgezeichnete, sehr prazise Zusammenfassung bei VINER: The Doctrine of Comparative 
Cost. Weltwirtsch. Arch. Bd. 36. Okt. 1932. 

2 Besonders betont in der Abhandlung von MISES: Das festangelegte Kapital in "Econo
mische Opstellen", Festschrift fiir C. A. Verijn Stuart S.214ff. Haarlem 1931; jetzt auch ab
gedruckt in MISES: Grundprobleme der Nationalokonomie. Untersuchung iiber Verfahren, Auf
gaben und Inhalt der Wirtschafts- und Gese11schaftslehre. Jena 1933. 
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Rehe jagen, sondern jedermann wiirde es vorziehen, Biber zu erlegen und sich die 
Rehe im Austausch gegen Biber zu verschaffen. Das Angebot an Bibern wiirde 
steigen, das an Rehen sinken und so das "normale" Austauschverhii.ltnis wiederher
gestellt werden. Die Arbeitskosten bestimmen also das Austauschverhaltnis (den 
Tauschwert oder den Preis) ausschlieBlich im Wege der Beeinflassung von Angebot 
und Nachfrage. 

Diese Lehre vereinfacht die Wirklichkeit bekanntlich viel zu sehr, als daB sie 
richtig sein konnte. Sie wiirde, grob gesprochen, unter folgenden Voraussetzungen 
zutreffen: Wenn alle Arbeit von gleicher Qualitat ware und der Zutritt zu allen 
Beschaftigungszweigen jedermann offen stiinde; wenn ferner die Arbeit der einzige 
bewegliche Produktionsfaktor ware und zwischen den Arbeitern freie Konkurrenz 
bestiinde. Diese Voraussetzungen sind in der Wirklichkeit zum Teil nie und zum 
anderen Teil nicht immer gegeben; daher bricht die Arbeitswertlehre zusammen, 
wenigstens in ihrer einfachsten Form. Besonders das Moment der Zeit, aus dem 
der Kapitalzins entspringt, verursacht ihr uniiberwindliche Schwierigkeiten. 

Trotz der schweren Mangel und der Unzulanglichkeit dieser Theorie wollen wir 
sie als vorliiu/igen Ausgangspunkt akzeptieren. Die folgenden Satze lassen sich 
unter dieser Annahme besonders leicht ableiten und gliicklicherweise wird sich 
zeigen, daB alles, was wir unter der Voraussetzung der Arbeitskostentheorie ab
leiten, von dieser eigentlich unabhangig ist; wir werden sehen, daB wir diese Voraus
setzungen schlieBlich fallen lassen konnen, ohne die daraus gewonnenen Erkennt
nisse zu beeintrachtigen, so wie man das Geriist niederreiBt, wenn der Bau vollendet 
ist. Da es sich nur um eine vorliiu/ige Hil/8annahme handelt, konnen wir es uns 
ersparen, die Voraussetzungen der Arbeitswertlehre in aller Exaktheit anzufiihren 
und alle Hilfskonstruktionen vorzufiihren, die man versucht hat, urn sie auch fiir 
wirklichkeitsnahe Annahmen aufrechterhalten zu konnen. Es sei nur bemerkt, 
daB natiirlich auch die vorgetane Arbeit, also die in den Produktionsmitteln auf
gespeicherte Arbeitsmenge in Rechnung zu stellen ist. Wer will, mag sich unter Arbeit 
auch "real cost", "resources in general" (PrGou), eine aus den verschiedenen, einem 
Lande zur Verfiigung stehenden originaren Produktivkraften zusammengesetzte Ein
heit vorstellen in dem Sinn, in dem man davon spricht, daB sich die "Produktiv
kriHte" eines Landes diesem oder jenem Wirtschaftszweig zuwenden - eine 
"typische Kombination von Arbeit und Kapital". lch bin mir vollkommen bewuBt, 
daB diese Begriffe, mit denen insbesondere die Anhanger der Cambridger Schule 
(Marshallianer) gerne operieren, nicht einwandfrei sind. Da es sich aber bei uns nur 
um eine vorliiu/ige Hil/BVor8tellung handelt, wollen wir iiber diese Bedenken hinweg
gehen. lch muB iiberhaupt den Leser bitten, an den weitgehenden Vereinfachungen, 
mit denen wir beginnen miissen, keinen AnstoB zu nehmen. Diese Annahmen 
werden schrittweise fallen gelassen werden, um eine Annaherung an die Wirklichkeit 
zu erreichen. Es ist aber die einzig mogliche Methode, yom Einfachen zum Kompli
zierten vorzuschreiten. 

§ 2. Absolute und komparative Unterschiede in den Produktionskosten. 

1m Innern eines Landes ist die Arbeit frei beweglich - nach der Annahme 
der klassischen Lehre - und verteilt sich daher iiber die verschiedenen Produk
tionszweige in der Weise, daB ihre Grenzproduktivitat und ihr Lohn iiberall gleich 
ist. 1m internationalen Verkehr kommt dieses Gesetz nicht zur Geltung, weil eine 
wesentliche Voraussetzung fehlt: Die Arbeit ist nicht beweglich und daher konnen 
die Arbeitskosten nicht das Angebot regulieren; dazu ware es ja notwendig, daB 
die Arbeit aus einem Produktionszweig ungehindert in den andern abwandern 
kann. Dies ist jedoch annahmegemaB nicht m6glich, wenn sich die Produktions
statten in verschiedenen Landern befinden. 

Haberler, Internationaler Handel. 7 
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Diese Unbeweglichkeit der Produktionsmittel im Verkehr zweier Lander ist 
nun offenbar dann irrelevant, wenn die Arbeit iiber die beiden Lander zufallig so 
verteilt ist, wie sie sich bei freier Beweglichkeit verteilen wiirde. Wenll unter diesen 
Umstanden ein Warenaustausch stattfinden solI, muB zugunsten jedes der beiden 
Lander ein absoluter Unterschied in den Produktionskosten vorliegen. \Venn z. B. im 
Land I eine Einheit des Gutes A mit 10 und eine Einheit des Gutes B mit einem 
Aufwand von 20 Arbeitseinheiten hergestellt werden kann und im Lande II A 20 
und B 10 kostet, wird sieh das Land I auf die Erzeugung von A und das Land II 
auf die Herstellung von B besehranken. Dasselbe ware auch der Fall, wenn I und II 
Teile eines Wirtschaftsgebietes waren, und es besteht daher, wenn die Arbeit zwischen 
I und II entsprechend verteilt ist, kein wirtschaftlicher Grund fiir eine Wanderung. 
Von absoluten Kostenunterschieden sprechen wir deshalb, weil jedes Land ein Gut 
mit einem absolut kleineren Kostenaufwand herzustellen vermag, als das andere. 
Es leuchtet von selbst ein, daB eine Arbeitsteilung in diesem FaIle zu einer be
deutenden Vermehrung der Gesamtproduktion fiihren muB. 

Ein groBer Teil des Welthandels beruht wohl auf absoluten Kostenunterschieden. 
Man denke an den Handel der gemaBigten Zonen mit den Tropen. Wie immer man 
den Begriff "realer Kostenaufwand" fassen mag - tropische Produkte konnten in 
der gemaBigten Zone, wenn iiberhaupt, so nur mit ungleich groBerem Aufwand 
hergestellt werden. (Man denke an das bekannte Beispiel A. SMITHS, daB man auch 
in Schottland in Glashausern Wein ziichten konnte.) Dasselbe gilt fiirden Giiter
austausch zwischen Agrarlandern mit fruchtbarem Ackerboden und Industrielandern 
mit Erz- und Kohlenlagern. 

RICARDO geht nun von einem anderen, fiir den Freihandel scheinbar weniger 
giinstigen Tatbestand aus, den er fiir den typischen halt. Er nimmt an, daB das 
eine der beiden Lander beide Giiter mit einem kleineren Arbeits-(Kosten)Aufwand 
herzustellen vermag. 1m VII. Kapitel seiner Principles fiihrt er folgendes beriihmte 
Beispiel an: 

In England koste eine Einheit Tuch 100 Arbeitsstunden und eine Einheit Wein 
120 Arbeitsstunden, in Portugal koste eine Einheit Tuch 90 Arbeitsstunden und 
eine Einheit Wein 80 Arbeitsstunden. Wenn eine solche Kostenkonstellation in 
zwei Gebieten innerhalb eines Landes vorkame, so wiirde nur in demjenigen Gebiet 
produziert werden, wo die Kosten geringer sind. Wenn die Produktionsbedingungen 
am siidlichen Ufer der Themse giinstiger sind als am nordlichen Ufer, so werden die 
Arbeiter vom nordlichen Ufer auf das siidliche Ufer iibersiedeln. 1m internationalen 
Verkehr ist eine Wanderung der Produktionsmittel in der Regel nicht moglich. 
Die groBe Tat der Klassiker ist es nun, bewiesen zu haben, daB trotzdem eine 
Arbeitsteilung zwischen den beiden Landern Platz greifen wird, die auch dem
jenigen Land zum Vorteil gereicht, das von Natur aus stiefmiitterlich bedaeht ist 
und in allen Produktionszweigen ungiinstigere Bedingungen aufweist. 

Kehren wir zu unserem Zahlenbeispiel zuriick. Portugal habe also in beiden Pro
uuktionszweigen einen absoluten Vorsprung. Dieser Vorsprung ist jedoch in Wein 
groBer als in Tueh, es hat in Wein einen komparativen Produktionsvorteil, weil der 
Kostenuntersehied hier verhaltnismiiBig bedeutender ist als beim Tuch. Denn 
80 90 

120 < 100' 

Man beachte, was der Ausdruck "vergleichsweiser (komparativer) Vorteil" genau bedeutet: 
Es liegen mindestens zwei Lander und zwei Giiter vor, und zu vergleichen haben wir das Ver-

haltnisi der Produktionskosten des einen Gutes in beiden Landern (1~~)' mit dem Verhaltnis 

1 Oder die Differenz, das ist also 120 - 80. Es bietet bedeutende rechnerische Vorteile, 
den Unterschied multiplikativ auszudriicken, das heiI3t also mit dem Verhiiltnis zu arbeiten, 
statt mit der Differenz. 
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der Produktionskosten des anderen Gutes in beiden Landern (1~0). In Worten ausgedriickt: 

Portugal hat einen komparativen Vorteil liber England in Wein im Vergleich zu Tuch. Um
gekehrt ist Englands Nachteil in Wein groBer ala in Tuch. Anders ausgedrlickt: es hat einen 
komparativen Vorteil, wenn auch einen ahsoluten Nachteil in Tuch. Exakt ausgedruckt ist der 
Tatbestand der komparativen Kosten durch die obige Ungleichung, und in dieser Form umfaBt 
er auch den oben (S. 98) erwahnten Fall des wechse1seitigen absoluten Koatenunterschiedes. 

10 20 
Denn: 20 < 10' 

Wenn wir das Theorem algebraisch ausdriicken und mit a,. und a2 die Arbeitskoaten des 
Gutes A im Lande I und II bezeichnen und mit hI und h. die entsprechenden Kosten des Gutes B, 
so konnen wir sagen: 

EineabsoluteKostendifferenz iatgegeben, wenn al < 1 < hbl • DaaLandI hat einenabsoluten 
a. 2 

Vorteil liber daa Land II in A, und daa Land II hat einen absoluten Vorteil liber daa Land I 

in B. Eine komparative Kostendiflerenz liegt vor, wenn al < hbl < 1. Das heillt, daa Land I hat 
. a. 2 

in beiden Glitern einen absoluten Vorsprung vor dem Land II, der Voraprung iat jedoch in A 
groller ala in B. 

Was wir jetzt aus dieser Kostenkonstellation ableiten werden, gilt fiir beide Fiille, und die 
bisherige Trennung der beiden Falle iat nur deshalb erfolgt, weil im ersten Fall die Vorteil
haftigkeit des internationalen Warenaustauachea von selbat einleuchtet, wahrend es im zweiten 
Fall noch einer kleinen "Oberlegung bedarf. 

Kehren wir zu dem ricardianischen Beispiel zuriick. Wenn zwischen beiden 
Landern kein Giiterverkehr stattfindet, wird sich gemaB dem Kostengesetz in 
England ein Austauschverhaltnis von einer Einheit Wein zu 1,2 Einheiten Tuch 
und in Portugal 9 W:8 T, d. i. 1 W:O,88 T herausbilden. Es muB schon hier betont 
werden, daB die Hauptaufgabe del' Arbeitskostenhypothesedarin besteht, das 
Austauschverhaltnis, die relativen Preise zu bestimmen - zum Unterschied von 
den absoluten (Geld-)Preisen, zu deren }'ixierung cine Annahme iiber die um
laufende Geldmenge hinzutreten muBl. 

Wenn nun der Handel aufgenommen wird, ist es fUr Portugal offenbar vorteilhaft, 
Wein nach England zu schicken, wo man dafUr 1,2 Tuch bekommt. Portugal wird 
sich von der Tuchfabrikation auf den Weinbau umstellen. (Wir haben ja vorlaufig 
angenommen, daB innerhalb jedes Landes die Arbeit zwischen den einzelnen Pro
duktionszweigen frei beweglich ist.) England hingegen kann sich Wein mit einem 
viel kleineren Aufwand verschaffen, wenn es sich auf die Tucherzeugung speziali
siert und das Tuch im Austausch gegen Wein nach Portugal ausfUhrt. Fiir Portugal 
besteht ein geniigender Anreiz zum internationalen Giiteraustausch, wenn es fUr 
1 W etwas mehr als 0,88 Tuch bekommt; fUr England, wenn es fUr 1 W etwas 
weniger als 1,2 Tuch hingeben muB. Daher ist fUr beide Lander jedes Austausch-
verhaltnis zwischen 0,88 und 1,2 von Vorteil. Nehmen wir an, das Austausch
verhaltnis, das sich herausbildet, sei 1: 1; dann erhalt England fUr jede 100 Arbeits
einheiten, die es in Form von Tuch nach Portugal schickt, eine Einheit Wein, wah
rend es ohne internationale Arbeitsteilung erst mit einem Aufwand von 120 das 
gleiche Produkt herstellen kOnnte. Portugal verschafft sich die Einheit Tuch von 
nun ab mit einem Aufwand von 80, wahrend sie friiher 90 gekostet hatte. 

Das Ergebnis ist: jedes Land spezialisiert sich auf jenen Produktionszweig, in 
dem es einen komparativen Kostenvorteil genieBt und wird dadurch in den Stand 
gesetzt, aus dem ihm zur Verfiigung stehenden Arbeits.(Produktionsmittel-)Vorrat 
eine groBere Produktmenge herzustellen. 

Dasselbe Prinzip des komparativen Vorteils kommt auch, wie oft hervorgehoben wurde, 
bei der Arbeitsteilung zwischen Einzelpersonen, bei der personellen Arbeitsteilung zur Geltung. 

I Fur die spater vorzunehmende Ausschaltung der Kostentheorie ist es erforderlich, diese 
Funldion der vereinfachenden Annahme der Arbeitswertlehre im Auge zu behalten. 

7* 
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Die Arbeitsteilung im Berufe ist fiir aIle Beteiligten auch dann von Vort-eil, wenn die besser 
qualifizierten Personen die weniger schwierigen Berufe selbst besser ausfiillen konnten als die· 
jenigen, die sie tatsachlich ausiiben. Der Geschaftsleiter wird auch dann einen Buchhalter an· 
stellen, wenn er selbst die Buchhaltung besser zu fiihren imstande ware1 . Es ist fiir ihn besser, 
sich auf denjenigen Beruf oder diejenige Verrichtung zu spezialisicren, wo er den gropten Vor· 
sprung (komparativen Vorteil) hat. Dieselben Zahlenbeispiele, die wir als Illustration fiir die 
internationale Arbeitsteilung anfiihrten, konnten wir auch hier wieder verwenden. 

Bei der personellen Arbeitsteilung ist die Sachlage jedoch deshalb eine etwas andere als bei 
der Arbeitsteilung zwischen Landel'!l oder Gebieten, weil a) oft der Vorteil der personellen 
Arbeitsteilullg gerade im Ineinandergreifen der Verricfltungen liegt und hier die Beziehung 
zwischen den arbeitsteilig Tatigen nicht immer wie bei der internationalen Arbeitsteihmg cine 
Tauschbeziehung zu sein braucht; z. B. bei der Arbeitsteilung im Betrieb. Die Arbeitsteilung 
zwischen den Bern/en, zwischen Schneider, Schuster, Backer, Landwirt usw., die ihre Produkte 
untereinander austauschen, entspricht schon viel genauer unserer internationalen Arbeitsteilung. 
Hier besteht aber (b) der weitere wichtige Unterschied, daB diese personelle Spezialisierung zu 
einer Steigerung der personlichen Leistungs/ahigkeit fiihrt: Wer sich auf eine bestimmte Tatigkeit 
spezialisiert, bringt es in aller Regel darin zu einer groBeren Fertigkeit, als wenn er mehrere 
Tatigkeiten nebeneinander ausiibt. Wenn wir von den Vorteilen der Arbeitsteilung zwischen 
Landern sprechen, denken wir nicht oder nicht in erster Linie an diesen Umstand. Das geht 
daraus hervor, daB der Vorteil der internationalen Arbeitsteilung auch dann bestehen bleibt, 
wenn ein Land so groB ist, daB es, wenn es auch von der AuBenwelt abgeschlossen ware, in 
vollstandiger personiller Arbeitsteilung zu produzieren vermtichte. Mit anderen Worten: auch 
wenn ein Land isoliert aIle Vorteile der personellen Arbeitsteilung genieBt, kommen die Vor· 
teile der internationalen Arbeitsteilung als selbstandiges Moment hinzu. 

Ein Analogon zu der individuellen Leistungssteigerung im Gefolge personeller Arbeits· 
teilung ware bei den Wirtschaftsbeziehungen zweier Lander dann zu finden, wenn ein Land 
fiir sich allein zu klein ist, um einem Betrieb optimaler GroBe in einem bestimmten Produktions. 
zweig einen geniigenden Absatz zu gewahren2, wie es angesichts der modernen Entwicklung 
zum GroBbetrieb fiir viele kleine Lander wie Osterreich, die Schweiz, Tschechoslowakei usw. 
zutrifft. 

Mit dieser Annahme verlassen wir aber bereits den Bereich der freien Konkurrenz, auf den 
wir uns vorlaufig beschranken. Denn wenn in einem Wirtschaftsgebiet nicht fiir mehrere Be· 
triebe optimaler GroBe Raum vorhanden ist, muB es zur Monopolbildung kommen3 • 

§ 3. Pl'ogramm fiir die weiteren Untersuchungen. 

Wir mussen nun sofort daran gehen, dieses allzusehr vereinfachte Schema del' 
Wirklichkeit naher zu bringen. Wir wollen uns jetzt die vereinfachenden Annahmen 
nochmals klar machen und sie in del' Reihenfolge, in del' wir sie in den folgenden 
Paragraphen und Kapiteln fallen lassen und durch realistischere Annahmen er· 
setzen werden, aufzahlen. AIle diese Vereinfachungen gaben immer wieder AnlaB 
zu argerlichen MiBverstandnissen. Immel' wieder versucht man zu zeigen, daB das 
Gesetz del' komparativen Kosten nul' unter den einfachen Annahmen gilt, unter 
denen es urspriinglich abgeleitet wurde'. Es wird sich jedoch zeigen, daB dem nicht 
so ist, daB die Vereinfachungen nul' die Darstellung erleichtel'll, abel' das Wesen 
del' Sache nicht beruhren. 

I) Die erste Erganzung, die wir an unserem Schema anbringen mussen, ist die Ein· 
tuhrung des Geldes. In del' arbeitsteiligen Wirtschaft wird ja nicht Ware gegen Ware 
getauscht, sondern es werden Waren mit Geld gekauft. Nicht die naturalen Tausch. 
relationen kommen in Betracht, sondel'll die Geldpreise. Absolute Preisdifferenzen 
sind es und nicht komparative Kostenunterschiede, die unmittelbar die Richtung 

1 Vgl. dazu besonders JOHN D. BLACK: Introduction to Production Economics S.129ff. 
(New York: Henry Holt 1926), sowie J. D. BLACK und A. G. BLACK: Production Organisation 
(New York: Henry Holt 1929), wo man zahlreiche Beispiele findet. 

2 Das hat z. B. CAmNEs erkannt, wenn er zwei Vorteile der internationalen Arbeitsteilung 
unterscheidet: a) die aus dem Prinzip der komparativen Kosten und b) die aus der Erlangung 
groBerer Fertigkeit flieBenden Vorteile. (Vgl. "Some Leading Principlcs of Political Economy. ") 

3 Naheres dariiber vgl. Kap. 13 § 4. 
, So ziemlich samtliche moglichen MiBverstandnisse findet man auf knappem Raum zu· 

sammengedrangt bei GRUNZEL: Die Freihandelstheorie der komparativen Kosten. Wien 1931. 
Ahnlich F. EULENBURG: AuBenhandel uew. S.291. Vgl. dazu G. COLM: Das Gesetz der kom· 
parativen Kosten - das Gesetz der komparativen Kaufkraft. W. A. Bd.32 (1930) S.371ff. 
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des internationalen Handels bestimmen. Die Darstellung des Mechanismus, der die 
Transformierung der komparativen Kostenunterschiede in absolute Preisdifferenzen 
bewirkt, wird unsere nachste Aufgabe seinl. 

2) Es muB sodann unser Schema so erweitert werden, daB es auch dann An
wendung finden kann, wenn nicht zwei sondern mehrere Giiterarten und Lander 
vorliegen 2 • 

3) Wir haben vorUiufig von den Transportkosten abgesehen und angenommen, 
daB die Giiter kostenlos transportiert werden konnen. Auch diese Annahme miissen 
wir fallen lassen, wenn wir ein realistisches Bild geben wollen. 

4) Ferner sind wir bisher stillschweigend von konstanten Kosten ausgegangen. 
Wir haben angenommen, daB die Weinproduktion und Tuchproduktion ausgedehnt 
und Wein und Tuch in weiteren Mengen mit den gleichen Kosten wie die urspriing
lich erzeugte Menge hergestellt werden konnen. Wir miissen jedoch die Moglichkeit 
beriicksichtigen, daB die Kosten bei zunehmender Produktion steigen oder fallen. 

5) Die Theorie der komparativen Kosten gibt die Grenze an, innerhalb der das 
Austauschverhaltnis im internationalen Verkehr sich festsetzt. (In unserem Beispiel 
zwischen 0,88 und 1,2 Einheiten Tuch pro Weineinheit.) :Es muB daher der genaue 
Punkt zwischen diesen beiden Grenzen bestimmt werden und dies erfordert, wie 
sich zeigen wird, ein Hinausgehen iiber die Kostenanalyse3• 

6) Mit der Voraussetzung konstanter Kosten hangt die Annahme eng zu
sammen, daB es nur einen beweglichen Produktionsfaktor gibt, der im wirtschaft
lichen Mengenverhaltnis steht (eine Qualitat Arbeit) und daB die Arbeit ungehindert 
aus einem Produktionszweig in den andern flieBen kann. Diese Annahme des Be
stehens eines Universalproduktionsmittels, die der strengen Arbeitswertlehre' zu
grunde liegt, mussen wir ebenfalls fallen lassen, wenn wir unserer Theorie den An
spruch empirischer Geltung verschaffen wollen. Wir mussen annehmen, daB es 
nicht eine, sondern viele verschiedene Qualitaten Arbeit und andere Produktions
mittel gibt und daB viele Produktionsmittel spezifisch, d. h. auf eine bestimmte 
Verwendung festgelegt sind und nicht anders verwendet werden konnen. Das ware 
aber mit der Arbeitswertlehre unvereinbar, und es erhebt sich so die Forderung nach 
A usschaltung der Arbeitswertlehre5 • 

§ 4. Der Geldausdruck der komparativen Kosten. 

Die Dbersetzung der komparativen Kostendifferenzen in absolute Preisunter
schiede ist sehr einfach, und diese Dbersetzung andert, wie sich herausstellen wird, 
nichts an den den Geldpreisen zugrunde liegenden realen Austauschrelationen. Wie 
diese Dbersetzung erfolgt, machen wir uns am besten an folgendem kleinen Zahlen
beispiel klar, das ich dem erwahnten Buch iiber internationalen Handel von 
TAUSSIG entnehme 6 • 

1 Selbst von geschulten ~ationalokonomen wird mitunter ubersehen, daB diese Trans
formierung ohne weiteres moglich ist. Vgl. ANGELL: a. a. O. S. 372f. und meine Kritik "The 
Theory of Comparative Cost, Once More". Q. J. Vol. 43 (1928/29) S. 376ff. 

2 Aueh das wurde behauptet - von einem Nationa16konomen vom Range OHLINS -, daB 
die Theorie der komparativen Kosten ihren Sinn verliere, wenn nieht nur zwei, sondern mehrere 
Giiter zwischen zwei Landern gehandelt werden. Ebenso G. DEL VECCllIO in seinem Vortrag 
am KongreB der Societa per progresso delle scienze, Mailand Sept. 1931. Giornale degli Eco
nomisti 1932. 

" Das geschieht im folgenden Kapitel. 
4 11AsON, E. S.: The Doctrine of Comparative Cost. Q. J. Vol. 41 (1926/27) hat besonders 

hnvorgehoben, daB die Theorie der komparativen Kosten auf einer veralteten Wertlehre auf
gebaut ist. 
~ 5 Siehl' Kap. 13 § 1. 

6 International Trade S. 45 . .Man beachte, daB wir diesmal Ertragsziffern (Produkt pro 
Kosteneinheit) statt, wie friiher, Kostenziffern (Kosten pro Produkteinheit) verwenden. 
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In den Vereinigten Staaten produzieren 
10 Arbeitstage . 
10 

In Deutschland produzieren 
10 Arbeitstage 
10 

20 Einheiten Weizen, 
20 Leinen. 

10 Einheiten Weizen, 
15 Leinen. 

Amerika hat also einen absoluten Vorsprung in beiden Produktionszweigen und 
einen komparativen Vorteil in Weizen. Es miiBte sich also Amerika auf die \Veizen
produktion werfen und Deutschland sich auf Leinen spezialisieren. In Geld driickt 
sich das folgendermaBen aus: 

Land 

Vereinigte Staaten 

Deut~ehland 

Tages- I Gesamt

lohn (in $) 

1,5 
1,5 
1,0 
1,0 

15 
15 
10 
10 

Produktionsertrag 
von 10 Arbeitstagen 

20 Einheiten Weizen 
20 Leinen 
10 Weizen 
15 Leinen 

Geldkosten 
= (Angebots-) 

Preis pro Einheit 
in $ 

0,75 
0,75 
1.00 
0,66 

Wie man aieht, ist del' Preis fiir Weizen in den Vereinigten Staaten niedriger 
ala in Deutschland und Weizen wird daher von USA. nach Deutschland exportiert, 
wahrend beim Leinen das Umgekehrte del' Fall ist. Dieses Ergebnis steht im Ein
klang mit del' Theorie del' komparativen Kosten. Nun haben wir freilich die Geld
lOhne willkiirlich angesetzt. Das ist abel' kein Einwand, denn es laBt sich zeigen, 
daB diese Willkiir nicht iiber eine gewisse Grenze hinausgeht, innerhalb derer wir 
die Lohne ansetzen konnen, wie wir wollen, ohne mit den Ergebnissen del' Kosten
analyse in Konflikt zu geraten: Wenn wir den deutschen Lohnsatz mit 1 $ annehmen, 
kann del' amerikanische keinesfalls iiber 2 $, also auf das Doppelte steigen. (Diese 
GroBe ist durch den Kostenvorteil in Weizen [20: 10] bestimmt.) Wenn er namlich 
auf 2 $ stiege, ergabe sich fiir Weizen und Leinen ein Geldpreis von 1,00 $, die Aus
fubr von Weizen wiirde unrentabel, Leinen wiirde jedoch weiter eingefiihrt, die 
Zahlungsbilanz wiirde passiv werden, Gold abstromen und Preise und Lohne miiBten 
wieder fallen 1. 

Auf die gleiche Weise laBt sich zeigen, daB die amerikanischen Lohne nicht 
unter 1,33 $ fallen konnen, daB sie also wenigstens um Ys hoher sein miissen als 
in Deutschland. (Bestimmt durch den Produktionsvorteil in Leinen [15: 20].) Sonst 
wiirde die deutsche Zahlungsbilanz passiv werden und die Lohne in Deutschland 
fallen, bzw. in USA. steigen. 

W 0 sich innerhalb dieses Spielraums das Verhaltnis del' GeldlOhne und damit 
das Austauschverhaltnis im internationalen Verkehr festsetzt, laBt sich nicht sagen, 
wenn nul' die Kosten gegeben sind. Es hangt von del' Gestaltung del' Nachfrage ab, 
bei welchem Austauschverhaltnis die Weizenausfuhr Amerikas und die Leinen
ausfuhr Deutschlands ins Gleichgewicht kommen. Nehmen wir z. B. an, daB bei 
einem Weizenpreis von 0,75 $ Deutschland 8 Mill. kg im Werte von 6 Mill. $ ein
fiihrt und die Vereinigten Staaten bei einem Leinenpreis von 0,66% $, 9 Mill. kg 
Leinen beziehen, was ebenfalls 6 Mill. $ ausmacht. Ware del' Weizenpreis im Ver
haltnis zum Leinenpreis niedriger, so wiirde Deutschland eine groBere Menge Weizen 
einfiihren und weniger Leinen ausfiihren. Das genaue Verhaltnis ist dadurch be
stimmt, daB del' Wert del' Ausfuhr gleich dem Werte del' Einfuhr sein muB (unter 

1 Auf das Problem der starren Lahne wird an spaterer Stelle noeh eingegangen. Kap. 18 
§ 3 S.190f£. 
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Beriicksichtigung der sonstigen Posten der Zahlungsbilanz). Diese notwendige Er
ganzung der Theorie der komparativen Kosten wurde von J. St. MILL vorgenommen, 
durch die Einfiihrung des Prinzips "der Gleichung der gegenseitigen Nachfrage1" 

oder, was auf dasselbe herauskommt, des Ausgleichs der Zahlungsbilanz. 
Wir wollen darauf jedoch ausfiihrlich erst im nachsten Kapitel eingehen; vor

laufig begniigen wir uns mit der Feststellung der Grenzen, die durch die Kosten
konstellation allein gegeben sind. 

Es sei noch bemerkt, daB aus dcr Theorie der komparativen Kosten keineswegs folgt, daB 
immer eine vollstandige ArbeitsteiIung Platz greifen muB, in dem Sinne, daB jedes Land nur 
ein Gut erzeugt oder allgemeiner, daB kein Gut in beiden Landern zugleich produziert werden 
kann. Es ist sehr wohl moglich - auch wenn wir wie bisher von den Transportkosten absehen 
und konstante Produktionskosten annehmen -, daB sich nur das eine Land vollstandig spe
zialisiert, das andere jedoch beide Guter nebeneinander herstellt, namlich dann, wenn das Land, 
das sich vollstandig umgestellt hat, nicht imstande ist, den Gesamtbedarf beider Lander an 
dem Gut, auf das es sich eingestellt hat, zu decken. Das wird insbesondere dann der Fall sein, 
wenn ein groBes und ein kIeines Land in Verkehr treten. 

Aus unserem Beispiel konnen wir die Regel ableiten, daB in dem Land, das die 
giinstigeren Produktionshedingungen aufweist, die Lohne oder, allgemeiner, die Ein
kommen hoher sein miissen2• Das ist allerdings nicht verwunderlich und war zu 
erwarten. Trotzdem muB es ausgesprochen werden, denn diese selbstverstandliche 
Sache wird immer wieder iibersehen. Es faUt allerdings niemand ein, es expressis 
verbis zu leugnen, aber einem der eindrucksvollsten Schutzzollargumente3 liegt 
die Leugnung dieser Selbstverstandlichkeit implizite zugrunde. Namlich der Propa
ganda, die besonders in den Vereinigten Staaten (aber auch in England) mit dem 
Hinweis auf den Unterschied in den Reallohnen (Lebens3tandard) in Amerika 
und seinen zahlreichen Importlandern betrieben wird. Es klingt ja fiir den Laien 
ungemein iiberzeugend, daB die amerikanische Industrie ohne hohe Zolle gegen die 
viel niedrigere Lohne zahlende europaische Industrie nicht aufkommen konne und 
der hohe Lebensstandard sich nur hinter hohen Zollmauern erhalten lasse. In Wahr
heit ist der hohe Lebensstandard eine Folge der giinstigen Produktionsbedingungen 
und schlieBt einen vorteilhaften Verkehr mit der iibrigen Welt keineswegs aus'. 

Wahrend man sich in den Vereinigten Staaten vor den europaischen "Schund
lohnen" fiirchtet, spielt in der europaischen Schutzzollpropaganda der Hinweis auf 
die giinstigen Produktionsbedingungen, unter denen die amerikanische Wirtschaft 
arbeitet, eine groBe Rolle. Die Tatsachenbehauptung, daB die Produktionsbedin
gungen in den Vereinigten Staaten giinstiger sind, ist zweifellos richtig. Eine ganze 
Reihe von Griinden lassen sich dafiir anfiihren: 

I) Die viel diinnere Besiedlung des Landes. Kommen doch in den Vereinigten 
Staaten 15 Einwohner auf den Quadratkilometer gegen 185 in England, 134 in 
Deutschland, 74 in Frankreich usw. Das wirkt sich in erster Linie in der Landwirt
schaft aus, wo man erst auf Boden zweiter Ordnung iibergegangen ist, wahrend 
man in Europa schon Boden der 3., 4. und 5. Kategorie unter den Pflug nimmt. 
2) Wahrend die Verteilung der Bevolkerung in Europa durch die geschichtliche Ent
wicklung von alters her bestimmt ist, erfolgte die Besiedlung der Vereinigten Staaten 
erst im Zeitalter des Industrialismus und daher in weit hoherem MaGe nach okono-

1 "The equation of reciprocal demand." 
2 Das Verhaltnis der Geldlohne weicht unter den vereinfachenden Annahmen von den Real

Whnen nicht ab, da ja Preisunterschiede nicht bestehen, wenn man von den Transportkosten 
absieht. 

3 Auf den naheliegenden Einwand, daB wir in diesem Stadium der Untersuchung angesichts 
weitgehender Vereinfachungen noch keine Anwendung auf praktische Probleme versuchen 
konnen, ist zu antworten, daB die hier in Rede stehenden Argumente fur Zolle mit denselben 
Vereinfachungen arbeiten. 

4 Vgl. besonders TAUSSIG: How the Tariff Affects Wages. Abgedruckt in "Free Trade, 
the Tariff and Reciprocity", New York 1927 S.48ff. 
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mischen Gesichtspunkten. Eine wirtschaftlich rationellere Verteilung der Bevolke
rung ist die Folge. 3) Der groBe Reichtum an Naturschatzen alIer Art. 4) Das groBe 
innere Wirtschaftsgebiet, der durch keine Zollschranken behinderte Warenaustausch, 
der eine weitgefuhrte Arbeitsteilung und die Entwicklung von GroBbetrieben und 
Massenproduktion ermoglicht. 

Diese und andere Umstiinde machen die Arbeit in den Vereinigten Staaten 
ergiebiger als in der Alten Welt oder, anders _ ausgedruckt, senken die "realen" 
Produktionskosten unter das europiiische Niveau. Aber, wie unser Beispiel zeigt, 
verhindert dieser Umstand keineswegs, daB zwischen den beiden Kontinenten eine 
fiir beide Teile vorteilhafte Arbeitsteilung Platz greift. 

Zum AbsehluB dieses Paragraphen sei noeh ein Wort liber die sogenannten "proportionalen 
Kosten l " gesagt. 

Proportionale Kosten liegen dann vor, wenn der Vorsprung, den das eine Land vor dem 
andern hat2, in allen Produktionszweigen der gleiehe ist. Zum Beispiel: 

Die Kosten sind proportional; denn 20: 10 
Weizen Leinen = 18: 9. 

In diesem FaIle - der natiirlieh singularer 
Vereinigte Staaten . 20 18 Natur ist und nur selten verwirklieht sein wird-
Deutschland. . . 10 9 kommt es zu keinem Austauseh zwischen den bei-

den Landern, da sich keine Preisuntersehiede er
geben. Sowohl in den Vereinigten Staaten als aueh in Deutschland wiirde sieh der Weizen
preis zum Leinenpreis wie 1 0 : 9 verhalten. Es kann also immer nur vorkommen, daB beide 
Geldpreise in einem Land niedriger sind als im anderen. Das ware jedoeh ein Zust.and, der dureh 
das Spiel des Geldmechanismus sofort korrigiert wlirde. DaB der Preis von A in einem Lande 
und der von B im anderen hoher ist - die notwendige Bedingung fiir cincn Giiterverkehr-, 
ist a Is longue unter den gemachten Annahmen ausgeschlossen. 

§ &. Anwendung der Theorie der komparativen Kosten auf den Fall des 
Vorhandenseins mehrerer Guter. 

Un sere Theorie liiBt sich auch auf den Fall, daB nicht zwei, sondern belie big 
viele Guter und Produktionszweige in beiden Liindern vorhanden sind, ausdehnen. 
Wir brauchen uns nur die beiden Giiter, die wir bisher verwendet haben, als Reprii
sentanten und die Kostenziffern, die wir ihnen zugeordnet haben, als Durchschnitte 
fur eine beliebige Anzahl von Giitern, bei denen die Kostenverhaltnisse iihnlich 
liegen, vorzustellen. Das Theorem ist dann folgendermaBen zu formulieren: Das 
Land I besitzt in allen Exportartikeln einen komparativen Vorteil gegenuber dem 
La.nde 11 im Vergleich zu allen Importartikeln. Dasselbe gilt vice versa fiir das Land I13. 

Der Beweis fUr diesen Satz ist leicht zu erbringen. Bezeichnenwir mit aI' bl , cl ... 

und a2 , b2 , c2 • •• die Anzahl der Kosteneinheiten in Arbeit, die erforderlich sind, 
um im Lande I bzw. II eine Einheit der Giiter A, B, C ... herzustellen. Pa" Ph" 
Pc, ... und Pa" Pb" Pc, ... seien die (Geld-)Angebotspreise (Geldstiickkosten) von 
A, B, C ... und LI und L2 die GeldlOhne in den Liindern I und II. Es bestehen 
dann die Gleichungen Pa, = aILI , Pb, = bILl> Pc, = clLI ••. und pa, = a2 L 2 , 

Pb, = b2L 2 , Pc. = c2 L 2 ••• Wir konnen auch sagen: Die Arbeitskosten bestimmen 
die relativen Preise in jedem Land: pa,: Ph, : Pc, : Pd, ... = al : bl : c] : dl und 
Pa, : Ph, : Pc. : Pd, ... = a2 : b2 : c2 • •• Um die absolute Hohe der (Geld-) Preise zu 
bestimmen, miissen wir sodann die Geldmenge einfiihren. Das geschieht durch eine 

1 Zur Vermeidung von MiBverstandnissen sei hervorgehoben, daB "proportionale Kosten" 
im hier gebrauchten Sinne nichts zu tun haben mit den proportionalen (Gesamt-) Kosten 
(= konstante Stiickkosten), wovon die Kostentheorie im Gegensatz zu steigenden und sinkenden 
Kosten spricht. 

2 Der natiirlich auch Null sein kann; das bedeutet, daB die Kosten in beiden Landern 
gleich sind. 

3 DaB Giiter in heiden Landern zugleich hergestellt werden, kann, solange wir konstante 
Kosten annehmen und von den Transportspesen absehen, nur heim "Grenzgut" vorkommen 
(siehe unten u. S. 106). 
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Annahme uber die GeldlOhne. Es ist wichtig, zu erkennen, daB die Funktion der 
Arbeitskostentheorie ausschlieBlich in der Determinierung der relativen Freise be
steht. Denn dies ermoglicht es, die Arbeitskostenhypothese spater durch ein besseres 
ErkHirungswerkzeug zu ersetzen. 

Gehen wir urn einen Schritt weiter. Wenn W den Wechselkurs bedeutet (d. i. die 
Anzahl der Geldeinheiten des Landes II, die fUr eine Geldeinheit des Landes I aus
getauscht werden), so konnen wir sagen: Fur jeden Exportartikel A des Landes I 
gilt die Ungleichung a1 Ll W < a2L 2 , da ein Gut nur dann ausgefiihrt wird, wenn 
sein Angebotpreis (d. i. die Geldkosten) niedriger ist als im Ausland; und fUr jeden 

Importartikel B des Landes I gilt: b1 L1W > b2L 2 . Daraus folgt: ~l < L L2W und 
a2 l· 

bl L21 al bl 
-b > L--~W ,und daher: - < b--· Das ist abel', wie wil' schon oben gesehen haben, 

2 l· a2 2 

der Ausdruck dafur, daB das I,and I bei der Produktion des Gutes A, d. i. bei allen 
Exportartikeln, einen komparativen Vorteil uber das Land II im Vergleich zu allen 
Importgutern hat. 

Wenn wir die verschiedenen Guter in der Reihenfolge des komparativen V or
teiles des Landes I gegenuber dem Lande II anordllen2 : A, B, C, D, E ... d. i. also 

so, daB al < b~ < Cl < dd-! < ~ . . . muB die Linie, die Export- von Importartikeln 
a2 2 C2 2 e2 

trennt, so gezogen sein, daB die Reihenfolge nicht gestort wird, d. i. so, daB alle 
Exportartikel vor ihr stehen und alle Importartikel ihr folgen. Es ist also z. B. 
nicht moglich, daB das Land I die Guter A und C exportiert und B importiert. 

Die genaue Lage der Trennungslinie konnen wir auf Grund der bisherigen An
nahme, d. h. solange uns nur die Kostendaten bekannt sind, allerdings nicht angeben3 • 

Wir konnen nur sagen, daB sie so gezogen sein muB, daB in jedem Exportartikel 
ein komparativer Vorteil gegenuber jedem Importartikel besteht. Wenn wir die 
genaue Lage der Trennungslinie bestimmen wollen, ob sie zwischen A und B oder 
zwischen B und Coder zwischen C und D usw. liegt, mussen wir als weiteres Be
stimmungsstuck den Satz heranziehen, daB sie auch so gezogen werden muB, daB 
sich Einfuhr und Ausfuhr unter Berucksichtigung der unsichtbaren Posten der 
Zahlungsbilanz die Waage halten, oder einfach so, daB die Zahlungsbilanz aus
geglichen ist. 

Nehmen wir an, es waren die folgenden Kostendaten gegeben: 

Gutergattungen A BI C D E F G H I J I·· . 

"Reale Kosten" pro 
im Lande 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 (albicl • •. ) 

... 
Einheit, ausgedruckt 

in Arbeitsstunden im Lande II 40 
1

36 32 30 25 
1 

20 18 16 14 12 (a2b2c2 ••• ) 
... 

Welche von diesen Gutern aus I exportiert und welche importiert werden, hiingt 

nun von dem Quotienten L1L.2 W ab,der die Trennungslinie numerisch best-immt. Wenn 

die Geldlohne in beiden Landern gleich sind (Ll~2 W = 1), dann sind im erst-en Land 

1 L~~V ist das Verh1iJtnis der Geldlohne. In unserem fruheren Zahlenbeispiel haben wir sie 

in derselben Geldeinheit ausgedriickt. Diesmal fUhren wir den Wechselkurs W ausdrucklich ein. 
2 Vgl. das ahnliche Schema in Appendix' H zu MARSHALLS: Money, Credit and Commerce. 
3 Offen bar ist es dieser Umstand, der OHLIN zu der Behauptung verleitet hat, daB die 

Theorie der komparativen Kosten versage, wenn mehr als zwei Guter vorliegen. 
4 DaB die Kosten im Lande I fUr aIle Guter gleich erscheinen, ist keine vereinfachende 

Annahme, sondern wird durch eine entsprechende Auswahl der Mengeneinheiten erreicht. 
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die Geldkosten aller jener Giiter niedriger, die es mit einem kleineren absoluten, 
"realen" Kostenaufwand herzustellen vermag (A bis E); diese wird es exportieren 
und G bis K importieren. Gut F liegt an der Crenze und wird in beiden Landern zu
gleieh erzeugt. 

Wenn die Geld16hne im Lande I um 10% niedriger sind als im Lande II 

(T!~TV = 1,1), dann hat das Land lauch dann noch kleinere Geldkosten als II, 

wenn die realen Kosten um 10 % hoher sind. Mit anderen Worten: ungiinst,ige 
Produktionsbedingungen werden durch niedrigere Lohne ausgeglichen. 

Nehmen wir nun z. B. an, die Geld16hne seien in beiden Landern gleich. Dann 
sind die Export- und Importgiiter sowie ihre absoluten Geldpreise eindeutig bestimmt. 
I exportiert A bis E zum Preise von je 20 pro Einheit; I exportiert G bis K zu den 
Preisen 18, 16, 14, 12, 10. Es hangt nun von der wechselseitigen Naehfrage ab, ob 
die Zahlungsbilanz bei diesem Stand der Dinge im Gleichgewicht ist. 

Nehmen wir an, die Zahlungsbilanz sei passiv fUr I oder sie gerate aus dem 
Gleichgewieht, weil das Land I Reparationen zu zahlen hat oder eine Anleihe an II 
begibt oder wei! die Naehfrage des Landes I nach Gutern des Landes II steigt; 
es beginnt der Geldmeehanismus zu spielen, Gold flieBt von I naeh II, Preise und 
Lohne steigen in II und fallen in I, L1 wird kleiner, L2 wird groBer, der Quotient 

Ll~\V waehst, die Trennungslinie senkt sieh, und es tritt F in den Kreis der Export

guter des Landes I ein. Die Zahlungsbilanz kommt dadureh ins Gleiehgewieht, daB 
1) F nun exportiert wird und 2) die iibrigen Ausfuhrgiiter des Landes I (A bis E) 
fur das Land II billiger geworden sind, wah rend die Exportpreise von II gestiegen 
sind. Sollte das noeh nieht genugen, das Gleiehgewicht der Zahlungsbilanz herzu
stellen, so muBte der AbfluB des Goldes andauern, die Trennungslinie noch weiter 
sinken und so auch noch vielleieht G aus dem Kreise der Importgiiter ausscheiden 
und in den der Exportguter des Landes I eintreten. 

Es ist klar, daB die in diesem Paragraphen eingefUhrte Komplikation die Ver
mutung - mehr als eine Vermutung konnen wir in diesem Stadium unserer Unter
sue hung noeh nieht aufstellen - fUr die wirtsehaftliche Vorteilhaftigkeit des unge
hinderten internationalen Guteraustausehes nieht beeintraehtigt. In unseren Zweier
beispielen kann man sieh leieht ausreehnen, daB die Spezialisierung im Sinne des 
komparativen Vorteiles beide Lander in den Stand setzt, ihre Gesamtproduktion zu 
erhohen. Genau dieselbe Uberlegung konnen wir nun anstellen, wenn wir uns zahl
reiehe Exportgiiter und Importguter in beliebiger Reihenfolge miteinander "abge
paart" denken und uns erinnern, daB in jedem dieser Paare jedes Land in seinem 
Exportgut einen Vorteil im Vergleich zum Importgut besitzt. Wie groB der Vorteil 
fUr jedes der beiden Lander ist, hangt von der genauen Lage der Trennungslinie abo 

Wenn der ProzeB in dieser Weise ablauft, verschlechtert sich das reale Austauschverhaltnis des 
(zahlenden) Landes I, die Exportprcise fallen im Verhaltnis zu den Importpreisen. Das muB so 
sein, wenn die St6rung in einer N achfrageverschie bung in I zugunsten der Exportgiiter von II 
bestand oder in einem Nachfrageriickgang in II fiir Exportgiiter von 1. Nun habcn wir jedoch 
gesehenl, daB bei einseitigen Zahlungen (z. B. bei Reparationen) auch das Gegenteil, d. i. eine 
Verbesserung des realen Austauschverhaltnisses, cintreten kann, namlich dann, wenn im zah
lenden Lande der Nachfrageausfall Importgiiter aus dem empfangenden Land betrifft und die 
zusatzliche Nachfrage im empfangenden Lande sich auf Giiter des zahlenden Landes richtet. 
In unserem Schema wiirde sich das so auswirken, daB L1 steigt, L2 fallt, die Trennungslinie 
steigt, anstatt zu fallen, und das Gut E importiert wird. Wie kommt aber dann der Ausfuhr
iiberschuB zustande? In der Weise, daB von den Giitern A bis D gr6Bere Mengen zu steigenden 
Preiscn im empfangenden Lande abgesetzt werden und von den Giitern F bis K weniger zu 
sinkendcn Preisen im zahlenden Lande nachgcfragt wird2• DaB mehr exportiert werden kann, 

1 Vgl. Kap.9 § 3 S.66. 
2 "Vir k6nnen aber wohl annchmen, daB auf diese Weise nicht der ganze Betrag trans

feriert werden kann. Der Nachfragezuwachs bzw. Nachfrageausfall wird in aller Regel iiber-
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ohne daB die Produktion zu steigen braucht, erklart sich daraus, daB die Giiter A bis E ja 
auch lilr den heimiachen Bedarf erzeugt werden, der jetzt infolge der Zahlungen, die das Land I 
zu leisten hat, herabgedriickt wird. Von dem seltenen FaIle abgesehen, daB der Nachfragezu
wachs im empfangenden Lande die gleichen Giiter betrifft wie der Nachfrageausfall im zahlen
den Lande, mufJ der Geldmechanismus in einer der folgenden Arten arbeiten: a) Der Wechael
kurs wird stabil erhalten. Dann erfolgt der Ausgleieh (ex) dureh ein Steigen der LOhne in 
einem Land; (fJ) ein Fallen der Lohne im anderen; (y) durch eine Kombination beider Be
wegungen. b) die Geld16hne werden in beiden Landern stabil gehalten; dann erfolgt der Aus
gleich durch eine Versehiebung des Wechselkurses. Wie immer der Meehanismus auf Grund der 
Wahrungsverfassung und Bankpolitik der beiden Lander funktioniert, immer kommt es zu 

einer Verschiebung des Verhaltnisses der Geldlohne in beiden Landern, des Quotienten L~fv- . 
Unser Schema ist also nicht an ein reibungsloses Funktionieren der Goldwahrung gebnnden; es 
gilt auch fiir Papierwahrnng und fiir eine beliebig manipulierte Wahrnng 1• 

Aus den vorstehenden Ausfiihrungen geht aueh hervor, daB es nieht richtig ist, zu sagen, 
daB "die internationalen Kapitalsbewegungen in der Theorie der komparativen Kosten bisher 
iiberhaupt keinen Platz" finden B. Die Theorie der komparativen Kosten erklart natiirlieh nieht, 
warum es zu Kapitalbewegungen kommt. Sie lehrt uns aber, wie der Ausgleieh erfolgt. 

In welcher Giiterform Kapital iibertragen wird, entscheidet nieht nur die Verwendung der 
Anleihe, sondern aueh die Reihung der komparativen Kosten. Man darf sieh nicht etwa vor
stellen, daB eine Anleihe, die zum Bau einer Eisenbahn bestimmt ist, unbedingt in Form von 
Eisenbahnmaterial iibertragen werden mull. Wenn Industrielander an Rohstoff· und Agrar
staaten Anleihen zur Entwieklung einer Industrie geben, wird der AusfuhliiberschuB wohl in 
Maschinen u. dgl. bestehen. Wenn aber ein Industriestaat einem anderen, oder - was ja auch 
vorkommen kann - ein Agrarstaat einem Industriestaat eine AnIeihe gewahrt, kann es ge
schehen, daB in der Serie der komparativen Kosten an nachster Stelle Nahrungsmittel oder 
Luxusgiiter stehen. Es kann sein, dall das Kapita! zur Errichtung einer Untergrundbahn in 
Form von Lippenstiften und Puderdosen ins Land kommt und Produktionsmittel, die bisher 
der Erzeugung dieser Luxusartikel dienten, nun direkt oder indirekt zur Erzeugung der Unter
grundbahn verwendet werden. Wenn in den Anleihebedingungen iiber die Verwendung zu be
stimmten Warenbeziigen etwas ausgemacht ist, so verschiebt das die Sachlage einigermallen. 

§ 6. Einfiihrung der Transpol'tspesen nnd val'iablen Prodnktionskosten. 

1. Transportspesen. Es klingt vielleicht befremdlich, daB ein Exportgut un
vermittelt zu einem Importgut wird oder umgekehrt. Das erklart sich daraus, daB 
wir von den Transportspesen abgesehen und konstante Produktionskosten an
genom men haben. Wenn wir Transportkosten beriicksichtigen, gibt es neben Export
und Importgiitern auch Binnenhandelsgiiter, und bevor ein Gut aus der Klasse der 
Ausfuhrgiiter in die Klasse der Einfuhrgiiter iibertritt, kommt es in den Bereich der 
Binnenhandelsgiiter und wird von heiden Landern hergestellt. In unserem algebra
ischen Schema ist das in folgender Weise darzustellen: Bezeichnen wir mit at12 die 
realen Transportkosten des Gutes A vom Land I in das Land II (ausgedriickt in Ar
beitseinheiten oder in denselben Einheiten von "Produktionskraft" wie aI' bl , CI usw.) 
und mit at2I die Transportkosten in del' umgekehrten Richtung, und nehmen wir del' 
Einfachheit hal bel' an, daB del' Transport immer yom Lieferungsland bezahlt wird, so 
k ·· . E' G . d I . al + .tn Ls d . d ·onnen WIT sagen: III ut Wir aus exportIert, wenn .-.. -. - < -L---- -W··· un es WIT 

as 1 • 

h I " La a1 N' al a 1 + at12 d d G nac ImportIert wenn ._- <----- un 1St --------- < -.. - un as ut 
, Ll . TV aa + atu . as + .t21 as' 

wi I'd claher wedel' exportiert noch importiert, wenn der numerische Wert von 1";:W 
zwischen den Werten der beiden eben aufgesteUten "Kosten" -Relationen liegt, wenn 

wiegend nationale Giiter betreffen (da die Importartikel in nahezu allen Landern nur ein Bruch
teil der nationalen Giiter ausmachen). Dann mull eine Verschlechterung des realen Austausch· 
verhaltnisses fiir das zahlende Land eintreten, vielleicht eine unmerkliche. vVir konnen daher 
von einem normalen und einem Ausnahmefall sprechen. 

1 Das Bestreben, sowohl die vVechselkurse als auch das Lohnniveau stabil zu halten, stort 
das Gleichgewicht und fiihrt zu Absatzstockungen und Arbeitslosigkeit. 

2 EULENBERG, F.: Grollraumwirtschaft und Autarkie S. 62 Anm. 24. Jena 1932. 
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I a1 L2 a 1 + at12 I d {··h f II R·h k d a so: ---- -- < -- - < ----. n er l'u er au geste ten el e ommen ann 
a2+at21 L 1 ·W a 2 

fur jedes Gut zwei Ausdrucke VOl': ~+a1 t und a 1 + at12 • Mit anderen Worten: Die 
a 2 a 21 a2 

Kostendifferenz muB groBer sein ais die Transportspesen, damit ein Gut aus- oder 
eingefiihrt wird. Dadurch kann die Reihenfoige (vgl. S. 105), in welcher die Guter 
bei zunehmender Ausfuhr exportiert werden, naturlich verschoben werden. Die 
"Exportfahigkeit" hangt nun nicht mehr ausschlieBlich von den komparativen 
Produktionskosten, sondern auch von den Transportspesen abo Wenn del' Quotient 

1~~2 W kleiner wird (weil Geld von II nach I stromt oder del' Wechselkurs W steigt) 

und in del'S. 105 aufgestellten Reihe von rechts nach links wandert, uberspl'ingt er 

zuerst ~~~~2, damit tritt das Gut D aus del' Klasse del' Exportguter aus. Wenn er 

weiter sinkt, erreicht er d +d1 t ,und erst damit tritt das Gut in die Gruppe del' 
2 d 21 

Importgiiter des Landes I ein. Auch diese Komplikation andert nichts an del' Ver-
mutung fiir die Vorteilhaftigkeit del' internationalen Arbeitsteilung fiir alle Lander. 
Die Arbeitsteilung wird zwar nicht so weit getrieben, wie unter del' Annahme, daB 
die Giiter kostenlos transportiert werden konnen, und daher bedeutet die Not
wendigkeit, fiir den Transport Aufwendungen zu machen, einen Verlust. Wir waren 
reicher, wenn wir die Giiter kostenlos im Raume bewegen und somit an den gunstig
sten Stellen herstellen konnten. Aber wenn und insoweit del' internationale Aus
tausch trotz des Bestehens von Transportkosten VOl' sich geht, ist er vorteilhaft, 
weil er nul' dann betrieben wird, wenn del' Vorteil del' Arbeitsteilung die Transport
kosten iibersteigt. 

2. Variable Kosten. Wir sind bisher von del' Annahme ausgegangen, daB inner
halb beider Lander in allen Produktionszweigen das Gesetz del' konstanten (Stuck-) 
Kosten herrscht, d. h. daB weitere Mengen von jedem Gut mit gleichem Arbeitsauf
wand pro Stuck hergestellt werden konnen. Urn zu einem friiheren Beispiele (S. 102) 
zuriickzukehren: Wenn in Deutschland del' Weizenbau schrittweise aufgegeben und 
dafiir mehr Leinen hergestellt wiirde, konnten fiir je 10 Einheiten Weizen 15 Ein
heiten Leinen mehr produziert werden. Auch in den Vereinigten Staaten bestiinde 
ein konstantes Substitutionsverhaltnis, namlich 1: 1. 

Diese Annahme mussen wir nun fallen lassen. Konstante Kosten oder, andel's 
ausgedriickt, konstante Ertrage sind bekanntlich ein seltener Grenzfall. Die Regel 
sind steigende Kosten oder sinkende Ertrage. Von einem bestimmten Produktions
quantum an, das in del' Praxis wenigstens bei Konkurrenz immer erreicht ist, konnen 
weitere Mengen nul' mit steigendem Kostenaufwand pro Stiick hergestellt werden. 

Es ist nicht schwer einzusehen, daB diesel' Fall ebenfalls in unserem Schema 
unterzubringen ist. Wenn wir annehmen, daB sowohl in Deutschland als auch in 
den Vereinigten Staaten sich beide Wirtschaftszweige im Bereich sinkender Ertrage 
befinden, so sind die Ertragsziffern in unseren Beispielen als Grenzertriige aufzufassen. 
Del' letzte Zuwachs zu del' VOl' Eroffnung des internationalen Handels produzierten 
Weizenmenge wiirde in Deutschland 10 Arbeitseinheiten pro 10 Mengeneinheiten 
kosten und die Grenzkosten von Leinen betrugen 10 pro 15. 

Wenn nun Deutschland sich unter dem Druck del' auslandischen Konkurrenz 
vom Weizenbau auf die Leinenproduktion umstellen wiirde, muBten die Grenzkosten 
del' Leinenherstellung steigen, es miiBten fUr den Flachsbau weniger geeignete Boden 
herangezogen und auf die schon kultivierten Boden mehr Arbeit und Kapital auf
gewendet werden. Die Grenzkosten im Weizenbau andererseits wiirden fallen; es 
wiirden zuerst die auf den schlechteren Boden arbeitenden Erzeuger (Grenzbetriebe) 
verdrangt und die anderen Erzeuger (die intramarginalen Produzenten) waren ge· 
zwungen, den Arbeits· und Kapitalaufwand pro Bodeneinheit herabzusetzen. 
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lnfolgedessen wiirde sich das Verhaltnis del' Grenzkosten in Deutschland zu
gunsten des Weizens verschieben. In den Vereinigten Staaten ware das Umgekehrte 
del' Fall. Die Bebauungsgrenze wurde bier in del' Weizenerzeugung hinausgeruckt, die 
Grenzkosten stiegen, wahrend in del' Leinenerzeugung die Grenzkosten fallen wurden. 

Auf diese Weise wurde die Differenz in den Produktionskosten von vier Seiten 
her verkleinert und die Produktionsverschiebung muBte uber kurz odeI' lang zum 
Stillstand kommen. Die Arbeitsteilung bliebe unvollstandig, das heiBt, in Deutsch
land wurde del' Weizenbau nicht vollstandig aufhoren, sondern nul' eingeschrankt 
werden, auf jene Boden namlich, die del' amerikanischen Konkurrenz noeh ge
wachsen waren, und in den Vereinigten Staaten wurde die Leinenerzeugung nicht 
vollstandig verdrangt, sondern nul' zuruckgedrangt werden. Wie weit die Arbeits
teilung getrieben wiirde, mit anderen Worten, wie lange del' komparative Vorteil 
del' Vereinigten Staaten in Weizen und del' Deutschlands in Leinen bei fortgesetzter 
Produktionsumstellung in beiden Landern bestehen bliebe, wiirde nun (abgesehen 
von den schon erwahnten Umstanden) auch von del' Kostengestaltung in den in Be
tracht kommenden Wirtschaftszweigen abhangen, von del' Geschwindigkeit, mit del' die 
Kosten steigen bzw. fallen, wenn die Produktion ausgedehnt bzw. eingeschrankt wird. 

Wir konnen den Tatbestand del' steigenden Kosten auch in unser erweitertes 
Schema (oben § 5) in del' Weise einfiihren, daB wir in unserer Skala ABC DE 
F G H ... fur jede Ware statt wie bisher eine Zahl, eine ganze Reihe von Zahlen 
a~, a~, a~/, ... , a;, a~, a~' ... einstellen. Diese Zahlen bezeichnen nun die Grenzkosten, 
zu denen verschiedene Teilmengen del' Ware hergestellt werden konnen. 

Auch diese Komplikation andert nichts am Wesen del' Sache. Die Arbeitsteilung 
wird zwar nicht so weit getrieben wie bei konstanten Kosten, weil eben del' kompa
rative Nachteil des einen Landes mit fortschreitender Arbeitsteilung kleiner wird 
und verschwindet. Daher ist, wenn die Ziffern als Grenzkosten zu interpretieren 
sind, del' komparative Nachteil des betreffenden Landes nieht so groB, wie wenn 
dieselbe Ziffer als konstante Kosten zu interpretieren waren. Soweit jedoeh die Ar
beitsteilung geht, soweit ist sie vorteilhaft, da sie nur so weit getrieben wird, als del' 
komparative Kostenuntersehied besteht. Die Vermutung fur die okonomisehe Uber
legenheit des Freihandels bleibt also vollstandig bestehen1 • 

So einfaeh del' Fall steigender Kosten, so sehwicrig ist del' entgegengesetzte Fall 
sinkender Kosten odeI' steigender Ertrage zu behandeln. Auf den damit zusammen
hangenden Fragenkomplex kann erst an spaterer Stelle (vgl. Kap. 13 § 4 S. 149ff.) 
ausfuhrlieh eingegangen werden. Hier muB die folgende Bemerkung genugen: 

leh moehte mieh keineswegs del' von namhaften Autoren (SCRUMPETER, MrSES, 
KNIGHT mit Einsehrankungen) vertretenen Riehtung ansehlieBen, die die Moglieh
keit des Vorkommens sinkender Kosten uberhaupt bestreiten. leh bin jedoeh del' 
Meinung, daB es sieh dabei urn (allerdings wiehtige) Ausnahmefalle handelt. Zur Er
lauterung sei bemerkt, daB eine Kostensenkung infolge teehniseher Erfindungen 
und Verbesserungen (deren Mogliehkeit von den oben genannten Autoren naturlich 
nieht geleugnet wird) und organisatorisehen Fortsehritts das Gesetz sinkender 
Stuckkosten nicht konstituiert, aueh wenn sie historisch mit einer VergroBerung del' 
Produktion einhergehen. Solehe teehnisch-organisatorisehen Fortsehritte bedeuten 
eine Veranderung del' okonomisehen Daten und sind graphiseh durch eine Ver-

1 Das wird z. B. von KELLENBERGER in folgender Argumentation iibersehen: Wenn Portugal 
sich auf die Produktion von Wein spezialisiert und hier das Gesetz der sinkenden Ertrage oder 
steigenden Kosten herrscht, so werden die infolge der Arbeitsteilung neu zu bebauenden'Vein
berge einen kleineren Ertrag abwerfen, als die schon vor Einfiihrung des internationalen Randels 
kultivierten Weinberge. Daher fiihre die internationale Arbeitsteilung bei steigenden Kosten 
zu einer Senkung der Produktivitat und einer Verminderung des Produktes. Nur bei sinkenden 
und konstanten Kosten ergabe sich ein Gewinn. (E. KELLENBERGER: Zur Theorie von Frei
handel und Schutzzoll. W. A. Bd. 7. 1916. r. S. 5-7.) Der Irrtum dieser Argumentation 
liegt so klar zutage, daB kaum notig ist, ihn im Detail auseinanderzusetzen. 
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8chiehung del' gesamten Kostenkurve nach unten und nicht durch eine abwarts 
geneigte Kostenkurve darzustellen. Durch solche "historische" Kostenherab
setzungen, die wohl den groBten Teil dessen ausmachen, was man gewohnlich als 
Gesetz del' sinkenden Kosten bezeichnet, wird daher unsere Theorie nicht beriihrt. 

Das Gesetz del' sinkenden Kosten im eigentlichen Sinne, d. h. sinkende Kosten 
in/olge (und nicht bloB historisch-zufallig parallel mit) VergroBerung del' Produktion 
wirkt sich (mit gewissen Ausnahmen, die an spaterer Stelle zur Sprache kommen 
[vgl. Kap. 13 § 4 S. 155]) in einer VergroBerung del' Betriebe aus. Das Sinken del' 
Kosten ist in erster Linie auf die Tatsache zuriickzufiihren, daB viele Produktions
faktoren nicht beliebig teilbar sind, so daB das Betriebsoptimum, das die vollstandige 
Ausniitzung aller Produktionsmittel gestattet, erst bei einem groBeren Produktions
umfang erreicht werden kann. Wenn nun die Aufnahmefahigkeit eines Marktes groB 
genug ist, um mehreren Betrieben optimaler GroBe Raum zu geben, hat das "Gesetz" 
del' sinkenden Kosten seine Wirksamkeit erschopft und wir befinden uns wieder im 
Bereiche steigender Kosten. 

1st das Betriebsoptimum so groB im Verhaltnis zur GroBe des Marktes, daB nul' 
ganz wenige odeI' nul' ein Betrieb ihr Auskommen finden konnen, fiihrt das Gesetz 
del' sinkenden Kosten unweigerlich zum Monopol odeI' einer monopoloiden Situation. 
Solange daher in einem Wirtschaftszweig halbwegs freie Konkurrenz herrscht, 
konnen wir annehmen, daB steigende Kosten herrschen. 

Diese 'Oberlegungen, die in groben Umrissen den heutigen Stand del' Kosten
theorie wiedergeben sollen, machen es wohl klar, daB wir keinen allzu groBen Fehler 
begehen, wenn wir vorliiu/ig mit del' Annahme steigender Kosten arbeiten. 

12. Kapitel. 
Angebot und Nachfrage in der Bestimmung des G1eicbgewichtes im 

zwischenstaatlichen Wirtscbaftsverkehr. 
§ 1. Einleitung. 

In diesem Kapitel solI eine wichtige Erganzung del' Theorie del' komparativen 
Kosten dargestellt werden. Wir waren an einigen Stellen unserer bisherigen Aus
fiihrungen genotigt, zwecks genauerer Bestimruung des Gleichgewichtspunktes auf 
die Angebot-Nachfrage-Situation zu verweisen. Wenn jedes Land nul' eine Ware 
aus- und einfiihrt, bestimmen die komparativen Kosten nul' die Grenzen, zwischen 
denen das Austauschverhaltnis liegen muB; die genaue Lage in diesem Bereich 
hailgt von del' Nachfrage jedes del' beiden Lander nach den Exportwaren des anderen 
abo Wenn wir zahlreiche Produktionszweige VOl' uns haben, laBt sich auf Grund del' 
Kostendaten allein nicht einmal sagen, welche Giiter ein- und welche Giiter aus
gefiihrt werden; die Lage del' Trennungslinie zwischen Import- und Exportgiitern 
ist durch Angebot und Nachfrage bestimmt. 

Diese Erganzung an del' Theorie del' komparativen Kosten wurde zuerst von 
JOHN STUART MILL in seiner Theorie del' "internationalen Werte" angebrachtl. Sie 
wurde spateI' von ALFRED MARSHALL ausgebaut und verallgemeinert. MARSHALL 
hat auch einen graphischen Apparat zur Behandlung diesel' Probleme erfunden. 
SchlieBlich sind in diesem Zusammenhang auch die Probleme des "realen Austausch
verhaltnisses im internationalen Handel", die verschiedenen Bedeutungen dieses 
Terminus und Methoden seiner Berechnung zu erortern. 

§ 2. Mill's Theorie del' internationalen Werte2• 

Kehren wir zu dem Beispiel in § 4 des vorigen Kapitels mit allen dort gemachten 
Vereinfachungen zuriick. VOl' Eroffnung des Warenaustausches zwischen den Ver-

1 Vgl. seine "Prinzipien del' Volkswirtschaftslehre" Buch III Kap. 18. 
2 Vgl. dazu auch BASTABLE: International Trade 2. Kap., den kritischen Aufsatz von F. D. 

GRAHAM: International Values reexamined Q. J. S.54ff. Nov. 1923, und die Verteidigung, 
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einigten Staaten und Deutschland sei das Austauschverhaltnis zwischen Leinen und 
Weizen in den Vereinigten Staa,ten 1 L: 1 W, in Deutschland 1,5 L: 1 W. Wenn 
wir nun annehmen, daB der Verkehr zwischen den beiden Landern aufgenommen 
werde, wiirde sich Deutschland auf die Leinenerzeugung, die Vereinigten Staaten 
auf den Weizenbau umstellen. Jedes Austauschverhaltnis zwischen 1,5 Lund 1 L 
pro 1 W miiBte dieses Ergebnis herbeifiihren. 

Beginnen wir mit einem Austauschverhaltnis von etwas weniger als 1,5 L, z. B. 
1,4 L pro 1 W. Das entspricht, wie wir gesehen haben, einem amerikanischen Lohn
satz von fast 2 $ (genau 1,87 $)1, wenn wir den deutschen mit 1 $ annehmen2. Der 
Weizenpreis (Preis in USA. = Exportpreis = Produktionskosten) ist dann 93,4 $ 
und der Leinenpreis 662/ 3 $. Bei diesem Preisstand ergabe sich (beispielsweise) eine 
Einfuhr von 900 Einheiten Leinen aus Deutschland, die Zahlungsbilanz Deutsch
lands ware aktiv, der Geldmechanismus miiBte spielen, und zwar nehmen wir der 
Einfachheit halber an, daB das Preisniveau in Deutschland stabil gehalten werde 
und der Ausgleich auf der amerikanischen Seite erfolge. Das heiBt, es miiBte der 
Weizenpreis und der Lohnsatz in den Vereinigten Staaten fallen. Es stiege die Ein
fuhr nach Deutschland, seine Ausfuhr fiele und bei einem Austauschverhaltnis von 
1,3 L pro 1 W wiirde ein Gleichgewicht erreicht. 

In der Tabelle S. 112 ist das Ergebnis des gesamten Prozesses festgehalten. 
Die Kolonnen 1-5 stellen die "internationale Nachfrage" beider Lander in 

Gutern dar. In den Kolonnen 6 bis 10 sind die dazugehorigen Verschiebungen der 
Geldausdriicke unter der Annahme dargestellt, daB die Preise und Lohne in Deutsch
land stabil gehalten werden. Wenn der Geldmechanismus in einer anderen Weise 
arbeitete, so wiirde das zwar die absoluten Geldausdriicke andern, aber unverandert 
blieben: a) das Verooltnis der GeldlOhne, b) das Verooltnis der Geldpreise und daher 
c) Angebot und Nachfrage in Giitern ausgedriickt. Diese Invarianz der naturalen 
Relationen gegenuber dem Geldmechanismus ist allerdings eine zumindest im Detail 
nicht immer zutreffende Vereinfachung. Wir sind jedoch gezwungen, diese Ver
einfachung in erster Approximation zu machen; sie liegt nicht nur der gesamten 
Theorie des internationalen Handels zugrunde, sondern groBen Teilen der okono
mischen Theorie iiberhaupt3 • 

Da das Verhaltnis zwischen den Geldpreisen und den naturalen Tauschrelationen 
nun geniigend festgestellt ist, scheint es wohl erlaubt, in abkiirzender Redeweise 
von der Nachfrage Deutschlands nach Weizen usw. zu sprechen. Um MiBverstand
nissen vorzubeugen, sei der Leser hier schon darauf aufmerksam gemacht, daB der 
Begriff "Nacbfrage eines Landes nach den Ausfuhrgiitern eines anderen" im Sinne 
der Theorie der internationalen Werte, nicht mit Nachfrage in Geld nach einer 
einzelnen Ware verwechselt werden darf. (Ober die Beziehungen zwischen beiden 
Tatbestiinden und Begriffen vgl. unten § 4.) 

Je nachdem, welcher der beiden moglichen Grenzen sich das tatsachlich realisierte 
Austauschverhaltnis nahert, hat das eine oder das andere Land einen groBeren 
Vorteil. Nahern wir uns der oberen Grenze, d. i. dem vor Eroffnung des inter
nationalen Giiteraustausches in Deutschland bestehenden Austauschverhaltnis 

der klassischen Theorie durch A. v. MERING: 1st die Theorie der internationalen Werte wider
legt? A. f. Sw. Bd.65 April 1931 S.251 und GRAHAMS Antwort: The Theory of International 
Values. Q. J. Aug. 1932. G. COLM: Das Gesetz der komparativen Kosten - das Gesetz der 
komparativen Kaufkraft. Weltwirtsch. Arch. Bd. 32 (1930) S. 37lff. Siehe auch MANGOLDT: 
GrundriB der Volkswirtschaftslehre 1. Aufl. 1863. 2. Aufl. herausgeg. von F. KLEINWACHTER 
1871. Es kommt besonders die 1. Aufl. in Betracht. Vgl. auch EDGEWORTHS Darstellung der 
Mangoldtschen Theorie a. a. O. S. 52ff. 

1 "Ober die Methode der Berechnung siehe Anm. 6 der Tabelle S. 112. 
2 Siehe oben Kap. 11 § 4 S. 102. 
3 Die Geldtheorie, soweit sie nicht strenge Quantitiitstheorie ist, beschiiftigt sich mit den 

Abweichungen von jener Hypothese. 
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(1,5 L pro 1 W), so erhalt Amerika den Lowenanteil der Differenz und Macht einen 
groBeren Gewinn als Deutschland. Es erhalt nun 1,5 L statt 1 L pro 1 W, und ein 
Blick auf die Tabelle zeigt, wie sich das auf Geld- und Reallohn auswirkt. Nahert 
sich das Austauschverhaltnis dem amerikanischen Preisstand vor Eroffnung des 
Wirtschaftsverkehrs zwischen den beiden Landern (1 : 1), so fallt der Vorteil Deutsch
land zu. 

Wovon hangt nun das Ergebnis aM Offenbar von der Gestaltung der Nachfrage 
bzw. des Angebotes der beiden Lander. Hier konnen wir nun wieder zwei Faktoren 
unterscheiden: a) die GroBe oder Aufnahmsfahigkeit und die Produktionskapazitat 
der beiden Volkswirtschaften und b) die Elastizitat der Nachfrage, d. h. die Starke 
der Reaktion auf eine PreisermaBigung. 

Wenn das eine Land im VerhaItnis zum anderen sehr aufnahmsfahig ist, wird 
sich das Austauschverhaltnis giinstig fiir das kleinere Land stellen. Wenn in unserem 
FaIle Amerika sehr groB ware im Vergleich zu Deutschland, waren die Zahlen in 
Kolonne 4 und 5 zu vergroBern. Es verschobe sich dann das Austauschverhaltnis 
nach unten zugunsten Deutschlands. Wenn z. B. bei einem Tauschverhaltnis von 
1,1 L pro 1 W die amerikanische Nachfrage 1650 und das Angebot 1500 betriige, 
ware Deutschland nicht imstande, den amerikanischen Leinenbedarf zu decken. 
In anderen 'V orten : es wiirde dann eine teilweise Produktionsumstellung in 
den Vereinigten Staaten geniigen, um den Weizenbedarf Deutschlands zu decken. 
Die Vereinigten Staaten wiirden trotz der Einfuhr fortfahren, Leinen, wenn auch in 
verkleinertem AusmaBe, zu erzeugen, wahrend Deutschland sich vollstandig auf 
die Leinenerzeugung spezialisieren konnte. Das internationale Austauschverhaltnis 
ware gleich dem in Amerika herrschenden Tauschverhaltnis 1 L: 1,5 W und 
Deutschland fiele der Gesamtvorteil aus der internationalen Arbeitsteilung zu. 

Dasselbe ware der Fall, wenn das Ausfuhrgut des einen Landes seiner Natur 
nach nie annahernd so groBe Geldumsatze erreichte wie das des anderen Landes, 
z. B. irgendein Gewiirz statt Weizen. 

Ferner laBt sich die Regel aufstellen, daB unter sonst gleichen Umstanden1 das 
Austauschverhaltnis fiir ein Land um so giinstiger ist, je unelastischer seine Nach
frage nach den Exportgiitern des anderen Landes und je elastischer die Nachfrage 
des Auslandes nach seinen Exportgiitern ist. Wenn die Zahlen in Kolonne 2 nur 
langsam ansteigen, die Weizeneinfuhr nach Deutschland auf ein Fallen des Weizen
preises schwach reagiert, wird das Austauschverhaltnis naher gegen 1 : 1 geriickt. 
Ebenso, wenn die amerikanische Nachfrage nach Leinen rasch steigt, wenn der 
Leinenpreis im Verhaltnis zum Weizenpreis fallt, wenn also die Zahlen in Kolonne 4 
von unten nach oben rasch ansteigen. 

Es hat jedoch keinen Sinn, diese Dinge unter der vereinfachenden Annahme 
konstanter Kosten und des Vorliegens von nur zwei Tauscbgiitern weiter auszu
spinnen. Denn, wie GRAHAM gezeigt hat, ist es unter diesen Annahmen hochst 
wahrscheinlicb, daB das Tauschverbaltnis einem der beiden Extreme zustrebt, wenn 
man nicht durch entsprechende Ziffernansatze von vornherein dafiir sorgt, daB 
die beiden Lander ungefabr gleich groB und die beiden Giiter ungefabr gleich wich
tig sind2• 

GRAHAl\l hat aber auch daraus geschlossen, daB die Gestaltung der Nachfrage 
fiir das internationale Austauschverhaltnis iiberhaupt belanglos sei. Er hat darauf 
hingewiesen, daB, wenn viele aktuelle und potentielle Export- und Importgiiter 
vorliegen, schon eine kleine Verschiebung der Tauscbrelation bzw. des allgemeinen 
Lohnniveaus der beiden Lander geniigt, um die Ausfuhr jener Giiter, deren Preise 

1 Das ist insbesondere auch bei gleicher Produktion, wenll kein intemationaler Austausch 
stattfindet, also Konstanz der Ziffem in der Klammer in Kolonne 2 und 4. 

2 Die Zusammenhange lassen sich auch viel leichter an Hand von Kurven als von arith· 
metischen Beispielen klarstellen. 

Haberler, Internationaler Handel. 8 
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nahe dem Exportpunkt stehen, herbeizufiihren oder andere Preise unter den Import
punkt zu senken1 . Diese Behauptung ist zwar richtig und das Austauschverhiiltnis 
(bzw. seine monetare Parallelerscheinung, das Verhaltnis der Lohne) wird daher 
stabiler sein, wenn zahlreiche Giiter exportiert und importiert werden. Damus 
jedoch zu sehlieBen, daB die Gestaltung der Naehfrage keinen EinfluB auf das Aus
tausehverhiiltnis habe, ware dieselbe Logik, wie wenn jemand den EinfluB der Nach
frage im gewohnliehen Sinne auf die Hohe der Preise bestreiten ,,"ollte, wenn zahl
reiehe aktuelle und potentielle Quellen des Angebotes vorhanden sind, weil dann 
jede Preiserhohung zu einer Steigerung des Angebotes fiihre. 

§ 3. Marshalls Verallgemeinerung del' Theorie del' internationalen Werte. 
Wenn jedes Land eine ganze Reihe von Giitern exportiert und importiert und 

die Grenze zwischen beiden nieht von vornherein feststeht, sondern erst bestimmt 
werden muB, ist es nieht mehr so leieht moglich, einen einheitlichen Ausdruck fiir 
Angebot und Naehfrage jedes Landes zu finden. Denn die Zusammensetzung von 
Ausfuhr und Einfuhr ist ja nun giitermaBig nicht mehr konstant. MARSHALL ver
sueht diese Schwierigkeit dadureh zu iiberwinden, daB er aIle Ausfuhrgiiter jedes 
Landes auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Er driickt die Ausfuhr Deutschlands 
in "typischen Ballen deutseher Giiter" (representative bales) aus. Diese "Ballenein
heit" ist dadurch definiert, daB sie eine konstante Menge deutscher Arbeit (verschie
dener Qualitat) und deutschen Kapitals enthalt, also konstante "reale Kosten" dar
stellt, wahrend die giitermaBige Zusammensetzung wechselt.' Solange wir an der 
Arbeitswertlehre und ihrer Konsequenz des Bestehens eines Universalproduktions
mittels (Arbeit) festhalten, konnen wir MARSHALL darin leieht folgen. Statt "typiseher 
Ballen" konnen wir einfaeh sagen: Produkt einer konstanten Arbeitsmenge des be
treffenden Landes. Wenn wir im naehsten Kapitel die Hypothese der Arbeitswert
lehre fallen lassen, wird sich die Notwendigkeit ergeben, zu Durehsehnittsberech
nungen zu greifen, um von einem typisehen Ausfuhrgut, das dann als Produkt einer 
konstanten Menge von Produktionsmitteln im allgemeinen zu definieren sein wird, 
sprechen zu konnen. 

MARSHALL nimmt nUll beispielsweise die folgende Gestaltung der weehselseitigen 
Nachfrage Deutsehlands und Englands an 2 : 

E's Nachfrage E's Angebot von Preis, zu dem die D's Angebot von Austa,uschver- E-Ballen [= Ge- E-Ballen in (3) 
hiiltnia (Anzahl nach D-Ballen aamterloa von (2) in D abgesetzt D-Ballen fiir (3) 

von D-Ballen pro [Absatz von in E zum Aus- werden konnen (= Gesamterlos 

100 E-Ballen) D-Ballen in E tauschverhiUtnis (in D-Ballen pro von (3) zum 
zum Preise (1)] (I)) 100 E-Ballen) Preise (4) in D] 

(1) (2) (3) (4) (5) 

10 1000 10000 230 23000 
20 4000 20000 175 35000 
30 9000 30000 143 42900 
35 14000 40000 122 48800 
40 20000 50000 108 54000 
46 27600 60000 95 57000 
55 28500 70000 86 60200 
68 54400 80000 82Y2 66000 
78 70200 90000 78 70200 - --- -- - ---83 83000 100000 76 76000 
86 94600 110000 74~~ 81950 
88lh 106200 120000 73% 88500 

Anmerkung zur Tabelle. (1) angenommen; (2) angenommen; (3) berechnet aus (1) und 
(2); ist gleichzeitig D's Nachfragetabelle; (4) angenommen; (5) berechnet aua (4) und (3). 

I The Theory of International Values S. 583, 585 u. a. Q. J. Aug. 1932. 
2 Siehe Money, Credit and Commerce, III. Buch Kap. 6 S. 162 und App. J. S. 330f£. 
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Die Kolonnen 1 bis 3 stellen einen Ausschnitt aus der Nachfragetabelle Englands, 
die Kolonnen 3 bis 5 aus der Deutschlands dar. Bevor wir in die Diskussion der 
Ziffern eintreten und ihre graphische Darstellung erortern, wollen wir versuchen, 
uns klarzumachen, wie wir uns ihre Ableitung vorzustellen haben und wie sie mit 
der Theorie der komparativen Kosten zusammenhangen. 

Kehren wir zu dem in Kapitelll § 5 (S. 105) gegebenen Zahlenbeispiel zuruck. 

Giitergattungen: A BICIDIE F G H I I J/K/L M N ... 
"Reale Kosten" In England 20 20120120 20 20 20 20 120 20120120 20 20 ., . 

pro Mengeneinheit 
ausgedriickt in In 40 36130125 20 18 16 15 114 131121u 110 9 Arheitsstunden Deutschland 

Wir wahlen nun einen beliebigen Ausgangspunkt. Es seien z. B. die GeldlOhne 
in beiden Landern gleich, je 1 $ pro Tag, und als Einheitsballen wahlen wir das Pro
dukt eines Arbeitstages. Wie wir oben gesehen haben, wird unter diesen Umstanden 
England die Guter A bis D exportieren und F bis Z importieren. Die Geldpreise und 
Geldeinkommen sind durch die Annahme gleicher GeldlOhne fixiert, und daher kann 
eine ganz bestimmte Anzahl der Guter F bis N importiert und verkauft werden. 
Wieviel, hangt ab von der Nachfrage der l 
englischen Bevolkerung nach den Produk
ten Deutschlands bei dem gegebenen Ver- y 
haltnis der englischen und deutschen 
Preise. Nehmen wir an, der Wert der Ein
fuhr sei 140000 $. Das bedeutet aber nichts Ji 
anderes, als daB E bei einem Austausch- ~ 
verhaltnis 1 : I 140000 D·Ballen nachfragt ~ 
und dafi.'!r 140000 E·Ballen anbietet. Neh
men wir an, die Lohne in D fallen urn 
10% . Die Preise der Guter F bis N und da

l' 

f) 

her der Preis der D·Ballen sinkt. Es kann o"""'=-----""'u&,.--f.U.----M-hnu-'=.E...!-/J,::.::a:::./le""'fl'-A'.,-
mehr davoninE abgesetztwerden; auBer- Abb.6. 

dem kann D nun auch die Ware E ex-
portieren. In anderen Worten: E's Nachfrage nach D-Ballen steigt auf, sagen wir, 
150000. Der Gelderlos dieser groBeren Menge sei 145000 $. Ein Dollar reprasentiert 
aber noch immer einen E·Ballen, da die Lohne in E sich nicht verandert haben, 
daher ist 145000 die Anzahl der fur 150000 D-Ballen angebotenen E-Ballen. Auf 
diese Weise konnen wir Schritt fur Schritt fortschreitend uns die gesamte Nachfrage
tabelle Englands abgeleitet denken und konnen dasselbe mutatis mutandis fur 
Deutschland tun. 

Das tatsachliche Austauschverhaltnis wird sich dort bilden, wo Angebot und 
Nachfrage beider Lander ubereinstimmen, in MARSHALLS Tabelle bei einem Aus
tauschverhaltnis von 78 D-Ballen pro 100 E·Ballen. 

Es stellt also MARSHALLS Nachfragetabelle das Endresultat eines komplizierten 
Prozesses, namlich des gesamten AuBenhandelsmechanismus dar. Jeder Schritt auf 
dieser Tabelle ist mit zahlreichen Preis- und Produktionsverschiebungen verbunden 
zu denken. EDGEWORTH hat die diese Tabelle reprasentierenden Kurven (s. u.) 
treffend mit den Zeigern einer Uhr verglichen, deren Bewegung ja ebenfalls das 
Ergebnis eines komplizierten Mechanismus ist!. 

Die weitere Erorterung wird am besten an Hand einer graphischen Darstellung 

1 GRAHAMS Einwand "that reciprocal demand is for individual commodities and not for 
any such uniform aggregate of labor and capital [as the Marshallian bales]" (a. a. O. S.583) 
heruht also auf einem Mii3verstandnis. Die Nachfrage nach Produkten ist eben indirekte Nach· 
frage (derived demand) nach Produktionsmitteln. 

8* 
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erfolgen. Wir tragen (Abb. 6) in einem rechtwinkligen Koordinatensystem auf der 
X-Achse die Zahl der von E angebotenen E-Ballen (Kolonne 3) und auf der Y-Achse 
die dazugehorige Nachfrage E's nach D-Ballen (Kolonne 2) auf und erhalten so die 
Kurve OE, die Nachfrage-Angebotskurve Englands1 . Die Kurve OD, die Nach· 
fragekurve Deutschlands, ist das graphische Bild der Kolonnen 3 und 5. 

Der Punkt P' z. B. besagt, daB P'M' D-Ballen in E gegen OM' E·Ballen ge· 

tauscht werden konnen. DasAustauschverhaItnis ist ~;' ,am besten veranschaulicht 

durch die Neigung der Geraden OL' gegen die X-Achse2 • Es konnen jedoch bei 
diesem Austauschverhaltnis OM" E·Ballen in D abgesetzt werden. Das heiBt, die 
Nachfrage D's nach E-Ballen ist groBer als das Angebot E's, D's Zahlungsbilanz 
wird passiv, der Geldmechanismus driickt Preise und Lohne in D und hebt sie in E. 
E wird dadurch veranlaBt, mehr D·BalIen aufzunehmen. Friiher oder spater wird 
im Punkte P, in dem die Nachfrage und das Angebot E's gleich dem Angebot und 
der Nachfrage D's ist, ein Gleichgewicht erreicht. 

Die E-Kurve ist gegen die X-Achse konvex, um zu veranschaulichen, daB 
groBere Mengen von D·Ballen nur zu ungiinstigeren Bedingungen abzusetzen sind. 
Dasselbe gilt mutatis mutandis fUr die D-Kurve. Je groBer der Winkel zwischen del' 
Geraden Lund der X.Achse, je hoher die Lage von P auf der Kurve OE, desto 
giinstiger das Austauschverhaltnis fiir E, desto ungiinstiger fiir D. Eine Bewegung 
des Punktes P nach aufwarts entlang OE entspricht einer Bewegung des Quotienten 

L~~\V nach links und vice versa. (SieheSchema S.105u.1l5.) Je hoher die Einkommen 

in E im Verhaltnis zu den Einkommen in D, desto groBer seine Einfuhrnachfrage 
(Einfuhrbedarf) und Ausfuhrangebot. Bevor wir jedoch weitergehen, miissen wir, um 
MiBverstandnissen vorzubeugen, das Verhaltnis del' Marshallschen Nachfrage eines 
Landes zur Nachfrage im gewohnlichen Sinne aufklaren. 

§ 4. Das Verhaltnis der Marshallschen Kurven zu den gewohnlichen 
Angebots- und N achfragekurven. 

'Venn von Nachfrage oder Angebot eines Landes in dem im vorigen Paragraphen ent
wickelten Sinne die Rede ist, darf das nicht mit Nachfrage im gewohnlichen Sinne verwechselt 

Preis 
werden, wie es oft geschieht. Die Marshallsche Nachfrage
kurve eines Landes ist nicht identisch mit einer "gewohn
lichen" Nachfragekurve, wenn auch ge'wisse Beziehungen 
formaler und materieller Natur zwischen beiden bestehen. 
Die gewohnlicheNachfragekurve3 (NN in Abb. 7) setzt be
kanntlich Geldpreis und abgesetzte Menge einer Ware in 
Beziehung und sinkt von links nach rechts. Mit sinken
dem Preis steigt die nachgefragte Menge und umgekehrt. 
Die Angebotskurve (A A) setzt Geldpreise einer Ware mit 
angebotener Menge in Beziehung und steigt daher von 
links nach rechts4• Die Abszisse (Abstand von der Y -Achse) 

I jedes Punktes auf der Angebotskurve bezeichnet die Ma
~. rr---;.u--------">-. ximalmenge, die zu den durch die Ordinate (Abstand 

o M'M" Mil' "I U d X A h dr k P 
Abb.7. 

I'ieflge von er . c se) ausge tic ten reis auf den Markt ge-
bracht wird. 

1 Wir werden von nun ab der Einfachheit halber lediglich von Nachfragekurven sprechen. 
E's Nachfrage nach D·Balien impliziert jedoch Angebot an E·Ballen, so wie Nachfrage im ge
wohnlichen Sinne nach einem Gut Angebot an Geld beinhaltet. 

2 Die Neigung ist auch, solange wir von den Transportkosten absehen, gleich dem ofter 
L 

erwahnten Quotienten L .2W = Verhaltnis der Geldlohne. 
1 .. 

3 V gl. dazu z. B. BARONE: Grundsatze der Volkswirtschaftslehre. Ubersetzt von H. STAEHLE, 
Bonn 1927, oder CUNNYNGHAM: Geometrical Political Economy. 

4 Von der sinkenden Angebotskurve, die viel schwieriger zu interpretieren ist, konnen wir 
hier absehen, weil sie nur bei sinkenden Kosten auf tritt, die wir vorlaufig ausgeschaltet haben. 
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Die Marshallschen Kurven unterscheiden sich von dieBen (Geld-) Kurven in doppelter 
Hinsicht: formal dadurch, daB bei ihnen auf der Ordinate Dicht der Preis, sondern der (Gesamt-) 
ErlOB der auf der horizontalen Achse abgenommenen Menge des betreffenden Gutes aufgetragen 
wird. Die sukzessiven Ordinaten der Marshallschen Kurve entsprechen also dem Flacheninhalt 
der in die gewohnIiche Nachfragekurve eingeschriebenen Rechtecke (Stiickpreise mal abgesetzte 
Menge): OM'N'P' < OM"N"P" < OM"'N"'P'" ..• 1. 

Der materielle Unterschied zwischen den beiden Kurventypen besteht darin, daB die Marshall
sche Kurve eine Geaamtansicht des AuBenhandels gibt bzw: das Endresultat des GesamtmechaDis
mus, den Geldmechanismus inbegriffen, abbildet und auf Durckschnittsballen lautet, wahrend 
die gewohnIiche Nachfrage- und Angebotkurve von Geldpreisen einer einzelnen Ware handelt. 
Die Geldkurven stehen unter der Annahme ceteris paribus; sie setzen voraus, daB alle anderen 
Preise unverandert bleiben. Diese Kurven geben mit einem Wort immer nur eine Teilansicht2• 

§ o. Elastizitat der Nachfrage. 

Es lassen sich nun eine Reihe von Regeln iiber die Wirkung verschiedener Um
stande auf das internationale Austauschverhaltnis aufstellen. Es wiirde uns zu 
weit fwren, diese Dinge in aller Ausfiihrlichkeit zu besprechen. Es muB diesbeziig
lich auf lliRSHALL3 verwiesen werden. Leider ist die praktische Verwertbarkeit 
der zu besprechenden Vberlegungen, wie auch MARsHALL hervorhebt, wegen der 
groBen Komplexitat der Kurven sehr gering. Es soIl daher im wesentlichen nur der 
Begriff der Elastizitat der Nachfrage 
im Sinne dieser Theorie erortert und 
mit dem gewohnlichen Elastizitats
begriff in Beziehung gesetzt wer- ~ 

~~. i 
Wenn wir in Abb. 8 die Kurve ~ 

OE als gegeben annehmen, ist das ~ 
Austauschverhaltnis fiir E um so 
giinstiger, je dringender die Nach
frage D's ist. Wenn die D-Kurve 
sich z. B. auf 0 D' hebt, d.i. dieNach
frage D's starker wird (etwa weil 
die Bevolkerung gewachsen oder ihre 
Kaufkraft infolge von Produktions

o 

E-8al/en '" 

Abb.8. 

verbesserungen gestiegen ist, oder die Transportkosten verringert wurden), so ver
bessert das die Lage E's. Eine Verschiebung nach abwarts von 0 D' nach 0 D, etwa 
infolge Einfiihrung eines Zolles, hatte die entgegengesetzte Wirkung (womit jedoch 
nicht gesagt ist, daB die wirtschaftliche Lage D's im Punkte Q besser ist als in P, 
der Zoll also fiir D einen Vorteil bringt5 , obwohl das internationale Austausch
verhaltnis in Q fiir D giinstiger liegt). 

1 nber den unelastischen Teil der Nachfrage vgl. unten. Natiirlich ware es auch mogIich, 
das der Marshallschen Kurve zugrunde liegende Material in der Weise anzuordnen, daB als 
Ordinate der Stiickpreis der E-Ballen, ausgedriickt in D-Ballen oder umgekehrt, das ist also 
das Austauschverhaltnis, aufgetragen wird. (Solche Kurven konstruiert z. B. VINER: "The Doc
trine of Comparative Cost". W. A. Bd.36. Okt. 1932.) Und umgekehrt kann man Geldkurven 
konstruieren, bei denen auf der Ordinate nicht der StUck-(Geld- )Preis, sondern der gesamte Geld
wert (= Geldumsatz, Gelderlos) aufgetragen ist. Solche Gesamtpreiskurven, die auBerlich Mar
shalls Ballenkurven gleichen, verwenden z. B. AUSPITZ und LIEBEN. Untersuchungen iiber die 
Theorie des Preises. Leipzig 1889. 

2 Niiheres iiber die Verwendbarkeit dieses Instruments fiir die Probleme des internationalen 
Wirtschaftsverkehrs siehe unten § 7 dieses Kap. 

3 Vgl. Money, Credit and Commerce, III. Buch Kap. 7 u. 8 und besonders Appendix J. Siehe 
auch EDGEWORTH: a. a. O. 

, Eine mathematische Bearbeitung (die einzig richtige, diesem Problem angemessene 
Methode) findet man bei TH. O. YNTEMA: A Mathematical Reformulation of the General Theory 
of International Trade. Kap.4. (Univ. of Chicago Press.) Chicago 1932. 

6 Das Gegenteil kann bewiesen werden. 
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Um wieviel eine gegebene Hebung der D-Kurve das Austauschverhii.ltnis zu
gunsten E's andert, hangt von der Form der E-Kurve, d. i. von der Elastizitat der 
Nachfrage E's abo Je starker die Kriimmung der E-Kurve im relevanten Bereich, 
d. i. je elastischer E's Nachfrage, desto giinstiger das neue Austauschverhitltnis. 
P" ist fiir E giinstiger als P' und P' giinstiger ala P. 

Was bedeutet nun, exakt gesprochen, "elastische" und "unelastische" Nach
frage 1 W odurch ist das AusmaB der Elastizitat bestimmt, und in welcher Beziehung 
steht sie zur Elastizitat von Angebot und Nachfrage im gewohnlichen Sinne1 Man 
nennt die Nachfrage elastisch, genauer ausgedriickt: die Elastizitat ist groBer als 1, 
wenn eine Herabsetzung des Preises oder, alIgemeiner, des Austauschverhaltnisses 
um (z. B.) 10% eine VergroBerung der abgesetzten Menge um mehr als 10% herbei
fiihrt, so daB der GesamterlOs steigt. Die Elastizitat ist kleiner als 1, wenn die Menge 
langsamer steigt, als der Preis £alIt, also der Erlos (Preis mal Menge) kleiner wird. 
Die Nachfrageelastizitat ist gleich 1, wenn die Quantitat im gleichen Verhaltnis Zll· 

nimmt, wie der Preis fallt, so daB also der Erlos konstant bleibt. 
In Abb. 9 ist die Nachfrage von N bis P elastisch (Elastizitat > 1), in P er

reicht das eingeschriebene Rechteck, der ErlOs, ein Maximum, von P an ist die 
Nachfrage unelastisch (genau: Elastizitat < 1). Die korrespondierende Kurve 

p 

N 

o Menge o 
Abb.9. 

E 

{-Baller 
Abb. 10. 

MARSHALLS ist elastisch von 0 bis 
P (Abb. 10). Von P an wird sie 
unelastisch. Die E-Kurve wird un
elastisch, wenn sie nach links, die 

o D-Kurve, wenn sie nach abwarts 
umbiegt. 1m Wendepunkt ist die 
Elastizitat gleich 11. Die Kurve 
OE" in Abb. 8 ist von Q) an un
elastisch. In anderen Worten: 
Wenn groBere Mengen von D-Bal
len auf den Markt in E geworfen 
werden, sinkt von einem gewissen 

Punkt an der Preis (das Austauschverhaltnis) rascher als die abgesetzte Menge, 
so daB der Erlos in E-BalIen zuriickgeht. In P" (Abb.8) erhalt E eine groBere 
Menge D-Ballen fiir eine kleinere Menge E-Ballen als im Punkte Q. 

Wovon hangt nun das AusmaB der Elastizitat der Nachfrage eines Landes ab, 
und ist es wahrscheinlich, daB sie kleiner als eins ist1 Bei der Nachfrage nach einer 
einzelnen Ware in Geld konnen wir ziemlich sicher sein, daB friiher oder spater ein 
relativer Sattigungspunkt erreicht wird, von dem ab der Erlos nicht mehr steigt, 
sondern abnimmt. Man denke daran, daB eine iiberreichliche Ernte die Landwirt
schaft schadigen kann, und an ahnliche Beispiele. 

Bei den komplexen Kurven MARSHALLS ist diese Wahrscheinlichkeit vie I ge
ringer; MARSHALL spricht daher mit Recht von einem Ausnahmefall, dem mehr 
Kuriositatswert als praktische Bedeutung zukomme2, und zwar aus folgendem 
Grund: Wir sahen oben, daB wir uns eine Bewegung eutlang der E-Kurve so vor
zustellen haben, daB die Lohne in D im Verhaltnis zu E sinken. Wieviel mehr 
D-Ballen nun in E abgesetzt werden konnen und ob der Erlos steigt, hangt von 
folgenden Umstanden ab: a) Von der Gestaltung der Nachtrage E's (im gewohnlichen 
Sinne) fiir jeden einzelnen Ausfuhrartikel D's. Damit der erwahnte Ausnahmefall 
entsteht, miiBte die Nachfrage nach der Mehrzahl der Ausfuhrgiiter D's in E un-

l. Genau genommen muG zwischen "Punktelastizitat" und "Bogenelastizitat" unterschieden 
werden. An dieser Stelle ist von der Punktelastizitat die Rede. Vgl. tiber diese Unterscheidung 
HENRY SCHULTZ: The Statistical Law of Demand and Supply S.8. Chicago 1928. 

2 1m Appendix J von Money usw. findet man die manchmal merkwtirdigen Resultate einer 
solchen Konstellation entwickelt. Anklange daran findet man schon bei J. St. MILL. 
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elastisch 1 sein. Diese an und fUr sich unwahrscheinliche Bedingung ist jedoch allein 
noch nicht zureichend. Es wird nicht nur von den vorhandenen Ausfuhrgutern D's 
mehr exportiert werden, wenn die Lohne in D im VerhiHtnis zu E sinken, sondern 
D wird auch neue Ausfuhrguter dazugewinnen. Es hangt also b) auch von der Viel
seitigkeit der Produktionsmoglichkeiten D's ab, wie seine Ausfuhr und der Erlos 
in E-Ballen auf eine Anderung des Austauschverhaltnisses reagieren. Je mehr 
aktuelle und potentielle Ausfuhrguter es besitzt, je vielseitiger seine Wirtschaft, desto 
unwahrscheinlicher eine unelastische Nachfrage nach seiner Ausfuhr. c) Wenn wir 
nun auch noch die Annahme konstanter Kosten fallen lassen, so daB also das Land E 
aIle oder viele der Ausfuhrguter D's ebenfalls erzeugt und bei zunehmender Aus
fuhr D's ihre Erzeugung nicht mit einem Schlage aufgibt, sondern nur nach und 
nach einschrankt, wahrend D sie ausdehnt, hangt das Ergebnis auch noch von der 
Kostengestaltung oder von der Elastizitiit des Angebotes jeder dieser Guter in 
beiden Landern abo Wenn in E eine kleine Steigerung der Geldkosten eine 
starke Einschrankung der Erzeugung bewirkt2 und schon eine schwache Kosten
senkung in D eine starke Ausdehnung der Produktion gestattet, mit anderen W OJ'

ten, wenn die (Geld-) Angebotskurven fur die einzelnen Guter elastisch sind, ist die 
Marschallsche Nachfrageela,stizitat des Landes E groBer, als wenn die durchschnitt
Hche Elastizitat der individuellen (Geld-)Angebotskurven kleiner ist 3 • 

Es ergibt sich wohl der SchluB, daB es sehr unwahrscheinlich ist, aIle Bedin
gungen fur eine unelastische Nachfrage erfiillt zu finden. Die Unwahrscheinlichkeit 
steigert sich bis zur praktischen Unmoglichkeit, wenn wir ein Land dem Rest der 
Weltwirtschaft gegenuberstellen. Denkbar ware eine solche Konstellation nur 
fiir ein Land mit Monokultur und einem oder ganz wenigen Ausfuhrgiitern. 

Unsere Ausfiihrungen haben aber auch gezeigt, daB die Behauptung, die Elasti
zitat der Nachfrage eines Landes nach den Produkten eines anderen sei mehr odeI' 
weniger elastisch, keineswegs einen einfachen Tatbestand umschreibt. Es ist daher 
ein kiihnes Unterfangen, Schatzungen uber das AusmaB der Elastizitat in kon
kreten Fallen anzustellen. ROBERTSON Z. B. glaubt, die gegenwartige Depression 
Z. T. damit erklaren zu konnen, daB die Nachfrage der Industrielander nach Roh
materialien und Nahrungsmitteln unelastisch ist. Daher del' starke Fall der Import
preise der Industl'ielander im Verhaltnis zu den Exportpreisen und das Darnieder
liegen der Expol'tindustrien4 . 

1 Genau gesagt: Del' gewogene Durchschnitt del' Einzelelastizitaten muBte kleiner als 
eins sein. 

2 Das ist nach SCHUELLER Z. B. in del' Textilindustrie del' Fall, wo del' Abstand zwischen 
den Produktionskosten del' einzeInen Produzenten gering, mit anderen Worten, das Angebot 
elastisch ist. In del' Landwirtschaft ist das Gegenteil zu erwarten. (NahereR siehe weiter unten.) 

3 Die genauen mathematischen Relationen zwischen del' Marshallschen Gesamtelastizitat 
und den einzeInen Angebots- und Nachfrageelastizitaten sind bei YNTEMA: A Mathematical 
Reformulation of the General Theory of International Trade, Chicago 1932, naher ausgefiihrt. 

4 Vgl. seine "Economic Fragments" S. 3, London 1931, ferner "Study of Industrial Fluctua
tions" S. 131 u. 203 bis 205, sowie sein Buch "Banking Policy and the Price Level", London 
1924. "The Terms of Trade" in "Economic Essays and Addresses" von A. C. Pwou und D. H. 
ROBERTSON, London 1931. ROBERTSON sagt in dem zuletzt erwahnten Aufsatz: "England ist 
zwar potentiell reicher als VOl' her, denn es hat nun einen UberschuB an Produktionsmitteln, 
die nicht langeI' zur Bezahlung von Einfuhren benotigt werde~, sondern the ore tisch in andere 
Verwendungen ubergeleitet werden konnen. Abel' wenn diesel' UberschuB in Baumwollvorraten, 
Baumwollfabriken und Baumwollarbeiten festgelegt ist, werden jene Vorrate sich aufhaufen, 
die Fabriken stillstehen und die Arbeiter arbcitslos sein. AIle Symptome einer Krise werden sich 
zeigen." HICKS auBert in seiner Besprechung diesel' Schrift (Z. f. N. Bd.3 S.634, Wien1932) 
schwerwiegende Bedenken dagegen. Er weist darauf hin, daB, wenn die Kaufer der Einfuhr 
auf den Fall del' Preise del' eingefuhrten Waren so reagieren, daB sie eine kleinere Summe dafur 
ausgeben (das ist, wenn die Elastizitat del' Xachfrage im gewohnlichen Sinnc kleiner als 1 ist), 
Kau£kraft fUr andere Gliter frei wird, was die Umleitung del' Produktionsmittel erleichtern muD. 
E, muE hier bemcrkt werden, daB man in diesem Faile von einer Elastizitiit del' Xachfrage des 
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ROBERTSON wendet die Marshallschen Begriffe der Nachfrageelastizitat eines 
Landes auch bei der Erorterung des Transferproblems an, insbesondere bei der 
Frage, ob sich das reale Austauschverhaltnis zuungunsten des zahlenden Landes 
verschieben muB!. Er stellt -Uberlegungen daruber an, wie die Marshallschen Kurven 
durch Geldzahlungen wie Reparationen verschoben werden und wie sich daher 
das Austauschverhaltnis andern wird. Diese Verschiebung abzuschatzen, ist eine 
viel schwierigere Aufgabe, als ein Urteil uber die Verschiebungen der gewohnlichen 
Geldnachfrage abzugeben. 

Wenn uns die Lage und Gestalt der Marshallschen Kurven nach Vollzug der Zah
lungen bekannt ware, ware es in der Tat ein leichtes, das Resultat abzulesen. Da diese 
Kurven jedoch das Ergebnis des gesamten Handelsmechanismus darstellen, bleibt 
wohl nichts ubrig, als diesen, so gut es geht, schrittweise zu rekonstruieren, die 
Marshallschen Kurven aus ihren Elementen aufzubauen. Das heiBt aber nichts 
anderes als mit den gewohnlichen Geldnachfrage- und Angebotskurven zu arbeiten, 
die Kaufkraftubertragungen und Nachfrageverschiebungen zu analysieren, wie es 
OHLIN tut und wie ich es im Kapitel 9 § 3 versucht habe. Eine Methode, die schneller 
und ohne diese Umwege ans Ziel fiihrt, gibt es nicht. Man mag eine ungefahre Vor
stellung von der Gestalt der Geldnachfrage nach einer bestimmten Ware haben. 
Es ist jedoch nahezu ausgeschlossen, die Elastizitat einer Marshallschen Nachfl'age
kurve eines Landes abzuschatzen. Was wir erhoffen durfen, ist hochstens, daB es 
gelingt, nachtraglich die Bewegung des realen Austauschverhaltnisses, also das Er
gebnis einer gewissen Verschiebung der Kurven, statistisch festzustellen. Daruber 
solI im nachsten Paragraphen einiges. gesagt werden. 

§ 6. Das reale Austauschverhaltnis im internationalen Handel und seine 
statistische FeststeIIung. 

Del' Begriff des "realen Austauschverhaltnisses" im internationalen Hande12, 
der in der klassischen und neoklassischen Theorie Englands und Amerikas eine so 
groBe Rolle spielt, ist dem deutschen Schrifttum nahezu unbekannt, obwohl es 
sich urn einen uberaus wichtigen Umstand handelt. 

Wenn wir zu dem einfachen Beispiel zuruckkehren, in dem Deutschland und 
die Vereinigten Staaten Leinen und Weizen tauschen, es keine Transportspesen 
gibt und uberall konstante Kosten herrschen, ist die Sachlage vollkommen durch
sichtig. Das reale Austauschverhaltnis ist gleich dem Verhaltnis, in dem Leinen und 
Weizen getauscht wird. Es kann im obigen Beispiele zwischen 1 W: 1 Lund 1 W: 1,5L 
schwanken. Da unter unseren Annahmen jede Einheit Lund W den gleichen Arbeits
aufwand enthalt, ist dieses Verhaltnis gleichzeitig die Tauschrelation zwischen 
deutscher Arbeit und amerikanischer Arbeit und wir spree hen von "realer" Tausch
relation, weil wir hinter den (nominellen) Geldausdruck auf das reale Substrat 
(Guter oder Arbeit) zuruckgehen. In diesem vereinfachten Fall findet die reale 
Austausehrelation ihren vollstandigen Ausdruck 1) irn Verhdltnis del' GeldlOhne 3, 

Landes (das ist im oben erlauterten komplexen Sinne) erst dann sprechen kann, wenn ein Deues 
Gleichgewicht nach Absorbierung jener im ersten Moment freigesetzten Produktionsmittel er
reicht ist. 

1 Er sagt ganz richtig, daB man bei Erorterung diesel' Frage wohl unterscheiden muB, 
welche Art von Nachfragekurve ein Autor im Auge hat. Die Verteidiger de!' Meinung, daB das 
zahlende Land durch Verschlechterung des realen Austauschverhaltnisses einen zusatzlichen 
Verlust (Transferverlust) erleide (PIGOU, TAUSSIG), haben in del' Regel Marshalls Kurven im 
Auge, wahrend ihre Gegner an gewohnliche Geldkurven denken und daher von einer Verschiebung 
diesel' Kurven reden (OHLIN). 

2 1m englischen "real ratio of exchange", "terms of trade" (MARSHALL: Money, Credit and 
Commerce, BookIII Chapt. VI), "barter terms of trade" (TAUSSIG: International Trade, Kap. 2 
S. 8, Deutsche Ausgabe S. 4), "real ratio of interchange" (A. C. PIGou: Essays in Applied Econo
mics. 2. Auf I. S. 149ff. London 1930). 

3 Solange wir von den Transportkosten absehen, beinhaltet ein Vergleich del' Geldlohne 
auch einen Vergleich der Reallohne in beiden Landern. 
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2) in dem der ausgetauschten physischen Mengen der beiden Giiter und 3) im Ver
hiiJtnis der Geldpreise der beiden ausgetauschten Waren. 

Wenn wir auf unser erweitertes Schema iibergehen, viele Export- und Import
artikel, aber immer noch konstante Kosten und keine Transportspesen annehmen, 
konnen wir nicht mehr einfach die physischen Gewichtszahlen (z. B. Tonnen Weizen 
gegen Meter Leinwand) verwenden, da ja nun die Zusammensetzung von Ausfuhr 
und Einfuhr schwankt. Wir konnen aber das VerhiiJtnis eines Index1 der Export
preise zu einem Index der Importpreise als MaBstab verwenden, und dieses VerhaIt
nis stimmt unter den oben gemachten vereinfachten Voraussetzungen mit dem Ver
haltnis der Geldlohne in beiden Landern iiberein. Auf den Marshallschen reziproken 
Angebot- und N achfragekurven eines Landes ist dieses Verhaltnis - wie wir sahen -
durch die Neigung einer Geraden von 0 zu dem betreffenden Punkt (genauer: durch 

das Verhaltnis von Ordinate und Abszisse PM in Abb. 6 S. 115) ausgedriickt. 
OM 

Wenn wir z. B. feststellen, daB die Importpreise im Verhaltnis 2 zu den Export
preisen um 10 % gestiegen sind, so konnen wir schlieBen, daB das Produkt einer 
Arbeitseinheit des Auslandes nun gegen das Produkt einer um 10% groBeren 
Arbeitsmenge des Inlandes als friiher getauscht wird (etwa infolge verstarkter 
Nachfrage nach den auslandischen Waren). 

Wenn wir nun aIle vereinfachenden Annahmen fallen lassen und statt dessen von 
steigenden Kosten in allen Wirtschaftszweigen ausgehen und Transportspesen ein
fiihren, komplizieren sich die Beziehungen zwischen den oben angefiihrten GroBen, 
und wir konnen nicht mehr ohne weiteres die eine als MaB fiir die andere ansehen 3 • 

Der einfachste und am haufigsten verwendete MaBstab ist das Verhaltnis von 
Export- und Importpreisen. Da die Preise sich nun nicht mehr parallel bewegen, 
miissen wir nun mit Preisdurchschnitten arbeiten. Fiir England werden solche Be
rechnungen regelmi:iBig vom Board of Trade angestellt. In TAUSSIGS "International 
Trade" finden sich solche Berechnungen fiir England, Kanada und die Vereinigten 
Staaten4 • Wenn wir die Preise im Jahre 1900 gleich 100 setzen, hat sich das Verhalt
nis Importpreise: Exportpreise folgendermaBen gestaltet: 

England 5 Kanada,6 
]880 124 1900 100 
1885 123 1905 91,1 
1890 113 1910 83,5 
1895 111 1913 85,2 
1900 100 
1905 107 
1910 112 

Aus diesen Ziffern geht hervor, daB sich das reale Austauschverhaltnis fiir Eng
land in der Zeit von 1880 bis 1900 ununterbrochen verbessert hat, d. i. die Export
preise (Fertigwarenpreise) sind gegeniiber den Importpreisen (Preise von Roh
stoffen und Nahrungsmitteln) ununterbrochen gestiegen. 1m ersten Jahrzehnt des 
20. Jahrhunderts verschlechtert sich das Verhaltnis rasch. Fiir Kanada war im 
20. Jahrhundert das Umgekehrte der Fall. 

1 Da sich ja die Preise alier Export- und Importgiiter unter der hier noch aufrechterhaltenen 
Annahme konstanter Kosten paraliel bewegen, konnen wir jeden einzelnen Export- oder Import
preis als Index verwenden und brauchen keinen Preisdurchschnitt zu berechnen. 

2 Die absoluten Preise konnen gefalien sein. 
a Eine systematische Untersuchung iiber diesen Gegenstand fehlt bis heute (1932). Vgl. 

die interessante Studie von ROLAND WILSON: Capital Imports and the Terms of Trade Examined 
in the Light of Sixty Years of Aust~alian Borrowings. Melbourne Univ. Press oder London: 
Macmillan 1931. 

4 S. 411ff. der englischen Ausgabe, fehlt in der deutschen "Ubersetzung. 
5 TAUSSIG S. 412. 
8 Ebendort S.416. 
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Bei der Interpretation dieser Ziffern mussen wir jedoch vorsichtig sein. Die an
gefiihrten Zahlen, d. i. das internationale Austauschverhaltnis gemessen in Giltem, 
drucken nun nicht mehr wie in unserem vereinfachten Beispiel die Tauschrelation 
im Sinne MARSHALLS, also das Verhaltnis der ausgetauschten E-Ballen und D-Ballen 
aus, d. i. das internationale Austauschverhaltnis gemessen in Arbeit1• Eine Ab
weichung dieser beiden GroBen, d. i. des realen Austauschverhaltnisses a) in Gutern 
und b) in Arbeit2, voneinander3 kann sich aus zweierlei Grunden ergeben: 1) infolge 
von technischen Verbesserungen, die sich z. B. (wenn wir an den oben erwahnten 
englischen Fall denken) in einer Herabsetzung der Kosten der Exportgiiter aus
wirken, und 2) infolge der Wirksamkeit des Gesetzes yom abnehmenden Ertrag, das 
man sich in unserem Beispiel in den Staaten, aus denen England seine Einfuhr be
zieht, als wirksam vorzustellen hat. 

Wenn der erste Fall vorliegt, ist die Verschlechterung des Austauschverhaltnisses 
fur England von 1900 bis 1910 keineswegs so alarmierend, wie es im ersten Augen
blick aussieht. Sie ist dann einfach darauf zuruckzufiihren, daB die Technik in den 
Exportindustrien Englands groBere Fortschritte gemacht hat als in der Nahrungs
mittel- und Rohstofferzeugung der englischen Bezugslander. (In der Zeit von 1900 
[ErschlieBung der Weizengebiete des amerikanischen W estens] und dann wieder in 
der Zeit nach dem Kriege war das Umgekehrte der Fall. Daraus erklart sich -
jedoch nur zum Teil - das Fallen der Rohstoff- und Agrarpreise gegeniiber den 
Preisen der Industrieartikel.) Von einer Verschlechterung des realen Austausch
verhaltnisses kann man in diesem FaIle eigentlich nicht sprechen4 • Die Verteuerung 
des Importes, gemessen in ExportgiUern geht in diesem FaIle auch nicht parallel 
mit einem Sinken der englischen Lohne im Verhaltnis zu den auslandischen LohneIL 
Denn vermoge des technischen Fortschrittes, der gestiegenen Produktivitat, enthalt 
die groBere Exportgutermenge nicht mehr Arbeit als frUher. 

Wenn der zweite oben angefiihrte Fall einer Abweichung des internationalen 
Austauschverhaltnisses in Giitern von dem in Arbeit vorliegt, ist die Situation fur 
England viel ungiinstiger: Es waren dann die Einfuhrpreise gestiegen, weil die Nach
frage (seitens Englands und anderer Lander, vielleicht der Bevolkerung der Liefe
rungslander selbst) nach den englischen Importgiitern gestiegen ist und diese nur 
mit steigenden Kosten hergestellt werden konnen. England muBte seinen Einfuhr
bedarf teuerer bezahlen5 • In diesem FaIle entspricht einer Verschlechterung der 

T h l · . G (Einfuhrpreise). h . b Rd· ausc re atlOn In iitern A f h . nlC t nur eIne e enso gro/~e, son ern eme 
us u rprelse 

noch grofJere Verschlechterung des Austauschverhaltnisses in Arbeit, wei! in den 
hoheren Einfuhrpreisen nicht uur mehr auslandische Arbeit, sondern auch in 
steigendem MaBe Grundrente bezahlt wird. 

Es leuchtet ein, daB sich direkt nur das Austauschverhaltnis in Gutern statistisch 
erfassen laBt. tJber die Veranderungen des Austauschverhaltnisses in Arbeit kann 

1 Man erinnere sich an die Definition dieser Ballen: Jeder enthiHt eine konstante Menge 
deutscher bzw. englischer Arbeit und Kapital. 

2 Genauer gesagt: a) ausgedriickt in den ausgetauschten Giitern, b) in originaren Produk
tionsmitteln. 

3 ROBERTSON hat in seiner Besprechung von TAUSSIGS "International Trq,de" (E. J. 1928 
S. 277) darauf aufmerksam gemacht, daB TAUSSIG diese Abweichung nicht beachtet. 

4 Man muB eben den Vergleichszustand angeben. Es liegt keine Verschlechterung im 
Vergleich mit dem Zustand vor Einfiihrung jener technischen Fortschrittc vor. Wohl aber ist 
der Zustand weniger giinstig, ala er ware, wenn der Preis der Exportgiiter - trotz der Kosten
aenkung - gegeniiber den Importpreisen nicht gefallen ware, etwa weil zufallig parallel mit der 
Kostensenkung die Nachfrage gestiegen oder die Nachfrage nach den Importgiitern zuriick
gegangen ist. 

6 AUerdings erhalt es ihn immer noch billiger, als wenn es die Nahrungsmittel im eigenen 
Land herstellte. 
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man nur Vermutungen anstellen und auf indirektem Wege Anhaltspunkte fiir seine 
Bewegung zu finden suchen. 

TAUSSIG hat noch eine andere Unterscheidung eingefiihrt, eine Unterteilung 
des Begriffes "Austauschverhii.ltnis in Giitern". Er unterscheidet zwischen Netto
und Brutto-Tausckrel.afMm,l. Was wir bisher die Tauschrelation in Giitern ge
nalmt haben, das Verhaltnis von Import- und Exportpreisen, ist TAUSSIGS Netto
Tauschverhaltnis. Dieses MaB ist jedoch nach TAUSSIG nur dann am Platz, wenn 
die internationalen. Wirtschaftsbeziehungen eines Landes ausschlieBlich aus Waren
lieferungen und Dienstleistungen bestehen, sofern also keine einseitigen Zahlungen 
vorkommen und daher kein Ausfuhr- oder EinfuhriiberschuB aufscheint. Falls ein 
Ausfuhr- oder EinfuhriiberschuB vorhanden ist, miisse statt des N etto- das Brutto
austauschverhaltnis zur Beurteilung des Vorteiles, den ein Land aus dem inter
nationalen Giiteraustausch zieht, herangezogen werden. Das heiBt, man miisse den 
Gesamt-(Geld-)Wert der Ausfuhr dem Gesamt-(Geld-) Wert der Einfuhr gegeniiber
stellen - beide Werte nach Ausschaltung der nominellen Verschiebungen infolge 
Anderungen des Preisniveaus2• 

Dem liegt offenbar die Vorstellung zugrunde, daB es darauf ankomme, die Summe 
der realen Werte, die aus einem Land hinausgegangen sind, der Summe der realen 
Werte, die hereinkommen, gegeniiberzustellen, d. i. eine internationale Wirtschafts
bilanz aufzustellen. Wenn ein AusfuhriiberschuB vorliegt (wegen Reparations
zahlungen, Verzinsung, Riickzahlung oder Begebung von Anleihen), beriicksichtigt 
die Nettoberechnung, nach TAUSSIG, nur jenen Teil der Ausfuhr, der der Bezahlung 
der Einfuhr dient, liefert also ein zu giinstiges Bild3• Umgekehrt liefert die Netto
methode bei einem EinfuhriiberschuB ein zu ungiinstiges Resultat. Die folgende 
Tabelle 4 wird das Verhii1tnis von Netto- und Brutto-Tauschrelation und die Art 
ihrer Berechnung klarmachen. 

Netto- und Brutto-Tauschrelation im Au.6enhandel Englands. 

Index der Netto- Wert in £ Wert nach Aus- Dasselbe im Brutto-
Tausch- schaltung der VerhaItnis zu Tausch-

I~~ort~IExp,?rt- Re- Preisver- 1900 ver-
Iation schiebung (1900 = 100) haltnis prelse Einfuhr Ausfuhr 

(1900= lOO) A Einfuhr Ausfuhr (~) -
------ B D E Einfuhr Ausfuhr 

-
B A 

(A) (B) (0) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) 

1890 lO7 95 113 356 263 

I 
333 278 72,4 98,6 136 

1900 lOO lOO 100 460 291 460 291 100 lOO I lOO 
1910 llO 98 112 575 430 525 438 114,1 150,3 132 

1 "Net barter terms" und "gross barter terms of trade". Vgl. seinen International Trade 
S. 113. (Deutsche Ausgabe S. 138.) Siehe auch seinen Aufsatz "The change in Great Britain's 
Trade Terms after 1900" im E. J. Marz 1925 S. Iff. und die Kritik VINERS: Theorie des aus
wartigen Handels in "Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart", herausgeg. von H. Mayer Bd. 4. 
Wien 1928. 

2 Also das, was man das phyBische Handelsvolumen nennt, d. h. nicht das Volumen ge
messen in physischen Mengeneinheiten, z. B. in Gewichtseinheiten, sondern die Preissumme 
dividiert durch den Preisindex. 

3 1m Gegensatz zu der landlaufigen, aber oberflachlichen merkantilistischen Anschauung 
betrachtet TAUSSIG einen Ausfuhriiberschu.6 als einen Verlust oder wenigstens als zeitweisen 
Verzicht. Als Symptom kann er unter Umstanden selbstverstandlich einer anderen Bewertung 
unterliegen. 

4 TAUSSIG: International Trade S.251 u. 412. Die Tabelle ist in der deutschen Ausgabe 
nur zum Teil abgedruckt S. 178. Vgl. aber die aus den Tabellen abgeleiteten Diagramme S. 180. 
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Die Kolonnen (D) und (E) geben den Geldwert von Einfuhr und Ausfuhr zu den tat
sachlich gezahlten Preisen, wie wir sie in der Handelsstatistik finden, wieder. Die 
Kolonnen (F) und (G) enthalten die Werlziffern nach Ausschaltung der .A.nderungen 
des Preisniveaus. Sie sind durch Division der Wertziffern durch den Preisindex 
gewonnen. 

Die Netto-Tauschrelation hat sich von 1890 bis 1900 verbessert, da die Import
preise im Verhaltnis zu den Exportpreisen gefallen sind. Ab 1900 ist die umgekehrte 
Bewegung festzustellen. Die Brutto-Relation hat sich von 1890 bis 1900 viel starker 
gebessert. Das ist auf die VergroBerung des Einfuhriiberschusses zuriickzufiihren, 
was wieder eine Folge davon ist, daB der Kapitalexport 1900 viel kleiner war als 
1890. 1910 war der Kapitalexport bedeutend groBer, daher der EinfuhriiberschuB 
verhiiltnisma{3ig kleiner und die Brutto-Tauschrelation ungiinstiger1• 

Zu diesem Vorschlag TAUSSIGS, die Brutto-Tauschrelation an Stelle der Netto
Tauschrelation zu setzen, ist folgendes zu sagen: Die Aufstellung einer Bilanz der 
ausgefiihrten und eingefiihrten realen Werte ist gewiB interessant und aufschluB
reich. Man wird jedoch unbedingt unterscheiden miissen, aus welchem Grund der 
Ein- oder AusfuhriiberschuB besteht. Es ist offenbar nicht dasselbe, ob ein Land 
einen AusfuhriiberschuB aufweist, weil es Reparationen zahlt (Deutschland 1930 
bis 1931) oder weil es Anleihen begibt (Vereinigte Staaten) oder weil es Anleihen 
verzinst und zuriickzahlt (Deutschland 1932). Diese Posten zusammenzuwerfen, 
geht wohl nicht an2• Es ist auch gar nicht einzusehen, warum die Werte, die als 
Anleihe oder Tributzahlung ein Land verlassen, in dieser Weise festgestellt werden 
miissen. Es ist doch viel einfacher, diese Betrage direkt festzustellen. 

Es ist wohl irrefiihrend, einen AusfuhriiberschuB infolge einer Kreditgewahrung 
an einen solventen Schuldner als ungiinstiges Symptom anzusehen und ihn eben so 
wie Tributzahlungen zu behandeln. Man konnte nun allerdings versuchen, das 
dadurch zu korrigieren, daB man die Beobachtungsperiode iiber den Zeitpunkt der 
Riickzahlung der Anleihe hinaus ausdehnt. Dieser Weg ist jedoch ungangbar, wenn 
der Kapitalexport kontinuierlich fortgeht. Aber selbst wenn wir eine Periode finden, 
in der sich Kapitalexport und Kapitalriickzahlung nicht iiberschneiden, ergibt sich 
ein unrichtiges Bild wegen der einseitigen Zinszahlungen, die bewirken, daB das 
Glaubigerland iiber die ganze Periode mehr an realen Werten einfiihrt als exportiert. 
Es wiirde so der Eindruck erweckt, als ob das Glaubigerland einen einseitigen Vorteil 
erhielte. Man wird jedoch bedenken miissen, daB es das Kapital auch im eigenen 
Land hatte gewinnbringend anlegen konnen. Daher miiBte man in die Bilanz der 
realen Werte als Gegenposten gegen den durch die Verzinsung des im Ausland an
gelegten Kapitals herbeigefiihrten EinfuhriiberschuB einen Betrag fiir ausgefiihrte 
Kapitalnutzung einstellen3 • VINER hat auch darauf hingewiesen, daB es gefahrlich 
ist, Dienstleistungen (z. B. Schiffsfrachten) von "Kapitalleistungen" (Nutzungen) 
streng zu sondern, weil in allen Posten fiir Dienstleistungen Betrage fiir Kapital
verzinsung enthalten sind. Um das zu illustrieren, konstruiert er folgenden Fall: 
"Eine amerikanische Olgesellschaft verpflichtet die Dienste einer englischen Tank
dampferflotte, deren Produktionskosten sich auf 1000000 Pfund Sterling belaufen 
haben, und zahlt jahrlich 200000 Pfund Sterling fiir diese "Schiffahrts"dienste. 
Von diesen 200000 Pfund Sterling sind tatsachlich 50000 Pfund Sterling Zinsen 
fiir das englische Kapital, das in den Schiffen investiert ist, 50000 Pfund Sterling 
reprasentieren Entgelt fiir die jahrliche Abnutzung der Schiffe, was einer jahrlichen 
Ausfuhr von Schiffen ... gleichkommt, und nicht mehr als 100000 Pfund Sterling 
stellen echte Schiffahrtsdienste dar. Angenommen, in einem anderen FaIle sei eine 

1 Ein genauer zutreffendes Bild kann im konkreten Fall allerdings nur auf Grund des 
Studiums einer langeren Serie von Jahresziffern gewonnen werden. Vgl. TAUSSIG: a. a. O. 

2 TAUSSIG fiihrt das an anderer Stelle selbst aus, S. 117ff. 
3 Darauf hat VINER: a. a. O. aufmerksam gemacht. 
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Flotte von englischen Tankdampfern an eine amerikanische Gesellschaft fiir 
1000000 Pfund Sterling verkauft, zahlbar in Raten binnen 20 Jahren unter Zins
berechnung von 5 %. Angenommen weiter, eine englische Schiffahrtsgesellschaft 
sei verpflichtet worden, die Schiffe zu fahren, und erhalte dafiir eine jahrliche Zah
lung von 100000 Pfund Sterling. Die englischen Exporte betragen nun wie vorher 
200000 Pfund Sterling jahrlich, von denen sich 50000 einwandfrei als Export von 
Schiffen, 50000 als Zinsenbelastung fiir den Gebrauch des englischen Kapitals und 
100000 als Schiffahrtsdienste angeben lassen. <:>konomisch besteht kein grundsatz
licher Unterschied zwischen die sen beiden Fallen. Gleichwohl wiirde TAUSSIG im 
ersten Fall als Ausfuhr von Schiffahrtsdiensten zwei Posten von je 50000 Pfund 
Sterling auffiihren, von denen bei seiner Berechnungsmethode im zweiten Falle der 
eine als Ausfuhr von Schulden, der andere iiberhaupt nicht als Ausfuhr in Rechnung 
gesetzt werden wiirde"l. 

Abgesehen von allen diesen Schwierigkeiten einer derartigen Bilanzaufstellung 
muB man sich davor hiiten, in der Gegeniiberstellung von ausgefiihrten und ein
gefiihrten realen Werten ein MaB fiir den Gewinn oder Verlust, den ein Land aus 
seinem internationalen Wirtschaftsverkehr zieht, zu sehen2• DaB z. B. Reparations
zahlungen als Verlust zu buchen sind, ist klar; ebenso, daB dieser Verlust nicht dem 
internationalen Handel zuzuschreiben ist. Die Rolle der realen Tauschrelation in 
der Gewinn- und Verlustrechnung war urspriinglich eine andere. Es handelte sich 
darum, die Verteilung des Gesamtgewinnes, namlich der Steigerung der Weltproduk
tion, auf die beiden Lander festzustellen. Je nachdem, ob die Tauschrelation sich 
der einen oder anderen extremen Moglichkeit nahert, fallt der Lowenanteil des Ge
winnes dem einen oder anderen Lande zu. Der absolute "Gewinn" eines Landes aus 
der internationalen Arbeitsteilung laBt sich aus der Bewegung der realen Austausch
relation in irgendeiner der angefiihrten Bedeutungen grundsiitzlich nicht erschlieBen. 
Was sich erschlieBen laBt, sind allenfalls Schadigungen oder Verbesserungen infolge 
von Nachfrageverschiebungen, eventuell das, was wir die sekundiire Belastung bei 
einseitigen Zahlungen genannt haben3. Wegen der ununterbrochen vor sich gehen
den Anderungen in den Daten (z. B. technischer Fortschritt) bietet der nackte sta
tistische Befund jedoch stets verschiedene Interpretationsmoglichkeiten, wie wir 
oben gesehen haben. 

TAUSSIG hat darauf hingewiesen4, daB man nicht von einem Verlust sprechen 
kann, wenn sich das internationale Tauschverhaltnis gegen ein Land dreht, weil die 
Nachfrage5 dieses Landes sich auslandischen Waren zugewendet hat. Denn eine 
Nachfrageverschiebung ist ein gewollter Akt und, wenn sich jemand entschlieBt, 
ohne gezwungen zu sein, andere Giiter als bisher zu hoheren Preisen zu kaufen, so tut 
er es, weil es ihm V orteil bringt6• Es muB hier neuerdings darauf gedrungen werden, 
bei solchen Feststellungen, daB das Austauschverhaltnis giinstiger oder ungiinstiger 
geworden sei, den Vergleichszustand zu prazisieren. In dem eben erwahnten FaIle 
z. B. konnte man sagen, daB die Situation, die sich nach der Verschiebung der 
Nachfrage herausgebildet hat, ungiinstiger ist, als wenn das Angebot des Auslandes 
so elastisch ware, daB trotz der Nachfrageverstarkung das Austauschverhaltnis sich 
nicht oder nur unbedeutend anderte. 

Diese Erorterungen iiber den "Vorteil" des internationalen Handels klingen 
jedoch sehr unrealistisch, weil sie verschiedene Umstande, wie Verteilungsverschie-

1 a. a. o. S. 123. 2 TAUSSIG tut das selbstverstandlich nicht. 
3 Kap.\) S. 60. 4 a. a. O. S. 117/18, Deutsche Ausgabe S. 140. 
6 Hier ist offenbar primare Nachfrage im gewiihnlichen Sinne gemeint. Eine solche Ver

schiebung wirkt sich aber auch in einer Verschiebung der Marshallschen Kurve im gleichen 
Sinne aus. 

6 Man ,.ird ubrigens auch in diesem Zusammenhange unterscheiden mussen, ob die Nach
frageverschiebung auf eine Anderung der Bedurfnisse oder etwa auf eine Verteuerung anderer 
Guter zUl'uckzuftihren ist. 
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bungen, Reibungsverluste, vernachlassigen. Aus diesem Grunde wollen wir sie hier 
abbrechen. 

§ 7. Statistische Illustrationen. Das reale Austauschverhaltnis im englischen 
und deutschen AuBenhandel in der Nachkriegszeit. 

Als statistische Illustration des eben Ausgefuhrten sind im folgenden die "net 
barter terms" und "gross barter terms" fiir GrofJbritannien in den Jahren 1920 bis1932 
nach der geschilderten Taussigschen Methode von Quartal zu Quartal berechnet und 
graphisch wiedergegeben. Die Darstellung ist somit eine Fortsetzung der von TAUSSIG 

fiir die Zeit von 1880 bis 1913 gelieferten Reihen unter Auslassung der Kriegs
jahre 1914 bis 1919. In der beigegebenen Abbildung 11 bedeutet die ausgezogene 
Linie die "net barter terms" (Verhaltnis von Import- und Exportpreisen), die 
gestrichelte Linie die "gross barter terms" (Wert des Exports bei Exportpreisen 
von 1924: Wert des Imports bei Importpreisen von 1924); als 100 ist dabei der 
Durchschnitt des Jahres 1924 angenommen. Die strichpunktierte Linie bezeichnet 

120 ". tIro 'barter, ems " 
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in anderem, am Rande rechts verzeichnetem MaBstabe - die Bewegung des 
AuBenhandelssaldos. 

Ahnlich wie in der Berechnung TAUSSIGS zeigt sich auch hier, daB die "net" und 
die "gross barter terms" in der Richtung parallel gehen, wobei jedoch die letzteren 
die weit scharfer ausgepragte Bewegungsrichtung haben. Wieder ist die Parallelitat 
der "gross barter terms" mit der Entwicklung der Handelsbilanz ersichtlich: 1923 bis 
1926 steigende Importuberschusse, gleichzeitig Besserung des realen Austausch
verhaltnisses fiir England; 1926 bis 1929 die umgekehrte Entwicklung. Ab 1929 ist 
eine gewisse Anomalie wahrzunehmen: Die Differenz zwischen den Import- und 
Exportbetragen (AuBenhandelssaldo, Strich -Punkt -Linie) wachst nicht, geht seit 
1931 (Kapitalflucht, Pfundsturz!) sogar etwas zuruck; das Verhaltnis der von 
Preisschwankungen bereinigten ("physischen") Importwerte zu den gleichfalls von 
Preisschwankungen bereinigten Exportwerten sinkt jedoch scharf, mit anderen 
Worten, die Bruttorelation des internationalen Austausches bessert sich. Dies hat 
seinen Grund in zwei Umstanden: Erstens in dem besonders scharfen durch die 
Rohstoffbaisse begriindeten Ruckgang des Importpreisindex, infolgedessen das 
physische Importvolumen - der Divisor in dem Bruch, der die gross-barter-terms 
ergibt - relativ hoch bleibt; zweitens darin, daB das absolute Niveau der AuBen
handelsziffern, sowohl der Importe wie der Exporte, in den letzten Jahren so stark 
zuruckgegangen ist. 

Zu dem zweiten Umstand ist folgendes zu bemerken: 
Wenn der AuBenhandel eines Landes so stark einschrumpft, wie es wahrend der 

gegenwartigen Wirtschaftskrise in allen Landern - einerseits infolge der allgemein 
gesunkenen Handelsumsatze (Produktionsvolumen), anderseits als Folge des uber-
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steigerten Protektionismus - der Fall ist, so wird in der Regel bei einer passiven 
Einfuhr 

Handelsbilanz (Glaubigerland) das Verhaltnis A f h groBer, mit anderen Worten, 
us u r 

die Ausfuhr sinkt starker als die Einfuhrl. Das hat wieder seinen Grund darin, daB 
der EinfuhriiberschuB nicht so stark sinkt wie Ausfuhr und Einfuhr, weil er durch 
relativ starre Posten der Zahlungsbilanz in seiner absoluten Hohe bestimmt ist -
namlich hauptsachlich durch die Hohe der Zinsenbeziige aus im Ausland angelegtem 
Kapital. Ferner sinkt der Kapitalexport, was ebenfalls dahin wirkt, daB der Einfuhr
iiberschuB nicht kleiner wird. Ein in seiner absoluten Hohe unveranderter oder nur 
unbedeutend gefallener EinfuhriiberschuB ergibt bei einem sinkenden Gesamt
volumen des AuBenhandels ein in zunehmendem MaBe "ungiinstiges" Verhiiltnis 
von Ein- und Ausfuhr. 

Man sieht aus dieser Uberlegung, wie toricht es ist, wenn Glaubigerlander mit 
Besorgnis die wachsende Passivitat ihrer Handelsbilanz verfolgen und die Schuld
nerlander um die zunehmende Besserung ihrer Bilanz beneiden. Wenn sie gar ver
suchen, durch Einschrankung der Einfuhr ihre Bilanz zu verbessern, machen sie das 
vermeintliche Ubel nur noch schlimmer. Erst wenn es den vereinten protektio
nistischen Bemiihungen von Glaubiger- und Schuldnerlandern gelungen ist, die 
letzteren so zu schadigen, daB sie das Zinsen- und Schuldenzahlen aufgeben, kann 
sich der heiBersehnte Erfolg: Besserung der Handelsbilanz des Glaubigerlandes ein
stellen. 

Bemerkenswert ist noch die starke Einbuchtung der Linie der "gross barter 
terms" in der zweiten Halfte 1926. Dies hat.seine Ursache darin, daB sich die Handels
bilanz in dieser Zeit fiir England besonders "ungiinstig" gesta,ltete, da infolge des 
Generalstreiks und des anschlieBenden Bergarbeiterstreiks die Ausfuhr (Kohle) 
zuriickging und die Einfuhr stieg. Dies muBte, da sich am VerhiiItnis der Import
und Exportpreise nicht allzu viel anderte, zu einer betrachtlichen "Verbesserung" 
der gross barter terms fUr England fiihren. 

Diese Uberlegungen sind eine eindringliche Mahnung, eine "Verbesserung" der 
gross barter terms nicht ohne weiteres als giinstiges Symptom aufzufassen. 

Zur Illustration wird im folgenden auch noch die Entwicklung der "real ratio of 
exchange", des realen Austauschverhaltnisses der eingefiihrten und der ausgefiihrten 
Waren, also der "net barter terms of trade" fiir Deutschland in der Zeit von 1924 
bis 1932 verfolgt. Ein Index der Import- und Exportpreise wird in Deutschland 
leider nicht berechnet. Ais Ersatz dafiir wird in der nachstehenden Berechnung 
fiir die Preisbewegung der Importwaren der Index der Rohstoffe und Halbwaren, 
fiir diejenige der Exportgiiter der Index der Fertigwaren (beide Indizes nach der 
Berechnung des Statistischen Reichsamtes) als reprasentativ angenommen. Darin 
liegt natiirlich eine Fehlerquelle, da nicht nur Rohstoffe und Halbwaren eingefiihrt 
und nicht nur Fertigwaren exportiert wurden. Doch besteht der deutsche Import 
zum groBten Teil aus Roh- und Halbstoffen, und in der Ausfuhr nehmen die Fertig
waren den weitaus groBten Platz ein. Es betrug z. B. in den letzten Jahren 1926 bis 
1928 im Spezialhandel der Anteil 

Jahr 

1926 
1927 
1928 

der Rohstoffe und der Fertigwaren 
Halbwarenander an der Gesamt-

Gesamteinfuhr ausfuhr 
% % 

49,5 
50,6 
51,6 

68,7 
71,5 
72,2 

Man kann daher das Verhaltnis der 
beiden erwahnten Indizes wohl als einiger
maBen reprasentativ fUr das reale Aus
tauschverhaltnis ansehen. 

Die beiden Gruppeninclizes sind in 
cler deutschen amtlichen Statistik mo
natlich (1913 = 100) berechnet. Zum 

1 Umgekehrt wird fur ein Land mit aktiver Handelsbilanz (Schuldnerland) jenes Verhaltnis 
in der Regel kleiner, sinkt also die Ausfuhr schwacher als die Einfuhr. 
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Behufe moglichst iibersichtlicher graphischer Darstellung wurden sie hier in Drei
monatdurchschnitte zusammengezogen und diese Durchschnitte in der Weise um
gerechnet, daB der Durchschnitt des in der Mitte des untersuchten Zeitraums 
liegenden Jahres 1928 gleich 100 gesetzt wurde. Das Verhaltnis des Rohstoffindex 
zum gleichzeitigen Fertigwarenindex, von Quartal zu Quartal berechnet, kann als 
charakteristisch fiir die Veranderungen der "real ratio of exchange" Deutschlands 
gelten. Man erhalt folgende Kurve (Abb. 12): 
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Abb. 12. Das reale Austauschverhiiltnis im deutschen AuBenhandel 1924-1932. 

Man sieht, daB das reale Austauschverhaltnis sich schon seit Anfang 1927 fiir 
Deutschland standig bessert. Der Umschwung in der Entwicklung der Handels
bilanz im Jahre 1929 hat diese Besserung des realen Austauschverhaltnisses nicht 
unterbrochen. 1m letzten Quartal1931 wird das letztere wieder etwas ungiinstiger. 
Der Zeit nach falit dies mit jener gewaltigen Steigerung der Exportiiberschiisse 
zusammen, die nach dem fiir die deutsche Wirtschaft so unheilvollen Sommer des 
Jahres 1931 einsetzte. 

§ 8. Die unmittelbaren Wirkungen des internationalen Handels auf Preis 
und Absatz. (Die Methode des partie lIen Gleichgewichtes.) 

Hier ist nun der Ort, ein iiberaus wichtiges Instrument der Analyse zu be
sprechen, das zwar -- wie schon eiumal hervorgehoben wurde - nur Teilaspekte 
liefert, aber zur Klarstellung der unmittelbaren Wirkungen des internationalen Han
dels und handelspolitischer MaBnahmen und als Ansatz und Ausgangspunkt fiir 
tiefergehende Untersuchungen schlechthin unentbehrlich ist. Es handelt sich dar
um, das gewohnliche Angebot- und Nachfrageschema, das uns in den gelaufigen 
(Geld-) Angebot- und Nachfragekurven fiir je eine Ware gegeniibertritt und das 
wir immerfort zur Erklarung der Einzelpreise verwenden, auf den Fall des inter
nationalen Handels, d. i. auf den :Fall eines Konglomerates zweier oder mehrerer 
Markte anzuwenden. Diese Methode wurde systematisch von RICHARD SCHULLERl 
und ENRICO BARONE2 beniitzt; sie liegt aber auch ungezahlten anderen Arbeiten 
und Abhandlungen iiber Probleme des internationalen Handels zugrunde3• Denn 
es ist nicht moglich, liber den EinfluB von Zollen auf den Preis einer Ware zu sprechen, 
ohne eine, wenn auch unklare Vorstellung von den hier zu besprechenden Dingen 
zu haben. 

1 Schutzzoll und Freihandel, bes. S.58ff. lOIf£. 
:I Grundsiitze der Volkswirtschaftslehre 3. Teil S. 10lf£. 
3 V gl. dazu auch COUI: Das Gesetz der komparativen Kosten - das Gesetz der komparativen 

Kaufkraft". Weltwirtsch. Arch. Bd.32 (1930) S. 371ff.; T. N. CARVER: Principles of National 
Economy. New York 1921. 
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Der Marktmechanismus bewirkt bekanntlich, daB der Preis jeder Ware sich dort 
einstellt, wo Angebot und Nachfrage gleich werden. Geometrisch ausgedriickt: 
Der Preis jeder Ware ist bestimmt durch den Schnittpunkt von Angebot- und Nach
fragekurve. Ware er h6her, so miiBte die Konkurrenz der Anbietenden ihn auf jenen 
N ormalpunkt herabdriicken; ware er niedriger, so miiBte er durch die Konkurrenz 
der Nachfrage auf jenen Punkt ge- I 
hoben werden. 

Wenn wir nun zwei Lander vor 
uns haben und eine bestimmte Ware A 
als Exempel herausgreifen, k6nnen 
wir die Marktsituation in jedem der 
beiden Lander durch ein solches Kur
venpaar darstellen (Abb. 13). 

Bevor der Verkehr in der betref
fenden Ware zwischen den beidenLan
dern (Markten) aufgenommen wird, 

/I 

Menge 

Abb. 13. 

E 
/I 

II N 

Menge 

besteht der Preis Pi im Lande I (Importland) und p. im Lande E (Exportland)1. 
Wenn nun der Verkehr zwischen den beiden Landern aufgenommen wird, wird E 

die Ware exportieren, da hier der Preis niedriger ist. Der Preis der Ware wird in E 
steigen, in I fallen; die produzierte Menge wird in E steigen, in I fallen; die nacho 
gefragte (konsumierte) Menge wird in E fallen und in I steigen. Wenn wir vor-

/I I Preis E 

laufig von den Transportkosten absehen und uns das Gebiet beider Lander als ein
heitlichen Markt mit einem Einheitspreis vorstellen, k6nnen wir sagen: Es wird sich 
ein Preis herausbilden, bei dem die Gesamtnachfrage (beider Lander zusammen) 
gleich dem Gesamtangebot ist. Dieses Ergebnis laBt sich iibersichtlich am besten 
in der Weise darstellen, daB wir eines der beiden Kurvenpaare nach links umklappen 
und beide Kurvenbilder Riicken an Riicken gegeneinanderstellen (Abb. 14). 

Der neue Einheitenpreis ist P. Das Gesamtangebot (Produktion) a~ a~ ist gleich 
der Gesamtnachfrage n; n~. In E ist die Produktion, durch die Preissteigerung 

1 SCHULLER zieht es vor, statt von Nachfrage- und Angebotskurven von Konsum- (Nach
frage-) und Produktions-(Angebot- ) Tabellen zu sprechen. Auf S. 65 nimmt erfolgende Daten an: 

bei einem im Staate A im Staate B 
Preisevon Produktion I Konsum Produktion i Konsum 

5 10 40 4 

I 

10 
6 20 35 8 8 

7 30 30 12 I 6 

8 40 25 16 i 4 

Selbstverstandlich lassen sich diese Tabellen ohne weiteres in Kurven und die Kurven 
in Tabellen tibersetzen. 

Haberler, Internationaler Handel. 9 
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angeregt, gestiegen (von 0 a. auf 0 a;), die Nachfrage ist gesunken, der VberschuB der 
Erzeugung uber den Absatz ;;,~;;; ist gleich dem Produktionsdefizit n~ a~ in lund wird 
nach I exportiert. Die neue Preislinie P muB also so gezogen werden, daB die Stucke 
zwischen den beiden Kurven gleich sind. 

Ob nun diese Ergebnisse Anspruch auf Allgemeingultigkeit erheben konnen. 
hangt offenbar davon ab, ob die hier angenommene Form von Angebot- und Nach
fragekurven die Regel ist, ob also die Nachfrage immer mit fallendem Preise steigt 
und das Angebot fallt und umgekehrt. Bezuglich der Nachfrage bestehen keine Be
denken; die Nachfragekurve fallt immer von links nach rechts1 • Auch die von uns 
angenommene Form der Angebotskurve ist kein Zufall, sondem so 1ange notwendig, 
als das Gesetz der steigenden Kosten gilt, also in der groBen Mehrzahl der FaIle. 
(Die Moglichkeit von Ausnahmen von dieser Regel wird in § 4 des folgenden Ka
pitels S. 149 ff. erortert.) 

Mit Hilfe eines solchen Diagrammes laBt sich auch die unmittelbare Wirkung 
der Transportkosten und anderer Handelshemmnisse, wie die von Zollen und Ver
boten leicht darstellen. Ein Einfiihrverbot bedeutet einfach die Herstellung des Zu
standes vor Einfiihrung des Handels. Ein Zoll hat, wenn er nicht prohibitiv ist, eine 

A abgeschwachte Wirkung. 

E 

ni ni 

A 

Wir haben nur zu beden
ken, daB die Auferlegung 
eines Einfuhrzolles im Im-
portland (oder eines Aus
fuhrzolles im Exportland) 
fur die Produzenten des 
Exportlandes dieselbe Be
deutung hat wie eine Sen
kung des erzielbaren Prei-
ses im Importland. Das 

a' a Mt;nl/ffn ist in der Weise darzu-e ~ mE Mengpn 
in7 oE-----------'.!. stellen, daB das Kurven-

system des Importlandes 
um den Betrag des Zolles 

oder der Transportkosten gegeniiber den Kurven des Exportlandes gesenkt wird 
(Abb.15). Statt der der Kurven AA und N N erhalten wir nun die parallel verscho
benen Kurven A' A' und N' N'. 

1m einzelnen laBt sich aus unserem Kurvenbild folgendes ableiten: Die neue 
Preislinie P' P' muB so gezogen sein, daB die Stucke zwischen den Kurven (d. i. 
auf der I-Seite der ver8chobenen Kurven) wieder gleich werden: n:'a:' = n;a;. Die 
Preislinie muB daher tiefer liegen. In E sinkt der Preis von P auf P'. In I steigt er 
um die Differenz zwischen Zoll und P P'. Denn die Differenz zwischen dem Preis 
in I und in E muB gleich sein dem Zoll, solange der Zoll nicht prohibitiv geworden ist. 
(In I sind die Preise nun von der nach unten ver8chobenen Achse, von 0' zu rechnen.) 
Die produzierte Menge sinkt in Evon Oaf auf Oa;. Das heiBt, die mit den hochsten 
Kosten belasteten Grenzbetriebe werden eliminiert und die Grenzkosten sinken. 
Daher kann die Zollschranke ubersprungen werden. Der Export ist aber von nea. 
auf n;a; zuruckgegangen. Der Konsum ist jedoch von On. auf On; gestiegen. 
In I ist die Produktion, durch die Preissteigerung angeregt, von Oai auf Oai. ge
stiegen, der Konsum von Oni auf On:, zuruckgegangen. 

Es ist hier nicht der Ort, Naheres uber die Wirkung von Zollen zu sagen und die 
Frage zu erortem, um wieviel der Preis im exportierenden Lande fallt und im im
portierenden steigt, wie sta,rk sich also der Zoll in den Preisen auswirkt. (Vgl. dazu 

1 Namlich im 1. Quadranten, d. h. wenn sie nicht umgeklappt wurde. 
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Kap. 16, § 1 S.166ff.) Hier soIl nur noch ein Wort iiber die Grenzen dieser Methode 
des partiellen Gleichgewichtes gesagt werden. 

Es konnen auf diese Weise immer nur Vorgange auf dem Markte einer Ware 
untersucht werden, denn Angebots- und Nachfragekurve stehen ja unter der Vor
aussetzung: ceteris paribus; d. h. sie werden verschoben, wenn irgendwo sonst in 
der Wirtschaft eine Anderung vor sich geht. Es kann also z. B. die Wirkung eines 
Einzelzolles studiert werden, aber auch das nur, sofern man annehmen kann, daB 
die Fernwirkungen dieses Zolles vernachlassigt werden konnen. Genau genommen, 
miiBte beriicksichtigt werden, daB die Einfiihrung eines Zolles die Zahlungsbilanz 
beeinfluBt und den Geld-Wechselkurs-Mechanismus auslost, d. h. daB andere Nach
frage- und Angebotskurven verschoben werden. Urn ein vollstandiges Bild zu ge
winnen, miiBte man also aIle diese Wirkungen und Riickwirkungen durch das ganze 
System von Angebots- und Nachfragekurven hindurch verfolgen - wohl ein aus
sichtsloses Beginnenl. Die einzige Methode, die zu einem brauchbaren Gesamt
resultat gelangt und sich nicht darauf beschrankt, festzusteIlen, daB alles mit allem 
zusammenhangt und daB ebenso viele Gleichungen wie Unbekannte vorhanden 
sind - die einzige Methode, die mehr als das leistet, ist die Theorie der kompara
tiven Kosten, wie wir sie im vorigen Kapitel entwickelt haben und im folgenden 
Kapitel weiter ausbauen werden. 

Es muB aber betont werden, daB die bis zum Ende durchgedachte und fortgebildete Lehre 
von Angebot und Nachfrage schlieBlich in die Theorie der komparativen Kosten ausmiindet. 
Dazu ist es aber notwendig, nicht nur Annahmen iiber die Form von Angebots- und Nachfrage
kurven zu machen, sondern auch dariiber, wie Angebots- und Nachfragekurven verschoben werden, 
wcnn del' Geldmechanismus spielt. Nehmen wir an, auf die Ware A werde ein Zoll eingefiihrt; 
die Einfuhr sinkt, die Zahlungsbilanz wird aktiv, die Geldmenge wird expandiert, Angebots
und Nachfragekurven werden nach oben verschoben, und die Folge ist, daB die Einfuhr be
stimmter Giiter moglich wird odeI' steigt, bzw. die Ausfuhr anderer aufhort odeI' zuriickgeht 
- gerade so, wie es die Thcoric dcr komparativcn Kosten besagt. 

Es ist ausschlieBlich cine 1!'rage del' Darstellung und Padagogik, ob man, wie ich es vor
gezogen habe, von den Arbeitskosten (bzw. wie wir im folgenden Kapitel sehen werden, von den 
Substitutionskosten) ausgeht und von hier zu der (Geld-) Angebots- und Nachfragekurve zuriick
geht, odeI' ob man umgekehrt sich von den Angebots- und Nachfragekurven zu den Arbeits
kosten bzw. Substitutionsverhaltnissen emporarbeitet. rm letzteren Faile muB man aber, falls 
man iiberblickbare Resultate erhalten will, irgendwelche vereinfachende Annahmen tiber 
die Art der Verschiebung del' Kurven machen. YNTEMA z. B., del' diese Methode anwendet2, 

nimmt an, daB alle Kurven parallel mit sich selbst und alle im gleichen AusmaBe verschoben 
werden3 • Trotz diesel' radikalen Vereinfachung kommt er zu sehr komplizierten mathematischen 
Losungen del' gestellten Probleme. 

Wenn man diese Vereinfachung - die auch der Theorie del' komparativen Kosten zu
grunde liegt4 - nicht macht und die Moglichkeit beriicksichtigt, daB bei Spielen des Geld
mechanismus nicht alle Kurven im gleichen AusmafJe verschohen werden, und daB sie bei der Ver
schiebung gleichzeitig ihre Form andern (also nicht parallel mit sich selbst verschoben werden), 
muB das Resultat ganz uniibersichtlich werden. Es ist dies jcdoch nicht del' Unzulanglichkeit 
del' angewendeten Methode zuzuschreiben, sondern der groBen Komplexitat der realen Wirklich
keit odeI', bessel' gesagt, der denkbaren Ablaufe. 

1 Von Vornherein steht auf Grund der Erkenntnisse tiber den Geldmeehanismus so viel 
fest, daB als Ergebnis auch die Ausfuhr des Zollsehutzlandes sinken muB, wenn del' Zollsehutz 
nicht nur dazu fiihrt, daB andere Giiter an Stelle del' vom Zoll getroffenen (z. B. Mehl statt 
Getreide odeI' Tee statt Kaffee) eingeftihrt werden. 

2 Vgl. sein Werk "A Mathematical Reformulation of the General Theory of International 
Trade". Chicago 1932. 

3 Ahnlich COLM: Das Gesetz der komparativen Kosten - das Gesetz der komparativcn 
Kaufkraft. Weltwirtsch. Arch. Bd.32 (1920). 

4 Wir haben ja angenommen, daB bei Einstromen des Geldes die Geldkosten (Preis der 
Arbeitskraft) und daher die Preise gleichmaBig steigen; die weitere Annahme, daB die realen 
Kosten (Arbeitsaufwand pro Produktcinheit, Produktionskoeffizienten) - seien sie nun bei 
zunehmender Produktion konstant oder varia bel - unrerandert bleiben, involviert, daB die 
Angebotskurven parallel mit sich selbst verschoben werden. 

9* 
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13. Kapitel. 

Die Theorie des internationalen Handels als Bestandteil der Lehre 
yom wirtschaftlichen Gleichgewicht. 
§ 1. Eliminierung der Arbeitswertiehre. 

In diesem Kapitel solI der Versuch unternommen werden, die Theorie des inter
nationalen Handels in die moderne Theorie des wirtschaftlichen Gleichgewichtes 
einzubauen. Das theoretische System, das dabei zugrunde gelegt wird, ist das der 
modernen Theorie, gekennzeichnet etwa durch die Namen MENGER, BOHM
BA WERK, WICKSTEED, MARSHALL, W ALRAS, SCHUMPETER, KNIGHT\ jene Theorie, 
die ihren pragnantesten Ausdruck im Gleichgewichtssystem der Mathematiker 
(W ALBAS, PARETO) gefunden hat. 

Es ergibt sich da als erste Aufgabe die Ausschaltung der Arbeitswertlehre. Die 
Arbeitswertlehre kann als jener Spezialfall der allgemeinen Theorie geiten, der dann 
zutrifft, wenn wir ein UniversalproduktionBmitte1: Arbeit annehmen. Diese Annahme 
trifft in Wirklichkeit nicht zu, wir mussen sie daher fallen lassen und durch die all
gemeinere, den Tatsachen besser entsprechende Annahme ersetzen, daB in jedem 
Land nicht ein, sondern eine ganze Anzahl verschiedenartiger Produktionsmittel 
vorhanden ist. Wir haben nicht eine Art, sondern eine ganze Reihe verschiedener 
Arten Arbeit und nicht ein sachliches Produktionsmittel (Grund und Boden), 
sondern Boden verschiedener Qualitat und Lage und andere Produktionsmittel 
originarer N atur - Bodenschatze - und schlieBlich produzierte Produktionsmittel, 
Werkzeuge, Maschinen, Gebiiude, Rohmaterialien usw. Diese Produktionsmittel 
lassen sich technisch nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen, es ist aus
geschlossen, sie in elementare, ungelernte Arbeit aufzulosen. Denn wir mussen 
darauf gefa£t sein, daB viele oder aile dieser verschiedenen Produktionsmittel spe
zifisch2 sind, d. h. nur fur je eine bestimmte Verwendung brauchbar sind, oder doch 
in anderer Verwendung einen viel geringeren Ertrag liefern (das Eisen einer Maschine 
als Alteisen) und daher jener anderen Verwendung nicht zugefiihrt werden. Diese 
Einseitigkeit kann die Folge bloBer Unbeweglichkeit sein (z. B. Wanderungsverbot, 
traditionale Hindernisse einer Ortsveranderung) oder technischer Ungeeignetheit 
zu anderer Verrichtung entspringen, sie kann dauernd sein oder behoben werden 
(Umschulung). 

Wie wir im Kapitel 9 sahen, besteht die Funktion der Arbeitswertlehre in der 
Theorie des internationalen Handels darin, die relativen Preise in jedem der beiden 
Lander zu bestimmen. Die Arbeitskosten bestimmen die Preise durch Beeinflussung 
des Angebotes (RICARDO). Graphisch laBt sich das etwa folgendermaBen darstellen: 

Abb.16. Abb.17. 

1 Wer sich daran sWBt, daB ich diese Namen in einem Atem nenne, weil die erwahnten 
Schriftsteller im Detail verschiedener Ansicht seien, moge bedenken, daB es sich hier im wesent
lichen um die allen gemeinsamen Grundprinzipien handelt. 

a Die Unterscheidung zwischen "spezifischen" und "gemeinen" - wir sagen vielleicht 
deutlicher "vieHach verwendbaren" - Produktionsmitteln stammt bekanntlich von WIESER. 
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Nehmen wir an, es bestehen konstante Kosten, jede Mengeneinheit des Gutes A 
erfordere den Aufwand einer Arbeitseinheit, jedes Stiick des Gutes B zwei Arbeits
einheiten. Und nun tragen wir in einem rechtwinkligen Koordinatensystem auf der 
X-Achse Mengen des Gutes A, auf der Y-Achse Mengen des Gutes B auf, so daB 
jeder Punkt in der Flache zwischen den beiden Achsen eine (Mengen-)Kombination 
von A und B darstellt. Wenn die gesamte vorhandene Arbeitsmenge auf die Er
zeugung von A verwendet wird, kann die Menge Oa (Abb. 16) hergestellt werden. 
Fiir je zwei Einheiten von A, auf deren Erzeugung man verzichtet, kann nun ein 
Stiick von B produziert werden; statt a von A und kein B kann daher erzeugt 
werden Oa' von A plus ~b' von B, oder Oa" von A plus Ob" von B, usw. oder kein A 
und Ob von B. Die Gerade a---fJ stellt also aIle Kombinationen von A und B dar, die 
mit der gegebenen Arbeitsmenge hergestellt werden konnen. Das Austauschver
haltnis ist gleich dem (konstanten) Verhaltnis, zu dem A und B substituierbar sind. 

Wenn wir steigende Arbeitskosten fUr A und B annehmen, erhalt die Substitutions-
kurve die Form in Abb. 17. Es kann wieder 0 a von A und kein B hergestellt werden. 
Wenn die Menge ~b' von B gewiinscht wird, muB auf aa' verzichtet werden. Eine 
weitere Menge b' btl von B kann nur mit einem Verzicht auf eine groBere Menge 
von A (a' a" > aa') erkauft werden und so fort; je mehr B an Stelle von A erzeugt 
wird, desto groBer die Produktionskosten von B, desto kleiner die Produktions
kosten von A, desto rnehr von A muB aufgegeben werden, um je eine weitere Einheit 
von B zu erzeugen. Dasselbe gilt mutatis mutandis, wenn wir vom Punkte b aus
gehen. Es muB dann auf eine immer groBere Menge von B verzichtet werden, um 
noch je eine weitere Einheit von A herzustellen. Daher ist die Substitutionskurve 
gegen 0 konkav. (Der Ausnahmsfall sinkender Kosten wird an spaterer Stelle zur 
Sprache kommen, siehe § 4 dieses Kapitels 1 .) 

Wodurch ist in diesem Fall das Austauschverhilltnis bestimmt? 1m FaIle kon
stanter Kosten konnten wir die Nachfrageseite als Bestimmungsgrund des Aus
tauschverhaltnisses vernachlassigen. Dieses war ausschlieBlich durch die Kosten 
bestimmt und die Nachfrage hatte nur einen EinfluB auf die Verteilung der Pro
duktionsrnittel auf die beiden Produktionszweige und somit auf die relative Menge 
von A und B, die hergestellt werden. In unserem gegenwartigen FaIle hat die Nach
frage aber auch einen EinfluB auf das Austauschverhaltnis, denn sie verschiebt die 
Kosten (das Substitutionsverhaltnis), wenn sie sich A oder B zuwendet. Wir konnen 
sagen: Das Austauschverhaltnis ist gleich dem Substitutionsverhaltnis (= Verhalt
nis der Kosten) irn Punkte der nachgefragten Kombination2• In anderen Worten: 
Das A ustausckverhiiltnis auf dem M arkte ist gleich dem Verhiiltnis der Grenzkosten. 
Ware das nicht der Fall, so bestiinde ein Anreiz zu einer weiteren Produktions
verschie bung. 

Nun leuchtet es von selbst ein, daB wir der Arbeitswertlehre gar nicht mehr 
bediirfen. Die Substitutionskurve laBt sich auch dann ableiten, wenn nicht ein, 
sondern viele Produktionsrnittel vorhanden sind. Auch dann ist es wahr, daB das 
Austauschverhaltnis (= Preisverhaltnis) von den Kosten bestimmt ist - Kosten 
nun nicht mehr im Sinne der Arbeitswertlehre, sondern Kosten im Sinne der oster
reichischen Schule, Kosten = entgangener Nutzen. Die (Grenz-)Kosten einer ge
gebenen Menge des Gutes A ist nunmehr diejenige Menge des Gutes B, auf die man 

1 Sinkende Kosten waren in diesem Schema durch eine gegen 0 konvexe Kurve darzusteJlen. 
Vgl. dazu A. LERNER: The Diagrammatial Representation of Cost Conditions in Internatinoal 
Trade in "Economica" Nr.37 S. 346ff. London, August 1932. Was bei uns "Substitutions
kurve" heiBt, nennt LERNER in Paretianischer Terminologie "Produktionsindifferenzkurve". 
Er zeigt, wie diese Kurven zweier Lander addiert werden konnen und wie sich der Gleich
gewichtspunkt durch die Beriihrung mit einer Konsumtionsindifferenzkurve bestimmt. 

2 Geometrisch: Das Austauschverhaltnis ist gleich der Neigung der Tangente an die Sub
stitutionskurve im betreffenden Punkte. Vgl. LERNER: a. a. O. 
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verzichten muB, um die letzte Einheit des Gutes A herzustellen 1, und auf dem 
Markt muB das Austauschverhaltnis zwischen A und B gleich den Kosten in 
diesem Sinne sein. 

Man hat sich vorzustellen, daB das Verhaltnis, in dem die verschiedenen Pro
duktionsfaktoren kombiniert werden, sich verschiebt, wenn die Produktion von A 
auf B oder von B auf A umgestellt wird. Wenn z. B. mehr B hergestellt und die 
Produktion von A eingeschrankt wird, werden jene Produktionsfaktoren starker 
herangezogen, die fiir die Herstellung von B unentbehrlich oder besonders geeignet 
sind und bei der Produktion von A keine oder nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. Sie treten vielleicht erst dadurch ins wirtschaftliche Mengenverhaltnis ein 2 • 

(Davon mehr in § 3.) 
Diese Behauptung bedarf nun der Erlauterung und des Beweises, insbesondere 

fUr den Fall der modernen Geldwirtschaft 3• Zuerst eine Bemerkung iiber die Form 
der Substitutionskurve. Je mehr gemeinsame Produktionsmittel zwei Giiter haben, 
je naher ihre Produktionsverwandtschaft, desto flacher die Kurve, desto konstanter 
die Kosten, desto milder die mit einer Produktionsverschiebung verbundene Preis
verschiebung. Je weniger gemeinsame Produktionsmittel, die von einem Wirt-

! 
b'i-l ----~p 

o a'a 

Abb.18. 

schaftszweig in den anderen iiberfiihrt werden konnen, 
vorhanden sind, desto starker ist die Kurve gekriimmt, 
desto starker die Preisanderung, wenn eine Nachfrage
verschiebung zu einer Produktionsverschiebung fiihrt. 

Urn einen krassen Fall anzufiihren: Man denke an ein 
Produkt der Landwirtschaft (A) und der Industrie (B); 
daIS einzige gemeinsame Produktionsmittel sei die Ar
beit, und hier sei die Mobilitat - wie es ja der Wirk-

1/ lichkeit entspricht - sehr stark herabgesetzt, wenig
stens fiir kurze Perioden. Dann sieht die Kurve un
gefahr so aus (Abb. 18): 

Sie hat in P einen scharfen Knick, d. h. wenn die Produktion von A eingeschrankt 
wird, kann die Erzeugung von B nur um weniges ausgedehnt werden, denn nur ein 
kleiner Teil der Produktionsmittel kann transferiert werden. 1m Extremfall, wenn 
absolut kein Produktionsmittel gemeinsam ist, wird die Kurve zur gebrochenen 
Linie b'-P-a': Die Produktion ist iiberhaupt nicht anpassungsfahig. Eine Ein
schrankung der Produktion des einen Gutes fiihrt zu keiner noch so geringen Mehr
produktion des anderen Gutes4 • In beiden Fallen wird eine Nachfrageverschiebung 
eine starke Preisverschiebung zur Folge haben. Denn wenn sich die Nachfrage der 
Ware A zuwendet, konnen die Produzenten sich der geanderten Situation nicht 
anpassen. 

Die Kurve hat eine verschiedene Form, vom short run und vom long run aUf! 

1 "Opportunity Cost" der amerikanischen Literatur. Vgl. bes. D. I. GREEN: Pain Cost 
and Opportunity cost. Q. J. Vol. 8 (1894) S.218 und DAVENPORT: Value and Distribution 
Kap.7. Chicago 1908. 

2 Die Arbeitswertlehre in strenger und belie big modifizierter Auslegung steUt bestimmte, 
vereinfachende Annahmen tiber die Kombinationsmoglichkeiten der Produktionsfaktoren an
gesichts von Produktionsverschiebungen dar und ist deshalb als ein (unwahrscheinlicher) 
Spezialfall in der hier vorgetragenen allgemeinen Losung enthalten. 

3 Die beste und priiziseste Formulierung der hier herangezogenen Siitze der allgemeinen 
'1'heorie findet man bei F. H. KNIGHT: vgl. insbes. seine beiden Aufsiitze "A Suggestion for 
Simplifying the Statement of the General Theory of Price". J. of P. E. Vol. 36 S.356ff. (Juni 
1928) und "FISHER'S Interest Theory": ebendort Vol. 39 2. Abschnitt (April 1931); "The 
Meaning of Cost of Production and the Nature of its Influence on Price" S. 181ff. Siehe auch 
sein Buch "Risk, Uncertainty and Profit" Kap. 2, 3, 4. Boston 1921. 

4 Ein vVortklauber konnte in diesem Falle an dem Ausdruck "Substitutionskurve" AnstoLl 
nehmen, da ja annahmegemiiB keine Substitutionsmoglichkeit besteht. Es ist wohl tiberfliissig, 
die Nichtigkeit dieses Einwandes darzulegen. 
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gesehen, das ist je nachdem, ob man den Anpassungskraften Zeit laBt, sich aus
zuwirken oder nicht. Auf kurze Frist wird sie starker gekrummt sein, im longrun 
ist sie £lacher. Auf kurze Frist sind die meisten Produktionsmittel spezifisch -
Maschinen, Werkzeuge, auch die Arbeit. Auf lange Frist werden die Werkzeuge 
und Maschinen abgenutzt oder sie veralten, die Arbeit wird umgeschult, auf noch 
langere Frist ist eine neue Generation herangewachsen: Arbeit und Kapital sind 
in andere Produktionszweige abgewandertl. Man sieht daraus, daB unsere Theorie 
(bzw. diejenigen Teile der allgemeinen Theorie, deren wir uns hier bedienen) keines
wegs statisch im strengsten Sinne des W ortes ist. Sie gilt nicht nur fUr einen hypo
thetischen Endzustand absoluten Gleichgewichtes, in dem keine Kapital- und 
Arbeitsverschiebungen mehr vorgenommen zu werden brauchen, sondern auch fur 
die "Dbergangszustande", die kurzen Perioden ("short runs")2, wahrend derer 
immer noch Verschiebungen vorkommen, sooft ein konkretes Stuck des fixen 
Kapitals abgenutzt ist und daher - sozusagen - wieder in den flussig-plastischen 
Zustand ubergegangen ist. 

DaB die Kurve im short run weniger £lach verlauft als im long run, hat zur Folge, 
daB nach einer Nachfrageverschiebung zuerst eine scharfe Preisverschiebung ein
tritt - Betriebe mussen uber ihre Optimumkapazitat beansprucht werden, un
geschulte Arbeitskriifte mussen herangezogen werden. Andererseits wird in jenen 
Produktionszweigen, von denen sich die Nachfrage abgewendet hat, die Produktion 
nicht sofort so stark zuruckgehen, als es der neuen Situation angemessen ware, 
denn es ist ja noch der alte Apparat vorhanden (spezifische Guter), der anders 
nicht ouer nur mit groBen Verlusten verwendet werden kann. Solange noch die 
laufenden Kosten gedeckt sind, ",ird im alten AusmaB weiterproduziert, der Wert 
der spezifischen Guter wird abgeschrieben, der Preis herabgesetzt. Auf langere 
Frist geht diese Preisverschiebung teilweise wieder zuruck - einerseits werden neue 
Betriebe eingerichtet, und andererseits wird die aIte Apparatur schlieBlich abgenutzt 
und nicht mehr ersetzt. 

Diesen Vorgang kann man bei der Einfuhrung und Erhohung von Zollen oft 
beobachten, deren Wirkung ja als Nachfrageverschiebung von der allsgeschlossenen 
auslandischen Industrie, und sodann, wenn der notwendige Ruckgang des Exportes 
eintritt, von den Exportindustrien des Inlandes auf die zollgeschutzten Industrien 
aufgefaBt werden muB. 

Es erhebt sich nun die Frage: Wie versteht sich all dies fur eine moderne Ver
kehrs- und Geldwirtschaft1 Es ist doch wohl ausgeschlossen, eine direkte Substitutions
beziehung herzustellen und z. B. zu sagen, daB, wenn die Weizenproduktion urn so 
viele Zentner eingeschrankt wird, als dem PreisverhaItnis zwischen Weizen und 
Automobilen entspricht, ein Automobil mehr erzeugt werden konnte. Trotzdem 
konnen wir unsere Theorie - unter gewissen Bedingungen - dem Wesen nach 
vollkommen aufrechterhaIten. 

1 Vgl. dazu KNIGHT: Fisher's Interest Theory S. 189. Die folgende apodiktische Behauptung 
KNIGHTS scheint mir jedoch einigermaBen voreilig: "There can be no question that, if sufficient 
time for adjustment is allowed, productive capacity can be transferred from nearly any use 
to nearly any other without serious diminution in its relative efficacy in the expanding industry. 
That is the general rule for the long run ... is approximately constant cost; the amount of one 
commodity which must be given up in order to produce an additional unit of another is generally 
not much affected by the relative amount produced." Auch mit der sofort folgenden Einschran
kung ist das wohl ubertrieben: "given time for readjustment, and speaking of important in· 
dustries and of changes within a range which does not take either of those (industries) affected 
out of that class." So viel ist jedoch gewiB richtig, daB die Anpassungsfahigkeit der modernpn 
Wirtschaft, die Beweglichkeit und Umstellungsfahigkeit des physischen Kapitals (des Pro
duktionsapparats) viel groBer ist, als man gewohnlich annimmt. (Vgl. dazu den interessanten 
Aufsatz von L. SELTZER: The Mobility of Capital in Q. J. Yol. 46 S.496ff. Mai 1932.) 

. 2 Die Zweiteilung short run - long run ist eine Ubervereinfachung; man muB, wie schon 
MARSHALL angedeutet hat, eine ganze Skala von "runs" verschiedener Lange annehmen. 
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Die Substitutionsbeziehung zwischen den Gutern ist nun keine direkte mehr, 
sondern eine indirekte durch das Medium der Geldkosten. Die Substitutionskurven 
werden sozusagen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht und in die Geldkosten
kurven der einzelnen Guter gespalten. Daher werden wir, wenn wir in Zukunft von 
"Kosten" sprechen, weder an Arbeitskosten, noch an Kosten von A in B denken, 
sondern, falls nichts anderes bemerkt ist, an Geldkosten. 

Wie sich sofort zeigen wird, gilt unser Satz noch immer, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfiillt sind: 1) In allen Produktionszweigen herrscht das Kosten
gesetz, d. h. der Preis jedes Produktes ist gleich seinen Grenzkosten (in Geld!), 
d. h. gleich der Summe der Preise der Produktionsmittel, die zur Erzeugung des 
letzten Zuwachses aufgewendet werden!. 2) Qualitativ gleichartige Produktions
mittel, die beweglich sind und durch einander ersetzt werden konnen, haben den
selben (Einheits-)Preis in allen Verwendungszweigen. 3) Der Preis aller Produk
tionsmittel, auch der unbeweglichen und spezifischen (Land z. B.), ist bestimmt 
durch ihre Grenzproduktivitdt, d. i. ihren produktiven Beitrag, der somit fur gleich
artige und durch einander ersetzliche Produktionsmittel in allen Produktions
zweigen in Geld gerechnet derselbe ist. 

Bekanntlich wird dieser Stand der Dinge durch die Konkurrenz herbeigefuhrt. 
Einerseits sind die Besitzer der Produktionsmittel, Arbeiter2 und Grundbesitzer, 
bestrebt, ihre Arbeitskraft und Bodenleistungen so teuer als moglich zu verkaufen, 
und andererseits versuchen die Leiter der Produktion die Produktionsmittel (unter 
den gegebenen Umstanden beim gegebenen Stand der Technik) in optimaler Weise 
zu kombinieren, die Produktionsmittel moglichst billig zu erstehen und die Produkte 
moglichst teuer zu verkaufen. Falls unter diesen Umstanden ein Produktionsmittel 
in einem bestimmten Betriebe weniger leistet (im Geldwert seines Produktes ge
messen), als seiner allgemeinen Produktivitiit in anderen Zweigen und daher seinem 
Marktpreis entspricht, wenn also seine Grenzproduktivitat in einer Verwendung 
kleiner ist als in der anderen, wird es entlassen werden. Wenn sein produktiver 
Beitrag groBer ist, werden weitere Stucke davon herangezogen werden. Auf diese 
Weise wird durch die Konkurrenz die "Obereinstimmung zwischen produktivem 
Beitrag und Preis in allen Produktionszweigen herbeigefiihrta. 

Wenn nun also der Preis jedes Faktors gleich ist dem Wert seines Produktes, 
so daB preisgleiche Mengen verschiedener Produktionsfaktoren (entweder unmittel
bar oder auf dem Wege sukzessiver Verschiebungen von Produktionszweig zu 

1 Die Differenz zwischen den Produktionskosten von x und x -'-- dx Mengeneinheiten, 
wenn x die produzierte Menge ist. 

2 Es geniigt, wenn die Konkurrenz innerhalb bestimmter Gruppen von Arbcitcrn gleieher 
Qualitiit besteht. Siehe unten § 3 passim. 

3 Es ist nieht moglich, hier diese ziemlich allgemein anerkannten Siitze del' okonoinischen 
Theorie durchzudiskutieren und sie gegen aile moglichen Einwiinde zu siehern. Die beste Formulie
rung findet man bei KNIGHT: Risk, Uncertainty and Profit, Kap. 3. VgI. auch P. \VICKSTEED: 
Coordination of the Laws of Distribution (neu herausgegeben von der London School of Econo
mics, London 1932) und sein leider so wenig bekanntes groBes Werk "The Common Sense of 
Political Economy" Book II Chapt.6 S.550ff. (London: Macmillan 1910, neue Auflage 1933). 
Eine zusammenfassende kurze Darstellung in deutscher Sprache, die die graBen Zusamrnenhiinge 
und nicht so sehr die Abweichungen erortert, gibt es leider meines Wissens nicht. Siehe LAN
DAUER: Probleme der funktionellen Verteilung des wirtschaftlichen Wertes. Jena: Fischer 
1922. J. B. CLARKS Darstellung in "Distribution of Wealth" ist iibervereinfacht und leidet 
an seinem verschwommenen Wert- und Kapitalbegriff sowie an del' versuchten moralischen 
Umdeutung des Grenzproduktivitiitsgesetze.s. In BOHM-BAWERKS PositiveI' Theorie des Kapitals 
ist allerdings alles andeutungsweise enthalten. VgI. bes. Exkurs VII 3. Anfl., Innsbruck, oder 
4. Auf!. Jena: G. Fischer. VgI. anch K. WICKSELL: Kapital, Lohn und Rente, Jena 1893, und 
"Vorlesungen iiber NationalOkonomie" Bd. 1 Teill bes. S.184ff. Jena 1913. J. SCHVMPETER: 
Das Grundprinzip del' Verteilungstheorie. A. f. Sw. Bd.42 (1916/17) S. 1. HANS MAYER: Ar
tikel "Zurechnung" im H. d. St. 4. Auf I. und die dort angegebene Literatur. HICKS: Theory 
of Wages. London: Macmillan 1932. 
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Produktionszweig) durch einander ersetzbar sindl und wenn andererseits der Preis 
jedes Produktes gleich ist der Preissumme der es hervorbringenden Produktions
mittel (Kostengesetz), so folgt - vermoge des Satzes, daB zwei GroBen einander 
gleich sind, sofern sie beide einer dritten gleichkommen: Das A ustauschverhiiltnis 
zwi8chen ie zwei Giitern ist bestimmt durch das Verhiiltnis iener M engen, die das 
Produkt gleichwertiger, d. h. an der Grenze durch einander ersetzbarer Produktions
mittel sind. Mit anderen Worten: Das Austauschverhji1tnis ist gleich dem (indirekten) 
Substitutionsverhii1tnis (= opportunity cost) Q.E.D. 

§ 2. Die Lehre vom komparativen Vorteil in neuer Formulierung, ein konkretes 
Beispiel und die Rolle der unbeweglichen Produktionsmittel. 

Die Bedeutung der Ergebnisse des vorigen Paragraphen wird deutlicher werden, 
wenn wir auf der nachsten Seite ein konkretes Zahlenbeispiel diskutieren. Soviel 
diirfte jedoch hier schon klar sein, daB, wenn die Gleichheit von Austauschverhaltnis 
(Preisverhiiltnis) und Substitutionsverhaltnis zutrifft, wir die Lehre vom kompara
tiven Vorteil und die daraus abgeleitete Vermutung fiir die Vorteilhaftigkeit des 
ungehinderten internationalen Giiteraustausches vollkommen aufrechterhalten kon
nen, ohne jene Vereinfachungen, die die Arbeitswertlehre zu machen gezwungen 
ist, vorauszusetzen. 

Statt einer Serie von absoluten Arbeitskosten (siehe das Schema S. 105)"erhalten 
wir, indem wir ein beliebiges Gut als PreismaBstab verwenden, die Reihe der 
relativen Preise (Austauschverhaltnisse), die gleich ist der Serie der Substitutions
verhaltnisse. Jedes Land spezialisiert sich dann in jenen Produktionszweigen, wo es 
einen komparativen Vorteil hat, d. h. auf die Erzeugung jener Giiter, deren Kosten
preis relativ am niedrigsten ist. Wenn z. B. im Land I 1 A geg~n 1% B sich aus
tauscht und im Lande II 1 A gegen 1 B, hat I offenbar einen komparativen Vorteil 
in B. Die weitere Argumentation und der Beweis, daB die Gesamtproduktion infolge 
der Spezialisierung steigt, ist genau dieselbe wie unter Zugrundelegung der Arbeits
wertlehre (Kap. 9). Allerdings ergeben sich nun als neues Problem Verschiebungen 
in der Verteilung des Gesamtproduktes auf die einzelnen Produktionsfaktoren. Davon 
mehr in § 3. 

Wir wollen nun einen konkreten Fall diskutieren und dabei insbesondere auf 
die Rolle der unbeweglichen und spezifischen ProdiIktionsmittel achten; denn in 
Bezug auf diese nur einseitig verwendbaren Produktionsgiiter ist das Funktionieren 
des Preismechanismus den meisten MiBverstandnissen ausgesetzt. Kann man doch 
immer wieder die Behauptung horen, daB die hier vorgetragene Theorie des inter
nationalen Handels vollstandige Mobilitat aller Produktionsmittel innerhalb jedes 
Landes voraussetze; nur dann konne sich ein Land ohne Verluste umstellen. Sobald 
jedoch unbewegliche und spezifische Produktionsmittel vorhanden seien, miisse jede 
Umstellung, auch wenn sie der Richtung des komparativen Vorteils folgt, zu schweren 
Verlusten flihren. Jede Aufhebung von Zollen (z. B.), die eine Verschiebung der 
Produktion erfordert, mlisse zur Folge haben, daB jene Produktionsmittel, die aus 
den bisher geschiitzten Industriezweigen nicht herausgezogen werden konnen -
Gebaude, Maschinen, Zwischenprodukte, Grund und Boden -, entwertet werden 
und das Einkommen ihrer Besitzer daher geschmalert wird. Das ist ein Argument, 
das auch gegen Zollunionsplane immer wieder vorgebracht wird. Die kolossale Um
schichtung der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion, die z. B. eine 
paneuropaische Zollunion oder ein deutsch-osterreichischer ZusammenschluB mit 
sich bringen miiBten, ware, glaubt man, mit dera.rtig katastrophalen Kapitals-

1 An der Grenze, d. h. in verhaltnismiiBig kleiner Menge. 'Venn wir tiber die "Grenze" 
hinauBBchreiten, verschiebt sich das Substitutionsverhaltni8, ohne daB aber umere Theorie 
unanwendbar wtirde. 
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zerstorungen verbunden, daB die Frage erlaubt sei, ob damit nicht die auf lange 
Sicht zu erwartende Produktionssteigerung zu teuer erkauft wiirde1• Denn was niitzen 
uns heute die Vorteile, die erst nach Ablauf aller Anpassungsvorgange eintreten 
werden; "in the long run we are all dead", wie es KEYNES einmal drastisch aus
gedriickt hat. 

In diesem Einwand, der sehr bestechend klingt und in verschiedenen Variationen 
immer wiederkehrt, steckt jedoch ein schwerer TrugschluB. Es wird gezeigt werden 
- in den bisherigen Ausfiihrungen ist der Nachweis bereits enthalten2 -, daB diese 
Kapitalverluste keine Verluste fiir das Volkseinkommen bedeuten, sondern nur eine 
veranderte Verteilung des Sozialproduktes widerspiegeln. Die wahren Reibungs
verluste sind nicht identisch mit diesen Kapitalverlusten und sind viel geringer, 
als man annehmen miiBte, wenn man sie mit diesen Kapitalverlusten identifizierte. 

Das laBt sich am besten an Hand eines konkreten Beispiels zeigen. Gehen wir 
von folgendem Tatbestand aus: Wir haben in einem Land ein Erzlager und in Ver
bindung damit eine eisenerzeugende Industrie - Eisen- und Stahlwerke. Diese 
Industrie werde nun verstarkter Konkurrenz aus dem Auslande ausgesetzt, der 
Eisenpreis falle, und einige oder alle Unternehmungen seien schlieBlich gezwungen, 
ihren Betrieb einzustellen. Der Grund fiir das Eindringen billigen Eisens aus dem 
Ausland kann darin Hegen, daB ein Schutzzoll ermaBigt oder die Transportkosten 
herabgesetzt werden, daB die auslandische Industrie infolge irgendwelcher tech
nischer Fortschritte oder infolge einer Staatssubvention billiger verkaufen kann. Es 
kann sich aber auch um eine allgemeine Kostensenkung im Auslande handeln, die 
auf das Funktionieren des Geld-Wechselkurs-Mechanismus zuriickzufiihren ist, 
wenn z. B. das Ausland einseitige Zahlungen zu leisten hat und daher seine Ausfuhr 
steigert. Der Einfachheit halber sei angenommen, daB die tJberlegenheit des Aus
landes von Dauer ist. 

Die Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Grenzunternehmung unserer In
dustrie sei die folgende3 : 

Einnahmen. 
Bruttoeinnahmen aus dem Verkaufserlos des Produkts 100 

Ausgaben. 
1) Laufende Auslagen fiir LOhne und Gehalter, Materialkosten usw. einschlieBlich Ver-

zinsung dieser Betrage, das ist des umlaufenden Kapitals . . . . . . . . . . .. 50 
2) Abschreibung und Verzinsung des in Gebauden, Maschinen usw. investierten fixen 

Kapitals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 
3) Rente von Grund und Boden einschlieBIich des Erzlagers . . . . . . . . . . . ~ 

100 

1) 50 reprasentiert die Bezahlung der beweglichen, genauer vielseitig verwendbaren 
Produktions/aktoren, die jederzeit auch anders verwendet werden k6nnen; 2) 20 sind 
die "Kosten" des fixen Kapitals, das nur auf lange Sicht (nach Abniitzung) heraus
gezogen werden kann. Dieser Betrag ist also MARSHALLS Quasirente; 3) 30 ist das 
Einkommen der absolut spezifischen Faktoren, die keine andere Verwendung zu
lassen, Rente im strengen Sinne der Theorie'. 

1 Vgl. z. B. P. KAUFMANN: Paneuropaische Wirtschaftsfragen in: Der osterr. Volkswirt 
Jg.18 S. 37~: Wien 1925/26. Dieser Aufsatz enthii.lt den im Text besprochenen TrugschluB in 
Reinkultur. AhnlichF. EULENBURG: Gegen die Idee einer europaischenZoliunion in: Europaische 
Zollunion. Herausgeg. von H. Heiman S. 109ff. Berlin: 1926. 

a Das Vorhandensein spezifischer Produktionsmittel findet in der Form der Stib8titutionB
kurve seinen Ausdruck (es bewirkt eine starkere Kriimmung der Kurve) und ist daher in unserer 
Theorie schon beriicksichtigt. 

3 Die Ziffern sind willkiirlich angenommen und konnen beliebig variiert werden. 
, fiber die Subsumtion der einzelnen konkreten Ausgaben unter diese drei Gruppen kann 

man natiirlich verschiedener Ansicht sein; aber darauf kommt es hier nicht an. Der Wert des 
Erzes (Rente des Erzlagers) ware z. B. unter 1) anzufiihren, wenn das Erz separat verkaufIich 
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Der Eisenpreis falle nun und die Einnahmen ermaBigen sich um 30. Das bedeutet 
einen enormen Verlust fiir unser Unternehmen, aber die Produktion geht unver
mindert weiter. Der Wert der spezifischen Faktoren wird notgedrungen abgeschrieben, 
die Rente verschwindet, aber solange umlaufendes und fixes Kapital sich verzinsen, 
wird die Produktion weitergefiihrt. Dem Verlust der Eisenproduzenten steht ein 
geldmaBig genau gleicher Gewinn der Eisenkonsumenten gegeniiber. Das Volks
einkommen wurde nicht geschmalert 1, da ja das Produktionsvolumen konstant 
geblieben ist. Der Preis falle nun urn einige Punkte weiter, die Einnahmen sinken urn 
10 oder 15. Der Verlust der Eisenproduzenten steigt, aber solange die laufend auf
zuwendenden Betrage (das umlaufende Kapital) sich reproduzieren und verzinsen, 
wird der Betrieb weitergefiihrt. Man zieht es vor, den Wert der spezifischen Giiter 
(fixes Kapital), die anders unverwendbar sind, abzuschreiben, wenigstens bis auf 
den Materialwert (genauer: den Wert, den die betreffenden Giiter in einer anderen 
Verwendung haben) und ist gezwungen, einen Verlust (d. i. einen Kapital- undkeinen 
Betriebsverlust) in Kauf zu nehmen, statt auf alles zu verzichten. Die Quasirente 
verschwindet. Die unter I) angefiihrten Ausgaben konnen aber nicht vermindert 
werden, denn es handelt sich dabei (annahmegemaB) urn vielseitig verwendbare 
Produktionsmittel, die den Betrieb verlassen und in eine andere Verwendung ab
gehen wiirden, wenn sie nicht ihren Marktwert bekamen. 

Auch jetzt haben wir nur einen privatwirtschaftlichen, aber keinen volkswirt
schaftlichen Verlust zu verzeichnen, denn der Verlust der Eisenproduzenten wird 
durch den Gewinn der Eisenverbraucher aufgewogen. Gehen wir nun noch einen 
Schritt weiter. Der Preis falle noch urn ein paar Punkte, oder ein Teil des stehenden 
Kapitals sei abgeniitzt und miisse ersetzt werden. Nun wird der Betrieb zugesperrt 
werden, er ist nicht mehr imstande, den Marktpreis der anderweitig verwendbaren 
Faktoren zu bezahlen. Das bedeutet aber nichts anderes, als daB diese Produktions
mittel an anderer Stelle so viel zu produzieren vermogen, als ihrem Marktpreis ent
spricht2. Es ist daher kein volkswirtschaftlicher Verlust, wenn dieser Betrieb ge
schlossen wird. Ein Verlust fiir die Volkswirtschaft ware es hingegen, wenn man 
kiinstlich, etwa mittels eines Zolles oder einer Subvention aus offentlichen Mitteln 
in irgendeiner Form3 die mobilen Produktionsmittel in jener Verwendung festhielte, 
wo sie nur weniger N utzen stiften als an anderer Stelle der V olkswirtschaft. 

Wenn, wie es in der Regel der Fall ist, ein Wirtschaftszweig aus zahlreichen 
Betrieben besteht, darunter Grenzbetrieben, die nicht (wie in unserem Beispiel) durch 
einen Polster von Renten und Quasirenten gegen StOBe gesichert sind, erfolgt die 
Verdrangung allmahlich. Bei jedem Schritt des Preises nach abwarts wird die 
Produktion eingeschrankt, wird ein Grenzbetrieb zugesperrt. 1m Prinzip bleibt der 
ProzeI3 aber immer derselbe4 . Je tie fer der Preis sinkt, je billiger das Ausland liefert, 

ware. \Vir nehmen an, der separate Verkauf sei wegen hoher Transportkosten unmoglich; dann 
ist die Rente des Erzlagers, vom Standpunkt dieses Unternehmens aus gesehen, ein Residual
einkommen. 

1 Wenn die Konsumenten sieh auBerhalb der territorialen oder nationalen Gemeinschaft 
befinden, kann natiirlieh fiir jene Gemeinsehaft ein Verlust entstehen. Von einem kosmopoliti
sehen Standpunkt aus liegt jedoeh kein Verlust vor. Das bedeutet aber nieht, daB Freihandel 
in diesem FaIle nur von einem kosmopolitisch-altruistisehen Standpunkt zu vertreten ist. Denn 
gegen die Verdrangung seiner Industrie von einem auslandisehen Markte durch die Industrie 
eines anderen Landes ist die Zollpolitik des gesehadigten Landes machtlos. 

2 Ware ihrc Produktivitat an anderer Stelle geringer, so ware es auch ihre Bezahlung, 
und sie wiirden nieht ausspringen, sondern eine Kiirzung ihrer Beziige in Kauf nehmen. 

3 Z. B. Zuwendung von Staatsauftragen zu giinstigen Bedingungen. 
4 Graphisch ist der Fall, daB aueh der Grenzbetrieb eine Rente oder Quasirente zu verlieren 

hat und daher eine maBige Preissenkung vertragt, dadurch darzustellen (Abb. 19), daB die 
Substitutionskurve im Punkt P einen Knick aufweist, wahrend sie im anderen FaIle kontinuier
lieh verlauft. Die heiden Geraden tl und 12 sind die heiden Tangenten im Punkte P. \Venn der 
Preis (z. B.) urspriinglich gleieh der Neigung der Geraden tl war, kann er nun bis t2 fallen, ohne 
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desto groBer der Gewinn des Inlandes aus der internationalen Arbeitsteilung. Es muB 
aber auch erwahnt werden, daB in dem extremen Fall, in dem auch der Grenzbetrieb 
eine Rente bezieht und eine ErmaBigung des Preises daher nicht oder nicht sofort 
zu einer Produktionseinschrankung fiihrt, eine Verhinderung des Preisfalles durch 
einen Zoll nicht unbedingt eine Verringerung des Sozialproduktes bewirkt, weil 
eben unter dieser Annahme der Zoll keine Produktionserweiterung und somit keine 
Fehlleitung von Produktionsmitteln bewirkt. Ein Zoll hatte unter diesen Umstan
den also nur eine Ver8ckiebung in der Verteilung zur Folge. 

Unsere ganze Ableitung steht aber unter der wichtigen Voraussetzung, daB der 
Preismechanismus konkurrenzmiiBig funktioniert, insbesondere daB die Preise der 
spezifischen Produktionsfaktoren fallen, wenn es sein muB, bis auf Null, bevor die 
Besitzer dieser Produktionsmittel sie unbeniitzt lassen. Bei den 8acklicken Pro
duktionsmitteln ist das wohl zu erwarten; der Besitzer eines Grundstiickes oder 
eines Gebaudes oder irgendwelcher anderer Giiter wird sie lieber zu einem 
niedrigen Preis verkaufen bzw. ihren Wert abschreiben, als sie unverkauft 
lassen. Wir erleben es ja auch Tag fiir Tag, daB Unternehmungen es vor
ziehen, mit "Verlust" zu arbeiten, statt zuzusperren 1. Von einem sehr wich
tigen Produktionsfaktor ist ein solches Verhalten jedoch nicht zu erwarten. 
Namlich von der Arbeit. Rier ist der Preismechanismus teilweise ausgeschaltet, 
da dieser Faktor oft schon auf eine geringfiigige Preisherabsetzung (Lohn
senkung) mit Dienstverweigerung reagiert. Wenn das vorkommt, haben wir eckte 
Reibung8verlUBte vor uns, in Form von Streiks und zeitweiser Arbeitslosigkeit. Diese 
Dbergangsverluste, auf die an anderer Stelle noch ausfiihrlich einzugehen sein wird2, 

haben aber nichts mit jenen Wertverlusten aus fixem Kapital zu tun, die auch 
dann nicht zu vermeiden sind, wenn der Preismechanismus richtig funktioniert. Es 
sei schlieBlich schon hier daran erinnert, daB diese Reibungswiderstande beim Faktor 
Arbeit deshalb weniger bedenklich sind, weil der Faktor Arbeit, von einigen Aus
nahmefallen abgesehen, der vielseitigste von allen ist. (Naheres dariiber siehe § 3 
dieses Kapitels.) 

Wir konnen aus unseren Erorterungen die wichtige Nutzanwendung ziehen, 
daB das Vorhandensein unausgeniitzter Produktionsmittel keineswegs ein Argu
ment fUr Zolle abgibt, wie z. B. R. SCHULLER3 glaubt. SCHULLER geht von der 
folgenden unbestreitbaren Feststellung aus: "Die okonomischen Naturkrafte -
fruchtbarer Boden, Kohlen-, Erz- und Mineralienlager, Wasserkrafte - sind ... 
in keinem Staate vollstandig ausgeniitzt, sondern stehen . . . behufs Erweiterung 
der Produktionszweige, zu denen sie erforderlich sind, zur Verfiigung." Er 
schlieBt daraus 4, daB Zolle dadurch, daB sie die Verwendung solcher unaus
geniitzter Produktionsmittel bewirken, unter Umstanden eine Erhohung der 

daB eine Produktionsverschiebung erfolgt. Sollte er jedoch bis t3 sinken, so wiirde statt der 
Kombination a1b1 die Kombination alb. erzeugt 
werden. 

1 Es ist auch moglich, daB ein Betrieb vor
iibergehend selbst die la'Ufenden Kosten nicht 
verdient, also Zuschiisse erfordert und trotzdem 
nicht sofort zusperrt; dann namlich, wenn er 
damit rechnet, daB die schlechte Lage nicht 
lange andauern wird. 

a Vgl. Kap. 18 § 3 Punkt 2 S. 191. 
3 Schutzzoll und Freihandel S. 78. 

b 

b,r------""oI., 

4 DaB SCHULLER neben diesen auch noch b;:t-------t--\ 
andere Umstande anfiihrt, infolge deren durch 
Zolle eine Verbesserung der Produktionsmittel. 
versorgung erreicht werden kann, beeintrachtigt 
das Argument im Text nicht. Abb.19. 

A 
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Gesamtproduktion der Volkswirtschaft herbeifiihren kOnnen1• Wie wir sahen, 
beruht diese Argumentation, wenigstens soweit es sich um sackliche Produktions
mittel handelt, auf einem TrugschluB. DaB nicht alie Produktionsmittel (im 
technischen Sinne) in Gebrauch stehen, ist okonomisch begriindet und gar nicht 
befremdlich. Denn es kommt, wie ROPKE treffend bemerktll, "nicht auf die maxi
male, sondern auf die optimale Ausniitzung an." Ein Zustand, in dem alie Produk
tionsmittel ausgeniitzt sind, in dem jedes Fleckchen Land bebaut ist, jeder veraltete 
Betrieb arbeitet und jedes noch so magere Kohlenfloz abgebaut wird, ist kaum 
auszudenken und ware nur als Zeichen grofJter Armut (China, Indien!) und nicht
was die Konsequenz aus ScniiLLERs Theorie ware - als Symptom bluhenden Reich
turns zu betrachten. Esmacht auch nicht den geringsten Unterschied, ob diese un
ausgeniitzten Produktionsmittel Naturdinge - ein unbebautes Feld, ein Kohlen
lager - oder ob es von M enschenhand geschalfene Obiekte sind - eine Fabrik oder 
eine veraltete Maschine -, obwohl der Unbefangene in letzterem Fall viel eher den 
Eindruck eines Verlustes und einer Kapitalszerstorung empfangt. Unter den er
orterten Umstanden (d. i. wenn der Betrieb jener Fabrik, auch wenn ihr Wert bis auf 
Null abgeschrieben ist, unrentabel wird, weil den komplementaren Betriebsmitteln 
besser rentierende Verwendungen offen stehen) sind stillstehende Produktionsmittel 
in Wahrheit nicht Zeugen einer Kapitalszerstorung, eines Verlustes der Volks
wirtschaft, sondern sie sind Meilensteine des durch die internationale Arbeitsteilung 
oder durch technische Erfindungen bewirkten wirtschaftlichen Fortschrittes3• Diese 
Verluste, die so in die Augen springen, sind bloB privatwirtschaftlicher Natur und 
werden durch einen groBeren Gewinn an anderer Stelle ausgeglichen. Verfehlt war 
viell~icht die urspriingliche Investition (wenn der investierte Betrag nicht schon vor 
Betriebseinstellung amortisiert war), die sich unter den geiinderten Verhaltnissen 
als unwirtschaftlich herausstellte, aber nicht die spatere Betriebseinstellung4• 5• 

§ 3. Der EinfluB des internationalen Handels auf die Verteilung 
des Volkseinkommens. 

Die Ausfiihrungen des vorigen Paragraphen haben gezeigt, welch tiefgehenden 
EinfluB der internationale Handel und somit auch jede .Anderung in den internatio-

1 Vgl. die treffende Kritik von G. MACKENROTH in seinem interessanten Aufsatz "Zoll
politik und Produktionsmittelversorgung". Weltwirtsch. Arch. Bd.29 I (1929) S.89ff. Siehe 
auch lIABERLER: Die Theorie der komparativen Kosten und ihre Auswertung fiir die Begriindung 
des Freihandels, Weltwirtsch. Arch. Bd.32 (1930) und MISES: Das festangelegte Kapital in 
"Economische Opstellen" Festschrift fiir Verrijn Stuart. Haarlem 1931. 

2 "Die neue Wirtschaftsstruktur Deutschlands als Grundlage seiner kiinftigen Handels· 
politik". Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik. Bd. 171 I (1925) S.9. 

3 Auf ein anderes Blatt gehOrt unausgeniitzte Arbeitskraft (Arbeitslosigkeit). Vgl. Kap. 18 
§ 3 S. 190ff. 

4 Es ist allerdings noch eine andere Auslegung der Schiillerschen Ausfiihrungen moglich. 
Er konnte daran gedacht haben, daB gewisse Produktionsmoglichkeiten (z. B. Wasserkrafte) 
wegen Kapitalmangels nicht ausgeniitzt sind. In diesem Sinne konnte man sagen, daB ihr Brach
liegen ein Zeichen von Armut sei. Daraus folgt aber noch nicht, daB durch ZoIle eine Netto
mehreinfuhr von Kapital herbeigefiihrt werden konne. Darauf wird an spaterer Stelle noch ein
gegangen (vgl. Kap. 18 § 4 S.20lf£.). 

5 Wenn, was hier nicht vorausgesetzt ist, die verfehlte Investition im Zuge eines allgemeinen 
konjunktureIlen Aufstieges erfolgte, so sind die in der Depression eintretenden Kapitalsverluste 
und Kapitalsabwertungen allerdings Symptome volkswirtschaftlicher - nicht bloB privat
wirtschaftlicher - Verluste, da den Verlusten hier keine entsprechenden Gewinne an anderen 
Stellen gegeniiberstehen. Doch auch hier liegt der volkswirtschaftliche Verlust im Grunde schon 
in der urspriinglichen Investition und wird durch die Kapitalabschreibung nur nachtraglich 
konstatiert. Und auch hier ware es nicht Verringerung, sondern VergroBerung des Verlustes, 
wenn durch Eingriffe die Konstatierung des Verlustes verzogert und etwa doch mogliche Um
stellungen des Sachkapitals verschlilppt werden. Dies wird naher ausgefiihrt von ERICH SCruFF: 
Kapitalbildung und Kapitalaufzehrung im Konjunkturverlauf S.73f£. Wien 1933. 
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nalen Wirtsehaftsbeziehungen auf die relativen Preise der Produktionsmittel und 
somit auf die personelle und funktionelle Verteilung1 des Volkseinkommens hat. 

1. Behandlung des Problems in der klassischen und neoklassischen Theorie. In 
der klassisehen und neoklassisehen Theorie wird dieses auBerst wiehtige Problem 
unter zwei Titeln abgehandelt: Erstens in der Theorie vom EinfluB des internatio
nalen Handels auf die relative Stellung von Arbeitslohn, Grundrente und Kapital
zins 2 und zweitens in der Lehre von den "nieht konkurrierenden Arbeitsgruppen "3. 

1m erstgenannten Zusammenhang wird ausgefiihrt, daB in den Industrielandern 
die Einfuhr von landwirtsehaftliehen Produkten und Rohstoffen die Grundrente, 
das Einkommen der Bodenbesitzer sehmalert und den Arbeitslohn und das Kapitals
einkommen giinstig beeinfluBt. Die ReallOhne steigen, wenn billige Nahrungsmittel 
aus der tThersee eingefiihrt werden. In den Agrarlandern ist das Umgekehrte der 
Fall. Die Grundrente steigt, weil die Bebauungsgrenze hinausgeriiekt wird '. 

Diese Ausfiihrungen sind zweifellos zutreffend. Sie sind jedoeh insofern un
zureiehenrl, als die Dreiteilung der Produktionsmittel in Arbeit, Kapital und Boden 
und die korrespondierende Dreiteilung der Einkommenszweige die Wirklichkeit 
allzusehr vereinfacht. In der drastisehen Ausdrueksweise Professor KNIGHTS: Eine 
Einteilung der Produktionsfaktoren in mineralisehe, animalisehe und vegetabiliseho 
ware vom theoretischen Standpunkt ebenso befriedigend wie die traditionelle Klassi
fikation5• Wir werden weiter unten eine allgemeine Formulierung des der klassisehen 
Theorie zugrunde liegenden Gedankens versuehen. 

In der Lehre von den "nieht konkurrierenden" oder kurz "geschlossenen" 
Arbeitsgruppen setzt sich die klassische Theorie mit der Tatsache auseinander, daB 
es verschiedene Arten von Arbeit gibt. Gesehlossene Arbeitsgruppen sind Gruppen 
von Arbeitern, die voneinander abgeschlossen sind; innerhalb der Gruppe besteht 
freie Konkurrenz und daher ein einheitlicher Lohnsatz; ein Ubergang von einer 
Gruppe in die andere ist jedoch aus irgendeinem Grunde nicht moglieh. Mit dieser 
Spaltung des einheitlichen Produktionsfaktors "Arbeit" fallt natiirlieh auch die 
Annahme eines einheitlichen Lohnsatzes. 

Der Einbau dieses Phanomens in das Preissystem wird von verschiedenen Sehrift
stellern in verschiedener Weise vorgenommen. CAIRNES, dem wir den Begriff ver
danken, betrachtet die gesehlossenen Arbeitsgruppen als etwa in Zahl und Qualitat 
definitiv Gegebenes. Er weist darauf hin, daB gemaB der klassisehen Begriffs
bestimmung des internationalen Handels (Unbeweglichkeit der Produktionsmittel) 
die (einheitlichen) Arbeitsreservoire der versehiedenen Lander gesehlossene Arbeits
gruppen darstellen. Falls sich auch innerhalb der einzelnen Lander solehe Gruppen 
vorfinden, so sind die wirtschaftliehen Beziehungen zwischen Ihnen unter Zugrunde
legung der Theorie der internationalen Werte zu erklaren: Die wechselseitige Nach
frage dieser Gruppen nach ihren Erzeugnissen bestimmt die Hohe der Lohnsatze 
in den einzelnen Gruppen. 

TAUSSIGS Analyse geht viel tiefer als die CAIRNES'. Er weist mit Recht darauf 
hin, daB es nicht angeht, jene geschlossenen Gruppen als etwas ein fiir allemal Ge-

l -aber den Begriff der "personellen" und der "funktionellen Verteilung" vgl. besonders 
J. B. CLARK: Distribution of Wealth, New York: Macmillan, und C. LANDAUER: Grundprobleme 
der funktionellen Verteilung des wirtschaftlichen Wertes. Jena: G. Fischer 1924. 

2 Vgl. z. B. BASTABLE: Theory of International Trade Kap. 6 "Influence on Foreign Trade 
on the Internal Distribution of Wealth" S.97 bis 109. 

3 "Non competing groups." Der Begriff stammt von CAIRNES: Some Leading Principles 
of Political Economy. London 1879. Die ausfUhrlichste Behandlung hat die Frage bei TAUSSIG 
gefunden. Siehe Intern. Trade Kap. 6, Deutsche Ausgabe Kap. 6 "Unebenes Lohnniveau - Ge
schlossene Arbeitsgruppen" S. 65 bis 79. 

4 Dieser Umstand wurde von S. N. PATTEN als Argument fUr Zolle verwendet. "The Economic 
Basis of Protection." Philadelphia 1890. 

5 BASTABLE hat a. a. O. die Grenzen dieser Vereinfachung hervorgehoben und betont, daB 
es sich urn eine erste, sehr niitzliche Approximation handle. 
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gebenes anzusehen. Wir diirfen nieht, wenigstens nieht auf lange Sieht, die (indirekt, 
dureh die Naehfrage naeh den Erzeugnissen jener gesehlossenen Arbeitsgruppen 
entfaltete) Naehfrage naeh einer bestimmten Art Arbeit als alleinigen Bestimmungs
grund des Arbeitslohnes dieser Gruppe betraehten, sondern miissen aueh die Ge
staltung des Angebotes als mitbestimmenden Faktor beriieksiehtigen. Ja es ist 
sogar denkbar, daB die Naehfrage gar keinen EinfluB auf die relative Hohe der 
Arbeitslohne in den versehiedenen Gruppen hat, namlieh in folgendem, von MARSHALL 

konstruiertem Falle: 
"Angenommen, die Volkswirtsehaft ware in eine Anzahl horizontaler Gruppen 

geteilt, von denen jede sieh aus den Naehkommen der eigenen Mitglieder erganzt; 
jede habe ihren eigenen Lebensstandard und nehme an Zahl rapid zu, wenn die 
Lohne, die sie erhalten kann, steigen, wahrend bei fallenden Lohnen die Zahl in jeder 
der Gruppen rapid abnehme. Angenommen ferner, daB es den Eltern freistehe, ihre 
Kinder hit' jeden beliebigen Beruf ihrer eigenen Gruppe zu erziehen, daB sie aber 
nicht leicht in der Lage seien, sie dariiber hinaus zu heben und nicht geneigt, sie 
darunter sinken zu lassen. 

"Unter diesen Voraussetzungen ist der normale Lohn in jedem Gewerbe der
jenige, welcher geniigt, um den Arbeiter, der normal beschaftigt wird und seine 
Familie normaler GroBe nach MaBgabe eines in der Gruppe, zu der das Gewerbe 
gehort, als normal angesehenen Lebensstandards zu erhalten. Dieser Normallohn 
hangt nicht von der Nachfrage ab, es sei denn insoferne, als, wenn es keine Nach
frage nach der Arbeit des betreffenden Gewerbes zu dem fraglichen Lohnsatz gabe, 
das Gewerbe selbst nicht existieren wiirde. Mit anderen Worten, der Normallohn 
stdlt (unter diesen Voraussetzungen) die Produktionskosten der Arbeit darl." 

In der Sprache der reinen Okonomie bedeutet diese soziologisch-bevolkerungs
theoretische Annahme nichts anderes als konstante Kosten der verschiedenen 
Arten der Ware "Arbeit", oder besser eine horizontale Angebotskurve. Wenn dies zu
trafe, hatte eine Anderung der Nachfrage (auf die Dauer) nur auf die angebotene 
Menge, nicht aber auf den Preis einen EinfluB. 

Wir haben hier zwei Grenzfalle vor uns. CAffiNES nimmt das Arbeitsangebot 
dieser geschlossenen Gruppen als vollkommen unelastisch an, MARSHALL (in jenem 
konstruierten FaIle) als vollkommen elastisch 2• 

1 Principles of Economics 2. Aufl. S.557/58. TAUSSIG zitiert die 2. Auf!., weil die Formu
lierung dort praziser ist als in den spateren. (Theorie der intemationalen Wirtschaftsbeziehungen 
S.72.) 

2 Wenn wir das gewiihnliche Angebot-Nachfrage-Schema anwenden und auf der Abszisse 
die angebotene bzw. nachgefragte Menge der Arbeitskraft einer solchen geschlossenen Gruppe 
zu den auf der Ordinate aufgetragenen Preisen (Lohnen) abmessen, erhalten wir folgende K urven
bilder: 
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Abb.20. Abb.21. 

DieAngebotskurve ist bei CnRNES vertikal (vollkommen unelastisch,Abb.20), beiMARsHALL 
horizontal (vollkommen elastisch, Abb.21). Eine Verschiebung der Nachfragekurve von NN auf 
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Je nachdem, ob man dem einen oder anderen Grenzfall zuneigt, gelangt man zu 
einem anderen Urteil iiber den EinfluB des internationalen Handels auf die relative 
SteHung der verschiedenen Gruppen. Wenn cine geschlossene Gruppe im Sinne 
von CAIRNES vorliegt, die nun plOtzlich auslandischer Konkurrenz ausgesetzt wird 
(also in einem Produktionszweig, in dem das betreffende Land einen komparativen 
Nachteil hat), so muB ihr Lohn sinken, z. B. in der europaischen Landwirtschaft 
unter Idem Druck der Getreidezufuhr aus Ubersee. Wenn das Einkommen der be
treffenden Gruppe jedoch stark sinkt, so wird im Laufe der Zeit wohl eine Ab
wanderung stattfinden. Der Cairnessehe Fall ist daher eher als short-run-Konstruk
tion aufzufassen, wahrend MARSHALLS Konstruktion essentiell long-run-Charakter 
tragt. 

Wenn umgekehrt in diesem Produktionszweig ein komparativer Vorteil besteht, 
der betreffende Artikel also ausgefiihrt wird, fiihrt der internationale Handel zu 
einer Erhohung der Lohne in dieser Gruppe. Infolge der Macht der Gewerkschaften 
ist es sehr leicht moglich, daB die Gruppe trotz einer groBen Lohndifferenz ge
schlossen bleibt und der Zuzug verhindert wird. 

Wenn man mehr der MarshaHschen Konstruktion eines elastisehen Ange botes 
zuneigt, muB man zum Schlusse kommen, daB der internationale Handel (auf die 
Dauer) keinen EinfluB auf die relativen Lohne der verschiedenen Arbeitsgruppen 
haben wird. 

TAUSSIG scheint zu dieser Ansicht hinzuneigen, denn es heiBt bei ihm: "Die so
zialen und wirtschaftlichen Abstufungen in einem Lande sind im wesentlichen durch 
die Verhaltnisse innerhalb des Landes bestimmt - durch die Zahl der den einzelnen 
Gruppen angehorigen Personen und durch ihre jeweilige Nachfrage nach den Dien
sten der anderen, sowie bis zu einem unbestimmten Grade durch die Verschiedenheit 
ihrer Konsumstandards 1• Eine zusatzliche Nachfrage von auBen wird die relativen 
Lohnraten, die sich unter dem Einflusse der heimischen Faktoren ausgebildet 
haben, selten verandern konnen. Die soziale Gliederung, die sich aus heimischen 
Verhaltnissen ergibt, pflegt gegeben und tief verwurzelt zu sein; es wird dem inter
nationalen Giiteraustausch nieht leicht fallen, einen sole hen Druck auszuiiben, daB 
die SteHung einer bestimmten Gruppe fiihlbar beeinfluBt wird2." 

Wenn man diese Stelle als ein abgeschwachtes Bekenntnis zur Theorie MARSHALLS 
auffaBt3, so liegt kein Widerspruch vor, wenn TAUSSIG trotz seiner Leugnung eines 
starken Einflusses des internationalen Handels auf die relative Stellung der ver
schiedenen Arbeitsgruppen einen EinfluB in der umgekehrten Richtung nicht nur 
zugibt, sondern betont. Das Vorhandensein geschlossener Arbeitsgruppen, das Be
stehen bestimmter sozialer Sehichtungen und Einrichtungen, die sich in anderen 
Landern nicht finden und die ein ausgiebiges und billiges Angebot bestimmter 
Arbeitsarten zur Folge haben, hat natiirlich einen starken EinfluB auf die Art des 
internationalen Giiteraustausches. Ais Illustration fiihrt TAUSSIG u. a. Deutschlands 
Ausfuhr von Chemikalien und besonders von Kohlenteerprodukten an, die zum 
guten Teil auf das Vorhandensein eines groBen Angebotes von wissenschaftlich ge
schulten Chemikern und chemischen Hilfskraften zuriickzufiihren ist. (Das Vor
handensein eines groBen Angebotes an einer bestimmten Art "Arbeit" hat dieselben 
Folgen wie das Vorhandensein einer groBen Menge eines anderen Produktions
mittels, z. B. fruchtbaren Ackerbodens, wodurch ein Land fiiI" die Landwirtschaft 
pradestiniert wird. Genau genommen ist die vorhandene Produktionsmittelmenge 

N'N' hat in einem Fall nur auf die Menge, im andern Fall nur auf den Preis einen EinfluB. Die 
Ricardianische Lehre, daB man das Austauschverhaltnis auf dem Markte als Schlussel fUr die 
Reduktion der verschiedenen Arten Arbeit auf einen gemeinsamen Nenner verwenden musse, 
kiinnte man im Sinne dieser Marshallschen Konstruktion interpretieren. 

1 Von mir kursiv. 2 a. a. O. Deutsche Ausgabe S.74/75. 
3 Ganz eindeutig ist die Stellungnahme allerdings nicht. 
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zur Nachfrage in Beziehung zu setzen. 1st die Nachfrage nach dem betreffenden 
Produkt besonders stark, so wird eventuell das Produkt trotz des Vorhandenseins 
einer groBen Menge von Produktionsmitteln nicht ausgefiihrt.) 

* * * 
So ingeniOs und so iiberzeugend in vielen Punkten die Ausfiihrungen TAUSSIGS 

auch klingen und so sehr die Verbindung von theoretischer Schade und Kenntnis 
der Tatsachen imponiert - theoretisch vollstandig, systematisch und iibersichtlich 
kann die Behandlung der non-competing groups in der klassischen Theorie nicht 
genannt werden. Es ist doch nur Flickwerk, das durch eine iibersichtliche Losung 
ersetzt werden kann, sobald wir an Stelle der vereinfachenden Annahmen der 
Arbeitswertlehre unsere allgemeine Theorie setzen. Das soIl im folgenden versucht 
werden. 

2. Systematische Erorternng des Problems. "Geschlossene Arbeitsgruppen" sind 
in unserer Terminologie offenbar nur Spezialfalle von mehr oder weniger spezifischen, 
d. i. durch technische oder andere Griinde auf gewisse Verwendungen beschrankten 
Produktionsmitteln. Dber den Einflu13 des internationalen Handels auf die "relative 
Knappheit" - um einmal einen Ausdruck CASSELS zu gebrauchen -, die "Grenz
produktivitat" und somit auf die relativen Preise der verschiedenen spezifischen 
und vielseitig verwendbaren Produktionsmittellassen sich nun folgende Satze auf
stellen: 1) Die Preise jener Produktionsmittel, die filr die Exportindustrie eines Landes 
spezifisch sind (bzw. dort in relativ groBerer Menge verwendet werden, als in den 
anderen Wirtschaftszweigen), werden, nachdem der internationale Giiteraustausch 
eroffnet wurde, steigen; 2) die Preise der spezifischen Faktoren jener Industrien, in 
denen ein komparativer Nachteil besteht, die also eingeschrankt oder aufgegeben 
werden, miissen fallen; 3) die Preise der vielseitig verwendbaren ProduktionsmitteZ 
werden infolge der Steigerung der Gesamtproduktion steigen, aber weniger als 
1). Mit anderen Worten, die Einkommen1 der Besitzer von 2) werden fallen, die 
von 1) steigen und die von 3) werden ebenfalls steigen, aber etwas weniger. 

Um die weitere Erorterung zu erleichtern, wollen wir eine doppelte Einteilung 
des Problems vornehmen, je nachdem ob es sich a) urn sachliche Produktionsmittel 
oder b) um Arbeit handelt und ob wir den Vorgang oc) im short run oder fJ) im long 
run betrachten. 

Ad a) Hochgradig spezifische Produktionsmittel sachlicher Natur gibt es "in the 
long run" hauptsachlich in der Urproduktion, namlich Grund und Boden verschie
dener Qualitat und Naturschatze aller Art. Damit soIl jedoch nicht gesagt sein, daB 
Naturschatze immer spezifische Giiter sein miissen2• In der verarbeitenden In
dustrie, in Handel und Verkehr, ist auf lange Sicht die Rolle ausgesprochen spezi
fischer Produktionsmittel unbedeutend. 

Von einem kurzfristigen (und kurzsichtigen) Standpunkt aus gesehen, verschiebt 
sich das Bild ganz gewaltig. Ein groBer Teil des fixen Kapitals, Maschinen, Gebaude, 
Kraftanlagen, halbfertige Giiter sind spezifisch. Daher die groBen (privatwirtschaft
lichen) Verluste und Gewinne, die durch jede Verschiebung der internationalen Wirt
schaftsbeziehungen, Verstarkung oder Nachlassen der auslandischen Konkurrenz, 
Einfuhrung, Erhohung oder ErmaBigung von Zollen usw. verursacht werden. 

Ad b) Was den Produktionsfaktor Arbeit betrifft, wird man wohl sagen mussen, 
daB er auf die Dauer, abgesehen von einigen Ausnahmefallen, von allen Produktions
mitteln das vielseitigste ist. Auf kurze Frist gesehen, verschiebt sich allerdings auch 

1 Genau gesagt: Realeinkommen; im gleichen Sinne muJ3te man eigentlich von Realpreisen 
oder besser von den relativen Preis en sprechen; denn es ist ja denkbar, daB die Geldpreise durch
wegs fallen oder steigen mussen. 

2 Genau genom men muBte man von Graden der Einseitigkeit sprechen. Fur unseren Zweck 
kommt es darauf an, ob ein Gut nur bzw. uberwiegend in Export· oder nur bzw. iiberwiegend in 
Importindustrien verwendbar ist. 

Haberler, Internationaler Handel. 10 
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hier das Bild sehr bedeutend. Jeder "Obergang von einer Industrie zur anderen oder 
auch nur von einem Betrieb zum a:r\dern ist fiir den Arbeiter mit voriibergehenden 
oder dauernden Einkommensschmiilerungen und sonstigen Unannehmlichkeiten 
verbunden und es wird daher jeder Anderung ein zaher Widerstand entgegengesetzt. 
Es ist eine unbestrittene Tatsache, daB die Anpassungsfahigkeit und Mobilitat der 
Arbeitskraft in der modernen Entwicklung immer mehr herabgesetzt wird. Das ist 
einerseits auf die Arbeiterbewegung, den EinfluB der Gewerkschaften, die Eingriffe 
des Staates (Arbeitslosenunterstiitzung) und andererseits darauf zuriick
zufiihren, daB in friiheren Jahrzehnten bei einem stiirmischen Wachstum der Be
volkerung sich Verschiebungen mehr in einer Ablenkung des Nachwuchses statt in 
tatsachlichen Wanderungen vollzogen. 

Wir konnen daher sagen: Die Arbeiterklasse als ganze hat im long run yom 
internationalen Handel nichts zu fiirchten, da der Faktor "Arbeit" der vielseitigste 
von allen ist und sowohl in jenen Industrien, deren Produkt bei Freihandel eingefiihrt 
wird, als auch in den Exportindustrien seinen Platz findet. Die Arbeiterklasse muB 
daher durch die allgemeine ErhOhung der Produktivitat infolge der intel'llationalen 
Arbeitsteilung gewinnen, ohne befiirchten zu miissen, durch eine Verteilungs
verschiebung viel zu verlieren. Es ist daher konsequent, daB die politischen Vertreter 
der Arbeiterklasse, die sozialistischen Parteien, in der Regel freihandlerisch ein
gestellt sind. 

Von einem kurzfristigen Standpunkt aus konnen sich jedoch fiir spezialisierte und 
immobile Arbeitergruppen (ebenso wie fiir die Besitzer spezifischer sachlicher Pro
duktionsmittel) starke Einkommensverminderungen ergeben, wenn aus irgend
einem Grunde die aulandischeKonkurrenz iibermachtig wird. Das ist um so bedenk
licher, als ja beim Faktor "Arbeit" der Preismechanismus nicht reibungslos funk
tioniert. Der Faktor Arbeit wird nicht erst dann arbeitslos, wenn sein Preis auf Null 
gesunken ist, so wie eine Maschine erst dann ausrangiert wird, nachdem ihr Wert 
auf Null abgeschrieben wurde, sondel'll er versagt seinen Dienst schon viel friiher, 
zumal die Macht der Gewerkschaften und staatliche Eingriffe die Lohne nicht unter 
eine bestimmte Grenze sinken lassen. Als Folge entsteht dann chronische Arbeits
losigkeit in den exponierten Wirtschaftszweigen. (Auf diese Abweichung yom stren
gen Gleichgewicht und das darauf basierende Zollargument gehen wir an spaterer 
Stelle naher ein. Vgl. KapitellS § 3 s. 190ff.) 

Diese Losung diirfte eine fiir aIle praktischen Zwecke ausreichende Approximation dar
stellen. Das schlieBt aber nicht aus, daB noch gewisse Qualifikationen angebracht werden 
konnen und miissen und sich auch unter gewissen Umstanden Abweichungen von der Regel 
ergeben konnen. 

So ist z. B. die Moglichkeit ins Auge zu fassen, daB durch den internationalen Handel 
solche Wirtschaftszweige gefordert werden, in denen der Faktor "Arbeit" iiberhaupt eine ge
ringere Rolle spielt_ Mit anderen Worten, daB ein Land in den arbeitsintensiven Wirtschafts
zweigen einen komparativen Nachteil hat. Wenn das der Fall ist, sinkt infolge der internationalen 
Arbeitsteilung die Grenzproduktivitat der Arbeit im Verhaltnis zu der der anderen Produktions
faktoren. WmKsELL z. B. ist der Ansicht, daB das bei Agrarstaaten zutreffen konne, weil die 
Landwirtschaft weniger arbeitsintensiv ist als die Industrie l • Er halt es fiir denkbar, daB dort 
Industriezolle das Realeinkommen der arbeitenden Klassen nicht nur relativ zu den anderen 
Einkommenszweigen, sondern auch abaolut erhohen2• 

I Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, daB das nicht heiBen soll, daB in der Land
wirtBChaft weniger intensiv gearbeitet werde. Es soll damit nur gesagt werden, daB in der Land
wirtschaft der Faktor "Boden" eine groBere Rolle spielt als in der Industrie. 

2 Finanztheoretische Untersuchungen S.63 bis 66. Jena 1896. Ahnlich T. N. CARVER: 
Principles of National Economy S. 458. New York 1921. CARVER warurspriinglich auchder Meinung, 
daB der Verlust an Lohn groBer als der Gewinn an Rente sein konnte, so daB es moglich ware, 
durch einen Zoll eine VergroBerung des Sozialprodukts zu bewirken. VgI. "Some Theoretical 
Possibilities of a Protective Tariff" (14th Annual Meeting of the American Economic Asso
ciation) E. A. JOHNSON hat gezeigt, daB das nicht moglich ist. VgI. "The Effect of a Tariff on 
Production" Q. J. Vol. 18 (1904) S.135/37. 
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Die hier anzustellenden Vberlegungen und Untersuchungen sind genau dieselben, die man 
tiber den EinfluB des technischen Fortschritts auf den Anteil des Arbeitseinkommens am Sozial
produkt angestellt hat. Denn es besteht eine vollkommene Analogie zwischen technischen 
Erfindungen und Erweiterung der intemationalen Arbeitsteilung (durch Abschaffung eines 
Zolls, Eroffnung oder Verbilligung eines Transportweges, technische Verbesserung, die dem 
Ausland oder dem Inland einen komparativen Vorteil in Ware schafft, der bisher nicht bestand, 
usw.). Der intemationale Handel ist, wie die Freihandler immer betonten, nichts als eine groBe 
arbeitsparende Maschine. 

Die sehr komplizierten theoretischen Analysen von PIGOU1 und HICKS2, die hier nicht wieder
gegeben werden konnen, haben gezeigt, daB es htichst unwahrscheinlich ist, daB durch Erfin
dungen und Verbesserungen das absolute Realeinkommen der Arbeiterklasse ungtinstig beein
fluBt wird; eher moglich, aber im groBen auch nicht wahrscheinlich ist es, daB der relative 
Anteil am Sozialprodukt, das ja infolge der Erfindung (bzw. der Erweiterung der intemationalen 
Arbeitsteilung) groBer geworden ist, fallt. Diese Behauptung wird durch die Erfahrung zweifellos 
vollauf bestiitigt. 

3. Ungleiches Lohnniveau. Wir mtissen noch einmal auf die Frage der Lohndifferenzen 
verschiedener Arbeitergruppen zurtickkommen. Unsere bisherige Ableitung stand ja fast 
durchwegs unter der Voraussetzung, daB der Preismechanismus konkurrenzmaBig funk· 
tioniert. Das ist bei dem monopolistisch durchbrochenen Arbeitsmarkt eine zu weit gchcndc 
Abstraktion. Inwiefem wird nun durch das Fallenlassen jener Annahme unser Resultat, ins
besondere dcr Satz, daB der freie Gtiteraustausch mit dem Ausland zu einer VergroBerung des 
Sozialproduktes ftihrt, beeintrachtigt3 ? Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, die 
Ursache der Lohndifferenz zu untersuchen. 

I) Wir sind bisher von der Annahme ausgegangen, daB die Lohndifferenz in einem Qualitats
unterschied der Arbeit (Unterschied in der Fiihigkeit, Brauchbarkeit, Anstelligkeit, VerlaBlich
keit, FleiB und Ausdauer der Arbeiter) begrundet ist. Wenn wir ein fix gegebenes Angebot 
verschieden qualifizierter Arbeit haben, werden siGh verschiedene Lohnraten ergeben, ebenso 
wie siGh ftir qualitativ verschiedene Produktionsmittel sachlicher Natur - Boden verschiedener 
Art und Naturschatze - verschiedene Preise herausbilden. Was diescn Fall betrifft, ist unseren 
Ausfiihrungen nichts hinzuzufiigen4• 

II) In genau der gleichen Weise ist der Fall zu behandeln, daB die Lohndifferenz nicht in 
Qualitatsunterschieden, sondem in kUnstlichen durch Recht, Sitte oder die Macht der Gewerlc
schalten herbeigeliihrten Hindernissen des Eintrittes in einen bestimmten Berni ihre Ursache findet. 
Wenn eine Arbeiterorganisation den Zuzug femhalt und es ihr so gelingt, die Grenzproduktivitat 
hoher zu halten, als gleichqualifizierte Arbeiter in anderen Wirtschaftszweigen erzielen, so haben 
wir denselben Tatbestand wie in Fall I vor uns, und es besteht kein Grund, an unserem Resultat 
etwas zu andem. Wenn in jenen Industriezweigen, in denen diese Arbeiter beschiiftigt sind, 
ein komparativer Vorteil besteht, werden die Lohne der monopolistischen Gruppe steigen. 
Andernfalls werden sie fallen. Das Sozialprodukt wird aber durch den intemationalen Handel 
auf jeden Fall vergroBert. Auf ein anderes Blatt geh6rt es, daB das Sozialprodukt durch eine 
Durchbrechung des Arbeitsmonopols vergroBert werden k6nnte. 

1 Economics of Welfare. 3. Aufl. Part 4 Chapt.4 S.669/70. London 1929. 
2 The Theory of Wages, Chapt.6. London 1932. Distribution and Economic Progress 

S. 112ff. Anderer Ansicht ist z. B. EMIL LEDERER: Technischer Fortschritt und Arbeitslosigkeit. 
Tiibingen: Mohr 1931. Vgl. dazu die tiberzeugende Kritik von NICHOLAS KALDOR: A case 
against technical progress? in "Economica" London May 1932 S. 180. Vgl. auch WICKSELL: Vor
lesungen Bd.l S. 195ff. 

3 Vgl. dazu auBer TAUSSIG a. a. O. B. OHLIN: Protection and Non.competing Groups. 
Weltwirtsch. Arch. Bd.33 S. 30ff. Janner 1931. VINERS Besprechung von MIHAIL MANOILESCO: 
The Theory of Protection and Intemational Trade in J. f. P. E. 1932 S.121/25 (London 1931) und 
"The Doctrine of Comparative Cost" in Weltwirtsch. Arch. Bd.36 S.405 (Okt.1932). MANOILESCO 
hat versucht, aus der Tatsache des Bestehens dauernder Lohndifferenzen zwischen verschiedenen 
Industrie- und Beschaftigungszweigen, die er auf Unterschiede der (Grenz-) Produktivitat der 
Arbeit (dasselbe gilt fUr das Kapital) zurtickfiihrt, ein Zollargument zu konstruieren. 

Eine kurze Zusammenfassung seiner Lehre ist in deutscher Sprache unter dem Titel "Neue 
Auffassungen iiber den Gewerbe-Protektionismus" erschienen. (Bukarest, Verlag: Regia M. D. 
Imprimeria Nationala, 1931.) 

4 Merkwiirdigerweise erwahnt VINER dicsen wichtigen Fall nicht (a. a. O. S.405/7). Er 
fallt allerdings aus dem Rahmen der real-cost-theory, an der VINER, wie es scheint, aus Pietats
griinden festhalt, heraus, oder ist nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen mit ihr vereinbar. 
In unserer opportunity cost-Lehre findet er ohne Einschrankung Platz. Es ist daher nicht richtig, 
daB die von mir vorgeschlagene opportunity cost-Lehre nicht weiter fiihre als die altmodische 
Arbeitskostentheorie, wie VINER behauptet (W. A. a. a. O. S. 413). lch bestreite aber nicht, 
daB beide Varianten ein gutes Stiick Weges parallel gehen und daB gewisse von VINER angc
fiihrte Situationen fur beide Theorien Ausnahmen konstituieren [siehe unten Fall III, IV]. 

10* 
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III) Etwas anders liegt der Fall der sogenannten ausgleichenden Lohnditlerenz (TAUSSIGl ). 

d. h. einer Lohndifferenz. die ihre Erklarung nicht darin findet, daB eine bestimmte Beschiifti· 
gung eine unter· oder iiberdurchschnittliche Qualifikation erfordert, sondern darin, daB sie 
in irgendeiner Beziehung mehr oder weniger verlockend ist als der Durchschnitt, sei es, daB 
man sich in jenem Beruf starker anstrengen muB, daB er mehr oder weniger abwechslungsreich 
ist, daB man gezwungen ist, in einem teueren oder uninteressanten, keine Abwechslung und An· 
regung bietenden Ort zu leben oder die Tatigkeit mit sonstigen Unan~ehmlichkeiten bzw. An· 
nehmlichkeiten fiir den Arbeiter verbunden ist. Die Moglichkeit des V"berganges von niederen 
zu hoheren Lohngruppen ist zwar vorhanden, nur wird der tibergang bloB dann vollzogen, 
wenn ein hoherer Lohn als Entgelt fiir die groBeren Unannehmlichkeiten geboten wird. 

In diesem FaIle kann die internationale Arbeitsteilung zu einer Schmalerung des Sozial. 
produktes fiihren, vorausgesetzt. daf3 man als Sozialprodukt nur da8 rechnet, was der Arbeiter alB 
Lohn erhalt, daB man also ohne Riicksicht auf die mit einer Arbeit verbundenen "Unannehmlich· 
keiten" den hoheren Lohn als "das groBere Sozialprodukt" ansieht2• Man nehme an, ein Land 
habe einen komparativen Vorteil in jener Industrie. wo die Lohne niedrig sind, und spezialisiere 
sich auf sie. Wenn nun der komparative Vorteil in dieser Industrie gegeniiber dem Ausland 
kleiner ist als die Lohndifferenz zwischen den beiden Wirtschaftszweigen, dann bringt die inter· 
nationale Arbeitsteilung einen Verlust an Volkseinkommen8• Ein solcher Verlust liegt aber 
nicht vor, wenn man die groBere Unannehmlichkeit der hoher bezahlten Tatigkeit als Abzugs. 
post in Rechnung stellt. 

IV) Eine wirkliche Ausnahme von unserem allgemeinen Ergebnis liegt erst dann vor, wenn 
die Lohndifferenz statt wie im Falle III auf die groBere Unannehmlichkeit der hOher bezahlten 
Tatigkeit auf das Diktat monopolistischer Gewerkschaften oder gesetzliche Vorschrift zuriick· 
zufiihren ist. Von Fall II unterscheidet sich dieser Fall dadurch, daB hier der tibergang von 
der schlechten zur besser bezahlten Gruppe nicht verhindert wird, wenn nur der hohere Lohn· 
satz erhalten bleibt, wahrend im Fall II die Anzahl der Arbeiter fixiert ist und der Lohnsatz 
sich an die Menge anpaBt. Wenn also z. B. die Nachfrage nach dem Produkt steigt, erhoht sich 
im FaIle II der Lohn, wii.hrend illl FaIle IV der Lohn gleich bleibt, aber mehr Arbeiter An· 
stellung finden'. 

Die Anomalie ergibt sich nun daraus, daB unter diesen Umstii.nden ein Fundamentalsatz 
unserer Deduktion nicht mehr zutrifft: Das Preisverhaltni8 i8t niche mehr gleich dem reziproken 
Wert des Sub8titutionBverhaltnis8es, das Austauschverhii.ltnis ist nicht mehr ausschlieBlich durch 
die "opportunity costs" bestimmt. 

Man nehme an, je eine Einheit des Gutes A und des Gutes B erfordere den Aufwand von je 
einer Arbeitseinheit6 ; die Arbeit in B sei aber organisiert, und der Lohn sei daher doppelt so 
hoch als in A. Es verhalten sich dann die Preise von A und B wie. 1: 2, 
d. h. das Austauschverhaltnis ist. . . . . . . . . . . . 1 : Yo. 
Das Substitutionsverhii.ltnis ist aber . . . . . . . . . . 1 :1. 

Nun nehmen wir ferner an, im Ausland verhalten sich 
die Preise von A und B wie . . . . . . . . . . . . . . 
d. h. das Austauschverhaltnis ist. . . . . . . . . . . . 

1: 1 Yo, 
1: %. 

Das ersteLand wird sich daher auf A spezialisieren, dieProdllktion vonB einschranken und 
es im Austausch gegen A einfiihren. Es sei ferner der Einfachheit halber angenommen - am 
Wesen der Sache andert sich dadurch nichts -, daB das Ausland der Weltmarkt sei und die dort 
herrschende Austauschrelation als konstant angenommen werden kann und somit auch jene 
Relation darstellt, zu der zwischen den beiden Landern "getauscht" wird. 

Die Sache steht nun so: Wenn das Austauschverhii.ltnis von 1: Yo gleich dem Substi· 
tutionsverhii.ltnis ware, brachte der internationale Austausch unbedingt einen Vorteil; denn 
dann konnten fiir jedes B, das weniger produziert wird, 2 A hergestellt werden, die annahme. 
gemaB gegen 1 Yo B ausgetauscht werden. Also ein Gewinn von Yo B. 

In unserem FaIle ist jedoch das SubstitutionsverhiUtnis 1: 1, also nicht gleich dem Preis· 
verhaItnis. Fiir jedes B, das weniger hergestellt wird, kann nur je ein A mehr produziert werden, 
das annahmegemaB nur gegen Yo B im internationalen Austausch umgesetzt werden kann. 
Also ein klarer Verlust von Yo. Es ware also in diesem Falle ein Zoll, der diese Spezialisierung 
verhindert, unzweifelhaft von Vorteil 8 • 

1 Vgl. dazu auch VINER: a. a. O. S.405. 
2 Wer an diesem Satz ../\.nstoB nimmt, weil er ein verstecktes Werturteil enthii.lt, mag 

das Werturteil offen aussprechen und sagen: "wenn man den hoheren Lohn ohne Riicksicht 
auf usw. vorzieht." 3 Eine zahlenmaBige Illustration folgt bei Fall IV. 

4 In der Praxis wird es in der Regel M ischformen zwischen II und IV geben. 
6 Es andert nichts am Wesen der Sache, macht aber die Deduktion kompliziert und un· 

iibersichtlich, wenn andere Produktionsmittel mit der Arbeit kooperieren. 
6 Wenn sich der Preisvorteil gegeniiber dem Ausland in jenen Produktionszweigen zeigt. 

wo die Lohne iiberhoht sind, ergibt die internationale Arbeitsteilung einen Extragewinn, weil 
sie es gestattet, Arbeiter in die besser entlohnte Gruppe iiberzuleiten. 
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Diese Konstellation ist jedoch sehr unwahrscheinlich; denn sie kann nur dann bestehen. 
wenn es den Gewerkschaften gelingt. gegen die hereinbrechende auslandische Konkurrenz die 
LOhne iiberhoht zu halten. wenn as also die monopolistische Gruppe vorzieht. ganz oder zum 
Teil arbeitslos zu werden. statt die LOhne auf das allgemeine Niveau zu senken. Werden die 
iiberhOhten LOhne gesenkt. so kann jene Anomatie nicht auftreten. Es hat dann der inter
nationale Aust&usch nur zur Folge. daB das Monopol jener Arbeitergruppe gebrochen wird und 
die monopolistische Ausbeutung der iibrigen Bevolkerung aufhOrt. Man beachte auch die 
sonstigen Bedingungen. die erfiillt sein miissen. damit jene Anomatie auftritt: Die mono
polistische Gruppe darf z. B. nicht so stark sein. daB sie nach Einfiihrung des Zolles eine 
Lohnerhohung erzwingt und so die Mehraufnahme von Arbeitern verhindert oder einschrankt. 

Es ware nicht notwendig. diese Dinge hier so ausfiihrlich zu besprechen. wenn nicht der 
ehemalige rumanische HandeIsminister M. MANOlLESCO das Bestehen von Lohndifferenzen 
oder, wie er sagt, "Unterschieden in der Produktivitat von Kapital und Arbeit" in ver
schiedenen Teilgebieten der Wirtschaft zum Angelpunkt seiner viel beachteten Schutzzoll
theorie gemacht hatte1• 

MANOlLESCO. der selbst Industrieller in einem Agrarland ist. behauptet. daB Kapital und 
Arbeit in der Industrie immer produktiver seien als in der Landwirtschaft und daB sich auf 
diese Weise Industriezolle in Agrarlandern rechtfertigen lassen. Die zahlreichen Einschrankungen 
und Bedingungen, denen sein Satz unterliegt, sind ihm nicht bewuBt geworden. Der oben heraus
geschalte winzige Kern von Wahrheit ist, wie VINER in seiner Kritik treffend sagt. in MANo'iLEscos 
Ausfiihrungen impliziert, aber nicht herausgearbeitet. 

§ 4. Das Gesetz der sinkenden Kosten (steigenden Ertrage) nnd die Theorie 
des internationalen Handels. 

1. Problemstellung. Wir haben mit einer vorlaufigen Begriindung (siehe Kap. II 
§ 6 S. 1 OSff.) den Fall der sinkenden Kosten bisher ausgeschlossen und angenommen, 
daB alle Wirtschaftszweige im Zeichen 8teigender oder im Grenzfall konstanter 
Kosten stehen. Wie vielfach hervorgehoben wurde, fiihrt es· zu schweren Kom
plikationen, wenn man annimmt, daB sinkende Kosten in wichtigen Industrie
zweigen in ausgiebiger Weise vorkommen. In jiingster Zeit hat Professor FRANK 
D. GRAHAM 2 diesen Umstand in exakten Ausfiihrungen gegen die klassische Theorie 
ausgespielt. Er hat nicht so sehr die Lehre von den komparativen Kosten in Frage 
gestellt, als vielmehr die daraus gezogene Folgerung, daB die internationale Arbeits
teilung im Sinne der komparativen Kosten fiir iede8 der beteiligten Lander eine Er
hohung des Produktionsvolumens mit sich bringen miisse. Er versucht an einem 
Zahlenbeispiel zu zeigen, daB, unter Annahme einer be8timmten K08tenkon8tellation, 
die Arbeitsteilung fiir eines der beiden Lander zu einer ausgesprochenen Schadigung, 
gemessen durch eine Verminderung des Produktionsvolumens, fiihren miisse - von 
Reibungsverlusten und unerwiinschten Verschiebungen in der Verteilung dabei 
vollkommen abgesehen. 

Dieser Fall solI dann eintreten, wenn ein Land durch die Reihung der kompara
tiven Kosten veranlaBt wird, sich auf Wirtschaftszweige zu 8peziali8ieren, die dem 
Gesetz der 8teigenden Kosten unterliegen, und Industriezweige autzugeben, in denen 
sinkende Kosten herrschen. In dieser Situation befinden sich nach GRAHAM in der 
Regel Agrarstaaten, z. B. die Vereinigten Staaten bis gegen Ende des 19. Jahr
hunderts, Kontinentaleuropa gegeniiber England in der ersten Halfte des 19. Jahr
hunderts und zum Teillanger. Die Tauschpartner der Agrarliinder, die Industrie-

1 Theorie du protectionisme et de l'echange international Paris 1929. Englisch: The Theory 
of Protection. London: King <h Son 1931. Vgl. dazu die erwahnten Besprechungen von OHLIN 
und VINER. 

2 GRAHAM: Some Aspects of Protection Further Considered. Q. J. Vol. 37 S. 199ff. Februar 
1923. Vgl. dazu F. H. KNIGHTS Kritik: "Some fallacies in the Interpretation of Social Cost". 
Q. J. Vol. 38 S.582ff. August 1924, Bowie GRAHAMS Antwort und KNIGHTS Replik. Q. J. 
Vol. 39 S.324££. VINER hat in seinem Beitrag zur Wirtschaftstheorie der Gegenwart (Bd.4, 
Wien 1928) dariiber kurz referiert. Jetzt auch VINER: The Doctrine of Comparative Cost 
(Weltwirtsch. Arch. a. a. O. S.390f£.). 
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staaten, sind in der wesentlich angenehmeren Lage, sich auf Produktionszweige, die 
unter sinkende Kosten arbeiten (Industrie), einstellen zu konnen1 . 

GRAHAM illustriert seine Theorie an folgendem Beispiel2 : Weizen reprasentiere 
Agrarprodukte, Uhren Erzeugnisse der Industrie. Vor Eroffnung des internatio
nalen Giiteraustausches sei die Tauschrelation in England 40 W:40 U, in den Ver
einigten Staaten 40 W:37 U. Die Vereinigten Staaten haben also einen kompara. 
tiven Vorteil in der Weizenproduktion und werden sich allmahlich darauf umstellen, 
wahrend England sich auf die Uhrenerzeugung wirft. In den Vereinigten Staaten 
herrsche in der Landwirtschaft das Gesetz der steigenden, in der Industrie das der 
sinkenden Kosten. Von England nimmt GRAHAM der Einfachheit halber an, daB 
es die industrielle Produktion ohne merkIiche Anderung der Stiickkosten aus
dehnen und die landwirtschaftliche Produktion ohne Kostenanderung einschrankell 
konne3• Nehmen wir ferner an, daB das internationale Austauschverhaltnis das 
unter den gegebenen Umstanden fUr die Vereinigten Staaten denkbar giinstigste sei, 
namlich 40 W: 40 U. Unter dieser Annahme ist es fiir die Unternehmer in den Ver
einigten Staaten rentabel, Kapital und Arbeit von der Industrie in die Landwirtschaft 
zu iiberfiihren. Solange mehr als 37 Weizeneinheiten mit jener Menge Kapital und 
Arbeit, deren jetziger Ertrag 37 Uhren ist, hergestellt werden konnen, sind die Weizen
produzenten in der Lage, hohere Lohne und hohere Zinsen als die Uhrenerzeuger 
zu zahlen und werden daher Produktionsmittel aus der Uhrenindustrie weglizitieren. 

Angenommen, die Uhrenerzeugung weIde um 37000 Stiick eingeschrankt und 
es sei moglich, mittels der dadurch freigesetzten Produktionsmittel 37500 (wegen 
des Gesetzes der steigenden Kosten in der Landwirtschaft weniger als 40000) Ein· 
heiten Weizen herzustellen. Diese 37500 Weizeneinheiten konnen annahmegemaB 
gegen 37500 engIische Uhren ausgetauscht werden. "Aber die Einschrankung der 
industriellen Produktion in den Vereinigten Staaten steigert die Kosten der Uhren
erzeugung, so daB nunmehr nur 36 Uhren mit jenem Kostenaufwand hergestellt 
werden konnen, dessen Ertrag friiher 37 war. Die Bewegung von Kapital und Arbeit 
in die Weizenproduktion wird daher so lange andauern, als mehr als 36 Weizen
einheiten mittels jenes Kapital- und Arbeitsaufwandes erzeugt werden konnen, 
der notig ist, um 36 Uhren herzustellen. Angenommen, die Weizenproduktion 
werde um 36200 Einheiten weiter ausgedehnt und die Uhrenerzeugung um weitere 
36000 Stiick eingeschrankt. Diese 36200 Einheiten Weizen werden gegen 36200 eng
lische Uhren ausgefUhrt. Das Gesamtresultat des Handels ist nun bis hierher die Be
schaffung von 37500 plus 36200 (d. i. 73700) Uhren mittels eines Aufwandes von 
Kapital und Arbeit, der vor Aufnahme des internationalen Giiteraustausches ein 
Produkt von 37000 plus 37000 (d. i. 74000) Uhren lieferte - ein Verlust von 
300 Uhren" (S. 326). Dieser ProzeB konne und werde noch weitergehen und der Ver
lust noch steigen4, bis die amerikanische Uhrenindustrie vollstandig von der eng-

1 Auf die wirtschaftspolitischen Aspekte des Problems wird an spaterer Stelle noch einzu
gehen sein. Hier handelt es sich nur um die theoretischen Grundlagen. 

2 Ich wahle sein unter dem Eindruck von KNIGHTS Kritik von allen Schlacken gereinigtes 
Beispiel in seiner Antwort an KNIGHT. Q .• T. Vol. 38 S.326. 

3 Es ist zwar nicht richtig, daB, wie GRAHAM behauptet, diesc Annahme fiir seine Theorie 
ganz irrelevant sei und er ebenso beliebig variable (steigende oder fallende) Kosten in England 
annehmen konnte. Da jedoch die von ihm angenommene Situation denkbar ist, wollen wir auf 
diesen Punkt nicht naher eingehen. 

4 Man sieht nun deutlich, daB die Annahme tiber die Kostengestaltung in England nicM 
gleichgiiltig ist. Wenn wir z. B. in England konstante oder steigende Kosten in der Landwirt
schaft, hingegen sinkende Kosten in der Uhrenindustrie annehmen wollten (oder: wenn die 
Kosten der Uhrenerzeugung bei einer Produktionsausdehnung schneller sinken, als die Weizen
kosten bei einer Einschrankung des Weizenbaues herabgehen), mtiBte das internationale Aus
tauschverhaltnis fUr die Vereinigten Staaten gtinstiger werden, und der Verlust konnte sich 
in einen Gewinn verwandeln. Es ware eine reizvolle Aufgabe, diese Relationen algebraisch und 
graphisch auszuarbeiten. 
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lischen verdrangt ist. Der springende Punkt ist offenbar der, daB fUr jenes ungliick
liche Land die internationale Arbeitsteilung die Kosten iiberall steigert, einmal in 
der expandierenden Industrie - infolge des Gesetzes der steigenden Kosten, das 
andere Mal in der zuriickgehenden Industrie - infolge des Gesetzes der sinkenden 
Kosten l . 

Man muB GRAHAM zugestehen, daB seine Deduktion stimmt - voraus(Jesetzt, 
dafJ man seine Annahmen akzeptiert, insbesondere die Moglichkeit sinkender Kosten 
in dem Sinne, daB die Kosten bei steigender Produktion kontinuierlich sinken und 
umgekehrt bei abnehmender Produktion steigen. 

Diese Annahme so hinzunehmen, wie sie uns GRAHAM vorlegt, ist jedoch un
moglich. Es geht nicht an, sinkende Kosten einfach "anzunehmen". Wir miissen 
vielmehr die Lehren der Kostentheorie, die sich besonders in den letzten Jahren mit 
diesem schwierigen Gegenstand eingehend befaBt hat, auf unseren Fall anwenden. 
Wenn wir das im Folgenden versuchen, wird sich zeigen, daB wir von GRAHAMS 
Aufstellungen so viel abstreichen miissen, daB nichts oder fast nichts davon 
iibrigbleibt 2. 

2. "Historische Kostensenkungen." Ein Wirtschaftszweig unterliegt dem Ge
setz 3 der sinkenden Kosten, wenn eine VergroBerung der Produktion zu einer Sen
kung der Stiickkosten fiihrt4. Man darf m. E. die Moglichkeit des Vorkommens sin
kender Kosten in diesem Sinne und ihre Bedeutsamkeit fiir die statische Theorie 
nicht mit der Behauptung bestreiten, daB es sich dabei immer urn eine dynamische 
Erscheinung handle, die aus dem Rahmen der statischen Theorie herausfalle; denn 
die Kosten konnen nur sinken, so lautet dieses Argument, wenn neue technische 
Verfahren angewendet werden, wenn also eine dynamische Verschiebung in den 
Daten der Wirtschaft erfolgt (SCHUMPETER). Die GroBerzeugung kann nur dann 
billiger kommen, wenn sie es gestattet, andere technische Verfahren zu verwenden. 
Diese Argumentation konnte man auch gegen das Gesetz der steigenden Kosten ins 
Treffen fiihren. Wenn die Bebauung eines Feldes durch verstarkte Aufwendungen 
von Kapital und Arbeit intensiviert wird und der Ertrag pro Dose aufgewendeter 
Arbeit und Kapital sinkt, oder wenn auf schlechtere Boden iibergegangen wird und 
die Kosten steigen, so werden in der Regel ebenfalls andere technische Verfahren an
gewendet werden als vorher. Worauf es ankommt, ist nicht Konstanz der angewende
ten technischen Ver/ahren, sondern Konstanz des technischen Wissens und des tech
nischen K6nnens. Man muB unterscheiden zwischen Anwendung einer neuen tech-

1 Die innere Tauschrelation zwischen Weizen und Uhren kann dabei konstant bleiben, 
weil sich die Kosten in beiden Industrien in derselben Richtung bewegen und es denkbar ist, 
daB sie ihr gegenseitiges Verhaltnis beibehalten, d. h. parallel steigen. 

2 KNIGHT: a. a. O. hat gezeigt, daB GRAHAM nur ein allgemeines von PIGOU aufgestelltes 
Theorem (vgl. dessen "Economics of Welfare") anwendet, das besagt, daB das Produktions
volumen vergroBert werden kann, wenn man Industrien, die dem Gesctz der sinkenden Kosten 
unterliegen, durch Subsidien in irgendeiner Form unterstiitzt. Uber die Problematik der sinken
den Kosten vgl. jetzt besonders: O. MORGENSTERN: Offene Probleme der Kosten- und Ertrags
theorie. Z. f. N. Bd.2 (1931) S.481; J. VINER: Cost Curves and Supply Curves. Z. f. N. Bd.3 
(1931) S. 23ff.; HARROD: Notes on supply. E. J. Bd.40 S. 238ff. (Juni 1930) und The Law of 
Decreasing Costs. E. J. Bd.41 S. 566 (Dezember 1931). Siehe auch F. X. WEISS: Art. "Abnehmen
der Ertrag" in H. d. St. 4. Aun. R. SCHULLER: Schutzzoll und Freihandel, 1. Abschnitt. 
A. MARSHALL: Principles of Economics. T. N. CARVER: Distribution of Wealth; besonders gut 
ist die Darstellung dieser Probleme bei GARVER und HANSEN: Principles of Economics. 
New York 1929. 

3 Es ware wohl besser, statt von einem "Gesetz" vom "Tatbestand" sinkender Kosten zu 
sprechen. Da es jedoch ublich ist, von einem "Gesetz" zu reden, wollen wir an der Terminologie 
nichts andern. Vgl. dazu EDGEWORTH: Laws of Increasing and Diminishing Returns. In 
"Papers Relating to Political Economy". London 1926 Vol. 1 S.61ff. 

4 Der Fall, daB die Gesamtkosten fallen, kommt wirtschaftlich nicht in Betracht, selbst wenn 
er technisch denkbar ist, weil man immer die groBere Menge herstellen wiirde, wenn sie billiger 
kame, auch wenn nur nach einer kleineren Menge ein Bedarf bestiinde. 
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nischen Methode, die jedoch schon vorher bekannt und erprobt1 war und nur deshalb 
nicht angewendet wurde, weil sie bei dem kleineren Produktionsumfang nicht ren
tabel war - d. i. zwischen einer durch eine Nachjragesteigerung ausge16sten A'nderung 
der Produktionstechnik und einer Erweiterung unserer technischen Kenntnisse durch 
Erfindung und Erprobung von bisher unbekannten oder in der Praxis noch nicht 
ausprobierten Verfahren. Wenn unser technisches Wissen einen Zuwachs erfahrt, 
haben wir eine historisch-dynamische Erscheinung vor uns, eine Anderung in den 
okonomischen Daten, und wenn eine solche Erfindung zu einer Senkung der Stiick
kosten fiihrt, so ist dadurch, wie schon fruher erwahnt, das Gesetz der sinkenden 
Kosten im theoretischen Sinne nicht konstituiert, auch dann nicht, wenn historisch 
zufallig diese Kostensenkung mit einer Produktionsausdehnung einhergeht oder 
wenn die Nachfrage elastisch ist und eine Kosten- und Preissenkung daher zu einer 
Produktionserweiterung fuhrt. Ursache der Kostensenkung ist eben die Erfindung 
und nicht, wie beim echten, theoretischen Gesetz der sinkenden Kosten, der Umstand, 
daB mehr produziert werden kann, weil die Nachfrage aus irgend einem Grunde ge
stiegen ist. Diese historisch-dynamischen Kostensenkungen haben in unserer Argu
mentation keinen Platz, da sie nur auf einer durch die okonomische Theorie uner
klarbaren A'nderung der Daten beruhen. Sie werden wohl unter Umstanden tief
greifende Verschiebungen in den komparativen Kosten und im internationalen Han
del hervorbringen, sind aber selbst von der EinfUhrung oder Beschrankung des inter
nationalen Giiteraustausches unabhangig2• Auch GRAHAM hat in seiner Theorie sole he 
historisch-dynamische Kostensenkungen nicht im Auge. 

3. Das Gesetz der sinkenden Kosten im echten, theoretischen Sinne. Wenn man 
yom echten Gesetz der sinkenden Kosten spricht, also davon, daB unter gewissen 
Umstanden in bestimmten Wirtschaftszweigen eine VergroBerung der produzierten 
Menge zu einer Senkung der Stiickkosten fiihrt, denkt man an zwei verschiedene, 
scharf auseinander zu haltende Tatbestande: Die Kosten konnen sinken, a) weil bei 
VergroBerung des Betriebsumfanges (GroBbetrieb) in den Einzelbetrieben oder 
Unternehmungen Ersparungen erzielt werden (sogenannte "interne Ersparungen") 
und b) weil Verbesserungen der Produktionsbedingungen, die allen Betrieben (auch 
wenn sie ihre GroBe beibehalten haben) zugute kommen, erzielt werden, wenn der 
Industriezweig als Ganzes (etwa infolge Errichtung neuer Betriebe) wachst ("externe 
Ersparungen") 3. 

Jene Theoretiker, die, wie SCHUMPETER und KNIGHT, sinkende Kosten unter der 
Annahme konstanter Technik uberhaupt ablehnen, haben - abgesehen von der 
eben beanstandeten Verwechslung von unveranderten technischen Methoden in der 
Anwendung und unverandertem technischen Wissen - offenbar folgendes im Auge: 
Wenn ein Produktionszweig sich ausdehnt, weil die Nachfrage nach seinem Produkt 
steigt, miissen jene originiiren Produktionsmittel, die fUr diesen Produktionszweig 
spezifisch sind (genauer: die hier in einem hoheren AusmaB verwendet werden als 
in jenen Produktionszweigen, wo die Nachfrage verhaltnismaBig zuruckgegangen 
ist), im Preise steigen. Wenn z. B. die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Pro
dukten steigt, werden die Preise der Produktionsmittel "Boden" (die Grundrente) 
und "landwirtschaftliche Arbeit" steigen4 • lch sage der spezijischen Produktions-

1 Dies tragt einem Bedenken SCHUMPETERS Rechnung, der immer betont, daB technisches 
Wissen (im Laboratorium) nicht gleichbedeutend ist mit praktischer Durchfiihrbarkeit. (Vgl. 
seine Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Kap.2.) 

2 Es sei denn, daB eine Produktionserweiterung AnlaB zu Erfindungen gibt. Das kann 
vorkommen, aber es handelt sich dabei um singulare, nicht voraussehbare und daher nicht in 
Form eines Gesetzes darstellbare Zusammenhange. Vgl. dazu VINER: a. a. O. S.38. 

3 Diese auBerst wichtige Unterscheidung zwischen "internal and external economics" stammt 
bekanntlich von ALFRED MARSHALL. Vgl. seine Principles of Economics. 

4 Landwirtschaftliche Arbeit ist in weitem AusmaB ein spezifisches ProduktionsmitteI, 
da bekanntlich die Riickwanderung aufs Land den groBten Widerstanden begegnet. 
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mittel, denn die nichtspezifischen werden ja in einem Zuge infolge Nachlassens der 
Nachfrage in anderen Produktionszweigen freigesetzt und werden daher nicht im 
Preise steigen. 

Dieses Steigen eines Teiles der Produktionsmittelpreise bei steigender Produk
tion ist eine nie aussetzende Kraft, die bei Mehrproduktion einer Ware in der Rich
tung steigender Geldkosten wirkt. Diese Tendenz zum Steigen der Geldkosten ist 
nichts als der Geldausdruck der an friiherer Stelle hervorgehobenen Tatsache 
(S. 133ff.), daB die Substitutionskurve gegen 0 konkav ist, daB, wenn die Nach
frage nach dem Gute A steigt; immer groBere Mengen anderer Giiter aufgegeben 
werden miissen, um je eine weitere Einheit des Gutes A herzustellen1• 

Soweit ist diese Argumentation ganz richtig, doch kann m. E. nicht bestritten 
werden, daB diese Tendenz zu steigenden Kosten zeitweise oder dauernd durch die 
eben unter a) und b) angefiihrten Umstande, die wir im folgenden im einzelnen zu 
diskutieren haben, kompensiert und iiberkompensiert werden kann. Wenn sie 
iiberkompensiert wird, ergibt sich eben das Phanomen der sinkenden Kosten. 

a) Sinkende Kosten intolge "interner Ersparungen" (Gesetz der zunehmenden Be
triebsgrofJe). Innerhalb weiter Grenzen gestattet eine VergroBerung des Betriebs
umfanges eine Senkung der Kosten. Diese Erscheinung zeigt sich bekanntlich ofter 
in der Industrie als in der Landwirtschaft. Der Grund ist !X) die Moglichkeit der Ein
fiihrung weiter differenzierter Arbeitsteilung (z. B.laufendes Band) und f3) der Um
stand, daB viele Produktionsmittel nicht belie big teilbar sind und daher im GroB
betrieb besser ausgeniitzt werden konnen. Die meisten Maschinen z. B. stellen sich 
in groBer Ausfiihrung verhaltnismaBig billiger als in kleiner. Ein Elektromotor von 
doppelter Leistungsfa.higkeit kostet nicht zweimal soviel, sondern vielleicht nur um 
30% mehr. Gewisse Aufwendungen wachsen nicht proportional mit der produ
zierten Menge und durch Aufteilung dieser "allgemeinen Unkosten" (Regie) auf 
ein groBeres Produktquantum konnen die Stiickkosten gesenkt werden. Es handelt 
sich hier um bekannte Dinge, die Vorteile des GroBbetriebes sind etwas seLr in die 
Augen Springendes, und es kann diesbeziiglich auf die einschlagige Literatur ver
wiesen werden. 

FUr uns ist folgendes wichtig: Wenn es in einem gegebenen Zeitpunkt in einem 
bestimmten Industriezweig moglich ist, die Produktionskosten durch VergroBerung 
der Betriebe herabzudriicken, wird die freie Konkurrenz dazu fiihren, daB die Be
triebsgroBe wachst, weil jeder Unternehmer die Moglichkeit und das Interesse hat, 
seinen Betrieb zu erweitern, damit seine Kosten zu senken und die anderen Erzeuger 
am Markt zu unterbieten. Dieser ProzeB der BetriebsvergroBerung wird erst dann 
zum Stillstand kommen, wenn !X) jene Grenze erreicht ist, iiber die hinaus eine 
weitere VergroBerung des Betriebes aus technischen oder organisatorischen Griinden 
keinen Vorteil mehr bringt, sondern im Gegenteil zu einer Kostensteigerung fiihrt 2; 
f3) wenn die freie Konkurrenz aufgehort hat, weil das Betriebsoptimum im Verhaltnis 
zur Absatzmoglichkeit auf dem betreffenden Marktgebiete so groB ist, daB nur ein oder 
ganz wenige Betriebe optimaler GroBe nebeneinander bestehen konnen, die, wenn sie 
nicht schon in einer Hand vereinigt sind, sich sehr bald miteinander verstandigen 
werden. Es kommt also zum Monopol oder einer monopolahnlichen Konstellation. 

Wir stellen nochmals fest, daB sinkende Kosten infolge der Vorteile des GroB
betriebes (interne Ersparungen) mit freier Konkurrenz aut dieDauer unvereinbar sind. 
Dieser Hauptfall des Tatbestandes der sinkenden Kosten scheidet aus der Argu-

1 Aus folgendem Grund: Da die zur Erzeugung von A benotigten spezifischen Produktions
mittel nicht vermehrt werden konnen, mussen sie in immer ungunstiger werdenden Proportionen 
mit anderen Produktionsmitteln kombiniert werden: es muB z. B. der Grund und Boden immer 
intensiver bebaut werden. Mit anderen Worten: die Grenzproduktivitat des Faktors Boden 
steigt. VgI. dazu KNIGHT: Risk, Uncertainty and Profit, Kap.4. 

» Diese Grenze ist in der Landwirtschaft in der Regel bald erreicht. 
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mentation GRAHAMS aus. Denn seine Theorie beruht auf del' Annahme freier Kon
kurrenz. Es ist daher nicht moglich, anzunehmen, daB eine schrittweise Zuriick
drangung del' Uhrenindustrie in den Vereinigten Staaten durch die englische Kon
kurrenz zu einer Kostensteigerung del' Uhrenerzeugung fiihrt. Denn, wenn die 
Uhrenerzeugung im Zeichen sinkender Kosten stiinde, hatte die freie Konkurrenz 
schon langst aufgehort. Es ware nul' noch ein oder ganz wenige Betriebe vorhanden. 
GRAHAM arbeitet also, was diese Variante des Gesetzes del' sinkenden Kosten be
trifft, mit ganz unmoglichen Annahmen. 

Es ware nur zu untersuchen, ob und wie eine ahnliche Argumentation fiir den 
Fall eines Monopoles angewendet werden kann. Nehmen wir also an, das Gesetz 
del' sinkenden Kosten habe bereits zur Bildung eines Monopoles (in del' Hand eines 
Trustes odeI' Kartells) gefiihrt. Der Monopolist ist keineswegs genotigt, die Pro
duktion auszudehnen, wenn dadurch die Kosten gesenkt werden konnen1 . Er wird 
dies vielmehr nul' dann tun, wenn er nicht durch eine verhaltnismaBig unelastische 
Nachfrage gezwungen wird, bei einer VergroBerung des Absatzes den Preis starker 
zu reduzieren als die Kosten sinken. Diesel' monopolistische Produktionszweig 
werde nun verstarkter auslandischer Konkurrenz ausgesetzt. Werden jetzt jene 
von GRAHAM vorausgesagten nachteiligen Folgen eintreten~ Keineswegs! Wenn del' 
Preis durch die auslandische Konkurrenz herabgedriickt wird, wird zuerst del' Mono
polgewinn verschwinden, wenn einer vorhanden war. Das bedeutet eine (vielleicht 
nicht unerwiinschte) Verschiebung in der Verteilung, abel' keine Beeintrachtigung 
del' Produktion. Wenn der Preis nun weiter unter die Produktionskosten sinkt, ist 
ein Doppeltes moglich: Wenn die Produktionskosten auch weiterhin durch eine 
BetriebsvergroBerung gesenkt werden konnen, wenn also das Gesetz del' sinkenden 
Kosten noch nicht am Ende seiner Wirksamkeit angelangt ist, konnen die inlan
dischen Monopolbetriebe der auslandischen Konkurrenz durch Ausdehnung ihrer 
Produktion und Steigerung ihres Absatzes am in- und auslandischen Markte be
gegnen. Darin ist nichts Nachteiliges zu sehen, es sei denn das (unvermeidliche) 
Verschwinden des Monopolgewinnes aus den Auslandsverkaufen. Sinkt hingegen 
del' Preis so stark, daB die inlandischen Monopolbetriebe nicht dagegen aufzukom
men vermogen, dann liegt einfach jener Fall VOl', den wir in § 2 dieses Kapitels aus
fiihrlich besprochen haben: Es wird die Rente und die Quasirente der Monopol
unternehmung verschwinden, und wenn das nicht geniigt, wird der Betrieb ein
gestellt werden. Die daraus zu ziehenden Folgerungen fiir die GroBe des Volks
einkommens sind dieselben wie die in § 2 gezogenen2• Eine allmahliche Verkleinerung 
del' Erzeugung mit kontinuierlich steigenden Kosten, wie GRAHAM den Vorgang 
schildert, kann keinesfalls vorkommen. 

Es sei gestattet, schon hier darauf hinzuweisen, daB das ausgiebige Vorkommen 
sinkender Kosten bei BetriebsvergroBerung nicht nul' kein Argument gegen, son
dern vielmehr eines del' wichtigsten Argumente fiir den ungehinderten zwischen
staatlichen Wirtschaftsverkehr liefert. Besteht doch einer der Hauptvorteile des 
internationalen Handels darin, daB er groBe Absatzgebiete schafft und dadurch die 
volle Ausniitzung der Vorteile des GroBbetriebes gestattet. Die andere Seite dieses 
Umstandes ist, daB die SchaffunggroBer Wirtschaftsgebiete eine schadliche Monopol
bildung verhindert odeI' erschwert. 

Es braucht wohl kaum betont zu werden, daB dies fiir die moderne Wirtschaft 
mit ihrer Tendenz zu GroBbetrieb, Massenfabrikation und Monopolismus von 

1 Naheres vgl. Z. B. E. SCHNEIDER: Kostentheoretisches zum Monopolproblem. Z. f. N. Bd. 3 
Heft 2 S. 186ff. (1931), und derselbe:. Reine Theorie monopolistischer Wirtschaftsformen. 
Tiibingen 1932. 

2 Eine besondere Erorterung erheischt der Fall, daB die auslandische Konkurrenz ebenfalls 
monopolisiert ist und der Absatz ins Ausland durch Zolle versperrt ist (Dumping). Vgl. 
Kap. 19. passim. 
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allergroBter Bedeutung ist, insbesonders fur kleinere Lander. (Naheres vgl. Kapitel15 
§ 2.) 

b) Sinkende Kosten bei steigendem Produktionsumfang infolge "externer Er
sparnisse"l. Mit den sogenannten "externen Ersparungen" (external economics) 
hat es folgende Bewandtnis: MARSHALL hat gezeigt, daB die Produktionskosten 
einer Ware in doppelter Weise mit der produzierten Menge zusammenhangen: Es 
besteht einerseits die eben besprochene Abhangigkeit von der GroBe des betreffen
den Betriebes (interne Ersparungen) und andererseits konnen unter Umstanden die 
Kosten fUr alle Betriebe eines Industriezweiges gesenkt werden, wenn der Industrie
zweig als ganzer sich ausdehnt. Die Kosten des einzelnen Unternehmens sind dann eine 
Funktion nicht nur seiner Produktionsmenge, sondern auch der GroBe der Produktions
menge der ganzen Branche. Wir haben dann die eigentumliche Situation vor uns, daB 
zwar jeder einzelne Betrieb oder jedes einzelne Unternehmen unter dem Gesetz der 
steigenden Kosten steht, daB also seine Stuckkosten steigen, wenn es seine Erzell
gung vergroBert, daB aber andererseits, wenn der Industriezweig als ganzer sich 
ausdehnt, die steigenden Kosten jedes einzelnen Betriebes gesenkt werden 2• 

Die realen Vorgange, die das bewirken konnen, sind die folgenden: Wenn eine 
Industrie wachst und aus vielen statt nur aus einigen ganz wenigen Unterneh
mungen besteht, bildet sich ein groBerer Stock gelernter Arbeiter. Das Angebot an 
Arbeit wird groBer und verlaBlicher. Ein anderes Beispiel, das immer angefiihrt 
wird, ist eine Verbesserung der Kommunikationsmittel, Bahnen, StraBen, Telephon, 
Telegraph und schlieBlich eine Rationalisierung und Verbilligung del' Vorindustrien: 
Wenn eine Industrie sich ausdehnt, konnen die Rohstoffe, die sie verwendet, VOl' 
aHem abel' ihre Maschinen und Werkzeuge im groBen und daher billiger erzeugt 
werden. 

Aus diesen und anderen Grunden ist es theoretisch denkbar, daB auf die Dauer 
- es handelt sich um eine ausgesprochene long run-Erscheinung - Kosten und 
Preis einer Ware fallen, wenn infolge einer Nachfragesteigerung del' Industriezweig 
sich durch Errichtung neue I' Betriebe ausdehnt, obwohl jedes einzelne Unternehmen 
am Ende seiner Ausdehnungsmoglichkeit angelangt ist und nul' zu steigenden Kosten 
seine Erzeugung steigern konnte. 

Zwischen den internen und externen Ersparungen besteht nun ein fundamen
taler Unterschied: Die internen Ersparungsmoglichkeiten innerhalb eines Unter
nehmens haben ihren Platz in del' Kalkulation des Unternehmers, sie veranlassen 
die Wirtschaftsfiihrer zu immer groBerer Betriebsausdehnung, ihre Realisierung 
kann man daher del' privaten Initiative uberlassen. Die externen Ersparungen und 
Verbesserungen hingegen kommen allen Betrieben zugute, nicht nur demjenigen 
Unternehmer, del' sie durch Neu-Errichtung odeI' Ausdehnung seines Betriebes ins 
Leben ruft. Sie haben auBerdem etwas Vages, Unbestimmtes an sich und sind in 
ihrem AusmaB schwer abzuschatzen. Dazu kommt noch, daB es sich dabei zum 
Teil urn Produktionsmittel handelt, die nicht frei approprierbar sind, z. B. die Fahig
keiten einer gelernten Arbeiterbevolkerung. Del' Unternehmer scheut sich daher, 
auf solche Dinge Aufwendungen zu machen, weil die Fruchte des investierten Ka
pitals vielleicht nicht ihm, sondern einem Konkurrenten odeI' den Arbeitern zugute 
kommen. Aus diesem Grund - hat man gesagt - konne man sich nicht darauf 
verlassen, daB diese Verbesserungen, durch die die externen Ersparnisse bewirkt 
werden, durch private Initiative ins Leben gerufen werden. 

1 AuBel' MARSHALL: a. a. O. vgl. TAUSSIG: Principles of Economics, Bd. 1 Kap. 14; VINER: 
Cost Curves and Supply Curves. Z. f. N. 3. Bd. 1931 und SHOVE: Increasing Returns and the 
Representative Firm. E. J. March 1930. 

2 Siehe die graphische Darstellung bei VINER: a. a. O. Die individuellen Angebots- und 
Kostenkurven del' einzelnen Unternehmungen werden nach unten verschoben, wenn sich del' 
Industriezweig ausdehnt, behalten abel' ihre von links nach rechts ansteigende Form bei. Die 
kollektive Angebotskurve sinkt jedoch von links nach rechts. 
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Daraus folgt fiir unser Problem folgendes: Es kann vorkommen, daB in einem 
Wirtschaftszweig durch VergroBerung der Produktion solche externe Ersparungen 
zu erzielen waren und daB er nach deren Ein/uhrung der auslandischen Konkurrenz 
gewachsen ware. Das geschieht aber nicht von selbst, weil jeder einzelne Unter
nehmer mit steigenden Kosten arbeitet. Er hat daher kein Interesse, die Erzeugung 
zu erhohen. Die Produktion schrumpft daher ein, dadurch verteuert sich die Er
zeugung der noch arbeitenden Betriebe und der vitiose Zirkel, wie ihn GRAHAM 
beschreibt, ist beschritten. Durch einen vOriibergehenden ZolIschutz konnten jene 
Produktionsverbesserungen erzielt und der Produktionszweig lebensfahig gemacht 
werden. Wie man sieht, liefert dieses Theorem nichts anderes als eine exakte Fas
sung des Argumentes fur Erziehungszolle1• Es muB aber hier schon auf die unuber
windlichen Schwierigkeiten hingewiesen werden, die sich einer Politik entgegenstelIen, 
die auf so vagen, verschwommenen und schwer abschatzbaren Tatbestanden auf
baut. Yom theoretischen Standpunkt kann nur gesagt werden, daB solche FaIle 
sinkender Kosten denkbar sind. Es mussen aber sofort einige Einschrankungen ge
macht werden: 1) Es ist zu bedenken, daB es nicht nur solche externe Ersparungen 
gibt, sondern daB eine Erweiterung eines Produktionszweiges auch zu Verschlechte
rungen der Erzeugungsbedingungen fiir aIle Betriebe fiihren kann (external diseco
nomies). Das immer angefiihrte Beispiel ist: "Oberlastung der Kommunikations
mittel, verstarkte Konkurrenz um die Produktionsmittel und, wenn deren Er
zeugung dem Gesetz steigender Kosten unterliegt, Verteuerung der Produktions
mittel. 2) J ene externen Ersparungen der Industrie A, die intern fiir eine andere 
Industrie B sind, kommen fiir unsere Argumentation nicht in Betracht. Wenn 
z. B. die von der Industrie A benotigten Maschinen im GroBbetrieb billiger her
gestelIt werden konnen, so ist zu sagen, daB diese MogIichkeit der Kostensenkung 
den Maschinenfabrikanten bekannt sein miiBte und es daher nicht erst des AnstoBes 
durch eine Ausdehnung der Industrie A bedarf, um diese Moglichkeit auszuniitzen. 
Wenn es nach allen diesen Abziigen und Einschrankungen noch moglich ist, von 
ausgiebigen externen Ersparungen zu sprechen, ist 3) zu bedenken, daB diese ihrer 
Natur nach meistens - z. B. bessere Organisation des Arbeitsmarktes - nicht einer 
einzelnen, sondern vielen Industrien zugleich zugute kommen oder vielleicht der 
Industrie im VerhaItnis zur Landwirtschaft. Fiir die zollpolitische Auswertung ist 
das von sehr betrachtlicher Bedeutung. 

Wenn man sich aIle diese Einschrankungen und Bedenken vor Augen haIt, muB 
man zum SchluB kommen, daB sinkende Kosten in diesem Sinne seltene Ausnahmen 
sind. Es ist sehr unwahrscheinlich, daB externe Ersparungen auf langere Zeit die 
oben begriindete standige Tendenz zu steigenden Kosten uberkompensieren und 
wir begehen daher keinen ins Gewicht fallenden Fehler, wenn wir auch weiterhin im 
alIgemeinen von der Annahme steigender Kosten ausgehenz. 

1 Vgl. Kap. 18 § 5. 
8 Derselben Ansicht ist KNIGHT. Vgl. seine Antwort auf GRAHAMS Replik. Anderer Ansicht 

war MARSHALL. Es handelt sich hier urn. eine Tatfrage, die nur auf Grund empirischer Unter
suchungen beantwortet werden kann. Material findet man hauptsachlich in Werken iiber in
dustrielle Organisationsfragen und iiber Kartelle und Trusts. VgI. z. B. von MARSHALL auBer 
den Principles sein "Industry and Trade", London: Macmillan, das St&ndardwerk von H. V. 
BEOXERATH: Der modeme IndustriaIismu8. D. H. MACGREGOR: Industrial Combinations. 
London 1906. E. A. ROBINSON: The Structure of Competitive Industry. London 1931. 



Zweiter Tell. 

Han delspolitik. 
(Angewandte Theorie.) 

A. Einleitung. 

14. Kapitel. 

Die wissenschaftliche Behandlung der Handelspolitik. 

§ 1. Programm der folgenden Untersuchungen. 

In diesem Teil der Arbeit solI versucht werden, unter Zugrundelegung der Er
gebnisse des I. Teiles zu den Prinzipien und Problemen der auBeren Handels
politik Stellung zu nehmen. Dazu ist ein Dreifaches erforderlich: Wir miissen uns 
erstens mit den MaBnahmen der Handelspolitik vertraut machen (Technik der 
Handelspolitik). Zur Beurteilung der handelspolitischen MaBnahmen miissen wir 
sodann zweitens die Standpunkte, von denen aus die Beurteilung (Bewertung) er
folgen solI, feststellen. Es sind also die moglichen oder wenigstens die gangbaren 
Wertgesichtspunkte herauszuarbeiten, von denen aus man zum Schlusse gelangt, 
daB diese oder jene MaBnahme "gut", "empfehlenswert", "richtig" oder sonstwie 
wertvoll sei. In einer wissenschaftlichen Abhandlung kann es sich natiirlich nicht 
darum handeln, jene Wertungen (Werturteile) zu begrilnden, sondern es konnen nur 
jene obersten Werte au/gezeigt werden, von denen man bewuBt ausgeht oder konse
quenterweise ausgehen miiBte, um zu den angedeuteten Werturteilen zu gelangen. 

Um eine den herrschenden Anschauungen und Theorien halbwegs gerecht 
werdende Kasuistik jener Umstande zu geben, unter denen von diesen oder jenen 
Wertgesichtspunkten aus diese oder jene MaBnahmen berechtigter- oder unberech
tigterweise empfohlen werden oder empfohlen werden sollten, wird es drittens not
wendig sein, den theoretischen Rahmen, wie er im 1. Teil aufgestellt wurde, einiger
maBen durch konkretere Annahmen kasuistisch auszufiillen. Es wird insbesondere 
untersucht werden miissen, ob die im 1. Teil entwickelte Theorie nicht allzusehr 
vereinfachende Voraussetzungen macht, so daB sie jene FaIle, wo diese Voraus
setzungen fehlen, nicht erfaBt und sodann die aufgestellte Vermutung fiir die Vor
teilhaftigkeit des Freihandels nicht zu Recht besteht. Solche Vereinfachungen 
konnten sein: Annahme des Bestehens freier Konkurrenz, des Fehlens von "Reibungs
widerstanden", Abstraktion von den Phanomenen der Entwicklung 1. Um diese drei 
angeblich von der Theorie vernachlassigten Momente gruppieren sich die wichtig
sten diskutablen Schutzzollargumente. 

Die Durcbfiihrung dieses Programmes gescbiebt in folgender Weise: Die Detail
erorterung der handelspolitischen Tecbnik wird in den Abscbnitt C verwiesen, da es 
sicb nicht empfiehlt, die grundsatzlichen Darlegungen durcb techniscbes Detail un
iibersicbtlich zu machen. Fiir den GroBteil der Erorterungen des Abschnittes B 
reicbt eine allgemeine Charakterisierung der bandelspolitiscben Systeme aus; es 

1 1m wesentlichen gleichbedeutend mit der Annahme einer fix gegebenen, unbeeinflu13baren 
Menge originarer Produktionsmittel. 
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geniigt die Einteilung in Freihandel und Protektionismus (siehe unten). Eine Uber
sicht iiber die gangbaren Wertgesichtspunkte findet sich in § 2 dieses Kapitels. 
Abschnitt B enthiilt die okonomische Kasuistik. 

Unter auBerer Handelspolitik verstehen wir die Gesamtheit der den auBeren 
Wirtschaftsverkehr eines Landes regelnden MaBnahmen, also aIle MaBnahmen 
des Staates, genauer: einer Gebietskorperschaft, die eine Erschwerung oder Er
leichterung der Aus- oder Einfuhr bestimmter Waren oder Leistungen beinhalten. 
Darunter fallen in erster Linie Aus- und Einfuhrzalle, Aus- und Einfuhrpramien, 
Aus- und Einfuhrverbote. Die Erschwerung oder Verhinderung oder Forderung des 
internationalen Giiteraustausches kann aber auch durch andere MaBnahmen er
folgen: Veterinarvorschriften, Regulierung der Frachttarife, Vorschriften iiber eine 
bestimmte kostspielige Verpackung der einzufiihrenden Waren und viele andere 
Schikanen, denen man den internationalen Handel unterwirft, sind hier zu nennen, 
sowie versteckte Subventionen und Pramien, durch die man besonders die Ausfuhr 
zu fordern trachtet. 

Wir wollen jedoch in unseren grundsatzlichen Untersuchungen, sofern nicht 
etwas anderes bemerkt ist, immer von Einfuhrzollen, eventuell solchen mit prohibi
tiver Hohe, die einem Einfuhrverbot gleichkommen, reden, da Zolle das weitaus 
wichtigste und rationellste Mittel der Handelspolitik darstellen und die in bezug 
auf sie gewonnenen Einsichten und Ergebnisse miihelos auf andere MaBnahmen 
angewendet werden konnen. 

Es diirfte zweckmaBig sein, das, was wir zu sagen haben, im kontradiktorischen 
Verfahren zu entwickeln. Das heiBt, wir gehen von der im 1. Teil aufgestellten und 
begriindeten Vermutung fiir die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Freihandels 
des durch staatliche MaBnahmen unbehinderten internationalen Giiter- und Kapital
verkehres aus und lassen sodann die dieser Vermutung widersprechenden Argumente 
fiir die ZweckmaBigkeit von Eingriffen in den freien Giiteraustausch der Reihe nach 
Revue passieren. Wir stellen also dem reinen Freihandelsprinzip die zahlreichen 
miteinander oft unvereinbaren Zollargumente gegeniiber. 

Wir diirfen uns jedoch durch diese Darstellungsart nicht verleiten lassen, in 
beabsichtigter oder unbewuBter Ubertreibung jeden, der unter irgendwelchen prak
tisch vielleicht gar nicht ins Gewicht fallenden Voraussetzungen Zolle oder andere 
Eingriffe fiir zweckmaBig halt, einen Protektionisten zu nennen und die Bezeich
nung "Freihandler" fiir jene ganz wenigen Autoren zu reservieren, die der Meinung 
sind, daB Umstande, unter denen Zolle von Vorteil sein konnen, sich iiberhaupt 
nicht denken lassen. Es ist dies natiirlich weitgehend eine bloB terminologische Frage. 
Doch ist so viel nicht rein terminologisch, daB eine Einteilung Freihandler - Pro
tektionisten wissenschaftlich unzureichend ist. Es ware vielmehr eine Skala auf
zustellen mit absoluten Freihandlern und Autarktisten als Extrempunkten, zwischen 
denen die iibrigen Schriftsteller einzuordnen waren, je nachdem, ob sie mehr oder 
weniger ZolIe vertreten. An welcher Stelle der Skala die Grenze zu ziehen ist, die 
Freihandler von Protektionisten trennt, hangt vom politischen Sprachgebrauch ab 
und solI hier nicht weiter erortert werden. 

§ 2. Die Gesichtspunkte der Bewertung des internationalen Baudels und der 
handelspo litischen MaBnahmen. 

Wie ist es nun moglich, auf "wissenschaftlichem Wege" zum SchluB zu gelangen, 
daB gewisse MaBnahmen "wiinschenswert" oder "richtig" seien~ Genauer gesagt, 
welches sind die Kriterien fiir das Werturteil, daB der durch gewisse MaBnahmen 
herbeigefiihrte Zustand jenem anderen, der sich ohne jene MaBnahmen heraus
bilden wiirde, vorzuziehen ist ~ Wir gehen bei der Beantwortung dieser Frage von 
clem eigentlich selbstverstandlichen Prinzip der Wertfreiheit der W issenschaft aus, 
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wie es u. a.. MAx WEBER mit uniibertrefflicher Klarheit entwickelt hat!. Die Wissen
schaft ist nicht berufen und nicht imstande, Werturteile abzugeben, also z. B. zu 
sagen, daB Freihandel das "richtige" Handelsregime darstelle. Sie kann nur sagen 
oder kann es sich zur Aufgabe stellen, zu untersuchen, welche Folgen Freiha.ndel 
oder Schutzzolle fiir ein Land mit sich bringen. Daraus folgt aber auch, daB die 
Wissenschaft imstande ist, zu entscheiden, welche Mittel zur Erreichung gegebener 
oder hypothetiBch angenommener Endzwecke anzuwenden 8ind und ob ein gegebenes 
Mittel einem gegebenen Zweck angemessen ist. Wenn das Volkseinkommen moglichst 
groB sein solI, ist diese oder jene Handelspolitik angemessen. Sonderfiille einer solchen 
Mittelbestimmung sind die Feststellung, a) daB sich ein gegebenes Ziel iiberhaupt 
nicht erreichen laBt; b) daB die Erreichung eines Zieles A (z. B. moglichst groBe 
wirtschaftliche Unabhangigkeit vom Auslande) mit gewissen, einem gleichzeitig 
angestrebten Ziele B (z. B. Maximierung des Volkseinkommens) widersprechenden 
Nebenwirkungen (z. B. Beeintrachtigung des Volkseinkommens) notwendigerweise 
verbunden ist, so daB also A und B nicht zugleich realisiert werden konnen. Die 
Losung dieses Konfliktes durch Feststellung eines Vorrangverhaltnisses zwischen A 
und B beinhaltet neuerlich ein Werturteil und ist daher metawissenschaftlicher 
Natur; c) Der Eindruck, daB sich die wissenschaftliche Diskussion um die Ziele, 
nicht um die Mittel zur Erreichung eines gegebenen Zieles dreht, entsteht, wenn die 
Mittel (Zwischenziele) verabsolutiert werden, wie es oft geschieht, wenn man das 
Endziel im Dunkeln laBt und um die Wahl der Mittel streitet, als ob es sich um die 
Setzung von anzustrebenden hochsten Werten handelte. 

Wie ist nun diese Ablehnung wissenschaftlicher Werturteile damit vereinbar, 
daB wir eine Vermutung fiir die Vorteilhaftigkeit des Freihandels aus der Theorie 
abgeleitet haben? Und wird nicht auch sonst ununterbrochen wissenschaftlich 
diskutiert, ob Freihandel oder Schutzzoll die richtige Politik seH Nun, die 
Losung dieses scheinbaren Widerspruches ist ja klar. Bei jenen Erorterungen 
setzt man eben stillschweigend einen Endzweck als gegeben und allgemein an
erkannt voraus 2• 

Es ergibt sich aber daraus die weitere wissenschaftliche Aufgabe, jene unter
driickten Werturteile iiber die anzustrebenden Endzwecke klarzumachen und sie 
auszusprechen. Denn sonst besteht die Gefahr, daB man scheinbar eine wissen
schaftliche Diskussion um die Mittel zur Erreichung eines bestimmten Zieles fiihrt, 
wahrend man in Wahrheit iiber die anzustrebenden Ziele verschiedener Meinung 
ist, und daB man bei verschiedenen Gelegenheiten einander widersprechende Werte 
voraussetzt oder unvereinbare Ziele anstrebt. In der politischen Diskussion ist die 
Erorterung der Mittel und der anzustrebenden Ziele meistens in heilloser Weise ver
mischt, und es laBt sich oft schwer entscheiden, inwieweit gegensatzliche Welt
anschauungen aufeinanderprallen oder wissenschaftlich austragbare Meinungs
verschiedenheiten iiber das Vorhandensein gewisser Tatbestiinde, die Folgen be
stimmter MaBnahmen oder die Anwendung bestimmter Mittel zur Erreichung eines 
gegebenen Zweckes vorliegen. 

In diesem Paragraph en wollen wir nun untersuchen, welches die Ziele sind, die 
durch die handelspolitischen MaBnahmen erreicht werden sollen. Mit anderen Worten, 
es sollen die WertmaBstabe herausgestellt werden, die bei der Beurteilung des inter
l1ationalen Handels und der Handelspolitik in der Regel angelegt werden oder 
werden sollten. 

1 Siehe in "Gesammelte Aufsiitze zur Wissenschaftslehre", Tiibingen 1922, die beiden 
Abhandlungen "Der Sinn der ,Wertfreiheit' der soziologischen und okonomischen Wissen
schaften" und "Wissenschaft als Beruf". 

2 "Ober das Subjektive und Willkiirliche gesellschaftswissenschaftlicher Zielsetzung vgl. 
die treffenden Ausfiihrungen bei HARMS: Die Zukunft der deutschen Handelspolitik S. 126ff. 
Jena 1925. 
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Da haben wir zuerst die uberaus wichtige Unterscheidung von wirtschaftlicher 
und nichtwirtschaftlicher Zielsetzung zu erortern1 . Es ist verhaltnismaBig einfach, 
eine Reihe von auBerwirtschaftlichen Werten oder Zwecken, die bei der BeurteIlung 
wirtschaftlicher Vorgange mitspielen konnen, aufzuzahlen. Solche auBerwirtschaft· 
liche "Standpunkte" sind: Der Standpunkt der Landesverteidigung; der der sozialen 
Gerechtigkeit; irrationale Postulate, z. B. religioser Natur; der Glaube an eine 
hohere Aufgabe einer Nation, der sie nur gerecht zu werden vermag, wenn sie die 
aIlzu enge Beruhrung mit anderen Volkern, wie sie der internationale Handel mit 
sich bringt, vermeidet. DaB es sich hier um auBerwissenschaftliche Werturteile 
handelt, ist leicht zu durchschauen, wenn auch nicht aIle diese Werte oder 
Ziele so verabsolutiert sein mussen, daB eine Ruckfuhrung auf hohere Werte 
nicht moglich ware. Die militarischen Erfordernisse z. B. sind wohl fur die 
meisten Menschen nur als Zwischenzwecke und nicht als Endziel annehmbar. Soviel 
ist klar, daB eine und dieselbe wirtschaftliche Situation oder MaBnahme von diesen 
verschiedenen Standpunkten aus verschieden beurteilt werden kann und daB jede 
dieser Bewertungen wieder mit der "wirtschaftlichen" Beurteilung in Konflikt ge
raten kann. 

Bedeutend schwieriger und fur uns wichtiger ist die Analyse der "wirtschaft
lichen" oder "volkswirtschaftlichen" Beurteilung oder Bewertung oder Zielsetzung. 
Was heiBt es, eine MaBnahme sei vom "volkswirtschaftlichen" Standpunkt zu be
gruBen, sie sei "wirtschaftlich richtig", wenn auch vieIleicht von einem anderen 
Standpunkte aus anders zu beurteilen? Gibt es einen spezifisch wirtschaftlichen 
Zweck, ein volkswirtschaftliches Ideal, das von der Wirtschaftswissenschaft ein
deutig aufgesteIlt werden kann, ohne Voraussetzung irgendwelcher metaokono
mischer oder metawissenschaftlicher Werte, und dessen Erreichung aIle Wirtschafts
politik zu dienen hat? Diese Frage ist entschieden zu verneinen, ein "analytisehes 
Ideal", das, wie viele Forscher glauben, aus dem Begriff, dem "Wesen" der Wirt
schaft, aus dem wirtschaftlichen Prinzip abgeleitet werden konnte, gibt es nicht2• 

Die Nationalokonomie kann nichts anderes tun, als die Wirkungen und Folgen der 
wirtschafts- bzw. der handelspolitisehen MaBnahmen zu untersuchen, sie kann die 
Mittel angeben, um einen gegebenen Zweck zu erreichen oder zu fordern, sie kann 
aber nicht von sieh aus den Zweck der Wirtsehaft und die Aufgaben der Wirt
schaftspolitik bestimmen. An Versuchen, das doch zu tun, hat es allerdings nicht 
gefehlt3 : "Entfaltung der produktiven Krafte", "Erhohung der Produktivitat", 
"Mehrung des Reichtums", "Beforderung der wirtschaftlichen Wohlfahrt" und 
manches andere wurde als das "aus dem Wesen der Wirtschaft folgende" Kriterium 
der Wirtschaftspolitik hingestellt. Damit ist jedoch niehts getan, als die Terminologie 
geandert, solange nicht gesagt ist, wann man eine Erhohung der Produktivitiit an
zunehmen hat, was wirtschaftliche Wohlfahrt ist usw. Man kommt urn die Setzung 
materialer Werte oder Ziele, die man aber nicht wissenschaftlich beweisen oder be
grunden oder gar aus dem wirtschaftlichen Prinzip i1bleiten ka,nn, sondern als ge
geben voraussetzen muB, nicht herum. 

Es ist nun eigentlich eine terminologische Angelegenheit, jene Zielsetzungen zu 
bestimmen, die als "wirtschaftlich" bezeichnet werden. Der Sprachgebrauch ist 
jedoch keineswcgs eindeutig und die Grenze zwischen den wirtschaftlichen und 
anderen Zielen und Werten daher flieBend. 

1 Vgl. dazu etwa H. v. BECKERATH: Schutzzoll und Freihandel. Schmollers Jahrb. Jg.50 
(1926) .. S.219ff. 

2 Uber diese Frage vgl. die ausgezeichneten und uberzeugenden Ausfiihrungen bei M. ST. 
BRAUN: Theorie der staat lichen Wirtschaftspolitik. (Wiener Staats- und Rechtswissenschaftliche 
Studien Bd. 15.) Kap .. ~. Wien 1929. "Versuche zur Feststellung eines Zieles der Wirtschafts
politik" S. 14 bis 58. Ahnlich L. ROBBINS: The Nature and Significance of Economic Science 
Chapt.2 S.23ff. London: Macmillan 1932. 

3 Vgl. die Kritik an diesen Versuchen bei BRAUN: a. a. O. 
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Von einer rein wirtschafUichen Zielsetzung wird man wohl sprechen, wenn die 
Maximierung des VolTcseinkommens, des Sozialproduktes gewiinscht wird. Statt 
"Volkseinkommen" sagt man auch oft "Volksreichtum", "wirtschaftliche Wohl
fahrt" u. dgl. Man wird also eine MaBnahme als volkswirtschaftlich wiinschenswert 
bezeichnen, wenn sie zu einer VergroBerung des Volkseinkommens fiihrt. Nun er
geben sich jedoch bei der Analyse der Begriffe "Volkseinkommen", "Sozialprodukt", 
"Produktionsvolumen" groBe, wenn auch nicht uniiberwindliche Schwierigkeiten1 . 

Hier diirften folgende Bemerkungen geniigen: 
Es kommt nicht nur auf die abBoluteGrofJe des Volkseinkommens2 an, sondern auch 

auf die Art der Verteilung des Sozialproduktes auf die verschiedenen Bevolkerungs
klassen und Einzelindividuen. Wenn man nur die absolute GroBe des gesamten 
Volkseinkommens in Betracht zieht (etwa weil sich die Verteilung nicht wesentlich 
geandert habe, oder weil sich ihre Verschiebung nicht genau erfassen laBt), wird 
man leicht fibereinstimmung erzielen, daB wir es mit einem wirtschaftlichen Wert
maBstab zu tun haben. Wenn man jedoch auBerdem gewisse Verteilungspostulate 
aufstellt, also z. B. eine moglichst gleichmaBige Verteilung oder eine Verteilung 
zugunsten gewisser Klassen der Bevolkerung als anzustrebendes Ziel ansieht, ist es 
bereits Geschmacksache, ob man von einem wirtschaftlichen MaBstab oder von 
einem MafJstab der sozialen Gerechtigkeit sprechen will. Jedenfalls miissen die beiden 
BewertungsmaBstabe, absolute GroBe und Verteilung des Sozialproduktes, ausein
andergehalten werden, denn sie konnen zu einer verschiedenen Beurteilung fiihren. 
Es ist z. B. denkbar, daB Freihandel zwar ein groBeres Sozialprodukt als ein Zoll
system verspricht, aber zu einer aus irgendwelchen Griinden unerwiinschten Ver
teilung fiihrt. 

Wenn von "Verteilung des Volkseinkommens" die Rede ist, miissen, genau ge
nommen, fiinf verschiedene Umstande, an die die Wertung ankniipfen kann, unter
schieden werden. 

a) Verteilung des Gesamteinkommens eines Territoriums auf die einzelnen Teilgebiete, 
auf Inland und Ausland oder auf die Provinzen eines Landes. Mit anderen Worten, 
man muB sich iiber die lokale Abgrenzung des Personenkreises, dessen Gesamt
einkommen maximiert werden soIl, schliissig werden. Es gilt u. a., zwischen kosmo
politischer und nationalistischer Zielsetzung zu wahlen. Das wird von den Frei
handlern mitunter vergessen, wenn sie den Schutzzollnern Inkonsequenz vorwerfen 
bzw. "politische" Motive (d. h. nichtwirtschaftliche Wertungen) unterstellen, weil 
sie zwar Zolle gegen das Ausland fiir vorteilhaft erklaren, aber von Zollen zwischen 
zwei Provinzen eines Staates nichts wissen wollen. Ein Widerspruch konnte zwar 
vorliegen, wenn, wie es mitunter vorkommt, der Schutzzollner behauptet, daB ein 
Zoll fiir beide Lander, fiir jenes, das ihn einfiihrt, und jenes, gegen das er gerichtet 
ist, von Vorteil sei. Eine Inkonsequenz liegt jedoch nicht vor, wenn der Protektionist, 
wie es gewohnlich der Fall ist, zugibt, daB das Ausland geschadigt wird. Denn 
bei seiner nationalistischen Einstellung stellt er den Schaden des Auslandes nicht in 
Rechnung; wohl aber rechnet er, wenn es sich um einen Binnenzoll handelt, gegen 
den Gewinn des einen Landesteiles den Verlust des anderen auf, und wenn er zum 
SchluB kommt, daB der Schaden des einen Landesteiles groBer ist als der N utzen 
des anderen, muB er einen Binnenzoll vom rein wirtschaftlichen Standpunkt als 

1 lch habe eine Begriffsbestimmung in meinem Buche: "Der Sinn der lndexzahlen" S. 177ff., 
Tiibingen 1927, versucht. Vgl. auch meinen Aufsatz "Der volkswirtschaftliche Geldwert und 
die Preisindexziffern" Weltwirtsch. Arch. Bd.30 S.6**ff., Juli 1929, und PIGou: Economics 
of Welfare. 1. Teil. London: Macmillan in einigen Auflagen. 

2 Der Begriff "absolute GroBe des Volkseinkommens" laBt sich streng genommen nicht 
wertfrei fassen. Es lassen sich aber sehr plausible und ziemlich allgemein anerkannte Wert
prinzipien aufstellen, von denen aus eine eindeutige Bestimmung jenes Begriffs sich ergibt. 
lch hoffe, das in einem anderen Zusammenhang demnachst im Detail zeigen zu konnen. 
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per saldo sehadlich, ablehnen1 . Freilich ist ihm oft eine moglichst enge wirtschaft
liche Verflechtung alIer Teile seines Landes aus "nationalen" Grunden an und fUr 
sieh, abgesehen von einer genauen Gewinn- und Verlustrechnung, erwunscht. 

b) Die funktionelle Verteilung zwischen Klassen und Stiinden, z. B. zwischen arm 
und reich, Stadt und Land, Arbeitseinkommen und arbeitslosem Einkommen; 
zwischen Arbeitslohn, Kapitalzins, Grundrente, Monopolgewinn. 

c) Verteilung zwischen einzelnen Personen innerhalb der Klassen. Die personeZZe 
Verteilung kann sich andern, ohne daB die Verteilung zwischen den Klassen und 
Standen sich verschiebt. In diesem Zusammenhange ware z. B. der von Mitleid 
diktierte Wunsch zu erwahnen, iede Produktionsverschiebung zu vermeiden, weil 
sie erworbene Rechte tangiert, d. h. die personelIe Verteilung verschiebt. 

d) Die Verteilung des Sozialproduktes in der Zeit. Eine bestimmte Politik, z. B. die 
des Freihandels, mag zwar - so wird oft argumentiert - ein groBeres Sozialprodukt 
fiir die Gegenwart garantieren, aber auf Kosten der Giiterversorgung in der Zu
kunft. Den Befiirwortern von Erziehungszollen schwebt offenbar dieser Wert. 
ma.Bstab vor. 

e) Stetigkeit und Sicherheit des Einkommens. Es ist nicht gleichgiiltig, ob das 
Einkommen im gleichen Strom weiterflieBt, oder ob es - bei gleicher durchschnitt. 
licher GroBe - ungleichmaBig uber den betreffenden Zeitraum verteilt ist. Man 
kann z. B. sehr wohl der Ansicht sein, daB standige Beschaftigung und kleines Ein· 
kommen einem Zustand mit periodischer Arbeitslosigkeit, wenn auch mit durch. 
schnittlich bedeutend groBerem Einkommen, vorzuziehen ist. 

B. Wirkung und Beurteilung bandelspolitischer Systeme 
und MaBnahmen. Schutzzoll und Freihandel. 

15. Kapitel. 

Argumente fur dfn Freihandel. 

§ 1. Die Vermntnng fiir die Vorteilhaftigkeit des Freihandels. 

Bei der Aufstellung der Vermutung fUr die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des 
Freihandels sind wir von der Annahme ausgegangen, daB die MaxiInierung des 
Sozialproduktes als Kriterium fiir die Bewertung eines Zustandes oder einer MaB
nahme anzusehen ist. Es konnte bewiesen werden, daB zumindest unter den von der 
allgemeinen Theorie gewohnlich gemachten Voraussetzungen (Gewinnstreben, freie' 
Konkurrenz, Abwesenheit von Reibungswiderstanden usw.) der ungehinderte inter. 
nationale Warenaustausch zu einer Verbesserung der Giiterversorgung aZZer be
teiligten Lander fiihrt. Denn der Konkurrenz· und Preismechanismus bewirkt 
automatisch, daB jedes Land sich auf die Produktion derjenigen Waren spezia
lisiert, fiir deren Erzeugung es besonders geeignet ist, und daB es diejenigen 
und nur diejenigen Giiter einfiihrt, die es, unter Beriicksichtigung der Transport. 
kosten, auf diese indirekte Art sich billiger zu verschaffen vermag, als wenn es 
sie im eigenen Lande herstellte. 

In vielen Fallen liegt es auf der Hand, daB durch die internationale Arbeits. 
teilung die Giitererzeugung gewaltig gesteigert werden kann. Die Hervorbringung 
zahlreicher Rohstoffe, wie Kohle, Eisen, anderer Metalle, und Naturprodukte, wie 
Baumwolle, Jute usw., ist nur an bestimmten Stellen der Erdoberflache moglich. 
und diejenigen Lander, in deren Gebiet jene Giiter nicht vorkommen, miissen sie 

1 V gl. dazu z. B. SCHULLERS Antwort auf Einwande, die von l'mLIPPOVICH gemacht wurden. 
"Zur Theorie der Handelspolitik" in "Die Wirtsehaftstheorie der Gegenwart", herausgegeben. 
von Hans Mayer, 4 Bande, S. 55. Wien: Julius Springer 1928. 
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sich im Tauschverkehr verschaffen, wenn sie diese fur den modernen Reichtums
standard unentbehrlichen Guter nicht missen wollen. In etwas abgeschwachtem 
MaBe ist dasselbe der Fall, wenn es sich urn den Tausch von Gutern handelt, von 
denen jedes, wenn es sein muB, in beiden oder allen beteiligten Landern hergestellt 
werden konnte. Das Beweisinstrument fiir diese Behauptung war die Theorie der 
komparativen Kosten, die, wie wir gesehen haben, keineswegs nur unter den an
fangs gemachten vereinfachenden Voraussetzungen gilt, sondern richtig verstanden 
auch unter den komplizierten Voraussetzungen der modernen Verkehrswirtschaft 
zutrifft. DaB die internationale Arbeitsteilung allen beteiligten Landern zum Vorteil 
gereicht, gilt ferner nicht nur, wie man unbegreiflicherweise oft horen kann, unter 
der Voraussetzung, daB die Produktionsmittel, in erster Linie die Arbeit, inter
national beweglich sind, sondern auch, wenn die Arbeit, wie es ja tatsachlich heute 
in der Welt meistens zutrifft, national gebunden ist. 

Wenn eine Ware zu einem Preis eingefuhrt wird, mit dem die inlandische In
dustrie nicht konkurrieren kann und diese daher verdrangt oder zuruckgedrangt 
wird, werden Produktionsmittel in andere Produktionszweige geleitet, wo sie mehr 
produzieren konnen und daher einen groBeren Preis (Entlohnung) finden. Es muB 
daher das Sozialprodukt beeintrachtigt werden, wenn man jene Produktionsmittel 
durch einen Eingriff in das freie Spiel der wirtschaftlichen Krafte, z. B. durch einen 
Zoll, an jener Stelle festhalt, wo ihre Grenzproduktivitat eine kleinere ist. Dieses 
Ergebnis haben wir zuerst unter der vereinfacbenden Annahme eines beweglichen 
Universalproduktionsmittels (Arbeit) abgeleitet, konnten jedoch zeigen, daB es auch 
dann zutrifft - allerdings unter der Voraussetzung, daB der Preismechanismus kon
kurrenzmaBig funktioniert - wenn, wie es tatsachlich immer der Fall ist, zahlreiche 
Produktionsmittel zusammenwirken, von denen viele unbeweglich, genauer gesagt: 
spezifisch sind, d. h. nur in einer bestimmten Verwendung zu gebrauchen sind 
oder doch in einer anderen Verwendung viel weniger leisten (eine Maschine als 
Alteisen) und daher jener anderen Verwendung nicht gewidmet werden. Wenn 
unter diesen Umstanden ein Industriezweig der auslandischen Konkurrenz aus
gesetzt wird, mussen zuerst die Preise dieser spezifischen, an diesen Produktions
zweig gebundenen Produktionsmittel sinken, sie mussen im Notfall bis auf Null 
abgeschrieben werden. Dieser Kapitalverlust bedeutet zwar eine Verschiebung in 
der Verteilung, aber keine Beeintrachtigung der GroBe des Sozialproduktes. Wenn 
der Preis so weit sinkt, daB diese Herabsetzung der Kosten durch Abschreibungen 
des Wertes der spezifischen Produktionsmittel nicht genugt und auch die beweg
lichen Produktionsmittel nicht mehr zum Marktsatz, d. i. zu dem Entgelt, das sie 
in anderer Verwendung erhalten konnten, entlohnt werden konnen, werden sie diesen 
der auslandischen Konkurrenz so stark ausgesetzten Produktionszweig verlassen, 
und die spezifischen Produktionsmittel werden stillgelegt. Da jene nicht-spezi
fischen Produktionsmittel aber an anderer Stelle der Volkswirtschaft einen groBeren 
Nutzen stiften konnen, ware es unwirtschaftlich, sie durch Einfiihrung eines Zolles 
daran zu verhindern und sie in der weniger produktiven Verwendung festzuhalten. 

Dies ist in kurzen Zugen das Freihandelsargumentl; nur von dieser Basis aus 
laBt sich die liberale Handelspolitik wissenschaftlich begrunden2, wenn auch viel-

1 Vgl. dazu auBer den Schriften der Klassiker u. a. die zahlreichen handelspolitischen 
Schriften HEINRICH DIETZELS, besonders: Weltwirtschaft und Volkswirtschaft 1900, Korn
zon und Sozialreform 1901, Sozialpolitik und Handelspolitik 1902. LUJO BRENTANO: Das Frei
handelsargument. Ein Vortrag. Berlin 1910. W. ROPKE: Weltwirtschaft und AuBenhandels
politik S. 64ff. Berlin 1931. W. H. BEVERIDGE: Tariffs, the case examined by a Committee of 
Economists. London 1931. In deutscher Dbersetzung erschienen unter dem Titel "Zolle". Lehr
buch des internationalen Handels. Wien: Julius Springer 1932. M. J. DUPUIT: La liberre 
commerciale. Paris 1861. 

2 Natiirlich unter Voraussetzung des eingangs erwahnten Wertes: Maximierung des Sozial
produktes. 
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leicht fiir die politische Propaganda andere Argumente in den Vordergrund geriickt 
werden miissen. 

§ 2. Andere Argumente fiir den Freihandel. 

Das zugkraftigste Argument fiir Freihandel ist wohl der Hinweis darauf, daB 
die freie Einfuhr die Preise der Importwaren senkt. Das ist natiirIich richtig und das 
AusmaB der Preissenkung liefert auch (mit gewissen Einschrankungen) einen An
haItspunkt fUr den Nutzen, den die VoIkswirtschaft aus dem internationalen Handel 
zieht, und umgekehrt fiir den Schaden, den eine Verhinderung der Einfuhr dieser 
Ware anrichten miiBte. Dieses Argument hat auch den nicht zu unterschatzenden 
Vorteil, daB es in der Propaganda gut zu verwerten ist, weil jedermann als Kon
sument den Einkommensgewinn aus niedrigen Preisen einsieht. Dieser Aspekt iSL 
jedoch einseitig und bietet nur eine Teilansicht des Problems. Daraus erklart es 
sich, daB gegen die Freihandelslehre immer wieder der Einwurf erhoben wird, daB 
sie einseitig das Konsumenteninteresse im Auge habe und iibersehe, daB es nicht 
nur auf niedere Preise, sondern auch auf Arbeitsmoglichkeit, kurz auf das Produ
zenteninteresse ankommt. Diesem Einwand kann der Freihandler durch den N ach
weis begegnen, daB nicht nur die Preise gesenkt werden, sondern auch eine Ver
schiebung von Produktionsmitteln an andere Stellen del' Volkswirtschaft, wo sic 
mehr leiRten konnen, erfolgt. Damit sind wir aber wieder bei unserem ersten, funda·· 
mentalen Argument angelangt. Wollte man in der Preissenkung allein einen aus
reichenden Grund fiir die freie Einfuhr sehen, so miiBte man ubrigens folgerichtig 
fUr Ausfuhrzolle eintreten. Denn eine Erschwerung der Ausfuhr muB ja zu einer 
Preissenkung del' betreffenden Ware im Exportland fUhren. 

Die freie Ein- und Ausfuhr wirkt auch dadurch gunstig auf aIle beteiligten 
Lander, daB sie eine schadliche Monopolbildung verhindert odeI' erschwert. Diese 
Tatsache muB wieder von zwei Cksichtspunkten aus betrachtet werden: a) vom 
Standpunkt einer VergroBerung des SoziaJproduktes und b) vom Standpunkt del' 
Verteilung des Sozialproduktes. 

Wir haben schon bei del' Besprechung des "Gesetzes der sinkenden Kosten" 
hervorgehoben, daB in kleinen, durch Zolle abgcschlossenen Wirtschaftsgebieten die 
Gefahr besteht, daB in vielen Industriezweigen, in denen del' GroBbetrieb bedeutende 
Vorteile mit sich bringt, die optimale Betiiebsgro13e nicht erreicht werden kann, 
weil dafiir der Absatz zu klein ist. Die Kehrseite dieses Zustandes ist eine Monopol
bildung. Es bringt dies eine dreifache Schadigung der Wirtschaft mit sich. 

Erstens wiirde bei Freihandel jedes Land sich auf einige wenige Produktions
zweige spezialisieren, und es konnte iiberall die optimale BetriebsgroBe erreicht und 
die Kosten gesenkt werden. (Das konnte unter Umstanden allerdings dazu fiihren, 
daB der Markt eines Landes durch ein auslandisches Monopol beherrscht wird. 
Davon an anderer Stelle mehr.) Nicht nur diese Vorteile der Arbeitsteilung gehen 
verloren, wenn der freie Verkehr unterbunden wird, sondern es konnen auch -
zweitens - die Preise von den sich bildenden Monopolen in Ausniitzung ihrer Mo
nopolstellung noch iiber die infolge der Notwendigkeit, im kleinen zu prod uzieren , 
gestiegenen Kosten gehoben werden. 

Drittens bringt die Ausschaltung des freien Wettbewerbes erfahrungsgemiiB eine 
Verschlechterung der Wirtschaftsfiihrung mit sich. Der freie Handel iibt eine 
starke erzieherische Wirkung aus, indem er die inliindischen Unternehmungen der 
ausHindischen Konkurrenz aussetzt, sie dadurch zu Hochstleistungen anspornt 
und zwingt, aIle Verbesserungen und Neuerungen im Produktionsproze13, die irgendwo 
gemacht werden, moglichst schnell einzufiihren. 

Der freie Handel ist allerdings kein absolut sicheres Mittel gegen aIle Monopol
bildung. Auch unter der Herrschaft des Freihandels werden sich Monopole bilden: 
a) internationale Monopole (Kartelle), iiber die an anderer Stelle mehr gesagt werden 
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SOlll, und b) ortliche Monopole. Diese ortlichen Monopole verdanken ihre Entstehung 
bei Abwesenheit von Zollen der Frachtlage, also einem Umstand, der ebenso wirkt 
wie Zolle. In Produktionszweigen, deren Produkte nur zu hohen Kosten transportiert 
werden konnen, wird unter Umstanden die durch eine BetriebsvergroBerung erziel
bare Kostensenkung durch die Steigerung der Transportkosten infolge der mit der 
BetriebsvergroBerung verbundenen VergroBerung des Absatzgebietes aufgewogen. 
Wenn dieser Fall eintritt, wird sich nicht ein einheitliches Marktgebiet mit einem 
Einheitspreis, so wie es die allgemeine Preistheorie beschreibt, herausbilden, sondern 
eine Reihe aneinanderstoBender und sich teilweise iiberschneidender Monopoldistrikte 
mit Konkurrenzpreisbildung in den strittigen Grenzgebieten und Monopolpreisen 
im Innern dieser Distrikte. Diese Monopolpreise konnen zwar iiber die Produktions
kosten steigen, aber nur im AusmaB der Frachtkosten2• 

Wenn durch dieses Netz von sich durchdringenden und iiberschneidenden Pro
duktionsbezirken eine Zollgrenze gelegt wird, wird erstens die bestehende, rationelle, 
durch die Standortfaktoren (Frachtlage der Produktionsmittel und der Produkte) 
bestimmte Verteilung der Produktionsstatten verschoben, und es werden zweitens 
die Monopolstellungen verstarkt. Beides muB sich besonders in der Nahe der Zoll
grenze bemerkbar machen. Wahrend diese Gegenden bisher vielleicht dem von zwei 
Produzenten umstrittenen Gebiete oder nach der verkehrsgeographischen Lage dem 
Rayon eines auslandischen Produzenten angehorten, werden sie nun durch Ziehung 
der Zollgrenze einem inlandischen Monopolbezirk angeschlossen und der Preis so 
in die Rohe getrieben. 

§ 3. Die Zielsetznng der Freihandler. 

Die Zielsetzung, die dem hier entwickelten Freihandelsargument zugrunde liegt, 
ist Maximierung des Sozialproduktes, des Volkseinkommens. Sozialprodukt welches 
Personenkreises? Diesbeziiglich gilt es, grobe MiBverstandnisse zu beseitigen. Man 
kann immer wieder horen, daB der Freihandler von einem kosmopolitischen Stand
punkt ausgehe, das Wohlergehen der ganzen Welt im Auge habe, dem er im Kolli
sionsfall das Interesse seines Landes zu opfern bereit sei. Das ist nicht richtig; eine 
kosmopolitische Zielsetzung ist fiir das Freihandelspostulat keineswegs notwendig, 
obwohl zugegeben werden muB, daB, wenn man die Welt als Ganzes im Auge hat, 
die Vorteile des ungehinderten Giiteraustausches leichter zu begreifen sind, als 
yom Interessenstandpunkt eines einzelnen Landes. Es besteht auch eine leicht er
klarliche psychologisch-politische Affinitat zwischen Freihandel und Internationalis
mus. Die Verbindung ist jedoch nicht wesensnotwendig; denn die okonomische Be
griindung des Freihandels zeigt, daB alle beteiligten Lander davon profitieren, daB 
nicht etwa der Gewinn des einen einen Verlust fiir den anderen bedeute. Es kann 
daher ein Nationalist ebensogut wie ein Pazifist und Internationalist iiberzeugter 
Freihandler sein. 

'Vas das Verhaltnis von Freihandel zum u'irtschaftlichen Liberalismus einerseits 
und zum Sozialismus bzw. Interventionismus anderseits betrifft, ist folgendes zu 
sagen 3: Freihandel ist das AuBenhandelssystem des Liberalismus, der jeden Eingriff 
des Staates in das freie Spiel der wirtschaftlichen Krafte verpont. Daraus folgt 
jedoch keineswegs, daB es ink on sequent ist, einerseits fiir schrankenlosen Freihandel 

1 Kap. 19 § 7 S.24lff. 
2 Einen solchen Monopolgewinn kiinnte man auch als "Rente der Lage" bezeichnen, also als 

eine Differentialrente, die nicht einem Qualitatsvorteil der verwendeten Produktionsmittel oder 
der Tiichtigkeit des Produktionsleiters entspringt, sondern einer giinstigen Frachtlage. Es gibt 
aber auch Lage-Renten ohne rrwnopoloiden Einsehlag. 

3 Vgl. dazu W. ROPKE: Liberale Handelspolitik im Archiv fiir Rechts- und Wirtschafts
philosophie Bd. 24 S.458, Berlin 1930/31, und derselbe im Artike! "Staatsinterventionismus" 
im Erganzungsband zum Hw. d. St. S.878. Jena 1929. 
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einzutreten, auf der anderen Seite aber gewisse, z. B. sozialpolitische Eingriffe in 
das Spiel der wirtschaftlichen Krafte fiir gerechtfertigt anzusehen1 . 

DaB man, ohne sich zu widersprechen, gegen Schutzz6lle und fur Arbeiterschutz 
SteHung nehmen kann, hat darin seinen Grund, daB das Freihandelssystem - nach 
Ansicht der Freihandler - im groBen und ganzen die funktioneHe Verteilung des 
Volkseinkommens, wenigstens auf die Dauer, nicht verschiebt, oder doch, soweit 
eine solche Verschiebung erfolgt, sich zugunsten des Arbeitseinkommens auswirkt. 
Die Situation ist also die: Das Gesamteinkommen wird durch den Freihandel ver
mehrt, die Verteilung andert sich nicht notwendigerweise, es ist unwahrscheinlich, 
daB das Arbeitseinkommen relativ zu den anderen Einkommenszweigen, und noch 
unwahrscheinlicher, daB es absolut sinkt, - folglich wird die allgemeine Vermutung 
fiir die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Freihandels von der Verteilungssphare 
her nicht beeintrachtigt. Es ist richtig, daB diese Einstellung der Freihandelslehre 
durch das Ausgehen von der Arbeitswerttheorie, die die Moglichkeit von Verteilungs
verschiebungen innerhalb der Arbeiterklasse nicht deutlich hervortreten liWt, psy
chologisch bedingt war. Unsere Analyse hat jedoch gezeigt, daB diese Stellungnahme 
zu den Problemen der Verteilung auch yom Standpunkt der modern en Theorie nicht 
unberechtigt ist2• 

Auf welchen Wertungen diese Einstellung basiert, liegt so klar zutage, daB es 
sich wohl eriibrigt, sie ausdriicklich zu formulieren. 

16. Kapitel. 

Die Wirkungen der ZoIle. 
§ 1. Die unmittelbare Wirkung eines Einzelzolles auf Preis und Absatz der 

betroffenen Ware. 

Wir haben bereits im § 8 des 12. Kapitels (S. 130ff.) festgestellt, welches die 
unmittelbaren Wirkungen eines Zolles bei Konkurrenz und steigenden Kosten sind: 
Steigende Kosten vorausgesetzt, bewirkt ein Einfuhrzoll des Einfuhrlandes - ein 
solcher des Ausfuhrlandes ware unwirksam - oder ein Ausfuhrzoll des Ausfuhrlandes 
eine Preissteigerung im Einfuhrland, eine Preissenkung im Ausfuhrland, eine Pro
duktionssteigerung und Absatzriickgang im Einfuhrland und einen Produktions
riickgang und Absatzsteigerung im Ausfuhrland. Diesen Satz gilt es nun im Detail 
auszufiihren und die Fragen zu beantworten: Urn wieviel steigt der Preis im Import
land 1 Urn wieviel fallt er im Exportland 1 MuB der Zoll im Preisunterschied zwischen 
den beiden Landern voll zum Ausdruck kommen3 1 Die Antwort auf diese Fragen 
hangt davon ab, wie Angebot und Nachfrage in jedem der beiden Lander auf eine 
Preisanderung reagieren. Es sind also folgende GroBen zu beriicksichtigen: 1) Die 
Elastizitat des Angebotes und der Nachfrage in jedem der beiden Lander. 2) Die 
absolute GroBe des Angebotes und der Nachfrage in jedem der beiden Lander'. 

1 ROPKE weist uberzeugend nach, daB das eine das andere nicht ausschlieBt. L. T. HOB
HOUSE weist ebenfalls den Vorwurf des Widerspruchs zuruck, der darin liegen solI, daB man 
wohl fur Freihandel im internationalen Verkehr eintritt, aber gleichzeitig sozialpolitische Ein
griffe fordert. Vgl. Liberalism S.92f. London 1911, ebenso H. DIETlii!i'L: Sozialpolitik und 
Handelspolitik. Berlin 1902. Ders.: Kornzoll und Sozialreform. 1901. Ahnlich J. A. HOBSON: 
International Trade S. 192ff. London 1904. Anderer Ansicht ist z. B. CASSEL: Theoretische 
Sozialokonomie, 4. Aufl. S.587f. Leipzig 1927. 

2 Vgl. unten Kap. 13 § 3 S.145. 3 Vgl. dazu besonders SCHULLER: a. a. O. S. 167ff. 
4 Es mussen diese beiden Momente Elastizitat (Krummung der Nachfrage- bzw. Angebots

kurve) und absolute GroBe (Lage der Kurve im Raum) unterschieden werden, weil es ublich ist, 
die Elastizitat in Perzenten oder, genauer gesagt, durch das Verhaltnis der perzentuellen Mengen
anderung zur perzentuellen Preisanderung auszudrucken. Eine perzentuell gleiche Mengen
anderung (numerisch gleiche Elastizitat) hat daher eine verschiedene absolute Bedeutung, je 
naehdem, ob sie sich auf ein groBes oder ein kleines Land bezieht. 
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Wir haben, wie schon erwahnt, davon auszugehen, daB die erste Folge der Ein· 
fiihrung eines Zolles die ist, daB der auslandische Lieferant einen um den Zollbetrag 
niedrigeren Preis erlost. Graphisch haben wir das durch Senkung des Kurvensystems 
des Importlandes gegeniiber dem Kurvensystem des Exportlandes ausgedriickt. 
Auch alles weitere lieBe sich leicht an der Rand jenes Kurvenapparates exakt dar
stellen. Doch ist es in diesem FaIle vielleicht zweckmiiBiger, unsere Theoreme in 
Worten zu formulieren. 

1) Ein Zoll des Inlandes auf eine regelmaBig importierte Ware muB bis zu dem 
Punkte, wo er prohibitiv wirkt - d. i. bis die Nachfrage so zuriickgegangen und/oder 
das inlandische Angebot so gestiegen ist, daB nichts mehr importiert wird - eine 
Differenz oder eine VergroBerung einer schon bestehenden Differenz zwischen Inland
preis und A uslandpreis in genau seiner Rohe herbeifiihren. Ware die Preisdifferenz 
groBer, so wiirde die Einfuhr angeregt, ware sie kleiner, so miiBten die Importeure 
Verluste erleiden, und die Einfuhr wiirde eingeschrankt. Diese Preisdifferenz ent
steht durch eine Preissteigerung im Inland und eine Preissenkung im Ausland, in 
gewissen Extremfallen durch das eine oder das andere. 

In der Praxis muB beriicksichtigt werden, daB manche Waren intermittierend 
exportiert und importiert werden, z. B. je nach Ernte- und Saisonschwankungen. 
Die deutschen Getreidezolle z. B. sind schon so hoch, daB sie in guten Erntejahren 
iiber dem Prohibitionsniveau liegen und der deutsche Getreidepreis daher nicht 
mehr um den vollen Zollbetrag iiber dem Weltmarktpreis steigt. Man driickt dies 
mitunter unscharf durch den Satz aus: Der Zoll sei unwirksam geworden. 

2) Der Preis wird im Zollinland ceteris paribus desto weniger steigen und im Aus
land desto starker fallen, ie groper und elastischer das inlandische Angebot ist, d. h. je 
starker die inlandische Erzeugung auf Grund einer kleinen Preissteigerung erhoht 
werden kann und umgekehrtl. Daher wird ein Zoll auf eine Ware, die im Inland 
iiberhaupt nicht erzeugt werden kann, unter sonst gleichen Umstanden eine starkere 
Preissteigerung hervorbringen als ein Zoll auf ein Gut, dessen Erzeugung leicht 
vergro13ert werden kann. Ein Zoll auf ein Produkt der Landwirtschaft oder des 
Bergbaus, wo eine Mehrproduktion in der Regel nur zu rapid steigenden Kosten 
moglich ist, wird eine starkere Preissteigerung hervorrufen als ein Zoll auf ein Fertig
produkt, dessen Erzeugung bei steigendem Preis rasch ausgedehnt werden kann. Je 
elastischer das inlandische Angebot, desto starker wird der Auslandspreis sinken, weil 
die auslandischen Produzenten, yom inlandischen Markt durch den Zoll verdrangt, 
auf ihren heimischen Markt angewiesen sind und dort den Preis driicken werden. 

3) Aus analogen Griinden wird der Preis im Inland - ceteris paribus - desto 
weniger steigen (und im Ausland desto starker fallen), ie kleiner und unelastischer 
das auslandische Angebot ist und umgekehrt 2• Wenn die auslandische Produktion 
mit fallendem Preis nicht oder nur langsam zuriickgeht, etwa weil sie viel fixes 
Kapital verwendet, das nicht herausgezogen werden kann, so werden die Produzenten 
gezwungen sein, zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen, als wenn sie sich leicht 
umstellen konnen. Die Elastizitat des Angebotes ist im short run immer kleiner als 
im long run. 

4) Der Prcis wird - ceteris paribus - im Inland desto schwacher steigen und 
im Ausland des to starker fallen, ie groper und elastischer die 'inlandische Nachfrage 
ist und umgekehrt. Wenn die Nachfrage nach einer Preissteigerung scharf zuriick
geht, dem verteuerten Gute ausweicht, wird einerseits die inlandische Produktion 
nicht so stark ausgedehnt und ihre Kosten nicht erhoht und wird andererseits 
die auslandische Produktion vermindert, ihr Angebotpreis verringert. 

5) Der Preis wird - ceteris paribus - im Inland desto starker steigen und im 

1 SCHULLER spricht statt von Elastizitat von der Spannung zwischen den hiichsten und 
niedersten Kosten. 

2 Graphisch la13t sich das in folgender Weise darstellen (Abb.22). Es sind die Angebots-
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Ausland desto weniger fallen, je groBer und elastischer die Nachfrage des Auslandes 
ist und umgekehrt. Denn dann wird das vom Zoll verddingte auslandische An
gebot leichter absorbiert; es ist auf den zollgeschiitzten Markt weniger stark 
angewiesen. 

6) In unseren Satzen ist auch die von SCHUELLER aufgestellte Regel enthalten, 
daB der Preis durch einen Zoll um so starker in die Hohe getrieben wird, "je geringer 
die Einfuhr im Vergleich mit der Produktion des Exportstaates 'und je grofJer sie im 
Verhiiltnis zu der Produktion des Importstaates ist" 1. Die Griinde dafiir liegen auf 
der Hand. 

und Nachfragekurven NN und AA in jedem Lande gegeben. Der Preis ist P, und die Menge aa 
wird von E nach I exportiert. Nun wird in I ein EinfuhrzollZ eingefiihrt, und um das dar-

I E 

z 

M~M"~ ________________________ ~hr ________________ ~ ____ ~Nen~en 
mJ me 

Abb.22. 

zustellen, das Kurvensystem I um Z auf N'N' und A' A' gesenkt. Die Folge davon ist, daB die 
Ausfuhr auf a'a' zUriickgeht und in E der Preis auf P' sinkt. In list der Preis nun von der ge
senkten Achse 0' aus zu berechnen. Er ist daher um einen Betrag gestiegen, der gleich ist der 
Differenz zwischen Z und der Strecke P pt. (Der Preisausfall in E + der Preissteigerung in I 
mull gleich sein dem Zoll.) 

Nehmen wir nun ein weniger elastisches Angebot in E an, was wir dadurch ausdriicken, 
daB wir die Angebotskurve steiIer stellen (AlAl statt AA). Die Folge ist, daB der Preis in E 
starker fallt (auf Pl)' in I weniger steigt und die Ausfuhr groBer geworden ist (alal statt a'a'). 

Ein Blick auf die AbbiIdung lehrt, daB das AusmaB der Preissteigerung bzw. Preissenkung 
davon abhangt, ob die Angebotskurve in E fIach oder steil verlauft. Dasselbe gilt mutatis 
mutandis von den anderen drei Kurven, korrespondierend zu den im Text aufgestellten RegeIn. 

Entscheidend ist die Neigung der Kurven und nicht ihre Lage. Wenn wir z. B. das Kurven
system E parallel mit sich selbst nach roohts oder links verschieben, andert sich fiir die Ausfuhr 
und die Wirkung der Zolle nichts. Denn das Stiick zwischen den Kurven, auf das es ankommt, 
wird dadurch nicht verandert. Daraus darf man aber nicht den vielleicht naheliegenden SchluB 
ziehen, daB es nur auf die ElaBtizitat und nicht auf die absolute GroBe von Angebot und Nach-

frage ankomme. Denn eine Parallelverschiebung des 
/'rt>Is A' Kurvensystems bedeutet nicht konstante Elastizitat. 

o 

Umgekehrt: Ein absolutes Wachstum von Angebot 
und Nachfrage (etwa parallel mit einer Vermehrung 
der Bevolkerung) bei konstanter Elastizitat ist, wenn 

f--------Jf---------'*---------p auf den Achsen derselbe MaBstab beibehalten wird, 

Abb.23. Menfle 

nicht durch Parallelverschiebung nach roohts dar
zustellen, Ilondern durch Verschiebung nach rechts 
unter gleichzeitiger Verstarkung der Neigung. Etwa 
so: (Abb.23.) 

1 a. a. O. S.170. 
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Ein Fall verdient hervorgehoben zu werden, weil er sich besonders leicht gra
phisch darstellen laBt und approximativ in der Praxis sehr oft vorkommt: Der Fall 
namlich, daB die in Betracht kommende Einfuhrmenge eines Landes im Verhaltnis 
zum Weltmarkt nicht ins Gewicht fallt und daher den Weltmarktpreis nicht zu 
beeinflussen vermag. Wenn Osterreich z. B. auf einen Welthandelsartikel wie Baum
wolle, Kupfer, Weizen, Blei einen Zoll einfiihrt oder erhoht, so kann das den 
Weltmarktpreis nicht beriihren. Das Weltangebot ist so groB, daB es jede praktisch 
mogliche Nachfrage eines einzelnen Landes zum bestehenden oder zu einem nur 
unmerklich gestiegenen Preis zu befriedigen vermag. Wenn wir einen Artikel, der 
auch innerhalb des betreffenden Landes 

Preis 
erzeugt wird, als Exempel wahlen - z. B. 
Getreide -, so laBt sich der angefuhrte 
Fall graphisch folgendermaBen darstellen 
(Abb.24): 

Wenn die Ware nicht eingefiihrt wurde, 
ware ihr Inlandspreis P. Der Weltmarktpreis 
ist Ow und ist gegen eine Erhohung des Ab
satzes in unserem Lande unempfindlich, es 
ist praktisch jede Menge zum Weltmarkt
preis erhaltlich. Bei freiem Verkehr ist der 
Inlandpreis durch den Weltmarktpreis be

N A 

w'~ __ ~~~~ _______ m' 
~-~~~-+-~~-----m 

o Menge 

Abb.24. 

stimmt. Die inlandische Produktion ist Oal , die Einfuhr a1a2 • Wenn nun ein Zoll 
in der Rohe von w WI eingefuhrt wird, sinkt der Verbrauch von Oa2 auf Oa~. Die 
Inlandsproduktion steigt von Oal auf 0 a~, die Einfuhr falIt von a1 a2 auf a~ a~ 
und der Inlandpreis erhoht sich um den vollen Zollbetrag, denn der Weltmarkt
preis ist ja unverandert geblieben. 
Wenn ein einzelnes Land einen Zoll Preis 
auf einen Massenartikel einfiihrt, fur 
den ein Weltmarkt besteht, genugt 
dieses einfache Schema zur Klar
stellung del' unmittelbaren Wirkungen 
des Zolles. 

Dieses Schema liiBt sich abel' 
auch, ohne alIzu kompliziert zu wer
den, so erweitern, daB es auch solche 
Falle einschlie13t, in denen der Aus
landspreis vom Inlandabsatz nicht 

o 

A 

Ii 

---/" 

At I AI 
Menge 

Abb.25. 

nnabhangig ist (Abb. 25). Nehmen wir als Beispiel die osterreichische Weizen
einfuhr. Osterreich kann jede beliebige Menge von den groBen westlichen Markten 
beziehen, ohne den Weltmarktpreis zu beeinflussen. Der Frachtlage nach kommt 
jedoch als Bezugsquelle in erster Linie Ungarn in Betracht, wo es in der Tat den 
grofJten Teil seines Bedarfes decktl. Der ungarische Exportpreis ist jedoch nicht so 
wie der Weltmarktpreis von der Ausfuhr nach Osterreich unabhangig. Ungarn ist 
vermoge der Frachtlage auf den Absatz in Osterreich angewiesen. Die ungarische 
Angebotskurve kann also nicht so wie die Angebotskurve des Weltmarktes als hori
zontale Linie dargestellt werden, sondern ist so wie die inlandische Angebotskurve 
von links nach rechts ansteigend. Fur diese drei Angebotsquellen am osterreichischen 
:.'\farkt - die inliindische Produktion, die Einfuhr aus Ungarn und vom Weltmarkt 
- konnen wir nun je eine Angebotskurve konstruieren. Die Angebotskurve des 
Weltmarktes ist wieder eine Rorizontale in der Rohe des Weltmarktpreises plus 

1 In Wirklichkeit spielen auch Qualitatsunterschiede zwischen ungarischem und kana
dischem und russischem Weizen eine Rolle. Davon sei hier jedoch abgesehen. 
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Fracht und Zoll iiber der Abszissenachse. Die Kurve des inlandischen Angebotes AA 
ist die gewohnliche von links nach rechts ansteigende Kurve. 

Eines Wortes der Erlauterung bedarf die Kurve Ai Ai' Es ist dies die Kurve 
des ungarischen Angebotes am osterreichischen Markt. Sie gibt fiir jeden Preis am 
osterreichischen Markt jene Menge an, die zu diesem Preis aus Ungarn nach Oster
reich exportiert wird (eventuell schon unter Beriicksichtigung von Zoll und Fracht). 
Sie ist also nicht zu verwechseln mit der Kurve des gesamten ungarischen Angebotes. 
Aus dieser Gesamtkurve ware sie in der Weise abzuleiten, daB bei jedem Preis von 
der gesamten Erzeugungsmenge derjenige Teil abgezogen wird, der zu jenem Preis in 
Ungarn selbst oder auf dritten Markten abgesetzt werden kann. Die Kurve stellt also 
die lmgarische Ausfuhr nach Osterreich als Funktion des Preises am osterreichischen 
Markt dar. Nun addieren wir fiir jede Ordinate die Abszissen der Kurven AA und 
A1Al und erhalten A +Al' die Kurve des osterreichisch-ungarischen Angebotes 1. 

Unsere Figur besagt daher: Bei einem Preis am osterreichischen Markt von P 
(= Weltmarktpreis + Fracht + Zoll) ist die osterreichische Produktion Om, die 
ungarischenLieferungen mm1 , dieEinfuhr vomWeltmarkt m 1m 2 • Sinkt derPreis in 
Osterreich auf P' (etwa weil der Zoll ermaBigt wurde, oder weil derWeltmarktpreis 
gesunken ist), so geht die osterreichische Produktion auf Om' zuruck, die Einfuhr 
aus Ungarn auf m'm;' und die Bezuge yom Weltmarkt steigen auf m;' m~. 

Es sei noch erwahnt, daB sich dieses Schema besonders zur Klarstellung der 
Wirkung von Prii/erenzwllen eignet. Wenn Osterreich der Einfuhr aus Ungarn 
einen ZollnachlaB gewahrt, wird die Angebotskurve Ungarns nach rechts verschoben. 
Ungarn kann nun beim gleichen Preis in O<!terreich mehr exportieren2• Die Kurve 
A +Al wird nach rechts verschoben, wie es die strichpunktierte Kurve A' +A{ 
zum Ausdruck bringt. Es wachst die Einfuhr aus Ungarn auf Kosten der Ein
fuhr yom Weltmarkt. Die inlanmsche Produktion und der 1nlandpreis bleiben so 
lange unverandert, als die Beziige yom Weltmarkt noch nicht vollstandig ver
drangt sind 3 • 

§ 2. Die Fernwirkungen der Zolle. 

Der mit Hilfe der Methode des partiellen Gleichgewichtes analysierte EinfluB 
eines Zolles auf Preis und Absatz der durch ihn getroffenen Ware ist jedoch nur ein 
Teil der gesamten Wirkung, allerdings derjenige Teil, der in die Augen springt und 
den die handelspolitische Praxis hauptsachlich beriicksichtigt. Zu diesen umnittel
baren Wirkungen kommen nun die uberaus wichtigen Fernwirkungen hinzu, ohne 
deren Berucksichtigung die wirtschaftspolitische Beurteilung ausgeschlossen ist. 

Diese Fernwirkungen bestehen erstens in einer Verlagerung des Nachfragestromes. 
1st die Elastizitiit der Nach/rage zufallig gleich eins, d. h. geht die nachgefragte Menge 
im gleichen Verhaltnis zuruck, wie der Preis steigt, so geben die Kaufer dieselbe 
Summe auf diese Ware aus wie friiher, und es entsteht kein Nachfrageausfall an 
anderer Stelle. 1st die Nach/rageelastizitiit kleiner als eins, so wird nach Einfiihrung 
des Zolles eine groBere Summe Geldes auf die betreffende Ware ausgegeben, und es 
entsteht an anderer Stelle ein Nachfrageausfall. 1st die Elastizitiit groper als eins, 
so wird Nachfrage nach anderen Giitern freigesetzt. 

Eine vollstandige Analyse der Zollwirkungen hat zweitens die Art und Weise zu 
beriicksichtigen, wie der Staat die Zolleinnahmen verwendet. Bei der Bilanzaufstellung 

1 Der horizontale Abstand jedes Punktes de! Kurve A + Al von dem gleichhohen Punkt 
der Kurve AA ist also gleich dem horizontalen Abstand der Kurve AlAl von der vertikalen 
Achse, das ist gleich der ungarischen Einfuhr zu dem betreffenden Preis. 

S Wenn Ungarn auch an zahlreiche andere Mii.rkte liefert, so stellt sein Angebot am oster
reichischen Markt nur einen Teil seines Gesamtangebots dar, und diese Teilangebotskurve ist 
daher flacher oder horizontal zu zeichnen. Die Praferenz hii.tte dann einen Preisfall zur Folge, 
auBer wenn sie auf ein kleines Kontingent eingeschrankt ist. 

3 Ober die Beurteilung von Vorzugszollen vgl. Kap. 22 § 5 S. 283. 
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iiber Vor- und Nachteile von Zollen sind diese Summen auf der Aktivseite in Rech
nung zu stellen. 1m iibrigen lassen sich schwerlich dariiber irgendwelche allgemeine 
Aussagen machen. 

Drittens wirkt jeder Zoll auf den Aufbau der Wirtschaft dadurch ein, daB er auch 
die Ausfuhr beeintrachtigt, was in der handelspolitischen Praxis und Publizistik 
immer wieder iibersehen wird. Hier mussen wir unterscheiden zwischen a) der Dauer
wirkung, dem neuen Gleichgewichtszustand, dem die Wirtschaft nach Einfiihrung 
des Zolles zustrebt, und b) dem Obergang, dem Weg, auf dem sie den neuen Gleich
gewichtszustand schlieBlich erreicht. 

Was a) betrifft, konnen wir unter Zugrundelegung der in den Kapiteln 11, 12 
und 13 erarbeiteten Erkenntnisse sagen: Jeder Zoll bewirkt letzten Endes eine 
Produktionsverschiebung von den Exportindustrien zugunsten irgendwelcher In
dustrien, die fiir den Binnenmarkt arbeiten. Produktionsmittel werden aus den 
Exportindustrien abgezogen und entweder in die zollgeschiitzten Wirtschaftszweige 
odeI', wenn solche nicht vorhanden sind (bei reinen Finanzzollen), in jene Produk
tionszweige geleitet, denen sich die abgelenkte Nachfrage odeI' die yom Staat ab
geschopfte Kaufkraft zuwendet. Es sei noch bemerkt, daB die die Gesamteinfuhr 
und im Gefolge dessen schlieBlich die Ausfuhr vermindernde Wirkung eines Zolles 
dadurch abgeschwacht (und in ExtremfaUen auch aufgehoben) werden kann, daB die 
abgelenkte odeI' abgeschopfte Kaufkraft sich auf andere Einfuhrgiiter richtet; statt 
Tee wird z. B. mehr Kaffee eingefiihrtl odeI' statt Garne Gewebe, statt der Produk
tionsmittel das Produkt odeI' umgekehrt statt des Produktes die Produktionsmittel. 
Jeder Zoll bewirkt also - von den eben erwahnten Grenzfallen abgesehen - eine 
Schrumpfung des AuBenhandelsvolumens, eine Einschrankung der internationalen 
Arbeitsteilung und eine Lockerung der Verbindung mit der Weltwirtschaft. 

Was b) den Weg betrifft, auf dem das neue Gleichgewicht von Ein- und Aus
fuhr erreicht wird, ist zu sagen, daB er mit inflationistischen Erscheinungen ver
bunden ist. Die Einfiihrung von Zollen beeinfluBt die Zahlungsbilanz giinstig, die 
Beziige aus dem Ausland sinken, die Nachfrage nach fremden Zahlungsmitteln 
faUt, das Angebot ist vorlaufig gleich geblieben; dadurch wird der Geld- und Wechselr 
kursmechanismus ausgelOst, die auswartigen Wechselkurse fallen unter den Gold
importpunkt, Gold stromt ein, odeI' die Geldmenge wird durch das Bankensystem 
expandiert, mit einem Wort, es kommt zu einer leichten Inflation, die haufig noch 
dadurch eine Verstarkung erfahrt, daB durch den Zoll eine Kapitaleinfuhr aus
gelost wird2 • Diese Inflation hat eine gewisse Belebung des Geschaftsganges zur 
Folge, doch hat diese stimulierende Wirkung wie die jeder Inflation nur voriiber
gehende Kraft. Nur eine Erhohung bzw. Einfuhrung eines Zolles hat diese Wirkung, 
nicht aber das Bestehen noch so hoher Zolle. Nur im Dbergang von einem Gleich
gewicht zum andern macht sie sich geltend und die Reaktion kommt urn so schneller, 
als ja der Dbergang zu einem Zustand gesunkenen Wohlstandes fiihrt, weil die 
Einschrankung der internationalen Arbeitsteilung das Sozialprodukt vermindert. 

Die umgekehrte Wirkung hat die Aufhebung eines Zolles. In diesem Falle ver
schlechtert sich die Zahlungsbilanz, und der Geldmechanismus bringt sie durch 
Deflation wieder ins Gleichgewicht. 

1m anderen Land - wenn wir nur von zwei Landern ausgehen - oder, abge
schwacht, in der iibrigen Welt lauft der ProzeB in umgekehrter Richtung abo Wenn 
auf die Zollerhohung des einen Landes andere Lander sofort mit Zollerhohungen 
antworten, kompensieren sich Inflation und Deflation und geht die Ubergangs
wirkung natiirlich verloren. 

1 Siehe auch den folgenden Paragraphen und Kap. 18 § 4 S. 201. 
2 Naheres hieriiber vgl. Kap. 18 § 3 S. 200/201 und § 4 S. 204. Diese inflationistische Wirkung 

eines Zoiles wurde besonders gut von HAWTREY analysiert, in "Good and bad Trade" Kap. 18. 
London 1913. Vgl. auch sein Werk "The Economic Problem", S. 290/91. London 1926. 
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§ 3. Zolle anf ProduktionsmitteI. 

Einer gesonderten Betrachtung bedurfen Zolle auf Produktionsguter, auf pro
duzierte und originare Produktionsmittel hoherer und niederer Ordnung, das sind 
Zolle auf Rohstoffe, halbfertige Waren (Eisen, Stahl, Zement, Game usw.) und 
Fabrikate wie Maschinen und Apparate. Theoretisch ist das Besondere del' Produk
tionsmittel - sowohl del' produzierten als auch del' originaren - einerseits durcn 
die Komplementaritat charakterisiert; sie werden immer zusammen mit anderen 
Produktionsmitteln, mit denen sie eine produktive Gruppe bilden, verwendetl, und 
wenn ihr Preis durch einen Zoll in die Hohe getrieben wird, besteht die Gefahr, daB 
die produktive Gruppe, in del' sie mitwirken, gesprengt wird. Wenn das del' Fall 
ist, geht die Nachfrage nach dem Komplementargut ebenfalls zuruck. Andererseits 
sind sie dadurch charakterisiert, daB die Nachfrage nach ihnen sehr haufig besonders 
elastisch ist: namlich immer dann, wenn jene Produktionszweige, die jenes Pro
duktionsmittel besonders verwenden, einer starken auslandischen Konkurrenz aus
gesetzt sind. 

Jeder Zoll auf Produktionsmittel bewirkt eine Verteuerung derjenigen Produk
tionsprozesse, die das verteuerte Produktionsmittel verwenden. Ein Eisenzoll scha
digt die gesamte eisenverarbeitende Industrie; ein Zoll auf Maschinen belastet aIle 
Gewerbe, die jene Maschinen verwenden; ein Getreide- und Futtermittelzoll vel'
teuert die Viehzucht und die Eierproduktion. Wenn die geschadigte Industrie iLl' 
Produkt exportiert, wird durch den Zoll die Ausfuhr verringert, und es kann vor
kommen, daB dadurch die Verringerung del' Einfuhr gerade kompensiert wird, so 
daB del' Zoll per Saldo das Gleichgewicht del' Zahlungsbilanz nicht stort. Es werden 
beide Seiten del' Bilanz zugleich verkurzt, und es wird auf kurzem Wege das erreicht, 
was sonst erst durch den Geld-Wechselkursmechanismus herbeigefUhrt wird. 

Es kann abel' del' Ausgleich del' Zahlungsbilanz, d. h. die Wiederherstellung des 
Gleichgewichtes auf den Devisenmarkten, statt, wie in diesem FaIle, durch eine 
Mindera'WJ/uhr, durch eine Mehrein/uhr bewirkt werden. Wenn z. B. ein Zoll auf 
Baumwollgarne eingefUhrt wird und durch die Verteuerung del' Game die Webereien 
gegenuber dem Ausland konkurrenzunfahig werden, kann es sein, daB nun zwar 
weniger Garne, aber dafur mehr Gewebe eingefUhrt werden. Dadurch wird aller
dings die Erreichung des ursprunglichen Zweckes des Zolles, die Erhohung del' 
Produktion von Garnen, ganz oder teilweise vereitelt. 

Wenn es sich um krasse FaIle handelt und die zollbelastete Ware eine be
deutende Rolle in der Kostenkalkulation del' im ProduktionsprozeB nachgeordneten 
Industrie spielt, wird von der Praxis auf diesen Umstand mitunter Rucksicht ge
nommen 2. Die durch den Zoll geschadigten Interessenten wehren sich und es wird 
ihrer Beschwerde, je nachdem, ob es sich um einen Exportartikel odeI' urn eine fur 
den inneren Konsum bestimmte Ware handelt, in verschiedener Weise Rechnung 
getragen. 1m ersten Fall bewilligt man einen Zollrestitution8- oder Veredelungsverkehr. 
Das heiBt, bei der Ausfuhr des "veredelten" oder verarbeiteten Produktes (z. B. von 
Seidengeweben) wird der Zoll auf das Produktionsmittel (z. B. Seiden gam) resti
tuiert 3, oder er wird gar nicht eingehoben, wenn bei Einfuhr nachgewiesen wird, 
daB die einzufuhrenden Produktionsmittel odeI' Zwischenprodukte fUr den Export 
verarbeitet werden sollen. 

1 Auch Konsumgiiter sind oft komplementar, jedoch nicht so regelmaBig und so augenfallig 
wie Giiter hoherer Ordnung. 

2 Vgl. dazu SCHULLER: a. a. O. S. 159ff. 
3 Man spricht in diesem FaIle von einem aktiven Veredelungsverkehr, weil das Land, das 

ihn gestattet, die Veredelung "aktiv" durchfiihrt. Ein pa88iver Veredelungsverkehr liegt 
dann vor, wenn ein Land eine Ware zur Veredelung ausfiihrt und sie im "veredelten" Zustand 
zollfrei wieder hereinlaBt, wahrend die iihrige Einfuhr diesel' veredelten Ware verzollt werden 
muB. Der passive Veredelungsverkehr des Inlandes ist ein aktiver des Auslandes. 
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Wenn es sich um eine fiir den heimischen Konsum erzeugte Ware handelt, wird 
dem belasteten Produzenten durch einen Auagleichszoll geholfen. Um ein augenfalliges 
Beispiel zu wahlen: Wenn der Getreidezoll erhoht wird, wird auch der Mehlzoll 
hinaufgesetzt, um die Miihlenindustrie zu schiitzen. Durch diese und ahnliche MaB
nahmen werden zwar die erwahnten Zollwirkungen auf die nachfolgende Stufe im 
ProduktionsprozeB vermieden oder abgeschwacht; um die Fernwirkungen, die in 
§ 2 besprochen wurden, kommt man jedoch nicht herum. Insbesondere die Schadi
gung der Exportindustrien, die schlleBlich durch das Spiel des Geldmechanismus 
bewirkt wird, ist unvermeidlich. 

17. Kapitel. 

Die Zollargumente im allgemeinen. 
§ 1. Einleitung. 

Wahrend die Argumente, die fiir den Freihandel sprechen, klar und in sich 
geschlossen sind und daraus ganz eindeutige, leicht deduzierbare Folgerungen fiir 
die handelspolitische Praxis abgeleitet werden konnen, fehlt diese Durchsichtigkeit 
und Zielklarheit den Argumenten fiir Zolle: Einerseits gibt es eine ganze Fiille von 
zum Teil sich widersprechenden, von den verschiedensten Wertgesichtspunkten und 
theoretischen Erwagungen ausgehenden protektionistischen Argumenten. Anderer
seits sind selbst dann, wenn man eines dieser Argumente akzeptiert hat, die prak
tischen Folgerungen keineswegs leicht abzuleiten. Abgesehen von einem nicht ernst 
zu nehmenden extremen Autarkismus, der vollstiindige AbschlieBung yom Aus
land fordert, ist der Protektionist nicht in der Lage, dem klaren freihandlerischen 
Rezept: "Keine Diskrimination zwischen AuBenhandel und Binnenhandel" eine 
ebenso einfache Formel entgegenzustellen. Mit der Behauptung: "Zolle sind wirt
schaftlich vorteilhaft" ist es nicht getan; es muB auch gesagt werden, wann und 
unter welchen Umstanden und insbesondere in welchem AusmaBe man sie fiir vorteil
haft halt. Auch wenn man einige Schutzzollargumente vorbehaltlos akzeptiert, ist 
eine Antwort auf diese Frage gar nicht leicht. Da also ein dem Freihandelsargument 
entsprechendes einheitliches Argument fiir Protektionismus fehlt, bleibt nichts 
iibrig, als die verschiedenen Zollargumente moglichst iibersichtlich zu gruppieren, 
und sie dann der Reihe nach einzeln durchzubesprechen. Es muB aber schon hier 
betont werden, daB die Ausfiihrlichkeit, mit der wir auf die verschiedenen Argu
mente eingehen konnen, keineswegs der Bedeutung der betreffenden Argumente in 
der Praxis entspricht. 1m Gegenteil! Gerade jene Argumente, die wissenschaftlich 
vollkommen unhaltbar sind und mit wenigen Satzen erledigt werden konnen, haben 
in der Praxis, in den Parlamenten, in den Verhandlungen mit den Interessenten 
und in der Presse die groBte Durchschlagskraft. In diesem Abschnitt handelt es sich 
jedoch um die Diskussion der wissenschaftlichen Vertretbarkeit der besprochenen 
Argumente und nicht um eine soziologische Analyse der Triebkrafte und Motive 
der Politik1 . 

§ 2. Finanzzolle und Schutzzolle. 

Wenn es sich darum handelt, eine "Obersicht iiber die moglichen und gangbaren 
Zollargumente zu gewinnen, muB zuerst Klarheit iiber die Unterscheidung von 
Finanz- und Schutzzollen geschaffen werden, da ja diese beiden Kategorien von 
Zollen verschieden zu beurteilen sind. Unter Finanzzollen oder Fiskalzollen versteht 
man bekanntlich Zolle, die vorwiegend in der Absicht erhoben werden, dem Staat 
eine Einnahmequelle zu verschaffen. Ein solcher Zoll ist nichts anderes als eine 

1 VgI. zum letzteren Problem die treffenden Bemerkungen PARETOS: "Causes de la 
protection" in "Manuel d'economie poIitique". 2. Aufl. S.520ff. Paris 1927. PARETO skizziert 
dort eine "Soziologie des Protektionismus". 
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zweckmaBige Form der Besteuerung. Statt z. B. die Konsumsteuer auf Kaffee oder 
Tee bei den GroB- und Detailhandlern einzuheben, wird sie an der Grenze bei der 
Einfuhr erhoben. Bei Schutzzollen hingegen ist das primare Motiv der Einfiihrung 
nicht die ErschlieBung neuer Einnahmequellen fiir den Staat, sondern Erhaltung 
und VergroBerung der zollgeschiitzten Produktionszweige. 

Diese Unterscheidung laBt nun an Eindeutigkeit einiges zu wiinschen iibrig. 
Es ist immer eine miBliche Sache, die Motive des Gesetzgebers oder anderer Per
sonen zum Unterscheidungsmerkmal zu machen. Denn diese Motive liegen oft nicht 
klar zutage, sie konnen bei den verschiedenen Beteiligten verschieden sein, und es 
spielen oft auch bei ein und derselben Person verschiedene Motive mit. Die meisten 
Schutzzolle weden auch fiir den Staatssackel etwas ab und werden von der Finanz
verwaltung daher gerne gesehen, und viele Finanzzolle ergeben als Nebenwirkung 
einen Schutz fiir verwandte inlandische Produkte. Wenn z. B. in einem Land, das 
selbst keinen Wein baut, ein hoher Weinzoll eingefiihrt wird, wird die Nachfrage 
nach Wein teilweise auf Bier abgelenkt. Ahnliches gilt fiir einen Zoll auf Siidfriichte, 
der dem inHi.ndischen Obstbau zugute kommt, und genau genommen wird jeder Zoll 
eine Nachfrageverschiebung mit sich bringen, es sei denn, daB die Elastizitat der 
Nachfrage nach dem zollbelasteten Gute zufallig gleich eins ist. Die im vorhergehen
den Kapitel beschriebenen unmittelbaren Wirkungen sowohl als auch die Fern
wirkungen sind dieselben fiir Finanz- und Schutzzolle. 

Das beste objektiv feststellbare und von den Motiven der Gesetzgeber oder Inter
essenten unabhangige Unterscheidungsmerkmal zwischen Schutzzollen und Finanz
zollen ist wohl der Umstand, ob eine Diskrimination von auslandischem und in
landischem Angebot vorliegt. Wenn die inlandische Produktion derselben Steuer 
unterliegt wie die Einfuhr aus dem Ausland, oder wenn der zollbelastete Artikel im 
Inland nicht produziert wird und seine Produktion auch durch den Zoll nicht ins 
Leben gerufen wird und wenn auch keine ahnliche Ware, auf die man die Nachfrage 
hinlenken will, vorhanden ist, liegt kein Schutzzoll vor. Was den EinflufJ auf die 
Produktionsrichtung betrifft, ergibt sich der folgende Unterschied zwischen Schutz
und Finanzzollen: Ein reiner Schutzzoll, der dem Staate nichts abwirft, bewirkt 
eine Umstellung der Produktion von der Exportindustrie auf a) die zollgeschiitzten 
Wirtschaftszweige und eventuell auf b) jene, denen sich eine abgelenkte Nachfrage 
zuwendet. Ein reiner Finanzzoll ohne Diskrimination und ohne direktes Schutz
objekt bringt letzten Endes ebenfalls eine Verschiebung von Produktionsmitteln 
aus den Exportindustrien in a) jene Verwendungszweige mit sich, denen der Staat 
die abgeschopfte Kaufkraft zufiihrt (z. B. die Riistungsindustrie oder den staat
lichen Verwaltungsapparat), und in b) jene Wirtschaftszweige, denen eine allenfalls 
abgelenkte Nachfrage sich zuwendet. 

Es muB hier auch erwahnt werden, daB die Erreichung der beiden ZwecWe: Er
schlieBung einer moglichst groBen Einnahmequelle fiir den Staat und moglichst hoher 
Schutz fiir die nationale Produktion weitgehend unvereinbar ist. Denn gerade jener 
Zoll, der ein Maximum an Schutz gewahrt, der prohibitive Zoll, bringt dem Staate 
gar keine Einnahmen. Andererseits wird das finanzielle Ertragnis eines Zolles desto 
groBer sein, je weniger die Einfuhr sinkt, je weniger also der Zoll die Schutzfunktion 
erfiillt. Das hangt wieder von zwei Dingen ab: a) wie die Nachfrage reagiert; je 
weniger die Nachfrage zuriickgeht, desto hoher das Zollaufkommen; b) wie stark 
die inlandische Produktion auf Grund der durch den Zoll bewirkten Preissteigerung 
erhoht werden kann. Die Schutzfunktion erfiillt ein Zoll dann, wenn er eine starke 
Erweiterung der inlandischen Produktion gestattet; dann ist er aber auch weniger 
eintraglich. Yom fiskalischen Standpunkt sind daher Zolle auf solche Massenartikel 
am zweckmaBigsten, die im Inland nicht erzeugt werden. Wenn die betreffende 
Ware auch im Inland hergestellt wird, ist es fiir die Ertragnisse aus dem Zoll 
vorleilhaft - besonders wenn die Elastizitat des inlandischen Angebotes groB ist-, 
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die inlandische Produktion einer dem Zoll gleichkommenden Steuer zu unterwerfen, 
also eine Diskrimination zwischen Inland und Ausland zu vermeiden, auch ab
gesehen davon, dafJ dann neben die Einnahme aus dem Zoll noch das Steuerertriignis 
tritt. 

§ 3. Wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Argumente fur Zolle. 

Es drangt sich als weitere Unterscheidung die zwischen wirtschaftlichen und 
auBerwirtschaftlichen Zollargumenten auf. Zolle werden verlangt auf Grund wirt
schaftlicher und auBerwirtschaftlicher Erwagungen, genauer, wei! der durch sic 
herbeigefiihrte Zustand vom "wirtschaftlichen" oder von irgendeinem "auBerwirt
schaftlichen" Standpunkt aus wunschenswert erscheint. Was die Unterscheidung 
zwischen wirtschaftlichen und auBerwirtschaftlichen Werten und Standpunkten 
bedeutet, wurde schon an friiherer Stelle diskutiert (Kap. 14 § 2). 

a) Die folgenden auf3erwirtschaftlichen Zollargumente oder auBerwirtschaftlichen 
Einwande gegen den internationalen Handel sind zu nennen: Vom Standpunkt der 
Landesverteidigung miisse es jedes Land vermeiden, allzusehr vom Ausland ab
hangig zu werden. Wenn man der internationalen Arbeitsteilung freien Lauf lasse, 
konne sich eine iibermaBige Spezialisierung ergeben, sei es auf die industrielle, sei 
es auf die landwirtschaftliche Produktion. In Zeiten der Not sei man dann nicht 
imstande, sich, wenn auch nur fUr kurze Zeit, ohne die Zufuhren vom Auslande zu 
erhalten und Widerstand zu leisten. Es miisse daher eine allzu enge Verflechtung 
mit der Weltwirtschaft vermieden werden, auch wenn das nur unter wirtschaft
lichen Opfern und EinbuBen moglich ist. Dieses Argument wird sowohl fur Agrar
zolle als auch fur den Schutz jener Industrien, die im Kriegsfall als Rustungsindustric 
oder als Grundlage fUr sie (Eisen- und Stahlerzeugung) zu dienen haben, vorgebracht. 

Andere auBerwirtschaftliche Argumente sind: Erhaltung der nationalen Eigenart, 
die durch allzu intime wirtschaftliche Beziehungen mit dem Ausland bedroht er
scheint und ahnliche mehr oder weniger irrationale Wertungen. 

SchlieBlich werden Zolle verlangt, weil die Erhaltung gewisser Bevolkf!rungsklassen 
und Berufsstande, die man bei ungehindertem Freihandel dem Untergang geweiht 
sieht, aus bevolkerungspolitischen und "sozialen" Griinden gefordert wird. Dieses 
Argument wird fast ausschlieBlich fiir Agrarzolle ins Treffen gefiihrt. Die Zolle auf 
landwirtschaftliche Produkte sollen die Erhaltung eines moglichst groBen und wohl
habenden Bauernstandes gewahrleisten. Die landliche Bevolkerung sei ein konser
vativer, staatserhaltender Teil der Gesellschaft, den man nicht missen konne, wenn 
die staatliche Ordnung und der moralische Zusammenhalt des Volkes nicht dem 
Verfall preisgegeben werden soIl. Die Landwirtschaft sei der Born, aus dem die 
menschliche Gesellschaft sich psychisch und physisch regeneriert. 

b) Was unter wirtschaftlichen Argumenten fur Zolle zu verstehen ist, steht, wie 
wir gesehen haben, nicht eindeutig fest. So viel ist sicher, daB es kein rein wirtschaft
liches Ideal gibt, das von der Wirtschaftswissenschaft analytisch, deduktiv, wissen
schaftlich begrundet werden konnte, ohne von irgendwelchen meta·wissenschaft
lichen, theoretisch unbegrundbaren Werturteilen auszugehen. Es ist nicht so, daB 
die wirtschaftlichen Argumente fill oder gegen Zolle von der Nationalokonomie 
und die auBerwirtschaftlichen Griinde von anderen Wissenschaften beizustellen oder 
zu beurteilen waren. Die Wirkungen der Zolle, an die die "militarische Wertung" 
ankniipft - z. B. daB und unter welchen Umstanden durch Zolle eine Riistungs
industrie hochgezuchtet werden kann -, sind ja ebenfalls durchdieNationalokonomie 
festzustcllen, ebenso wie jene Wirkungen, auf die es der sogenannten "wirtschaft
lichen Wertung" ankommt. Der Unterschied liegt einzig und allein in der \-Vert
setzung. Gewisse \Vertsetzungen nennen wir eben herkommlicherweise "wirtschaft
liche" Wert· oder Zielsetzungen. Dieses "wirtschaftliche" Ziel ist, wie wir gesehen 
haben, am besten charakterisiert als M aximierung des V olk.geinkommens, des Volks-
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reichtums, des Sozialproduktes. Dnd dementsprechend sind wirtschaftliche Argu
mente fiir Zolle solche, die behaupten, daB durch protektionistische MaBnahmen 
das Sozialprodukt vergroBert werden kann. Es ist nicht zu bezweifeln, daB hierher 
die groBe Mehrzahl der gangbaren Zollargumente gehoren: Von den primitiven 
protektionistischen Irrtiimern angefangen, die in naiver Weise die nicht zu be· 
streitende Mehrproduktion im zollgeschiitzten Wirtschaftszweig fiir einen Zuwachs 
zum Volkseinkommen halten, weil sie die Gegenposten mangels theoretischer 
Schulung nicht sehen, bis zu den raffinierten Theorien von KEYNES u. a., fiir die die 
Zollpolitik eines der Mittel zur Vermeidung von gewissen voriibergehenden Storungen 
der Wirtschaft ist. 

GewissermaBen zwischen den wirtschaftlichen und auBerwirtschaftlichen Argu
menten stehen jene, die nicht die absolute GroBe des Sozialproduktes, sondern die 
Art seiner Verteilung auf die verschiedenen BevOlkerungsklassen als Bewertungs
maBstab verwenden. Es spielen hier sowohl Postulate der sozialen Gerechtigkeit 
herein als auch rein "wirtschaftliche" Gesichtspunkte, namlich die Riickwirkung 
der Verteilung auf die Produktion. Wenn SCHULLER z. B. immer wieder betont, daB 
eine Erhohung der Renteneinkommen eine ungiinstige Wirkung und eine Steigerung 
des Arbeitseinkommens eine erfreuliche Folge von Zollen sei, so driickt sich darin 
ein Werturteil iiber die gerechte Verteilung aus. Auf der anderen Seite wurde oft 
hervorgehoben, daB eine Begiinstigung der kleinen Einkommen die Spartatigkeit 
ungiinstig beeinfluBt und dadurch wieder auf die absolute GroBe des Volkseinkom
mens in der Zukunft zuriickwirkt. (Ebenfalls von SCHULLER hervorgehoben.) 

Genau genommen laBt sich das Moment der Verteilung allerdings nie vollstiindig 
ausschalten; moglichst groBes Volkseinkommen ohne jede Riicksicht auf seine Ver
teilung ist kein annehmbares Ziel. Insofern liiBt es sich jedoch umgehen, als man 
Verschiebungen, die ein gewisses MaB nicht iibersteigen, vernachliissigt. Das laBt 
sich schon deshalb nicht vermeiden, weil man ja sehr oft gar nicht in der Lage ist, 
genau festzustellen, wie eine MaBnahme, besonders im long run, die Verteilung be
einfluBt, wenn es auch feststeht, daB sie das Sozialprodukt als Ganzes vergroBert. 
(Vgl. dazu Kapitel 14 § 2.) 

§ 4. Die wirtschaftlichen Argumente fiir ZoIle. 
Die wirtschaftlichen Zollargumente, die Behauptung, daB Zolle unter gewissen 

Dmstiinden das Sozialprodukt erhohen konnen, widersprechen der von uns auf
gestellten Vermutung fiir die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit des Freihandels. Es 
lassen sich da folgende Typen unterscheiden: 

I) a) Long run-, b) short run-Argumente, je nachdem, ob behauptet wird, daB 
Zolle auf die Dauer das Sozialprodukt steigern konnen, oder ob sie nur verIangt 
werden, um voriibergehende Notlagen zu mildern und Dbergangsschwierigkeiten 
zu iibertauchen. Das Argument des "Ausgleichszolles", sowohl in seiner primitiven 
Fassung, wie es Z. B. in die amerikanische Zollgesetzgebung Eingang gefunden hat, 
als auch in der durchdachten Form, wie es von R. SCHULLER vorgetragen wird, 
ist ein long-run-Argument. 1m allgemeinen findet man die diskutablen Argumente 
eher unter den short-run-Argumenten. Diese short-run-Argumente nehmen meistens 
nicht nur auf die absolute GroBe, sondern auch besonders auf die Verteilung des 
Sozialproduktes Riicksicht. Wenn die Aufhebung eines Zolles oder die Verschiebung 
in den internationalen Konkurrenzverhiiltnissen auch auf die Dauer die funktionelle 
Verteilung des Volkseinkommens unberiihrt liiBt oder sogar giinstig beeinfluBt, ist 
der Dbergang immer mit VerIusten bestimmter Wirtschaftsobjekte verbunden, die 
man vermeiden will. 

II) Mit der eben besprochenen Einteilung nahe verwandt, aber nicht mit ihr 
zusammenfallend, ist die fiir die theoretische Systematik wichtige Klassifikation 
der Zollargumente in a) solche, die auf dem Boden der Gleichgewichtstheorie stehen, 
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und b) solche, die eine .Abweichung von der Gleickgewichtslage implizieren. Unter b) 
fallen jene Argumente, die sich mit Recht oder Unrecht darauf stiitzen, daB in
folge von Storungen und WiderstB.nden aller Art das von der Theorie beschriebene 
Gleichgewicht nie oder selten erreicht wird - Friktionsargumente konnte man 
sagenl. Hierher gehort z. B. die Behauptung, daB eine Wirtschaft, die voll an die 
Weltwirtschaft angeschlossen ist, zwar im Gleichgewichtszustand voller Beschaf
tigung ergiebiger, aber dafiir krisenempfindlicher sei, weil sie Einfliissen von 
auBen viel starker ausgesetzt ist, so daB also Zolle die Konjunkturschwankungen 
mildern konnen. Hier sind ferner jene Theorien zu erwahnen, die jetzt besonders 
in England von der Cambridger Schule, in erster Linie von J. M. KEYNES, ver
treten werden und uneingeschrankten Freihandel mit der Behauptung bekampfen, 
daB das reibungslose Funktionieren des Preismechanismus heutzutage auf dem 
Arbeitsmarkt nicht zu erwarten sei. Die Theorie, die der Freihandelslehre zugrunde 
liegt, nehme an, daB aIle Produktionsfaktoren beschaftigt seien (genauer gesagt, 
es kann kein Produktionsfaktor unbeschaftigt sein, bevor nicht sein Preis auf Null 
ges'unken ist); in Wirklichkeit sei dies nicht der Fall, wie das standige Bestehen 
einer groBen Arbeitslosigkeit beweise. Eine weitere Komplikation sei das Bestehen 
einer Arbeitslosenunterstiitzung, die als Abzugspost von den Vorteilen des Frei
handels anzunehmen seL 

III) Eine wichtige Gruppe von Argumenten kniipft an das Bestehen von mono
polistischen Bildungen an. Und zwar nimmt die Furcht vor Monopolen zwei ein
ander widersprechende Formen an: Man fiirchtet einerseits die Schadigung durch 
zu niedrige Importpreise (Dumping), andererseits eine driickende Belastung und 
Ausbeutung durch iibermaBig hohe Preise. Das Freihandelsland sei auslandischen 
Monopolen - besonders Rohstoffmonopole sind gefiirchtet - sozusagen auf Gnade 
und Ungnade ausgeliefert. 

IV) Eine wichtige Angriffswaffe gegen die Freihandelslehre ist der Hinweis auf 
die wimchaftliche Entwicklung. Dem liegt eine Betrachtungsdauer zugrunde, die 
noch jenseits des theoretischen Long-runs liegt. Die von uns der Freihandelslehre 
zugrundegelegte Theorie nimmt an, daB die zur Verfiigung stehendenMengen von 
ursprtinglichen Produktionsmitteln gegeben sind oder spricht im auBersten FaIle 
von einer kurzfristigen funktionalen Abhangigkeit zwischen Preis und Menge der 
vorhandenen originiiren Produktionsfaktoren2• Es ist zwar richtig, daB die Klassiker 
durch Einbau der Bevolkerungslehre in ihr System, d. i. durch gewisse Annahmen 
tiber den Zusammenhang zwischen Bevolkerungsbewegung und Einkommenshohe 
iiber die Grenzen der Statik3 hinausgegangen sind. Diese klassische Theorie ist 
jedoch unrichtig und unzulanglich. Der Hinweis auf sie solI nur verdeutlichen, 
wie das Verhaltnis der hier zugrunde gelegten Theorie zu den Problemen der wirt
schaftlichen Entwicklung aufzufassen ist. Es gibt zweifellos jenseits des Erklarungs
bereiches der im ersten Teil vorgetragenen Theorie, die wohl ziemlich genau den 
heutigen Stand der reinen Theorie wiedergibt, Probleme der Entwicklung, und 
zwar liegt die Sache eben nicht so, daB jene Entwicklungserscheinungen ausschlieB-

1 J. B. CLARK hat darauf hingewiesen. daB die Freihandelstheorie im groBen und ganzen 
statisch und die Argumente fur Zolle in der Regel dynamischer Natur sind. Vgl. seine "Essentials 
of Economic Theory" Chapt.28 S. 517. New York 1927. 

2 Das ist bei der Arbeit der Fall. Die LohnhOhe bestimmt innerhalb gewisser Grenzen die 
GroBe des Arbeitsangebotes. 

8 Der Begriff der Statik und Dynamik ist nicht eindeutig. Man muB streng genommen 
eine "Stufenfolge der Dynamisierung" annehmen. An dieser Stelle ist unter Statik eine Theorie 
verstanden. die neben anderen Vereinfachungen von der Annahme des Vorhanden8eins einer 
bestimmten Menge originii.rer Produktionsmittel ausgeht. Die Menge der vorhandenen ursprung
lichen Produktionsfaktoren ist also nicht weiter erklartes Datum; das schlieBt aber nicht aus, 
daB die Menge der verwendeten Produktionsmittel in funktionale Abhangigkeit zum Preis ge
bracht und so erklii.rt werden kann. tiber die Stufenfolge der "Dynamisierung" bzw. "Stati
sierung" der Theorie vgl. F. H. KNIGHT: Statik und Dynamik. Z. f. N. Bd. 2 S. Iff. Wien 1931. 

Haberier, Internatlonaler Handel. 12 
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lich arteigenen Gesetzen unterliegen und von jenen durch die statische Theorie 
erklarten okonomischen Ablaufen ganz unabhangig sind; sondern es besteht eine 
Ruckwirkung dieser okonomischen Ablaufe auf die Voraussetzungen des Systems. 
Konkret gesprochen: die auf Grund der vorhandenen originaren Produktionsmittel 
und anderer Daten von der Theorie erklarbaren Produktions- und Tauschprozesse 
wirken zuruck auf die zukiinftige Versorgung mit originaren Produktionsmitteln. 

Auf Grund solcher Erwagungen kann man der Idee des Erziehungszolles einen 
guten Sinn abgewinnen1 . Auch bei der Diskussion urn die Griinde fiir und wider 
die Entwicklung Deutschlands zum Industriestaat, die urn die Jahrhundertwende 
von WAGNER2, POHLE3, DIETzEL4, BRENTAN05 und anderen gefiihrt wurde, spielen 
solche Gedanken herein. 

In diesem Zusammenhange ist auch die Frage zu erortern, ob nicht durch Zolle 
Produktionsmittel in ein Land hineingezogen werden konnen, da doch durch Zolle 
auslandische Produzenten oft veranlaBt werden, Betriebe in das zollgeschutzte 
Gebiet zu verlegen. SchlieBlich ware die beriihmte Streitfrage zu besprechen, 
ob die Ausfuhr von Maschinen (Produktionsmitteln)6 und von Kapital im all
gemeinen nicht das exportierende Land a la longue schadigen kann, wenn sie auch 
momentan auf Grund des Prinzipes der komparativen Kosten als vorteilhaft zu be
zeichnen ist. 

V) Als eine fiinfte Gruppe sind schlieBlich die Argumente fur Erwiderun(Jszolle 
und Vergeltungswlle zu nennen. Dem liegt die Anschauung zugrunde, daB zwar im 
Prinzip Freihandel das Richtige sei, daB jedoch ein einzelnes Land, umgeben von 
zollgeriisteten Nachbarn, sich eine solche liberaleHandelspolitik nicht leisten konne. 
Und zwar werdel:l dafiir zwei ganz verschiedene Griinde angefiihrt: a) Die Stellung 
des Freihandelslandes bei Handelsvertragsverhandlungen sei schwach; das Frei
handelsland konne seine Nachbarn nicht zu Zollsenkungen zwingen, da es sich ja 
durch Abschaffung der Zolle jedes Kompensations- und Druckmittels beraubt habe. 
(Das ist das taktische Zollargument im eigentlichen Sinne.) b) Aber auch abgesehen 
von diesen taktischen tTberlegungen, heiBt es, ware einseitiger Freihandel unvorteil
haft; warum, wird nicht genau gesagt, aber es klingt ungemein iiberzeugend, daB 
ein isoliertes Freihandelsland "der auslandischen Konkurrenz schutzlos preis
gegeben sei", wenn es sich nicht auch eine Zollriistung anschaffe. 

18. Kapitel. 

Die einzelnen Zollargumente. 

§ 1. Indiskutable Zollargumente. 

Es wird sich empfehlen, zuerst eine Reihe von Zollargumenten aus der Dis
kussion zu eliminieren, von denen man mit absoluter Sicherheit sagen kann, daB 
sei einfach auf Irrtumern und einem vollstandigen Mangel an Einsicht in die wirt
schaftlichen Zusammenhange beruhen und daher von "keinem Standpunktl3 aus" 

1 Damit ist natiirlich nicht gesagt, daB die Vertreter des Erziehungszolles, ALEXANDER 
HAMILTON, FRIEDRICH LIST u. a., immer imstande waren, jene Gedanken klar zu denken und 
auszudriicken. 

2 WAGNER, ADOLF: Agrar- und Industriestaat. 2. Auf}. Jena 1902. 
3 POHLE, LUDWIG: Deutschland am Scheidewege. 1902. 
, DIETZEL, HEINRICH: Weltwirtschaft und Volkswirtschaft. Berlin 1900. VgI. auch seinen 

Artikel "Agrarstaat oder Industriestaat?" H. d. St. 4. Auf!. Bd. 1 und die dort angegebene 
Literatur. 

5 BRENTANO, LuJO: Die Schrecken des iiberwiegenden Industriestaates. Volkswirtschaftl. 
Zeitfragen. Berlin 1901. 

6 V gl. dazu H. DIETZEL: Bedeutet der Export von Produktionsmitteln volkswirtschaftlichen 
Selbstmord ? Unter besonderer Beriicksichtigung des Maschinen- und Kohlenexportes Englands. 
Volkswirtschaftl. Zeitfragen Heft 227/28. Berlin 1907. 
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haltbar sind1• Wenn wir uns hier auch sehr kurz fassen konnen, so dad man daraus 
nicht schlieBen, daB diese unhaltbaren Argumente weniger wichtig sind. 1m Gegen
teil! Soweit nicht iiberhaupt nur nackte Sonderinteressen den Ausschlag geben, 
sind es diese unhaltbaren Argumente, die in der Praxis, im Parlament und auf die 
offentliche Meinung die starkste Wirkung ausiiben. 

I) Auf den Laien und den "Praktiker" macht es immer einen groBen Eindruck, 
wenn ibm die erfreuliche Wirkung von Zollen durch den Hinwei8 auf die Produk
tions8teigerung in den zoUgeschutzten W irtschaftszweigen ad oculos demonstriert wird. 
1st es nicht moglich, durch Einfiihrung eines ausgiebigen Zollschutzes gewaltige 
Produktionsanlagen gleichsam aus dem Boden zu zaubern, ganze Industriezweige 
in einem Lande einzubiirgern und groBzuziehen? 1st es in Deutschland und Oster
reich dem extremen agrarischen Protektionismus nicht gelungen, die landwirtschaft
liche Produktion in kurzer Zeit sehr bedeutend zu steigern und den Anteil der Einfuhr 
an der Nahrungsmittelversorgung stark herabzudriicken? Hat nicht das Agrarland 
Ungarn es verstanden, in zehn Jahren eine Industrie groBzupappeln? Unzahlige 
solche Beispiele lassen sich anfiihren, und die N utznieBer und Befiirworter der Zolle 
unterlassen es auch nicht, mit Stolz und Befriedigung auf solche Faile hinzuweisen 
und sie der groBen Offentlichkeit zur Kenntnis zu bringen. 

Es braucht kaum gesagt zu werden, daB ein sole her Hinweis - selbst werm die 
Tatsachen stimmen und die Produktionssteigerung nicht auf andere Umstande 
zuriickzufiihren ist - nichts dafur beweist, dafJ der ZoU das Sozialprodukt vergrofJert 
hat. DaB der Zoll die Produktion des geschiitzten Industriezweiges steigert, ist ja 
nur die eine Seite seiner Wirkung, und es ist trotz der Produktionssteigerung in 
der zollgeschiitzten Industrie und, wie unsere Theorie gezeigt hat, gerade deswegen 
zu erwarten, daB nur ein Wirtschaftszweig auf Kosten irgendwelcher anderer gefordert 
wurde. Wenn die Einfuhr fallt, muB auch die Ausfuhr zuriickgehen und wenn die 
Produzenten der zollgeschiitzten Ware hohere Preise erzielen, miissen das die Ver
braucher dieser Ware bezahlen. Wenn ein Produktionszweig sich ausdehnt und 
Produktionsmittel an sich zieht, miissen diese Produktionsmittel an anderer Stelle 
fehlen. Unsere Theorie hat gezeigt, daB der Produktionsausfall an anderer Stelle 
groBer ist als der Zuwachs im zollgeschiitzten Wirtschaftszweig. Wer das bestreitet, 
muB den Beweis dafiir antreten, er muB aber eine Gesamtbilanz der Zollwirkungen 
aufstellen und dad sich nicht darauf beschranken, :Imr die Aktivseite der Bilanz zu 
betrachten. Wenn er das letztere tut, beweist er nur, daB er nicht versteht, worauf 
es ankommt. 

2) Damit ist auch das Schlagwort von der Schaffung und Starkung eines Binnen
marktes durch Zolle erledigt. Der Binnenmarkt wird zwar gestarkt, aber der AuBen
markt entsprechend geschadigt. Denn der Senkung der Einfuhrziffern folgt die 
Herabdriickung der Ausfuhrmenge. Will man das mit der Behauptung bestreiten, 
daB die Ausfuhr nicht sofort um den gleichen Betrag wie die Einfuhr zu sinken 
braucht, etwa weil die Differenz kreditiert werden kann, so kommt man in eine viel 
kompliziertere Theorie hinein, mit der wir uns an spaterer Stelle auseinandersetzen 
werden2• Der Hinweis auf die Starkung des Binnenmarktes als solcher beweist 
jedenfalls gar nichts. Ebensowenig besagt die oft gehorte Behauptung, daB es im 
Inneren jedes Landes genug Arbeitsgelegenheit gebe und es daher nicht notwendig 
sei, nach Exportmarkten Ausschau zu halten. GewiB, es ist Arbeitsgelegenheit im 
fiberfluB vorhanden (wenn die Umstellung einmal erfolgt ist), aber die Arbeit ist 
nicht so ertragreich, wenn sic sich auf den heimischen Boden beschrankt und auf 
den internationalen Austausch verzichtet. KEYNES hat dieses Argument treffend 
abgefertigt: "Wenn die Protektionisten nur sagen wollen, daB unter ihrem System 

1 Diese Vorgangsweise wahlt auch W. ROPKE in seinem ausgezeichneten Werk "Weltwirt
schaU und AuBenhandelspolitik". Berlin 1931. 

2 Siehe § 3 dieses Kapitels. 
12* 
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die Menschen mehr schwitzen und arbeiten miissen, stirn me ich ihnen gerne zu. 
Wenn wir die Einfuhr abschneiden, werden wir vielleicht die gesamte zu leistende 
Arbeit vermehren; wir wiirden aber das Gesamteinkommen vermindern. Der Pro
tektionist hat zu beweisen, nicht nur, daB er mehr Arbeit geschaffen, sondern daB 
er das Volkseinkommen vermehrt hat. Importe sind das Entgelt und Exporte die 
Zahlung. Wie konnen wir als Nation unsere Lage bessern, wenn wir unsere Ein
kiinfte vermindern 1 Kann ein Zoll etwas leisten, was ein Erdbeben nicht- besser 
zuwege bringt P". 

3) A limine abzuweisen ist auch das sogenannte Kaufkraftargument, mit dem die 
verschiedenen Zollinteressenten sich gegenseitig ihre Zollwiinsche schmackhaft zu 
machen versuchen. Die Landwirtschaft rechnet der Industrie vor, wie vorteilhaft 
Agrarzolle fiir die industrielle Bevolkerung seien, weil dadurch die Kaufkraft der 
Abnehmer der Industrieprodukte gestarkt werde: "Hat der Bauer Geld, so hat's 
die ganze Welt." Das Argument hat aber die bedenkliche Eigenschaft, daB es sich 
auch umdrehen laBt: Industriezolle starken die Kaufkraft fiir landwirtschaftliche 
Produkte und kommen daher letzten Endes auch der Landwirtschaft zugute. ROPKE 

spricht treffend von der "Fata Morgana der Kaufkraftspiegelung" 2. FREDERIC 
BASTIAT hat diese Argumentation in seiner beriihmten "Petition der Leuchtmittel
fabrikanten", in der diese die Deputiertenkammer urn Schutz vor der vernichten
den Konkurrenz der Sonne bitten, in uniibertrefflicher Weise verspottet: "Wenn 
Sie", heiBt es dort, "soweit als moglich dem natiirlichen Licht jeden Zutritt ver
sperren, wenn Sie also das Bediirfnis nach kiinstlichem Licht wachrufen - wo ist 
die Industrie in Frankreich, die dadurch nicht allmahlich eine Belebung erfahren 
wiirde 1 ... Wenn der Fabrikant durch den Schutz verdient, wird er auch den 
Landwirt verdienen lassen. Verdient die Landwirtschaft, so wird sie kaufkraftiger 
fUr industrielle Produkte. Nun wohl, wenn Sie uns das Monopol fiir die Tages
beleuchtung iibertragen, werden wir zunachst viel Talg, Kohle, 01, Harz, Wachs, 
Weingeist, Silber, Eisen, Bronze und Kristallglas fiir den Bedarf unserer Industrien 
kaufen, und dann werden wir und unsere zahlreichen Lieferanten, nachdem wir 
kaufkraftig geworden sind, viel verbrauchen und so den Wohlstand in aIle Zweige 
der nationalen Arbeit tragen .... Wollen Sie vielleicht einwenden, daB das Sonnen
licht ein kostenloses Geschenk der N atur sei und daB Geschenke zuriickzuweisen 
gleichbedeutend mit der Zuriickweisung des Wohlstandes selbst sei 1 ... Nehmen 
Sie sich in acht, denn bisher haben Sie immer auslandische Waren deshalb zuriick
gewiesen, weil sie einem Geschenke nahekommen und haben sie um so scharfer ab
gelehnt, je mehr sie einem Geschenke nahekommen .... Wenn ein Produkt wie 
Kohle, Eisen, Weizen oder Gewebe aus dem Ausland kommt und wir es so mit 
weniger Arbeit erwerben konnen, als wenn wir es selbst herstellen wiirden, so ist 
die Differenz ein Geschenk, das uns gemacht wird. Dieses Geschenk ist groBer oder 
kleiner, je nachdem, ob jene Differenz mehr oder weniger betrachtlich ist. Am voll
standigsten ist es dann, wenn der Schenkende, wie die Sonne fiir das Licht, nichts 
von uns fordert. Die Frage ist also, ob Sie fiir Frankreich die angebliche Wohltat 
eines kostenlosen Verbrauches oder die besagten Vorteile einer Arbeit schaffenden 
Produktion wiinschen. Wahlen Sie, aber handeln Sie logisch, denn wenn Sie, wie Sie 
es tun, Kohle, Eisen, Weizen oder Gewebe aus dem Ausland durch um so hohere 
Zolle fernhalten, je niedriger ihr Preis ist - welche Inkonsequenz ware es, das 
Sonnenlicht, dessen Preis Null ist, den ganzen Tag tiber frei hereinzulassen !3" 

4) Aus dem Kaufkraftargument folgt mit logischer Notwendigkeit das Postulat 
des lUckenlosen Zollschutzes, das d~rch das Schlagwort vom "Schutz der nationalen 

1 The Nation and the Athenaeum. lth December 1923. Siehe auch BEVERIDGE: Zolle 
S.49/50. 

2 a. a. O. S. 54. 
-3 "Sophismes economiques" Nr.7. Oeuvres completes de FR.BASTIAT. Tome4e. Paris 1854. 
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Arbeit in Stadt und Land" gekennzeichnet wurde1 • Wenn jeder Zoll nicht nur dem 
zollgeschutzten Wirtschaftszweig, sondern in Form gestiegener Kaufkraft auch allen 
anderen Produktionszweigen zugute kommt, ist es doch das Beste, den Zollschutz 
allen Produktionszweigen zu gewiihren. Seit dem "Obergange Deutschlands zum 
HochschutzzoIl, das ist seit der Bismarckschen Tarifreform vom Jahre 1879, erfreut 
sich dieses Schlagwort - von einem Argument kann man ja kaum sprechen -
in Deutschland groBter Beliebtheit. Wie iiberaus wirkungsvoll dieses Schlagwort 
vom Standpunkt der politischen Taktik, bei der Durchsetzung von ZoIlwiinschen 
iat, hat BISMARCK sofort erkannt. In seinem bekannten Schreiben vom 15. De
zember 1878 an den Bundesrat, betreffend die Revision des Zolltarifes, heiBt es: 
"Schutzzolle fur einzelne Industriezweige ... wirken, zumal wenn sie das durch die 
Riicksicht auf den finanziellen Ertrag gebotene MaB iiberschreiten, wie ein Privi
legium und begegnen auf seiten der Vertreter der nicht geschiitzten Zweige der 
Erwerbstatigkeit der Abneigung, welcher jedes Privilegium ausgesetzt ist. Dieser 
Abneigung wird ein Zollsystem nicht begegnen konnen, welches, innerhalb der durch 
das finanzielle Interesse gezogenen Schranken, der gesamten inliindiscken Produktion 
einen Vorzug vor der auslandischen Produktion auf dem einheimischen Markt ge
wahrt. Ein solches System wird nach keiner Seite hin driickend erscheinen konnen, 
weil seine Wirkungen sich iiber alle produzierenden Kreise der Nation gleichmaBiger 
verteilen, als es bei einem System von Schutzzollen fUr einzelne Industriezweige 
der Fall ist." Auf diesem Boden der Solidaritiit bewegt sich heute die Zollpolitik fast 
aller Lander. Die verschiedenen Interessentengruppen stehen auf dem Standpunkte 
des do ut de8; gestehst du mir einen Zoll zu, so erhebe ich gegen einen Zollschutz 
fiir dein Produkt keinen Einwand. 

Vom wissenschaftlichen Standpunkt ist dariiber kaum ein Wort zu verlieren. 
Der Umstand, daB der Zollschutz auf aIle Wirtschaftszweige ausgedehnt wird, macht 
ein Zollsystem nicht um ein Haar besser. 1m Gegenteil. Es sollte klar sein, daB je 
liickenloser und gleichmaBiger der Zollschutz ist, desto mehr die gunstigen Wir
kungen, die ein einzelner Zoll auf den betreffenden Industriezweig hat, dadurch 
aufgehoben werden, daB die Angehorigen dieses Wirtschaftszweiges nun aIle anderen 
Importgiiter teurer bezahlen mussen, daB also die in einem zollgeschiitzten Pro
duktionszweig Beschaftigten zum Teil das, was sie als Produzenten gewinnen, als 
KonBUmenten wieder verlieren. Es ist jedoch nicht richtig, was von freihandlerischer 
Seite oft behauptet wird, daB sich die verschiedenen Positionen eines liickenlosen 
Zolltarifes in ihrer Wirkung gegenseitig aufheben und daher ein allseitiger Zollschutz 
die gegenseitige Stellung der verschiedenen Wirtschaftszweige unberiihrt laBt. Es 
ergibt sich vielmehr per Saldo eine Starkung jener Industrien, die bisher der aus
landischen Konkurrenz ausgesetzt waren, auf Kosten der Exportindustrien. Je voll
standiger der Zollschutz, desto starker die Abschniirung des Landes von der Welt
wirtschaft und der internationalen Arbeitsteilung und desto groBer die Beeintrach
tigung des Sozialproduktes. Wenn man der Ansicht ist, daB diese materielle Scha
digung in Kauf genommen werden solIte, muB man sich schon die Miihe nehmen, 
die Vorteile, die den Schaden iiberwiegen sollen, darzulegen, d. h. man muB sich 
eines der gangbaren Zollargumente bedienen. Das Schlagwort vom Solidar8ckutz 
liefert dazu nicht den geringsten Beitrag. In Wahrheit ist es iiberhaupt kein selb
standiges Argument, sondern nur eine psychologisch-politisch sehr wirksame 
Phrase. 

5) Ebenfalls vollkommen unhaltbar ist das Argument, daB Zolle die Handel8-
bilanz verbes8effl. Dieses Argument tritt besonders in Inflationszeiten und Zeiten 
akuter Wahrungskrisen auf. In den Jahren 1931 bis 1932 wurden in vielen mittel
und osteuropaischen Staaten Einfuhrverbote und Zollerhohungen mit dem aus-

1 VgI. dazu hesonders P. ARNDT: Der Schutz der nationalen Arbeit. 2. Auf!. Jena 1925. 
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gesprochenen Zweck erlassen, die Handels- und Zahlungsbilanz zu entlasten. In 
normalen Zeiten wird der Hinweis auf die Handelsbilanz mehr als zusatzlicher denn 
als selbstandiger Grund fiir Zolle angesehen. Die angeblich giinstige Wirkung auf 
die Handelsbilanz wird als angenehme und gern gesehene Nebenwirkung der Zolle 
angesehen, die im Zweifel eine Vermutung fiir die Vorteilhaftigkeit der protektio
nistischen MaBnahme schafft. 

Dieses Argument ist ein AusfluB der in Kapitel 6 § 2 (S. 26) dargestellter' 
Zahlungsbilanztheorie und wird meistens in vollkommener Unkenntnis des Geld
und Wechselkursmechanismus, der die Zahlungsbilanz beherrscht und ihren Aus
gleich automatisch bewirkt, vorgebracht. In dieser naiven "akatallaktischen" Fas
sung ist das Argument ganz unhaltbar. In einer besser motivierten Form wird es un" 
spater noch beschaftigen (dieses Kapitel § 3). 

Es solI nicht bestritten werden, daB eine passive Handelsbilanz mitunter als 
ungiinstiges Symptom zu beurteilen ist. Die Passivitat der Handelsbilanz kann z. B. 
auf eine unerwiinschte Verschuldung an das Ausland zuriickzufiihren oder das 
Symptom einer Vermogensverschleuderung (Export von Wertpapieren und anderer 
Vermogensobjekte) sein. Es ist aber ein groBer Irrtum zu glauben, daB eine Be
schrankung der Einfuhr zu einer Verminderung des Einfuhruberschusses fUhren 
oder gar zur Beseitigung des der Passivitat der Bilanz zugrunde liegenden Ubels 
etwas beitragen konne. Denn wenn eine Tendenz zur Verschuldung an das Ausland 
und zur Verschleuderung von Vermogensobjekten vorhanden ist, so kann sie doch 
nieht durch Beschrankung der Einfuhr bekampft werden! Derjenige, der die Ab
sicht hat, im Ausland einen Kredit aufzunehmen oder Wertpapiere in das Ausland 
zu verkaufen, laBt sieh doch durch die Tatsache, daB ein Zoll auf irgendeine Ware 
eingefiihrt wird, von jener Absicht nieht abhalten. Solange jene Umstande, die 
den EinfuhriiberschuB bewirken (unsichtbare Ausfuhr, Verschuldung usw.), vor
handen sind, kan'll eine Verringerung der Einfuhr nur zu einer ebenso starken 
Herabsetzung der Ausfuhr fiihren und nieht zu einer Verminderung des Einfuhr
uberschusses (der in Prozenten der Ein- und Ausfuhr sogar zunehmen muB). Wenn 
ein Zoll eine Kapitaleinfuhr auslost (was ein wichtiges Argument fUr Zolle dar
stellt [vgl. unten § 4 dieses Kapitels S. 201 ff.]), bewirkt er sogar fUr die naehste Zu
kunft eine Verschlechterung der Bilanz. 

6} Ebenso unhaltbar wie das Handelsbilanzargument im allgemeinen ist die 
Forderung nach Verhinderung der Einfuhr von Luxuswaren. Wenn man damit 
irgendwelche erzieherische Nebenzwecke verfolgt, wenn man glaubt, durch Ver
teuerung der Luxuswaren den Luxusaufwand einschranken zu konnen, miiBte der 
aus inlandischen Quellen stammende Luxusverbrauch ebenso getroffen werden; 
fiir eine Diskriminierung zwischen in- und auslandiseher Produktion besteht dann 
kein Grund. Wie ROPKE hervorhebtl, haben Zolle auf Luxuswaren die von ihren 
Befiirwortern gewiB nicht gewiinschte Nebenwirkung, eine Umstellung der heimischen 
Wirtschaft auf die Erzeugung von Luxusartikeln herbeizufiihren. Denn es ist ja 
nicht anzunehmen, daB die Einkommensteile, die bisher zum Ankauf auslandischer 
Luxuswaren verwendet wurden, nun deshalb, weil die auslandische Zufuhr gesperrt 
oder erschwert wird, auf "niitzliche" Dinge ausgegeben oder gespart werden; sie 
werden vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach nun fiir inlandische Luxuswaren 
ahnlicher Art ausgegeben werden. 

7} Obwohl aIle Laien und "Praktiker" und viele NationalOkonomen anderer An
sicht sind, muB das simple Argument des Erwiderungszolles zu den indiskutablen 
Argumenten gerechnet werden. Die blof3e Tatsache, daf3 andere Lander Zolle haben, 
ist kein Grund fur ein Land, ebenfalls Zolle einzllfuhren. (Von taktischen Uberlegungen, 

1 a. a. O. S. 59. Dieser Gedanke ist schon bei F. LIST angedeutet. "Das Nationale System 
cler Politischen Okonomie." Bd. 6 S. 325 der von der List-Gcsellschaft veranstalteten Ausgabe. 
Berlin 1930. 
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daB es durch Zolle gelingen werde, von den auslandischen Zollen etwas abzuhandeln, 
ist hier noch nicht die Rede.) DaB andere Lander unsere Ausfuhr behindern, ist sehr 
bedauerlich; sie schadigen dadurch sowohl sich selbst als auch uns und verkiirzen 
beide Seiten del' Handels- bzw. Zahlungsbilanz beider Lander. Wenn das ge
schadigte Land darauf mit ZoIlen antwortet, schadigt es neuerdings sowohl sich selbst 
als auch seine Handelspartner, ohne den durch die fremden ZoIle bewirkten Schaden 
irgendwie zu kompensieren oder aus der Welt zu schaffen. Das Freihandelsargument 
wurde von uns so gefaBt, daB es von dem Bestehen fremder ZoIle unabhangig ist. 
Das geht daraus hervor, daB wir bei der Einfiihrung del' Transportkosten in unsere 
Theorie (Kap. 11 § 6 S. 107) - Transportkosten spielen dieselbe Rolle wie Zolle -
keineswegs genotigt waren, einseitige Transportkosten (das heiBt solche, die nur beim 
Verkehr in einer Richtung auflaufen) auszuschlieBen. Wenn daher das Freihandels
argument iiberhaupt beweiskraftig ist, dann gilt es auch im FaIle einseitigen Frei
handels. 

Die populare Vorstellung, daB ein Land, das ringsum von Zollmauern um
geben ist, nicht imstande sei, seine Zahlungsbilanz im Gleichgewicht zu erhalten. 
ist so primitiv, daB es sich wohl eriibrigt, darauf naher einzugehen1 . 

8) Von ganz besonderer Wichtigkeit ist das Lohnsicherungsargument. "Ober die 
Behauptung, daB Zolle das Lohnniveau erhohen konnen, oder, anders ausgedrii<lkt, 
daB nur hinter hohen ZoIlschranken sich ein hoheres Lohnniveau als in anderen 
Liindern erhalten lasse, wurde schon an fruherer Stelle gesprochen (Kapitel11 § 4 
S. 104ff.). Wenn das Gesamtlohnniveau gemeint ist, so ist das Argument durch den 
Hinweis auf die Theorie del' komparativen Kosten widerlegt2. Nichtsdestoweniger 
ist das Pauper-Labour-Argument in Liindern mit hohem Lohnniveau, besonders in den 
Vereinigten Staaten, in England und den englischen Dominions sehr popular3 • Es 
klingt ja fur den Laien wirklich sehr iiberzeugend, daB die amerikanische Industrie 
ihren Konkurrenten in Europa und Asien, die mit nur halb so hohen oder noch 
niedrigeren Lohnkosten belastet sind, ohne Zollschutz nicht gewachsen ware. Diese 
Auffassung, daB der zwischenstaatliche Handel in Giitern auch einen Ausgleich des 
Preises del' originaren Produktionsmittel, insbesondere del' Arbeit, bewirkt, ist jedoch 
grundfalsch. Ein Ausgleich der ArbeitslOhne erfolgt, wenn die Arbeit beweglich ist, 
wenn sie aus den Gebieten niedriger Lohnniveaus in die Liinder mit hohemLohnniveau 
wandern kann. Ein Einwanderungsverbot ist daher geeignet, eine Lohndifferenz 
zu erzeugen oder zu erhalten, ebenso wie ein Einfuhrverbot oder ein Zoll auf eine 
Ware eine Preisdifferenz bewirkt. 

Ein ganz anderes Gesicht bekommt die Frage jedoch, wenn wir nicht von Arbeit 
schlechthin oder im Durchschnitt sprechen, sondern einzelne Kategorien von Ar
beitern, die mit dem Rest nicht in freier Konkurrenz stehen, ins Auge fassen. Dann 
haben wir das Problem des Einflusses der Zolle auf die Verteilung des Volkseinkom
mens VOl' uns, das im 13. Kapitel ausfiihrlich besprochen wurde. 

9) Aus Furcht VOl' den niederen Lohnen des Auslandes ist der wenig geistreiche 
Gedanke entsprungen, die Zollpolitik habe es sich zur Aufgabe zu machen, den 
Kostenvorsprung des Auslandes auszugleichen. Dann erst werden "faire" Konkurrenz-

1 Werm dieses Argument in del' dynamischen Form auf tritt, daB nicht das Bestehen von 
Zollen im Ausland, sondern ihre Einfuhrung als Grund fiir Zolle angesehen wird, weil namlich 
die plotzIiche Verminderung der Ausfuhr den Geldmechanismus auslost und oinen unangenehmen 
AnpassungsprozeB notig macht (den man - auf Kosten einer dauernden Verkleinerung deS 
Sozialproduktes - vermeiden konne), so geht das Erwiderungszollargument in das motivierte 
Zahlungsbilanzargument iiber. (Vgl. daw unter § 3 S.198ff.) 

2 V gl. dazu besonders F. W. TAUSSIG in "Free Trade, the Tariff and Reciprocity" die beiden 
Abhandlungen "How the Tariff Affects Wages" und "Wages and Prices in Relation to Inter· 
national Trade". New York 1922. 

3 Vgl. dazu H. W. NETTMANN: Ausgleichszolle. Halberstadt: H. Meyer's Buchdruckerei 1929. 
PALTL BAER: Das soziale Dumping. Halberstadt 1928. 
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verhaItnisse zwischen der Industrie des In- und Auslandes geschaffen. Es ist klar. 
daB eine konsequente Durchfiihrung dieses Postulates den internationalen Giiter
austausch, der ja gerade auf dem Bestehen von Kostendifferenzen beruht, iiberhaupt 
zum Verschwinden bringen miiBte. 

Nichtsdestoweniger erfreut sich dieser Gedanke in den Vereinigten Staaten 
groBter Beliebtheit und hat sogar in die Gesetzgebung Eingang gefunden. 1m Zoll
tarifgesetz vom Jahre 1922 heiBt es: "Um die vom KongreB in diesem Gesetz an
gestrebte Politik durchzufiihren, ... soIl der Prasident der Vereinigten Staaten, ... 
wenn es ihm erwiesen scheint, daB ein Zo.lsatz dieses Gesetzes die Unterschiede in 
den Produktionskosten in den Vereinigten Staaten und in einem konkurrierenden 
Staate nicht ausgleicht", den Zollsatz erhohen oder herabsetzen, bis die Kost.en in 
beiden Landern ausgeglichen sind; die Erhohung oder Herabsetzung der Zollsatze 
darf aber nicht mehr als 50% des im Gesetze vorgesehenen Satzes ausmachen. Zur 
Berechnung der Kostendifferenzen wurde eine eigene Behorde eingesetzt, die "Tariff
Commission". Ahnliche Bestimmungen finden sich in allen seither erlassenen ame
rikanischen Zolltarifgesetzen 1. Es wurde auch von dieser Bestimmung vielfach 
Gebrauch gemacht. Die Tarifkommission hat umfangreiche Untersuchungen an
gestellt, hat die Produktionskosten zahlreicher Waren in den Vereinigten Staaten 
und im Ausland erhoben; in vieltD Fallen wurden Zollsatze erhoht, in sehr welligell 
hingegen herabgesetzt. Abgesehen von den schwierigen theoretischen Problemen, 
die sich aus der Vieldeutigkeit des Kostenbegriffes und insbesondere daraus ergeben, 
daB die Produktionskosten einer Ware auch innerhalb eines Landes nicht iiberall 
gleich sind 2 ; abgesehen ferner von den gewaltigen technisch-statistischen Schwierig
keiten, die sich einer solchen Untersuchung entgegenstellen, ist es a priori kIar. 
daB das ganze Unterfangen vom Standpunkt einer rationellen Handelspolitik sinnlo8 
ist. Wenn eine Ware regelmaBig importiert wird, ist das an und fiir sich ein Beweis. 
daB die Produktionskosten im Ausland niedriger sind. Das braucht man nicht erst 
statistisch festzustellen. 

Das Kostenausgleichsargument fiir Zolle wird nicht haItbarer, wenn nicht auf 
die Lohnunterschiede, sondern auf andere Umstande, die Unterschiede in den Pro
duktionskosten zur Folge haben, hingewiesen wird. Es wurde schon an friiherer 
Stelle (Kapitel 11 § 4) hervorgehoben, daB in Europa die Angst vor der unter 
giinstigeren Produktionsbedingungen arbeitenden amerikanischen Wirtschaft an 
Stelle der Furcht vor niedrigeren Lohnen zur Forderung von Ausgleichszollen fiihrt. 
In Wahrheit bedingt das eine das andere: Weil die Produktionsbedingungen giinstig 
sind, konnen die Lohne hoher sein; anders ausgedriickt: die Lohne sind hoher, well 
die Arbeit wegen der giinstigeren Produktionsbedingungen ergiebiger ist und die 
Lehre von den komparativen Kosten zeigt. daB auch unter diesen Umstanden der 
internationale Handel von Vortell ist. 

Auch allgemeine Steuerbelastung3 und Verteuerung der Produktion durch sozial
politische MaBnahmen (Verbot der Nachtarbeit, Achtstundentag, Einschrankung 

1 Naheres dariiber siehe F. W. TAUSSIG: The Tariff History of the United States (Putnam). 
Letzte Auflage 1931. New York·London. 

S Die Tarifkommission hat bei ihren Berechnungen in der Regel einen gewogenen Durch
schnitt der Kosten der einzelnen Betriebe zugrunde gelegt. "Ober das Ergebnis solcher Berech
nungen. die auch von anderen amerikanischen Regierungsamtem angestellt wurden. und iiber 
die theoretische Interpretation dieser "statistischen" Kostenkurven vgl. TAUSSIG: Price-fixing 
as seen by a price fixer. Q. J. Vol. 33 (1920). "Ober das Verhaltnis solcher 8tatiatiacker Kosten
kurven (der "particular expenses curves" von MARsHALL) zu den Kostenkurven (insbesondere 
der Kurve der Grenzkosten), mit denen die Theorie arbeitet. vgl. VINER: Cost Curves and Supply 
Curves. Z. f. N. Bd.3 (1931). Vgl. auch KEMPER SIMPSON: Average or marginal costs for the 
flexible tariff. J. P. E. Vol. 34 (1926) S.514 bis 524. 

3 Etwas anders steht die Sache. wenn ein Produkt mit einer Spezialsteuer belegt ist. Dann 
ist ein Ausgleichszoll - Finanzzoll - wohl berechtigt. Denn daB ein bestimmtes Produkt sich 
fiir die Erhebung einer Steuer besonders eignet, andert nichts an der Vorteilhaftigkeit einer 
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del' Frauen- und Kinderarbeit usw.) sind kein Grund fUr die EinfUhrung von Zollen, 
obwohl sehr oft verlangt wird, daB diese Vorbelastung durch Zolle ausgeglichen werde. 
Diese Umstande wirken sich teilweise in einer Senkung del' Nominallohne aus und 
haben insofern keinen EinfluB auf den AuBenhandel; zum andern Teil bewirken sie 
zweifellos eine Umstellung in del' Skala der komparativen Kosten. Diejenigen Pro
duktionszweige, z. B. solche, die sich fiir Frauen- und Kinderarbeit besonders eignen, 
die durch eine solche sozialpolitische MaBnahme besonders belastet sind, werden 
vielleicht ihre Konkurrenzfahigkeit gegeniiber dem Ausland verlieren. Das bedeutet 
natiirlich eine Beeintrachtigung des Produktionsvolumens, weil die Produktion von 
del' Linie del' komparativen Kosten abgedrangt und in andere Bahnen gelenkt wird. 
Die Verkleinerung des Sozialproduktes wird jedoch - nach Ansicht del' Gesetz
geber - durch gewisse Vorteile (z. B. Aufhoren von Frauen- und Kinderarbeit) 
aufgewogen. Wenn man nun einen Ausgleichszoll einfiihrt, wird, wie sich aus unserer 
Theorie ergibt, ein weiterer Schaden angerichtet, ohne den durch die Einfiihrung 
del' Steuer oder sozialen Belastung verursachten Schaden aus del' Welt zu schaffen. 
Del' Ausgleichgedanke als solcher ist also kein Argument. Wenn del' Zoll sozial
politisch begriindet wird (etwa damit, daB verhindert werden solI, daB eine durch 
Verbot der Frauenarbeit geschadigte Industrie Arbeiter entlaBt und so Arbeits
losigkeit entsteht), so haben wir es mit einem jener Zollargumente zu tun, die an 
spaterer Stelle besprochen werden. 

§ 2. Die Schutzzolltheorie RICHARD SCHVLLERS. 

SCHULLERS Begriindung del' Vorteile von Schutzzollen gilt mit Recht als eines 
del' bestdurchdachten Zollargumente1 . Es ist rein statischer Natur, stiitzt sich nicht 
auf behauptete Abweichungen yom Gleichgewicht, Reibungsverluste oder Ent
wicklungsphanomene und beruht auf einer exakten theoretischen Analyse, was die 
Auseinandersetzung sehr erleichtert. nber die Methode, namlich die des partiellen 
Gleichgewichtes, die er bei del' Untersuchung des internationa.Ien Handels und der 
Wirkungen von Zollen anwendet, wurde schon berichtet (Kapitel 12 § 7 und Ka
pitel 16 § 1). Bei del' wirtschaftspolitischen Beurteilung del' Zolle geht er von zwei 
Wertgesichtspunkten aus: 1) Beeinflussung del' Gesamteinkommen del' Bevolkerung 
und 2) Beeinflussung del' Verteilung des Volkseinkommens; eine Erhohung des 
Arbeitseinkommens auf Kosten des Renteneinkommens bezeichnet er als wiin
schenswert; eine Steigerung del' Grundrente auf Kosten des Arbeitslohnes als un
erfreulich. Wir werden uns hier mehr mit den ersten, "rein wirtschaftlicheH" Wir
kungen del' Zolle befassen. 

·Jeder Zoll beeinfluBt nach SCHULLER das Volkseinkommen in doppelter Weise: 
dadurch, daB er einerseits den Konsum belastet und andererseits die Produktion 
anregt. Um zu einem abschlieBenden Urteil zu gelangen, miissen bei jedem einzelnen 
Zoll diese Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen werden. 

Ein Zoll ist iiberwiegend vorteilhaft, wenn er eine starke Steigerung del' Pro
duktion bei einer maBigen Erhohung del' Preise gestattet; er ist per saldo schad
lich, wenn die Preiserhohung stark und die Produktionssteigerung schwach ist. 
SCHULLER diskutiert nun sehr ausfiihrlich, von welchen Umstanden es abhangt, ob 
das eine oder das an,dere zutrifft. Diese Umstande sind nach SCHULLER kurz gesagt 
die Kostengestaltung und Kostenunterschiede in bzw. zwischen In- und Ausland, 

Spezialisierung auf diese Produktion, falls ein komparativer Vorteil besteht, und es ware un
rationell, die Spezialisierung in der Richtung der komparativen Kosten durch Verweigerung 
eines Ausgleichszolls zu sWren. Das wurde schon von RICARDO ausgefiihrt. ("On Protection 
to Agriculture" Section II, "On the Effects of Taxes imposed on a particular commodity" 
Works S. 463.) 

1 Als Beweis fiir die groBe Wertschatzung, der sich SCHULLERS Theorie erfreut, vgl. H. v. 
BECKERATH: Schutzzoll und Freihandel. Schmollers Jahrb. Bd.50 (1926). 
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d. i. in unserer Terminologie Elastizitat und GroBe des in- und auslandischen An
gebotes und - was SCHULLER nicht so ausdriicklich betont - GroBe und Elastizitat 
der Nachfrage. Es wird geniigen, das Prinzip, das SCHULLERS Gewinn- und Verlust
rcchnung zugrunde liegt, an zweien seiner Beispiele klarzustellcn, ohne auf die 
zahlreichen Regeln naher einzugehen, in denen er seine Theorie kasuistisch aus
fiihrt. 

Als ein Beispiel fiir einen zweifellos vorteilhaften Zoll fiihrt SCHULLER folgenden 
Fall an: 

"Der inlandische Bedarf an Baumwollgarnen sei bei einem durchschnittlichen Preise von 
200 Kronen per Meterzentner jahrlich 1330000 Meterzentner, von welchen bei Zollfreiheit nur 
100000 Meterzentner im Inland erzeugt und 1230000 importiert wiirden. Die Unterschiede 
der Gestehungskosten seien aber so gering, daB schon bei Erhiihung des Preises von 200 auf 
210 Kronen per Meterzentner fast der ganzc, bei diesem Preise 1300000 Meterzentner betragende 
Konsum im Inland gedeckt werden kiinnte1• 

"Die Verhinderung der Einfuhr durch einen Zoll wiirde also zur Folge haben, daB 1200000 Meter
zentner, die bisher um 240 Mill. aus dem Auslande bezogen wurden, im Inlande erzeugt werden. 
Von dieser Summe waren 140 Mill. Kronen fiir die rohe Baumwolle in Anrechnung zu bringen, 
die behufs dieser Produktion importiert werden miiBte. Tatsachlich wiirde also eine Einfuhr 
im Werte von 100 Mill. Kronen durch die inlandische Produktion ersetzt werden. Die Kon
sumenten aber, die friiher 1330000 Meterzentner it 200 Kronen, das ist um 266 Mill. Kronen, 
zur Verfiigung hatten, wiirden jetzt 1300000 it 210 Kronen, das ist um 273 Mill. Kronen, ver· 
brauchen. Der Konsum hatte also um 7 Mill. Kronen mehr zu zahlen und um 30000 Meter
zentner weniger zur Verfiigung, wahrcnd die Produktion um 100 Mill. Kronen steigen wiirde. 
In diesem Faile waren die Vorteile eines Zolles unzweifelhaft viel griiBer als seine Nachteile2." 

1m folgenden FaIle hingegen sei ein zon zweifellos schadlich: 
"Nehmen wir an, daB in einem Staate jahrlich 1 Mill. Meterzentner Flachs im Preise von 

80 Kronen per Meterzentner verarbeitet wird, wovon 400000 Meterzentner im Inlande erzeugt, 
600000 Meterzentner importiert werden. Eine betrachtliche VergriiBerung der Flachsproduktion 
kiinne nur bei sehr wesentlich gesteigerten Preisen stattfinden, was z. B. in Deutschland, in 
Osterreich und anderen Staaten tatsachlich zutrifft, so daB ihr Flachsbau sich auch in Perioden 
stark steigender Flachspreise nur wenig vergriiBerte. Es ist deshalb keine iibertriebene Annahme, 
daB der Flachspreis von 80 auf z. B. 150 Kronen erhiiht werden miiBte, damit die Deckung 
des bei diesem Preise vorhandenen Bedarfs im Inlande stattfinden kiinnte. Natiirlich wiirde 
infolge einer solchen Preiserhiihung der Konsum sehr zuriickgehen. Nehmen wir an, daB der 
Verbrauch von 1 Mill. auf 600000 Meterzentner sinken wiirde. Da nun vorher 400000 Meter
zentner im Inlande erzeugt wurden, ware die VergriiBerung der Produktion 200000 Meterzentner, 
die -qm 16 Mill. Kronen importiert wurden, jetzt aber um 30 Mill. Kronen, d. h. um 14 Mill. 
teurer, im Inland erzeugt werden wiirden. Die Preissteigerung von 28 Mill. Kronen fiir die 
schon friiher im Inlande erzeugten 400000 Meterzentner Flachs kame allerdings den inlandischen 
Produzenten zugute, ware aber vom Standpunkte der Einkommensverteilung nachteilig, weil 
sie ganz iiberwiegend eine VergriiBerung des Renteneinkommens auf Kosten des Arbeits
einkommens bedeuten wiirde. Der" Konsum hatte statt 1 Mill. nur 600000 Meterzentner zur 
Verfiigung und miiBte noch dazu fiir diese 600000 Meterzentner um 10 Mill. Kronen mehr be
zahlen als friiher fiir 1 Mill. Meterzentner; anderseits ware nur eine Einfuhr im Werte von 
16 Mill. Kronen durch die inlandische Produktion ersetzt. In diesem FaIle waren die Nachteile, 
die aus der Verhinderung des freien Handels entspringen, unzweifelhaft um vieles griiBer als 
die Vorteile3." 

Dazu ist zu bemerken, daB dieser Art der Berechnung der Vor- und Nachteile 
eines Zolles ein unzuHingliches und unzutreffendes Bild der durch den zon bewirkten 
Verschiebungen im Aufbau der Wirtschaft zugrunde liegt; daB in dieser Rechnung 
einerseits jener Umstand, auf dem nach SCHULLERS Theorie die Niitzlichkeit eines 
zones beruht, das ist die Erhohung des Gesamteinkommens (die, wie wir unten sehen 
werden, nur durch Einbeziehung brachliegender Produktionsmittel bewirkt werden 
kann) uberhaupt nicht explizite vorkommt und daB andererseits die von SCHULLER 

in dieser Rechnung als Aktivpost angefiihrte GroBe (namlich die Produktionssteige
rung der zollgeschiitzten Ware) vielleicht die wirkliche Aktivpost - wenn eine solche 

1 "Diese Annahme ist nicht iibertrieben, da von einem Unterschiede,jvon 10 Hellern fiir das 
Verspinnen eines Kilogramms Baumwolle in der Tat der Bestand der ganzen Spinnindustrie 
eines Staates abhangen kann." 

Z a. a. O. S. 130. 3 a. a. O. S. 129/30. 
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iiberhaupt vorhanden ist - enthiilt, aber selbst unter keinen Umstanden in ihrer 
vollen Grope als Aktivpost, d. h. als Zuwachs zum Gesamteinkommen in Rechnung 
gestellt werden darf. 

Mit der Passivseite der volkswirtschaftlichen Bilanz der Zollwirkungen, die 
SCHULLER aufstellt, kann man sich einverstanden erklaren. Die Konsumenten 
werden durch die Preissteigerung geschadigt, und man kann ihren Schaden ziffern
maBig so fassen, wie es SCHULLER in den obigen Beispielen tut: Mehrauslage auf 
das betreffende Produkt + Geldwert derjenigen Menge, auf deren Konsum ver
zichtet wird 1. 

Der Fehler liegt auf der Aktivseite. Hier stellt SCHULLER die gesamte Steigerung 
der Inlandsproduktion des zollgeschiitzten Artikels als Zuwachs zum Gesamtein
kommen in Rechnung. Das ist nun ein ganz unzulassiger V organg, denn es erhebt 
sich sofort der Einwand: Geht die Produktionssteigerung im zollgeschiitzten In
dustriezweig nicht notwendigerweise auf Kosten einer Produktionssenkung in 
anderen Zweigen der Wirtschaft~ Werden die zur Produktionssteigerung erforder
lichen Produktionsmittel nicht anderen Wirtschaftszweigen entzogen, so daB sich 
per Saldo nicht ein Nettozuwachs, sondern nur eine Verschiebung von den Export
industrien2 auf die zollgeschiitzten Industriezweige ergibt ~ 

I Wenn wir mit PI und P2 den Preis vor bzw. nach Auferlegung des Zolls bezeichnen (P2 > PI) 
und mit ql und q2 die vorher bzw. nachher konsumierte Menge (q2 < ql)' so ist der Verlust der 
Konsumenten zu beziffern mit: (P2 q2 - PI ql) + (ql - q2) Pl' Auf die Frage, ob im 2. Glied die 
Differenz der Mengen mit PI oder P2 zu bewerten ist, ob man also den alten oder den dureh den 
Zoll erhohten Preis der Reehnung zugrunde legen solI, will ieh nieht eingehen. Es muB bemerkt 
werden, daB das erste Glied aueh negativ werden kann. Wenn namlieh die Elastizitat der Naeh
frage groBer als eins ist, so daB die Menge perzentuell starker fallt, als der Preis steigt, geben die 
Konsumenten insgesamt weniger auf die verteuerte Ware aus als vorher. Das erste Glied unseres 
Ausdrueks ergibt dann einen "negativen Verlust", d. h. einen Gewinn. Die GesamtgroBe muB 
aber aueh dalm noeh positiv sein, denn wenn die erste GroBe negativ wird, waehst die zweite 
GroBe, da dann die Differenz ql- q2 groBer wird. Dureh Ausmultiplizieren maeht man sieh leieht 
klar, daB die GesamtgroBe positiv sein muB, welches immer die Elastizitat der Nachfrageseinmag: 
P2 q2 - PI q2 = C{2 (P2 - PI)' Wiirden wir im zweiten Glied nieht PI' sondern P2 zugrunde legen, 
so erhielten wir ql (P2 - PI)' Diese beiden Ausdriieke miissen immer positiv sein, da P2 > Pl' 

1/ 
~1~-------------+~ 

If;: 
Abb.26. Abb.27. 

In 1\.bb.26 ist N N die Naehfragekurve. Nach Einfiihrung des Zolls steigt der Preis von 
PI auf P2. Es ist also ql (P2 - PI) gleich dem Rechteck P2 P~ PI PI" Ferner ist q2 (P2 - PI) gleieh 
dem Rechtcck P2P2 PI p~. Der Unterschied (Zuwachs, wenn der Preis fallt, Verlust, wenn der Preis 
steigt) an Konsumentenrente ist gleich der schraffiertenFlache P2P2 PIPI . Der cine der beiden 
Ausdriicke ist also groBer, der andere kleiner als der Unterschied an Konsumentenrente. Wenn 
wir jedoch den Preis von P2 auf PI schrittweise 'fallen lassen, nahern sich jene beiden Ausdriicke 
und fallen schlieBlich mit dem Zuwachs an Konsumentenrente zusammen, wie aus Abb. 27 
hervorgeht. 

In dieser Abbildung ist ql (P2 - PI) dargestellt durch die FHiche Pz PI PI P 2 , begrenzt durch 
die auf3ere Treppenlinie zwischen P2P I , q2 (P2 - PI) begrenzt durch die innere Treppenlinie. 
Wir stellen also fest, daB SCHULLERS Maf3 fur den Schaden eines Zolls fur die Konsumenten 
gegehen ist durch den Verlust an Konsumentenrente infolge der Preiserhohung. (Siehe auch An
merkung 2 S. 189.) 

2 Oder denjenigen Industriezweigen, hei denen ein Nachfrageausfall entstanden ist. 
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Auf diesen Einwand ist SCHULLER natiirlich gefaBt und versucht, ihn in langen 
Erorterungen1 zu widerlegen. In diesen Ausfuhrungen steckt der Kern seiner Theorie. 
SCHULLER polemisiert hier gegen den "Irrtum" der Freihiindler, "daB die Produktion 
eines Staates eine durch die vorhandenen Produktionsfaktoren gegebene GroBe sei" 
(S. 75). Dem stellt er die Behauptung entgegen, daB die einem Lande zur Verfugung 
stehenden Produktionsmittel nie vollstiindig ausgenutzt seien, und daB daher ein 
Zoll dadurch, daB er die Einbeziehung solcher brachliegender Produktionsmittel -
arbeitslose Arbeiter, Naturkriifte - in den ProduktionsprozeB bewirkt, oder dadurch, 
daB er Produktionsmittel aus dem Ausland ins Land zieht - Einfuhr von Kapital, 
Zuwanderung von Arbeitskriiften - eine Erhohung der Gesamtproduktion bewirken 
konne. 

Wir haben schon an fruherer Stelle (Kapitel13 § 2 S. 137f£.) nachgewiesen, daB in 
dieser Argumentation, soweit sie sich auf das Brachliegen von sachlichen Produk
tionsmitteln stutzt, ein schwerer TrugschluB steckt. Aber selbst wenn wir davon 
fur den Augenblick absehen - wir kommen im folgenden Paragraphen darauf zuruck 
- und annehmen, daB mitunter die Produktionsmittelversorgung verbessert werden 
kann, so geht es doch auf keinen Fall an, anzunehmen, daB die Mehrproduktion 
im zollgeschutzten Industriezweig ausschliefJlich oder auch nur zum groBen Teil 
auf diese Weise bestritten werden kann. Eine vierte Dimension, aus der man die 
Produkt,ionsmittel hervorzaubern konnte, gibt es nicht. Wenn ein Produktionszweig 
sich ausdehnt, muB das wenigstens zum Teil auf Kosten irgendwelcher anderer 
gehen. Wie groB der Teil ist, der - vielleicht - durch Anzapfen irgendwelcher ver
borgener Produktionsgiiter-Reservoire hereingebracht werden kann, miiBte irgendwie 
dargetan werden, etwa durch Hinweis auf bestehende Arbeitslosigkeit in dem be
treffenden Industriezweig. Einen solchen Nachweis versucht SCHULLER iiberhaupt 
nicht. Er sp~icht nur allgemein davon, daB in allen Staaten und in allen Produktions
zweigen - in Landwirtschaft und Urproduktion sowoh] wie in der Industrie - un
beschiiftigte Produktionsmittel vorhanden seien, ohne zu zeigen, daB sie gerade in jenen 
Produktionszweigen in groBerer Menge zu erwarten seien, von denen er behauptet, daB 
der Freihandel schadlich und Zolle niitzlich seien. Dieser Nachweis ist ja in der Tat 
auch nicht zu erbringen. Es ist nicht einzusehen, daB in der Textilindustrie eher 
unbeschiiftigte Produktionsmittel zu erwarten sind als in der Landwirtschaft. Es 
besteht kein geniigender Zusammenhang zwischen jenen Umstiinden, die SCHULLER 
als entscheidend ansieht - Elastizitiit des Angebotes -, und jenen eben genannten, 
auf die es wirklich ankommt2 • Wenn SCHULLER die Regel aufstellt: "Je geringer 
erstens die Spannung zwischen den hochsten und den niedrigsten Kosten ist, mit 
denen die zur Deckung des inliindischen Bedarfes erforderliche Warenmenge im 
Inland erzeugt werden kann, und je geringer zweitens bei Waren, welche bei freiem 
Handel iiberhaupt nicht produziert werden konnen, die -oberlegenheit des Auslandes 
ist, ... desto groBer ist die durch den Zoll erfolgende Steigerung der Produktion im 
Verhiiltnis zu der dadurch verursachten Belastung des Konsums, desto gunstiger 
sind daher die Wirkungen des Zolles auf das Gesamteinkommen der Bevolkerung" 
(S. 136), so ist das richtig, wenn man statt "desto giinstiger" "desto weniger schadlich" 
setzt. DaB ceteris paribus ein Zoll, der den Konsum weniger belastet (weil die -ober
legenheit des Auslandes in der betreffenden Ware nur gering ist), weniger Schaden 

1 "Widerlegung der Behauptung, daB die inlandische Gesamtproduktion durch die Ein
fuhr nicht vermindert werden konne" (S.75 bis 93) und ,;Ober die Ansicht, daB jeder Zoll 
die nationale Gesamtproduktion vermindere, ... die Produktivkrafte von giinstigen zu un
giinstigen Produktionszweigen ablenke" (S. 103 bis 108). 

2 Man konnte h6chstens sagen, daB nur dann neue Produktionsmittel eingestellt werden 
konnen, wenn die Produktion der zollgeschiitzten Ware sich iiberhaupt erhoht und daB die 
Chance fiir eine weitgehende Einstellung neuer Produktionsmittel allgemein dann besser ist, 
wenn die Produktionssteigerung eine bedeutende ist. Dieser Zusammenhang ist aber ein auJ3erst 
lockerer. 
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anrichtet als ein Zoll auf eine Ware, bei der das Gegenteil der Fall ist, liegt auf der 
Hand; es folgt das aus dem Wesen der internationalen Arbeitsteilung und bedarf 
keines langen Beweises. Wohl aber bediirfte es eines Beweises, daB in diesem Fall 
der Zoll nicht nur weniger schadlich, sondern sogar niitzlich ist. Dieser Beweis fehlt 
bei SCHULLER und ist, so viel ich sehe, auch nicht zu erbringen. 

Es ist sehr instruktiv, die Art und Weise, wie SCHULLER die Vor- und Nachteile eines Zolls 
abwagt, mit den korrespondierenden Erwagungen BARONES zu vergleichen. BARONE arbeitet 
mit denselben Methoden und Voraussetzungen wie SmwLLER, gelangt jedoch zu dem SchluSBe, 
daB im internationalen Handel "bei jedem einzelnen Austausch in jedem der beiden Markte 
(Lander) der Gewinn einiger der ihm angehorenden Individuen immer groBer ist als der Verlust 
anderer derselben Volkswirtschaft angehorigen Personenl ". Er begriindet das an Hand der 
folgenden uns schon gelau
figen Kurven (Abb. 28). 

Wenn die beiden Markte 
verbunden sind, ist der ge
meinsame Preis Om; wer
den sie durch einen Zoll 
getrennt, so steigt der Preis 
im Importland I auf Op 
und fallt im Exportland E 
auf Oa. Bei Abschaffung 
des Zolls ist der Gewinn der 
Konsumenten in I gleich 
derFlache BOmfJ. DerVer-
lust der Produzenten ist Me,n/ffn 
BDfJm. Der Gewinnistda- mY 
her immer groBer als der 
Verlust und der Reingewinn 

E 

Abb.28. 

Henu.en 
inE 

gleich der schraffierten Flache BOD. 1m Exportland ist umgekehrt der Gewinn der Produ
zenten (AFma) immer groBer als der Verlust der Konsumenten (AEma). Die Berechnung des 
Gewinns der Konsumenten in I (bzw. des Verlustes in E, woriiber SCHULLER jedoch nicht 
spricht) ist bei BARONE dieselbe wie bei SCHULLER2 • 

1 a. a. O. S. 104. 
2 Die Gewinuflache OBfJm der Konsumenten ist der Zuwachs an "Konsumentenrente". Auf 

eine Analyse dieses sehr problematischen Begriffs kann hier nicht eingegangen werden. Ich glaube 
jedoch, daB die im folgenden angedeutete Oberlegung seine Akzeptierung fiir unsere begrenzten 
Zwecke rechtfertigt: Nehmen wir an, der Preis falle um ein kleines Stiick von OfJ auf 0fJI' Dann 
ist der Gewinn der Konsumenten in Geld mindestens gleich einem schmaletJ. Streifen BfJ mit 
der Breite fJ fJI; denn wenn die Konsumenten das alte Quantum kaufen, ersparen sie diese Summe. 
Wenn wir den Preis langsam weiter fallen lassen, reiht sich ein Gewinnstreifen an den andern, 
und es wird schlieBlich die ganze Flache OBfJm ausgefiillt. Wir konnen unter Ausschaltung Aller 
vagen Vorstellungen von Nutzenmessung u. dgl. die Konsumentenrente ala jene Geldsumme 
dejinieren, die das Individuum fur eine gegebene Preissteigerung gerade entscMdigt. 

Dieser Art der Gewinnberechnung sind jedoch sehr enge Grenzen gezogen. Es laBt BiBb 
auf diese Art nur der Verlust durch einen einzelnen Zoll berechnen, solange sonst alles un
verandert bleibt (ceteris paribus). Der Schaden, den eine Mehrheit von Zollen anrichtet, kann 
auf diese Art nicht erfaBt werden, weil infolge der Einfiihrung mehrerer Zolle sich die Nachfrage
kurven verschieben miiBten. 

Es sei noch erwahnt, daB zu den sonstigen Umstanden (cetera), die unverandert bleiben 
miissen, damit die angegebene Flii.che unter der Nachfragekurve das richtige MaB fiir "jene 
Geldsumme darstelIt, die das Individuum fiir eine gegebene Preissteigerung gerade entschadigt" 
(Konsumentenrente), auch das gehort, was man den "Grenznutzen des GeIdes" nennt. Der 
Grenznutzen des GeIdes muB also unverandert bleiben, eine Bedingung, die nur dann erfiillt 
ist, wenn es sich um den Preis einer Ware unter vielen handelt, einer Ware, die nur einen kleinen 
Teil des Einkommens in Anspruch nimmt. Es kann das hier nicht im Detail ausgefiihrt werden; 
ebensowenig ist hier der Raum fiir den Nachweis, daB der reichlich unklare Begriff des Grenz
nutzen des GeIdes seines metaphysischen Charakters entkleidet und in rationale Vorzugsakte 
aufgelost werden kann. 

Es muB noch bemerkt werden, daB gewisse kleine fiir uns irrelevante Unterschiede zwischen 
BARONE und SCHULLER sich aus der· verschiedenen Darstellungstechnik ergeben, namlich 
daraus, daB BARONE infinitesimale Schritte (kontinuierliche Kurven), SCHULLER hingegen 
groBe Spriinge macht (Zahlenbeispiele). Dieser Unterschied kommt darin zum Ausdruck, daB 
weder QI(P2 - PI) J}och Q2(P2 - PI) genau gleich dem Zuwachs der Konsumentenrente ist. 
(Vgl. Anm. 1 S.187.) 
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Den Verlust der Produzenten bei Abscha£fung resp. ihren Gewinn bei Einfiihrung eines Zolls 
berechnet BARONE ganz anders als SCHULLER. Fiir ihn ist der Gewinn der Produzenten, wenn 
die Produktion von Od auf Ob steigt, nur gleich dem Zuwachs an Rente (BDfJm). Den Zuwachs 
an Kosten: BDdb rechnet er nicht als Gewinn, weil er eben als selbstverstandlich annimmt 
(ohne es ausdriicklich zu sagen), daB die aufgewendeten Kostengiiter anderen Verwendungs
zwecken entzogen werden. SCHULLER hingegen rechnet die ganze Flache bdDr5 als volkswirt
schaftlichen Gewinn. 

Wie steht es nun mit der Behauptung SCHULLERS, daB durch Zolle unbeniitzte 
Produktionsmittel der Verwendung zugefUhrt werden konnen? Soweit da von un
ausgeniitzten "okorwmischen Naturkriiften - fruchtbarem Boden, Kohlen-, Erz-, 
Mineralienlager, Wasserkraften" - die "behufs Erweiterung der Produktionszweige 
... zur Verfiigung stehen" (S. 78), die Rede ist, beruht die Argumentation auf einem 
verhangnisvollen TrugschluB. Dasselbe gilt fUr unausgeniitzte produzierte Produk
tionsmittel- Maschinen, Fabrikgebaude, Werkzeuge usw. Dieser TrugschluB wurde 
im Kapitel13 §2 (S.140) aufgeklart und von MACKENROTH am dort angegebenen Ort 
klipp und klar nachgewiesen. Damit fallt der wichtigste Teil von SCHULLERS Einwan
den gegen den Freihandel zusammen. Es bleibt nur noch zu untersuchen, inwieweit fiir 
die Ware "Arbeit" etwas anderes gilt, weil hier der Preismechanismus nicht reibungs
los funktioniertl. Und schlieBlich muB noch erortert werden, ob durch Zolle eine 
reine Mehreinjuhr von Produktionsmitteln aus dem Ausland und auf diesem Wege 
eine Verbesserung der Produktionsmittelversorgung zu erwarten ist. In beiden Fallen 
handelt es sich um Umstande, die auch von vielen anderen Autoren zur Begriindung 
und Rechtfertigung der Zollpolitik verwendet werden. Das Schiillersche Zoll
argument leitet somit in die in den folgenden Paragraph en zu besprechenden Argu
mente iiber. 

§ 3. Zolle und Arbeitslosigkeit2. 

1. Einleitung. FUr den Laien ist das Bestehen von Arbeitslosigkeit in einem 
Industriezweig meistens schon eine ausreichende Rechtfertigung fUr die Ein
fiihrung eines Zolles. Es ist natiirlich nicht zu bestreiten, daB der Arbeitslosig
keit in einem einzelnen Wirtschajtszweig, solange noch Importe stattfinden und 
wenn die Nachfrage nicht vollkommen elastisch ist, durch Gewahrung eines Zoll
schutzes entgegengewirkt werden kann. Das ist ja nur eine Folge der Produktions
steigerung in diesem Produktionszweig, deren Moglichkeit auch der Freihandler 
zugiht, mit deren Feststellung jedoch fUr die Gesamtwirkung eines Zolles nicht das 
geringste bewiesen ist. Die Frage ist vielmehr die, ob die Gesamtarbeitslosigkeit ver-

1 DaB es darauf ankommt, ob ein Gut erst dann unbeniitzt bleibt, wenn es im Preis auf 
Null resunken ist, oder ob es, wie die Arbeit, seinen Dienst schon lange vorher versagt, geht 
aus SCHULLERS Ausfiihrungen nicht hervor. 

Der Macmillan-Bericht (siehe Addendum I, das aus der Feder J. M. KEYNES stammt) laBt 
diesbeziiglich ebenfalls an Klarheit zu wiinschen iibrig. Es heiBt dort auf S.201 § 40: "The 
fundamental argument for unrestricted Free Trade does not apply without qualification to an 
economic system which is neither in equilibrium nor in sight of equilibrium. For if a country's 
productive resources are normally fully employed, a tariff cannot increase output, but can 
only divert production from one direction into another, whilst there is a general presumption 
that the natural direction for the employment of resources, which they can reach on their 
merits and without being given special advantages at the expense of others, will yielo a superior 
national dividend. But if this condition 0/ full employment is neither fulfilled nor likely to be 
fulfilled for some time, then the position is totally different, since a tariff may bring about 
a net increase of production and not a mere diversion." Was daran richtig ist, wird in folgendem 
Paragraphen erortert. 

2 Vgl. zu diesem Problem die ausgezeichneten Ausfiihrungen bei BEVERIDGE: Zolle, Lehr
buch des internationalen Handels, Kap.6, Wien 1932, sowie KEYNES in "The Nation and the 
Atheneum", 24. Nov. 1923; der damals noch auf Seite des Freihandels stand. ROBBINS: 
Economic Notes on Some Arguments for Protection in "Economica", Febr. 1931, Macmillan 
Report Addendum III; KEYNES u. a. in "The New Statesman and the Nation", April und 
Mai 1931. THOMAS BALOGH: LOhne, Arbeitslosigkeit und ZOlle Weltwirtsch. Arch. Bd. 34 
S. 465ff. Oktober 1931. 
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mindert werden kann; ob nicht der Verminderung an einer Stelle eine VergroBerung 
an anderer Stelle gegeniibersteht; konkret gesprochen: ob nicht in den Export
industrien ebenso viele oder mehr Arbeiter freigesetzt und arbeitslos gemacht werden, 
als im zollgeschiitzten Industriezweig neu eingestellt werden konnen. 

Bier sind nun auch wieder die Wertgesicntspunkte, die man zugrunde legt, klar
zustellen. Man kann entweder davon ausgehen, daB Arbeitslosigkeit an und fiir sich 
ein mel ist und daher jede Netto-Verminderung der Arbeitslosigkeit als ausreichende 
Rechtfertigung eines Zolles ansehen, oder man kann (daneben oder ausschlieBlich) 
die Veranderung des gesamten Sozialproduktes beriicksichtigen. Dann hat man zu 
erwagen, ob eine eyentuelle Verminderung der Arbeitslosigkeit nicht zu teuer erkauft 
ist; denn es ware denkbar, daB das Realeinkommen anderer Personen starker falIt, 
als das Einkommen der neu eingestellten Arbeitslosen steigtl. 

Durch das Bestehen einer Arbeitslo8enunter8tiitzung wird das Problem noch weiter 
kom pliziert. 

2. Die Wirkung der Einfiihrung oder Erhohung von Zollen auf die Arbeitslosigkeit 
im short run. Nehmen wir an, in irgendeinem Wirtschaftszweig B, z. B. in der Kon
fektionsindustrie, herrsche Arbeitslosigkeit. Wir konnen vorlaufig die Ursache und 
die Dauer dieser Erscheinung dahingestellt lassen. Wir kommen darauf sehr bald 
ausfiihrlich zuriick. Fiir die 8nort-run-Wirkung von Z6llen auf eine bestehende Ar
beitslosigkeit ist es gleichgiiltig, ob diese Arbeitslosigkeit voriibergehend (z. B. kon
junkturell) oder dauernd ("strukturell") ist. Bier geniigt es, den Tatbestand 
folgendermaBen zu charakterisieren: Ein Teil der Arbeiter eines bestimmten Pro
duktionszweiges (z. B. der Metallindustrie) kann zum herrschenden Lohnsatz gegen
wartig keine Arbeit finden, obwohl die Arbeitslosen bereit waren, zum herrschenden 
Lohn2 zu arbeiten. Wenn nun gleichzeitig die betreffende Ware in groBerer Menge 
regelmaBig aus dem Ausland eingefiihrt wird, kann durch Verminderung der Ein
fuhr mittels eines ausreichenden Zolles die Produktion vergroBert und ein Teil der 
Arbeitslosen in den ArbeitsprozeB eingeschaltet werden (primiire Wirkung des Zolles)3. 

Die meisten Freihandler bestreiten jedoch, daB dies eine Verminderung der 
Gesamtarbeitslosigkeit bedeute. Denn wenn der Import gedrosselt werde, miisse auch 
der Export sinken, und es werden somit in den Ausfuhrindustrien Arbeiter freigesetzt4. 
Wir werden zwar sehen, daB es im groBen und ganzen richtig ist, daB eine Netto
verminderung der Arbeitslosigkeit durch Zolle auf die Dauer nicht erreicht werden 
kann; der bloBe Hinweis auf die Abnahme des Exportes ist jedoch ungeniigend. 

Die Einwande dagegen sind zweierlei Art: Es wird einerseits die Voraussetzung 
bestritten, daB einer Drosselung der Einfuhr immer ein ebenso groBer Riickgang der 
Ausfuhr auf dem FuBe folgen miisse; davon wird spater die Rede sein (S. 200/201). 
Aber selbst wenn die Ausfuhr sofort zuriickgeht, folgt nicht, daB in der Ausfuhr
industrie nun eine Arbeitslosigkeit entstehen muB. Man darf namlich nicht iiber-

1 Diese Wertung stellt z. B. sehr klar L. ROBBINS auf: "The main object of economic 
policy is not to cure unemployment: it is to increase the social dividend. If by curing unemploy
ment that end is accomplished, well and good. If the cure involves measures inimical to the 
increase of the dividend its desirability is more dubious." A. a. O. S. 50. 

2 Man nehme etwa an, daB durch Arbeitslosenunterstiitzung und Gewerkschaften die Lohne 
am Fallen gehindert und die Arbeitslosen von einem Wechsel der Beschaftigung abgehalten 
werden. 

3 Zur primaren Zollwirkung ware auch der EinfluB auf diejenigen Industrien zu rechnen, 
die die Produktionsmittel fiir den unmittelbar betroffenen Produktionszweig herstellen, z. B. 
auf die Maschinenindustrie, sofern sie sich nicht etwa im Ausland befindet. 

4 Auch viele Autoren, die fiir Zolle eintreten, gehen von diesem Dogma aus und versuchen 
nur zu beweisen, daB es nicht notwendig sei, daB der Export sofort und automatisch im gleichen 
AusmaB sinkt, wie der Import gedrosselt wird. Z. B. BALOGH: a. a. O. S.476 und KEYNES: 
Economic Notes an Free Trade in "The New Statesman and Nation". 11. April 1931. "If ... this 
were true - if a reduction of impor,ts causes almost at once a more or less equal reduction of 
exports - obviously a tariff (and many other things) would be completely futile for the purpose 
of augmenting employment ... " S. 242. 
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sehen, daB die Kaufkraft, die bisher von den Konsumenten der friiher importierten 
und nunmehr im Inland hergestellten Ware an das Ausland iibertragen und von 
diesem an die inlandischen Exportindustrien weitergeleitet wurde, jetzt an die neu 
eingestellten Arbeiter flieBt und diese in den Stand setzt, die friiher exportierten 
Waren an Stelle des Auslandes abzunehmen1 (selcundiire Wirkung des ZoIIes). Die 
Exportindustrie E arbeitet nun statt fiir das Ausland fiir die geschiitzte Industrie B; 
der Zoll "hat den Binnenmarkt aufnahmsfahiger gemacht"; diese Phrase, die wir 
friiher abgelehnt haben, ist in diesem Zusammenhang nicht sinnlos. Man wird 
zugeben miissen, daB das im Prinzip richtig ist. Es ist iibrigens nicht unbedingt 
erforderlich, daB sich die Nachfrage der neu eingestellten Arbeiter auf genau die
selben Giiter richtet, die friiher ausgefiihrt wurden2• Wenn in anderen Wirtschafts
zweigen ebenfalls Arbeitslosigkeit besteht und sich die neue inlandische Nachfrage 
auf das Produkt eines solchen Wirtschaftszweiges richtet, wird dort die Arbeits
losigkeit vermindert (sekundare Wirkung des ZoIIes). Diese Verminderung kom
pensiert die Vermehrung der Arbeitslosigkeit in den Exportindustrien und per saldo 
verbleibt die Verminderung in der zollgeschiitzten Industrie. Nicht ohne weiteres 
zulassig ware jedoch die Annahme, daB die in den Exportindustrien freigesetzten 
Arbeitskrafte sich jenen Industriezweigen zuwenden, auf deren Produkt sich die 
Nachfrage der infolge der Zolle neu eingestellten Arbeiter richtet. Diese Annahme 
ware in diesem Zusammenhang (im short-run) deshalb gekiinstelt, wei! nicht ein
zusehen ist, warum gerade die Arbeiter in den Exportindustrien beweglich sein 
sollen, wahrend es die urspriinglich als arbeitslos angenommenen Arbeiter offenbar 
nicht sind (sonst waren sie nicht arbeitslos)3. 

Man konnte nun einwenden, daB die Mehrerzeugung des zollgeschiitzten Indu
striezweiges nicht ausschlieBlich das Produkt der aus dem Arbeitslosenreservoir 
entnommenen Arbeiter ist, sondern auch das des verarbeiteten Materials und der 
verwendeten Maschinen und jener Arbeitskrafte, die nicht arbeitslos' waren; diese 

1 Eine eingehende Analyse dieser Riickwirkungen der primaren Aufsaugung von Arbeits
losen findet man bei R. KAHN: E. J. Vol. 41 (1931) S. 173. "The relation of Home Investment 
to Unemployment." KAHN beschaftigt sich zwar nicht mit Zollwirkungen, sondern mit der 
Fernwirkung von offentlichen Arbeiten (Notstandsarbeiten), aber seine Analyse ist mutatis 
mutandis auch auf die Zollwirkungen anzuwenden. 

2 Das wird anscheinend bei BEVERIDGE behauptet; S.59 der engl. Ausgabe. 
3 Wenn wir mit K die Konsumenten der Ware, die nun im Inland erzeugt werden soIl, 

bezeichnen, mit B die inlandischen Produzenten, die arbeitslos waren und jetzt annahmegemaB 
beschaftigt werden, mit E die Exporteure und mit A das Ausland, so ist die Geldzirkulation 

VOT Einfiihrung des Zolls durch die ausgezogenen Pfeile K ...... A ...... E, 
~ E ...,. __ nach Einfiihrung des Zolls durch die gestrichelten Pfeile K -')0 B -')0 E 

/i -- .... B dargestellt (Abb. 29). 
A...--J '" Der Auslander A ist nun arbeitslos, und an seine Stelle ist der r-- ... ., .... Inlander B getreten, der dem Exporteur E abkauft, was bisher ins 

I K Ausland ging. Was im Ausland weiter geschieht, soli hier nicht naher 
r--.sYoolagrenze untersucht werden. Es ware nur noch die Frage zu erortern, ob 

dieser Vorgang - wie z. B. ROBBINS (a. a. O. S.53) behauptet -
Abb.29. eine Umlaufsauaweitung (Geldvermehrung oder Umlaufsbeschleunigung) 

im Inland erfordert, wenn nicht die Preise fallen sollen. ROBBINS 
kommt zu seiner Behauptung deshalb, weil er annimmt, daB bisher der Umlauf K ...... A ...... E 
durch Abrechnung und eine einzige Zahlung K ...... E abgewickelt wurde, wahrend nun der Weg 
des Geldes iiber B geht, also ein weiterer Handewechsel des Geldes eingeschoben wird. Man 
kann sich aber natiirlich ebensogut vorstellen, daB auch im Inland ein Abrechnungsverkehr 
besteht und die ganze Transaktion wiederum durch eine Zahlung von K an E abgewickelt wird. 
Bei allseitiger Barzahlung wird man von einer Umlaufsausweitung im Inland dann sprechen, 
wenn man vor Einfiihrung des Zolls die Zahlung K ...... A ...... E nur als einen Geldumsatz rechnet, 
weil A als Auslander fiir den inlandischen Geldumlauf nicht zahlt, wahrend man nach Einfiihrung 
des Zolls die Zahlung K ...... B ...... E als zwei Umsatze ansieht. Es ist also Definitionssache, ob 
man von einer Umlaufsausweitung sprechen will oder nicht. 

, Es ist ja nie moglich, einen Betrieb ausschlieBlich mit Arbeitslosen einzurichten. Fiir 
gewisse qualifizierte Arbeiten, die standige Obung erfordern, miissen immer Arbeiter aus anderen 
Betrieben herangezogen werden. 



Wirkung und BeurteiIung handeIspolitischer Systeme und MaBnahmen. 193 

Produktionsmittel muBten jedoch anderen Wirtschaftszweigen entzogen werden. 
Darauf ware zu erwidern, daB diese Produktionsmittel vielleicht aus dem Auslande 
stammen: Es werden z. B. weniger Gewebe eingefiihrt, aber mehr Garne, die dann 
von den arbeitslosen Webern im Inland verarbeitet werden. Die Einfuhr ist dann 
natiirlich nicht urn den vollen Wert der in der Weberei hergestellten Waren ge
fallen, sondern nur um den von der Arbeit hinzugetiigten Wert, eben um den Wert 
des Produktes der Arbeit. Wenn die Hilfsstoffe auch nicht direkt von den Produ
zenten aus dem Auslande bezogen werden, stammen sie doch wahrscheinlich zum 
Teil aus dem Ausland; denn wenn Nachfrage nach diesen Produktionsgutern im 
Inland entfaltet wird, steigen die Preise, und dadurch wird die Einfuhr befOrdert. 

Die verwendeten sachlichen Produktionsmittel konnen aber auch zum Teil 
vorher brach gelegen haben - z. B. ein bestehendes Fabrikgebaude oder ein un
bebautes Feld. 

Insofern jedoch Produktionsmittel, seien es Arbeitskrafte oder sachliche Pro
duktionsmittel, anderen inlandischen Produktionszweigen entzogen werden mussen, 
kommt es dort zu Produktionsverschiebungen, die unter der hier gemachten Vor
aussetzung starrer Lohne und herabgesetzter Mobilitat der Arbeiterschaft zu Ar
beitslosigkeit fiihren mussen; diese Arbeitslosigkeit stellt eine Abzugspost von der 
im zollgeschutzten Industriezweig bewirkten Verminderung der Arbeitslosigkeit dar. 
Dasselbe ist der Fall, wenn es sich urn ein Produktionsmittel handelt (Zwischen
produkt, z. B. Gewebe), durch dessen Verteuerung die nachste Stufe im Produk
tionsprozeB (z. B. die Konfektion) geschadigt wird und nun hier Arbeitslosigkeit 
entsteht. 

Immerhin lassen es diese Uberlegungen nicht unmoglich erscheinen, daB eine 
Verminderung der Gesamtarbeitslosigkeit stattfindet, wenn nur in jenem Industrie
zweig, der durch den neuen oder erhohten Zoll geschutzt wird, Arbeitslose neu ein
gestellt werden konnen. Je arbeitsintensiver jener Produktionszweig und je geringer 
die erforderliche Preissteigerung (je elastischer das Angebot, je flacher die Kosten
kurve), desto groBer naturlich der mogliche Effekt. 

Bedeutet jedoch diese Verminderung der Arbeitslosigkeit auch eine VergroBe
rung des Sozialproduktes 1 Das ist moglich, aber nicht notwendig. DaB es moglich 
ist, ersieht man aus folgendem Beispiel: Es sei bisher 10000 q einer Ware importiert 
worden. Durch eine IOproz. durch einen Zoll bewirkte Preiserhohung werde der 
Import verhindert, die Elastizitat der Nachfrage sei gleich 1, so daB nur mehr 
9000 q gekauft werden, aber die Gesamtausgabe der Konsumenten gleich bleibt. 
Die Konsumenten erleiden also eine Verminderung ihres Realeinkommens urn den 
Wert von ca. 1000 q 1; die inlandische Produktion ist annahmegemaB urn 9000 q 
gestiegen. Den Wert dieser 9000 q darf man naturlich nicht (auch nicht nach Abzug 
der eingefiihrten Hilfsstoffe) im ganzen als Gewinn buchen, wie es SCHULLER tut2 ; 

nur jener Teil kann als Gewinn der Produzenten dem Verluste der Konsumenten 
gegenubergestellt werden, der sich als Anteil der neu eingestellten Arbeitslosen 
darstellt. Wenn von dem Wert der 9000 q beispielsweise die Halfte auf Material
kosten aufgeht und von den reinen Arbeitskosten weniger als 3500 auf Arbeiter 
entfallen, die aus anderen Beschaftigungen abgezogen wurden, so entfallt auf die 
neu eingestellten Arbeitslosen mehr als 1000, und es ergibt sich - vorausgesetzt, 
daB nicht durch die oben besprochenen Ruckwirkungen an anderer Stelle Arbeits
losigkeit entsteht - per Saldo ein Gewinn, eine ErhOhung des Volkseinkommens. 

1 Fur eine genauere Berechnung muBte man mit der Differenz an Konsumentenrente im 
oben (S. 189) definierten Sinne operieren und kiinnte dann natiirlich auch die Annahme fallen 
lassen, daB die Elastizitat der Nachfrage eins ist. Es eriibrigt sich aber wohl, hier, wo es sich 
nul' darum handelt, die theoretische Miiglichkeit einer VergriiBerung des Sozialprodukts klar
:zustellen, darauf naher einzugehen. 

2 Siehe oben S. 187. 
Haberler, InternatioIUller Handel. 13 
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Ein solches Ergebnis ist offen bar desto eher zu erwarten, je arbeitsintensiver der 
betreffende Produktionszweig ist. 

Wie kommt es aber, daB wir hier, wo es sich urn Einschaltung beschaftigungsloser Arbeiter 
in den ProduktionsprozeB handelt, zu einem anderen Ergebnis gelangen als friiher (§ 2 Kap. 13 
S. 140), wo es sich urn sachliche Produlctionsmittel drehte? Dort haben wir festgestellt, daB der 
Ertrag bisher unbeniitzter Produktionsmittel (z. B. einer stillgelegten Kohlengrube), die durch 
einen Zoll wieder in den ProduktionsprozeB eingeschaltet wurde, nicht als Nettozuwachs zum 
Volkseinkommen angesehen werden kann. Warum wird das Produkt und das Einkommen des 
Arbeiters anders behandelt als das einem sachlichen Produktionsmittel, z. B. einem Feld oder 
dem Fabriksgebaude zuzurechnende Produkt und das daraus entspringende Einkommen des 
Besitzers dieser Produktionsmittel? Liegt da nicht ein Widerspruch vor? 

Es besteht kein Widerspruch, und zwar liegt der Unterschied zwischen den beiden Fallen, 
wie schon angedeutet wurde, darin, daB die sachlichen Produktionsmittel in aller Regel erst 
dann unbeniitzt bleiben, wenn ihr Preis auf Null gesunken ist, wahrend der Faktor Arbeit seinen 
Dienst versagt, schon lange bevor der Lohn auf Null gefallen ist!. 

Welche Folgen das hat, werden wir uns am leichtesten klar machen, wenn wir so wie auf 
S. 139 den Zeitpunkt ins Auge fassen, in welchem bei sich verstarkender Konkurrenz des Aus
landes der Preis so tief sinkt, daB eine Produktionseinschrankung im Inland stattfindet; den 
Moment also, in dem der Grenzbetrieb zur Stillegung oder Produktionseinschriinkung gezwungen 
wird. Wir haben gesehen, daB das dann der Fall ist, wenn der Wert der spezifisch(n 
Produktionsmittel auf Null abgeschrieben wurde und trotzdem der Betrieb nicht mehr im
stande ist, die anderweitig verwendbaren Produktionsmittel zum Marktpreis (genauer: zum 
Preis, den sie an anderer Stelle erzielen konnen) zu bezahlen. Wenn der Betrieb unter diesen 
Umstanden zusperrt, entsteht kein Verlust; denn die spezifischen Produktionsmittel waren 
ja schon auf Null abgeschrieben, und ihre Besitzer bezogen kein Einkommen mehr, das zu 
verlieren ware. Die nichtspezifischen Produktionsmittel hingegen bezichen annahmegemaB ihr 
Einkommen an anderer Stelle weiter. 

Wenn jedoch die spezifischen Produktionsmittel aus Arbeitern bestehen, entsteht im Moment 
der Stillegung ein bedeutender Ausfall. Denn die Entlohnung dieser spezifischen Produktions
mittel ist ja in jenem Moment noch nicht .. auf Null gesunken, und diese Lohnsumme fallt nun 
nach Stillegung des Betriebes weg. Der Ubergang zum Auslandsbezug erfolgt sozusagen dis
kontinuierlich. Dadurch entsteht ein Verlust, und es kann umgekehrt, wenn durch einen Zoll 
dieser Vorgang riickgangig gemacht wird, ein Gewinn erzielt werden. Wenn der Preis die kri
tische Schwelle, bei der der Betrieb wieder eroffnet werden kann, iiberschreitet - diesmal 
nach oben -, leben sozusagen jene Lohne der Arbeitslosen in der alten Hohe sofart wieder auf, 
wahrend im anderen FaIle die Preise der sachlichen Produktionsmittel, die auf Null abgeschrieben 
worden waren, natiirlich nur wieder von Null aus zu steigen beginnen, so daB die Gewinne der 
Produzenten nur pari passu mit dem Verluste der Konsumenten infolge steigender Produkt
preise zunehmen. 

3. Das Bestehen einer Arbeitslosenunterstiitzung verbessert die AussichteD eiDer 
giiDstigen GesamtwirkuDg eiDes Zolls bei Arbeitslosigkeit. Denn auf der Aktivseite der 
Bilanz ist nun neben dem Einkommen der neueingestellten Arbeitslosen die ersparte Arbeits
wsenunterstiUzung einzusetzen. Wir haben hier einen Schulfall sogenannter external economies. 
Das heiBt, durch Ausdehnung der Produktion kann der einzelne Unternehmer Ersparungen 
erzielen;' er nimmt aber die Last der Arbeitslosenunterstiitzung nicht von seiner Schulter, son
dem von der der Allgemeinheit. Daher wird dieser Umstand in seiner Erfolgsrechnung nicht 
beriicksichtigt und es entsteht eine Diskrepanz zwischen privatwirtschaftlicher Rentabilitat 
und - ich scheue mich, den vagen Ausdruck "Produktivitat" zu gebrauchen - einer volks
wirtschaftlichen Erfolgsrechnung. In einer solchen Situation sind innerhalb enger Grenzen 
Eingriffe in das freie Spiel der Kriifte von Vortell - Eingriffe, die darauf hinauslaufen, die 
externen Ersparungen irgendwie in die private Erfolgsrechnung einzufiihren. Das kann z. B. 
durch einen Zoll oder eine Produktionspramie geschehen; diese Subvention diirfte aber nicht 
groBer sein als die tatsachliche Ersparung an Arbeitslosenunterstiitzung, die durch eine Ver
groBerung der Produktion erzielt werden kann. Es ist das der Grundgedanke zahlloser Vor
schlage zur Behebung der Arbeitslosigkeit. Wenn hier auch zugegeben wird, daB diese Vor
schlage einen richtigen Kern enthalten, muB doch mit allem Nachdruck betont werden, daft 
aIle diese Vorschlage aus zwei Griinden praktisch undurchfiihrbar sind: Erstens konnen solche 

1 Es kann das iibrigens ausnahmsweise auch bei sachlichen Produktionsmitteln vorkommen, 
z. B. dann, wenn der Besitzer sich weigert, es iill Notfall fiir einen sehr kleinen Preis zu verkaufen, 
etwa well er auf eine Preissteigerung wartet. Wenn es jedoch nur darum nicht zu einem sehr 
niedrigen Preis verkauft wird, well ein solcher Preis die Miihe und Kosten der Instandsetzung 
nicht lohnt, so liegt in Wahrheit der im Text besprochene Fall vor, daB es auch bei einem Prcis 
von Null unverkauflich ist; denn wenn es erst instand gesetzt oder auf den Markt gebracht, 
also mit anderen Produktionsmitteln (z. B. Transportmitteln) kombiniert werden mull und deren. 
Aufwand sich nicht loh~t, ist es eben fiir sich allein unvcrkauflich. 
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Eingriffe nur in jenen Grenzfallen von Vortell sein, in denen eine Subvention in der Hohe der 
tatsii,ch},ichen Ersparung, die sich natiirlich schwer voraussehen laSt, geniigt. Sowie jedoch die 
LOhne etwas starker iiberhoht sind, wird eine solche Subvention nicht ausreichen und dann 
verliert ein Eingriff aus diesem Titel seine Berechtigung. Zweitens sind die praktischen Schwierig
keiten, die sich der Durchfiihrung solcher Subventionen (in irgendeiner Form) entgegenstellen, 
uniiberwindlich. Eine halbwegs verlaBliche Auswahl der in Betracht kommenden Grenzfalle 
- und nur in Grenzfallen kann sich ein Nutzen ergeben - ist unmoglich, da es sich dabei 
immer um die Abschatzung verwickelter Zusammenhange und zukunftiger Wirkungen handelt. 
Eine Einschrankung der Subventionierung auf jene geplanten Produktionssteigerungen, die 
nicht auch ohne Subventionierung erfolgt waren, ist administrativ undurchfiihrbar. 

4. Die verschiedenen Typen der Arbeitslosigkeit nnd die Moglichkeit ihrer Be
kampfung durch Zolle. Obwohl unaere bisherige Analyse es ala nieht ganz aus
sichtslos erscheinen laBt, die Arbeitslosigkeit dureh Zolle zu vermindern und das 
Sozialprodukt dadureh zu vergroBern, so wird doeh eine etwas weiter ausholende 
Untersuehung, die aueh auf die verschiedenen Ursaehen und Typen der Arbeitslosig
keit eingeht, zeigen, daB, von wenigen Ausnahmefallen abgesehen, ein gunstiges 
Ergebnis nur im short run zu erwarten ist und auf diese Weise Zolle nur von einem 
auBerst kurzfristigen und kurzsichtigen Standpunkt aus vertreten werden konnen. 

Wir konnen fUr un sere Zweeke die folgenden drei Typen von Arbeitslosigkeit 
un terse heiden : 

a) Friktionsarbeitslosigkeit, 
b) konjunkturelle Arbeitslosigkeit, 
c) Dauerarbeitslosigkeit. 
Ad a) In jeder Volkswirtschaft ist immer eine groBere Anzahl von Personen 

klirzere oder langere Zeit beschaftigungslos, weil sie sich sozusagen gerade auf dem 
oft beschwerlichen und langwierigen Weg von einer Arbeitsstelle zur anderen be
finden. Aueh in guten Zeiten kommt es vor, daB Unternehmungen zusammenbrechen, 
etwa infolge von personliehem MiBgeschiek oder Unfahigkeit der Leitung; Betrie be 
und ganze Industrien werden stillgelegt oder verlegt, weil sieh die Standortlage oder 
die Nachfrage verschoben hat. Der technische Fortschritt schafft ununterbrochen 
neue Verfahren, neue Betriebe und Industrien, untergrabt damit die Existenz 
der alten und macht Arbeiter arbeitslos ("teehnologisehe" Arbeitslosigkeit). Ein 
Uhergang zu einer anderen Beschaftigung, besonders wenn er mit einer tJbersiedelung 
verbunden iat, geht selten reibungslos vor sieh und ist fUr die beteiligten Perso1)en 
meistens mit schweren EinbuBen und langerer Beschaftigungslosigkeit verbunden. 
Es ist dies eine voriibergehende Arbeitslosigkeit, aber es gibt in jedem Zcitpunkt in 
jeder Volkswirtsehaft viele solche vorubergehend Arbeitslose. 

Wenn eine lmportindustrie betroffen ist, die sich in Schwierigkeiten befindet, 
weil die komparativen Kosten sich verschoben haben und nun die betreffende Ware 
in groBerer Menge aus dem Ausland bezogen wird, so leuchtet es ein, daB die Arbeits
losigkeit in diesem FaIle unter den angefuhrten Umstanden durch einen Zoll ver
mindert oder vermieden werden konnte. Es ist aber klar, daB nur die Einfiihrung 
eines Zolles und nicht sein Bestehen auf diese Art von Arbeitslosigkeit gunstig ein
wirkt. Aueh bei noch so hohem Zollschutz gehen solche Verschiebungen in jeder 
Volkswirtschaft ununterbrochen vor sich, und wenn man jedesmal, wenn sich an 
irgendeiner Stelle eine Arbeitslosigkeit zeigt, mit einer Zollerhohung vorgehen wollte, 
wlirde man um eines problematischen und vorubergehenden Gewinnes willen auf 
die Dauer den groBten Schaden anrichten. Fur ein Linsengericht wlirde man auf die 
ungeheuren Vorteile der zunehmenden internationalen Arbeitsteilung und des tech
nischen Fortschritts verzichten. GewiB laBt sich durch Zolle bald hier, bald dart 
ein Loch zustopfen. Diese erbarmliche und kurzsichtige Politik wird ja auch von 
fast allen Staaten der Welt seit Jahren mit erstaunlicher Folgerichtigkeit be
trieben1 . Eine solche Politik bedeutet aber den Verzicht auf die Fruchte des tech-

1 Wenn sie von vielen Staaten zugleich versucht wird, kann natiirlich fiir kein Land auch 
nur ein voriibergehender Effekt erzielt werden. 

13* 
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nischen Fortschrittes, namlich insoweit als diese Friichte nur im Wege der inter
nationalen Arbeitsteilung realisiert werden konnen. 

Eine solche Politik laBt sich allenfalls theoretisch rechtfertigen, wenn man der 
Ansicht ist, daB die tJberlegenheit des Auslandes in der Erzeugung einer oder 
mehrerer bestimmter Waren vorUbergekender Natur ist, so daB man durch Einfiihrung 
eines Zolles dem Lande einen doppelten AnpassungsprozeB erspart. Man kann dabei 
entweder daran denken, daB das Inland die technische tJberlegenheit des Aus
landes im Laufe der Zeit einholen wird. Wenn man aber der Ansicht ist, daB das nur 
unter Zollschutz moglich sei, verlangt man einen Erziekungszoll (siehe unter § 5). 
Oder man ist der Meinung, daB nur eine momentane Modestromung (voriibergehende 
Nachfrageverschiebung) dem Ausland einen Vorsprung gegeben hat. Solche FaIle 
sind denkbar. Aber wer ist imstande, eine solche Prognose richtig zu stellen ~ Etwa 
ein Parlament oder eine Behorde ~ 

Ad b) Die konjunkturelle Arbeitslosigkeit ist eine Begleiterscheinung jener ratsel
haften Wellenbewegung, der Konjunkturschwankungen, denen die kapitalistische 
Wirtschaft seit ihrem Bestehen ausgesetzt ist. Auch die konjunkturelle Arbeits
losigkeit kann innerhalb der erorterten Grenzen und unter den angegebenen Be
dingungen durch Zolle vermindert werden. Allerdings kompliziert sich die Situation 
durch die Ausdehnung dieser Arbeitslosigkeit auf zahlreiche Produktionszweige und 
zahlreiche Lander. Es ist hier wiederum die Alternative zu stellen: Dauerni1e Schiidi
gung und Verzicht aut dieFrilchte der internationalenArbeitsteilung als Preis fiir einen 
problematischen vorilbergehenden Gewinn. Die Wahl sollte nicht schwer fallen. Tat
sache ist aber, daB jede Depression eine starke Welle von Zollerhohungen mit sich 
bringt. 

Auch auf die konjunkturelle Arbeitslosigkeit hat im besten Fall die Eintilhrung 
oder ErhOhung, nicht abel' das Bestehen von Zollen einen EinfluB. Es wird zwar oft 
behauptet, daB die Abschniirung von der Weltwirtschaft eine Volkswirtschaft 
krisentester mache. Davon kann abel' nicht die Rede sein. Die Edahrung lehrt, daB 
die hochschutzzollnerischen Lander - Deutschland, Frankreich, die Vereinigten 
Staaten - von den Krisen und Depressionen nicht weniger stark heimgesucht 
werden als die Staaten mit liberaler Handelspolitik. Ob ein Staat hohe oder niedrige 
Zolle hat, hat mit der Schade der Krisen und Depressionen nichts zu tun 1. 

Ad c) Am ehesten lassen sich Zolle durch das Bestehen einer Dauerarbeitslosig
keit rechtfertigen, wie sie England, {jsterreich, in geringerem AusmaBe Deutschland 
in der Nachkriegszeit erlebt haben. Abel' auch hier ist auf Grund unserer bisherigen 
Untersuchung nicht viel zu erwarten. Denn es besteht immer die Gefahr, daB man 
an anderer Stelle ein Loch aufreiBt. Eine solche Dauerarbeitslosigkeit laBt immer 
auf eine starke Lohniiberhohung2 schlieBen, so daB erst hohe Zolle einen merkbaren 
Effekt erzielen konnen. Dann sind aber auch die besprochenen ungiinstigen Riick
wirkungen und die Belastung der Verbraucher starker. Ferner ist zu bedenken, daB 
auch eine Dauerarbeitslosigkeit nicht ewig dauert; wenn auch die Gesamtzahl der 
Arbeitslosen langere Zeit konstant bleibt, wechselt doch viel£ach die Zusammen
setzung. Man ware also zu einer fortwahrenden Erhohung der Zolle bald an dieser, 
bald an jener Stelle gezwungen und es miiBten sehr bald die Nachteile die Vorteile 
weit iiberwiegen. SchlieBlich lOst jede ausgiebige ZollerhOhung ein ahnliches Vor
gehen anderer Lander aus. Wenn das geschieht, ist es jedoch mit jeder denkbaren 
giinstigen Wirkung vorbei. 

1 Vgl. dazu z. B. H. DIETZEL: Das Produzenteninteresse der Arbeiter und die Handels
freiheit, S.32ff. Jena 1903. W. EUCKEN: Krisen und Autarkie in "Autarkie, Fiinf Vortrage". 
Berlin 1932. 

2 Fiir unsere Untersuchung macht es wenig oder keinen Unterschied, ob die Arbeitslosigkeit 
auf ein allgemein iiberhohtes Lohnniveau zuriickzufiihren oder ob nur bestimmte Lohne iiber
hOht sind und die freigesetzten Arbeiter infolge herabgesetzter Mobilitat nicht in anderen Pro
duktionszweigen aufgesaugt werden. 
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Hoffnungslos ist der Fall, wenn die Arbeitslosigkeit hauptsachlich in den Export
industrien konzentriert ist. Das trifft in der Nachkriegszeit in England und den 
meisten anderen europaischen Landern zu1, da ja die Arbeitslosigkeit - soweit sie 
nicht durch rein nationale Ursachen (Lohnuberhohung) bedingt ist - nicht durch 
Verstarkung der auslandischen Konkurrenz, sondern durch die AbsperrungsmaB
nahmen verursacht wurde2• 

Die Arbeitslosigkeit in den Exportindustrien kann niemals durch Behinderung 
des Importes verringert werden. Denn eine Drosselung des Importes verringert den 
Export. Man kann dagegen oft die Behauptung horen, daB gerade wegen des Dar
niederliegens des Exportes der Binnenmarkt gefOrdert werden musse, und daB eine 
weitere Schadigung des Exportes nicht ins Gewicht faIle, wei! angesichts der aut· 
arkistischen Stromungen in allen Landern der Exporthandel auf aIle FaIle zum 
Schwinden verurteilt sei. Das ist ungefahr so, wie wenn man einem Schwindsuch
tigcn raten wollte, weniger zu essen, weil er auf alle Falle abmagern werde. Wenn 
einem starren Wirtschaftskorper durch die protektionistische Politik des Auslandcs 
ein UmstellungsprozeB aufgezwungen wird, dessen reibungslose Durchfuhrung 
innerhalb kurzer Zeit scine Elastizitat und Anpassungsfahigkeit ubersteigt, so dad 
man doch nicht etwas tun, was diesen ProzeB noch beschleunigt. 

Wir habcn bisher davon gesprochen, daB in einzelnen Industriezweigen Arbeits
losigkeit besteht und daB ein Zoll auf die Produkte dieser Wirtschaftszweige eine 
unmittelbare Wirkung auf die Beschaftigung in diesen Produktionszweigen ausubt. 
Dies entspricht ungefahr den Vorstellungen SCHULLERS von der Zollwirkung. Nun 
sind jedoch in England in den letzten Jahren viel kompliziertere Theorien auf
gestellt worden, die sich nicht von einzelnen Zollen eine unmittelbare Wirkung, sondern 
vom allgemeinen, gleichmafJigen Zoll auf alle Einfuhrwarcn eine indirekte Wirkung 
versprechen. 

5. Zolle als Mittel zur Senkung der Reallohne. Bevor England vom Goldstandard 
abgedrangt wurde (vor September 1931), konnte man in England, besonders in 
Cambridge, sehr oft die Ansicht horen, man solle die gesamte Einfuhr mit einem 
10- bis 15proz. Einheitszoll belegen ("flat tariff"), um dadurch die Preise zu heben 
und die Reallohne zu senken. An der Arbeitslosigkeit sei eine -oberhohung der Lohne 
schuld. Die Nominallohne lassen sich infolge der Macht der Gewerkschaften nicht 
herabsetzen. Daher musse man versuchen - womoglich ohne daB es die Arbeiter 
merken - die Reallohne herabzusetzen3• Als eine dritte Alternative wurde die 
Devalvierung des Pfundes hingestellt. 

Gegen diesen Versuch, Zollc mit ihrer lohnsenkenden Wirkung zu rechtfertigen, 
muB der folgende durchschlagende Einwand erhoben werden4 : Dem Unternehmer, 
insbesondere dem fur den Export produzierenden, der, wie gesagt, in England 
in erster Linie von der Krise betroffen ist, kommt es auf die GeldlOhne an und 
nicht auf die Reallohne. Wenn er dieselben Geldlohne fur dicselbe Leistung wic fruher 
zahlen muB, so nutzt cs ihm gar nichts, wenn die Arbeiter finden, daB die Kauf
kraft dieser GeldlOhne durch eine Preissteigerung herabgesetzt ist. Etwas anders 
liegt die Situation, wenn man sich etwas davon verspricht, daB die Zollertragnisse 

1 VEL z. B. Report of Committee on Finance and Industry. Macmillan Committee 1931. 
§ 108 S. 49. " ... The mass of unemployment has been, and is, mainly c0ncentrated in the 
heavy industries, and latterly in certain of textile trades, all of which figure largely in our 
export business." Siehe auch BEVERIDGE: engJ. Ausgabe S. 70ff. 

2 Die Verkehrsunternehmungen, Bahnen und Seeschiffahrt, die in allen Liindern von del' 
Krisf' besonders stark betroffen sind, gehoren ebenfalls zum guten Teil zu den Exportindustrien. 

3 In der Offentlichkeit wurde diese Idee aus naheliegenden Grunden nicht viel diskutieI't. 
VgJ. jedoch Sir JOSIAH STAMPS Artikel in "The Observer" London, 15. Miirz 1931; zitiert bei 
BEVERIDGE: S. 71 del' engJ. Ausgabe. 

4 Vg!. BEVERIDGE: S.72 der eng!. Ausgabe. Siehe auch ROBBms: a. a. O. 
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beniitzt wiirden, um gewisse, die Produktion belastende Steuern herabzusetzen. 
Dann liegt eine finanzpolitische l\1aBnahme vor, ein Ersatz direkter durch indirekte 
Steuern. Dafiir lassen sich gewiB gute Griinde anfiihren; es handelt sich aber dann 
nicht mehr um ein spezifisches Argument fiir Zolle, sondern fiir Konsumsteuern 
iiberhaupt. 

6. ZiHle als Mittel zur Herstellung des Gleichgewichts im AuBenhandel. KEYNES ver
danken wir jedoch eine viel raffiniertere Ausgabe dieser Theorie, die sich nicht so einfach wider
legen laBt und ein weiteres Ausholen erfordertl. 

Es ist nicht leicht, KEYNES' Argumentation kurz und biindig wiederzugeben, da er seine 
Theorie immer weiter ausgestaltet und dabei nicht selten seine Ansichten im Detail andert. 
Man weiB daher nie, ob eine bestimmte Behauptung dem neusten Stand seiner Meinung ent
spricht. Es muB leider auch festgestellt werden, daB er sich immer haufiger - besonders in den 
popularen Artikeln in "The New Statesman and the Nation" -- oberflachlicher protektioni
stischer Argumente bedient, um seine Forderung nach einem allgemeinen Schutzzoll fiir den 
Laien plausibler zu machen. Auf diese Entgleisungen solI aber hier nicht naher eingegangen 
werden. Wir halten uns hier im wesentlichen an die Darstellung in seinem "Treatise on Money" 
und im Macmillan Report. 

KEYNES ist auf seine Theorie anlaBlich der Analyse der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, 
denen England in der Nachkriegszeit (besonders nach der Riickkehr zum Goldstandard 1925) 
ausgesetzt war, gekommen. Seinem Vorschlag, der Arbeitslosigkeit durch einen allgemeinen 
Einfuhrzoll beizukommen, liegt eine ganz bestimmte Dia(J1W8e der englischen W irtschaftskrankkeit 
zugrunde. Es bedeutet das nicht, daB hier ein ganz singularer Fall vorliegt, der sich nicht 
wiederholen kann; wohl aber muB man immer, wenn Arbeitslosigkeit vorhanden ist und man 
sich auf KEYNES berufen will, sorgfaltig priifen, ob die von KEYNES fiir England behaupteten 
Voraussetzungen gegeben sind. Nicht JOOe Arbeitslosigkeit paBt in seine Theorie. 

KEYNES geht von seinen uns schon bekannten theoretischen Ansichten iiber den internatio
nalen Handelsmechanismus aus. Damit ein Land sich gegeniiber dem Rest der Welt in wirt
schaftlichem Gleichgewicht befinde, muB der Saldo seiner auswartigen Kapitalsbilanz (Bilanz 
der an das Ausland gegebenen bzw. von ihm erhaltenen Kredite) gleich sein dem Saldo seiner 
erweiterten Hande.slbilanz (Rate of foreign lending = foreign balance)2. Eine Differenz dieser 
beiden Saldi bun es auf die Dauer nicht geben. Sie konnte nur voriibergehend durch Gold
sendungen ausgeglichen werden. "Dieses Gleichgewicht involviert zwei Serien von Bedingungen. 
Denn die GroBe der Ausleihungen an das Ausland hangt vom Verhaltnis des Zinses im In- und 
Ausland ab; wahrend Ein- und Ausfuhr auf dem Verhaltnis der Preisniveaus im In- und Aus
land beruht." (a. a. O. S.326.) KEYNES gibt nun ein gedrangtes Bild vom Funktionieren des 
Mechanismus, der diese GroBen im Gleichgewicht erhaIt - ungefahr in derselben Art, wie wir 
es im ersten Teildieser Arbeit kennengelernt haben. Seine Ausfiihrungen iiber den Gleichgewichts
zusammenhang zwischen Zins, Preisen, Einkommen, Zahlungsbilanz enthalten gegeniiber der 
von uns dargestellten "herrschenden" Auffassung nichts Neues; dariiber darf seine allzu kom
plizlerte, aber iiberaus effektvolle Darstellung nicht hinwegtauschen. 

Was KEYNES von der orthodoxen Auffassung - z. B. TAUSSIG - unterscheidet, ist sein 
MiBtrauen gegen das reibungslose Funktionieren dieses Mechanismus. Beim "Obergang von einem 
Gleichgewichtszustand zum anderen entstehen unter Umstii.nden schmerzhafte und lange an
dauernde Abweichungen vom Gleichgewichtszustand. Die "disequilibria", von denen KEYNES 
spricht, sind nichts anderes als Transferschwierigkeiten, von denen im 9. Kapitel ausfiihrlich 
die Rede war.J?iese Schwierigkeiten treten dann auf, wenn groBe einseitige Zahlungen zu leisten 
sind und die Ubertragung nicht ohne Verschlechterung des realen AustauschverhaItnisses 
bewerkstelligt werden kann. Eine solche Verschlechterung des realen Austauschverhaltnisses 
involviert eine Senkung der Lohne (im VerhaItnis zum Ausland), und wenn die LOhne starr 
sind, entsteht Arbeitslosigkeit. 

In einer solchen Lage befindet sich nun nach KEYNES England seit 1925. England hat 
damals bekanntlich den infolge der Kriegsinflation gesunkenen Pfundkurs auf die alte Paritat 
zuriickgebracht. Um den wieder erreichten Vorkriegsstand gegeniiber dem Dollar und dem Golde 
zu halten, hatte man jedoch eine mindestens 10 % ige Preis- und Einkommendeflation vornehmen 
miissen. Die Widerstii.nde dagegen waren jedoch zu stark, die Lohne blieben iiberhoht, die Ha.n
delsbilanz verschlechterte sich, und gleichzeitig habe die Kapitalsausfuhr nicht nur nicht abo, 

1 Vgl. dazu bes. BEVERIDGE: Chapt.7 "Tariffs as Instruments of International Equili
brium". ROBBINS: a. a. O. S.57f£. BALOGH: a. a. O. KEYNES: A Treatise on Money Vol. 1 
Chapt.20; Vol. 2 Chapt.30 S.184 bis 189. Macmillan Report; Addendum I (KEYNES) und 
III (GREGORY). In "The New Statesman and the Nation" fand im Jahre 1931 (April, Mai) 
eine lange Diskussion dieser Fragen statt, an der sich nahezu alle englischen Nationalokonomen 
beteiligten. 

2 Siehe: "The Condition of external equilibrium" in "Treatise of Money" Vol. 1 S. 161. 
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sondern eher noch zugenommen, weil sich die Investitionsmoglichkeiten im Inland wegen des 
schlechten Geschaftsganges verschlechterten. Die Folge sei ckroniache Arbeitslosigkeit1• 

Hier sind nun zwei Dinge zu unterscheiden, die von KEYNES nnd seinen Anhii.ngern nicht 
immer auseinandergehalten werden: 1) Es ist natiirlich nicht zu bestreiten, dati eine Deflation 
und Kurssteigerung der inlandischen Wahrung, wenn man es nicht zuwege bringt, die Einlcommen 
Z'U senken, ein MiBverhiUtnis des Lohnniveaus (Einkommensniveau) erzeugt und zu Arbeits
losigkeit fiihrt. Dies war KEYNES' urspriingliche Behauptnng. 2) 1m Laufe der Zeit hat er aber 
immer mehr ein zweites Moment in den Vordergrund geriickt, das das MiBverhiUtnis zwischen der 
herrschenden LohnMhe nnd dem Gleichgewichtslohn noch verscharft, namlich die iibermaBige 
Kapitalsausfuhr' . Um diese Ausfuhr zu bewerkstelligen, miiBten die Lohne noch mehr sinken; 
wenn sie es nicht tun, steigt die Arbeitslosigkeit noch hoher, als sie es schon wegen 1) tut. 

Dazu ist folgendes zu sagen: Wir haben in Kapitel9 auseinandergesetzt, von welchen Um
standen es abhangt, ob das reale AustauschverhaItnis sich bei der Transferierung einseitiger 
Zahlungen verschlechtert oder nicht. Wir haben gesehen, daB es a priori keineswegs feststeht, dati 
es sich verschlechtern mufJ. Es kann auch das Gegenteil eintreten. Das gibt nunmehr auch KEYNES 
zu, nur glaubt er, gute Griinda dafiir anfiihren zu konnen, daB im FaIle Englands eine Ver
schlechterung des realen Austauschverhaltnisses, also Transferverluste, zu erwarten seien. Es 
ist jedoch merkwiirdig, dati KEYNES, der doch sonst mit quantitativen Analysen nicht spart 
- das ist eine groBe Starke seines Buches -, hier eine statistische Nachpriifung unterlaBt. 
Man braucht da gar keine groBen Berechnungen anzustellen, denn es ist eine notorische Tat
sache, daB sich das reale Austausohverhaltnis fur England (ebenso wie fiir Deutschland und 
aIle Industriestaaten) in der kritischen Periode verbeBsert hat3 ; die Importpreise (Rohstoff
und Nahrnngsmittelpreise) sind im Vergleich mit den Exportpreisen (Preise der Fertigwaren) 
gefallen. Von einem Transferverlust ist nichts festzustellen4• 

Da es sich uns abcr nicht so sehrum die Richtigkeit derDiagnose des konkretenZustandesin 
England, sondern um die generelle Theorie handelt, wollen wir annehmen, ein Teil der Arbeits
losigkeit sei tatsachlich auf einen Transferdruck bei starrem Lohnniveau zuriickzufiihren. 

Wenn aus den unter 1) und 2) angefiihrten Griinden Arbeitslosigkeit besteht, ergeben sich 
nach KEYNES - abgesehen von der naturlichen, aber als unmoglich angenommenen5 Losung 
durch einc Lohnsenkung - die folgenden fiinf Auswege6 • 

I) Erhohung der Produktivitat der Arbeit durch ltationalisierung, technischen Fortschritt 
USW. Das ware natiirlich die idealste Losung, auf die man sich aber nicht verlassen kann. 

II) Devaluation, Herabsetzung desPlundkurses. Das macht die auf zu hohemNiveau erfolgte 
Stabilisierung wieder riickgangig und miiBte iiberhaupt jede Lohniiberhohung aus der Welt 
schaffen. Dieser Schritt wurde England bekanntlich im Herbst 1931 durch die Krise auf
gezwungen und das Pfund hat ein Drittel seines Wertes gegeniiber dem Gold eingebiiBt (Paritat 
4,80 Dollar pro Pfund; Kurs im Sommer 1932 3,50). Die Arbeitslosigkeit ist allerdings nicht 
gesunken; sie ware aber zweifellos viel groBer, wenn das Pfund noch auf der Paritat stiinde, 
ohne daB die Lohne gesunken waren. Mit vollzogener Devalvation sind fiir England die anderen 
Alternativen weggefallen, und KEYNES hat auch seinen Vorschlag, statt zu devalvieren Zolle 
einzufiihren (siehe unter Punkt V) inzwischen fallen gelassen (siehe seinen Brief an die Times 
29. Sept. 1931, zit. bei BEVERIDGE: S.77 engl. Ausgabe). 

III) Billige Geldpolitik auf der ganzen Welt, das ist international organisierte Kreditinflation. 
Auf das Inflationsproblem kann hier jedoch nicht eingegangen werden. 

1 KEYNES ist in der angenehmen Lage, darauf hinweisen zu konnen, daB er auf die Not
wendigkeit, zugleich mit der Riickkehr zur alten Paritat die Einkommen zu senken, schon im 
Jahre 1925 iIi seiner Schrift "The Economic Consequences of Mr. CHURCillLL", London 1925, 
hingewiesen hat. Jetzt abgedruckt in seinen "Essays in Persuasion". London: Macmillan 1931. 

2 Die Anhanger KEYNES' haben dieses Moment besonders betont. BALOGH z. B. sagt: "Die 
StOrung des wirtschaftlichen Gleichgewichtes ist in England, genau genommen, eine Folge der 
Neigung, zuviel ins Ausland zu verleihen", eine Gewohnheit, die man den Englandern durch 
verschiedene Eingriffe abgewohncn musse. (a. a. O. S.476. Kursiv von mir.) 

3 Vgl. unten Kap. 12 § 7 S. 126. 
4 Man konnte allerdings einwenden, daB sich das reale Austauschverhaltnis andernfalls 

noch giinstiger gestaltet hiitte. Das wurde aber nur bedeuten, daB der Transferverlust durch 
andere Umstande, die trotz des Translerdruckes eine Verbesserung des realen Austauschverhalt
nisses bewirkt haben, iiberkompensiert wurde. Man konnte ferner einwenden, daB gerade, weil 
sich das reale Austauschverhaltnis nicht verschlechtert hat, die Schwierigkeiten entstanden 
seien. (Das ist ROBERTSONS und PIGOUS Ansicht. Siehe oben Kap.12 S.119 Anmerkung.) 
Dann hatte sich aber das reale AustauschverhaItnis nicht bessern durfen, es sei denn, daB die 
Lohne nicht nur starr waren, sondern sogar gestiegen sind. 

5 Allerdings muB festgestellt werden, daB KEYNES seine Ansicht iiber Lohnsenkung ge
andert hat: Urspriinglich galt sie ihm nur als unmoglich. 1m Addendum 1 des Macmillan Reports 
bezcichnet er sie als gar nicht wunschenswert. 

6 Treatise on Money Vol. 2 S. 184 und Addendum I zum Macmillan Report S.192. 
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IV) Dislcrimination zwischen Inlands- und AU8landsinvestitionen in der Weise, daB die In
vestitionen im Inland irgendwie gefordert und die Kapitalausfuhr dadurch verringert wird. 
Technisch konnte das durch Zinszuschiisse, Subventionen, Notstandsarbeiten oder Erschwerung 
von Auslandsanleihen bewirkt werden. Auf die schweren allgemeinen wirtschaftspolitischen Be
denken gegen so weitgehende Eingriffe und auf die wohl uniiberwindlichen technischen und 
administrativen Schwierigkeiten einer solchen Regelung soll hier nicht naher eingegangen werden. 
Es muB aber doch gesagt werden, daB diese Schwierigkejten in einem auBerst krassen Min
verhaItnis zum erreichbaren Effekt stehen. Nehmen wir an, es sei moglich, die Kapitalsausfuhr 
zu verringern - etwa durch ein Embargo auf Auslandsanleihen, wie es ja durch die Bank von 
England bei verschiedenen Gelegenheiten erlassen wurde -, was ware damit erreicht? Der iiber
aus problematische, um nicht zu sagen, imaginare Transferdruck ware beseitigt, und man konnte 
sich vorstellen, daB der auf ihn zuriickzufiihrende Teil der Arbeitslosigkeit damit verschwindet. 
Man darf aber nicht iibersehen, daB das nur um den Preis eines schmerzhaften Anpassungs
prozesses erreicht werden kann. Denn wenn auch ein Transferverlust bestanden hat, so ist die 
Transferierung doch durchgefiihrt worden, wenn auch unter Reibungen. Die Wirtschaft hat 
sich auf die Transferierung eingestelltl. Diese Umstellung miiBte nun, wenn der Kapitalexport 
geringer wird oder aufhort, wieder riickgangig gemacht werden. Es ist klar, daB unter der hier 
gemachten Annahme starrer whne und mangelnder Mobilitat der Arbeiter eine solche neuer
liche Umstellung nicht zu einer Verminderung, sondern eher zu einer Vermehrung der Arbeits
losigkeit fiihren miiBte2• 

V) A1s letzten Ausweg zur Wiederherstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts ohne 
Herabsetzung der Geldlohne empfiehlt KEYNES einen aUgemeinen Ein/uhrzoll verbunden mit 
einer allgemeinen AU8/uhrpramie3. Er ist der Meinung, daB ein solches Regime fiir Ein- und Aus
fuhr eines Landes genau die gleichen Folgen habe wie eine Devalvierung, die ja unmittelbar 
ebenfalls eine lineare Verteuerung der Einfuhr und eine lineare Erhohung der Exporterlose in 
inlandischem Geld mit sich bringe. Das System der Einfuhrzolle verbunden mit Exportpramien 
habe aber den Vorteil, daB es die Pfundschulden des Auslandes an England unverandert lasse, 
wahrend die Devalvierung sie ermaBigt. 

Wie hat man sich nun die behauptete giinstige Wirkung eines solchen allgemeinen Einfuhr
zolls vorzustellen? KEYNES' Antwort auf diese Frage ist aus seinen Ausfiihrungen nicht leicht 
herauszuschalen (vermischt mit den hier besprochenen Argumenten finden sich immer wieder 
andere, von una schon erledigte Argumente fiir Zolle). Er behauptet, daB der Drosselung der Ein
fuhr keineswegs ein Riickgang oder wenigstens ein gleich groBer Riickgang der Ausfuhr folgen 
miisse'. Das ware, meint KEYNES, richtig, wenn England die Verbesserung der Handelsbilanz 
verwenden wiirde, um den Barschatz seiner Notenbank zu vergroBern. Das Iilei aber nicht der 
Zwack der tibung. Es solIe vielmehr die verbesserte Bilanz dazu beniitzt werden, eine Kredit
expansion vorzunehmen, mit dem Resultat, die Einfuhr von Nahrungsmitteln und Rohstoffen zu 
steigern (eine Expansion, die zu einem VerlU8t an Gold fiihren miiBte, wenn sie ohne gleichzeitige 
Restriktion derEinfuhr versucht wiirde) oder die Ausleihungen an dasAusland zu vergroBernfi • 

Es soll also der Zoll ein Mittel sein, um ungestrajt, d. k. okne Versckleckterung des Wecksel-

1 Die Exportindustrien haben sich ausgedehnt. DaB in England gerade die Exportindustrien 
darniederliegen, ist kein Einwand gegen unsere tkeoretiscke Behauptung, sondern steht nur im 
Widerspruch zu KEYNES' Diagnose, daB England unter Transferschwierigkeiten leidet. 

II Es soll jedoch nicht geleugnet werden, daB yom Standpunkt des long run sich andere 
Aspekte der Kapitalausfuhr ergeben. Es ist nicht ohne weiteres sicher, daB kontinuierliche 
Kapitalausfuhr im Interesse der Arbeiterschaft liegt und den Arbeitslohn erhOht. Man konnte 
z. B. sagen, daB, wenn das Kapital zu sinkendem ZinsfuB im Inland angelegt wiirde, statt ex
portiert zu werden, wenn also im InIande die Produktionsumwege verlangert werden, daB dann 
die Grenzproduktivitat der Arbeit und der Arbeitslohn stiege. Andererseits - insbesondere 
sub specie aeternitatis - ist natiirlich fiir das kapitalexportierende Land die durch seine Kapital
ausfuhr bewirkte Entwicklung der Neulander von groBter wirtschaftlicher Bedeutung. VgI. 
dazu W. ROPKE: Der Staatseingriff im internationalen Kapitalverkehr in "Economische 
Opstellen", Festschrift fiir C. A. Verrijn Stuart S.249. Haarlem 1931. tiber das Problem 
der Auswirkung von Kapitalexport auf die zukiinftige (nicht die wahrend des Transfers sich er
gebende) Gestaltung des realen AustauschverhaItnisses zwischen Glaubiger und Schuldner
land und die Konstellation der komparativen Kosten vgI. C. K. WITTLESEY: Foreign Investment 
and the Terms of Trade Q. J. May 1932. PIGou: Economics of Welfare, 3. Auf I. S. 660f. 
VgI. auch A. SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN: Das volkswirtschaftl. System der Kapital
anlage im Ausland. Berlin 1907. 

3 Die Ausfuhrpramie wurde von ihm im Addendum I des Macmillan Report hinzugefiigt. 
Die sofortige Folge einer solchen Politik ware, daB aIle Staaten einen kompensierenden Zoll
aufschlag auf die Einfuhr aus England erheben wiirden. Der Effekt ware also eine Subvention 
an alle Welt aus der Tasche der englischen Steuerzahler. 

, Siehe Macmillan Report S.201 und BALOGH: a. a. O. S.476. 
6 Macmillan Report S. 201. 
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kurse8 und ohne Goldverltt8te 8ich eine kleine Inflation zu geatatten. DaB das innerhalb sehr enger 
Grenzen moglich ist, kann kaum bestritten werden1• Die Inflationierong iBt janicht8 andere8 
ala der modtt8 operandi deB AufJenhandelsmed&anismtt8 nach einer SWrung der Zahlungsbilanz. 
Ich machte nicht bestreiten, daB damit im short run eine stimulierende Wirkung erzielt werden 
kann. Diese stimulierende Wirkung ist sogar ganz unabhii.ngig davon, ob vorher ein Transfer
druck bestanden hat oder nicht. Die komplizierte Einkleidung des KEnmsschen Theorems 
ist daher ganz iiberfliissig. . 

Man wird aber gut tun, die Auswirkung a.uf die Arbeitslosigkeit nicht allzu hooh einzu
schatzen. So wie KEYNES die TransferverZtt8te auBerordentIich iiberschatzt, ebenso hat er von 
den Transfergewinnen eine iibertriebene Vorstellung. Das muB hier nichtnochmals auseinander
gesetzt werden. Verglichen mit der Arbeitslosigkeit in England ist das durch die besproohene 
Wirkung der Zolle zu erwartende Ergebnis eine GroBe zweiter Ordnung, die auBerdem durch 
jede VergeltungsmaBnahme des Auslandes in Frage gestellt wird. 

7. Zusammenfassung. AbschlieBend konnen wir sagen: 1st die Arbeitslosigkeit 
allgemein und dauert sie lange, so muB das Lohnniveau gesenkt werden oder man 
muB warten, bis infolge des technischen Fortschritts sich die Grenzproduktivitat 
der Arbeit den iiberhohten Lohnen anpaBt; mit anderen Worten, wenn man den 
Anzug nicht enger machen will oder kann, muB man hoffen, daB der Wirtschafts
korper in die zu weite Kleidung hineinwachsen wird. 1st die Arbeitslosigkeit 
konjunktureller Natur, so verschwindet sie mit dem Umschwung des Konjunktur
zyklus, wenn es auch nicht ohne Lohnsenkungen abzugehen pflegt. Betrifft die 
Arbeitslosigkeit nur einzelne W irtschajtszweige, so ist es zweckmaBiger zu warten, 
bis sich der 'Obergang von selbst vollzogen hat, oder eventuell die Umleitung und 
Umschulung der Arbeiterschaft durch geeignete MaBnahmen zu fordern und zu 
beschleunigen, statt mit dem groben Geschiitz von Zollerhohungen gegen die un
angenehmen Begleiterscheinungen des wirtschaftlichen Fortschritts aufzufahren und 
damit den Fortschritt selbst zu unterbinden. 

§ 4. Einfuhr von Produktionsmitteln als Folge eines Zolles. 

Wir haben am Ende des § 2 dieses Kapitels gesehen, daB SCHULLER die zentrale 
These der Freihandelslehre, daB Zolle immer nureine unrationelle Verschiebung in 
der Produktion, jedoch nie eine VergroBerung des Sozialproduktes bewirken konnen, 
mit dem Einwand bekampft, es sei unrichtig, anzunehmen, daB die vorhandenen 
Produktionsmittel eine fix gegebene, durch Zolle unbeeinfluBbare GroBe seien. Die 
Einfiihrung von Zollen konne die Produktionsmittelversorgung dadurch verbessern, 
daB sie a) die Einbeziehung brachliegender inliindischer Produktionsmittel in den 
ProduktionsprozeB bewirkt - dieser Fall wurde im vorigen Paragraphen diskutiert 
- und b) dadurch, daB sie Produktionsmittel am dem Ausland anlockt. "Die Arbeits
krafte eines Staates sind keine gegebene GroBe, ... schon deshalb nicht, ... weil 
die Zahl der inlandischen Arbeiter durch Zuwanderung aus dem Auslande vermehrt 
und durch Auswanderung verringert werden kann2". Ebenso unrichtig sei die Be
hauptung, daB die inlandische Produktion deshalb eine gegebene GroBe sei, weil 
die Menge des vorhandenen Kapitals ihre Ausdehnung bestimme. Wenn entsprechende 
Erwerbsgelegenheiten im Inland vorhanden sind, stromt Kapital aus dem Ausland 
zu. "Trotz der Schwierigkeiten, die den Wanderungen des Kapitals entgegenstehen, 
finden dieselben in groBem Umfange statt" (S.81). Das gleiche Argument findet 
man auch bei ASHLEY: "Adam Smith argumentierte, daB Zolle nur Kapital von 
einem Wirtschaftszweig in den anderen ablenken konnen. Der Protektionist kann 
darauf erwidern, daB sie in vielen Fallen zusatzliches Kapital in das Land herein
gezogen haben3." ASHLEY fiihrt nun eine Reihe von Fallen an, in denen englische 
Firmen nach Zollerhohungen in Amerika dort Filialbetriebe errichtet haben. 

1 VgI. dazu Kap. 16 § 2 S. 171 und die dort angegebene Literatur. VgI. auch BALOGH: 
a. a. O. S.476. 2 SCHULLER: a. a. O. S.79. 

8 The Tariff Problem. 4. Auf I. S.78. London: King 1920. VgI. dazu die treffende Kritik 
PIGOUS in "Protective and Preferential Import Duties" S. 9 bis 12. London 1906. Diese Ar-
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Der Tatbestand, auf den sich diese Argumentation stiitzt, kann nicht bestritten 
werden. Es ist gewiB richtig und durch tausendfaltige Erfahrung erhartet, daB die 
Einfiihrung oder Erhohung eines Zolles die Einfuhr auslandischen Kapitals zur 
Folge haben kann, sei es, daB ausIandische Unternehmungen im Inland Filialbetriebe 
errichten (sogenannte Zollfabriken) und zu diesem Zweck Arbeiter und Maschinen 
importieren, sei es, daB mit auslandischem Geld die Griindung von Betrieben finan
ziert wirdl, die mit inlandischen oder auslandischen Arbeitern ausgeriistet werden. 
Sehr haufig werden vor EinfUhrung neuer Zolle Verhandlungen mit den auslan
dischen Produzenten und ihren inlandischen Vertretern gefiihrt und geradezu die 
Verpflichtung statuiert, nach Einfiihrung des Zolles im Inland einen Betrieb zu er
richten. 

Aus dieser Tatsache folgt jedoch noch lange nicht, a) daB eine Neltomehreinfuhr 
von Kapital erfolgt ist, daB nicht an anderer Stelle ebensoviel oder mehr Kapital 
das Land verlaBt oder verlorengeht, als an einer Stelle einstromt, und b) daB 
selbst, wenn es zu einer reinen Mehreinfuhr von Kapital kommt, das der inlandischen 
Bevolkerung zur Verfugung stehende Sozialprodukt wachst. Die folgende Analyse 
wird sogar zeigen, daB das letztere bestimmt nicht der Fall ist. 

Nehmen wir an, auf eine Fertigware, sagen wir auf Baumwollgewebe, die bisher 
aus dem Ausland importiert wurden, werde ein Zoll gelegt, der hoch genug ist, urn 
die Produktion im Inland anzuregen und die Einfuhr zu vermindern. Der Zoll 
lose eine Tendenz zur Verlagerung der Produktion aus dem Ausland ins Inland 
aus und dieser Vorgang sei mit einem Kapitalimport verbunden. Beginnen wir mit 
einem extremen Fall; nehmen wir an - was denkbar, wenn auch nicht wahrschein
lich ist -, daB samtliche Produktionsmittel aU8 dem A'usland eingefuhrt werden. Der 
Zoll hat dann nur zur Folge, daB die Produktionsstatten von den giinstigsten Stand
orten abgedrangt werden. Statt des Fertigproduktes werden Produktionsmittel im
portiert, der Preis des Fertigproduktes steigt, weil die Produktionsbedingungen im 
Inland ungunstiger sind, Anlagen geschaffen werden mussen, die im Ausland schon 
vorhanden waren, die Frachtspesen gestiegen sind usw. Das Sozialprodukt ist kleiner 
geworden, die Realeinkommen del' Konsumenten sind gefallen und diesem Verlust, 
steht kein Gewinn gegenuber, obwohl Kapital, vielleicht in sehr bedeutendem MaBe, 
importiert wurde. Die auBere Form, in der sich del' Kapitalimport abspielt, ist da
bei ganz gleichgiiltig, ob namlich die Produktionsmittellaufend importiert werden 
odeI' ob mit Hilfe einer Aktienemission iill Ausland groBe einmalige Investitionen 
gemacht werden und die dazu benotigten Maschinen, Materialien und Arbeiter aus 
dem Ausland kommen. 

Gehen wir nun von diesem GI'enzfall zum Regelfall uber, daB nur ein Teil der 
Kapitalguter importiert wird, urn mit heimischen Produktionsmittein kombiniert 
zu werden. GiitermaBig geschieht folgendes: Es werden einmalig fUr Investitionen 
odeI' laufend fiir den Betrieb Maschinen, Rohstoffe, Zwischenprodukte, Arbeits
krafte aus dem Ausland herangezogen, es werden gleichzeitig inlandische Maschinen, 
Rohstoffe, Zwischenprodukte und Arbeitskrafte anderen Verwendungen entzogen 
und so die neuen Betriebe eingerichtet und gefiihrt2. 

gumentation SCHULLERS und ASHLEYS ist iibrigens nicht neu. Sie findet sich z. B. 1790 in dem 
beriihmten "Report on the Subject of Manufacture" aus del' Feder ALEXANDER HAMILTONS, 
des SchatzsekretiLrs Washingtons, mit dem die Schutzzollpolitik del' Vereinigten Staaten 
inauguriert wurde. Dieses Kabinettstiick del' protektionistischen Literatur ist abgedruckt bei 
TAUSSIG: State Papers and Speeches on the Tariff S.40f. Cambridge (USA.) 1893. 

1 Eine gute Analyse dieses Vorganges findet man bei MACKENROTH: Zollpolitik und Pro
duktionsmittelversorgung, Weltwirtsch. Arch. Ed.29 S.93ff. JiLnner 1929. 

2 Wenn Arbeitslosigkeit herrscht und darauf in del' Argumentation das Hauptgewicht 
gelegt wird, so kehren wir zum Argument des vorhergehenden Paragraphen zuriick. Das Vor
handensein brachliegender sachlicher Produktionsmittel tangiert, wie nachgewiesen wurde, 
die Argumentation iiberhaupt nicht. 
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Was die Finanzierung diesel' Kapitalimporte betrifft, ist folgendes zu sagen: Die 
Finanzierung der laulenden Zufuhren fur den Betrieb ist kein Problem; statt Ge
weben werden einfach Garne odeI' Rohbaumwolle usw. importiert. Die Finanzierung 
der Anlage des Betriebes und seiner erstmaligen Ausstattung mit Betriebskapital 
kann auf verschiedene Art durch inlandisches odeI' auslandisches Kapital erfolgen. 
Es besteht jedoch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daB besonders bei Neueinfiihrung 
eines Produktionszweiges, namentlich in kapitalschwachen Landern die Finanzierung 
durch die auslandischen Produzenten erfolgt, da diese uber die notige Geschaftserfah
rung, die Verbindungen mit den Lieferanten del' Produktionsmittel und die Absatz
organisation verfiigen und daher eher in del' Lage sind, den erforderlichen Kredit 
zu bekommen. Wie immer diese Finanzierung durch das Ausland erfolgt, ob durch 
Aktien- und Obligationenemissionen im Ausland odeI' durch Selbstfinanzierung 
del' auslandischen Produzenten, auf jeden Fall wird a) zuniichst der Import steigen 
- sei es, daB die fur die Investitionen bereitgestellten Summen unmittelbar zum 
Import auslandischer Produktionsmittel verwendet werden, sei es, daB die Import
steigerung uber den Umweg des Transfermechanismus herbeigefiihrt wird - und 
es wird b) spater, auf eine Reihe von Jahren verteilt, del' Export steigen; denn del' 
Kapitalimpol't hinterlaBt dauernde Spuren in del' Zahlungsbilanz, weil ja das im
portiel'te Kapital amortisiert und vel'zinst werden muB. 

Wir sind nun in del' Lage, die volkswirtschaftliche Bilanz zu ziehen und die Frage 
nach dem EinfluB des ganzen Vorganges auf das Sozialprodukt zu beantworten. 
Die Guterversorgung hat sich insofern zweifellos verschlechtert, als del' Preis del' 
zollgeschutzten Ware gestiegen ist und daher weniger davon konsumiert werden 
kann. Steht dies em Verlust irgendein Gewinn gegenuber ~ Die importierten Pro
duktionsmittel mussen so wie £ruher das importierte Fertigprodukt bezahlt und, 
wenn das Ausland sie vorgestreckt hat, sogar verzinst werden. Die inlandischen 
Produktionsmittel, die in dem neu eingerichteten Produktionszweig arbeiten, 
wurden anderen Verwendungen entzogen, letzten Endes den Exportindustrien. 
Denn del' Export muB sinken, da del' Import gefallen istl. Fur diese tJberfuhrung 
von Produktionsmitteln aus den Exportindustrien in die zollgeschutzten Industrie
zweige gelten ohne Einschrankung die allgemeinen Erwagungen, die wir im Ka
pitel13 § 2 (S.137) und im vorigen Paragraphen angestellt haben. Diese tJberlegungen 
zeigen, daB pel' Saldo nur eine unrationelle Verschiebung del' inliindischen Produk
tion und keine Mehrproduktion erfolgt. 

Es ist uberdies wahrscheinlich, daB die Kapitaleinfuhr an einer Stelle durch 
Kapitalausfuhren an anderer Stelle wenigstens teilweise kompensiert wird. Wenn 
niimlich die Exportindustrien schlecht gehen, werden ihre spezifischen Produktions
mittel, die nicht andel's verwertet werden konnen, im Preise fallen, und es wird eine 
Tendenz zur Abwanderung entstehen. Diese Tendenz wird durch eine korrespon
dierende Verschiebung im Ausland verstiirkt. 

Diese tJberlegungen werfen auch ein weiteres Licht auf die im vorigen Para
graphen erorterten Probleme. Sie machen es verstiindlich, daB die Einluhrung eines 

1 Der anfangliche Import von Kapitalgiitern induziert nicht sofort einen Gegenexport, 
da wir ja angenommen haben, daB die Finanzierung durch das Auslund erfolgt, das die im
portierten Produktionsmittel vorgestreckt hat. Der Gegenexport verteilt sich auf jene Reihe von 
Jahren, in denen daa eingefiihrte Kapital amortisiert und verzinst wird. DaB del' Wert des 
Gesamtimports von Produktionsmitteln zur Herstellung diesel' Ware geringer ist, als der Wert 
des friiher eingefiihrten Produktes war, ergibt sich daraus, daB die Menge des erzeugten Pro
duktes kleiner geworden ist und ein Teil del' Produktionsmittel aus dem Inland stammt. Eine 
Ausnahme von dieser Regel ist allerdings denkbar: Bei unelastischer Nachfrage und starker 
Preissteigerung kiinnte es (wenn z. B. die Frachtlage oder die Produktionsbedingungen im In
land sehr ungiinstig sind) vorkommen, daB del' Wert del' aus dem Ausland eingefiihrten Pro
duktionsmittel den Wert der friiher eingefiihrten Prodnktmenge iibersteigt. Ein Zoll, del' eine 
solche Folge hatte, ware jedoch offensichtlich im hiichsten Grade unrationell, so daB wir uns mit 
diesem Fall nicht wei tel' beschaftigen mussen. 
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Zolles anfanglich eine giinstige Wirkung auf die Arbeitslosigkeit haben kann, daB 
sich die giinstigen Wirkungen auf die erste Zeit nach Einfiihrung des Zolles zusammen
drangen. Wenn es zu Kapitalimporten und Investitionen kommt, wird voriibergehend 
eine zusatzliche Beschaftigungsmoglichkeit geschaffen. Der KapitalimporP ver
bessert die Zahlungsbilanz, schafft einen weite~en Spielraum fiir eine risikolose 
Kreditexpansion und verstarkt die inflationistische Wirkung des ZoHes2• Diese 
stimulierende Kraft muB sich jedoch sehr bald ausgeben, und es verbleiben dann 
nur die schadlichen Folgen des Zolles, die dauernde Belastung des Verbrauches mit 
hohen Preisen und die Beeintrachtigung des Volkseinkommens. 

Diesem wirtschaftlichen Morphinismus sind fast aHe Staaten seit Jahren ver
fallen. Bald hier, bald dort wird dem Wirtschaftskorper durch Einfiihrung oder 
Erhohung eines Zolles eine Injektion gegeben, die Dosen werden immer groBer, da8 
AuBenhandelsvolumen schrumpft, die zwischenstaatliche Arbeitsteilung wird ein
geschrankt und der Wohlstand sinkt. 

Es steht mit dieser Zollwirkung wie mit vielen anderen: Die angenehme Seite ist 
an einer Stelle konzentriert, man sieht sie mit freiem Auge, wahrend die iiblen 
Folgen auf andere Stellen der Wirtschaft und auf einen langeren Zeitraum verteilt 
sind, mit freiem Auge wohl wahrgenommen, aber nur mittels einer theoretischen 
Analyse auf ihre Ursachen zuriickgefiihrt werden konnen. 

Es ist nun noch folgende Frage zu erortern: Wenn es schon nicht moglich ist, 
daB Zolle durch Heranziehung von Produktionsmitteln aus dem Ausland das Ein
kommen der inlandischen Bevolkerung vergroBern, ist es nicht vielleicht doch mog
lich, die Bevolkerung zu vermehren, und sind Zolle nicht ein Mittel, einem Lande 
eine groBere Bevolkerung, als bei Freihandel Beschaftigung fande, zu erhalten? 
Dazu ist folgendes zu sagen: Es ist unter Umstanden zweifellos moglich, fiir einen 
zollgeschiitzten Industriezweig Arbeiter, insbesondere Unternehmerarbeit, aus dem 
Auslande heranzuziehen bzw. von der Abwanderung abzuhalten. Das bedeutet viel
leicht fiir den Augenblick sogar eine N ettovermehrung der gesamten Bevolkerung, 
aber bestimmt keine VergroBerung des Sozialproduktes pro Kopf der ansassigen 
Bevolkerung. 1m Gegenteil! Das durchschnittliche Realeinkommen sinkt, und diese 
Senkung muB eher eine Abwanderungs- als eine Zuwanderungstendenz auslOsen. 
1m groBen und auf die Dauer sind Zolle kein taugliches Mittel, die Bevolkerungs
kapazitat eines Landes zu vergroBern 3 • 

Die folgende Moglichkeit ist jedoch nicht von der Hand zu weisen: Es kann ge
lingen, durch Zolle (oder Subventionen in anderer Form) die Reibungswiderstande 
fiir die Heranziehung bestimmter Arbeiterkategorien zu iiberwinden'. Unter "Rei
bungswiderstande" sind dabei nicht so sehr die Kosten der fibersiedlung zu ver
stehen, als Widerstande der Tragheit und Tradition, die auch dann die nbersiedlung 
verhindern, wenn die fibersiedlungskosten durch einen Lohnunterschied mehr als 
gedeckt erscheinen. 

Hier handelt es sich jedoch um eine Erscheinung, die iiber den Rahmen der 
Gleichgewichtsanalyse der okonomischen Theorie hinausreicht, um ein Entwick
lungsphiinomen, das im Zusammenhang mit dem Erziehungsargument fiir Zolle zu 
erortern ware. 

1 Allerdings nur dann, wenn er in der Form von Emissionen im Ausland erfolgt, jedoch 
nicht, wenn direkt, ohne Inanspruchnahme des Transfermechanismus, Produktionsmittel in 
natura eingefiihrt werden. 

2 Vgl. Kap. 16 § 2 S.171. 
3 Vgl. dazu BASTABLE: Theory of Intern. Trade. 4. Auf I. Appendix C S. 187 und die dort 

angefiihrte Literatur. 
, Darauf hat schon 1790 ALExANDER HAMILTON hingewiesen: "Report on the Subject of 

Manufactures" a. a. O. S. 19f. 
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§ 6. Erziehungszolle. 

1. ILum.TON und LIST. Das Erziehungsargument fiir Zolle wurde schon 1790 
von ALEXANDER HAMILTON in seinem "Report on Manufactures" klar und deutlich 
formuliertl. Spater hat es FRIEDRICH LIST aus Amerika, wo sich der Gedanke seit 
IlAMILTON groBer Beliebtheit und Verbreitung erfreute2, nach Deutschland mit· 
gebracht und in seinem beriihmten "Nationalen System der Politischen Okonomie 3" 

in ermiidender Weitschweifigkeit und mit ungeheureDi Aufwand von geschichtlichem 
Beiwerk vorgettagen und popularisiert. LIST war im Prinzip Freihandler. Er er· 
kannte die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung. Er verwarf entschieden die 
ErhaltungszOlle, insbesondere Zolle auf Rohstoffe und Nahrungsmittel. 

"In Beziehung auf den Produktenverkehr hat die (klassische) Schule vollkommen recht, 
daB die ausgedehnte Freiheit des Handelns den Individuen wie ganzen Staaten unter allen Um. 
standen am zutraglichsten ist. Man kann zwar diese Produktion durch Beschrankungen heben; 
der dadurch erlangte Vorteil ist aber nur scheinbar. Man leitet dadurch nur ••• die Kapitale 
und die Arbeit in einen anderen, minder natiirlichen Kanal'. Die innere Agrihtiltur durch Schutz· 
zijUe zu hthen, ist ein tiirichte8 Beginnen6." 

"Anderen Gesetzen dagegen folgt die Fabrikproduktivkraft6• Die Schule verkennt, daB bei 
ganz freier Konkurrenz mit weiter vorgeriickten Manufakturnationen eine minder vorgeriickte, 
obwohl berufene Nation ohne SchutzmaBregeln nie zu einer eigenen vollstandig ausgebildeten 
Manufakturkraft ... gelangen kann7." 

"Der Grund hievon ist der namliche, weswegen ein Kind oder ein Knabe im Ringkampf 
mit einem erstarkten Manne schwerlich obsiegen oder auch nur Widerstand leisten kann. Die 
Fabriken der Handels- und Gewerbesuprematie (Englands) haben tausend Vorteile vor nell
geborenen und halberwachsenen Fabriken anderer Nationen voraus. Dahin gehoren z. B. ge
schickte und eingeiibte Arbeiter in groBter Zahl und zu den billigsten Lohnen, die besten Tech
niker, die vollendetsten und wohlfeilsten Maschinen, die groBten Vorteile im Einkauf und Ver
kauf, insbesondere die wohlfeilsten Transportmittel im Bezug der Rohstoffe und in Versendung 
der Fabrikate, groBer Kredit der Fabrikanten bei den Geldinstituten zu den billigsten Inter
essen; Erfahrungen, Werkzeuge, Gebaude, Anlagen, Konnexionen, wie sie nur im Laufe von 
Menschenaltern zu sammeln und herzustellen sind; ein unermeBlicher Binnenmarkt ... ; dem
nach Garantie des Fortbestandes und zureichende Mittel, jahrelang der Zukunft zu krcditieren, 
im FaIle es einen fremden Fabrikmarkt zu erobern giltS." Es ist "in der Regel ohne aile Ver
gleichung leichter, ein bereits begonnenes Geschaft zu vervollkommnen und auszudehnen, 
als ein neues zu griinden. Wir sehen iiberall alte, durch eine Reihe von Generationen fort
bestehende Geschafte mit groBerem Vorteil betreiben als neue. Wir beobachten, daB es um so 
schwerer ist, ein neues Geschaft in Gang zu bringen, je weniger Geschaftszweige ahnlicher Art 
in der Nation bestehen; weil hier erst Unternehmer, Werkfiihrer, Arbeiter gebildet und von 
a.uBen hereingezogen werden miissen, und weil die Eintraglichkeit des Geschafts noch nicht 
hinlanglich erprobt ist, um den Kapitalisten Vertrauen einzufIOBen'''. 

LIST schildert eindringlich die kulturellen und geistigen Vorteile, die die in
dustrielle Beschaftigung einer Nation bringt. "Beim rohen Ackerbau herrscht 
Geistestragheit, korperliche Unbeholfenheit, Festhalten an alten Begriffen, Gewohn· 
heiten, Gebrauchen und Verfahrungsweisen, Mangel an Bildung, Wohlstand und 

1 a. a. o. S. 29ff. 
2 Die zahlreichen Schriften von H. C. CAREY sind hier in erster Linie zu nennen. 
a Erste Auf I. 1841 bei Cotta. 1m folgenden wird die von der Friedrich-Liilt-Gesellschaft 

als Bd. 7 der gesammelten Schriften LISTS herausgeg. und von ARTUR SOMMER kommentierte 
Auf I. zitiert. Berlin: R. Hobbing 1930. 

, a. a. O. S. 244. 
5 a. a. O. S. 54. 1m Origina.l gesperrt. Es ist spater viel dariiber diskutiert worden, ob LIST 

unter dem Eindruck der Tatsache, daB Deutschland aus einem Getreideexport- ein Getreide· 
importland wurde, fUr Getreidezolle eingetreten ware. Sowohl Gegner als Freunde der Getreide
zolle versuchten LIST fiir sich zu reklamieren. VgI. z. B. die Schrift des Freihandlers H. DIETZEL: 
Lists Nationales System und die Nationale Wirtschaftspolitik, Tiibingen 1912, und B. HARMS: 
Die Zukunft der deutschen Handelspolitfk, S. 196ff., Jena 1925, der sich dem Urteil DIETZELS 
anschlieBt. Die andere, sich nicht so sehr auf den Buchstaben als auf den Geist der Listschen 
Lehre berufende Auffassung vertritt z. B. E. SALIN: Wendepunkt der deutschen Wirtschafts· 
politik in Deutsche Agrarpolitik herausgeg. von der Friedrich List-Gesellschaft Bd. 2 S.692. 
BArlin 1932. 

6 a. a. O. S. 244. 7 a. a. O. S. 329. S a. a. O. S. 315. ' a. a. O. S. 310. 
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Freiheit 1." "Dieser Zustand ... wird durch Pflanzung einer Manufakturkraft ver
andert ... , die geistige, moralische und physische Stagnation der Bevolkerung 
unterbrochen 2". "Die Manufakturen und Fabriken sind die Miitter und Kinder 
der biirgerlichen Freiheit, der Aufklarung, der Kiinste und Wissenschaften, des 
inneren und auBeren Handels, der Schiffahrt und der Transportverbesserungen, 
der Zivilisation und der _politischen Macht 3 ." 

So gelangt LIST zur Uberzeugung, daB es jeder "berufenen" Nation zum Vorteil 
gereiche, in einem gewissen Stadium ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Ent
wicklung eine Industrie mittels Schutzzollen groBzuziehen. Der Zollschutz darf 
aber nur voriibergehend sein; die Zolle miissen wieder abgebaut werden, nachdem 
das Erziehungswerk vollendet, ein Stock gelernter Arbeiter, Techniker, Unter
nehmer herangebildet wurde, eine Reihe von Industrien FuB gefaBt hat und lebens
fahig geworden ist. 

LIST weiB, daB eine solche Politik der Gegenwart Verluste und Entbehrungen 
bringt. "Die Nation muB (aber) materielle Giiter aufopfern, ... um geistige oder 
gesellschaftliche Krafte zu erwerben, sie muB gegenwartige Vorteile aufgeben, um 
sich zukiinftige zu sichern4." "Es ist wahr, daB Schutzzolle im Anfang die Manu
fakturwaren verteuern; aber es ist ebenso wahr ... , daB sie im Laufe der Zeit bei 
einer zur Aufbringung einer vollstandigen Manufakturkraft befahigten Nation 
wohlfeiler im Inland fabriziert, als von auBen eingefiihrt werden konnen5 ." Die 
gegenwartigen Opfer sind investiertes Erziehungskapital, dessen Friichte die Nation 
in einer spateren Generation mit Zinsen und Zinseszinsen einheimsen wird. 

LIST warnt daher, dieses Kapital nicht an unrechter Stelle zu investieren. 
"SchutzmaBregeIn sind nur ... bei Nationen zu rechtfertigen, welche durch ein ausgedehntes, 

wohl abgerundetes Territorium, durch groBe Bevolkerung, dm:ch den Besitz natiirlicher Hills
quellen, durch einen weit vorgeriickten Ackerbau, durch einen hohen Grad von Zivilisation und 
politischer Ausbildung berufen sind, mit den ersten Agrikultur-Manufaktur-HandeIsnationen ..• 
gleichen Rang zu behaupten8." ,,1m a.llgemeinen diirfte anzunehmen sein, daB do., wo eine 
Gewerbsindustrie bei einem anfanglichen Schutz von 40 bis 60 Prozent nicht aufkommen und 
bei einem fortgesetzten Schutz von 20 bis 30 Prozent sich nicht auf die Dauer behaupten kann, 
die Grundbedingungen der Manufakturkraft fehlen 7• " 

Diese gewiB sehr wertvollen und nicht von der Hand zu weisenden Gedanken 
sind jedoch bei LIST mit starken "Obertreibungen und groben protektionistischen 
Trugschliissen vermischt. Ganz iiberfliissigerweise tragt er seine Lehre mit scharfen 
Ausfallen gegen die klassischen NationalOkonomen vor. Er stellt der "Theorie der 
Tauschwerte" die Lehre von den "produktiven Kraften", der "kosmopolitischen 
Lehre" der Klassiker das nationale System gegeniiber. 

2. J. ST. MILL. Eine viel prazisere und korrektere Formulierung des Erziehungs
gedarikens, die zugleich beweist, daB er mit der klassischen und modernen Theorie 
nicht unvereinbar ist, gibt der Freihandler J. ST. Mn.L8. Das bestatigt die Richtig
keit der Bemerkung VmERs, daB aIle wissenschaftlich haltbaren Zollargumente 
von Freihandlern stammen. Bei MILL heiSt es: 

"Der einzige Fall, in dem auch nach rein wirtschaftlichen Grundsii.tzen ein Schutzzoll sich 
verteidigen lii.Bt, liegt dann vor, wenn er nur fUr eine Zeitlang (insbesonders bei einem jungen 
und aufstrebenden Volke) in der Hoffnung eingefiihrt wird, eine auslii.ndische Industrie einzu
biirgern, die den Verhii.ltnissen des Landes an sich vollkommen entspricht. Die tJbPdegenheit 
eines Landes in einem Produktionszweig riihrt oft nur daher, daB es fruher mit seiner Pflege 
begonnen hat. Es bra.ucht kein natiirlicher Produktionsvorteil auf der einen Seite oder ein Nach
teil auf der andern vorzuliegen, sondern nur eine gegenwartige "Oberlegenheit an erworbenen 
Kenntnissen und Erfahrungen. Ein Land, das diese Kenntnisse und Erfahrungen erst erwerben 
muB, kann in anderer Hinsicht fiir jenen Produktionszweig besser geeignet sein als diejenigen, 
die ihn schon friiher aufgegriffen haben; und auBerdem wirkt nach einer zutreffenden Bemerkung 

1 a. a. O. S. 228. 2 a. a. O. S. 248. 3 a. a. O. S. 180. ' a. a. O. S. 180. 
5 a.. a. O. S. 183. 6 a. a. O. S. 323. 7 a. a. O. S. 326. 
8 Principles, Buch 5 Kap. 10 § 1. MILL schrieb nack LIST (erate Auflage der Principles 1848), 

wa.r aber nicht von LIST, sondern von den Amerikanern beeinfluBt. 
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von RAE nichts mehr dahin, Verbesserungen in einem Produktionszweige zu fordern, ala die 
Anstellung von Versuchen unter neuen Bedingungen. Aber man kann nicht erwarten, daB 
Privatpersonen auf ihr eigenes Risiko oder, besser, auf ihren sicheren Verlust hin einen neuen 
Industriezweig einfiihren und so lange die damit verbundene Last tragen, bis die Produzenten 
denselben Grad der Ausbildung erlangt haben wie die, bei denen der Industriezweig schon ein
gebiirgert ist. Ein auf angemessene Zeit eingefuhrter Schutzzoll kann bisweilen die am wenigsten 
nachteilige Art und Weise sein, in der ein Volk sich selbst zur Forderung derartiger Versuche 
besteuert. Aber wesentlich ist, daB der Schutz auf diejenigen Falle beschriinkt bleibt, bei 
denen man guten Grund zur Annahme haben kann, daB die durch den Schutzzoll geforderte 
Industrie nach einiger Zeit imstande ist, ohne ihn auszukommen; auch sollte man den heimischen 
Produzenten nicht die Hoffnung geben, man werde ihnen den Schutz liinger gewiihren ala fur 
einen Versuch zur Feststellung ihrer Leistungsfii.higkeit billigerweise notwendig istl." 

Seit MILL sein Placet gegeben hat, wird das Erziehungsargument von vielen 
freihandlerischen NationalOkonomen im Prinzip anerkannt2• 

3. Kritik. TAUSSIG bemerkt, daB beirn Erziehungsargument zum Unterschied 
von anderen Zollargumenten mit theoretischen Erwagungen und Deduktionen nicht 
viel auszurichten sei. Die von HAMILTON und LIST behauptete Moglichkeit, mittels 
Zollen einer Industrie iiber die Kinderkrankheiten hinwegzuhelfen, sei nicht zu be
streiten. Es lassen sich aber schwer allgemeine RegeIn aufstellen, wann eine solche 
erfolgversprechende Konstellation vorliegt. Nul' eine Untersuchung des konkreten 
Falles konne dariiber AufschluB geben. Und TAUSSIG hat ja auch ein groBes Werk 
geschrieben 3 , in dem er eine Reihe amerikanischer Zolle - auf Eisen und Stahl, 
Zucker, Seide, Kunstseide, Baumwolle - daraufhin untersucht, ob sie eine Er
ziehungsfunktion tatsachlich erfiillt haben oder nicht. 

Die Schwierigkeit derartiger Untersuchungen liegt einerseits darin, daB das 
Experiment selten oder nie bis zum Ende durchgefiihrt wurde. Es wird zwar fast 
jeder Industriezoll bei seiner Einfiihrung als Erziehungszoll hingestellt und ver
sprochen, daB nach einigen Jahren die Industrie der auslandischen Konkurrenz 
gewachsen sein und der Zollschutz sich eriibrigen werde. Tatsache ist jcdoch, daB 
dieser Zeitpunkt nie eintritt. Die Interessenten verzichten niemals auf den Zoll
schutz. Aus den voriibergehenden Erziehungszollen werden permanente Erhaltungs
zolle. Denn selbst wenn der Erziehungszweck fiir einen Teil der Industrie erreicht 
wurde, werden unter dem Schutz des Zolles immer auck lebensunfahige Unter
nehmungen und Betriebe errichtet, die bei Abschaffung des Zolles wieder ver
schwinden miiBten. Und auBerdem erlebt man es immer wieder, daB selbst Indu
strien, die auch unter Freihandel bestehen konnten, sich mit Handen und FiiBen 
gegen die Abschaffung von Zollen strauben, sei es, weil sie unter dem Schutz der 
Zolle Monopolgewinne machen, sei es, daB sie fiir Eventualfalle geschiitzt sein 
wollen. (Daraus, daB ein Erziehungszoll nicht programmaBig abgeschafft werden 
kann, folgt daher nicht unter allen Umstanden, daB der Zoll seine Erziehungs
funktion nicht doch zum Teil erfiillt hat.) 

1 Ashley Edition S. 922. 
2 Hier ist an erster Stelle ALFRED MARSHALL zu nennen, dem bei seiner VorIiebe fur die 

Phiinomene der wirtschaftIichen Entwicklung das Erziehungsargument besondera liegen muBte. 
Vgl. die zahlreichen Stellen in "Money, Credit and Commerce" und in "Industry and Trade". 
Auch "Zollpolitische Regelung des AuBenhandels". Jena 1925. Engl. Ausgabe in "Official 
Papers of A. MARSHALL". London 1926. Ferner ist zu nennen A. C. PIGou: "Of the formal 
validity of LIST'S argument there is no longer any dispute among economists" in: "Protective 
and Preferential Import Duties" S. 13. London 1906. TAUSSIG: Some Aspects of the Tariff 
Question, 3. Auf!. Kap. 2. Cambridge (USA.) 1931. "Free Trade, the Tariff and Reciprocity" 
S. 16f£. New York: Macmillan 1927. RoPKE: a. a. 0. S. 67. J. B. CLARK: Essentials of Economic 
Theory, S.522. New York 1927. Wie man sieht, sind es hauptsachlich Freihiindler, die das Er
ziehungsargument in annehmbarer Form vertreten. Hier wie sonst kommt man in Verlegen
heit, wenn man eine wissenschaftlich halbwegs befriedigende protektionistische Literatur an
fiihren will. VgI. evtl. G. CROMPTON: The Tariff. New York: Macmillan 1927. 

S Some Aspects of the Tariff Question. Vier Auflagen. Cambridge: Harvard University 
Press. 4. Aufl. 1931. 
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Andererseits ist aber der Umstand, daB durch einen Zoll eine Industrie empor
geziichtet wurde, die nach einiger Zeit auch ohne Zoll weiter bestehen kann oder 
doch konnte, selbst dann kein ausreichender Beweis dafiir, daB der Zoll von Vor
teil war, wenn man sicher wiiBte, daB jene Industrie ohne Zoll nicht entstanden 
ware. Wenn ein Zoll dazu gefiihrt hat, daB groBe Kapitalien angelegt, Gebaude 
errichtet, Meliorationen durchgefiihrt, Transportwege gebaut, mit einem Wort, 
Rentengiiter (Wrc:KSELL) hergestellt wurden, ist es moglich, daB die Produktion 
nach Abschaffung des Zollschutzes dauernd weiter gefiihrt wird (weil das einmal 
investierte Kapital eben nicht wieder herausgezogen werden kann) und trotzdem 
das Kapital verloren ist und abgeschrieben werden muB, der Zoll also nicht von 
Vorteil war. 

Dabei mochte ich aber wieder nicht so weit gehen wie ROBBINS!, der nur dann 
eine solche Investition gelten lassen will, wenn sie sich mit Zinsen und Zinseszinsen 
bezahlt macht. (Dasselbe gilt auch von dem Listschen Erziehungskapital, das die 
Gegenwart in Form hoher Preise investiert und dessen Friichte die Zukunft - wenn 
der Erziehungszweck erreicht wurde - dank erhohter Intelligenz und Arbeits
leistung der Bevolkerung als vermehrtes Einkommen genieBt.) Denn hier han
delt es sich um eine Wertung, die irgendwie das Opfer und den GenuB zweier 
Generationen gegeneinander abwagen muB, und eine solche Wertung ist keineswegs an 
eine Kalkulation auf Grund des MarktzinsfuBes gebunden. Die Zinsrechnung hat 
in diesem Zusammenhang nur dann einen Sinn, wenn man ausdriicken will, daB 
die investierten Kapitalien andernfaIls ebenfalls, und zwar vorteilhafter investiert 
und der spateren Generation daher in hoherem MaBe zugute gekommen waren. 
Wenn sie aber nicht investiert, sondern konsumiert worden waren, verliert die Zins
rechnung fiir die Feststellung der Vorteilhaftigkeit del' Investition ihren Sinn. 

Man sieht aus diesen Ausfiihrungen, wie iiberaus verwickelt die Zusammenhange 
sind, auf die es ankommt. Diejenigen, die sich des Erziehungsargumentes immer
fort bedienen, haben in der Regel keine Ahnung von diesen Schwierigkeiten, ge
schweige denn, daB sie - oder sonst jemand - imstande waren, die .relevanten 
GroBen in concreto richtig abzuschatzen. 

Fiir die Behauptung, daB Erziehungszolle iiberfliissig sind, weil die private 
Initiative vorteilhafte Produktionsbedingungen von selbst ausfindig macht und 
ausniitzt, spricht die Tatsache, daB oft und oft ohne jeden Zollschutz Industrien 
in Gegenden entstehen, wo vorher keine vorhanden waren, sofern nul' die Produk
tionsbedingungen giinstig und andere Voraussetzungen wie Rechtssicherheit, Ruhe 
und Ordnung gegeben sind. Das gilt besonders fiir die moderne Zeit del' groBen 
internationalen Kapitalwanderungen. Sehr instruktive Beispiele liefert das groBe 
Freihandelsgebiet der Vereinigten Staaten. Das gewaltige Industriezentrum im 
mittleren Westen ist dort in verhaltnismaBig kurzer Zeit entstanden, obwohl es del' 
Konkurrenz del' friiher besiedelten Atlantikstaaten, deren Industrien alle von 
HAMILTON und LIST aufgezahlten Vorziige genossen, ohne jeden Schutz ausgesetzt 
waren. Dasselbe gilt vom Siiden derVereinigten Staaten, wo z. B. die Baumwoll
industrie trotz der scharfen Konkurrenz del' Neu-Englandstaaten sich entfaltete, 
weil die Produktionsbedingungen, insbesondere das Angebot an Arbeit, giinstig 
war. Diese Produktionsvorteile wurden von der privaten Initiative wahl'genommen, 
obwohl sie nul' nach "einer anfanglichen Periode des Experimentes und der Un
sicherheit ausgeniitzt werden konnten, wahrend der die alten Industrien aIle Vor· 
teile genossen, gegen die der Zollschutz angeblich notwendig ist2". 

Die Verfechter des Erziehungsgedankens denken in del' Regel an die Heran
bildung eines Stockes gelernter Arbeiter. Oft macht man die Erfahrung, daa irgend
ein Industriezweig in einem Lande nicht heimisch wird, weil das Angebot an ge-

l "Notes on Some Arguments for Protection". Economica S.47 Anm.3. Februar 1931. 
2 TAUSSIG: Free Trade, the Tariff and Reciprocity S.21. 
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lernten Arbeitern nicht groB genug ist, obwohl aIle anderen Vorbedingungen giinstig 
waren. Die private Initiative versage in solchen Fallen, wird gesagt, nicht nur 
dann, wenn sich das zur "Oberwindung dieser Schwierigkeiten zu investierende 
Kapital zum herrschenden ZinsfuB nicht rentiert, sondern oft auch dann, wenn die 
Rentabilitat an und fur sich gegeben ware: Denn derjenige, der das Kapital investiert, 
ist nicht sicher, auch die Fruchte zu ernten. Niemand garantiert ihm, daB die Arbeiter, 
nachdem sie herangebildet wurden, nicht zu einem besser zahlenden Konkurrenten 
ubergehen oder Lohnforderungen stellen und so die Friichte der "Erziehung" fiir 
sich in Anspruch nehmen. Es werden eben hier Verbesserungen an einem Produk
tionsmittel vorgenommen, das fiir den Leiter der Produktion nicht approbiierbar ist, 
namlich an dem Faktor Arbeit. Diese Verbesserungen gehen daher - auch abgesehen 
davon, daB sie oft schwer voraussehbar sind - in die private Kalkulation des 
Unternehmers nicht ein - eben ein Fall externer Ersparungen. Dieser Gedanken
gang laBt sich auch auf ahnliche Situationen anwenden, z. B. wenn es sich darum 
handelt, eine eingewurzelte, jedoch unberechtigte Vorliebe des Publikums fiir eine 
auslandische Marke einer Ware zu uberwinden. 

Zu bedenken ist aber, daB der Erziehungszoll keinen Vorteil bringt, wenn er nur 
zu einer Umschulung von Arbeitern aus einer Beschaftigung gleicher Produktivitiit 
fuhrt. (Das kann besonders in einem entwickelten Industrieland mit geschulter Ar
beiterbevolkerung leicht vorkommen.) Eine VergroBerung des Sozialproduktes re
sultiert nur dann, wenn es gelingt, durch die "Erziehung" Arbeiter aus einer Gruppe 
mit kleinerer Grenzproduktivitat herauszuheben. Wir haben hier das ins Dynamische 
gewendete Zollargument vor uns, das der Theorie MANOiLESCOS zugrunde liegt 1. 

So viel steht ebenfalls fest, daB in einem modernen Industrieland, das uber 
eine gelernte Arbeiterbevolkerung, geschulte Techniker und ein wagemutiges Unter
nehmertum verfiigt, von einer eigentlichen Erziehungsfunktion der Zolle nur noch 
in Ausnahmefallen die Rede sein kann 2• Oder glaubt man wirklich, daB der Stahl
verein als "Zollbaby" - jedenfalls ein schwer erziehbares! - anzusehen ist und 
der Benzinzoll die Aufgabe hat, die LG. Farben zu "erziehen"? Die Erziehungsfunk
tion der Fertigwarenzolle wird natiirlich durch Zolle auf Lebensmittel und Roh
stoffe wieder zunichte gemacht. Die luckenlosen Zolltarife der Gegenwart konnen 
daher niemals mit dem Erziehungsargument gerechtfertigt werden. 

Wenn die Protektionisten von der Erziehungsfunktion der Zolle reden, denken 
sie auch oft an die Vorteile der Massenfabrikation, die durch Zolle ermoglicht werden 
solI, und an das Gesetz der sinkenden Kosten. Dariiber wurde das Notige schon 
in § 4 des 13. Kapitels gesagt (S. 149ff.). Es wurde dort hervorgehoben, daB das ana
lytische Werkzeug zur Untersuchung der als "Erziehung" bezeichneten Vorgange 
der Begriff der "externen Ersparnisse" ist. Es wurde auch gezeigt, wie vage, ver
schwommen, schwer feststellbar und problematisch diese Tatbestande sind, so daB 
die darauf basierenden Zollargumente eher in ein theoretisches Kuriositatenkabinett 
gehoren als in die praktische Wirtschaftspolitik. 

\-Venn man sich all das vor Augen halt, wird man mit ROPKE bezweifeln mussen, 
ob es je einen rationellen Erziehungszoll gegeben hat. In der Praxis ist das Er
ziehungsargument fast immer nur ein Vorwand. Die Protektionisten gehen von 
falschen oder maBlos ubertriebenen Vorstellungen der vorhandenen Moglichkeiten 
aus, so daB von einer halbwegs verliiBlichen Auswahl jener seltenen FaIle, in denen 
vielleicht ein Erfolg zu erreichen ist, gar keine Rede ist3 • 

1 Vgl. Kap.13 § 3 S.148. 
2 Abgesehen von dem oben erwahnten Fall des "erzwungenen Sparens". 
3 MARSHALL sehildert seine Desillusionierung, als er in Amerika die Praxis der Zollpolitik 

studierte: 
"leh personlich habe von den Argumenten CAREYS ••• einen so groBen Eindruek emp

fangen, daB ich im Jahre 1875 nach den Vereinigten Staaten ging, um die Probleme der na-
Haberler, Internationaler Handel. 14 
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Wenn man aber der Ansicht ist, daB man imstande sei, jene Falle auszuwahlen, 
ist nicht einzusehen, warum die Emporziichtung der Industrien durch Zolle und 
nicht durch offene Subventionen erfolgen soIl. Wie schon MILL betont hat, ist der 
letztere Weg viel rationeller, weil dann die Offentlichkeit deutlich sieht, worum 
es sich handelt und die Gefahr einer Perpetuierung des Schutzes geringer ist. Be
sonders bei dem oben erwahnten Fall des "erzwungenen Sparens" ist ein Zoll wegen 
seiner schwer iibersehbaren Fernwirkungen bestimmt nicht die rationellste Methode, 
die Gegenwart zugunsten der Zukunft zu besteuern1 . 

§ 6. Die Gefahren der einseitigen Industrieexportwirtschaft2. 
1. Darstellung. Deutschland war in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts aus 

einem Getreideexportland ein Getreideimportland geworden. Das war eine Folge 
der beispiellosen von FRIEDRICH LIST herbeigesehnten industriellen Entwicklung 
Deutschlands und des Erscheinens des billigen iiberseeischen, insbesondere ameri
kanischen Getreides auf den europaischen Markten. Deutschland wurde vor die 
Wahl gestellt, ob es denselben Weg wie England gehen, einen Teil seiner Land
wirtschaft der iiberseeischen Konkurrenz preisgeben und in das Fahrwl}sser des 
iiberwiegenden Industriestaates einbiegen, oder ob es diese Entwicklung durch 
Agrarzolle abbremsen und aufhalten wollte. Der groBe EinfluB der GroBgrund
be sitzer in PreuBen ist fiir die Entscheidung verantwortlich. Deutschland ist -
nach den Worten MAx WEBERS - freihandlerisch gewesen, "solange es die GroB
grund be sitzer in PreuBen waren, solange das Wort galt, welches ein solcher sprach: 
,lch bin konservativ und deshalb bin ich Freihandler'; und es ist zum Schutzzoll 
iibergegangen in dem Augenblick, als gewisse Erscheinungen den GroBgrund
besitzer veranlaBten, schutzzollnerisch zu werden3." 

tionalen Industrie und des AuBenhandels yom amerikanischen Standpunkt zu studieren. Ich 
war ganz darauf vorbereitet, zu erfahren, nicht zwar, daB das amerikanische System auf Eng
land anwendbar sei, aber doch, daB es Ideen enthalten konnte, die englischen Zustanden 
angepaBt werden konnten. 

"Bei meiner Riickkehr war ich dann iiberzeugt, daB eine in die Tat umgesetzte Schutzzoll
politik etwas wesentlich anderes ist als eine Schutzzollpolitik, wie sie uns zuversichtliche 
Okonomen, wie CAREY (wir konnen erganzen: und LIST), darstellen, die annahmen, aIle an
deren Menschen seien ebenso ehrlich, wie sie es von sich selbst wuBten, und so klarblickend, 
wie sie es zu sein glaubten. Ich habe gefunden, daB eine Schutzzollpolitik, gleichviel, wie einfach 
der Plan ist, nach dem sie begonnen wird, doch unwiderstehlich dazu getrieben wird, verwickelt 
zu werden und ihre Untersttitzung hauptsachlich den Industrien zu gewahren, die schon an 
und fUr sich stark genug waren, urn ohne sie auszukommen. Dadurch, daB sie verwickelt wurde, 
wurde sie aber gleichzeitig korrupt und hatte eine Korruption in der allgemeinen Politik zur 
Folge. In Summa war ich der Ansicht, daB jedweder kleine Gesamtvorteil, den die Schutzzoll
politik der amerikanischen Industrie in ihrem damaligen Stadium vielleicht hatte einbringen 
konnen, von diesem moralischen Manko bei weitem aufgewogen wtirde." 

"Die sPi!-tere Beobachtung der Wege, die die Politik in Amerika und anderswo einschlug, 
hat diese Uberzeugung bestarkt." (Die zollpolitische Regelung des AuBenhandels S. 27/28.) 

1 Systematisch und mit Erfolg (aber kaum mit Vorteil) wurden im Ungarn der Vorkriegszeit 
Industrien ohne Zolle emporgeztichtet. Ungarn war namlich vertragsmaBig an der Aufrichtung 
von Zollschranken gegen die tiberlegene osterreichische Industrie gehindert. 

2 Vg!. von freiharullerischer Seite dazu besonders H. DIETZEL, Art. "Agrar- und Industrie
staat" H. d. St. 3. u. 4. Auf!. DERSELBE: "Weltwirtschaft und Volkswirtschaft." Dresden 1903. 
DERSELBE: "Bedeutet Export von Produktionsmitteln volkswirtschaftlichen Selbstmord?" 
Berlin 1907. MISES: Yom Ziel der Handelspolitik. Arch. f. Soz. W. Bd.42 (1916). Vg!. auch das 
Referat E. LEDERERS tiber Autarkie auf der Dresdner Tagung des Ver. f. Sozialpolitik. 1932. 

Von .. protektionistischer Seite: POHLE: Deutschland am Scheidewege. Leipzig 1902. OLDEN
BURG: Uber Deutschland als Industriestaat. Referat am 8. Evangelisch-sozialen KongreB in 
Leipzig 1897. Siehe besonders die ausgezeichnete Diskussionsrede MAX WEBERS zum Referat 
von OLDENBURG. AD. WAGNER: Agrar- und Industriestaat. 2. Auf!. Jena 1:902. GERHARD 
HILDEBRAND: Die Erschiitterung der Industrieherrschaft und des Industriesozialismus. Jena 
1910. Einen vermittelnden Standpunkt nimmt H. v. BECKERATH: "Schutzzoll und Freihandel" 
Schmollers Jb. Bd. 50 (1926) S. 72 ein. 

a a. a. O. S. 110. 
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Obwohl 1879 der Ubergang zum Schutzzollsystem vollzogen wurde, ging die 
Entwicklung zum Indust.rieexportstaat unaufhaltsam weiter, der Anteil der Land
wirtschaft an der Gesamtbevolkerung sank von 47,3% i.J. 1871 auf 40% L J. 1882, 
33,6% i.J.1895,27,1 % i.J.1907und23% LJ.1925. DieAusfuhrvonlndustrieproduk
ten stieg und eben so die Einfuhr von Rohstoffen und Nahrungsmitteln. Diese zuneh
mende Verflechtung Deutschlands in die Weltwirtschaft und die steigende Abhan
gigkeit seiner Rohstoff- und Nahrungsmittelversorgung vom Ausland wurde von 
vielen Volkswirten und Politikern mit wachsender Besorgnis beobachtet und be
sprochen. Den Hohepunkt erreichte diese Diskussion in den oben angefiihrten 
Schriften von OLDENBURG, POHLE, WAGNER, DIETZEL, BRENTANO um die Jahr
hundertwende; die Kassandrarufe der Pessimisten, die Deutschland wegen der -
trotz der Zolle - immer noeh zunehmenden Abhangigkeit von der Weltwirtsehaft 
am Wege zum Abgrund sehen, sind seither nieht mehr verstummt. Die Autarkie
bewegung des "Tat-Kreises1", die in den letzten Jahren soviel von sieh reden 
macht, hat die Argumente OLDENBURGS, POHLES und W AGNERS, allerdings in ver
groberter und verballhornter Form und ohne iiber die wirtsehaftswissensehaft
lie he Bildung POHLES oder WAGNERS zu verfiigen, iibernommen. 

Welches sind nun die Gefahren der Entwicklung zum Industrieexportstaat? 
Man sieht die Gefahr a) in der Industrialisierung als solcher. OLDENBURG z. B. zeichnet 
das Bild einer landlichen Idylle, die dureh die kapitalistisehe und industrielle Ent
wieklung gestort wird2• Auf dieses Problem, das mit der Lehre vom internatio. 
nalen Handel ja nur indirekt und sehr lose zusammenhangt, solI hier nicht naher 
eingegangen werden. Es sei nur damn erinnert, daB diese industriefeindliehe Ein
stellung in diametralem Gegensatz zu den Ansiehten F. LISTS steht. 

b) Eine besonders groBe Gefahr bringe diese Entwicklung fiir den K riegsfall 
mit sieh, weil erstens die landwirtschaftliche Bevolkerung das Hauptkontingent 
der Rekruten stelle und die kriegerisehen Tugenden in einer landlichen BevOlke
rung angeblich iiberhaupt besser gedeihen als in den "Asphaltwiisten" der Stadte, 
und weil zweitens ein Land, das auf Rohstoff- und Nahrungsmittelzufuhren aus dem 
Ausland angewiesen ist, durch eine Blockade leicht auf die Knie gezwungen werden 
konne. Auch auf dieses "auBerwirtschaftliche" Argument solI hier nicht naher 
eingegangen werden. Es sei nur darauf hingewiesen, daB ein moderner Krieg nicht 
nur der Mensehen, sondern auch der kompliziertesten Maschinen bedarf, die nur 
eine hochentwickelte Industrie in ausreiehender Menge bereitzustellen vermag. 

c) Aber auch vom rein wirtsehaftlichen Standpunkt sei die Entwieklung zum 
Rohstoff. und Nahrungsmittelimport und Industrieexport von Ubel. Denn es 
bestehe - das wurde am besten von POHLE ausgefiihrt - die groBe Gefahr, daB 
dieser Zustand nicht von Dauer sein werde, daB friiher oder spater eine riicklaufige 
Bewegung einsetzen miisse. Der deutsche Wirtschaftsaufbau gleiche immer mehr 
einem Gebaude, das nicht auf eigenen Grund gebaut ist, sondern weit iiber die 
eigene Basis (Urproduktion) in kiihnen Vorbauten in fremdes Land hinausragt und 
nur auf den unsicheren Pfeilern der Rohstoff- und Nahrungsmittelzufuhr von auBen 
aufruht (OLDENBURG). Friiher oder spater miisse der Moment kommen, in dem 
dieses luftige Gebaude einstiirzt. Denn die heutigen Agrar- und Rohstoffstaaten 
seien im Begriff, selbst Industrien zu errichten; ihre Bevalkerung nehme rapide 
zu, ihre Exportiiberschusse von Nahrungsmitteln und Rohstoffen miissen im Laufe 
der Zeit verschwinden, wahrend sie gleichzeitig dem Fertigwarenexport der alten 
Industriestaaten immer hahere Zollmauern entgegenstellen. Bisher war es aller
dings immer noch moglich, ausseheidende Rohstofflieferanten dnrch andere zu 

1 ,.,Die Tat", unabhangige Monatsschrift, herausgeg. von HAKS ZEHRER .. lena: Diederich. 
2 Ahnlich predigte J. MELINE den Franzosen die Ruckkehr aufs Land "Retour it la Terre". 

Paris 1906. Deutsch: "Ruckkehr zur Scholle". Berlin 1906. Ygl. BRENTANO: Die Schrccken des 
uberwiegcnden Industriestaates. 

14* 
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ersetzen: England bezog sein Getreide in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts 
aus Deutschland, an des sen Stelle trat spitter RuBland, dann erschienen die Ver
einigten Staaten und schlieBlich Kanada und Argentinien auf dem Markte. Aber 
iiber kurz oder lang willden auch diese Lander industrialisiert sein, und dann wiirden 
die alten Industrielander vor der Notwendigkeit eines katastrophalen Riickbil
dungsprozesses stehen. Denn es sei verhaltnismaBig leicht, die Menschen yom Land 
in die Stadte zu locken. Die umgekehrte Bewegung ware au Berst schwierig, wenn 
nicht unmoglich. Die Erfahrung lehre, daB Industriearbeiter nach zwei Generationen 
in der Stadt fUr die Landarbeit weder physisch noch psychisch geeignet sind. 

A. WAGNER unterstiitzt diese Prognose noch mit bevolkerungspolitischen Er
wagungen. Er bekennt sich weitgehend zum Malthusianismus und fiirchtet, daB 
die Entwicklung zum Industriestaat wegen der dadurch bewirkten Verbesserung 
des Lebensstandards der Massen zu einer starken Bevolkerungsvermehrung fwren 
werde. Die unvermeidliche Riickbildung zu einer Wirtschaftsform mit geringerer 
Bevolkerungskapazitat (Reagrarisierung) werde daher urn so schmerzhafter sein. 
Diesem Gedankenkreis entspringt auch die Furcht, der A. WAGNER u. a. beredten 
Ausdruck verliehen haben, daB die Ausfuhr von Kapital in Form von Produktions
mitteln wirtschaftlichen Selbstmord bedeute. Insbesondere der englische Maschinen
und Kohlenexport galt als Verbrechen an der eigenen Wirtschaft und an den Inter
essen aller anderen Industriestaaten, weil er die Industrialisierung der Rohstoff
lander beschleunigtl. 

2. Kritik. Diese Prognose laBt sich nicht einfach auf Grund von Erwagungen, 
die aus der Gleichgewichtstheorie entnommen sind, widerlegen, weil sie nichts ent
halt, das der Gleichgewichtstheorie widerspricht2• Die Kritik muB sich daher letzten 
Endes auf eine abweichende Abschatzung von Tatsachen und Entwicklungsten
denzen stiitzen. 

Der Haupteinwand gegen die Angst vor der Industrialisierung der Agrarstaaten, 
der schon von MAx WEBER gegen OLDENBURG vorgebracht wurde, ist der Hinweis 
auf die Tatsache, daB die besten Kunden der Industriestaaten nicht die Rohstoff
Hinder sind, sondern - die andern Industriestaaten3 • Bis dato hat die Industriali
sierung von Rohstofflandern noch nie dazu gefuhrt, daB ihre Einfuhr aus den alten 
Industrielandern gesunken ist. 1m Gegenteil! Ihre Einfuhr ist immer noeh gestiegen. 
Deutschland hat. seine Einfuhr aus England im Zuge seiner Industrialisierung ver
vielfacht. Dasselbe war bei den Vereinigten Staaten und allen anderen neugebackenen 
Industrielandern der Fall. Einzelne Industriezweige mussen allerdings ihre Absatz
gebiete verlieren4• An ihre Stelle aber treten andere. Es ware ja wirklich ein ganz 
nnwahrscheinlicher Zufall, wenn sich bei Landern mit so verschiedenem Klima, 
Transportlage, Schulung und Begabung der Bevolkerung, Rohstoffvorkommen, 
wie England, Deutschland, Frankreich, Italien, den Vereinigten Staaten, Kanada, 
RuBland, Indien usw. keine (komparativen) Kostenunterschiede ergaben. Solange 
solche Kostenunterschiede bestehen, muB aber auch ein vorteilhafter Warenaus
tausch moglich sein. 

Allerdings ergeben sich im Verlaufe der industriellen Entwicklung der Agrar
staaten charakteristische Verschiebungen in der Struktur ihres Giiteraustausches 
mit den alten Industrielandern. Die Industrialisierung geht ja notwendigerweise 
schrittweise vor sich. Sie beginnt mit den grobsten Qualitaten und Halbfabrikaten, 

1 V gl. dazu besonders die oben angefiihrte Sehrift H. DIETZELS. 
2 Die Theorie wurde hier allerdings in gereinigter Form vorgetragen. In der Literatur findet 

sie sieh meistens (besonders bei OLDENBURG) mit groben protektionistischen Trugschliissen 
vermischt. 

3 Vgl. jetzt auch das Referat E. LEDERERS iiber "Autarkie" auf der Dresdner Tagung des 
Vereins fUr Sozialpolitik. 1932. 

4 Man denke z. B. an die englische Baumwollindustrie nach dem Kriege. 
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die keine Qualitatsarbeit verlangen. Der Rohstoffexport tritt etwas zuriick. Stau 
blofJer Rok8toffe exportieren sie immer mehr Halbfabrikate, statt Vieh Fleisch
konserven, statt Getreide Mehl, Rohkupfer !!tatt Erzen, Zellulose und Papier statt 
Holz. Diese Entwicklung ist natiirlich mit groBen Ersparungen an Frachtspesen 
verbunden1. Die feineren Qualitaten vieler Waren miissen jedoch immer noch ein
gefiihrt werden, ebenso die Produktionsmittel, Maschinen und Apparate. Die tech
nische und industrielle Entwicklung ruht ja auch in den alten Industriestaaten 
nicht. Diese waren bisher immer noch imstande, einen weiten Vorsprung vor den 
sich industrialisierenden Agrar- und Rohstoffstaaten zu bewahren. Die Erzeugung 
komplizierter Maschinen, Elektromotoren, Automobile, Flugzeuge, Radioapparate, 
feiner Textilien, photographischer und anderer optischer Apparate, MeBinstrumente 
und vieler anderer Qualitatsprodukte ist den alten Industrielandern noch immer 
vorbehalten. Ihre "Oberlegenheit erweist sich auf hoherer Stufe der Vervollkomm
nung immer wieder von neuem. 

Aus diesem Grunde war die Ausfuhr von Kapital und Produktionsmitteln bisher 
nicht wirtschaftlicher Selbstmord, sondern hat immer nur die Basis fiir einen vor
teilhaften ~ustausch auf hoherer Stufe geschaffen. Ob diese Entwicklung wohl auf 
unabsehbare Zeit so weitergehen wird 1 Bei einiger Phantasie braucht man das 
nicht zu bezweifeln, denn bisher hat der technische Fortschritt die phantasievolleten 
Visionen immer hinter sich gelassen. Von dieser Seite droht den alten Industrie
staaten in abzusehender Zukunft keine Gefahr. 

Auf diesen Gedankengang antworten die "Pessimisten" (z. B. POHLE a. a. 0.), 
daB das zwar vielleicht richtig sei, daB aber der internationale Handel nach der 
Formel: Fertigprodukt (immer hoherer Qualitat) gegen Rohstoffe deshalb zum 
Stillstand kommen miisse, weil bei zunehmender Industrialisierung und steigender 
Bevolkerung die Rohstoff- und Agrarstaaten in absehbarer Zeit keine Export
iiberschiisse mehr haben werden. Auf die natiirliche Entwicklung diirfe man sich 
iibrigens nicht verlassen; man miisse mit dem extremen Protektionismus jener 
Lander rechnen, der den Industriestaaten den Ausweg des Qualitatsexportes ver
legen wird, auch wenn dieser im Interesse aller Beteiligten gelegen ware. 

Darauf hat DIETZEL erwidert, daB dieses Versiegen der Nahrungsmittelzufuhren
wenn es je dazu kommt - nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel auf die Indu
striestaaten niedersausen, sondern sich in einer allmahlichen Prei88teigerung der 
Nahrungsmittel und Rohstoffe ankiindigen und auBern und den Industrielandern 
reichlich Zeit zur Anpassung lassen werde. 

Der entscheidende Einwand ist aber wohl ein anderer: Diese Befiirchtungen 
haben zwei Entwicklungsreihen nicht vorausgesehen: die techni8chen FortBchritte, 
die Rationali8ierung und IndUBtrialiBierung der Urproduktion und den Rilckgang 
der Geburtenziffern in den alten und jungen Landern. 

Die Technik der Urproduktion, der anorganischen sowohl als der organischen, 
der Landwirtschaft und des Bergbaues hat so gewaltige Fortschritte gemacht, daB 
von einem Knappwerden der Rohstoffe keine Rede sein kann. Andererseits ist das 
Tempo der Bevolkerungsvermehrung iiberalI, auch in den Agrar- und Rohstoff
landern, derart zuriickgegangen, daB auch von dieser Seite keine Gefahr droht. 

Freilich lii,Bt sich nicht mit Sicherheit voraussagen, was die nachstcn 100 Jahre 
fiir Dberraschungen bringen werden. So viel ist aber gewiB, daB die Gefahren, die 
die Wirtschaftsgesellschaft der Industrielander aus ihrem Innern heraus bedrohen, 
wie soziale Umwalzungen, sozialistische Experimente, zunehmende Starrheit des 
Preissystems infolge von monopoloiden Bildungen, Wahrungsexperimente 
usw. viel ernster und akuter sind als die Industrialisierungs- und Absperrungs
tendenzen der Rohstoff- und Agrarstaaten. 

1 Vgl. dazu FRANZ EULENBURG: Probleme der deutschen Handelspolitik. Kieler Vortriige 
Bd. 11 S.29ff. Jena 192.5. 
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§ 7. N otstaudszolle uud Marktsicherungszolle. 

Dynamischer Natur, aber von anderer Art als die soeben besprochenen Argu. 
mente ist das Notstandsargument. Notstandszolle sind Zolle, die einen vorubergehen. 
den Notstand in einem bestimmten 'Virtschaftszweig beheben oder mildern sollen. 
Theoretisch laBt sich daruber nicht viel sagen.Es ist gewiB denkbar, daB durch 
irgendwelche plOtzliche Ereignisse, etwa durch eine allzu reichliche Welternte, 
besonders wenn sie mit einer MiBernte im Inland verbunden ist, Notstande ent
stehen konnen, die durch eine Preiserhohung mittels eines Zolles behoben oder 
gemildert werden konnen. Eine technische Umwalzung, Modestromung, ein Zoll
krieg zwischen zwei fremden Staaten, der eine auslandische Industrie ihres gewohnten 
Absatzgebietes beraubt, konnen zu verstarkten Einfuhren und Notlagen fiihren. 
Es kann sich urn eine vorubergehende Notlage handeln oder, wenn eine dauernde 
Verschiebung der komparativen Kosten eingetreten ist, urn die Unmoglichkeit, 
sich schnell genug umzustellen. Es besteht in solchen Fallen durchaus die Moglich. 
keit, durch Zolle die Notlage zu mildern oder den Ubergang zum neuen Gleich· 
gewicht zu erleichtern. 

Die Erfahrung lehrt jedoch, daB Zolle, auch wenn sie ehrlicherweise als voruber· 
gehende NotstandsmaBnahme eingefiihrt wurden, nur auBerst schwer wieder ab
zuschaffen sind. Bisher hat noch jede Wirtschaftskrise dazu gefiihrt, daB zahlreiche 
Zolle erhoht wurden und nachher das gesamte Zollniveau erhoht blieb. Es ist 
daher auBerste Vorsicht geboten. 

Wenn man ferner bedenkt, daB Notstandszolle, die auf verschiedene "Varen 
zugleich gelegt werden, sich in ihrer Wirkung gegenseitig aufheben mussen, daB 
aber andererseits das politische Kraftespiel immer dazu fuhrt, daB der Zoll, der 
einer Interessentengruppe gewahrt wird, durch Zolle an andere Gruppen politisch 
erkauft werden muB, daB Zolle auf Zwischenprodukte und Rohstoffe Zolle auf das 
Nachprodukt nach sich ziehen; wenn man schlieBlich berucksichtigt, daB Not· 
standszolle des Landes A hochstwahrscheinlich ahnliche MaBnahmen der Lander B, 
C, D usw. auslOsen werden, so muB man zum SchluB kommen, daB mehr Schaden 
angerichtet, als Nutzen gestiftet wird. Notstandsz611e sind daher strikte abzulehnen, 
zumal es ja ungefahrlichere Methoden zur Linderung eines Notstandes gibt. 

Es ist eine beliebte Entschuldigung der Interessenten fur Zollwunsche, daB der 
Zoll nicht den Zweck habe, die Preise zu erhohen und daB er keine Produktionsaus
dehnung auf Kosten des Importes ermoglichen, sondern nur den Markt sichern 
und gegen gelegentliche Importe schutzen solIe. Es ist klar, daB diese Behauptung 
nur dann ernst genommen werden kann, wenn wirklich eine regelmaBige Einfuhr 
der betreffenden Ware nicht stattfindet. Das trifft deshalb nicht so haufig zu, wie 
man es erwarten sollte, weil oft auch ausgesprochene Exportartikel aus Grunden der 
Frachtlage in Grenzgebiete aus dem Ausland importiert werden, und weil es oft 
gewisse Spezialitaten einer Ware ~ibt, die aus dem Ausland eingefiihrt werden, ob
wohl die Ware sonst ein Ausfuhrartikel ist. FUr solche Teilgebiete und Spezialartikel 
wirkt dann auch der "Marktsicherungszoll" protektionistisch und preisverteuernd. 

In jungster Zeit hat SCHOENEBECK das Marktsicherungsargument in den Vorder. 
grund geruckt und hat versucht, in drei Monographien1 nachzuweisen, daB einige 
wichtige deutsche Zolle nicht preissteigernd, sondern nur marktsichernd wirken. 

Die Tatsachenbehauptungen, die SCHOENEBECK aufstellt, sind zweifellos uber
trieben, und er versucht, dasMarktsicherungsargument vielfach durch andereArgu
mente zu unterstutzen. Prinzipiell ist zu sagen, daB es sich nicht empfiehlt, Zolle 

1 "Zoll und Inlandpreis." Bd. 1: "Untersuchungen iiber die Wirkungen der Text~lzolle." 
Berlin 1926. Bd. 2: "Untersuchungen iiber die Wirkungen der Zolle auf pflanzliche Ole und 
Fette." Berlin 1927. Bd.3: "Untersuchungen iiber die Wirkungen der Zolle auf dem Gebiete 
des Miillereigewerbes." Berlin 1928. 
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auf Vorrat anzulegen, selbst wenn die Aussicht besteht, vielleicht einmal einen 
Preiseinbruch von auGen abzuwehren oder zu mildem. Bei einem ausgesprochenen 
Exportartikel ist iibrigens auch das nicht moglich, denn wenn der Preis im Aus
la.nd sinkt, muB das auf alle Falle vermoge des verdrangten Exportes auf das In
land zuriickwirken. (fiber Anti-Dumpingzolle siehe das folgende Kapitel § 6 S. 239ff.) 

§ 8. Zolle als Mittel zur Verbesserung des realen Austauschverhiiltnisses. 
("Das Ausland trigt den Zoll.") 

In friiheren Zollkontroversen konnte man haufig das Argument horen, daB ja 
eigentlich das Ausland den Zoll trage. Wenn der Preis im Inland nach Auferlegung 
des Zolles nicht oder nicht um den vollen Betrag des Zolles steigt, so trifft der Zoll 
ganz oder teilweise den auslandischen Produzenten. Bekannt ist das Schreiben 
BISMARCKS an den Bundesrat vom 15. Dezember 1878, in dem es heiSt: "Bei Ar
tikeln ... , welche das Inland in einer fiir den heimischen Verbrauch ausreichenden 
Menge und Beschaffenheit zu erzeugen imstande ist, wird der auslandische Pro
duzent den Zoll allein zu tragen haben, um auf dem deutschen Markt konkurrieren 
zu konnen. In solchen Fallen endlich, in denen ein Teil des inlandischen Bedarfes 
durch auswartige Zufuhr gedeckt werden muB, wird der auslandische Konkurrent 
meist genotigt sein, wenigstens einen Teil und oft das Ganze des Zolles zu iiber
nehmen und seinen bisherigen Gewinn um diesen Betrag zu vermindern .... Wenn 
im praktischen Leben wirklich der inlandische Konsument es ware, dem der erhohte 
Zoll zur Last fallt, so wiirde die Erhohung dem auslandischen Konkurrenten gleich
giil tiger sein 1. " 

Diese Stelle zeugt zwar nicht von tiefer okonomischer Einsicht; denn von den 
angefiihrten Umstanden hangt es keineswegs ab, ob es moglich ist, den Zoll auf das 
Ausland abzuwalzen. Es ist aber nicht zu bestreiten, daB das ganz oder doch zum 
Teil unter ganz bestimmten Umstanden moglich ist, und daB der Gewinn, der daraus 
(fiir den Staat, dem die Zolleinnahmen zuflieBen) entsteht, unter Umstanden den 
Verlust, den die Konsumenten erleiden, iibersteigt, so daB der Zoll per saldo fiir die 
heimische Volkswirtschaft von V orteil sein kann. Es ist das eines der wenigen dis
kutablen Zollargumente rein statischer Natur. 

Das Problem ist dasselbe wie bei der Auferlegung einer indirekten Steuer. Wir 
fragen nach der Uherwalzung oder, allgemeiner, nach der "Inzidenz" der Steuer 
oder des Zolles, also danach, wen die Steuer oder der Zollletzten Endes trifft, den 
Konsumenten oder den Produzenten (oder eventuell eine Zwischenstelle). 1m FaIle 
eines Einfuhrzolles befindet sich eben der Produzent im Ausland. Ein analoges 
Problem ergibt sich natiirlich auch bei Ausfuhrzollen2• 

Wenn Deutschland auf Weizen einen Einfuhrzoll von z. B. 20 RM pro 100 kg 
einfiihrt und der Preis daraufhin in Deutschland um 20 RM steigt, so zahlt nicht 

1 POSCHINGER: Bismarck als Volkswirt I. S. 170ff. zitiert bei SCIIfrLLER: Schutzzol1 und 
Freihandel S.176. Vgl. zum folgenden insbes. die Ausfiihrungen SCHULLERS: a. a. O. 

2 In Betracht kommt daher die ganze uniibersehbare Literatur iiber Steueriiberwalzung. 
Es sei hier nur auf das groBe, die gesamte Literatur beriicksichtigende Werk von SELIGMAN: 
Shifting and Incidence of Taxation, New York (zahlreiche Auflagen), deutsche Obersetzung: 
"Die Lehre von der Steueriiberwalzung", Jena 1927, und auf das ausgezeichnete Werk von 
A. v. MERING: Die Steueriiberwalzung, Jena 1928, hingewiesen. 

Mit der Frage der Verteilung der Zollbelastung auf In- und Ausland haben sich die Klassiker 
befaBt. Am ausfiihrlichsten und tiefsten hat sie MARSHALL mit Hille des in Kap.12 besprochenen 
graphischen Apparates behandelt in "Money, Credit and Commerce" S. 177 bis 209 und Appen
dix J. V gl. auch "Die zollpolitische Regelung des AuBenhandels" I. Abschnitt. PIGOU behandelt 
das Problem in Public Finance 2. Auf!. S.198ff. Es ist ihm aber nur gelungen, die nicht gerade 
eiufachen Untersuchungen MARsHALLS in eine noch schwerer verstandliche Form zu bringen. 
Siehe auch EDGEWORTH: The Pure Theory of International Values. Papers Vol. 2 S.34ff. 

Die theoretischen Elemente zur Beantwortung dieser Fragen wurden schon erortert. Siehe 
besonders die Abschnitte iiber die unmittelbaren und Fernwirkungen der Zolle und das Kap. 12. 
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der Auslander, sondern der inlandische Konsument den vollen ZOlll. Wenn jedoch 
infolge verminderter Nachfrage Deutschlands der Auslandspreis fallt, beispielsweise 
um 2 RM, und daher der Inlandspreis nur um 18 RM steigt, kann man sagen, 
daB das Ausland einen Beitrag von 2 RM pro 100 kg der nach Einfiihrung des 
Zolles importierten Menge zu den deutschen Zolleinnahmen leistet. Ja es ist denk
bar, daB das auslandische Angebot so unelastisch ist, daB ein geringer Nachfrage
iuckgang Deutschlands einen Preisfall um 20 RM bewirkt. Dann steigt der Preis 
inDeutschland uberhaupt nicht, und das Ausland tragt den ganzen Zo1l2. Wir wollen, 
solange wir nur die Wirkung auf den Preis der unmittelbar betroffenen Ware bemck
sichtigen und die Fernwirkungen vernachlassigen, von tJberwiilzung des Zolles im 
engeren Sinne sprechen. 

Wie man sieht, sagt die Tatsache, daB eine Preisdifferenz in der Rohe des Zolles 
zwischen In- und Ausland entsteht, gar nichts daruber aus, ob das Ausland oder 
das Inland den Zoll zahlt3 • Diese Differenz entsteht - solange uberhaupt noch im
portiert wird - auf aIle FaIle; es kommt nur darauf an, ob sie aus einer Preissteige
rung im Inland oder einer Preissenkung im Ausland besteht bzw. in welchem Ver
haltnis sie sich aus beiden zusammensetzt. 

W ovon hangt es nun ab, ob das eine oder das andere geschieht 1 Offenbar von 
den in § 1 des 16. Kapitels analysierten Umstanden. Um schlagwortartig einiges 
anzufiihren: Bei gegepener Reaktion der inlandischen Nachfrage wird der Auslands
preis um so mehr sinken, das Ausland also um so mehr zum Zollaufkommen bei
tragen, in je hoherem MaBe die auslandischen Produzenten auf den zollgeschiitzten 
Markt angewiesen sind, d. i. je kleiner die in Betracht kommenden dritten Markte 
sind, je ungiinstiger die Frachtlage dieser dritten Markte, je hOher die Zolle in 
dritten Landern usw. Ferner ist die Kostengestaltung zu beriicksichtigen; um 
wieviel sinken die Grenzkosten, wenn die Produktion eingeschrankt werden muB 1 
Wie steht es mit der Umstellungsmoglichkeit der Produktion 1 

Andererseits hangt das AusmaB der Senkung des Auslandspreises bei gegebener 
Reaktion des auslandischen Angebotes von der Gestaltung des inlandischen Nach
frage und des inlandischen Angebotes ab: Je starker die inlandische Nachfrage 
auf eine Preissteigerung reagiert, desto weniger wird der Inlandspreis steigen, desto 
groBer ist der verhiiltnismaBige Beitrag des Auslandes zu den Zolleinnahmen, aber 
desto kleiner sind auch (absolut) die Zolleinnahmen. Ferner: Je elastischer das in
landische Angebot ist, je leichter und starker die Inlandsproduktion bei einer kleinen 
Preissteigerung erweitert werden kann, desto schwacher wird der Inlandspreis fallen, 
desto starker der Import zuruckgehen, desto kleiner der Beitrag des Auslandes zu 
den Zolleinnahmen. Daraus folgt, daB der Schutzzweck der Zolle und ihre Funktion, 
auf Kosten des Auslandes dem Staat Einnahmen zu verschaflen, der Tendenz nach 
unvereinbar sind'. Denn wenn der Schutzzweck voll erreicht ist, entfallt jede Zoll
einnahme; umgekehrt, wenn das Ausland den Zoll allein tragt, ist die Inlandspro
duktion nicht geschiitzt, weil der Inlandspreis unverandert geblieben ist. 

1m groBen und ganzen wird man sagen mussen, daB fiir ein einzelnes Land die 
Moglichkeit, das Ausland zur Tragung der Zolle im eben erorterten Sinne heran-

1 Was jedoch nicht bedeutet, daB das Ausland nicht auch geschadigt ist. NamIich dann, 
wenn es durch VergrOBerung der inIandischen Produktion zUriickgedrangt wird. AIlerdings 
kann dann - streng genommen - der InIandpreis nicht um den vollen ZoIIbetrag gestiegen 
sein. Wenn wir aber den Weltmarkt einer einzelnen Volkswirtschaft gegenubersteIIen, kOrrnen 
wir diese kIeine Differenz vernachlassigen. 

I Das ist am eheeten denkbar, wenn das Ausland ein Monopol in dem betreffenden Artikel 
hat, z. B. Griechenland fUr Korinthen. 

3 Das wird immer wieder iibersehen. SCHULLER hat a. a. O. darauf hingewiesen und Bei
spiele angefiihrt. 

, Das gilt aber nur, solange wir una auf die Betrachtung des einzeInen durch den ZoII be
troffenen Preises beschranken und die Fernwirkungen vernachlassigen (siehe unten). 
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zuziehen, sehr selten und begrenzt sein diirfte, da die Einfuhr einer Ware dureh ein 
einzelnes Land im Verhaltnis zur Ausfuhr aller anderen Lander in der Regel nieht 
so groB ist, daB sieh ein fiihlbarer Effekt auf die Einfuhrpreise dureh eine Ein
schrankung der Einfuhr erzielen lallt. Fiir kleine Lander gilt das natiirlieh in 
hoherem Malle als fiir grolle. 

Auf kurze Fri8t mag es allerdings moglieh sein, auf Kosten auslandischer Pro
duzenten und Handler, die sieh auf den Export spezialisiert haben und nieht im
stande sind, von heute auf morgen ihr Gesehaft zu liquidieren oder entspreehend 
einzusehranken, "kleine Gewinne aus plotzlieh auferlegten Einfuhrzollen zu er
hasehen" (MARSHALL). Darum hort man von Praktikern und Politikern, die ja 
immer nur die unmittelbarsten Wirkungen der Zolle im Auge haben, mehr und ofter 
von solehen V organgen reden, als ihrer wahren Bedeutung entsprieht. Auf die Dauer 
diirften solehe Uberwalzungen in grollerem Ausmalle sehr selten sein. AuJ3erdem 
besteht immer die Gefahr, dall das Ausland mit Vergeltungszollen antwortet, was 
natiirlieh einen eventuellen Gewinn zuniehte maehen mull. 

Bisher haben wir aber nur die unmittelbare Wirkung eines. Einzelzolles auf den Preis der 
betroffenen Ware in Betraeht gezogen, das ist, wir haben von der Uberwalzung de8 Zolle8 im engeren 
Sinne gesprochen. Diese Methode des partiellen Gleichgewichtes ergibt bei ausgiebigen Zoll
anderungen ein sehr unvollstandiges Bild. Es mussen dann auch die Fernwirkungen beruck
sichtigt werden, und zwar er8ten8 die Ablenkung der Nachfrage infolge der Veranderung des 
Preises des zollbelasteten Artikels (falls die Nachfrageelastizitat nicht zufallig gleich eins ist); 
zweiten8 die Produktionsverschiebungen, die sich im In. und Ausland durch die BeeinfluBSung 
des yom Zoll betroffenen Industriezweiges ergeben; dritten8 die Wirkungen, die sich durch das 
Spielen des Geldmechanismus ergeben, also dadurch, daB die Zahlungsbilanz beeinfluJ3t wird; 
viertenB die Einwirkungen, die sich daraus ergeben, daB der Staat die Zolleinnahmen in dieser 
oder jener Weise verwendet. 

Es ist denkbar, daB infolge dieser Fernwirkungen das Gesamtergebnis des internationalen 
Guteraustausches das Gegenteil von dem wird, das man an der Preisverschiebung der durch 
den Zoll betroffenen Ware ablesen zu konnen glaubt. Man nehme z. B. an, die tYberwalzung 
im engeren Sinne ergebe das denkbar giinstigste Resultat. Der Preis falle im Ausland um den 
vollen Betrag des Zolles, das Ausland trage also den vollen Zollo Das Einkommen der auslandi
schen Produzenten sinkt daher um den Betrag des erhobenen Zolles, und - dies ist eine weitere 
Annahme - sie schranken den Ankauf von solchen Exportgutern des Schutzzollandes ein, 
in denen dieses auf den Export angewiesen ist, so daB der Preis auf einen Nachfrageriickgang 
stark reagiert. Die Regierung gebe die Zolleinnahmen in einer solchen 'Weise aus, daB die Naeh
frage nach auslandischen Giitern steige. Auf diese Art ist es moglich, daB Preisverschiebungen 
zugunsten des Auslandes die zu seinen Ungunsten erfolgte Verschiebung des Preises der zoll
belasteten Ware mehr als wettmachen, daB also das Ausland per Saldo noch einen Gewinn 
erzielt und die inlandische Bevolkerung in Form gesunkener Exportpreise und gestiegener 
Importpreise die Zeche zahltl. Es ist aber auch moglich, daB der Geldmechanismus in einer sol
chen Weise funktioniert, daB sich das reale Austauschverhaltnis fur das Ausland verschlechtert, 
daB es also nicht nur den Zoll tragt, sondern auBerdem noch andere Exportguter billiger abgibt 
und Exportgiiter des Schutzzollandes teuerer bezahlen muB. Das wird, grob gesprochen, dann 
eintreten - ein nicht unwahrscheinlicher Fall -, wenn a) die Zolleinnahmen letzten Endes 
auf Guter des Schutzzollandes ausgegeben werden und b) der Nachfrageausfall im Ausland 
auslandische (Export-) Guter trifft. 

Die Moglichkeiten, die hier in Betracht kommen, sind unabsehbar. Es ist schlechterdings 
alles denkbar. So kompliziert stellen sich diejenigen, die behaupten, daB das Ausland den Zoll 
trage, die Sache gewiB nicht vorl 1st es angesichts dieser Komplexitat des Vorganges uber
haupt moglich, zu einem schliissigen Urteil zu kommen? In welchem tieferen Sinn kann man 
eigentlich sagen, "das Ausland trage den Zoll"? 

Die Klassiker und MARsHALL, der dabei direkt an MILL ankniipft, sehen im realen Austausch
verhaltni8, also nicht im Preis der durch den Zoll betroffenen Ware, sondern in der Gesamtheit 

1 Es liegt auch der Fall einer positiv geneigten Nachfragekurve im Schutzzollande nicht 
auBerhalb des Bereiches der Moglichkeit. Wenn z. B. die eingefiihrten Lebensmittel durch hohe 
Zolle verteuert werden und die Lebenshaltung sinkt, ist es denkbar, daB weite Kreise der Be
volkerung gezwungen werden, den Verbrauch billiger Lebensmittel (Brot) auf Kosten des Ver
brauches der landwirtschaftlichen Veredelungsprodukte (Milch,~Fleisch) zu steigern. Es kann also 
die Nachfrage nach dem zollbelasteten Brotgetreide, das eingefuhrt wird, steigen und die Nach
frage nach den uberwiegend im Inland hergestellten Produkten der Veredelungswirtschaft 
sinken. 
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der Import- und Exportpreise das Kriterium "dafiir, wer den Zoll eigentlich zahlt. Wenn sich 
das reale Austauschverhii.ltnis fiir das Land verbessert, das den Zoll oder die Zolle - eine Ein
schrankung auf einen einzelnen Zoll ist in diesem Stadium der Abstraktion nicht mehr notig -
einfiihrt, wenn es also pro Exporteinheit mehr an Importen erhalt als friiher oder, mit anderen 
Worten, die Importpreise im Verhaltnis zu den Exportpreisen gefallen sind, dann ist es ihm ge
lungen, einen Teil der Zollbelastung endgiiltig auf das Ausland abzuwii.lzen. Das Untersuchungs
instrument sind die "reziproken Angebots- und Nachfragekurven", die wir im 12. Kapitel 
kennengelernt haben. Von deren Form hangt es ab, wie die Einfiihrung von Zollen das reale 
Austauschverhii.ltnis beeinfluBt. Bei MARSHALL ist das mit groBer Ausfiihrlichkeit entwickelt, 
und es eriibrigt sich wohl, MARSHALLS Ergebnisse hier zu rekapitulieren. 

Statt dessen sei nochmals auf die auBerordentlich eng gezogenen Grenzen der Anwendungs
moglichkeit dieser Methode hingewiesen. Wenn man namlich sagt, man nehme die reziproken 
Angebots- und Nachfragekurven als gegeben an, so spricht man ein groBes Wort gelassen aus. 
Denn die Annahme dieser Kurven bedeutet nichts anderes als die Annahme iiber das End
resultat, das der Geldmechanismus im betreffenden Falle schlieBlich zutage fordert; es wird 
also eigentlich alles, was es zu erklaren gilt, durch Annahme jener komplexen Kurven schon 
vorausgesetzt. Diese Kurven bringen nicht etwa ein empirisches Gesetz zum Ausdruck, sondern 
stellen nur einen Begriffskatalog der denkbaren Moglichkeiten dar. Das Resultat ist, wie a priori 
zu erwarten war, daB alles moglich ist. 

An eine praktische Auswertbarkeit dieser Kurven ist kaum zu denken, denn eine Abschatzung 
ihrer Form im konkreten Falle ist ausgeschlossen und, wie die Erorterungen i.~ Kapitel 12 
§ 6 gezeigt haben, sWBt sogar die nachtragliche statistische Konstatierung einer Anderung des 
realen Austauschverhaltnisses auf die groBten Schwierigkeiten. MARSHALL war sich dariiber 
vollkommen klar, wie die skeptische FuBnote lehrt, mit der er den betre££enden Abschnitt in 
"Money, Credit and Commerce" (S. 177) einleitet. 

Beim heutigen Stand unseres Wissens ist nicht im entferntesten daran zu denken, aus diesen 
Oberlegungen ein Zollargument zu deduzieren. Wer das tut, beweist damit nur, daB er das Pro
blem in seiner vollen Komplexitat nicht erfaBt hat. 

19. Kapitel. 

Dumping, Kartelle, Monopole, Ausfuhrpramien. 

§ 1. Einleitung. 

Wir sind bisher - von einigen wenigen Stellen abgesehen - davon ausgegangen, 
daB sowohl im Ausland als auch im Inland freie Konkurrenz herrscht. Wir miissen 
nun untersuchen, inwiefern sich die Wirkungen von Zollen und unsere handels
politischen Folgerungen verschieben, wenn die freie Konkurrenz aufgehoben oder 
eingeschrankt ist. DaB dieser Problemkomplex von iiberragender Bedeutung ist, 
braucht in einer Zeit der Vertrustung der Industrie, der Riesenbetriebe und Kartelle 
nicht erst besonders hervorgehoben zu werden. Wir haben also zu fragen, wie wirken 
Zolle oder Zollerhohungen, wenn im Inland und/oder im Ausland monopolistische 
oder monopoloide Organisationen schon vorhanden sind 1 Sind Zolle ein geeignetes 
Mittel gegen monopolistische Ausbeutung1 Welches ist die Wirkung eines Zolles, 
und wie ist er zu beurteilen, wenn sich erst unter seinem Schutz ein Kartell bildet 
oder ein einzelner Betrieb eine Monopolstellung erhalt 1 Die wichtigste Erscheinung, 
die in diesem Zusammenhang zu besprechen ist, deren Auslaufer zwar in das Gebiet 
der freien Konkurrenz reicht, die a"ber in groBerem Umfang nur bei Ausschaltung 
der Konkurrenz auftreten kann, ist das sogenannte "Dumping". 

§ 2. Wesen und Formen des Dumpingsl. 

1. Dumping als Auslandsverkaufe unter dem InIandspreis. Erfreulicherweise hat 
sich der wissenschaftliche Sprachgebrauch in den letzten Jahren stark vereinheit-

1 Literatur fiber Dumping. SCHUr.LER: Schutzzoll und Freihandel S. 291. W.MORGENROTH: 
Die Exportpolitik der Kartelle. Leipzig 1907. TAUSSIG: Free Trade, The Tariff and Reciprocity 
S. 10££. New York 1922. Jetzt abgedruckt in "Theorie der interuationalen Wirtschaftsbezie
hungen" S. 333£f. Leipzig 1929. JAKOB VINER, Dumping: A Problem in International Trade. 
Chicago 1923. DERS.: Memorandum sur Ie dumping. Prepare pour Ie Comite preparatoire de 



Wirkung und Beurteilung handelspolitischer Systeme und MaBnahmen. 219 

licht. Man versteht unter Dumping nun ziemlich allgemein den Verkau/ einer Ware 
ins Ausland zu einem Preis, der niedriger ist als der Verkau/spreis derselben Ware 
zur gleichen Zeit unter sonst gleichen Umstiinden (d. i. gleichen Zahlunysbedingungen 
u. dgl.) im Inland, unter Beriicksichtigung des Unterschiedes in den Transportkosten. 
Vom Standpunkt der okonomischen Theorie ware die von VINER vorgeschlagene 
umfassendere Definition: "Dumping ist Preisdiskrimination zwischen zwei Markten" 
vorzuziehen. Denn erstens sind die Preisgesetze, denen die Dumpingerscheinung 
unterliegt, die gleichen, ob es sich zwischen unabhangigen Staaten oder zwischen 
Teilgebieten eines Staates abspielt; zweitens kommt es mitunterl vor, daB der Aus
landspreis hOher ist als der Inlandspreis ("umgekehrtes Dumping")2; drittens kann 
die Preisdiskrimination statt zwischen Inland und Ausland zwischen zwei aus
landischen Markten erfolgen. Wir bleiben jedoch, wenn nichts anderes bemerkt ist, 
hei dem weitaus wichtigsten Fall von Auslandsverkaufen unter dem Inlandspreis 
und iiberlassen es dem Leser, das Gesagte mutatis mutandis auf die genannten 
Grenzfalle, die durch diese Definition nicht gedeckt sind, anzuwenden. 

In der oben angegebenen Definition miissen aIle Zusatze und Einschrankungen 
heachtet werden - nicht aus wissenschaftlicher Pedanterie, sondern weil sich sonst 
hei der Anwendung des Begriffes in der Anti-Dumpinggesetzgebung schwere MiB
stande ergeben3 • Beim Vergleich von Export- und Inlandspreis ist a) der Zeitpunkt 
des Vergleiches zu beriicksichtigen, und zwar ist der Zeitpunkt des Abschlusses des 
Kau/vertrages zu wahlen. Vergleicht man den Inlandspreis im Zeitpunkt des Grenz
ubertrittes der Ware mit dem Exportpreis, so kann es zu einer unberechtigten An
wendung von AntidumpingmaBnahmen kommen, wenn der Inlandspreis wah rend 
der Zeit des Transportes gestiegen ist. b) Zu beriicksichtigen sind ferner die Trans
portkosten. Man wird von Dumping auch dann sprechen, wenn der c.i.f.-Preis4 , 

d. h. der Exportpreis loko Ausland zwar hoher als der Inlandspreis ist, aber nicht 
urn den vollen Unterschied in den Transportkosten iiber dem Inlandpreis steht. 
Zu vergleichen ist also der Exportpreis loko Produktionsort mit dem Inlandspreis, 
ehenfalls loko Fabrik. c) Auch dann sind noch eine Reihe von Umstanden, wie 
Kosten einer besonderen Exportverpackung, Zahlungskonditionen, Mengenrabatte5 

in Rechnung zu stellen, urn vergleichbare Preise zu erhalten. 
2. Andere Definitionen des Dumpingbegriffes. In der Presse, den Reden der 

Politiker, in Kundgebungen und Beschwerden der Interes!lenten, kurz in der Praxis 
ist der Ausdruck "Dumping" ein vages Schlagwort geworden, mit dem man jede 

la Conference economique internationale [Viilkerbundschrift C. E. C. P. 36 (1). Genf 1926]. 
DERS.: Art. "Dumping" in Encyc10predia of the Social Sciences; ERNST DOBLIN: Theorie des 
Dumpings (Probleme der Weltwirtschaft Bd.55). Jena 1931. L. D. PESL: Dumping, Preis
unterbietungen im Welthandel. Miinchen 1921. DERS.: Art. "Dumping" im H. d. Stw. 4. Auf I. 
ARNOIJD PLANT: The Anti-Dumping Regulations of the South African Tariff. "Economica" 
London. Februar 1931 (mit Kiirzungen abgedruckt in BEVERIDGE: Tariffs als Appendix A. 
Leider nicht aufgenommen in die deutsche Ausgabe). Tn. O. YNTEMA: The influence of Dumping 
on Monopoly Price .. J. P. E. Vol. 36 S. 686ff. Dez. 1928 J. A. HOBSON: International Trade. An 
application of economic theory. London 1904. E. TRENDELENBURG: Memoire sur la legislation 
de divers etats concernant la protection contre Ie dumping, notamment Ie dumping des changes. 
(Conference economique internationale. C. E. 1. 7, herausgegeben vom Viilkerbund, Genf 1927/28. 
Auch als Reichstagsdrucks. Nr. 1787, Reichstag III 1924/26 erschienen.) HOFFMANN: Die Anti
dumpinggesetzgebung des Auslandes und ihre Anwendung. (Veriiffentlichung des Reichsverb. 
d. Industrie Heft 26.) Berlin 1925. Vgl. feruer KURT MICHALSKI: Das Prinzip der Preis
differenzierung. (Marburger sozialiikonomische Forschungen Heft 1.) Leipzig 1932. P. BAER: 
Das soziale Dumping. Halberstadt 1928. Tatsachenmaterial findet man hauptsachlich in der 
Literatur iiber Kartelle, Monopole und Trusts. 

1 Das heiBt bei einer bestimmten Konstellation der Kosten- und Nachfragekurven. Siehe 
unter § 3. 

2 VINER bringt ein Beispiel, Dumping S.5. 3 Beispiele dazu bei PLANT S.70ff. 
4 Preis inkl. "cost, insurance, freight". 
5 Der Export erfolgt oft in griiBeren Posten als die Inlandsverkaufe, woraus ein niedriger 

Exportpreis resultiert, ohne daB man deshalb schon von Dumping sprechen kann. 
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Art lastiger Auslandskonkurrenz belegt. Die United States Tariff Commission ver
anstaltete 1919 eine Umfrage und konnte feststellen, daB unter 146 Beschwerden 
iiber auslandisches Dumping sich nur 23 auf das (behauptete, aber damit noch nicht 
erwiesene) Vorliegen von Exportlieferungen unter dem Inlandspreis bezogen. In 
97 Fallen lag einfach scharfe Konkurrenz auslandischer Produzenten vor, und im 
iibrigen betrafen die Beschwerden betrugerischen Gebrauch von Handelsmarken, 
Patentfiilschungen, falsche Etikettierungen, falsche Wertangaben bei der Verzollung 
und ahnliches1 • Von genau den gleichen Erfahrungen berichtet PLANT aus Siid
afrika, wo das Dumpingargument in der protektionistischen Agitation eine be
sonders starke Rolle spielt. 

Oft werden auch in wissenschaftlichen Abhandlungen unter Dumping einfach 
Verkaufe zu Preisen, die unter den im:Ausland herrschenden liegen, oder mit denen 
die auslandischen Produzenten nicht konkurrieren konnen, verstanden. Es ist klar, 
daB es sich hierbei urn Ausfuhr im gewohnlichen Sinne handelt, auf die man keinen 
besonderen Terminus verschwenden sollte. 

Die folgenden Begriffsbestimmungen sind jedoch einer Erwagung wert: Man 
hat Dumping oft als Auslandsverkiiufe unter den Selbstkosten definiert. Diese Defi
nition wird dann meistens mit unserer durch die Zusatzbedingung kombiniert, 
daB die Exportverluste durch die Gewinne aus den Inlandsverkaufen gedeckt 
werden, oder daB die niedrigen Exportpreise durch iiberhohte Inlandspreise er
moglicht werden. Das Kriterium fur das Vorliegen von Dumping ist nun ein 
doppeltes: 1) Auslandsverkaufe unter dem Inlandspreis und 2) unter den Selbst
kosten2• 

Yom praktischen Standpunkt ist gegen diese Definition einzuwenden, daB sich 
die Selbstkosten noch ungleich schwieriger feststellen lassen als der Inlandspreis. 
AuBerdem ist aber der Begriff "Selbstkosten" selbst mehrdeutig. Versteht man 
unter Selbstkosten die Durchschnittskosten pro Stuck (Stuckkosten), die man erhalt, 
wenn man die Gesamtkosten inklusive der fixen Kosten (Regien sowie Amortisation 
und Verzinsung des Anlagekapitals) auf das Gesamtprodukt aufteilt, so kommt 
ein Export unter den Selbstkosten gewiB oft vor. 

Verkauf unter den Durchschnittskosten in diesem Sinne bedeutet jedoch keines
wegs Verkauf zu Verlustpreisen. Ein Verlust lage nur dann vor, wenn das Gesamt
produkt zu Preisen unter den Durchschnittskosten verkauft wiirde. Die Situation liegt 
jedoch beim Dumping in der Regel so, daB die fixen Kosten (allgemeine Unkosten) 
oder ein den prozentuellen Anteil des Inlandsabsatzes an der Gesamtproduktion 
ubersteigender Teil davon aus den Inlandsverkaufen gedeckt wird und der Export
preis nur die auf die Exportmenge entfallenden variablen Kosten (Grenzkosten) 
decken muB, um noch gewinnbringend zu sein. Die Untergrenze des Exportpreises 
ist also bestimmt durch die Grenzkosten, d. i. die zusatzlichen Kosten, die auflaufen, 
wenn die Produktion fiir den Export erweitert wird. Die Grenzkosten liegen eben 
sehr haufig unter den Durchschnittskosten, namlich dann, wenn die Produktion 
innerhalb des bestehenden Betriebes (im Rahmen der fixen Anlagen, ohne die Ver
waltung, Buchhaltung, Betriebsgebaude zu vergroBern oder wenigstens ohne sie 
proportional der Mehrproduktion zu vergroBern) erhoht werden kann. 

Ferner ist der Terminus "Verlustpreis" ebenfalls doppeldeutig. Wenn ein Preis, 
der zwar die laufenden Betriebskosten (sowohl die proportionalen, wie Material 

1 Vgl. "Information Concerning Dumping and Unfair Foreign Competition in the United 
States and Canadas Anti-Dumping Law." Washington 1919. 

a Zum Beispiel SCHULLER scheint dieser Begriffsbestimmung zuzuneigen; a. a. O. CROHN
WOLFGANG: Zur Frage des Dumpings im J. b. f. N. u. St. III Bd.57 (1919). Dumping ist 
"Export von Waren zu Selbstkosten oder Verlustpreisen bei Schadloshaltung durch erhiihte 
Verkaufspreise auf dem geschiitzten Binnenmarkt", S. 177. E. BARONE: Les syndicats (Cartels 
et trusts) in "Revue de Metaphysique et de Morale" 28' Annee No 2 (1921). "Dumping, c'est
a-dire l'exportation au-dessous du omIt" (S. 297). 
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und Lohne, als auch die degressiven1 [fixen] Kosten, wie allgemeine Regien) deckt, 
nicht aber eine Verzinsung und Abschreibung des festen Kapitals gestattet, als 
Verlustpreis bezeichnet wird, dann sind Verlustverkaufe in Depressionszeiten ge
radezu die Regel. Wenn man unter Verlust jedoch nur einen ausgesprochenen Be
triebsverlust versteht, dann ist ein Verkauf zu Verlustpreisen, die nur in Erwartung 
einer baldigen Besserung gemacht werden, eine short-run-Erscheinung. 

Die beiden rivalisierenden Definitionen des Dumpings: 1) "Auslandsverkaufe 
unter demlnlandspreis" und 2) "Auslandsverkaufe unter demlnlandspreis und unter 
den Selbstkosten (im Sinne von vollen Durchschnittskosten = Stiickkosten)" werden 
in zahlreichen Fallen zum gleichen Ergebnis fiihren; denn Exportpreise unter dem 
Inlandspreis.liegen eben meistens auch unter den vollen Durchschnittskosten2 . 

Eine Diskrepanz zwischen den beiden Definitionen ergibt sich in jenen Fallen, in 
denen del' Exportpreis zwar unter dem Inlandspreis, aber uber den Durchschnitts· 
kosten liegt (wobei dann del' monopolistische iiberhohte Inlandspreis noch hoher 
iiber den Durchschnittskosten steht). Nach der ersten Definition lage in diesem Fane 
Dumping VOl', nach der zweiten Definition jedoch nicht. 

Gegen die Ausscheidung dieser FaIle aus dem Dumpingbegriff spricht - ab
gesehen von der praktischen Schwierigkeit, daB sich die Durchschnittskosten selten 
exakt ermitteln lassen - folgende tJberlegung: Diese nach der zweiten Definition 
auszuscheidenden FaIle unterliegen, wie sich zeigen wird, genau denselben okono· 
mischen Gesetzen und Zusammenhangen wie die anderen Dumpingfalle. Die zweite 
Definition zerreiBt daher okonomisch einheitliche Tatbestande und muB um so mehr 
als unzweckmaBig bezeichnet werden, als atich yom Standpunkt der wirtschafts· 
politischen Beurteilung, sowohl von der Seite des Export- als auch von der Seite 
des Importlandes aus gesehen, es voIlkommen gleichgiiltig ist, ob der Dumpingpreis 
iiber oder unter den Durchschnittskosten liegt. 

Haufig wird in den Inhalt des Begriffes "Dumping" ein bestimmtes Motiv des 
Dumpers aufgenommen. Man spricht z. B. von Dumping nul' dann, wenn es in der 
Absicht vorgenommen wird, einen auslandischen Konkurrenten niederzukonkurrieren 
oder ihn zu einer Kartellvereinbarung zu zwingen. Mitunter legt man schon in die 
Begriffsbestimmung eine negative Wertung hinein und spricht von Dumping nur, 
wenn es sich um "unlautere" Angebotsmethoden handelt3 . 

AIle diese Definitionen haben ebenfalls den Nachteil, daB sie einen einheitlichen 
okonomischen Tatbestand zerreiBen oder heterogene Tatbestande zusammenfassen. 
Fiir die Anti-Dumping-Gesetzgebung konnen diese Begriffsbestimmungen jedoch 
zweckmaBig sein, weil man ja nicht wahIlos jede Preisdiskrimination verhindern 
will. Dazu braucht man aber nicht einen eigenen (Rechts- ) Begriff des Dumpings, 
sondern nur eine Unterteilung des allgemeinen Begriffes, eine Klassifikation des 
Dumpings. 

Es sei noch hervorgehoben, daB das sogenannte Valuta-Dumping, das auf dem 
Zuriickbleiben der Preis- und Kostensteigerung hinter dem Steigen del' Wechsel
kurse in Inflationszeiten beruht4, kein echtes Dumping ist, weil keine Preisdiskrimi· 
nation vorliegt5 • Ein "unechtes" Dumping ist auch das "soziale Dumping", d. h. das 
Unterbieten der auslandischen Konkurrenten auf Grund ungiinstiger Arbeitsbedin· 
gungen oder niedriger Arbeitsli::ihne6 . 

1 Degressiv werden die fixen Kosten deshalb genannt, weil der auf die Produkteinheit 
entfallende Teil mit steigender Produktion abnimmt. 

2 Wann und warum wird im folgenden Paragraphen aufgeklart, S.230. 
3 Zum Beispiel R. OEHRING: Dumping "Plutus" Berlin XIV S. 230 (1917). Zitiert nach 

DOBLIN: a. a. O. S. l. 
4 Vgl. Kap.8 § 2 Punkt 2 S.50. 
6 Das iibersieht z. B. EULENBURG: AuBenhandel und AuBenhandelspolitik S.195/96. Tti-

bingen 1929. . 
6 P. BAER: Soziales Dumping, Halberstadt 1928, hebt das richtig hervor. 
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Eine Erscheinung sui generis ist auch das "russische Dumping", das sind die Aus
landsverkaufe del' Sowjetwirtschaft. Ob diese Verkaufe wirklich unter den Selbst
kosten odeI' unter dem Inlandspreis erfolgen, laBt sich angesichts des Umstandes, 
daB in RuBland del' Mechanismus del' Verkehrswirtschaft weitgehend ausgeschaltet 
ist, schwer feststellen bzw. die Fragestellung hat keinen Sinn. Damit solI natiirlich 
nicht bestritten werden, daB ein wichtiges Problem vorliegt, und daB die Sowjet
regierung theoretisch die Moglichkeit hat, durch Schleuderverkaufe einzelnen Pro
duktionszweigen den kapitalistischen Wirtschaften sehr unangenehm zu werden. 

3. Klassifikation der Dumpingformen. Es ist in del' angelsachsischen Literatur 
iiblich geworden, zwischen a) sporadischem odeI' gelegentlichem, b) kurz/ristigem odeI' 
intermittierendem und c) lang/ristigem odeI' kontinuierlichem Dumping zu unter
scheiden1• 

a) Beim sporadischen Dumping handelt es sich um die AbstoBung unverkauflicher 
Restbestande und Ladenhiiter auf entlegene Markte, insbesondere am Ende einer 
Verkaufssaison. Das sind Vorgange, die kein besonderes Interesse beanspruchen, 
wenn sie auch mitunter den Konkurrenten recht lastig fallen mogen 2• 

b) Beim intermittierenden Dumping handelt es sich um zeitweise Verkaufe unter 
dem Inlandspreis, unter Umstanden auch zu effektiven Verlustpreisen (Verschleu
dern), um cx.) auf einem /remden Markt Fuf3 zu lassen odeI' um ihn nicht durch eine 
voriibergehende Unterbietung durch Konkurrenten zu verlieren; f3) um einen Kon
kurrenten niederzuringen odeI' gefiigig zu machen; y) um das Au/kommen von Kon
kurrenzbetrieben zu verhindern. Dieses Offensiv- odeI' Eroberungs-Dumping ist das 
Gespenst, mit dem man del' offentlichen Meinung oft Schrecken einjagt, um einen 
Zollschutz zu erhalten. Diese Art des Dumpings kommt jedoch sehr selten vor, weil 
die Kampfkosten sehr hoch sind und immer die Gefahr besteht, daB das Ausland 
AbwehrmaBnahmen ergreift, z. B. einen Anti-Dumpingzoll einfiihrt oder die "Ober
fremdung verbietet; ~) als Retorsionsmaf3nahme gegen Dumping in der umge
kehrten Richtung (Defensiv-Dumping). 

c) Dumping au/ lange Frist ist nicht zu Verlustpreisen, d. i. zu Preisen unter 
den Grenzkosten }lloglich. Es kann und wird mit Gewinn betrieben cx.), wenn der 
Export gestattet, die vorhandenen Produktionsanla:gen voll auszuniitzen oder die 
Produktion unter Umgestaltung der fixen Anlagen zu erweitern (insbes. wenn eine 
solche Umgestaltung zu einer Senkung der Kosten fiihrt), ohne den Inlandspreis 
herabzusetzen. Del' Inlandspreis, der dann allerdings kein reiner Konkurrenzpreis 
ist, steht iiber den Grenzkosten, wahrend der Exportpreis bloB die Grenzkosten zu 
decken braucht, um nicht verlustbringend zu sein. Dieses Dumping wird besonders 
- aber nicht nul' - dann vorkommen, wenn die Produktion zu sinkenden Kosten 
ausgedehnt werden kann. Die auffallendsten Formen des Dumpingexportes seitens 
der groBen Trusts und Kartelle, z. B. das deutsche und amerikanische Eisen
dumping gehoren hierher. f3) Dauernd kann ferner dann zu Preisen unter dem In
landspreis odeI' sogar zu Verlustpreisen exportiert werden, wenn del' Staat odeI' 
eine andere Stelle eine Exportpramie gewahrt. 

Von den Kartellen, die durch Monopolisierung des Inlandsmarktes die Voraussetzung des 
Dumpings schaffen, sind die sogenannten Exportkartelle zu unterscheiden. Das sind Vereini
gungen, die ausschlieBlich zur Hebung del' Exportpreise geschaffen wurden und auf die monopo
listische Beherrschung des InIandsmarktes verzichten - also ungefahr das Umgekehrte des 
Dumpings darstellena• Meistens handelt es sich dabei abel' nicht um eine monopolistische Be
herrschung des Auslandsrnarktes, sondern nul' urn Exportforderung durch andere Mittel 
(Verringerung von Reklarnespesen, gemeinsame Verkaufsbiiros usw.). 

Die amerikanische Trustgesetzgebung hat auf Grund eines Berichtes del' Federal Trade 
Commission' durch die "Webb-Pomerene-Act" die sonst ungesetzliche Bildung von Kartell-

1 Vgl. z. B. VINER: a. a. O. S. 23. PLANT: a. a. O. S.64. 
2 VgI. dazu bes. J. A. HOBSON: a. a. O. 3 Vgl. dazu DOBLIN: a. a. O. S.33. 
, Report on Cooperation in American Export-Trade. Washington 1916. 
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verbanden fUr Exportzwecke zugelassen1• Von den auf Grund dieser gesetzlichen Ermachtigung 
ins Leben getretenen Vereinigungen ist der Kupfertrust weltwirtschaftlich bedeutungsvoll 
geworden2• 

4. Einschranknng der freien Konknrrenz nnd Zoll als Voranssetznng fUr das 
Dumping. Die erste Voraussetzung ffir erfolgreiches Dumping ist, daB die Ware 
arn ZurUckstromen verhindert wird, denn sonst wiirden die Konsumenten im Inland 
sich die Ware am billigen Auslandsmarkt verschaffen. Dieses Hindernis ffir den 
Riickstrom bildet in der Regel ein Zollo Mitunter mogen die Transportkosten oder 
Verkaufsverbote die Kaufer an der Riickausfuhr verhindern. Ffir sporadisches 
Dumping geniigt eine Vniibersichtlichkeit des Marktes. Beim dauernden Dumping 
in groBerem AusmaB, das uns hauptsachlich beschaftigt, ist jedoch ein Zoll die not
wendige Vorbedingung. 

Die zweite Voraussetzung ist eine Einschriinkung der freien Konkurrenz am In
landsmarkt. Wenn namlich freie Konkurrenz im strengen theoretischen Sinne be
stiinde, d. h. wenn der einzelne Verkaufer (Produzent) den Preis nicht merklich be
einfluBt 3 , miiBte der Wettbewerb den Preis im Inland herabdriicken. Es ist also 
erforderlich, daB entweder eine Monopoistellung einer Unternehmung besteht, sei es, 
daB ein GroBbetrieb (Trust) vorhanden ist, neben dem andere Betriebe nicht auf
kommen konnen, weil der Markt zu klein ist, sei es, daB er aus irgendwelchen anderen 
Griinden (Patente, Fabrikationsgeheimnisse, gesetzliche Vorschrift) innerhalb ge
wisser Preisgrenzen eine Monopolstellung einnimmt, oder daf3 mehrere Produzenten 
auf Grund einer stillschweigenden oder ausdriicklichen (Kartell-J Vereinbarung das 
Produktionsvolumen bestimmen und einschranken. 

§ 3. Theorie des Dumpingpreises. 

1. Problemstellnng. Die folgenden Probleme sind nun zu 16sen: Wie wird durch 
das Dumping der Auslandspreis beeinfluBt? Die Antwort lautet: er wird gesenkt. 
Es ist aber weiter zu fragen, urn wieviel er sinkt. Wie werden der Inlandsabsatz 
und der Inlandspreis beeinfluBt 1 Auf diese Frage war die Antwort der Wissenschaft 
bisher nicht einheitlich. SCHUMPETER hat der Meinung Ausdruck gegeben, daB 
durch das Dumping im Exportland der Preis erhoht werde. "Denn diese Waren
mengen" ("die nun infolge der Politik des Export.monopolismus exportiert werden"), 
"wiirden, wenn sie nicht gedumpt werden konnten, nicht etwa unproduziert bleiben, 
sondern eben zum groBen Teil - nicht ganz - im Inlande angeboten werden, so 
daB ... der Konsum verbilligt wiirde4." Das trifft gewiB ffir das sporadische Dumping 
zu, iiber dessen EinfluB auf den Inlandspreis sich allgemein kaum mehr als das 
aussagen laBt. Beim kontinuierlichen und systematischen Dumping, das uns in diesen 
Paragraphen ausschlieBIich beschaftigen soll, konnen wir jedoch nicht von gegebenen 
Mengen ausgehen, sondern miissen uns fragen, ob sie auch wirklich produziert und 
auf den inlandischen Markt gebracht wiirden, wenn das Dumping nicht moglich ware. 
Das hangt nun offenbar von der GestaItung der Kosten und der Nachfrage abo 

Die offizielle Meinung der Kartelle ist die, daB das Dumping es gestatte, die Er
zeugung zu vergroBern und dadurch die Kosten zu senken und die Inlandspreise 
herabzusetzen. 

VINER hingegen war der Ansicht, daB das Dumping den Inlandspreis nicht be
einfluBt. Vnter der Annahme, daB der Konzern, der Dumping betreiben will, am 

1 Vgl. dazu W. F. NOTZ und R. S. HARVEY: American Foreign Trade, as promoted by the 
Webb-Pomerene-Act. Indianapolis 1921. 

2 Siehe unter § 7 "Internationale Rohstoffmonopole". 
3 Mit anderen Worten: freieKonkurrenz im strengen Sinne liegt dann vor, wenn die Nach

fragekurve fur jeden Verkaufer annahernd eine Horizontale ist. Monopolistische und monopoloide 
Marktkonstellationen sind dadurch charakterisiert, daB sich die Produzenten von links nach 
rechts sinkenden Nachfragekurven gegenubergestellt sehen. 

, "Zur Soziologie der Imperalismen" im A. f. Sw. Bd.46 (1919) S. 301. 
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Inlandsmarkt jenen Preis festgesetzt hat, der den Gewinn maximiert, und daB er 
aueh ferner von dem Willen geleitet wird, den Gesamtgewinn mogliehst groB zu 
halten, "wird die Aufnahme des Dumping-Exportes keine Anderung des Inland
preises profitabel maehen .... Bei dieser Art des Dumpings, die wahrseheinlieh die 
verbreitetste ist, besteht daher kein Grund fiir die Behauptung, daB es den Inlands
preis erhoht. E8 i8t keine den tat8iichlichen Verhiiltni88en irgendwie entsprechende 
Kombination von Nachfrage- und K08tenkurve denkbar, die eine Steigerung des Inlands
prei8e8, die nicht 8chon vor Beginn des Dumping8 vorteilhaft war, vorteilhaft machen 
wUrde1." Der gleiehen Meinung seheint MAYER zuzuneigen2• 

Diese These ist nun, wie sieh zeigen wird, unhaltbar. Der fiir den Monopolisten 
gunstigste Inlandspreis wird dureh das Dumping in aller Regel verandert, weil die 
Mehrproduktion fur den Export die Produktionsko8ten auch filr die Inland8produk
tion ver8chiebt. Die korrekte, wenn aueh noeh nieht vollstandige Losung des Problems 
wurde, so viel ieh weiB, das erstemal von YNTEMA in seiner oben erwahnten aus
gezeiehneten Abhandlung geboten3. YNTEMA gelangt zu dem folgenden fUr die wirt
sehaftliehe Beurteilung des Dumpings sehr wiehtigen Ergebnis: ,,1) Wenn das 
(Dumping treibende) Monopol mit sinkenden Grenzkosten arbeitet, wird das Dum
ping den Inlandspreis, bei dem der Gewinn ein Maximum wird, herabsetzen. 2) Wenn 
die Grenzkosten steigen, erhoht das Dumping den gunstigsten Preis4 ." Der Beweis 
fur diese Behauptung ist nieht ganz leieht zu erbringen. Es ist dazu ein Eingehen 
in die Theorie des Monopolpreises und der Kosten erforderlieh5, das fiir ein tieferes 
Verstandnis des Dumpingphanomens aber auf jeden Fall unerlaBlieh ist. 

Wenn wir uns die Frage stellen, wie der Inlandspreis dureh das Dumping be
einfluBt wird, haben wir den Inlandspreis bei Dumping mit dem Inlandspreis ohne 
Dumping zu vergleiehen. Es ist aber dabei zu beaehten, daB wir als Vergleichs
maf38tab nicht etwa den Inlandspreis bei freier Konkurrenz, sondern den Monopol
prei8 ohneDumping zu wahlen haben. (DaB der Monopolprei8 mit oder ohne Dumping 
hoher ist als der Konkurrenzprei8, ist von vornherein klar.) Aber aueh das ist noeh 
nieht eindeutig. Wir mussen namlieh unterseheiden, ob wir den Inlandspreis bei 
Dumping vergleiehen wollen A) mit dem Inlands-(Monopol-)Preis, ohne daB gleieh
zeitig exportiert wird [Fragestellung A)]8 und B) jenem Monopolpreis, der sieh 
herausbilden wurde, wenn zwar exportiert wiirde, aber nieht zu einem Dumping
preis, das ist also nieht unter dem Inlandspreis [Fragestellung B)]7. Wir vergleiehen 
also im FaIle B) den Inlandspreis bei Diskrimination mit dem Inlandspreis ohne 
Diskrimination8 . Beide Problemstellungen konnen von Bedeutung sein und sind 

1 S. 102/103 seines Buches. Sperrung im Original. Seither hat er aber seine Meinung geandert. 
V gl. seinen Art. "Dumping" in der Encyclopaedia. 

2 Art. Preis (Monopolpreis) H. d. St. 4. Aufl. S. 1034. "Nicht in den billigen'Auslandsverkau
fen liegt beim Dumping die Schadigung der inlandischen Volkswirtschaft, wie vielfach an
genom men wird, da ja die dem Monopolisten giinstigste Angebotmenge und der ihm giinstigste 
Preis fiir den inlandischen Markt schon ohne alle Rilcksicht auf solche Auslandsverkaufe fest
steht." (Von mir kursiv.) 

3 YNTEMA liefert mit seiner eleganten Lasung dieses sehr wichtigen Problems einen schlagen
den Beweis fiir die Niitzlichkeit der mathematischen Methode, die er virtuos bandbabt. 
Vgl. auoh DOBLIN: a. a. O. S. 50ff., dem YNTEMAS Arbeit nicht bekannt war. DOBLIN arbeitet 
mit Zahlenbeispielen, die zur zufriedenstellenden LOsung eines so komplizierten Problems jedoch 
nicht ausreichen. 

4 a. a. O. S. 693. 
5 Vgl. dazu besonders den oben erwahnten Art. von MAYER sowie E. BARONE: Grundziige 

der theoretischen Nationalakonomie S.169ff. (Bonn 1927), ERICH SOHNEIDER: Reine Theorie 
monopolistischer Wirtschaftsformen (Tiibingen 1932) und den schanen Artikel desselben Autors 
"Kostentheoretisches zum Monopolproblem" Z. f; N. Bd. 3 S. 185. Wien 1932. 

• 6 LOsung dieses Problems: Unten, Punkt 3 S.227. 
7 Lasung des Problems: Unten Punkt4 S.231. 
8 YNTEMA hat sich nur mit der Problemstellung A) beschaftigt. Zu B) vgl. VINER: Art. 

"Dumping" in der Encyclopaedia. Die iibrige Literatur laBt diese wichtige Unterscheidung 
vollkommen vermissen. 
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beachtenswert, wenn man auch zugeben muB, daB rein formal die Fragestellung B) 
der Definition des Dumpings: Diskrimination zwischen In- und Ausland, besser 
entspricht als die Fragestellung A). Es ist ferner noch dieMoglichkeit inBetracht zu 
ziehen, daB iiberhaupt nicht exportiert wiirde, falls eine Preisdiskrimination aus 
irgendeinem Grunde nicht moglich ware. (Vgl. unten S.231.) 

Es ist nicht moglich, hier aIle diese FaIle kasuistisch durchzuarbeiten (was 
noch nie geschehen ist); es ist nur moglich, die Methode der Untersuchung vorzu
fiihren und mit allen Vorbehalten die wichtigsten Ergebnisse mitzuteilen1• 

2. Elemente einer Theone des Monopolpreilles. Wir gehen zunachst davon aus, 
daB ein Monopolist da ist - in Gestalt einea Produzenten oder einer Kartelleitung 
-, der sich bemiiht, seinen Gewinn moglichst groB zu machen und die Macht hat, 
seinen Verkaufspreis so anzusetzen, wie es ibm am giinstigsten erscheint. (Wenn 
er durch irgendwelche Riicksichten -.,.. Angst vor legislativen oder administrativen 
Eingriffen oder vor dem Aufkommen von AuBenseitern [latente Konkurrenz] -
bewogen wird, sich mit einem niedrigeren Preis zufrieden zu geben, so gilt statt des 
giinstigsten Preises der durch jene Riicksichten diktierte niedrigere Preis.) Der 
Monopolist kann den Preis (oder die zu produzierende Menge) nach Belieben fest
setzen. Wenn er sich aber einmal fiir einen bestimmten Preis (oder Menge) ent
schieden hat, muB er die Absatzmenge akzeptieren, die der Markt bei diesem Preis 
aufnimmt (bzw. jenen Preis, zu dem der Markt die gewahlte Menge aufnimmt). Der 
Monopolist wird also versuchen jenen Preis zu finden, bei dem das Produkt aus 
Preis mal Menge ein Maximum wird 2, bzw. wenn wir die Produktionskosten be
riicksichtigen, jenen Preis, bei dem Preis mal Menge abzilglich der Kosten ein Maxi
mum wird. 

Die H6he des Monopolpreises und die GroBe der produzierten Menge hangen 
also von der Gestaltung a) der Nachfrage und b) der Kosten abo Die Nachfrage 
konnen wir ein fiir allemal als gegeben annehmen, denn durch das Dumping wird 
ja die inlandische Nachfrage nicht verandert3• 

Was die Kosten betrifft, ist folgendes zu sagen: Fixe Kosten, die unabhangig 
von der GroBe der produzierten Menge sind, also einmalige Aufwendungen, die auf 
jeden Fall gemacht werden miissen, gleichgiiltig ob viel oder wenig produziert 
werden solI, bedeuten einen fixen Abzug vom GesamterlOs unabhangig von der 
GroBe der produzierten Menge und beeinflussen den gilnstigsten Preis daher nicht 
(vorausgesetzt natiirlich, daB der Erlos ilberhaupt groBer ist als diese fixe Kosten
summe4). 

Der Preis wird vielmehr nur durch die Gestaltung der Zuwachskosten, der so
genannten Grenzkosten, beeinfluBt. Wenn die Grenzkosten steigen, d. h. wenn zu
satzliche Produktionsmengen immer nur zu steigenden Kosten hergestellt werden 

1 Vgl. bes. den Art. "Dumping" von VINER in der Enzyclopaedia of the Social Sciences. 
2 Geometrisch gesprochen: er wird (Abb.30) jenen Punkt P ("Cournotschen Punkt") auf 

der Nachfragekurve suchen, bei dem das eingeschriebene (schraf- PreIs 
Iierte) Rechteck ein Maximum erreicht. 

3 Ganz richtig ist das allerdings nicht immer. Indirekt kann 
eine solche Beeinflussung doch stattfinden. Um nur eine Moglichkeit 
anzufiihren: Wenn das deutsche Eisendumping den hollandischen 
SchiIfbau fordert, wird die deutsche Schiffbauindustrie geschadigt 
und ihre Nachfrage nach Eisen sinkt. In der Regel werden jedoch 
diese indirekten Riickwirkungen GroBen zweiter Ordnung sein, die 
man vernachlassigen kann und die sich auBerdem schwer abschatzen Men!Jf1 
lassen. Vgl. zum allgemeinen Problem, ob Angebots- und Nachfrage- Abb.80. 
kurve ala voneinander unabhangig angenommen werden konnen: 
MAYER: Die Wert- und Preisbildung der Produktionsmittel in "Economia Politica Contempo
ranea" Bd.2 S.4 bis 51. Padua 1930. 

4 Daher die bekannte Tatsache, daB eine Steuer, die in einer Pauschalsumme besteht, 
und nicht je nach der produzierten Menge variiert, den Monopolpreis und den Produktions
umfang eines Monopols nicht verandert. 

Haberler, Internationaler Handel. 15 
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konnen, wird die Produktion bis zu jenem Punkt ausgedehnt, bei dem der konti
nuierlich fallende Zuwachs zum Gesamterlos1 gleich wird dem Zuwachs an Kosten. 
Dasselbe gilt fiir den Fall der sinkenden Kosten: Die Produktion wird bis zu jenem 
Punkt ausgedehnt, von dem ab der Erlos schneller sinkt als die Grenzkosten. Es 
leuchtet ein, daB unter sonst gleichen Umstanden der Monopolpreis bei sinkenden 
Grenzkosten niedriger sein wird als bei steigenden; denn bei sinkenden Kosten wird 
der Zuwachs an Kosten erst bei einer groBeren Produktionsmenge den Zuwachs an 
ErlOs iibertreffen. 

Diese Beziehungen lassen sich am iibersichtlichsten graphisch darstellen. Dazu 
ist es aber notwendig, ein neues Erklarungswerkzeug einzufiihren, die sogenannte 
Grenzumsatzkurve oder Grenzer168kurve, die bei steigendem Absatz die sukzessiven 
Zuwachse am GesamterlOs darstellt und aus der Nachfragekurve abzuleiten ist2• 
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Abb.31. 

Wenn in Abb. 31 SP die 
Nachfragekurve ist, stellt ST 
die daraus abgeleitete Grenz
umsatzkurve dar. Wahrend bei 
der Nachfragekurve die Gesamt
erlose (Gesamtumsatze) durch 
die sukzessiv eingeschriebenen 
Rechtecke dargestellt sind, also 
z. B. beim Preis op durch das 
Rechteck o~I Pp, ist bei der 
Grenzumsatzkurve der Gesamt
erlos durch die Fliiche zwischen 
der Kurve und den beiden 
Achsen gegeben, also z. B. beim 
Preise Op (bzw. beim Verkauf 
der MengeO M) durch die Flache 
SRMO (= OM Pp)3. Das Stei
gen des Erloses bei sinkendem 
Preis und steigendeni Absatz 
ist durch die Zunahme jener 
Flache dargestellt. Die Grenz
umsatzkurve erreicht die Ab-
szissenachse, wenn der Erlos 

sein Maximum erreicht (Cournotscher Punkt auf der Nachfragekurve); dann wer
den die Zuwachse negativ, der Gesamterlos nimmt ab4• Zur Erlauterung ist in der 
Abb.31 auch die Gesamtumsatzkurve eingezeichnet, deren Ordinaten die GroBe 
des Gesamtumsatzes (Menge mal Preis) fiir jede abgesetzte Menge darstellen. Sie 
beginnt in 0 und hat ihr Maximum bei jener Menge, bei der die Grenzumsatzkurve 
die Abszissenachse schneidet. 

Wenn wir nun die Grenzkostenkurve einzeichnen, die die Grenzumsatzkurve 
beispielsweise in T schneidet, ist die giinstigste Ausbringung (Produktionsmenge) 

1 Sollte bei zunehmendem Absatz der Gesamterlos gleich bleiben oder gar abnehmen, also 
die Nachfragekurve in ihrem ganzen Verlauf eine Elastizitat von 1 oder kleiner als 1 aufweisen. 
so wiirde der Verkauf einer ganz kleinen Menge den groBten Erlos ergeben. Dieser Fall ist daher 
weiter nicht interessant. 

2 Vgl. dazu den oben erwahnten Aufsatz und das Buch von SCHNEIDER. YNTEMA nennt 
diese Kurve "Marginal gross revenue Curve". HARROD spricht von einer "increment of total 
demand curve" und PIGOU von "Marginal demand curve" (Economics of Welfare, 1. AufL 
Appendix 3). Es ware vielleicht zweckmaBig, von einer "Erloszuwachskurve" zu sprechen. 

3 Daher SpL = LPR. 
4 Die Elastizitat der Nachfrage ist bis zu diesem Punkt > 1, in diesem Punkte wird sie 

gleich eins und wird nach diesem Punkte < 1. 
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durch 0 M' determiniert. Bis zur Menge OM' sind die Kostenzuwii.chse immer kleiner 
als die gleichzeitigen Zuwachse an Erlos, und der Gesamtgewinn steigt. Vom 
Punkte T an werden die Kostenzuwii.chse groBer als die Zuwachse zum Erlos. Es 
wird daher die Menge OM' produziert und zum Preise von M' P' verkauft. Der 
Monopolgewinn erreicht in diesem Punkte sein Maximum: QST. Man beachte auch, 
daB beim Monopol die Grenzkosten im Glejchgewicht niedriger sind als der Preis. 
Bei freier Konkurrenz wird der Preis bekanntlich bis auf die Grenzkosten herab
gedriickt bzw. die Produktion so lange ausgedehnt, bis die Grenzkosten dem Preis 
gleichkommen und der Monopolgewinn verschwindet. 

Das gleiche gilt im FaIle sinkender Grenzkosten (Abb. 32). Man sieht, daB in 
diesem FaIle, da die sonstigen Umstande unverandert sind, die giinstigste Aus
bringung groBer und der Monopolpreis niedriger ist als bei steigenden Kosten. 

S. Bestimmung des Export-
(Dumping-)Preises. Fragestel
lung A: Vergleich des Inlands
preises ohne Export mit Inlands
preis bei gleichzeitigem Dum
pingexport. So steht also die 
Sache auf einem geschlossenen 
Monopolmarkt. Wir fragen nun 
weiter: Was geschieht, wenn 
es moglich ist, zu exportieren 1 
Wie hoch muB der Auslands
preis sein, damit exportiert 
werden kann 1 Zu welchem 
Preis und wieviel wird expor
tiert, und wie beeinfluBt der 
Export den giinstigsten In
landspreis 1 

Um diese Fragen zu be
antworten, gehen wir von dem 
im Inland erreichten Stand 
der Grenzkosten aus (MT in 
Abb. 33) und verfolgen die 
Grenzkosten in ihrem weiteren 
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Abb.32. 

Verlauf iiber T hinaus. Nehmen wir an, die Grenzkosten fallen. Es ist nun offenbar 
rentabel, zu exportieren, sofern nur der Auslandspreis die Grenzkosten decktl. Wir 
tragen nun neben unserem Inlanddiagramm (Koordinatenursprung im Punkte 0) 
die Nachfragekurve fiir unseren Monopolisten am Auslandsmarkt (Koordinaten
ursprung 0) auf, und zwar nehmen wir an, daB am auslandischen Markt mehrere 
Konkurrenten vorhanden sind. Die Nachfrage ist daher fiir den Monopolisten sehr 
elaRtisch, die Nachfragekurve ist flach2• Von dieser Nachfragekurve leiten wir nun 
so wie von der inlandischen die zugehorige Grenzumsatzkurve abo Da die auslan-

1 Dieser Satz bedarf jedoch einer Einschrankung: Wenn die Grenzkosten sinken, kann die 
Grenzkostenkurve anjangs auch iiber der Grenzumsatzkurve liegen, wenn sie sie nur im weiteren 
Verlauf unterschreitet, so daD der anfangliche Verlust spater in einen Gewinn verwandeltwird. 
lch muD es dem Leser iiberlassen, sich diesen Sonderfall, der keinerlei Schwierigkeit macht, 
im Detail auszumalen. 

2 Wir haben uns die Kurve der Nachfrage nach dem Produkt unseres Monopolisten (nicht 
zu verwechseln mit der Gesamtnachfragekurve) so abgeleitet zu denken, daD bei jedem Preis 
von der zu diesem Preis absetzbaren Gesamtmenge diejenige Quantitat abgezogen wird, die die 
auslandischen Konkurrenten zu diesem Preise zu liefern in der Lage sind. Der Rest ist sodann 
der Absatz, auf den unser Monopolist rechnen kann. (Vgl. dazu FORCHHEIMER: Theoretisches 
zum unvollstandigen Monopol. Jb. f. Gesetzg. und Volkswirtschaft N. F. Bd.32. 1908.) 

15* 
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dische Nachfragekurve flach verlauft, ist del' Abstand zwischen ihr und del' Grenz
umsatzkurve klein. 1m Extremfall, bei freier Konkurrenz im strengen Sinn des 
Wortes, wird die Nachfragekurve eine Horizontale und fallt mit del' Grenzumsatz
kurve zusammen. Das ware dann del' Fall, wenn del' Auslandsmarkt del' WeItmarkt 
ist und wir annehmen konnen, daB unser Monopolist jede fUr ihn praktisch in Be
tracht kommende Menge am Weltmarkt verkaufen kann, ohne einen merklichen 
EinfluB auf den Weltmarktpreis auszuiiben. Diese Annahme wurde unsere Ab
leitung erleichtern; ich ziehe es abel' VOl', den allgemeineren Fall einer von links nach 
rechts geneigten Nachfragekurve zu besprechen1 . 

Fur den Export gelten also die Grenzkosten M T. Wir ubertragen den Punkt T, 
so wie es del' Pfeil anzeigt, nach t und setzen die Grenzkostenkurve nun hier fort. 
Es kann nun so lange fur den Export produziert werden, bis im Punkt tl die Grenz
kosten dem Grenzerlos gleich werden. Nun sind abel' die Grenzkosten auf mtl 

gefalIen; sie sind nun wieder kleiner als del' Grenzerlos im Inland (M T). Es kann 
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Abb.33. 

daher wieder del' Inlandsabsatz vergroBert werden. Wir ubertragen den Punkt t1 , 

so wie es del' Pfeil anzeigt, auf das Inlanddiagramm, setzen die Grenzkostenkurve 
von T I fort und erweitern den Inlandsabsatz um M MI' Del' Inlandspreis sinkt 
auf Pl' 

Nun konnen wir den Punkt T2 wieder iibertragen usw. Das Gleichgewicht wird 
schlieBlich erreicht, wenn Grenzkosten, Grenzumsatz im Inland und Grenzumsatz 
im Ausland einander gleich sind. 

Del' gleiche Sachverhalt laJ3t sich graphisch auch in del' Weise darstellen (Abb. 33a), daJ3 
wir die Grenzkostenkurve ausziehen und die Nachfragekurven des In- und Auslandes stiickeln. 
Wir beginnen mit del' inlandischen Nachfrage- bzw. Grenzumsatzkurve und verfolgen sie bis 
zum Punkte T, in dem die Grenzumsatzkurve die Grenzkostenkurve schneidet. Hierauf kon
frontieren wir im nachsten (schraffierten) Abschnitt des Diagramms die Fortsetzung del' Grenz
kostenkurve mit del' auslandischen Nachfrage- und Grenzumsatzkurve bis zum Schnittpunkt 

1 lch bin mil' bewuJ3t, daJ3 diese Ableitung deshalb ungenau ist, weil man nicht aile Zwischen
formen zwischen vollstandigem Monopol und freier Konkurrenz durch Schiefstellen del' Nach
fragekurve charakterisieren kann. Man kann sich aber beim Duopol leider noch nicht auf ge· 
sicherte Ergebnisse stiitzen. Die Schwierigkeit ist die, daJ3 beim Duopol der Anbietende nicht 
unbedingt mit einer gegebenen Nachfragekurve (weder mit einer horizontalen, wie bei freier 
Konkurrenz, noch mit einer schiefgestellten, wie beim vollstandigen Monopol) rechnen kann. 
V gl. dazu den ausgezeichneten Aufsatz von CHAMBERLIN: Duopoly. Value where Sellers are few. 
Q. J. 1929; und jetzt sein Buch: Theory of Monopolistic Competition. (Cambridge, U.S.A. 1933.) 
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mit der letzteren im Punkte t1 • (Wir hatten ebensogut in umgekehrter Reihenfolge mit dem 
Ausland beginnen konnen.) Nun setzen wir im 3. Abschnitt die inlandische Grenzumsatzkurve 
fort und verlangem sie von T bis TI usw. Die LOsung ist schlieBlich dieselbe wie die mittels 
der anderen Methode (Abb. 33) erreichte. 

Der Dumpingexport fiihrt also bei sinkenden Grenzkosten zu einer Senkung 
des Inlandspreises. Auf iihnliche Weise kann gezeigt werden, daB es bei konstanten 
Grenzkosten zu keiner Veriinderung des Inlandspreises kommt und daB der Inlands
preis bei steigenden Grenzkosten durch das Dumping gehoben wird. Es ist niimlich 
- das muB hervorgehoben werden - auch bei steigenden Kosten Dumping moglich 
und vorteilhaft. Allerdings wird es in diesem FaIle kaum ein groBes AusmaB an
nehmen, denn die Grenzkosten erreichen in diesem Fane naturgemiiB schneller die 
Rohe des Grenzumsatzes. 

Zur Erliiuterung sei noch folgendes bemerkt: DaB wir yom inliindischen Markt 
ausgegangen sind und den Auslandsabsatz als etwas sozusagen Sekundiires in die 
Uberlegung des Monopolisten 
eintreten lieBen, steht wohl im Inland 
Einklang mit der Wirklichkeit. 
Es darf dies aber nicht zur An
nahme verleiten, daB es zu 
Dumping nur kommen kann, 
wenn ein Betrieb mit allen 
seinen fixen Anlagen schon ein
mal da ist und fur den Inlands
markt produziert; daB er also 
nur fur den Inlandsmarkt ge
schaffen wurde und das Dum
ping als erfreuliche, aber un
vorhergesehene Zugabe hinzu
kommt. Nein, auch vom long
run-Standpunkt oder vom 
Standpunkt der Planung, wenn 
es sieh also erst darum handelt, 
die Einrichtung des Betriebes 
(unter bewuBter Rucksicht

Abb.33a. 

nahme auf die vorhandene Moglichkeit, zu Diskriminationspreisen zu exportieren) 
zu kalkulieren, ist das Dumping, die Diskrimination zwischen den beiden Miirkten 
von Vorteil 1 . Es ist uns nicht verwehrt, die als gegeben angenommene Kosten
kurve je nach Bedarf als shortrun-, longrun- oder "Planungskostenkurve" auf
zufassen. Allerdings wird der typische Verlauf der Kostenkurve im shortrun, im 
longrun und in del' Kalkulation nicht der gleiche sein 2• 

Diese allgemeine Ableitung gilt daher auch fUr das "konjunkturelle Dumping", 
namlich die Erscheinung, daB das Dumping besonders in Depressionszeiten uber
handnimmt. Dies erklart sich offenbar daraus, daB in der Depression die Inlands
nachfrage sinkt, die Betriebe nieht mit voller Kapazitat arbeiten, daB sie also in den 
Bereich der sinkenden Stuckkosten geraten, die, wie wir gesehen haben, dem Dumping 
besonders gunstig sind. Das "konjunkturelle Dumping" ist also durch eine be-

1 Das Dumping ist also privatwirtschaftlich keineswegs ein pis-aller. Es kann einer durch
aus planmaBigen und rationellen Geschaftspolitik entspringen. 

2 Vgl. dazu ERICH SCHNEIDER: Zur Interpretation von Kostenkurven. A. f. Sw. Bd.65 
(1931) S. 269ff. und "Kostentheoretisches zum Monopolproblem". Z. f. N. 3. Bd S. 193ff. "Sta
tische Kostengesetze". Saertryk af National0konomisk Tidsskrift. Bd. iO ~r. 6. Kopenhagen 1932, 
bes. S_ 418ff. 1m shortrun konnen wir fiir die Grenz- und Durchschnittskostenkurve den typi
schen U-formigen Verlanf annehmen (Abb.34, S.231). 1m long-run ist dieser Verlanf nicht so 
wahrscheinlich. 
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stimmte Konstellation der Kosten- und Nachfragekurven charakterisiert, die als 
Spezialfall in unserer allgemeinen Theorie ohne weiteres Platz findet. 

Wenn von sinkenden, steigenden und konstanten Kosten die Rede ist, bezieht 
sich das immer auf den relevanten Bereich der Kostenkurve. Bei den sinkenden 
Kosten ist zu bedenken, daB sie fruher oder spater wieder steigen miissen, im 
shortrun, weil die optimale Kapazitat der bestehenden Betriebe fruher oder spater 
erreicht wird, im longrun, weil auch die VergroBerung der Betriebe ihre Grenzen 
hat und weil die Preise der Produktionsmittel fruher oder spater anziehen und die 
Kosten in die Hohe treiben werden. 

Wenn wir die Annahme fallen lassen, daB am Auslandsmarkt Konkurrenz herrscht., 
laBt sich nicht mehr die generelle Regel aufstellen, daB der Auslandspreis unbedingt 
niedriger sein muB als der Inlandspreis. Es ist dann unter Umstanden auch moglich, 
daB die umgekehrte Diskrimination, namlich ein hoherer Preis im Ausland als im 
Inland, einen groBeren Gewinn bringt. Allgemein laBt sich folgendes sagen: .Je groBer 
der auslandische Markt, je starker die Konkurrenz und je geringer der EinfluB des 
Exportmonopolisten auf den Auslandspreis, desto wahrscheinlicher ist es, daB der 
Auslandspreis unter dem Inlandspreis steht und desto groBer die Preisdifferenz zu
ungunsten des Inlands. Denn je starker die Konkurrenz, je flacher die Naehfrage
kurve, desto kleiner der Abstand zwischen der Grenzumsatzkurve und der Nach
fragekurve. Daher sind P und P 1 niedriger als P und PI' Mit anderen Worten: 
Wenn Konkurrenz herrseht, ist fur eine monopolistische Vberhohung des Preises 
kein Platz. 

Exakt gesprochen gilt folgendes: Der Preis ist in jenem Markt niedriger, wo die 
Elastizitat der Nachfrage im Gleiehgewiehtspunkt groBer ist. Wenn die Elastizitat 
in beiden Markten zufallig gleieh groB ist, ist auch der Preis in beiden Markten der 
gleiche; d. h. Diskrimination ist in diesem FaIle nieht von V orteil. Es ist hier wieder 
nicht von der Elastizitat der Gesamtnachfrage im Ausland die Rede, sondern von 
der Elastizitat der Naehfrage, auf die unser Monopolist rechnen kann. 

Um den Zusammenhang unserer Theorie mit der oben l erwahnten anderen De
finition des Dumpings: "Auslandsverkaufe nieht nur unter dem Inlandspreis, 
sondern auch unter den Selbstkosten" herzustellen, solI nun kurz erortert werden, 
wovon es abhangt, ob der von uns bestimmte Dumpingpreis unter den Dureh
schnittskosten liegt. 

Das hangt zunachst davon ab, wie sich Grenzkosten und Durchsehnittskosten 
zueinander verhalten. Bekanntlich liegen die Durchschnittskosten unter den Grenz
kosten, wenn die letzteren von Anfang an steigen. Die Durchschnittskosten liegen 
uber den Grenzkosten, wenn die Grenzkosten von Anfang an fallen. Wenn die Grenz
kosten, wie es ja als typisch angenommen wird, zuerst fallen und dann steigen, 
fallen die Durchschnittskosten noeh weiter, nachdem die Grenzkosten schon zu 
steigen begonnen haben. Sie liegen solange uber den Grenzkosten, bis diese in ihrer 
Aufwartsbewegung die Durehschnittskosten erreieht haben. Von diesem Punkte ab 
beginnen die Durehsehnittskosten zu steigen und liegen von nun ab unter den 
Grenzkosten2 (vgl. Abb. 34). Denn die bei jedem Schritt hinzukommenden GroBen 
sind nunmehr groBer als der bisherige Durehsehnitt. 

Wir konnen nun folgendes sagen: Wenn sieh Grenz- und Durchschnittskosten 
bereits im aufsteigenden Bereich befinden, liegt der Auslandspreis (Dumpingpreis), 
der ja nicht unter den Grenzkosten stehen kann, uber den Durehschnittskosten. Nun 
ist dies deshalb weniger wichtig, weil das Hauptgebiet des Dumpings im Bereich der 
sinkenden Kosten zu suchen ist. In diesem Fallliegen die Durchschnittskosten uber 
den Grenzkosten. Es hangt nun alles davon ab, um wieviel der Preis uber den 

1 S. 220ff. 
2 Die Grenzkostenkurve schneidet die Durchschnittskostenkurve in deren tiefstem Punkt P 

(Abb.34). 
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Grenzkosten steht, und wir konnen sagen: Wenn im Ausland freie Konkurrenz 
herrscht, die Nachfragekurve nahezu horizontal verlauft, ist der Abstand zwischen 
Grenzumsatzkurve und Nachfragekurve gering: Der Preis liegt daher nahe an den 
Grenzkosten bzw. es wird solange exportiert, bis die Grenzkosten den Preis fast 
erreicht haben. Daher liegt der Preis unter den Durchschnittskosten. Man kann 
das dann auch in der herkommlichen Weise ausdriicken: Die Regien, die all
gemeinen Unkosten werden ganz oder zu einem iiberproportionalen Teil aus den 
Inlandsverkaufen gedeckt; der hohe Inlandspreis ermoglicht die billigen Auslands-
verkaufe. . 

Wenn jedoch unser Exportmonopolist auch im Ausland eine annahemde Mo
nopolstellung hat, ist es durchaus moglich, daB der Dumpingpreis Uber den Durch
schnittskosten liegt, ohne daB wir an unserer Theorie etwas zu andem hatten. 

Diese "Oberlegungen bestatigen von neuem, daB es sich yom Standpunkt der 
okonomischen Systematik aus nicht empfiehlt, die zweite Definition zu akzeptieren 
und jene Falle von Auslandsverkaufen unter dem Inlandspreis, die auch unter den 
Durchschnittskosten liegen, von jenen, bei denen das nicht der Fall ist, zu trennen, 
da die Durchschnittskosten eine willkiirliche und keine wichtige Zasur darstellen. 

4. Fragestellung B: Vergleieh des Inlandspreises bei Einheitspreis mit Inlands
preis bei Diskriminationsmogliehkeit (Dum-

Preis ping). Wir haben jetzt im AnschluB an 
YNTEMA die Frage beantwortet, wie sich 
der Inlands- (Monopol-) Preis bei Dumping
export zum Inlands- (Monopol-) Preis onne 
ieden Export stellt. Es ist nun noch die 
andere oben aufgeworfene Frage zu be
antworten, wie sich der Inlandspreis bei 
gleichzeitigem Dumpingexport verandert, 
wenn dem Monopolisten zwar nicht der 
Export ilberhaupt, wohl aber der Export 
zu Preisen unter dem Inlandspreis, also M Hense 
das Dumping unmoglich gemacht wird1• Abb.34. 

(Die Losung dieses Problems gestattet z. B. 
die Beantwortung der Frage, wie eine erfolgreiche Anti-Dumpingpolitik des Aus
landes den Inlandspreis im dumpenden Lande beeinfluBt.) 

Rier miissen wieder zwei FaIle unterschieden werden: oc) Wenn Dumping nicht 
moglich ist, findet ilberhaupt kein Export statt; erst die Moglichkeit zu diskriminieren 
macht den Export gewinnbringend. Mit anderen Worten: Wenn der Monopolist 
gezwungen ware, im Inland denselben Preis zu berechnen wie im Ausland, wiirde 
er es vorziehen, iiberhaupt nicht zu exportieren, weil der Verlust, den er durch 
Rerabsetzung des Inlandspreises erleidet, groBer ware als der Gewinn durch zu
satzlichen Export. Dieser Fall kommt sicher sehr haufig vor. Wenn er zutrifft, bleibt 
es bei der oben (Fragestellung A) skizzierten Losung YNTEMAS. 

(3) VINER hat jedoch gezeigt2, daB die Losung anders ausfii.llt, wenn die Situation 
die ist, daB der Monopolist, auch wenn er gezwungen wird, die Diskrimination zu 
unterlassen, es vorteilhaft findet, zu exportieren. 

Dieser Fall wurde noch nie vollstandig durchanalysiert. Soviel diirfte aber 
sicher sein, daB - wenn die Elastizitat der Nachfrage im Ausland groBer ist als im 

1 Theoretisch ist das Problem so gestellt: Unterschied zwischen dem Monopolpreis bei 
Diskriminationsmoglichkeit und ohne Diskriminationsm')glichkeit. 

2 Angedeutet in seinem Aufsatz "Dumping" in der Encyclopaedia of the Social Sciences. 
Etwas naher ausgefiihrt in einem Brief an den Verfasser. Es ist nicht moglich, an dieser Stelle 
die vom Verfasser zusammen mit Herrn Dr. GERHARD TINTNER, Wien, ausgearbeitete graphiBche 
Losung vorzufiihren. 
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Inland - der Inlandspreis infolge der Diskrimination steigen muB, und zwar sowohl 
bei steigenden und konstanten, als auch bei sinkenden Kosten l . 

Es sei noch einmal hervorgehoben, daB die vorstehenden Erorterungen iiber den 
Dumpingpreis voraussetzen, daB der Monopolist eine so starke Position hat, daB 
er den Preis wirklich nur unter Beriicksichtigung seines Gewinnes ansetzen kann. 
Wenn noch andere Umstande mitspielen, wenn der Monopolist z. B. aus Furcht 
vor einem staatlichen Eingriff oder dem Aufkommen von AuBenseitern, also durch 
latente Konkurrenz, abgehalten wird, seine Monopolstellung riicksichtslos auszu
niitzen, so wird der Inlandspreis niedriger sein. Gewisse Modifikationen ergeben sich 
vielleicht auch bei nicht straff durchorganisierten Kartellen, die die Produktions
einschrankung nicht durch Stillegung der unter den ungiinstigsten Bedingungen 
produzierenden Betriebe erreichen, sondern durch unteroptimale Ausniitzung aller 
Betriebe. Dasselbe ist auch dann der Fall, wenn der Zollschutz nicht hoch genug 
ist, um den Monopolisten die Erreichung des optimalen Preises im Inland zu ge
statten. 

§ 4. Volkswirtschaftliche Beurteilung des Dumpings. 

Bei der Beurteilung des Dumpings ist ein weiteres und ein engeres Problem zu 
unterscheiden: Man kann a) die Vorbedingungen des Dumpings - Zoll und Mo
nopol - als unabanderlich hinnehmen und nun IX) vom Standpunkt des Import
landes, fJ) vom Standpunkt des Exportlandes die Folgen des Dumpings beurteilen, 
oder man zieht b) die Vorbedingungen des Dumpings, den Zoll und die Einschran
kung der Konkurrenz, in die Beurteilung ein, verwendet also als VergleichsmaBstab 
ein Konkurrenzregime und erortert, wie dieser Zustand zu erreichen ware, etwa 
durch Abschaffung des Zolles. 

Befassen wir uns zuerst mit dem engeren Problem. Die groBe "Oberzahl der Klagen 
gegen das Dumping kommt aus den Landern, in die - angeblich - gedllmpt wird. 
Insbesondere in Landern mit liberaler Handelspolitik - England - sind diese 
Beschwerden sehr haufig2• Der Grund ist der, daB dort die Interessenten mehr 
als anderswo ihre protektionistischen Sonderwiinsche verhiillen miissen und man 
dort eher ein reines Gewissen hat, da man mangels eines Zollschutzes Dumping selbst 
in groBerem AusmaB nicht praktizieren kann. 

Wie schon erwahnt, sind die Klagen iiber Dumpingimporte in aller Regel maBlos 
iibertrieben. Aber selbst wenn Importe unter den Preisen des Exportlandes oder, 
wenn man will, unter den Selbstkosten stattfinden, sind sie fiir das Importland ge
wiB nicht schadlich, wenn die Chance besteht, daB die billigen Importe von Dauer 
sein werden. Vom Standpunkt des Importlandes macht es namlich nicht den ge
ringsten Unterschied, ob der billige Import einer Ware darauf zuriickzufiihren ist, 
daB das Ausland von Natur aus einen komparativen Vorteil genieBt, oder darauf, 
daB es Dumping betreibt, und es ist ferner gleichgiiltig, ob dieses Dumping auf der 
Ausniitzung einer Monopolstellung beruht oder auf vom Staate oder sonst jemand 
gewahrten Exportpramien. Das grundlegende Freihandelsargument wird durch aIle 
diese Umstande nicht beriihrt. Bedeutung erlangt dieser Umstand nur insofern, als 

1 Leider fehlt hier der Raum fiir den ziemlich komplizierten Beweis dieser Behauptung. 
Eine monographische Behandlung dieser Frage steht noch aus und wird moglicherweise noch 
Modifikationen der im Text angedeuteten Losung bringen. Wenn die Nachfragekurven als 
gerade angenommen werden, ergibt sich die merkwiirdige Tatsache, daB die Moglichkeit zu 
diskriminieren nicht zu einer VergroIlerung oder Verkleinerung der Produktion fiihrt, Bondem 
nur zu einer anderen Verteilung der gleichen Produktmenge auf beide Markte. Bei der graph i
schen Losung des Problems muB darauf geachtet werden, daB die aus der kollektiven Nach· 
fragekurve (= Summe der Nachfragekurve beider Markte) abgeleitete kollektive Grenzumsatz
kurve nicht immer identisch ist mit der horizontalen Summation der beiden Grenzumsatz· 
kurven. 

2 TH. PLAUT: Die Bedeutung des Dumpings fiir die gegenwartige englische Handelspolitik 
in Weltwirtsch. Arch. Bli. 16 (1920/21) S. 389ff. 
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er die Wahrscheinlichkeit begriindet, daB die billigen Importe nicht von Dauer 
sein werden. DaB sie von Dauer sein werden, ist namlich eher zu erwarten, wenn die 
trberlegenheit des Auslandes auf klimatische und andere "natiirliche" Vorziige zu
riickzufiihren ist, als wenn die ausliindischen Lieferanten Dumping betreiben, das 
sie jederzeit einstellen konnen. 

Schadlich ist das Dumping nur, wenn es 8to/3wei8e kommt, aber doch lange genug 
dauert, um kostspielige Umstellungen hervorzurufen, die dann wieder riickgiingig 
gemacht werden miissen, nachdem das Dumping aufgehort hat. Intermittierendes 
Dumping kann auch dann schadlich sein, wenn eine konkurrierende Inlandindustrie 
gar nicht vorhanden ist. Denn es besteht die Gefahr, daB sich auf Grund billiger 
Produktionsmittelimporte eine Nachindustrie etabliert, die spater, wenn der Preis 
steigt, ihre Existenzgrundlage verliert. Wenn Konsumgiiter gedumpt werden, 
konnen schadliche Nachfrageverschiebungen ausgelOst werden. 

Schadlich ist natiirlich auch das "Raubdumping", das betrieben wird, um die 
Konkurrenten zu beseitigen und dann einen hohen Monopolpreis einzufUbren. Der 
Ziindholztrust versucht z. B. seine Konkurrenten zuerst durch Schleuderexporte 
miirbe zu machen, um das Land nachher in seinen Monopolbezirk einzubeziehen. In 
der Praxis kommt das jedoch sehr selten vor, denn ein solcher Preiskampf ist sehr 
kostspielig und es besteht die groBe Gefahr, daB ein legislativer Eingriff den An
greifer um die Friichte seines unter groBen Opfern erfochtenen Sieges bringt. 

Nicht so eindeutig ist die Beurteilung des Dumpings yom Standpunkt des 
dumpingtreibenden Landes. Von vornherein scheidet das von den dumpingtreiben
den Konzernen als Entschuldigung fiir ihre Exportpolitik gern vorgebrachte mer
kantilistische Argument aus, daB Dumping schon deshalb volkswirtschaftlich er
freulich sei, weil es den Export hebe und Geld ins Land bringe1. 

Wenn wir yom Pramiendumping, das im folgenden Paragraphen besprochen wird, 
absehen und wieder von der Monopolisierung des inneren Marktes als einer unabander
lichen Tatsache ausgehen 2, so ist das Dumping dann giinstig zu beurteilen, wenn es 
zu einer Verbilligung der Ware fiir den inlandischen Konsumenten fiihrt, was, wie 
wir gesehen haben, bei Vorherrschen sinkender Kosten durchaus moglich ist. 

Wenn der Inlandspreis infolge des Dumping steigt, ist die Beurteilung schwie
riger. Die Tatsache allein, daB der Preis gestiegen ist, rechtfertigt eine negative 
Bewertung noch nicht; denn schlieBlich hat ja jeder Export eine Steigerung des 
Inlandspreises zur Folge. Man hatte fiir eine objektive Beurteilung die Verteuerung 
der Ware fiir die Konsumenten - gemessen durch den "Verlust an Konsumenten
rente3" - mit der Gewinnsteigerung der Produzenten zu vergleichen. VINER glaubt 4 

beweisen zu konnen, daB der Verlust der Konsumenten groBer sei als der Gewinn 
der Produzenten. Wenn man dies als richtig annimmt, so ware das Dumping - fiir 
den Fall, daB es zu einer Preissteigerung fiihrt - als schadlich zu bezeichnen. 

In hohem MaBe hat seit jeher das Dumping von ProduktionBmitteln die Aufmerk
samkeit auf sich gelenkt. Ein besonders krasser Fall war und ist das deutsche Eisen
dumping. Deutsches Eisen und Stahl wird oft im Ausland, z. B. in Holland und 
frUber auch in England, um 50% billiger verkauft als in Deutschland selbst. Es ist 
klar, daB die eisenverarbeitende Industrie jener Lander den groBten Nutzen daraus 
zieht. Es ist bekannt, daB die holliindische Schiffbauindustrie direkt von den deut
schen Dumpingexporten lebt. Viel zitiert wird der Ausspruch des Priisidenten 
PALMERS der englischen Shipbuilding and Iron Company: "Verkauft zu Schleuder
preisen, solange ihr konnt! Ich muB sagen, daB wir Schiffbauer uns nur begliick-

1 VgI. TAUSSIG: Some Aspects of the Tariff Question. 3. Auf!. S.203. 
2 Es ist allerdings auch denkbar, daB das Monopol im Innern nur durch die Moglichkeit 

des Dumpings zusammengehalten wird, daB das Kartell zerfiele, wenn die Dumpingexporte 
durch wirksame AntidumpingmaBnahmen des Auslandes verhindert wiirden. 

3 VgI. oben Kap. 18 § 2 S. 189. ' Nach brieflicher Mitteilung. 
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wiinschen." Ein anderes, oft erwahntes Beispiel ist die Forderung der englischen 
Marmeladeerzeugung und anderer zuckerverarbeitender Industrien durch das kon
tinentale Zuckerdumping vor der Briisseler Zuckerkonvention von 19021. Auf solche 
Falle wird von den Freihandlern immer hingewiesen, um zu zeigen, wie vorteilhaft 
das Dumping fiir die importierenden Lander ist. 

Das ist auch zweifellos richtig. Es muB jedoch fiir den Sonderfall des Dumpings 
von Produktionsmitteln auf die oben schon allgemein erorterte Frage eingegangen 
werden, wie die billigen Dumpingexporte vom Standpunkt des exportierenden 
Landes zu beurteilen sind. 

Die Nachindustrie (z. B. in Deutschland die gesamten eisenverarbeitenden 
Industrien) wird natiirlich durch die billigen Verkaufe ihres wichtigsten Produk
tionsmittels (Roheisen und Halbzeug) an ihre auslandischen Konkurrenten schwer 
geschadigt 2. 

Dem sucht man in doppelter Weise Rechnung zu tragen: Man ermaBigt einer
seits den Monopolpreis im Inland fiir Zwecke des Exportes 3 und man gewahrt 
andererseits der Nachindustrie fiir den Inlandsmarkt einen Ausgleichszoll. 

Die Senkung der Monopolpreise fiir Exportzwecke ist durchaus zu begriiBen, 
auch wenn sie in der Form von Ausfuhrpramien erfolgt. Anders steht es mit der 
Beurteilung von Ausgleichszollen. Hier ist wieder zu beachten, ob man den iiber
hohten Monopolpreis im Inland als unabanderliche Tatsache hinnimmt oder nicht. 
Tut man das, dann wird man wohl im Gegensatz zur herrschenden Meinung sagen 
miissen, daB die Nachindustrie keine okonomische Existenzberechtigung hat, wenn 
sie mit der auf Grund der niedrigen Dumpingpreise billiger liefernden Auslandsindu
strie nicht konkurrieren kann. Mit anderen Worten: Unter der Voraussetzung, daB 
der iiberhohte Monopolpreis im Inland eine Tatsache ist, an der nicht geriittelt werden 
kann, ist es ratiolleller, das Fertigprodukt billiger aus dem Ausland zu beziehen, 
statt die N achindustrie im Inland durch einen Ausgleichszoll groB zu ziehen. Dabei 
ist aber zu bedenken, daB es fiir den Monopolisten nicht rentabel sein kann, den 
Preis so hoch anzusetzen, daB er seinen Kaufer, die Nachindustrie, okonomisch er
schlagt. Oft macht man erst dadurch, daB man der Nachindustrie einen Ausgleichs
zoll gewahrt, einen hohen Monopolpreis fiir das Produktionsmittel moglich 4. 

Damit sind wir beim zweiten oben erwiihnten Problem angelangt, bei der Beurteilung 
der ganzen Konstellation, die zum Dumping fiihrt. Es kann keinem Zweifel unterliegen, 
daB es sich um eine hochst unerfreuliche Erscheinung handelt. Die monopolistische 

1 Weitere Beispiele bei W. MORGENROTH: Die Exportpolitik der Kartelle. Leipzig 1907. 
Ferner: FEER, EDUARD: Die Ausfuhrpolitik der deutschen Eisenkartelle und ihre Wirkungen auf 
die Schweiz. Ein Beitrag zur Kartell-Literatur (Zuricher Volksw.-Studien. N. F. Heft 4). 
Zurich 1918. 

2 Vgl. wieder bes. MORGENROTH: a. a. O. Ein ahnliches Problem ergibt sich bei der Be
urteilung des Exportes von Produktionsmitteln uberhaupt. Der Export von Produktionsmitteln 
- Rohstoffen, Halbfabrikaten, Maschinen - ist fur die Nachindustrie des eigenen Landes 
immer schadlich und fUr die Nachindustrie des Auslandes gunstig. Das ist aber kein Grund, 
diesen Export scheel anzusehen und ihn durch Ausfuhrzolle oder Ausfuhrverbote zu erschweren: 
Denn wenn das Land A in der Erzeugung von Rohstoffen, das Land B in der Weiterverarbeitung 
einen komparativen Vorteil genieBt, so ist eine Arbeitteilung in "vertikaler Hinsicht" im Prinzip 
ebenso von Vorteil, wie eine Arbeitsteilung im "horizontalen Sinne". 

3 Im sogenannten Avi-Abkommen zwischen der deutschen eisenerzeugenden und eisen
verarbeitenden Industrie sind die "Ruckvergutungen" fur Exporte der deutschen eisenverarbei
tenden Industrie genau festgelegt, die damit selbst wieder in den Verdacht kommt, Dumping 
zu betreiben. Naheres vgl. z. B. DOHLIN: a. a. O. S. 40 und MORGENROTH: a. a. O. 

4 Durch einen Zoll auf Eisenwaren verschiebt man die Nachfragekurve der eisenverarbeiten
den Industrie nach Eisen in einer solchen Weise, daB der Cournotsche Punkt hoher zu liegen 
kommt. M. a. W. wenn die Nachindustrie der auslandischen Konkurrenz ausgesetzt ist und 
keinen Zollschutz genieBt, ist die Elastizitat ihrer Nachfrage nach dem monopolistischen Produkt 
groB. Auf den Zusammenhang zwischen Elastizitat der Nachfrage und dem Dumpingpreis wurde 
oben schon hingewiesen (S. 230). Es fehlt hier der Raum, um das im Detail zu zeigen und die 
notigen Einschrankungen zu machen. 
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Hochhaltung der Preise sowohl von Konsumgiitern als auch von Produktionsmitteln 
bedeutet eine unrationelle Abweichung der Produktion yom Wirtschaftsoptimum. 
Und abgesehen davon fiihrt bei der landlaufigen protektionistischen Einstellung 
Dumping immer einerseits zu Ausgleichszollen fiir die Nachindustrie und anderer
seits zu GegenmaBnahmen anderer Lander, um nicht davon zu reden, daB es sehr 
oft unberechtigterweise zum Vorwand fiir protektionistische Eingriffe genommen 
wird. Es muB aber immer wieder betont werden, daB aU8giebiges und dauerndes 
Dumping nur unter Zol18ckutz miiglick ist. Es ist also selbst schon eine Folgeerschei
nung eines protektionistischen Eingriffes und es bestatigt sich hier wieder der Satz, 
daB jeder solche Eingriff fortzeugend Boses gebaren muB. 

Wir konnen zusammenfassend mit Mayer l sagen: Schadlich ist nicht so sehr 
das Dumping, das ist die billigen Auslandsverkaufe, als vielmehr die Monopoli
sierung des Inlandsmarktes und die damit verhundene Hochhaltung des Inlands
preises. Wenn die Monopolisierung des Inlandsmarktes einmal da ist, ist das Hinzu
kommen des Dumpings von verhaltnismaBig untergeordneter Bedeutung und kann 
sowohl schadlich als niitzlich sein. 

§ o. Ausfuhrpramien. 

1. Allgemeines nnd Beispiele. Ausfuhrpramien waren seit jeher eines der Haupt
requisiten der merkantilistischen Handelspolitik. In der relativ liberalen Periode 
der westeuropaischen Handelspolitik, also etwa in der zweiten Halfte des 19. und 
dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, sind sie im groBen und ganzen ver
schwnnden; die wichtigste Ausnahme bilden die Zuckerpramien (siehe unten). Der 
Neomerkantilismus der Nachkriegszeit zeigt nicht iibel Lust, sich dieses InsLru
mentes wieder in ausgiebiger Weise zu bedienen. Wenn es in ottener Weise nicht 
in groBerem AusmaBe geschieht, so ist das einerseits den chronischen Finanz
schwierigkeiten fast aller Staaten zu danken und andererseits dem Umstand zuzu
schreiben, daB die Wirkung von Ausfuhrpramien durch Gegenzolle des Auslandes 
leicht zunichte gemacht und die fiir Zahlung der Pramien aufgewendeten Summen 
so direkt in die Staatskassen eines fremden Landes geleitet werden konnen. 

England hatte bis 1814 Ausfuhrpramien fiir Weizen und andere Getreidearten, und zwar waren 
diese Ausfuhrpramien von der Hohe des Inlandpreises abhangig und mit gleitenden Getreide
zollen kombiniert. Von praktischer Bedeutung war dieses System aber nur bis ca. 17662• Denn 
von diesem Zeitpunkt an wurde England ein Getreideimportland. In der gleichen Periode gab es 
ein ausgedehntes Pramiensystem - allgemeine Produktionspramiiln, die sich natiirlich auch 
als Exportpramien auswirkten - fiir die Heringfischerei und den Walfischfang3 • Bekannt ist 
auch das Pramiensystem, das von 1740 bis 1830 in Irland, spater auch in England und Schottland 
fiir die Leinenindustrie in Kraft stand' und als sehr erfolgreich galt. Ein auBerordentlich aus
gedehntes Ausfuhrpramiensystem hatte Frankreich wahrend des ancien regime. Wahrend der 
Revolution wurde es abgeschafft, lebte aber im Beginn des 19. Jahrhunderts wieder auf und blieb 
bis 1860 in Kraft5. 

Das wichtigste Beispiel eines ausgiebigen Pramiensystems in moderner Zeit bietet die Ge
schichte der internationalen Zuckerwirtschaft in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts bis zur 
Briisseler Zuckerkonvention von 19026 • 

1 Siehe die oben zitierte Stelle seines Art. Preis (Monopolpreis). H. d. St. 4. Auf!. S. 1034. 
2 Vgl. dazu C. R. FAY: The Corn Laws and Social England Chapt. II. "The Economies of 

the Corn Bonity 1688-1765". S. 12 bis 22. Cambridge 1932. D. H. BARNES: A History of the 
English Corn Laws. London 1930. 

3 Dariiber berichtet A. SMITH: The Wealth of Nations Book IV, Chapt. V. Vgl. ferner den 
Artikel "Bounties" in Dictionary of Tariff Information und Art. "Ausfuhrpramien" in H. d. St. 
4. Aufl. von W. LEXIS und H. NEISSER. Die Fischereipramien hatten nicht rein wirtschaftliche 
Zwecke, sondern sollten auch ein geniigendes Angebot an Matrosen fiir die Flotte garantieren. 

4 A. DE LAVISON: La Protection 'par les Primes, S. 150. Paris 1900 (zit. Dictonary of Tariff 
Information S. 76). 

5 Vgl. dazu WILH. LEXIS: Die franzosischen Ausfuhrpramien 1872. 
6 Die Literatur iiber die Zuckerpramien und die Briisseler Konvention ist sehr groB. Vgl. 

besonders WILHELM KAUFMANN: Weltzuckerindustrie undlnternationales und Koloniales Recht. 
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Die Zuckerexportpramien wurden urspriinglich in versteckter Form gegeben; sie gingen 
namlich aus der Riickerstattung der Zuckersteuer bei der Ausfuhr hervor. Sehr bald ging man 
aber - in der Regel unter Hinweis auf die versteckten Pramien des Auslandes - zu offener 
Pramiierung iiber - Osterreich-Ungarn 1888, Deutschland 1891, Frankreich 1897. Die Folge 
waren Zollerhohungen und Schadigung der Zuckerindustrien der iibrigen Lander, insbesondere 
der englischen Raffinerien. Schon 1864 schlossen England, Frankreich, Belgien, Holland eine 
Konvention, in der sie sich verpflichteten, bei der Riickerstattung der Steuer bei der Ausfuhr 
keine versteckten Pramien zu gewahren. Diese Konvention blieb bis 1875 in Kraft. In den 80er 
und 90er Jahren wurden die Pramien so allgemein, daB sie sich gegenseitig zum guten Teil auf
hoben und eine starke Belastung der Staatsfinanzen darstellten. Als nun England unter dem 
Druck der Rohrzuckerproduzenten seiner Kolonien sich anschickte, seine Drohung, Ausgleichs
zolle in der Hohe der Pramien einzuheben, wahrzumachen - was die Freihandler bisher ver
hindert hatten - kam 1902 eine Konvention zwischen GroBbritannien und allen wichtigen 
Riibenzuckerproduzenten - auJler RuBland - zustande. Die unterzeichneten Staaten kamen 
iiberein, weder direkte noch indirekte Produktions- oder Exportpramien fiir Zucker zu gewahren1 

und gegen Lander, die der Konvention nicht angehorten und Pramien gewahrten, mitAusgleichs
zollen in der Hohe der Pramien oder mit Einfuhrverboten vorzugehen. Um ein Dumping durch 
private Kartelle der Zuckerindustrie zu verhindern, verpflichteten sich die vertragschlieBenden 
Staaten, den Zollschutz nicht iiber 6 Francs pro 100 kg raffiniertenZucker zu erhOhen; d. h. die 
Differenz zwischen Einfuhrzoll und Zuckersteuer - "Surtax" - durfte 6 Francs pro 100 kg 
nicht iibersteigen. Es wurde auch eine permanente Kommission in Briissel eingesetzt, die die 
Durchfiihrung iiberwachen sollte. Die Konvention, der spater auch RuBland beitrat, wurde 
1908 emeuert. Es war ihr ein voller Erfolg beschieden und erst der Krieg setzte sie auBer Wirk
samkeit. Ais letzter Staat meldete Holland 1920 seinen Austritt an. 

Ein anderes wohlbekanntes Beispiel von Ausfuhrpramien sind die sogenannten "Eintuhr. 
8cheine", wie sie zum erstenmal von Deutschland eingefiihrt wurden. 

Die Eintuhr8cheine2 bUden eine Erglinzung des Agrarschutzes, der in der Zeit vor Ein
fiihrung des Einfuhrscheinsystems (ab 1894) fiir den deutschen Osten aus Griinden der Fracht-
lage unwirksam blieb. -

Deutschland als Gesamtwirtschaftsgebiet hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts allmah
lich aus einem Getreideexportland in ein Getreideimportland verwandelt. Die einzelnen 
deutschen Landschaften haben aber zu diesem Ergebnis sehr verschieden beigetragen. Wahrend 
der deutsche Westen schon seit langer Zeit GetreidezuschuBgebiet war, ist Ostelbien und hier 
wieder namentlich die Hauptgebiete der ostlichen Gutsherrschaft bis heute Getreideexport 
gebiet geblieben. 

Schon vor der groBen Weltgetreidepreissenkung, die in den Siebzigerjahren infolge der Er
schlieJlung gewaltiger :uberseeischer Getreideanbaugebiete einsetzte, importierte der deutsche 
Westen Getreide zum Weltmarktpreis plus Fracht, wahrend der Osten zum Weltmarktpreis 
exportierte und dabei lange Zeit auf seine Kosten kam. Das wurde in den Siebzigerjahren anders; 
der langjahrige Getreideexport Ostelbiens nach dem Norden und Osten wurde infolge Riick
ganges der Weltmarktpreise unrentabel. Durch die Einfiihrung von Agrarzollen im Jahre 1879 
wollte man den deutschen GetreideiiberschuJlproduzenten des Ostens einen Inlandspreis iiber 
dem Weltmarktniveau sichem. Dieser Zweck wurde jedoch zunachst nicht erreicht, da den 
UberschuJlgebieten des Ostens ein Verkauf in die ZuschuJlgebiete des Westens auch nach 
der Einfiihrung der Getreidezolle aus FrachtgrUnden nicht moglich war. Nach wie vor lag fiir 
Ostelbien der Norden und Osten Europas frachtmaJlig viel naher als Westdeutschland, was 
vor allem durch den groBen Kostenunterschied zwischen Bahnfracht und Wasserfracht be
dingt war. 

Der Getreidezoll blieb daher fiir den Osten zunachst wirkungslos. Wahrend der Weizenpreis 
in Koln in der Zeit 1880 bis 1894 ziemlich betrachtlich iiber dem Weltmarktpreis (= Notierung 
London) stand, war der Preisunterschied zwischen dem Weltmarktpreis und der Konigsberger 
Notierung in diesen Jahren nicht erhebIich, ja mehrere Jahre lag der Weltmarktpreis Bogar 
hoher. Das Nichtwirksamwerden des Zolles im deutschen Osten bedeutete fiir die ostlichen 
UberschuBgebiete, solange der Weltmarktpreis noch die Produktionskosten deckie, einen ent· 
gangenen Gewinn, spater, als dies nicht mehr der Fall war, einen positiven Schaden. Der Ge-

Berlin 1904. (Ausfiihrliche Geschichte und Bibliographie.) VINER: Dumping, S. 178 bis 186 ent
haIt eine konzentrierte Ubersicht. MAx SCBIl'PEL: Zuckerproduktion und Zuckerpramien bis 
zur Briisseler Konvention 1902. Stuttgart 1903. VgI. auch C. J. FuCHS: Die Handelspolitik 
Englands und seiner Kolonien in den letzten Jahrzehnten. Schriften des Ver. f. Sozp. Bd.57 
S. 65. (Leipzig 1893.) 

1 Eine solche "Pramienklausel" findet man mitunter auch in ganz allgemeiner Fassung in 
zweiseitigen Handelsvertragen. Vgl. dazu W. FELD: Antidumping, Pramienklausel und Aus
gleichszolle. A. f. Sw. Bd.44 S.475ff. 

2 FRITZ BECKMANN: Einfuhrscheinsysteme 1911. DERS.: Erneuerung der Einfuhrscheine? 
A. f. Sw. Bd.54 (1925). 
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treideexport Deutschlands ging scharf zuriick, wie die folgenden, dem Statistischen Jahrbuch 
fur das Deutsche Reich entnommenen Ziffern zeigen: 

Weizenausfuhr Roggenausfuhr Weizenausfuhr Roggenausfuhr 
t t t t 

1880 178169 26586 1887 2830 3137 
1881 53387 11563 1888 1112 2262 
1882 62502 15755 1889 758 608 
1883 80758 12133 1890 205 119 
1884 36193 6286 1891 337 134 
1885 14080 4020 1892 244 890 
1886 8293 3188 1893 233 270 

Versuche, den zuschuBbediirftigen Westen und den iiberschuBfahigen Osten einander fracht
maBig naher zu bringen (durch Differentialtarife usw.) blieben erfolglos. 

Mit Gesetz vom 4. April 1894 wurde nun folgendes festgesetzt: Jeder Getreid~exporteur 
erhii.lt nach vollzogener Ausfuhr von mindestens 500 kg Getreide einen Schein - "Einfuhr
schein" -, der eine bestimmte Zeit hindurch die Berechtigung gibt, die gleiche Menge Getreide 
- seit 1906 nicht notwendig Getreide derselben Art, die ausgefiihrt worden war - ferner be
stimmte sonstige Importwaren (Petroleum, 01, Gewiirze, Kakao usw.) zollfrei einzufiihren. 
Der Schein konnte vom Exporteur an einen Importeur weiterbegeben werden. Der Importeur 
erstattete dem Exporteur fiir die V"berlassung des Einfuhrscheines im allgemeinen den dadurch 
ersparten Zollbetrag_ 

Der Exporteur des Ostens erhielt also fiir seine Ausfuhr eine Pramie in der ungefahren Hohe 
des inlandischen Zollsatzes und wurde so der mit Einfiihrung der Zolle beabsichtigten Preis
erhohung erst wirklich teilhaftig. Erst jetzt kounten die Getreideiiberschiisse des Ostens wieder 
abstromen. 

Ii 
Weizenausfuhr Roggenausfuhr I Weizenausfuhr I Roggenausfuhr 

t t 
" 

t t " ,1 

I 
1892 244,0 590,8 II 1895 69910,9 35992,3 
1893 233,1 270,5 'I 1896 75214,4 38321,5 
1894 79170,7 49711,8 I, 

" 

Die Exportpramie, die der Getreideexporteur mit dem Einfuhrschein erhielt, stellte also 
nichts anderes dar, als eine Erganzung der 1879 eingefiihrten Agrarzolle - eine Erganzung, die 
unvermeidlich war, wenn die ZolIe nicht aus Frachtgriinden fUr die eine Halite des Reiches 
wirkungslos bleiben solI ten. 

Bei Kriegsbeginn wurden die Getreidezolle und damit auch die Einfuhrscheine aufgehoben. 
1926 wurde das Einfuhrscheinsystem wieder eingefiihrt uhd besteht seither in einem gegeniiber 
der Vorkriegszeit erweiterten Umfang (auch fUr Rinder, Schweine, Schafe, Miillerei- und Malzerei
Erzeugnisse ). 

Auch nach dem Krieg kommen Ausfuhrpramien haufig vor, und zwar meistens in versteckter 
Form, als Sondertarife auf der Eisenbahn, Steuer- und Zolirestitutionenl, Steuerprivilegien, 
Krediterleichterungen, Staatsgarantien fiir Exportkredite usw. Ferner gehort das ganze aus
gebildete System der Schiffahrtssubsidien hierher; denn staatliche Subventionen fiir die Schiff
fahrt sind gleichbedeutend mit Pramien fiir die Ausfuhr von Transportleistungen. Auch ottene 
Ausfuhrpramien kommen mitunter vor. So gewahrte z. B. Ungaro eine Zeitlang eine Pramie 
fUr die Ausfuhr von Getreide 2• 

2. Wirkung von Ausfuhrpramien. Die Wirkung von Exportpramien ist ganz 
analog derjenigen von Zollen zu analysieren. Die unmittelbare Wirkung auf den 

1 Uber die Frage der Berechtigung von Zollrestitutionen vgl. unten Kap. 20 § 7 S. 262. 
2 Man hat in den letzten Jahren auch gegenseitige Zollnachlasse, die man dritten Staaten, 

die auf Grund von Meistbegiinstignngsvertragen darauf Anspruch hatten, nicht zukommen 
lassen will (PriiferenzzolIe), in die Form von paktierten Ausfuhrpramien gebracht. Statt den 
Zoll zu ermaBigen, wird der Vertragsstaat ermachtigt, denselben Effekt durch Gewahrnng einer 
Exportpramie zu bewirken. Da man sich selbst dasselbe Recht ausbedingt, ist auch der EinfluB 
auf die Staatsfinanzen der gleiche, wie bei Einraumung von Vorzugszollen (Zollnachlassen). 
Zwischen Osterreich und Ungarn, sowie zwischen Osterreich und Italien bestehen solche Ab
kommen iiber die Gewahrung von Zollnachlassen auf bestimmte Kontingente einer langen Liste 
von Waren in Form von billigen Exportkrediten. tiber die wirtschaftliche Beurteilung dieser 
Praktiken, die man nur als Auswiichse der Handelspolitik bezeichnen kann, wird unten Kap. 22 
§ 5 das Notige gesagt. 
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In- und Auslandspreis der betreffenden Ware erHiutert man am besten an Rand 
unseres gelaufigenExport-Import-Diagrammes. Man bedenke dabei, daB eine Export
pramie von einem entsprechenden Zoll begleitet sein muB, denn sonst wlirde sie -
soweit sie liber die Kosten des Hin- und Riicktransportes hinausgeht - wie eine 
allgemeine Produktionspramie wirken, weil das Inland exportierte, durch die Pramie 
verbilligte Ware beziehen wUrde. Unter der Voraussetzung, daB die pramiierte Ware 
am Rlickstromen verhindert wird, haben wir die Wirkung der Pramie so darzustellen, 
daB wir das Kurvensystem (Abb. 35) des Auslandes von N auf N' und von A auf A', 
d. i. um die Hohe der Pramie gegenliber dem Inland heben. 

Die Wirkung ist also die folgende: Die Ausfuhr steigt, ebenso die Inlandsproduk
tion. Die auslandische Erzeugung wird zuriickgedrangt, der Preis fallt im Ausland, 
steigt im Inland und es entsteht eine Preisdifferenz in der Rohe der Pramie. Der 
Absatz im Ausland steigt, der im Inland fallt. 

WUrde der Riickstrom nicht verhindert, so kame die Exportpramie einer all
gemeinen Produktionspramie gleich, die durch eine Senkung der inlandischen An
gebotskurve zu symbolisieren ware. Die Wirkungen auf Auslandspreis und Auslands

I Preis E 
absatz sind qualitativ die
selben wie die einer reinen 
Exportpramie; es faUt je
doch in diesem Fall auch 
der Inlandspreis und steigt 
der Inlandsabsatz. 

Was die Fernwirkungen 
betrifft, so ist es so gut wie 

p sicher, daB Exportpramien 
Jl7!!' Jlenllen zu einer Verschlechterung 

In -----------7;I!---------~ inc des realen Austauschver-

fiihren (obwohl sich 
Gegenteil eintritt). 

Abb.35. haltnisses fUr jenes Land, 
das die Pramie gewahrt, 

mit groBer Phantasie auch Falle ausdenken lassen, wo das 

3. Beurteilung. Man muB zugeben, daB Ausfuhrpramien I:lehr gut in das mer
kantilistische System hineinpassen: Das fUr die Pramienzahlung aufgewendete Geld 
komme den inlandischen Produzenten zugute, "bleibt also im Land"; die Ausfuhr 
werde befordert, die Handelsbilanz verbessert und Gold ins Land gebracht. 

Schon A. SMITH1 ist gegen diese oberflachliche Auffassung aufgetreten und hat 
sich gegen die Pramien ausgesprochen, allerdings nicht immer mit ganz zutreffenden 
Argumenten, die auch spater von RICARDO einer eingehenden Kritik unterzogen 
wurden 2• 

Bei der Beurteilung des Systems der Ausfuhrpramien muB man unterscheiden 
zwischen a) reinen Exportpriimien, die gegeben werden, um einen Produktionszweig 
zu fordern, ohne daB dieser Produktionszweig durch irgendwelche Eingriffe -
Spezialsteuer, monopolistische Verteuerung seiner Produktionsmittel - gegeniiber 
dem Ausland benachteiligt ware; b) kompensatorischen Pramien, die nur zum Aus
gleich fUr einen durch den Staat oder eine monopolistische Organisation der Vor
industrie zugefUgten Nachteil gewahrt werden. 

Ad a): Das entscheidende Argument gegen reine Exportpramien, das schon von 
A. SMITH und noch besser von RICARDO ausgefiihrt wurde, ist dasselbe wie gegen 
Zolle. Exportpramien bewirken eine Ablenkung des Handels von den durch die 
komparativen Kosten vorgezeichneten Bahnen. Solche Pramien sind ein Geschenk 

1 a. a. O. 
2 Principles, Chapt. 22 "Bounties on Exportation and Prohibitions of Importation". Works 

S.181ff. 
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an das Ausland, die V olkswirtschaft wird entweder veranlaBt, Guter zu produzieren, 
die sie sich mit kleinerem Aufwand im Austausch gegen andere Guter beschaffen 
konnte und deren Erzeugung daher besser unterbliebe, oder es wird die Produk
tion in den subventionierten Wirtschaftszweigen uber jenen Punkt auf der Skala 
der abnehmenden Ertrage hinausgefUhrt, bis zu dem sie angesichts des Standes 
der komparativen Kosten rationellerweise gefUhrt werden diirfte. 

Pramien dieser Art sind also im Prinzip ebenso· abzulehnen wie Zolle. Alle 
Argumente fiir und wider Zolle, wie wir sie in den vorhergehenden Kapiteln erortert 
haben, gelten mutatis mutandis auch fUr reine Ausfuhrpriimien. 

Ad b): Anders zu beurteilen sind Exportpramien des zweiten Typus, kompensa
torische Priimien. Hier konnen wir mehrere Unterarten unterscheiden: 1) Es wird 
eine Konsumsteuer auf einen bestimmten Artikel, z. B. Spiritus, eingehoben. Dann 
ist es naturlich gerechtfertigt, diese Steuer beim Export zu restituieren1 • 2) Ebenso 
zu beurteilen ist der Fall, daB die Pramie nur ein Entgelt fur die Zollbelastung der 
Rohstoffe und Produktionsmittel darstellt. 3) Hierher gehoren ferner die Ausfuhr
pramien, die von Kartellen und Trusts in der Produktionsmittelerzeugung den 
Nachindustrien gegeben werden, urn ihnen die Konkurrenzfahigkeit mit der durch 
Dumpingexporte der Produktionsmittel gefOrderten Industrie des Auslandes zu 
erhalten und sie fur die monopolistische "Oberhohung des Preises der Produktions
mittel zu entschadigen. Das bekannteste Beispiel ist das ausgebildete Pramien
system, durch das die deutsche eisenverarbeitende Industrie fur die Hochhaltung 
der Eisenpreise einigermaBen schadlos gehalten wird 2. 4) Zu rechtfertigen ist ferner 
unter Umstanden eine Ausfuhrpramie des Landes A, wenn sie nur einen Zoll des 
Landes B kompensiert; denn in diesem Fall wird - ebenso wie in den vorhergehen
den Fallen Ibis 3 - der bei ungehindertem Freihandel sich herausbildende Zustand 
durch die Pramie nicht gestort, sondern wieder hergestellt. Es leistet also im FaIle 4) 
das Land A dem Lande Beine Abgabe als Preis fur die Wiederherstellung des 
Zustandes vor Einfuhrung des Zolles und es ist denkbar - aber nicht notwendig
daB das Kaufobjekt das Opfer lohnt. 

Durch diese tJberlegungen konnen jedoch Ausfuhrpramien als Ausgleich fur 
eine im allgemeinen hohere Steuerbelastung als im Ausland (ebenso Ausgleichszolle 
aus diesem Titel) nicht gerechtfertigt werden. 

Ferner ist zu bedenken, daB in allen diesen Fallen der gunstige Effekt durch 
Einfiihrung eines Ausgleichszolles durch das Ausland jederzeit zunichte gemacht 
werden kann. 

§ 6. Antidnmpingzolle. 

Dieselben Argumente, die fur und wider gewohnliche Schutzzolle anzufiihren 
sind, gelten auch fUr und wider AntidumpingzOlle. 

Das gilt sowohl fur dauerndes als auch fUr sporadisches und intermittierendes 
Dumping; denn billige Dumpingimporte unterscheiden sich in ihrer Wirkung auf 
das Importland durch nichts von billigen Importen aus anderen Grunden. Voruber
gehendes Dumping kann fur das Importland schiidlich sein; dasselbe gilt aber von 
vorubergehenden billigen Importen aus anderen Grunden. Der einzige Unterschied 
besteht beim Raubdumping, das zum Zweck der Eliminierung eines Konkurrenten 
unci der nachtraglichen Preiserhohung betrieben wird. 

1 Ob man in diesem Fall iiberhaupt von einer Ausfuhrpramie sprechen soIl, ist eine termino
logische Frage. 

2 Vgl. dazu DOBLIN: a. a. O. und W. MORGENROTH: Die Exportpolitik der Kartelle. Leip
zig 1907. Es ist dies nichts anderes, als eine weitere Form der Preisdiskrimination. Die Nach
frage nach dem unmonopolisierten Artikel fiir Exportzwecke ist eben besonders elastisch. Daher 
ist es fiir das Monopol rentabel, den Preis fiir diesen Verwendungszweck niedriger anzusetzen. 
Allerdings spielen bei dem Verhalten des Monopolisten gewiB auch andere Motive mit: z. B. 
Furcht vor Entziehung des Zollschutzes. 
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Einen weiteren - graduellen - Unterschied konnte man darin erblicken, daB 
bei billigen Dumpingimporten die Wahrscheinlichkeit einer langen Dauer kleiner 
ist als bei billigen Importen aus anderen Grunden. 

Man braucht daher den Gedanken prinzipiell nicht abzulehnen, das Dumping u. U. 
durch Zolle zu bekampfen, vorausgesetzt, daB Zolle sich als wirksame Waffe er
weisen und eine dem Zweck angemessene Anwendung technisch durchfillirbar ist. 

Es kann natiirlich nicht bestritten werden, daB jedes im Gang befindliche, von 
noch so starker Hand finanzierte Dumping durch einen entsprechenden, ad hoc 
auferlegten Zoll verhindert werden kann. Denn dem, der die Pramie zahlt, muB 
notwendigerweise frillier der Atem ausgehen als dem, der sie mittels eines Gegen
zolles in seine Tasche leitet. 

Eine andere Frage, die nicht so ohne weiteres bejaht werden kann, ist jedoch 
die, ob Zolle nicht nur ein therapeutisches, sondern auch ein prophylaktisches Mittel 
gegen Dumping sind. Es ist eine stehende Behauptung der Protektionisten, daB 
Freihandelslander oder Lander mit niedrigen Zollen dem Dumping anderer Lander 
viel starker ausgesetzt seien als Schutzzollstaaten. England sei die Ablagerungsstatte 
fur Dumpingexporte aus aller Welt, predigten die englischen Schutzzollner seit 
jeher. Und man verlangt daher dauernden Zollschutz als vorbeugende MaBnahme 
gegen allfalliges Dumping. Dieses Argument fur Zolle ist eng verwandt mit dem 
schon besprochenen Marktsicherungsargumentl und es sind hier nur einige Er
ganzungen anzubringen. 

DIETZEL hat, soviel ich sehe, zum erstenmal gegen die bis dorthin allgemein 
akzeptierte Anschauung polemisiert, daB Zolle ein vorbeugendes Mittel gegen Dum
pingimporte seien2• DIETZELS Argumentation ist jedoch nicht ganz einwandfrei. 
Es solI jedoch hier im Detail nicht darauf eingegangen, sondern nur versucht werden, 
die tJberlegung in richtiger Form kurz vorzutragen. 

DIETZEL hat vollkommen Recht, daB das Bestehen von noch so hohen Schutz
zollen, solange sie nicht prohibitiv sind, solange sie also die Einfuhr nur vermindern, 
ohne sie ganz zu unterbinden, keinen Schutz gegen zukunftige Dumpingimporte 
bieten. Denn wenn trotz des Zolles immer noch importiert wird, muB ja zwischen 
In- und Ausland eine Preisdifferenz in der Hohe von Zoll plus Fracht vorhanden 
sein. Mit anderen Worten, der Preis steht im Schutzzolland am Importpunkt und 
im Ausland am Exportpunkt und jede noch so schwache Preissenkung im Aus
land, jede noch so kleine Exportpramie muE sofort zu verstarkten Importen fiihren. 
Ein Zoll von lOO% bietet dem auslandischen Produzenten kein Hindernis fur zu
satzliche Exporte, wenn der Preis am zollgeschutzten Markt ebenfalls um 100% 
hOher ist. 

Diese "Oberlegung gilt natiirlich auch fiir Importe, die kein Dumping darstellen, z. B. von 
Einfuhren auf Grund einer reichlichen Ernte im Ausland. Das Be8tehen von Agrarzollen bietet 
daher keine Garantie gegen Agrarkrisen infolge verstarkter Importe, solange iiberhaupt noch 
importiert wird. Durch den Zoll wird die Bebauungsgrenze hinausgeriickt und die Grenzbetriebe 
sind immer noch der auslandischen Konkurrenz ausgesetzt und konnen in Schwierigkeiten ge
raten, wenn infolge einer reichlichen Ernte im Ausland dort der Preis fallt und die Einfuhr steigt. 

Nur die Einfuhrung bzw. ErhOhung nicht aber das Bestehen eines Zolles kann einem momen
tanen Notstand abhelfen, allerdings nur solange als iiberhaupt ein Importbedarf besteht3• 

Vor Agrarkrisen infolge von Oberproduktion im Innern eines Landes kann natiirlich auch 
ein prohibitiver Schutzzoll nicht schiitzen. Das ware nur dann bis zu einem gewissen Grade 
der Fall, wenn die Bebauungsgrenze nicht so weit hinausgeschoben wiirde, als es der Zollsohutz 
gestattet, wenn der Zoll also nicht voll ausgeniitzt wiirde, so daB auoh die Grenzbetriebe eine 
gegen Sohwankungen des Preises schiitzende Rente bezogen. 

1 Siehe oben Rap. 18 § 7 S. 214. 
a Vgl. Sozialpolitik und Handelspolitik, Berlin 1902, S. 16, Bowie seinen Aufsatz "Free 

Trade and the Labor Market" E. J. Vol. XV (1905) S.1 bis 3. PIGou: Professor DIETZEL on 
Dumping and Retaliation ebendort S. 436. Siehe auoh GREGORY: Tariffs S. 180. VINER: 
Dumping. Kapitel IX. "Ordinary Protection Tariffs as Safeguards against Dumping." S. 148ff. 

8 Darauf beruht die Idee der "gleitenden Zolle". Vgl. unter Kap. 20 § 4 S. 253. 
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Schon RICARDO hat auf folgenden, in diesem Zusammenhang zu erwahnenden Umstand hin
gewiesen, der bewirkt, daB ein prohibitiver Zoll nicht nur keinen Schutz gegen Agrarkrisen 
gewahrt, sondern sogar selbst zur QueUe von Preissturzen wird, die bei Abwesenheit eines Zolles 
nicht oder nicht im gleichen AusmaB die Landwirtschaft eines Landes heimsuchen wiirden1 : 

Wenn bei Freihandel in einem Land eine oder mehrere reichliche Ernten eingeheimst werden, 
braucht der Preis nicht oder nicht stark zu fallen - auBer es ware auch die Welternte gut aus
gefallen - weil der OberschuB ausgefiihrt werden kann. Auch solange ein vorhandener Schutz
zoll nicht so hoch ist, daB er prohibitiv wirkt, sondern immer noch ein Importbedarf besteht, 
wird eine reichliche Ernte nicht einen Preissturz bewirken, sondern nur zur Folge haben, daB 
der Import zuriickgedrangt wird. Wenn jedoch kein Importbedarf mehr besteht, der Zoll also 
eine prohibitive Hohe erreicht hat, muB nach einer reichlichen Ernte der Inlandspreis erst auf 
das Weltmarktniveau sinken, bevor durch Ausfuhr Abhilfe geschaffen werden kann. Das Aus
fuhrventilliegt unter dem Preisspiegel und kann daher nicht sofort wirksam werden. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daB die deutsche Landwirtschaft das in den nachsten Jahren zu spiiren be
kommen wird. 

Schutzzolle schiitzen also nur dann vor Dumping, wenn sie prohibitiv sind. 
Denn jeder Zoll, der iiber jenes MaG hinausgeht, bei dem die Einfuhr aufhort, steUt 
ein Handelshindernis dar, das durch keine Preisdi//erenz zwischen In- und Ausland 
kompensiert ist. Der Zoll ist groGer als der Unterschied zwischen Inlands- und Aus
landspreis. Der Inlandspreis steht unter dem Importpunkt und der Auslandspreis 
iiber dem Exportpunkt. Die Exportpdimie muG daher eine bestimmte Hohe er
reichen, bevor sie es dem auslandischen Exporteur gestattet, die Zollmauer zu iiber
springen; ebenso geniigt es nicht, den Dumpingpreis ein klein wenig unter den im 
Ausland herrschenden Preis herabzusetzen, sondern er muG sofort urn so viel gesenkt 
werden, als der Zoll hoher ist als die Preisdifferenz zwischen In- und Ausland. Der 
Exportpreis im Ausland muG erst auf den Exportpunkt gesenkt werden, was ein 
finanzielles Opfer erfordert. Je hoher der prohibitive Zoll ist, desto wirksamer der 
Schutz gegen Dumpingeinfuhren. 

Aus diesen Dberlegungen folgt der SchluG: Ais voriibergehendes Mittel zur 
Verhinderung von Dumping-Importen sind gewohnliche Schutzzolle zum Teil iiber
haupt wirkungslos, zum Teil konnen sie nur auf Kosten einer dauernden Einschran
kung der internationalen Arbeitsteilung, also urn den Preis einer dauernden Scha
digung Abhilfe schaffen. Nur in jenen Fallen, in denen normalerweise kein Import 
stattfindet, also ein Zall nicht schadet, ist ein giinstiger Erfolg denkbar. Die ge
wichtigen Argumente, die dagegen sprechen, im Hinblick auf vielleicht zu erwartende 
Dumpingeinfuhren Zolle sozusagen auf Vorrat anzulegen, wurden schon bei Er
orterung des Marktsicherungsargumentes besprochen2• 

Diskutabel ist nur die /allweise Ein/iihrung von Antidumpingzollen. Die ad
ministrativen Schwierigkeiten eines solchen Systems und die Gefahren eines MiB
brauches fiir rein protektionistische Zwecke sind aber ganz auBerordentlich groB 
und die Erfahrung, die man bisher mit Antidumpingzollen gemacht hat, nichts 
weniger als ermunternd. Aus Raummangel kann hier auf Einzelheiten nicht ein
gegangen werden3 . 

§ 7. Internationale Kartelle. Konzerne, Trusts und Rohstofirnonopole. 

1. Allgerneines. Die Moglichkeit, in groBerem AusmaB Dumping zu betreiben, 
ist durch den Zollschutz bedingt. Aber auch der Bestand der monopolistischen 
Organisation (des Kartells oder Trusts), die das Dumping betreibt, beruht meistens 
auf dem Zollschutz. Es ist vielleicht eine Dbertreibung, zu sagen, daB jedes Kartell 

1 RICARDO: On Protection to Agriculture Section VII "Under a system of Protecting Du
ties, established with the view to give the Monopoly of the Home Market to the Home Grower 
of Corn, Prices cannot be otherwise than fluctuating". Works S. 478ff. 

2 Kap. 18 § 7 S.214. 
3 Naheres. besonders bei VINER und PLANT: a. a. O. Vgl. auch die zu Beginn dieses Kapitels 

angefiihrten Ubersichten iiber die Dumpinggesetzgebung verschiedener Lander. 
Haberler, Internationaler Handel. 16 
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und jeder Trust das Geschopf eines Zolles sei ----: "The Tariff is the Mother of Trusts"! 
- daB abel' die M ehrzahl der Kartelle nur durch den Zollschutz zusammengehalt.en 
wird, liiBt sich nicht bestreiten. Es ist nUll einmal ungleich leichter, die wenigen 
Produzenten eines kleinen, durch Zolle abgeschlossenen Landes unter einen Hnt zu 
bringen, als die zahlreichen Produzenten eines groBen Wirtschaftsgebietes. Wiirden 
die Zolle abgeschafft, so wiirden zahlreiche Unternehmungen, die heute - jedes in 
seiner Branche - in ihren Wirtschaftsgebieten eine Art Monopoistellung einnehmen, 
diese verlieren; die Mehrzahl del' bestehenden Kartelle miiBte verschwinden oder 
ware zur Wirkungslosigkeit verurteilt. Denn bei Abwesenheit eines Zollschutzes 
laBt sich eine Monopoistellung in einem Gebiete nur bis zu der durch die Fracht
kosten gezogenen Preisgrenze ausiiben; steigt der Preis iiber diesen Punkt, so wird 
sofort die auslandische Konkurrenz angelockt. 

Diese Behauptungen lassen sich tausendfaltig aus del' Erfahrung bestatigen. 
Wenn auch andere Umstiinde mitspielen - z. B. del' sprichwortliche Individualismus 
des englischen Unternehmers -, so ist es doch auch zum guten Teil auf den fehlen
den Zollschutz zuriickzufiihren, daB die Entwicklung del' Kartelle im freihandleri
schen England im Vergleich zum europaischen Kontinent stark zuriickgeblieben ist. 
Es ist auch kein Zufall, daB die Kartelle in Deutschland erst nach dem Obergang 
zum SchutzzoIl, also nach 1879, so stark ins Kraut geschossen sind. 

Die Ausnahmen von dem Satz, daB die Monopoistellung von Verbanden (Kar
tellen) und Einzelunternehmungen auf dem yom Staat gewahrten ZoHschutz beruht, 
sind von zweierlei Art. Erstens konnen, wie schon mehrfach hervorgehoben wurde, 
innerhalb del' durch die Frachtkosten gezogenen Grenzen lokale Monopole entstehen 
und zweitens gibt es Monopolstellungen von internationaler Reichweite, sei es, daB 
ein Verband, eine Produzentengruppe oder eine Einzelunternehmung das gesamte 
Weltangebot einer Ware beherrscht, sei es, daB sich sein Machtbereich iiber zwei 
oder mehrere Zollgebiete erstreckt und er yom Rest der Welt durch Frachtkosten 
oder Zolle geschiitzt ist. Die monopolistische Organisation kann entweder das 
gesamte Angebot des beherrschten Gebietes kontrollieren (vollstandiges Monopol) 
oder doch einen so grof3en Teil jenes Gesamtangebotes in del' Hand haben, daB 
eine fiihlbare Beeinflussung des Marktpreises dadurch ermoglicht wird (Duopol odeI' 
monopoloide SteIlung). 

Zwei FaIle solcher internationaler Monopolstellungen miissen unterschieden 
werden, die verschiedenartige Probleme der internationalen Wirtschaftspolitik auf
werfen: a) Ein Land oder eine kleine Gruppe von Landern2 hat eine monopolistische 
oder monopoloide SteHung auf dem Weltmarkt, die sie nun durch Hochhaltung 
der Preise auf Kosten der iibrigen Welt auszuniitzen versucht. b) Die Produzenten 
aller Lander oder doch einer groBen Anzahl von Landern (bzw. die nationalen 
KarteHorganisationen aller Lander) schlieBen sich zu einem internationalen Verband 
oder Kartell zum Zwecke der Preisregulierung und Produktionsbeschrankung zu
sammen. 

Ad a) Dieses Problem ergibt sich fast ausschlieBlich bei Rohstoffen. Die Roh
stoffvorkommen sind eben nicht immer auf vielc Lander verteilt, sondern mitunter 
so beschrankt, daB ein wichtiger Rohstoff sich ausschlieBlich oder fast ausschlieBlich 
im Herrschaftsbereich eines Staates vorfindet. Bei del' verarbeitenden Industrie 
steht es andel'S. Sofern nur die Rohstoffe erhaltlich sind, kann die Verarbeitung 
fast immer an vielen Stellen der Erdoberflache erfolgen, wenn auch nicht iiberaU 
zu den gleichen Kosten. 

1 Beriihmtcr Ausspruch des amerikanischen Zuckerindustriellen HAVENMEYER vor der Indu
strial Commission 1900. Vgl. auch W. MORGENROTH: Die Exportpolitik del' Kartelle, Leipzig 1907. 
Vorsichtiger driickt sich LIEFMANN in seinem Werke aus: Schutzzoll und Kartelle. Jena 1903. 

2 VgI. das unten erwahnte Beispiel des itaJienisch-spanischen Quecksilbermonopols oder des 
dcutsch-franzosischen Kalisyndikates. 
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Ad b) Hier ist das Problem der internationalen Industriekartelle zu erortern 
und in erster Linie die Frage zu beantworten, ob es richtig ist - wie vielfach be
haupiet wird -, daB ein Ausbau der internationalen Kartelle einen Ausweg aus dem 
Irrgarten des Protektionismus darstellt. 

2. Intemationale Rohstoffmonopole 1• Die Tatsache allein, daB das Vorkommen 
oder die Produktionsmoglichkeit eines bestimmten Rohstoffes ganz oder zum groBten 
Teil auf das Territorium eines Staates beschrankt ist, bedeutet noch nicht, daB 
eine Monopolpreisbildung und eine monopolistische Ausbeutung der "ubrigen Welt", 
genauer der Konsumenten in anderen Landern (oder auch des Ursprungslandes) 
vorliegt. Um die Monopolstellung des Landes auszunutzen, mussen die Produzenten 
zwecks Beschrankung der Produktion und des Angebotes organisiert werden. Denn 
nur durch eine Regulierung der angebotenen Mengen kann der Monopolist den 
Preis beeinflussen. Da Rohstoffe, die hier in Betracht kommen, in der Regel 
nicht von groBen Unternehmungen, sondern in zahlreichen Kleinbetrieben (Land
wirtschaft) gewonnen werden, ist es fast immer notwendig, daB der Staat eingreift, 
um eine monopolistische Organisation zu schaffen und eine Beschrankung des An
gebotes herbeizufiihren. WALLACE und EDMINSTER zahlen in ihrem oben erwahnten 
Werk 2 20 Artikel auf, in denen es in neuerer Zeit zu wenigstens voriibergehend 
erfolgreichen Versuchen einer Angebots- und Preisbeeinflussung gekommen ist. 
Darunter befinden sich nur zwei, in denen der Staat seine Hand nicht im Spiele 
hatte: Chinarinde und Quebrachoholz. Die fUr den Welthandel bedeutenden FaIle, 
in denen einzelne Lander ein auf ihrem Territorium gelegenes Rohstoffvorkommen 
monopolistisch auszunutzen versuchten und versuchen, sind die folgenden: Ko
rinthen (Griechenland), Kampfer (Japan), Kaffee (Brasilien), Quecksilber (Spa
nien und Italien), Salpeter (Chile), Kali (Deutschland und Frankreich), Gummi 
(Britisch-Malaya), Seide (Japan), Zinn (Britisch-Malaya), Schwefel (Italien und 
Vereinigte Staaten). Einige der wichtigsten dieser Versuche einer Angebotsrestriktion 
sind seither zusammengebrochen: die Gummirestriktion und die Kaffeevalorisation. 

Der Zweck des Staatseingriffes kann sein: 1) Dem Staat Einnahmen zu verscha/len, 
entweder auf Kosten der eigenen Produzenten oder womoglich auf Kosten der aus
Iandischen Konsumenten. Die chilenische Exportabgabe auf Salpeter hatte primar 
fiskalische Zwecke. Als der Chilesalpeter noch keine Konkurrenz hatte, war es in einem 
gewissen Grade moglich, den Exportzoll auf das Ausland zu uberwalzen. Das hat sich 
aber seit dem Aufkommen des Luftstickstoffes griindlich geandert. 2) An Stelle des 
fiskalischen Zweckes tritt oft die Absicht, den Preis zu stabilisieren und womoglich 
den Produzenten einen h6heren Preis zu sichern. Man denke an den Stevensonplan 
der Gummirestriktion oder die brasilianische Kaffeevalorisation. 3) Manchmal steht 
der protektionistische Zweck im Vordergrund, zu bewirken, daB die Verarbeitung 
des Rohstoffes im Lande stattfindet, wie z. B. bei der Abgabe auf die Ausfuhr von 
Zinnerzen aus Britisch-Malaya nach Landern auBerhalb des britischen Imperiums. 
4) Die inlandischen Verbraucher, d. i. die deutsche Landwirtschaft, durch Vorzugs
preise auf Kosten der auslandischen zu bevorzugen, war die eingestandene Absicht 
der Kalipolitik des preuBischen Staats. Auf demselben Prinzip beruht die Freigabe 
der sonst verbotenen Kartellbildung fiir den Export durch die Gesetzgcbung der 

1 Eine ausgezeichnete "Obersicht iiber das Problem gibt VINER: National Monopolies of 
Raw Materials in" The Causes of War" ed. by Porritt. London: Macmillan 1932. Eine ausfiihrliche 
Darstellung der bisherigen Erfahrungen und reichhaltiges Material enthiUt B. B. WALLACE and 
L. M. EDMINSTER: International Control of Raw Materials. Washington 1930. Vgl. auch 
"Raw Materials and Foodstuffs in the Commercial Policies of Nations" Ed. by W. S. CUL
BERTSON in "Annals of the American Academy of Political and Social Sciences" Vol. 112. 
Philadelphia Miirz 1924, und J. W. F. ROWE: Artificial Control of Raw Material, Supply, Ec. J. 
Vol. 40 (1930), sowie einige ME>moranda desselben Autors im London-Cambridge Economic 
Service. 

2 S. 13 und S.347. 
16* 
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Vereinigten Staaten (Webb-Pomerene-Act)l. 5) Der Vollstandigkeit halber sei noch 
der Konservierungszweck bei erschopfbaren Rohstofflagern zu erwahnen. 

Die foigenden Methoden stehen dem Staate zur Erhohung des Exportpreises 
des monopolisierten Artikeis zur Verfiigung: 1) Einfuhrung eines Staatsmonopols 
oder eines durch den Staat kontrollierten Monopols fUr die Produktion oder den 
Handel. Z. B. das Kalimonopol in Deutschland, das Kampfermonopol der japa
nischen Regierung. 2) Druck auf die Produzenten zwecks Bildung einer privaten 
monopolistischen Organisation. Z. B. das Zwangssyndikat der Schwefelproduzenten 
in Sizilien, das Syndikat <ler Salpeterproduzenten in Chile, das yom italienischen 
und spanischen Staat sanktionierte Kartell der Quecksilbererzeuger. 3) Ausfuhr
wlle oder Kontingentierung der Ausfuhr. 4) Einschriinkung der Produktion. Z. B. 
Gummirestriktion; Steuer auf neue Kaffeeplantagen in Brasilien. 5) Festsetzung 
von Mindestpreisen, meistens verbunden mit Produktionsbeschrankung. 6) Inter
ventionskiiufe auf offentliche Rechnung zur Rebung des Marktpreises. Diese Me
thode wurde bekanntlich in groBem MaBstab von der brasilianischen Regierung 
zur Stiitzung des Kaffeepreises angewendet. 

Zusammenfassend kann man sagen, daB die Versuche der monopolistischen Aus
beutung von Rohstoffvorkommen bisher nicht viel Erfolg hatten. Sie haben zwar 
den Produzenten mitunter geniitzt, ofter noch - besonders auf die Dauer - emp
findlich geschadet; fiir die Weltwirtschaft als ganzes waren aIle diese Versuche von 
ziemlich untergeordneter Bedeutung und dauerten meistens nicht lange 2• Entweder 
lieB sich die Produktionseinschrankung auf die Dauer nicht durchsetzen, besonders, 
wenn hohe Preise Extragewinne versprachen (Gummirestriktion!), es entstanden 
dem Monopol AuBenseiter in anderen Landern oder neue technische Verfahren 
lie Ben Ersatzstoffe auf den Markt kommen (Luftstickstoff). Bisher war immer noch 
dafUr gesorgt, daB die Baume nicht in den Himmel wuchsen. So wird es wohl auch 
in Zukunft sein und fUr eine aufgeregte Angst vor rauberischer Ausbeutung durch 
Rohstoffmonopole einzelner Lander - das Gegenstiick zur Furcht vor dem Dum
ping - ist vorlaufig kein Grund vorhanden. 

3. Internationale KarteIle 3• Die Frage der internationalen KarteIle, d. i. der 
Bildung von Vereinigungen und Verbanden der Produzenten je einer Branche fUr 
moglichst viele Lander zum Zwecke der planmaBigen und einvernehmlichen Re
gulierung der Produktion, Abgrenzung der Absatzmarkte und Beeinflussung der 
Preise, hat in der Nachkriegszeit aIle internationalen Konferenzen und Instanzen 
beschaftigt und der Phantasie vieler Schriftsteller Anregung gegeben. Und zwar war 
der AniaB der Erorterung nicht so sehr die Furcht vor monopolistischer Ausbeutung 
der Verbraucher, sondern es stand die Frage zur Diskussion, ob es nicht zweckmaBig 
oder gar notwendig sei, den Abbau der Zollschranken durch eine Verstandigung 
der Produzenten der verschiedenen Lander im SchoBe solcher internationaler Kar-

l Siehe oben § 2 dieses Kapitels. 
2 Die beispiellose Baisse der Rohstoffpreise seit 1928, von der man aber nicht sagen kann, 

daB sie eine Reaktion auf monopolistische Ausschreitung war, ist wohl ein ausreichender Beweis 
dafiir. 

3 Bemerkungen iiber die internationalen Kartelle finden sich naturgemaB iiber die ganze 
Kartelliteratur verstreut. Vgl. ferner die fortlaufenden Berichte iiber die Fortschritte und Vor
gange auf diesem Gebiet in der Kartellrundschau und im Weltwirtsch. Arch. 

Zu nennen waren folgende Monographien: 
MAo GREGOR: International Cartels. Genf 1927. K. WIEDENFELD: Kartelle und Trusts. 

Berlin 1927. R. CONTE: Report on International Industrials Ententes. Internationale Handels
kammer Paris 1927. 

Berichte ilber Internationale Industriekartelle. VerfaBt von einem Sonderkomitee fiir den 
\VirtschaftsausschuB des Volkerbundes. Herausgegeben von C. LAMMERS. Berlin 1930 und 1932. 
Hier sind auch die EntschlieBungen der verschiedenen Volkerbundkonferenzen und der inter
nationalen Handelskammer abgedruckt. LOUIS DOMERATZKY: The International Cartel Move
ment (Trade Information Bulletin No. 556, Washington 1929). J. L. COSTA: Le role economique 
des unions internationales de producteurs. Paris 1932. 
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telle vorzu bereiten. AusschlieBlich diese Frage soll hier einer Erorterung unterzogen 
werden, da es nicht moglich ist, im Rahmen dieses Werkes alle Aspekte der inte,..
nationalen Kartelle zu behandeln, da das ja nur auf Grund einer Untersuchung des 
gesamten Kartellproblems geschehen konnte. 

Es ist eine Lieblingsidee der Franzosen, die sie auf allen Konferenzen des Volker
bundes und der internationalen Handelskammer immer wieder vertreten, daB eine 
weitgehende Kartellierung moglichst vieler Industriezweige und eine Kontrolle der 
Produktion durch solche internationale Verbande, also Ausschaltung der freien 
Konkurrenz, eine unerliiBliche Vorbedingung des Zollabbaues sei. Es ist eine merk
wiirdige Erscheinung, daB gerade Frankreich, das sonst von den europaischen GroB
staaten dem Kollektivismus die kleinsten Zugestandnisse gemacht hat, auf inter
nationalem Gebiet ausgesprochen planwirtschaftlichen Gedankengangen huldigtl. 
Deutschland hingegen, das klassische Land der Kartelle und des Interventionismus, 
das auch in allen internationalen Kartellen tonangebend mitwirkt, steht der fran
zosischen These der Bildung internationaler Kartelle vor dem Zollabbau skeptisch 
und ablehnend gegeniiber. 

Zur Losung des europaischen Wirtschaftsproblems "scheint es kein anderes 
Mittel zu geben", erklarte der franzosische Industrielle und Politiker LOUCHEUR, 
einer der einfluBreichsten Vorkampfer der Kartellidee, in einer Rede vor der Welt
wirtschaftskonferenz in Genf 1927, "als die europaische Industrie nach der horizon
talen Methode, d. i. nach Industriezweigen, zu organisieren. Nur so wird es gelingen, 
die notwendigen tiefgreifenden Umstellungen vorzunehmen, und ... die internatio
nalen Kartelle werden ... auch zum Teil die Frage der Zollschranken IOsen." 

Auf den internationalen Konferenzen stellten sich die Vertreter der Staaten mit 
liberaler Handelspolitik - England, Holland und die skandinavischen Lander, 
denen sich, wie schon erwahnt, Deutschland anschloB - der franzosischen These 
entgegen, und zwar mit guten Griinden. Denn bei naherer "Oberlegung erweist sich 
die These, daB internationale Kartelle einen Ausweg aus dem Protcktionismus dar
stellen, als falsch und als ein Ablenkungsmanover der Protektionisten2• 

I) Zuerst ist es erforderlich, eine wenigstens ungefahre Vorstellung von dem 
Umfang und der Bedeutung der bestehenden internationalen Kartelle und womog
lich ein Urteil dariiber zu gewinnen, in welchem groBenmaBigen Verhaltnis der 
Handel in international kartellierten Waren zum gesamten Welthandel steht. Das 
ist keine leichte Aufgabe. Mit einer Abzahlung der bestehenden internationalen 
Industrieiibereinkommen ist nicht viel getan. Wenn LIEFMANN die Zahl der inter
nationalen Kartelle fiir den Beginn des Jahrhunderts auf 40 schiitzt, HARMS sie 
fiir das Jahr 1912 mit 100 annimmt und WAGENFUHR 3 in der Nachkriegszeit auf 
320 internationale Kartelle, darunter 230 Industriekartelle, kommt', so hilft das 
sehr wenig, weil die wirtschaftliche Bedeutung nicht gezahlt, sondern nur gewogen 
werden kann. Das AugenmaB und allgemeine Oberlegungen lehren aber, daB man 
gut tut, die Bedeutung der internationalen Kartelle fiir den Welthandel nicht 
allzu hoch einzuschatzen. 

Die Erwagungen, die man iiber die Eignung verschiedener Wirtschaftszweige 
Zur Kartellierung iiberhaupt angestellt hat, gelten natiirlich auch fiir internationale 

1 Dieselbe Erscheinung zeigt die Vorliebe der Franzosen fur das Kontingentsystem in der 
Einfuhrregelung. 

2 V gl. G. HABERLER: Internationale Kartelle und Handelspolitik in "Der osterreichische Volks
wirt" 5. Juli 1930 S. ll04ff. S. TSCHIERSCHKY: Die Bedeutung der internationalen Kartellierung 
fur das Problem der internationalen Wirtschafts-, Handels- und Zollpolitik. Kartell-Rundschau 
30. Jg. 1932 S. 336ff. DERS.: Internationale Kartelle in der europaischen Wirtschaftspolitik. 
Beitrag zur Festschrift fur JULIUS WOLF: Der internationale Kapitalismus und die Krise. Stutt
gart 1932. . 

3 Statistik der Kartelle. Allgemeines Statistisches Archiv Bd. 22 S. 241ff. Jena 1932. 
, Die Weltkrise hat einen sehr starken Riickschlag gebracht, der aber nicht so sehr in der 

Zahl, als in der Wirksamkeit der internationalen Kartelle zum Ausdruck kommt. 
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Kartelle, aber mit der Einschrankung, daB die Schwierigkeiten und Hindernisse, die 
sich der Kartellierung eines Produktionszweiges uberhaupt entgegenstellen, im qua
dratischen Verhaltnis mit der Zahl der einzubeziehenden Lander wachsen. Das nicht 
nur deshalb, weil es quantitativ eine viel schwierigere Aufgabe ist, die Produzenten 
vieler Lander unter einen Hut zu bringen, als die eines Landes, sondern auch des
halb, weil die nationale Kartellierung - die notwendige Vorstufe fur eine Verstiin
digung auf internationaler Basis - in verschiedenen Landern nicht gleich weit 
vorgeschritten und die Bereitwilligkeit, sich auf internationale Vereinbarungen ein
zulassen, nicht uberall gleich ist. Die Moglichkeit eines zwischenstaatlichen Kartells 
und die Dauerhaftigkeit der abgeschlossenen Vereinbarungen hangt daher von dem 
in dieser Beziehung am wenigsten fortgeschrittenen Lande ab, so wie die Zugfestig
keit einer Kette von ihrem schwachsten Glied bestimmt wird. So ist z. B. England, 
wo die Kartellierung der Industrie noch nicht so weit wie anderswo gediehen ist, 
den meisten internationalen Kartellen fern geblieben und hat damit das Zustande
kommen internationaler Kartelle erschwert und ihre Wirkungsmoglichkeit stark 
beeintrachtigt. 

Kartelle konnen ihren Zweck, den Preis l zu erhohen, nur dalm auf die Dauer 
erfullen, wenn es gelingt, die Produktion einigermaBen zu kontrollieren, was wieder 
nur dann moglich ist, wenn die Produktion nicht allzusehr zersplittert ist. Aus
geschlossen ist daher eine Kartellierung der Landwirtschaft. Zur Losung des Pro
blems des Agrarschutzes, der im protektionistischen System der meisten Lander 
doch eine dominierende SteHung einnimmt, kann also die Idee der internationalen 
Kartelle nichts beitragen2 • 

Ungeeignet fUr die Kartellierung ist ferner jede Industrie, in der der Klein- und 
Mittelbetrieb vorherrscht. Sodann Gewerbe, in denen es auf mensch lie he Geschick
lichkeit, Handfertigkeit, Kunstsinn, Geschmack ankommt und die rasche Anpassung 
an Modestromungen eine groBe Rolle spielt. Sehr wenig eignen sich fur die Kartel
lierung die gesamte Textil- und Holzindustrie. 

Am ehesten kommen fur Kartellierurig auf internationaler Basis die folgenden 
Industriegruppen in Betracht: 

a) Industrien, die dem Rohstolf noch nahe stehen und durch eine straffe Kontrolle 
des Rohstoffangebotes das Aufkommen von AuBenseitern verhindern konnen. Ab
gesehen von den schon besprochenen Rohstoffmonopolen gehoren hierher das inter
nationale Blei-, Magnesit-, Kupfer-, Aluminium-, Zinkkartell, zum Teil auch Kar
telle der chemischen Industrie. Mit Ausnahme der letztgenannten Gruppe handelt 
es sich hier um Rohstoffe, fur die in den meisten Staaten keine Zolle eingehoben 
werden. Daher sind diese Kartelle fur die Zollpolitik uninteressant und nur vom 
Standpunkt der Ausbeutung der Verbraucher wichtig. 

b) Sehr wichtig sind die Patentverwertungskartelle. Diese spielen in der Elektro
industrie und in der chemischen Industrie eine groBe Rolle. Das internationale 
Gluhlampen- und Kugellagerkartell ist hier zu nennen. 

c) Am wichtigsten sind wohl die Kartelle in jenen Industrien, in denen die 
Vorteile des GroBbetriebes besonders zur Geltung kommen, und in denen daher 
die Konzentration am weitesten fortgeschritten ist. Hier wird durch die groBe Di
mension der Betriebe und die GroBe des investierten Kapitals das Aufkommen von 
AuBenseitern verhindert. Die Eisen- und Stahlindustrie befindet sich in diesem 

1 Preis im weitesten Sinne inklusive Zahlungskonditionen (Konditionenkartell). Auch 
Gebietskartelle wollen den Preis beeinflussen. Die Gebietsabgrenzung ist eben das Mittel dazu. 

2 Das hat allerdings nicht gehindert, daB verschiedentlich, besonders auch wieder von fran
ziisischer Seite, die Bildung landwirtschaftlicher Kartelle, z. B. eines "Weizenkartells" vor
geschlagen wurde. Dabei handelt es s1ch aber n1cht urn Kartelle im gewiihnlichen Sinne, sondern 
urn Angebotsbeschrankungen durch staatlichen Eingriff, Interventionskaufe usw. In Kanada 
gab es bekanntlich einen "Weizenpool", dessen Vel'suche, den Weizenpl'eis hoch zu halten, abel' 
bald scheiterten. 
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Stadium, sowie Teile der chemischen und die Kunstseidenindustrie. An die inter
nation ale Rohstahlgemeinschaft denkt man in erster Linie, wenn von internationalen 
Kartellen die Rede ist. Die Eisen- und Stahlindustrie hat auBer der Rohstahlgemein
schaft noch eine Reihe anderer internationaler Vereinbarungen aufzuweisen, z. B. den 
internationalen Schienenverband und das internationale Rohrenkartell. Die inter
nationalen Kartelle der Eisen- und Stahlindustrie sind das Paradestiick derjenigen, 
die sich von den internationalen Kartellen einen Abbau der Zolle versprechen. 

Trotzdem muB man sagen, daB die internationalen Kartelle einen viel zu kleinen 
Sektor des Welthandels umfassen, und daB sie keineswegs fest genug gefiigt sind, 
um von ihnen viel fiir den Abbau der Zolle zu erhoffen. Wenn man sieh nicht zu 
Zwangssyndizierungen, also zu Eingriffen seharfster Art entsehlieBt - was von 
kompetenten franzosisehen Vertretern der Kartellidee aueh schon verlangt wurde1 -, 

sind die bestehenden internationalen Kartelle auf absehbare Zeit rein quantitativ ein 
untaugliehes Mittel zum Ab bau des Protektionismus. Dazu kommt aber noeh folgendes : 

II) Die bestehenden internationalen Kartelle sind in vielen Fallen deshalb kein 
geeignetes Mittel fiir den Zollabbau, weil 8ie 8elb8t er8t durch Zolle ermoglicht und 
ins Leben gerufen werden. Wenn nieht zufiillig die betreffenden Industrien in allen 
beteiligten Landern ungefahr gleich stark sind, werden und konnen die schwiieheren 
nationalen Gruppen nicht auf den Zollsehutz verzichten. Es handelt sieh bei den 
sogenannten internationalen Kartellen meistens urn loekere Verbindungen und die 
Aufteilung der Quoten und Absatzgebiete - die internationalen Kartelle sind meist 
Gebietskartelle - erfolgt nur auf kurze Perioden. Aus diesem Grunde gehen die oft 
sehr schwierigen Kartellverhandlungen fast ohne Unterbrechung vor sich, und es 
kann nicht stark genug betont werden, daB beim AbsehluB und der Erneuerung 
der internationalen Abmaehung, im Quotenkampf und im Kampf urn die Absatz
gebiete die bestehenden Zolle und insbesondere auch die Mogliehkeit, die Zolle zu 
erhohen, die starksten Waffen und das starkste Pressionsmittel bilden. Ja, es sind 
in den letzten Jahren oft Zollerhohungen durchgefiihrt oder in Aussicht gestellt 
worden, mit dem ausgesproehenen Zweck, die Stellung der nationalen Industrie bei 
internationalen Kartellverhandlungen zu starken. Die schwaeheren Glieder der 
internationalen Kartelle konnen daher nie freiwillig auf den aktuellen oder poten
tiellen Zollschutz verzichten. 

Es soll natiirlieh nicht geleugnet werden, daB naeh Aufhebung der Zollschranken 
in einem bestimmten Gebiet, sagen wir in Europa oder Mitteleuropa, europaische 
oder mitteleuropaische Kartelle sich anstatt der nationalen Kartelle bilden wiirden. 
Das kann aber erst im Laufe der Zeit gesehehen, nachdem die Um8tellung der Wirt-
8chaft vollzogen ist, ohne die ja der Zweck des Abbaues der Zolle und der VergroBe
rung des Wirtschaftsgebietes nieht erreieht werden kann. Vor dem Abbau der Zolle 
kann diese Entwicklung nur in Ausnahmefallen eintreten, wenn namlieh trotz der 
Zolle sieh ungefahr jener Zustand herausgebildet hat, der auch bei Freihandel zu 
erwarten ware2• 

1 Die Sachverstandigen des Volkerbundes haben diese Forderung energisch abgelehnt. 
"Die Sachverstandigen bemerken ausdriicklich, daB die Errichtung von internationalen In
dustriekartellen nicht durch ZwangsmaBnahmen kiinstlich herbeigefiihrt werden soli. Vielmehr 
miif3ten diese Kartelle aus den Wirtschaftsverhaltnissen selbst, sowie aus freier Initiative der 
beteiligten Kreise hervorgehen. Die Griindung wie auch die Tatigkeit der Kartelle muB jeder 
Beeinflussung durch die Regierung, die dazu dienen konnte, sie als Druckmittel auf handels
politischem Gebiete zu benutzen, entzogen sein." AusschuB der wirtschaftlichen Sachverstandigen 
der Europa-Kommission des Volkerbundes. (Abgedruckt auf S. 40 des oben zitierten, durch 
LAMMERS herausgegebenen Berichtes. Berlin 1932.) 

2 Daf3 sich gleich starke Industriegruppen (d. i. solche, die mit denselben Kosten arbeiten) 
in den beteiligten Landern gegeniiberstehen, ist noch kein Beweis dafiir, daB sie beide im gleichen 
Umfang bestehen blieben, wenn dieZollschranken wegfielen. Es Mnnte sich leicht bei Freihandel 
herausstellen, daB es rentabel ware, eine der beiden Gruppen auszubauen und die andere zu Ii
quidieren. 
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Wir sind nun bei dem entscheidenden Argument gegen die ganze Idee angelangt. 
III) Internationale Industriekartelle konnen den Zollabbau nur dann erleicktern, 

wenn sie den Zollsckutz ersetzen, wenn also an Stelle des Zollprotektionismus der 
Protektionismus der Kartelle tritt. W odurch sollen denn die internationalen Kar
telle den Abbau der Zolle erleichtern 1 Offenbar dadurch, daB die Kartellvereinbarung 
den schwacheren Gliedern der im Kartell organisierten internationalen Industrie
gemeinschaft einer Branche ihren Fortbestand auch nach der Beseitigung der Zolle 
garantiert. Am klarsten geschieht das bei den Gebietskartellen, die das Gros der 
internationalen Kartelle ausmachen. Diese Kartelle teilen die Markte unter ihren 
Mitgliedern auf und grenzen das Absatzgebiet der ihnen angehorenden Gruppen 
(Landeskartelle) oder Einzelunternehmungen voneinander abo Wenn sie dabei trotz 
des Bestehens eines Zolles zu jener Aufteilung gelangen, die sich bei Freihandel 
von selbst einstellt, so ist die Vereinbarung und der Zoll iiberfliissig, und es eriibrigt 
sich, den Zoll abzuschaffen. Gelangen sie aber zu einem a,nderen Ergebnis, so be
wirken sie dasselbe wie Zolle: sie erhalten einen unrationellen Zustand und ver
hindern oder erschweren die internationale Arbeitsteilung. 

Internationale Kartelle mogen aus anderen Griinden von Vorteil sein, etwa weil 
sie eine Rationalisierung der Wirtschaft durch Austausch von Erfahrungen oder 
die Eliminierung von Verschwendungen eines iibertriebenen Wettbewerbes (Re
klamekosten u. dgl.) ermoglichen; man mag sie als Vorboten und Bahnbrecher einer 
gebundenen Wirtschaft auf internationaler Basis begriiBen und sich von ihnen eine 
Milderung der Wirtschaftskrisen erwarten (obwohl die Erfahrungen nicht gerade 
fiir die Richtigkeit dieser Annah:r;ne sprechen); ein taugliches Mittel fiir den Abbau 
der Zolle und die schmerzlose Realisierung der Vorteile der internationalen Arbeits
teilung sind sie nicht. Wenn man die Umstellungsschwierigkeiten scheut, dann 
muB man auf die Vorteile der internationa1en Arbeitsteilung verzichten. Die Inter
essengegensatze sind aber viel zu stark, als daB man hoffen konnte, daB sich die 
Interessenten freiwillig im SchoBe internationaler Kartelle einigen, auf den Zoll
schutz verzichten und die Umstellung, die Ausgestaltung der internationalen Arbeits
teilung verlangt, sozusagen in eigener Regie durchfiihren. 

Eine andere Frage, die sehr wohl eine sorgfaItige Priifung verdient, ist, ob man 
llicht die Umstellung beim "Obergang zu niedrigeren Zollen durch staatliche Eingriffe, 
z. B. Gewahrung von Subventionen und Umstellungspramien, planmaBig erleichtern 
sollte. Es ist aber wohl jetzt, wo man sich iiber das anzustrebende Ziel noch nicht 
einig ist, zu friih, sich iiber diese Details des Zollabbaues den Kopf zu zerbrechen. 
Das einfachste Mittel, den "Obergang zu erleichtern, bestiinde iibrigens darin, die 
Zolle allmahlich, nach einem wohldurchdachten Plane zu ermaBigen. 

C. Die Technik der Handelspolitiko 

20. Kapitel. 

Inhalt und Formen der Zollgesetze und ihre Anwendung. 
Andere Methoden des Protektionismuso 

§ 10 Einleitung. 

Wir haben bisher angenommen, daB die Hoke der Zoll~ sowie das Gebiet und die 
Waren, auf die sie Anwendung finden, eindeutig gegeben sind. Es ist nun zu unter
suchen, wie im konkreten FaIle festgestellt wird, ob und fiir welche Waren, wo 
und wann und wieviel Zoll zu zahlen ist. Wenn die Hohe und Art der einzuhebenden 
Zolle nicht der Willkiir der einhebenden Organe iiberlassen werden und eine mog
lichst einheitliche und gleichmaBige Handhabung der Vorschriften gewahrleistet 
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sein soIl, ergeben sich fUr den Gesetzgeber und die Redaktoren der Durchfiihrungs
bestimmungen groBe Schwierigkeiten bei der Aufstellung der die Einhebung der Zolle 
regelnden Vorschriften. Die allgemeinen Begriffe, deren man sich bedienen muB, er
weisen sich bei der Anwendung oft als nicht eindeutig und scharf genug. Bedeutet 
z. B. "Wert der Ware" Wert an der Grenze oder loco Verkaufsort oder loco Wohnsitz 
des Kaufers1 Andererseits lassen sich die Tatbestande, von denen die Hohe des 
Zolles abhangen soIl, oft nicht leicht feststellen. Es miissen, um eine einheitliche 
Praxis zu erzielen, den ausfiihrenden Organen Richtlinien zur Feststellung der Tat
bestande an die Hand gegeben werden. Es miissen leicht feststellbare Hil/statbe8fii,nde 
bestimmt werden, die in einem symptomatischen Verhiiltnis zum Haupttatbestand 
stehen sollen. Beispiele dafiir sind die Bewertungsvorschriften (siehe unten § 3) 
oder die Vorschriften zur Feststellung des N ettogewichtes der zu verzollenden Ware. 

Literatur: Das beste zusammenfassende Werk ist T. E. G. GREGORY: Tariffs: A Study in 
Method. London 1921. In deutscher Sprache: SoBULLER: Schutzzoll und Freihandel. B. HA.mIs: 
Volkswirtschaft und Weltwirtschaft. (Probleme der WeltwirtBChaft Bd. VI). Jena 1912. J. B. 
ESSLEN: Die Politik des auswii.rtigen Handels. Ein Lehrbuch. Stuttgart 1925. LUIGI FONTANA
Russo: Grundziige der :Ha.ndelspolitik. Leipzig 1911. GRUNTZEL: System der Handelspolitik, 
3. Aufl. Wien 1930. V gl. auch die einschlagigen Aufsatze im H. d. St. und im Dictionary of Tariff 
Information, herausgegeben von der U. S. Tariff Commission Washington 1924. CULBERTSON: 
International Economic Policies. New York 1925. 

§ 2. Zolltarif und Zollgebiet. 

Der Zolltarif ist das Verzeichnis der bestehenden Zolle. Der Zolltarif kann auf 
Gesetz bzw. Verordnung oder auf einem zwischenstaatlichen Vertrag beruhen. 
Dementsprechend unterscheidet man zwischen autonomem und Vertrags-(Kon
ventional-)ZoU und Zolltarif. Ferner unterscheidet man zwischen "Einheitstarif", 
,,Doppeltanj" und "Tan/en mit mehr alB zwei Kolonnen", je nachdem, ob fiir jede 
yom Zoll betroffene Ware ein, zwei oder mehrere Zollsatze im Tarifgesetz bzw. in 
einem Tarifvertrag enthalten sind. Wenn ein Einheitszoll vorhanden ist, wird zwi
schen der Einfuhr aus verschiedenen Landem kein Unterschied gemacht, es sei 
denn, daB die Einfuhr aus bestimmten Landem iiberhaupt frei ist. Der Mehrkolonnen
tarif dient der Diskrimination je nach dem Ursprungsland der Ware. Der Doppel
tarif nimmt entweder die Form eines "autonomen und Konventionaltarifs" oder 
"des Maximum- und Minimumtarifs" an. Der Konventionaltari/ gilt dann fiir jene 
Lander, mit denen Handelsvertrage bestehen, wahrend der autonome Zoll fiir 
die Einfuhr aus solchen Landem angewendet wird, die sich im vertragslosen Zu
stand befinden. Der Minimalzoll hingegen bestimmt in der Regel die durch Gesetz, 
d. i. unter Mitwirkung des Parlaments, festgelegte Untergrenze, die bei Handels
vertragsverhandlungen von der Regierung nicht unterschritten werden darf, oder 
es findet der Minimalzoll automatisch auf jene Lander Anwendung, mit denen 
Handelsvertrage geschlossen werden, wahrend Waren aus anderen Landem dem 
Maximalzoll unterIiegen. Manchmal spricht man auch von einem Gebrauchstari/ 
und meint damit jene Zolle, die gewohnlich zur Anwendung kommen, im Gegensatz 
zu Zollen, die sozusagen in Reserve stehen, um etwa im FaUe eines Zollkrieges 
angewendet zu werden 1. Die Terminologie ist nicht ganz einheitlich, doch sind diese 
Unterscheidungen okonomisch leicht verstandlich und meistens durch irgendwelche 
staatsrechtliche Eigentiimlichkeiten des betreffenden Landes oder psychologische 
Erwagungen der Verhandlungstaktik bedingt. 

In den meisten Staaten wird zwischen Zollgesetz (Customs Law) und Zolltari/
gesetz (Tariff law) unterschieden. Das Zollgesetz (auch Zollordnung) enthalt die 

1 Man kann natiirlich ebensogut die Zolle im Bedarfsfalle durch Gesetz erhohen. Da aber 
die Gesetzgebungsmaschine nicht immer prompt funktioniert, wird mitunter durch eine generelle 
Ermii.chtigung der Regierung Vorsorge getroffen. 
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Rahmenbestimmungen fUr das Verfahren, Zustandigkeit der Behorden, Befugnisse 
der Organe u. dgl., Dinge, die uns weiter nicht interessieren, sowie allgemeine Vor
schriften fUr die Bewertung, die sich nicht rasch andem, wahrend das Zolltaritgesetz 
die sich haufig andemden einzelnen Zollsatze bestimmt. Eine Art offizieller Kom
mentar, sehr oft (z. B. in Deutschland) mit Gesetzeskraft, stellt das ausfiihrliche 
amtliche Warenverzeichnis zum Zolltarif dar, das die "einzelnen Warenartikel nach 
ihren im Handel und sonst iiblichen Benennungen ... aufzahlt und die auf jeden 
derl:!elben anzuwendende Tarifnummer bezeichnet". (§ 12 des noch geltenden deut
schen Vereinszollgesetzes von 1869.) Das Verzeichnis der Zollsatze ist immer nach 
irgendeinem Prinzip geordnet: in friiheren Zeiten oft nach der Hohe der Zollsatze 
oder dem Alphabet!, bei den hochprotektionistischen Zolltarifen der Gegenwart 
immer nach Produktionsgebieten, den Eigenschaften, der Verwendung und dem 
Material der Ware. Der gegenwartig geltende deutsche Zolltarif unterscheidet 19 Ab
schnitte, die sich wieder in Unterabschnitte und viele hundert Einzelpositionen 
gIiedern: 

Abschnitt 1. Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft und andere tierische und pflanz
liche Naturerzeugnisse; Nahrungs- und GenuBmittel. Abschnitt 2. Mineralische und fossiIe Roh
stoffe. Kohle, Mineralole. Abschnitt 3. Zubereitetes Wachs, feste Fettsiiuren, Paraffin und iihn
Hche Kerzenstoffe, Wachswaren, Seifen und andere unter Verwendung von Fetten, Olen oder 
Wachs hergestellte Waren. Abschnitt 4. Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, Farben 
und Farbwaren. Abschnitt 5. Tierische und pflanzliche Spinnstoffe und Waren daraus. Zugerich
tete Schmuckfedern; Fiicher und Hiite. Abschnitt 6. Leder und Lederwaren, Kiirschnerwaren, 
Waren aus Diirmen. Abschnitt 7. Kautschukwaren. Abschnitt 8. Geflechte und Flechtwaren 
aus pflanzlichen Stoffen mit Ausnahme der Gespinstfasern. Abschnitt 9. Besen, Biirsten, Pinsel 
und Siebwaren. Abschnitt 10. Waren aus tierischen oder pflanzHchen Schnitz- oder Former
stoffen; Holzwaren; Korkwaren; Elfenbein. Abschnitt II. Papier, Pappe und Waren daraus. 
Abschnitt 12. Biicher, BiIder, Gemiilde. Abschnitt 13. Waren aus Steinen oder anderen mine
ralischen Stoffen (mit Ausnahme derTonwaren), sowie aus fossilen Stoffen. Abschnitt 14. Ton
waren. Abschnitt 15. Glas und Glaswaren. Abschnitt 16. Edle Metalle und Waren daraus. Ab
schnitt 17. Unedle Metalle und Waren daraus. Abschnitt 18. Maschinen, elektrotechnischeErzeug
nisse; Fahrzeuge. Abschnitt 19. Feuerwaffen, Uhren, Tonwerkzeuge, Kinderspielzeug. 

1m allgemeinen ist festzusteIlen, daB seit Beendigung der kurzen Freihandels
periode im dritten Viertel des vorigen Jahrhunderts in allen Landem die Tendenz 
bestand und besteht, die Zolltarife immer weiter auszubauen. Die Klassifikation 
wird immer komplizierter, die Unterteilung immer verzweigter und die einzelnen 
Zollpositionen immer zahlreicher2. Es ist dies eineFolge der zunehmendenDifferen
zierung der Wirtschaft und des immer kiihner werdenden Protektionismus. Die 
Zolle werden immer sorgfaItiger abgestuft und aufeinander abgestimmt, insbesondere 
was das Verhiiltnis der aufeinanderfolgenden Produktionsstufen betrifft. Ein Zoll 
auf ungefarbte Garne zugunsten der Spinnereien zieht einen entsprechend hoheren 
Zoll fiir gefarbte und gezwirnte Game zum Schutze der Farbereien und Zwirnereien 
nach sich, und dies macht wieder einenZoll auf Gewebe undschlieBlich auf Kleider usw. 
notwendig. Femer ist auf die zahlreichen Substitutionsmoglichkeiten, z. B. von Natur
seide, Kunstseide verschiedener Art und anderen Textilfasern Riicksicht zu nehmen. 

Ein anderer Grund fiir die zunehmende Spezialisierung ist das Bestreben, An
sprUchen aus der Meistbegunstigungsklausel zu entgehen 3• Zu diesem Zweck trachtet 

1 Belgien z. B. hatte bis 1924 einen alphabetisch geordneten Zolltarif mit wenigen und nied
rigen ZoIIsiitzen. 

B AlB Illustration sei erwiihnt, daB der erste Tarif des Deutschen Zollvereines (1834) 190 Posi
tionen aufwies. Der erste Tarif des Deutschen Reiches 1871: 230 Positionen; 1888: 490 Posi
tionen; 1902: 1800 Positionen; 192i: 2600Positionen. Der franzosische Tarif besitzt nach POSSE 
(1928) 6000 Positionen. VgI. POSSE: Meistbegiinstigung Jb. f. N. St. 3. F. Bd.74 (1928) II S.685. 
T. W. PAGE: Memorandum sur les Classifications Douanieres Discriminantes. (Societe des 
Nations. Genf 1927.) Weitere Beispiele und statistische Daten bei TRENDELENBURG: Nomen
clature et classifications douanieres. (Conference Economique Internationale. Veroffentlichung 
des Volkerbundes C. E. 1. 32. Genf 1927.) 

3 Niiheres iiber die Meistbegiinstigungsklausel siehe unter Kap. 21 § 2 und Kap. 22 § 4. 
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man die Spezialisierung der Tarife so weit zu treiben, daB den Qualitatsnuancen, 
durch die sich die Ausfuhr einer Ware aus verschiedenen Landern unterscheidet, 
je eine Zollposition entspricht. Wenn man also einem bestimmten Land einen Zoll
nachlaB gewahren will, ohne ihn auf andere Lander auszudehnen, wozu man durch 
die Meistbegiinstigungsklausel verpflichtet ware, so schafft man eine Zollposition, die 
gerade auf die Ausfuhr die8e8 Landes paBt (falls sich ein Qualitatsunterschied 
zwischen der Einfuhr aus diesem Lande und der Einfuhr desselben Artikels aus 
anderen Landern findet). Ais Beispiel wird immer die folgende heute noch giiltige 
Position des deutschen Zolltarifes von 1902, die offensichtlich auf die Schweiz und 
Osterreich zugeschnitten ist, a,ngefiihrt: "Rinder von groBem Hohenfleckvieh oder 
von Braunvieh, die in einer Hohenlage von 300 m iiber dem Meeresspiegel aufgezogen 
und alljahrlich mindestens einen Monat in einer Hohenlage von mindestens 800 m 
gesommert worden sind 1". 

Ein moderner Zolltarif ist daher ein auBerst kompliziertes Instrument, das nicht 
auf einen Schlag geschaffen werden kann, sondern im Laufe von Jahrzehnten auf 
Grund fortwahrender Anderungen seine heutige Gestalt angenommen hat. Jede 
einzelne Position und Unterteilung hat ihre Geschichte und ist das Ergebnis von 
Kampfen und Intrigen. Nur wenige Spezialisten kennen sich in dem Dickicht von 
Paragraphen aus und vermogen die Bedeutung, die oft unscheinbaren Unterschei
dungen zukommt, zu beurteilen. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB die zunehmende Spezialisierung der 
Zolltarife eine selbstandige und zusatzliche Behinderung der internationalen Ar
beitsteilung darstellt. Die administrativen Schwierigkeiten und Belastigungen 
wachsen, und die Differenzierung ladt zu Zollerhohungen ein, da man sich vielleichter 
entschlieBt, einen Speziaizoll zu erhohen, als einen Zoll auf eine groBe Menge von 
Importwaren. fibrigens wird durch die bloBe Auflosung einer einheitlichen Zoll
position in eine Reihe von Speziaizollen unter Beibehaltung der durchschnittlichen 
Hohe aus naheliegenden Griinden die Wirksamkeit des Zollschutzes erhoht. 

In richtiger Erkenntnis dieser Sachlage hat die Weltwirtschaftskonferenz in 
Genf (1927) auf deutschen Antrag2 eine Vereinheitlichung der Zollnomenklatur ver
langt. Es wurde beim Volkerbund eine internationale Kommission von Sachver
standigen eingesetzt, um ein Einheitszollschema auszuarbeiten. Diese Kommission 
hat einen Entwurf vorgelegt, der sich stark an die deutsche Tarifgliederung an
schIieBt3• Das Ziel ware nun, daB mogIichst viele Staaten diese Standardklassifikation 
fiir ihre Zolltarife akzeptieren und sich womoglich verpflichten, von einer weiteren 
Unterteilung der in diesem Schema aufgestellten Positionen abzusehen. Die Aus
sichten fiir Erreichung dieses Zieles sind aber angesichts der herrschenden protek
tionistischen Anschauung sehr gering. Es ist nicht anzunehmen, daB es gelingen 
wird, den Protektionismus auf diesem Wege zu iiberIisten4 • 

Das Zollgebiet fallt heute in der Regel mit dem Staatsgebiet zusammen. Das 
war bekanntlich nicht immer so. Bis in die Zeit des Merkantilismus und noch langer 
gab es zahlreiche Zwischenzollinien. Allerdings handelte es sich damals mehr um 
Finanzzolle 5 • Auch heute kommen von der Regel, daB Zollgrenzen mit den Staats-

1 Weitere Beispiele bei POSSE: Meistbegiinstigung. Jb. f. N. St. (1928) 3. F. Bd.74 II 
S.684. 

2 Vgl. das oben erwahnte Memorandum TRENDELENBURGS C. E. 1. 32. Genf 1927. 
3 Internationales Zolltarifschema. Berlin 1932. 
4 Die Kompliziertheit der modernen Tarife gibt den Interessenten reichlich Gelegenheit, 

im Triiben zu fischen und sich auf Kosten der Allgemeinheit unbemerkt von der Offentlichkeit 
Sondervorteile herauszuschlagen. Einige krasse Beispiele fiihrt TAUSSIG an: "How Tariffs should 
not be Made" in "Free Trade, the Tariff und Reciprocity" S. 163. Man darf aber nicht glauben, 
daB so etwas nur in Amerika vorkommt. 

5 Zwischenzollinien gibt es vereinzelt auch heute noch in Form von stadtischen "Ver
zehrungssteuern" . 
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grenzen zusammenfallen, noch Ausnahmen vor. Es kommt vor, daB Teile eines 
Staates dem Zollgebiet eines anderen Staates angehoren. (Zollexklaven oder Zoll
ausschliisse bzw. Zollenklaven oder Zollanschliisse.) Das deutsche Zollgebiet z. B. 
umfaBt zwei kleine osterreichische Gemeinden, die wegen ihrer geographischen 
Lage aus dem osterreichischen Zollgebiet ausgeschieden wurden. Bekannt ist auch, 
daB das franzosische Hinterland von Genf bis 1918 zum Schweizer Zollgebiet gehorte. 
Durch einen Spruch des internationalen Gerichtshofes im Haag wurde die Auf
hebung dieser Zugehorigkeit durch den Versailler Vertrag fiir ungiiltig erklart. 
Ausnahmen ergeben sich auch bei den Zollunionen (siehe unten) und dem Zollregime 
der Kolonien. 

§ 3. Die einzelnen Zollslitze. Wertzolle nnd spezifische Zolle. 
Die Hohe des Zolles kann in zweifacher Weise festgelegt werden: durch Fest

setzung einer bestimmten Geldsumme, die pro Mengeneinheit (meistens pro 100 kg, 
manchmal pro Stiick usw.) bei der Einfuhr zu entrichten ist - spezi/ischer oder 
Gewichtszoll - oder durchBestimmung einer Summe in Prozenten des Warenwertes 
- Wertzoll oder Zoll ad valorem. Wenn der wahre Wert der Ware bekannt ist, kann 
natiirlich jeder spezifische Zoll in einen Wertzoll und jeder Wertzoll in einen spezi
fischen umgerechnet werden. Da aber die genaue Ermittlung des Wertes meistens 
auf Schwierigkeiten staBt und auch bei noch so spezialisiertem Tarif jede spezi
fische Zollposition qualitat- und daher wertverschiedene Nuancen einer Ware trifft 
(z. B. Gewebe verschiedener Feinheit), ergeben sich groBe Unterschiede bei der 
Anwendung. Jede der beiden Methoden hat ihre Vor- undNachteile. 1m allgemeinen 
kann man sagen, daB die Schwierigkeiten der Verzollung ad valorem groBer sind, 
besonders wenn die Zollbelastung stark und der Anreiz zur Zollhinterziehung daher 
groB ist. Daher sind die meisten Staaten zum System der spezifischen Zolle iiber
gegangen. Heute findet man Wertzolle noch in Freihandelslandern mit niedrigen 
Zollen (z. B. Holland) und in den Zolltarifen iiberseeischer Lander und der Ver
einigten Staaten. 

Die spezi/i8chen Zolle haben die /olgenden Nachteile: 
1) Sie wirken regre88iv, d. h. die groberen und billigeren QuaIitaten einer Ware 

werden vom Zoll starker betroffen. Das hat zur Folge, daB die Erzeugung feinerer 
QuaIitaten weniger geschiitzt ist, wahrend der Wertzoll - vorausgesetzt, daB es 
geIingt, den Wert richtig zu ermitteln - sich den Qualitatsunterschieden an
schmiegt und eine gleichmaBige Belastung gewahrleistet. Diesem Nachteil der 
spezifischen Verzollung kann man bis zu einem gewissen Grad durch Spezialisierung 
des Zolltarifes entgehen. Man muB trachten, die Hohe des Zolles vom AusmaB des 
Vorhandenseins jener Eigenschaft, auf der die Wertunterschiede beruhen, abhangig 
zu machen. Man stuft also z. B. Garnzolle nach der Feinheit der Garne, Gewebe
zolle nach der Anzahl der Faden pro Quadratzentimeter, Benzinzolle nach der 
Dichte des Benzins ab, urn eine annahernd gleichmaBige Belastung hoher- und 
minderwertiger Varianten zu erreichen. Eine andere Methode, die Regression zu 
vermeiden, besteht darin, daB zu einem spezifischen Grundzoll ein Zollzuschlag ad 
valorem erhoben wird. 

2) Die Belastung dUTCh Gewichtszolle andert sich, wenn da8 Preisniveau 8ich andert. 
Bei steigendem Preisniveau sinkt die Zollbelastung und der Zollschutz wird weniger 
wirksam, wahrend bei sinkenden Preisen die Zollbelastung steigt. In den letzten 
Jahren z. B. ist die Zollbelastung automatisch iiberall gestiegen, da die Preise stark 
gefallen sind. In Inflationszeiten hat man diesem Umstande Rechnung zu tragen 
gelernt, indem man die Zollsatze in Gold ausdriickte und den Umrechnungskurs dem 
Stand der Wahrung anpaBte. Wenn sich aber der Wert des Goldes andert, wie in den 
letzten Jahren, versagt dieses Mittel. Zu einer automatischen Anpassung der Zolle an 
den allgemeinen Preisstand - Indexzolle - hat sich noch kein Staat entschlossen. 
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3) Bei gewissen Giitern, z. B. Kunstwerken, versagt die spezifische Verzollung 
vollkommen. Man kann ein GemiiJ.de eben nicht nach dem Gewicht oder Flii.chen
raum verzollen. 

Der groBe Vorzug der spezifischen Zolle vor den Wertzollen besteht darin, dal3 
die physikalischen und chemischen Eigenschaften einer Ware sich viel leichter fest
stellen lassen als ihr Wert, wenngleich die Schwierigkeiten der spezifischen Verzol
lung bei sehr spezialisierten Tarifen nicht zu unterschatzen sind und oft komplizierte 
chemische und physikalische Untersuchungen erfordern. 

Wertzolle haben den Vorteil, daB sie die Zollbelastung deutlich hervortreten 
lassen und dadurch die Vergleichbarkeit der Zolle verschiedener Lander erhohen. 
DaB der Zo1l30% des Wertes betragt, besagt eben viel mehr, als daB er so und so viel 
Mark pro 100 kg ausmacht. 

Das schwierige Problem bei der Verzollung ad valorem ist die Bewertung. Welcher 
Preis ist zugrunde zu legen1 Der f.o.b.-Preis oder der c.i.f.-Preis, der Preis einschliel3-
lich oder ausschlieBlich der Verpackungskosten 1 Der Marktpreis im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses, im Zeitpunkt der Absendung, im Zeitpunkt des Grenziiber
trittes1 1st der Fakturenwert der Verzollung zugrunde zu legen oder ein besonders 
deklarierter WerM Der Marktpreis schwankt oft wahrend eines Tages und ist ver
schieden je nach der Qualitatsnuance der Ware, nach der Bonitiit des Kaufers, nach 
den Zahlungsfristen, nach der GroBe des verkauften Postens. Ein kompliziertes Sy
stem von Kontrollen, Strafen, Eintrittsrechten des Staates in den Vertrag zum dekla
rierten Wert, mit Rekursen und Beschwerden, Kontrollinstanzen mit dem Recht 
zur Bucheinsicht (mit allen Gefahren einer Wirtschaftsspionage1), kostspieligen Kon
sularfakturen (d. h. von den KonsularbehOrden des Einfuhrlandes iiberpriiften Fak
turen) usw. wird notig, um eine halbwegs verlaBliche Wertfeststellung zu gewahr
leisten. Oft laBt sich ein Marktwert iiberhaupt nicht ermitteln und liegt (z. B. bei 
unentgeltlicher Obertragung) auch keine Faktura vor. Der amerikanische Zolltarif 
schreibt in diesen Fallen die Produktionskosten als Ersatz vor, was natiirIich auch 
nicht immer zum Ziele fiihrt (z. B. bei einem Gemalde). 

Um den Schwierigkeiten der Ermittlung des immer schwankenden Wertes ein 
fiir allemal zu entgehen, ist man vielfach zur amtlichen Fest8tellung des Wertes iiber
gegangen. Wenn der amtlich oder gar gesetzlich normierte Wert nur eine Vermutung 
darstellt, die durch einen Gegenbeweis entkraftet werden kann, so liegt noch ein 
Wertzoll vor. Wenn aber ein Gegenbeweis nicht zuliissig ist (unwiderlegliche Rechts
vermutung), ist der Wertzoll faktisch zu einem spezifischen Zoll geworden2• 

§ 4. Gleitende Zolle 3• 

Ein sehr interessantes Problem, das noch nicht ausreichend mit den Mitteln 
der modernen okonomischen Theorie untersucht worden ist, bieten die sogenannten 
gleitenden, das sind die je nach dem Preisstand beweglichen Zolle, die sowohl Ge
wichts- als auch Wertzolle sein konnen, in der Praxis aber immer spezifische Zolle 
sind. DaB sie fast ausschliel3lich als gleitende Getreidewlle in die Praxis Eingang 
gefunden haben, erklart sich daraus, daB die Getreidepreise infolge der Ernte
schwankungen haufigen Anderungen ausgesetzt sind, hier also der Versuch einer 
Preisstabilisierung besonders nahe liegt und es sich um einen Stapelartikel handeln 
mul3, dessen Preis sich leicht feststellen lal3t. 

. 1 Besonders die brutalen Methoden der amerikanischen Zollbehorden haben in Europa immer 
WIeder zu lauten Beschwerden gefiihrt. 

BEine internationale t1bersicht iiber die Methoden und Normen der Wertermittlung findet 
sich im Memorandum "Methodes d'evaluation pour l'application des droits ad valorem". (Con
ference Economique Internationale. C. E. I. 28. Genf 1927.) Siehe auch GREGORY: Tariffs S. 299ff. 

3 HENNINGSEN, A.: Die gleitende Skala fiir Getreidezolle. Problem der Weltwirtschaft Bd. 9. 
Jena 1912. K. DIEHL: t1ber die Frage der Einfiihrung beweglicher Zolle. Jb. f. N. St. 3. F. Bd.19. 
(1900). (Dort und bei HENNINGSEN Angaben iiber das altere englische Schrifttum.) DERS.: Eine 
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Gleitende Getreidezolle standen in England durch Jahrhunderte in Kraft. Die 
Einzelbestimmungen wechselten, aber das Prinzip wurde von 1463 bis zur Auf
hebung der Getreidezolle ("Corn Laws") 1846 festgehalten. Dieses Prinzip ist ein
fach und einleuchtend: Um den Getreidepreis moglichst stabil zu halten, soIl der 
Zoll ermaBigt werden, wenn der Preis steigt, und erhoht werden, wenn der Preis 
sinkt. So bestimmte z. B. das Gesetz vom Jahre 1827, daB bei einem Preis von 
62 bis 63 s der Zoll 20 s 8 d betragen solIe, und daB fiir jeden Preisfall um 1 s der 
Zoll um 2 s erhoht und fUr jede Preissteigerung um 1 s der Zoll um 2 s gesenkt 
werden solIe. Der Zoll sollte von Woche zu Woche neu errechnet und dabei der 
Durchschnittspreis der letzten sechs Wochen als Basis genommen werden. 

Die Erfahrungen, die in England mit den gleitenden Zollen gemacht wurden, 
waren sehr ungiinstig und haben das System griindlich in MiBkredit gebrachtl. Es 
ergab sich der MiBstand, daB es moglich war, durch Zuriickhaltung von Vorraten 
eine Zollerhohung und durch spekulatives Hinauftreiben der Preise eine Zollsenkung 
herbeizufiihren. Kaum war der Zoll gesenkt, wurde in Erwartung einer neuer
lichen ErhOhung viel importiert, bis der Preis sank und der Zoll wieder erhoht 
werden muBte2• Kurz gesagt, von einer preisstabjlisierenden Wirkung war nichts 
zu bemerken. Die preisregulierende und ausgleichende Tatigkeit des Getreidehandels 
und der Spekulation wurde gestort und die Preisschwankungen waren viel groBer, 
als sie bei fixen Zollen gewesen waren3• 

Die meisten Okonomen, die sich mit der Frage befaBt haben, sind der Ansicht, 
daB der Fehlschlag nicht nur auf die (besonders vor 1822) sehr unzweckmaBige 
Regelung der Angelegenheit in England, sondern auf die inharenten Mangel des 
Systems zuriickzufiihren sei4 . 

Diese Frage kann jedoch hier nicht ausfiihrlich besprochen werden. Statt dessen 
sollen einige grundsatzliche Erwagungen angestellt werden, von denen die Beurteilung 
der ganzen Einrichtung abhangt. 

An eine wirksame Preisregulierung durch bewegliche Einfuhrzolle ist offenbar 
nur in getreideimportierenden Landern zu denken, und zwar darf die Einfuhr im 
Vergleich zum Verbrauch nicht allzu klein sein, weil sonst in guten Erntejahren 
der Zoll unwirksam wirdo. Ferner sind die Aussichten fiir einen Erfolg dann besser, 
wenn die Importe im Verhaltnis zum Weltmarkt (bzw. zu jenem Markt, von dem 
das Getreide bezogen wird) klein sind, wenn also der Weltmarktpreis unabhangig 
von der Hohe der gleitenden Zolle ist. Denn wenn der Weltmarktpreis von der GroBe 
der Importe in jenes Land, das das gleitende Zollsystem hat, merklich beeinfluBt 
wird, wenn es also z. B. infolge einer Erhohung des gleitenden Zolles zu einem 
Preissturz am Weltmarkt kommt, so wird die Zollerhohung nur eine abge
schwachte Wirkung haben, oder es muB der Zoll weiter erhoht werden, was zu 
fortwahrenden Fluktuationen fiihren muB, besonders wenn die Markte klein und 
neue Verteidigung der beweglichen Getreidezolle (Besprechung des Buches von HENNINGSEN) 
ebendort Bd. 47 (1914) S. 94. GREGORY: Tariffs S. 133ff. Art. "Sliding scales" im Dictionary of 
Tariff Information. Siehe auch D. H. BARNES: A History of the English Corn Laws from 1660 
bis 1846. London (Routledge) 1930. C. R. FAY: The Corn Laws and Social England. Cambridge 
1932. 

1 Dasselbe gilt von den Erfahrungen in anderenLandern, z. B. in Bayern 1826, Schweden 1830, 
Frankreich 1831, Belgien und Holland 1834/35. 

2 Vgl. RIOARDO: Protection to Agriculture, Section VII. Works S. 478. 
3 HENNINGSEN ist jedoch anderer Ansicht, die mir aber durch das von ihm zusammen

getragene statistische Material nicht bewiesen zu sein scheint. Dagegen spricht auch das wohl
begriindete Urteil A. MARSHALLS: "Englands perverse Mischung von Verboten und gleitenden 
Zollen machte das Anbauen von Weizen ... mehr zu einem Hasardspiel als zu einem niichternen 
Geschiiit." Die zollpolitische Regelung des AuBenhandels, § 22 S. 13. Jena 1925. Das englische 
Original in Official Papers of Alfred Marshall. London 1926. 

40 VgI. z. B. DIEHL: a. a. O. Anderer Ansicht ist HENNINGSEN. 
6 DaB auch fixe Zolle zur Quelle von unerwiinschten Preisfluktuationen werden konnen, 

wurde schon an friiherer Stelle hervorgehoben. Kap. 19, § 6 S. 241. 
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daher spekulativen Einfliissen zuganglich sind. Theoretisch muB es zwar auch 
dann einen Zoll geben, der unter Beriicksichtigung seiner Wirkung auf den Welt
marktpreis zu dem gewiinschten Ergebnis fiihrt. Er konnte aber nur durch langeres 
Rerumprobieren, wahrend dessen sich die Marktlage vielleicht wieder andert, fest
gestellt werden, was zu groBen Unzukommlichkeiten fiihren miiBte. 

Die bisher angefiihrten Bedingungen fiir ein Funktionieren gleitender Getreide
zolle waren in England in der Zeit von 1846 gewiB nur sehr unvollstandig gegeben. 
Wenn sie gegeben sind, ware es theoretisch richtig, die Rohe des Zolls vom Welt
marktpreis und nicht vom Inlandspreis, wie es meistens geschieht, abhangig zu 
machen. Man hatte sich dariiber klar zu werden, auf welchem Niveau man den In
landspreis stabilisieren will und den Zoll in der Rohe der Differenz zwischen diesem 
angestrebten Normalpreis und dem jeweiligen Weltmarktpreis zu bemessen l . 

Die Gefahr einer Durchkreuzung der Stabilisierungspolitik durch spekulative 
Manover ist aber damit noch nicht gebannt2. Um aIle diese Schwierigkeiten zu 
iiberwinden, muB die Regelung immer komplizierter werden, bis sich zum SchluB ein 
Einfuhrmo1Wpol als rettender Ausweg von selbst aufdrangt. Die Schweiz hat in der 
Kriegs- und Nachkriegszeit ein Getreideeinfuhrmonopol gehabt und, was die Stabi
lisierung des Inlandspreises anbetrifft, keine schlechten Erfahrungen damit gemacht3• 

Es ist nun folgendes noch zu bedenken: Stabilitat des Inlandspreises ist fiir die 
Landwirtschaft angesichts der fiir Getreide herrschenden unelastischen Nachfrage 
oft ungiinstiger als ein variabler Preis. Wenn namlich eine schlechteErnte imlnland 
mit einer schlechten Welternte und hohen Weltmarktpreisen zusammenfallt, wird 
der Landwirt bei Freihandel oder fixen Zollen im gestiegenen Preis wenigstens 
teilweise einen Ersatz fiir die kleine Erntemenge finden. Wenn jedoch in diesem 
Augenblick der Zoll ermaBigt wird und der Preis nicht sinkt, muB der ErlOs der 
Getreideproduzenten sinken. Stabilisierung des Preises ist also keineswegs mit 
Stabilisierung des betreffenden Wirtschaftszweiges gleichzusetzen. 

§ o. Einfuhrverbote, Ausfuhrverbote und Kontingente. 

Einfuhrverbote kommen einem prohibitiven Zoll gleich. V'ber ihre Wirkungs
weise und Beurteilung ist daher dem schon Gesagten nichts hinzuzufiigen. 

1 Dieses System wurde von GRABEIN (Die deutschen Getreidezolle der Zukunft, Berlin 1900) 
vorgeschlagen. 

2 HENNINGSEN hat den Vorschlag gemacht, den Zoll, der sich in komplizierter Weise aus 
einem Grundzo!J und zwei Zuschlagen zusammensetzen solI, "erst am Ende des Zeitabschnittes, 
in dem die Einfuhr stattfindet", festzusetzen und einzuheben. DaB das einen geordneten Ge
treidehandel unmoglich machen wiirde, ist klar. 

3 Der Methode, die Einfuhr durch ein Einfuhrmonopol zu beschriinken, wird als Haupt
vorteil nachgeriihmt, daB sie bei gleichem Preisschutz fiir die Produzenten den Konsumenten 
weniger belaste als ein Zollo Wenn bei freier Einfuhr der Weizenpreis 10 RM pro 100 kg be
tragt und den Produzenten ein Preis von 20 RM garantiert werden solI, so muB ein Zoll von 
10 RM eingefiihrt und den Konsumenten die Ware auf 20 RM verteuert werden. Ein Einfuhr
monopol bringt dasselbe Ergebnis fiir den Produzenten billiger zuwege: Wenn wir annehmen, 
daB Einfuhr und Eigenproduktion ungefahr gleich groB sind, kann die Monopolverwaltung 
den Weizen zu einem "Mischpreis" von 15 RM an die Konsumenten abgeben, ohne den 
Produzenten weniger zu bieten. Sie beniitzt den Gewinn, den sie an der eingefiihrten Menge 
macht, um die Ware zu verbilligen. (In einer genauen Berechnung hatte man natiirlich auch die 
Steigerung der Nachfrage in Rechnung zu stellen.) Es leuchtet ein, daB dieser Vorteil eines 
Monopols nur dadurch ermoglicht wird, daB der Staat auf seine Zolleinnahmen verzichtet. 
Ferner darf die Einfuhr im Verhaltnis zur Inlandsproduktion nicht allzu klein sein. Ein Getreide· 
einfuhrmonopol in Deutschland kiinnte aus diesem Grund nur eine ganz geringfiigige Verbilligung 
des Konsums bewirken. (Vgl. dazu HERBERT GROSS: Zollo oder Monopolschutz fiir den osterr. 
Getreidebau? VIKTO~ FINKMEISTER: Zoll oder Monopol? Beide Abhandlungen: Z. f. N. Bd. I 
Heft 5. Wien 1930. Dber die Erfahrungell der Schweiz: JULIUS LANDMANN: Die Agrarpolitik 
des schweizerischen Industriestaates. Kieler Vortrage Bd. 26. Je~a 1928.) MICHAEL HAINISCH: 
Das Getreidemonopol. Graz 1929. DEBS.: Reden und Abhandlungen iiber Sozialpolitik und 
Landwirtschaft. Graz 1931. 
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Nicht weiter interessant fiir uns sind Einfuhrverbote aus anderen als handels
politischen Grunden, also z. B. aus Grunden der Sicherheit (z. B. Waffen), Gesund
heit (z. B. veterinarpolizeiliche Verbote), Sittlichkeit (z. B. pornographische 
Schriften) usw. Aus handelspolitischen Grunden, d. h. zum Zwecke der Diskrimi
nation zwischen inlandischem und auslandischem Angebot, gab es in Westeuropa 
in der ersten Halite des 19. Jahrhunderts und friiher zahlreiche Einfuhrverbote, 
besonders auf Fertigwaren. In der Kriegszeit und der darauffolgenden Inflations
zeit wurden sie wiederum ein standiges Requisit der Handelspolitik aus rein pro
tektionistischen und vermeintlichen wahrungspolitischen Griinden, d. h. zur "Ent
lastung der Zahlungsbilanz". Nach der Inflationszeit verschwanden sie wieder bis 
auf wenige Reste und im Jahre 1927 versuchte der Volkerbund sogar eine internatio
nale Konvention zur Beseitigung der Ein- und Ausfuhrverbote zustande zu bringen. 
Das Inkrafttreten dieser Konvention wurde an die Bedingung ihrer Ratifikation 
durch bestimmte Staaten geknupft und scheiterte schlieBlich an der Weigerung 
Polens, zu ratifizieren. In den vergangenen Krisenjahren wurden wieder von zahl
reichen Staaten offen oder versteckt Einfuhrverbote erlassen. Der V orwand ist in 
der Regel der Schutz der Wahrung. Mit primitiven merkantilistischen Irrtumern 
sind aber immer die massiven Interessen der durCih die Verbote geschutzten Wirt
schaftszweige untrennbar verfilzt. 

Ausfukrverbote, die in der merkantilistischen Periode in groBer Zahl fiir Roh
stoffe und Produktionsmittel bestandenl, spielen in der modernen Handelspolitik 
nur eine untergeordnete Rolle. Wahrend des Krieges wurden in zahlreichen Staaten 
Ausfuhrverbote auf lebenswichtige Rohstoffe und Lebensmittel zwecks Sicher
stellung des zivilen und militarischen Bedarfes des eigenen Landes erlassen. Nach 
Beendigung des Krieges verschwanden sie jedoch rasch wieder. Heute werden, ab
gesehen von Verboten aus nichtwirtschaftlichen Grunden (z. B. von nationalen 
Kunstwerken) Ausfuhrverbote gelegentlich fiir Rohstoffe erlassen, um die Verar
beitung im eigenen Lande zu erzwingen. So hat z. B. Rumanien ein Ausfuhrverbot 
fur RohOl, um die rumanischen Raffinerien zu Iilchutzen. Zahlreiche Staaten hatten 
Ausfuhrverbote (oder Ausfuhrzolle) fur Haute und Knochen. 1928 wurde von 
17 europaischen Staaten eine internationale Konvention znr Beseitigung der Aus
fuhrbeschrankungen fiir diese Artikel unterzeichnet und im Jahre 1929 in Kraft 
gesetzt2. 

Zu wahrhaft grotesken AuswUchsen fiihrt der Protektionismus, wenn ein Aus
fuhrverbot des Ausfuhrlandes fur den Rohstoff mit Einfuhrbeschrankungen des 
importierenden Landes fiir das verarbeitete Produkt zusammentrifft. Wie schon 
bemerkt, hat Rumanien ein Ausfuhrverbot fUr Rohol. Osterreich, das auf Grund der 
Frachtlage (Donauweg!) zum Absatzgebiet der rumanischen Erdolgrnben gehort, 
hat jedoch zum Schutze seiner Raffinerien Einfuhrbeschrankungen fiir raffinierte 
Ole. Um diesem Dilemma zu entgehen, hat man folgenden Ausweg gefunden: Das 
RoMI wird in Rumanien raffiniert und in seine Bestandteile zerIegt; sodann werden 
(unter Abspaltung gewisser Beimengungen) diese Bestandteile (Benzin, Petroleum, 
Gasol usw.) wieder zusammengegossen, als sogenanntes "Mischol" nach Osterreich 
gebracht und hier neuerlich destilliert und aufgespalten. Auf dem gleichen Umweg 
- dem man allerdings zum Unterschied von anderen Produktionsumwegen keine 
Mehrergiebigkeit nachriihmen kann - wird der Bedarf Ungarns an rumanischen 
Erdolprodukten gedeckt. 

Da8 KontingentsY8tem ("Grenzmengenkontrolle", im Englischen "quota system"). 
Man unterscheidet zwischen Zollkontingenten, wenn eine bestimmte Menge einer 

1 Vgl. A. SMITH: Wealth of Nations Bd. IV Chapt. 8. .. 
2 Andere Beispiele: Siidafrika hat ein Ausfuhrverbot fiir StrauBe, StrauBeier; Agypten 

und Tunis verbieten die Ausfuhr von DattelschoBlingen und Kuba die Ausfuhr von Ananassetz
!ingen, um die Anpflanzung von Kulturen in anderen Liindern zu verhindern. 
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Ware zollfrei oder zu einem ermiWigten Zollsatz hereingelassen wird und der Rest 
einem hoheren Zoll unterliegt, und Einfuhrkontingenten, wenn auBer der zugelasse
nen Menge iiberhaupt nichts von der betreffenden Ware importiert werden darf. 
Ferner unterscheidet man zwischen autonomen und vertragsmiifJigen Kontingenten, 
je nachdem, ob sie durch Gesetze bzw. Verordnung oder durch einen Vertrag fest
gelegt sind. 

Jedes Kontingent entspricht in seiner Wirkung auf die Einfuhr einem Zoll be
stimmter Hohe. D. h. es IaBt sich immer ein Einfuhrzoll finden, der unter den ge
gebenen Umstanden die Einfuhr ebenso stark beschrankt wie ein bestimmtes Kon
tingent. Wahrend aber ein Zoll (solange er nicht prohibitiv ist) die Verbindung mit 
dem Weltmarkt nicht unterbricht und eine elastische Anpassung der Einfuhr an 
den Bedarf nicht verhindert, soll das Kontingentsystem eine Los16sung der Preis
bildung vom Weltmarktpreis bewirken. 

Das Kontingentsystem in allen seinen Formen wirft Probleme auf, die sich bei 
Zollen und Einfuhrverboten nicht ergeben: Beim Zollsystem entscheiden die Krafte 
des Marktes, namlich Angebot und Nachfrage, wer einfiihrt und wieviel eingefiihrt 
wird; denn jedermann kann importieren, so viel er will, wenn er nur den Zoll zahlt 
(so wie er ja auch fiir die Transportkosten aufkommen muB). Bei einer mengen
maf3igen Beschrankung der Einfuhr muB ein marktfremdes Ausleseprinzip vorhanden 
sein, sofern namlich die Beschrankung iiberhaupt wirksam, d. h. die zur Einfuhr 
zugelassene Menge, das Kontingent, kleiner ist als die Menge, die bei freiem Spiel 
der Krafte eingefiihrt wiirde. Die Kontingentierung ist also (so wie Hochstpreise) 
ein systemfremder Eingriff in den Preismechanismus der Verkehrswirtschaftl. 

Wenn die Einfuhr einer Ware kontingentiert wird, steigt der Inlandspreis, und 
es entsteht zwischen In- und Ausland eine Preisdifferenz, die durch Transport
kosten und Zoll nicht gedeckt ist. Die Einfuhr wird also sehr gewinnbringend, die 
Handler werden sich sehr darum bewerben, einfiihren zu diirfen, und es muB irgend
wie entschieden werden, wer zum Zuge kommt. Die primitivste Methode, die z. B. 
in den letzten Jahren mitunter in Frankreich angewendet wurde, besteht darin, die 
Sendungen in der Reihenfolge ihres Eintreffens an der Grenze solange zur Einfuhr 
zuzulassen, bis das Kontingent erschopft ist. Die Folge ist, daB zu Beginn des Zeit
raumes, fiir den das Kontingent festgesetzt wird, z. B. zu Beginn jedes Monats, jeder 
Handler trachtet, eine moglichst groBe Menge moglichst rasch iiber die Grenze zu 
bringen. Es ist nicht notig, im Detail auszufiihren, warum das kein rationelles 
Ausleseprinzip ist2• 

Eine andere Methode bestiinde darin, die Einfuhrbewilligungen an die Meist
bietenden zu verkaufen. Dieses Prinzip, das yom Standpunkt des die Einfuhr be
schrankenden Landes vielleicht das rationellste ware, wird jedoch in der Praxis 
offiziell nicht angewendet. In gewissen Landern wird es aber inoffiziell bis zu 
einem gewissen Grad durchgefiihrt, namlich dort, wo man, um eine Einfuhr
bewilligung zu erlangen, die mit der Erteilung der Bewilligung betrauten Organe 
bestechen muB. 

1 Sehr treffend sagtADoLF WEBER: "Eine Entartung der Handelspolitik mull man es nennen, 
wenn die Zolle durch ,Kontingente' ... ersetzt werden. Auch der hohe Zoll schaltet den Preis 
als Regulator am Markte nicht ganz aus, Handler und Produzenten wissen, woran sie sind; Kon
tingente machen dagegen die Willkur zum Prinzip des internationalen Guteraustausches, sie 
verhindern jede Elastizitat und zwingen Export sowohl wie Import im Dunkeln zu kampfen." 
"Weltwirtschaft, was jeder davon wissen mull." S. 170. Munchen 1932. Vgl. auch KARL LANGE: 
Autarkie und Handelspolitische Technik in "Autarkie". Funf Vortrage. Berlin 1932. S. 63, der 
Beispiele aus der Praxis bringt. Ferner: "Kontingente, was sie sind und wie sie wirken." Heraus
gegeben vom Deutschen Bund fur freie Wirtschaftspolitik. (Historisch-Politischer Verlag. 
Berlin 1933.) PIERBE ANGELINI: La politique du contingentement des importations. Paris 1932. 

2 Vgl. dazu GEORGES DE LEENER: Les Systemes de Contingentement Douanier. Bulletin 
d'Information et de Documentation. Banque Nationale de Belgique. 7e Annee. Vol. I. No.3. 
10. Fevrier 1932. 

Haberler, Internationaler Handel. 17 
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In den zivilisierten Staaten ist es iiblich, die Kontingente auf die Importhauser 
oder - bei Giitern des industriellen Konsums - direkt auf die Verbraucher auf
zuteilen. Den Aufteilungsschliissel bildet in der Regel die von den betreffenden 
Verbrauchern oder Handlern im Jahre vor der Kontingentierung eingefiihrte Menge. 
Das ist jedoch nur ein Notbehelf und keine Dauerlosung, da der VergleichsmaB
stab im Laufe der Zeit veralten muB. Es wird dann notwendig, den Bedarf 
jedes industriellen Verbrauchers festzustellen; das bedingt die Notwendigkeit einer 
Produktionskontrolle, und die Wirtschaft kommt immer mehr unter die Herrschaft 
des staatlichen Verwaltungsapparates und der von ihm delegierten Organisationen 
und Verbande. 

Wenn die Verteilung der Kontingente an die Handler erfolgt, also in erster Linie 
bei Konsumgiitern (Giiter erster Ordnung), machen diese groBe miihelose Gewinne. 
Kaufmannische Tiichtigkeit verschwindet als Ausleseprinzip und an ihre Stelle 
tritt der Zufall, daB jemand zur Zeit der Einfiihrung jenes Systems in jener 
Branche tatig war, oder das Ausleseprinzip der guten Beziehungen und der Kor
ruption. Ein solcher Zustand muB schlieBlich zur Errichtung von staatlichen oder 
halbstaatlichen Einfuhrmonopolen fiihren, weil es ja zu aufreizend ware, Einzel
personen auf die Dauer derartige unbegriindete Gewinne zuzuschanzen, und wei} 
Einfuhrmonopole vom protektionistischen Standpunkt gegenuber der bloB en Kon
tingentierung den Vorteil haben, daB sie eine elastische Anpassung der einzufiih
renden Mengen an die innere Marktsituation gestatten1 . 

Es ist nicht moglich, an dieser Stelle auf die sich hier aufturmenden Probleme der 
gebundenen Wirtschaft einzugehen, zumal das im Rahmen einer von HERBERT VON 

BECKERATH herauszugebenden groBeren Arbeit "Zur Frage der neuesten Handels
politik in ihren Beziehungen zum Wirtschaftssystem und in ihrer Bedeutung fur 
die gegenwartige Wirtschaftskrise" ausfuhrlich geschehen wird. Es sei nur nochmals 
die un be streit bare und von Freund und Feind der heutigen Wirtschaftsordnung 
anerkannte Tatsache festgestellt, daB das System der Kontingentierung geradewegs 
zur A uf16sung und A ush6hlung der kapitalistischen W irtschaftsordnung und Auf
rich tung einer Planwirtschaft fuhrt. 

Die Beantwortung der Frage, ob es fUr die Zukunft der gebundenen Wirt
schaftsordnung giinstig ist, daB sie nicht planmaBig, sondern als ungewolltes Abfall
produkt der riicksichtslosen Durchsetzung von Einzelinteressen und unter einer 
so eklatanten Verletzung der wirtschaftlichen Rationalitat und katastrophalen 
Minderung der Produktivitat, wie sie die Zerstorung del' zwischenstaatlichen Al'beits
teilung mit sich bringt, ins Leben tritt, kann man den Vertretern del' "neuen" 
Wil'tschaftsol'dnung, den Staude- und Planwirtschaftlern, iiberlassen. 

lJbl'igens wil'd es, wenn nicht aIle Zeichen triigen, diesmal noch nicht ernst 
werden; zu iibel ist dieser erste Vol'geschmack der Planwirtschaft, zu kl'aB sind die 
MiBstande, zu denen dieses System schon nach kul'zer Zeit gefUhrt hat. Das System 
der Kontingentierung diirfte daher in einigen Jahren wieder del' Vergangenheit 
angehol'en. 

§ 6. Andere Methoden des Protektionismus. 

1. Allgemeines. AuBer Zollen und Einfuhrverboten gibt es ein ganzes Arsenal 
von Mitteln und Mittelchen, urn zwischen inlandischem und auslandischem Angebot 
zu diskriminieren, die Einfuhr zu hemmen und zu verteuern, die internationale 
Arbeitsteilung zu storen und die Produktionsmittel aus den rationellen Bahnen, 

1 Wenn del' Staat Adem Staate B vel'tl'agsmiiJ3ig ein Einfuhl'kontingent einraumt, so ist 
damit noch nicht entschieden, ob del' Extragewinn den Importeuren oder Verbrauchern in A 
odel' den Exporteul'en odel' Produzenten in B zufallt. In neuester Zeit wird es ublich, auch libel' 
die Aufteilung del' Kontingente vertragsmiiBige Abmachungen zu treffen. Dazu ist es abel' not
wendig, die Exporteure bzw. Produzenten und die Importeul'e bzw. Vel'bl'auchel' in Organisa
tionen zusammenzuschlieBen. Diese Entwicklung ist besondel's weit in Ostel'l'eich vorgeschl'itten. 
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denen sie der Mechanismus der komparativen Kosten zufiihrt, abzulenken. Man 
hat ein kompliziertes, in seinen Einzelheiten oft schwer zu durchschauendes System 
des 8c1ileichenden und indirekten ProtektioniBmU8 geschaffen, das an reichtumver
nichtender Kraft dem offenen Schutzzollsystem oft nicht nachsteht. Mit der zu
nehmenden Bedeutung interventionistischer Gedankengange und soziaIistischer 
Experimente, mit dem Eindringen standischer Elemente in die maderne Wirt
schaftsverfassung, d. i. dem Zerfall des liberalen Staates in sich bekampfende und 
dann wieder auf Kosten des Gesamtinteresses Kompromisse schIieBende Interessen
tenhaufen, ist dieses System des administrativen Protektionismus zur voUen Bliite 
gelangt. Es entstanden einer8eitB die geistigen Voraussetzungen dafiir, es schwand 
die (gewill oft gefiihlsmaBige) Scheu vor staatIichen Eingriffen und der (freilich 
haufig irrationale) Glaube an das giinstige Ergebnis des freien Spiels der Krafte, 
und es wurden anderer8eitB die technischen Mittel, d. i. ein leistungsfahiger Ver
waltungsapparat aufgebaut, der heute Aufgaben spielend lost, die man vor 20 Jahren 
mit Recht noch fiir ganz undurchfiihrbar gehalten hatte1• 

Dem Praktiker der HandelspoIitik macht der "kalte" Protektionismus, gegen 
den man sich schwerer schiitzen kann und gegen den kein Handelsvertrag aus
reicht, weil er immer neue Formen annimmt, die in den Vertragen nicht vorgesehen 
waren, groBe Sorgen. Die indirekte Bevorzugung der Inlandsproduktion ist gefahr
licher als ein gleich hoher Einfuhrzoll, weil sie ihrer Natur nach rasch wechselt, 
nicht voraussehbar ist und so eine schadIiche Unsicherheit in die Wirtschaft bringt. 

2. 1m Nachstehenden sei versucht, eine Gruppierung dieser Eingriffe vorzu
nehmen und einige Beispiele anzufiihren. Die Aufzahlung erhebt natiirlich keinen 
Anspruch auf Vollstandigkeit, deml der Wissenschaft ist cs auf diesem Gebiete 
nicht moglich, mit der Erfindungsgabe der Praxis Schritt zu halten2• 

A) An erster Stelle ist die Verteuerung der Ein/uhr durch Verzollungsvorschriften, 
schikanose Auslegung der Verzollungsbestimmungen u. dgl. zu nennen. Man ver
langt, daB die Ware an der (kenze verzollt wird, was z. B. bei Postsendungen 
sehr unangenehm ist; man schreibt, besonders wenn die Ware aus irgendeinem 
Grund Anspruch auf "bevorzugte" Verzollung hat, die Einfuhr iiber bestimmte, 
frachtlich ungiinstig gelegene Zollamter vor. Man verlangt kostspielige Ursprungs
zeugnisse, eine besondere Verpackung, Aufschriften in der Sprache des Bestimmungs
landes, Ursprungsbezeichnung fUr jedes einzelne Stiick einer Sendung. Manche 
Staaten machen die Zollvorschriften absichtlich kompliziert und sorgen dafiir, daB 
sie den Interessenten nicht leicht und nicht rechtzeitig zuganglich gemacht werden. 
Das Reklamationsverfahren wird verteuert und in die Lange gezogen, es werden 
hohe "Neben"-Gebiihren fiir die Untersuchung der Waren eingehoben; man legt 
das Bruttogewicht der Verzollung zugrunde usw. 

B) Ein beliebtes Mittel, das auch von Deutschland angewendet wird, ist 
eine 8chikan68e Handhabung der Veteriniirvor8chri/ten. Es wird z. B. fur lebendes 
Vieh eine lange Quarantane vorgeschrieben oder die Einfuhr von geschlachtetem 
Vieh nur im ganzen mit angewachsenen Eingeweiden gestattet. HELFFERICH meint 
von den Be8chauge8etzen, daB sie nicht so sehr den deutschen Konsumenten gesund
heitlich schutzen, als "ihm durch AusschluB der auslandischen Konkurrenz mog
lichst hohe Preise fur Fleisch auferlegen" wollen 3 • 

1 DaB dieser Apparat in vielen Landern iiber seine Leistungsfahigkeit hinaus beansprucht 
wird und dann schlecht funktioniert, andert nichts an der Tatsache der groBeren Leistungs
fahigkeit. 

2 Vgl. verschiedene Denkschriften des Volkerbundes und der Internationalen HandeIs
kammer, Paris, iiber diesen Gegenstand. Ferner INGWEN LIA:!'G: Versteckter Protektionismus 
in der HandeIspolitik. Greifswald 1930. C. BRocKHAusEN: Verwaltungs-Protektionismus und 
Mitteleuropitischer Wirtschaftsbund. Berlin 1931. G. GOTHEIN: Denkschrift iiber den admi
nistrativen Protektionismus. Nr. 26 der Schriften der deutschen Liga fiir Volkerbund. 1930. 

3 Handelspolitik S.85. 
17* 
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C) In ganz analoger Weise wie Zolle wirken Diskriminationstarife der Eisenbahn 
und Schiffahrt. Dieses Instrument wird sowohl zur Forderung der Ausfuhr (niedrige 
Exporttarife, niedrige Tarife fiir Rohstoffe usw.) als auch zur Hemmung der Ein
fuhr verwendet 1. 

D) Man beschrankt sich aber nicht darauf, die Einfuhr zu verteuern, sondern 
ist bestrebt, es gar nicht bis zur Einfuhr kommen zu lassen, vielmehr den AbschlufJ 
von Importgesckiiften zu ersckweren und womoglich schon im Keime zu ersticken. 
Hierher gehort die Erschwerung der Arbeit auslandischer Geschaftsreisender, denen 
man Sondersteuern auferlegt, und denen man es verwehrt, Musterkollektionen- un
verzollt iiber die Grenze zu bringen. Ahnlich verfahrt man mit Mustersendungen 
per Post und unterwirft Sendungen von Reklameschriften onerosen Tarifen. 

E) Abgesehen von der Verteuerung der Einfuhr und Erschwerung der Kon
kurrenz, versucht man direkt oder indirekt auf die inlandischen Kaufer einen Druck 
auszuiiben, auslandische Waren zu meiden, auch wenn sie billiger und besser sind 
als die inlandischen Konkurrenzprodukte. Der Staat geht bei der Vergebung offent
licher Lieferungen (z. B. fiir die Militarverwaltung, Eisenbahnen, Bauten usw.) mit 
"gutem" Beispiel voran. Bei der groBen und steigenden Bedeutung der Investitionen 
offentlicher Korperschaften und Betriebe kommt der Bevorzugung inlandischer 
Lieferanten, die teils offen, teils versteckt fast iiberall geiibt wird, groBe Wichtig
keit zu. Da die Unterschiede in den Preisen oft sehr groB sind, erleidet die Volks
wirtschaft durch Vergebung von offentlichen Lieferungen an teuer produzierende 
inlandische Firmen besonders in industriell riickstandigen Staaten oft enorme 
Verluste. 

F) Der Staat versucht aber auch auf private Wirtsckaftssubiekte im Sinne einer 
unrationellen Bevorzugung des inliindiscken Angebotes EinflufJ zu nekmen. Die Mittel 
dazu sind Steuererleichterungen, Konzessionserteilung, Verwaltungsschikanen aller 
Art. Es werden z. B. in Italien schwarze Listen derjenigen Unternehmungen angelegt, 
die sich des Vergehens schuldig machen, im Ausland, d. i. dort zu kaufen, wo es am 
billigsten ist. Bei offentlichen Lieferungen wird den inlandischen Lieferfirmen die 
Bedingung auferlegt, so weit als moglich nur inlandische Produktionsmittel zu ver
wenden. 

G) Erwahnung verdient auch die psychologische Beeinflussung des kaufenden 
Publikums durch Propaganda und gesellsckaftlicken Druck. Man denke an die "Buy
British"-Bewegung, an die "Made in Germany"-Propaganda, an die Losung "Kauft 
osterreichische Waren". Vielfach werden regelrechte Boykotte gegen auslandische 
Waren bestimmter Herkunft inszeniert, man appelliert an das Nationalgefiihl, den 
Patriotismus, den FremdenhaB (China, Indien). In Finnland, Holland, Danemark 
hat man versucht, als Repressalie gegen deutsche Zollerhohungen einen Boykott 
gegen deutsche Waren zu organisieren. 

H) Das positive Gegenstiick zu der Propaganda gegen eingefiihrte Waren ist 
der Verwendungszwang einheimischer Erzeugnisse. Man denke an die deutschen Vor
schriften iiber Spiritusbeimischung zum Benzin, Beimischungszwang von Butter 
bei der Margarineerzeugung. In Osterreich besteht ein Beimischungszwang von 
Inlandskohle zur eingefiihrten Kohle usw. 

I) Keineswegs eine Errungenschaft der jiingsten Zeit, wohl aber in den letzten 
J ahren wieder zn Ehren gekommen ist der Protektionismns durch Ersckwerung 
der Zaklungen. In fast allen Landern - Deutschland ist eine riihmliche Ausnahme 
- wurde versucht, die Devisenvorschriften handelspolitisch ansznwerten. Man 
nnterscheidet zwischen "gutem" und "bosem" Import und verbietet oder erschwert 
die Bezahlung des letzteren 2. 

1 V gl. dazu besonders ERNST SEIDLER und ALEX. FREUD: Die Eisenbahntarife in ihren Be
ziehungen zur Handelspolitik. Leipzig 1904. 

2 tiber die wahrungspolitischen Probleme der Devisenbewirtschaftung vgl. Kap. 9 § 7 S. 73. 
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J) In hoherem Grade indirekter Natur ist der ProteklionismU8 durch Steuer
erleickterungen und S'Ilhventionen an bestimmte Wirtschaftszweige und Einzelfirmen, 
um sie im Kampfe gegen die auslandische Konkurrenz zu starken. 

3. Benrteilung. Eine Reihe von diesen Praktiken erscheint dem Laien zweifellos 
vollkommen berechtigt und einwandfrei. 1st es nicht erfreulich, wenn die Konsumen
ten, dem Appell an ihren Patriotismus folgend, inlandische Ware vorziehen, auch wenn 
sie teurer ist, und ist es nicht klar, daB der Staat die Gelder, die er der Wirtschaft 
duroh Besteuerung entzieht, wieder nur dem eigenen Gewerbe zukommen lassen 
darn Dazu ist zu sagen, daB in allen diesen Fallen die Wirkungen auf die Giiter
versorgung und Bediirfnisbefriedigung1 und die Ablenkung der Produktion von den 
rationellen Bahnen der internationalen Arbeitsteilung genau dieselben sind, wie 
wenn die Naohfrage durch einen Zoll auf inlandische Erzeugnisse abgedrangt wird. 
Diese MaBnahmen sind daher prinzipiell, im Guten wie im Bosen, genau so zu be
urteiJen, zu verwerfen bzw. zu begriiBen wie Zolle. Dem iiber die Beurteilung von 
ZeilIen Gesagten ist daher nichts hinzuzufiigen. 

§ 7. Administrative Erleichterungen des Zollschutzes. 

Es sollen nur kurz einige Einrichtungen besprochen werden, deren Aufgabe es 
ist, gewisse Harten des Zoll8Y8tems zu be8eitigen oder zu mildern. Von einer Zoll
senkung unterscheiden sich die hier zu erorternden Erleichterungen dadurch, daB 
sie die Schutzfunktion der Zolle nicht beeintrachtigen sollen. Allerdings laBt sich 
die Grenze zwischen solchen Erleiohterungen, die den Produktionsschutz nicht be
eintrachtigen, und solchen, die einer Verminderung des Zollschutzes gleichkommen, 
in der Praxis selten scharf ziehen, so daB unter dem Titel der Vermeidung unnOtiger 
Harten (z. B. durch Bewilligung eines zollfreien Veredelungsverkehres) oft wirkliche 
Zollsenkungen vorgenommen werden. 

Zwei Gruppen von MaBnahmen konnen wir unterscheiden: a) MaBnahmen, die 
den Handel, insbesondere den Transithandel, erleichtern sollen, und b) MaBnahmen, 
die bestimmte Verwendungszwecke von der Zollbelastung befreien sollen, ins
besondere die Exportindustrien von der Belastung durch Zolle auf ihre Produk
tionsmittel. Denn wenn der Export duroh die Verteuerung der Produktionsmittel 
erschlagen oder stark vermindert wird, haben auch die inlandischen Produktions
mittelerzeuger nichts davon. Dasselbe gilt von der Verwendung fiir einen inlandischen 
Konsum- oder Fabrikationszweck, der sehr preisempfindlich ist. (Elastische Nach
frage nach dem aus den zollbelasteten Produktionsmitteln erzeugten Produkt.) 

Ad a) Der Erleichterung des Handels, insbesondere des internationalen Giiter
umschlages, dienen Freihalen, Zollireilager und die Erlaubnis der zolllreien Einluhr 
1tnd Durchlukr unter Zollaul8ickt. Es werden also an giinstig gelegenen Platzen 
(Umschlagplatzen, Hafen, Handels- und Konsumzentren) innerhalb des Zollgebietes 
Freikandel8platze geschaffen, in denen die Waren zollfrei eingefiihrt, umgeladen, 
eingelagert, verpackt, mitunter auch bearbeitet und ins Zollausland oder in andere 
Freilager ausgefiihrt werden diirfen. Erst beim tJbergang aus dem Freihafen (Ham
burg) oder dem Zollfreilager (das unter offentlicher oder privater Verwaltung, aber 
immer unter der Aufsicht der Zollbehorde steht) in den freien Inlandsverkehr wird 
der Zoll erhoben. Der Schutz der inlandischen Produktion wird dadurch nicht 
geschmiiJert, der Handel, insbesondere der Transithandel, aber ungemein erleichtert 
und gefordert. 

Ad b) Hierher gehort in erster Linie der aktive und pa8sive Veredelungsverkekr. 
Der zollfreie aktive Veredelungsverkehr besteht in der Erlaubnis, Ware zollfrei 
einzufiihren, unter der Bedingung, daB sie nicht im Inland konsumiert, sondern nur 

1 Es sci denn, daB man das Streben, nur inlandische Waren zu kaufen, als ein Bediirfnis 
auffaBt. 
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verarbeitet und im veredelten Zustand wieder ausgefiihrt wird. Es werden also 
z. B. Gewebe eingefiihrt, gefarbt oder bedruckt und im gefarbten oder bedruckten 
Zustand wieder exportiert - in das Ursprungsland oder ein drittes Land. 'Venn es 
feststeht, daB den inmndischen Farbereien und Druckereien der Auf trag entginge, 
falls sie die einzufiihrenden Gewebe verzollen oder statt der eingefiihrten teure 
Gewebe inlandischer Erzeugung verwenden miiBten, kann auch vom protektio
nistischen Standpunkt der inlandischen Webereien gegen die zollfreie Einfuhr im 
aktiven Veredelungsverkehr kein Einwand erhoben werden. Oft aber muB man 
annehmen, daB den inlandischen Produzenten der Ware, die im aktiven Veredelungs
verkehr zollfrei hereinkommt, durch die zollfreie Einfuhr Auftrage entgehen. Daher 
bilden solche Zollexemptionen immer ein Streitobjekt fiir die beteiligten Inter
essenten. 

Der zollfreie passive Veredelungsverkehr besteht in der Erlaubnis, Ware, die aus 
dem Inland stammt, im Ausland veredeln zu lassen und sodann zollfrei wieder einzu
fiihren. Del' aktive Veredelungsverkehr im obigen Beispiel ist ein passiver Verede
lungsverkehr vom Standpunkt des anderen Landes, aus dem die Gewebe ausgefiihrt 
und in das sie im gefiirbten Zustande wieder zuriickgebracht werden. 

Ganz analoge Griinde wie fiir die Zollfreiheit des aktiven sprechen fiir die des 
passiven Veredelungsverkehrs. Die protektionistische Praxis der Gegenwart ist dem 
aktiven Veredelungsverkehr viel giinstiger gesinnt als dem passiven. Es ist aber 
immer zu bedenken, daB, wenn das Land Adem passiven, vom Standpunkt des 
Landes Baber aktiven Veredelungsverkehr Hindernisse in den Weg legt, das Land B 
Vergeltung iiben und dem aktiven Verkehr des Landes A, der passiv fiir B ist, 
Schwierigkeiten bereiten wird. Der natiirliche Ausweg ist, vertragsma/3ig eine 
Gegenseitigkeit festzulegen. Das ist in del' Tat auch oft geschehen1• 

Es gibt noch eine ganze Reihe anderer administrativer Moglichkeiten und Rechts
formen des zollfreien Importes von Produktionsmitteln fur bestimmte Zwecke (Er
laubnisscheinverkehr, Vormerkverkehr, Ausbesserungsverkehr, MeB-, Markt-, Retour
verkehr usw.), die jedoch nul' vom verwaltungstechnischen Standpunkt Interesse 
beanspruchen und keine neuen okonomischen Probleme aufwerfen. 

Eine andere Methode, die Exportindustrien von der Belastung durch Rohstoff
zolle zu befreien, besteht in del' Zollrestitution bei der Ausfuhr. Es wird also bei 
del' Ausfuhr des Fertigproduktes der Zoll der in ihm steckenden Rohstoffe ruck
vergutet. Die Berechnung dieser Quote ist jedoch oft sehr schwierig und gibt Ge
legenheit zu versteckten Ausfuhrpramien und Subventionen2• 

Eine besondere Art von Zollrestitutionen stellen die an anderer Stelle schon be
sprochenen deutschen Einfuhrscheine fiir Getreide dar 3. Zu ahnlichen Erscheinungen 
muB es fiihren, wenn - was z. B. in Frankreich oft geschah - beim Veredelungs
verkehr del' Identitatsnachweis nicht verlangt wird. Wenn die im aktiven Ver
edelungsverkehr "wieder"-ausgefiihrte Ware nicht identisch mit der im unver
arbeiteten Zustand zollfrei eingefiihrten Rohware zu sein braucht, dann kann es 
wie bei den Einfuhrscheinen vorkommen, daB auf einer Seite des Landes die Ware 
zollfrei hereinkommt und iiber eine andere Grenze andere Stiicke del' gleichen Ware 
exportiert werden. Del' Veredelungsverkehr wirkt dann wie eine ZollermaBigung 
auf der einen und eine Exportpramie auf der anderen Seite. Mit der Einfuhrerleich-

1 Vgl. z. B. BENNO SCHMIDT: Zur Geschichte des deutschen Veredelungsverkehres. Z. f. Sw. 
Bd. 26. ROBERT WEBER: System del' deutschen Handelsvertrage. Leipzig 1912. 

B An diesel' Stelle ist auch zu bemerken, daB eine Ausfuhrpramie unter dem Titel einer 
Steuerriickvergiitung nul' dann berechtigt ist, wenn es sich um eine Spezialsteuer handelt. In 
diesem Fall macht die Ausfuhrpramie nul' einen kiinstlichen Eingriff in die internationalen 
Konkurrenzverhii.ltnisse wieder gut. Die Riickvergiitung einer allgemeinen Umsatzsteuer, wie 
sie von vielen Staaten vorgenommen wird, kommt einfach einer allgemeinen Ausfuhrpramie 
gleich. 

3 Siehe oben S. 236. 
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terung kann man sich wohl einverstanden erklaren, doch ist es nicht einzusehen, 
warum sie mit einer die natiirlichen Standortbedingungen verschiebenden Ausfuhr
pramie verbunden sein solI. 

§ 8. tlber den Begriff "Rohe des Zolltarifs'; und die Methoden ihrer Messung1• 

Der Wirtschaftspolitiker kommt haufig in die Lage, ein Urteil Uber die HOM 
eines Zolltarifes abzugeben. Und zwar handelt es sich dabei fast immer urn einen 
Vergleich: 1st der Zolltarif des Landes B oeer des Landes A hohed Oder es ist die 
Hohe des Zolltarifes eines Landes in zwei Zeitpunkten zu vergleichen. 

Wenn man jedoch versucht, ein solches Urteil iiber die vergleichsweise Hohe 
eines gegebenen Zolltarifes zu begriinden und ihm einen exakten, zahlenmaBigen 
Ausdruck zu verleihen, ergeben sich die groBten Schwierigkeiten, und zwar sind 
die Schwierigkeiten nicht etwa nur statistisch-technischer Natur, sondern der Be
griff "Hohe des Zolltarifes" erweist sich selbst als unscharf. 

Man hat mitunter die Grope des Anteils der zollpflichtigen Einfuhr an der Ge
samteinfuhr als MaBstab fiir die Hohe der Zollmauern zu verwenden versucht. Der 
entscheidende Einwand gegen diese Methode liegt jedoch auf der Hand: Je mehr 
sich der Zoll der Prohibitionsgrenze nahert, desto kleiner wird der Anteil der zoll
pflichtigen Einfuhr an der Gesamteinfuhr. Ein Land, das nur prohibitive Zolle hat 
und den Rest der Einfuhr zollfrei hereinlaBt, bekaIDe daher nach dieser Methode 
einen auBerst giinstigen Zollindex. So ergibt z. B. die offizielle amerikanische Sta
tistik 2, daB unter der Herrschaft des Fordney-MacCumber-Tariffs von 1922 
im Durchschnitt der Jahre 1923 bis 1931 der Anteil der zollfreien Einfuhr an 
der gesamten im Inland verbleibenden Einfuhr 64% betrug, wahrend er sich im 
Durchschnitt der Jahre 1898 bis 1909 unte<r einem viel gemaBigteren Tarif nur auf 
45% belief. 

Demselben Einwand unterliegt die haufig angewendete Methode, die durch
schnittliche Zollbelastung der Einfuhr, also das perzentuelle Verhaltnis 'Von ZolZ
einnahmen und Gesamteinfuhr oder 'Von Zolleinnahmen una zollpflichtiger Einfuhr 
als MaBstab fiir die Hohe des Tarifniveaus anzusehen. Auch diese Methode liefert 
das absurde Ergebnis, daB prohibitive Zolle den Zollindex nicht beeinflussen. Auf 
Grund dieser Methode ergibt sich z. B., daB England 1925 (wegen seiner hohen 
Finanzzolle) einen hoheren Zolltarif hatte als Italien oder Deutschland! Ein 
anderes Beispiel: Die "durchschnittliche Zollbelastung" der amerikanischen Ein
fuhr betrug nach dieser Methode im Durchschnitt dar Jahre 1926 bis 1930 
13,70% gegen 23% im Durchschnitt der Jahre 1906 bis 1910. Zu einem ahnlichen 
Resultat gelangt man, wenn man die Zolleinnahmen nicht mit der Gesamteinfuhr, 
sondern nur mit der zollpflichtigen Einfuhr in Beziehung setzt (40% 1926 bis 1930 
gegen 42,86% 1906 bis 1910). 

1 Das Beste, was iiber diesen Gegenstand je gesagt wurde, stammt vom Chef der wirtschaft
lichen Abteilung des Volkerbundes, A. LOVEDAY: The Measurement of Tariff Levels. The Journal 
of the Royal Statistical Society Vol. 42, Part. IV (1929) S.487ff. Jetzt auch abgedruckt in 
LOVEDAY: Britain & World Trade. Quo Vadimus and other Economic Essays S. 182 London 1931. 
FRIEDRICH LUTZ: Methoden des internationalen Zollvergleiches. S.1207. Magazin der Wirt
schaft. Berlin, 2. August 1928. F. WONNE: Methoden des internationalen Zollvergleiches. Eben
dort S. 1354. Solche Berechnungen wurden von verschiedenen Stellen angestellt. Die wichtigsten 
sind hier erwii.hnt. Taux Indices des Tarifs. Section economique de la Societe des Nations, Con
ference economique internationale, Genf 1927, C. E. I. 37; ZollhOhe und Warenwerte. Eine ver
gleichende Studie iibcr die Hohe der Zollbelastung fiir 402 Waren in 14 europii.ischen Staaten. 
Herausgegeben vom osterreichischen Nationalkomitee der Internationalen Handelskammer. 
Wien (Verlag A. Holder) 1927. Ferner "British and Foreign Trade". Blue Book. herausgegeben 
VOl'l Board of Trade. Second series Cd. 2337. London 1904 und 1905 ... Survey of Overseas Markets" . 
Committee on Industry and Trade (Balfour Committee). London 1925. S. 543. 

2 Vgl. die fortlaufenden Ziffern. die im .. Statistical Abstract of the United States" ver
offentlicht werden. 
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Um diesen absurden Konsequenzen zu entgehen, werden in den zu Beginn dieses 
Paragraphen angefiihrten Studien andere Methoden angewendet, die aIle auf folgen
dem Prinzip beruhen: Man berechnet fiir moglichst viele, im Idealfall fiir aIle 
Zollpositionen die Zollbelastung der durch sie betroffenen Ware in Prozenten des 
Warenwertes, man konvertiert mit anderen Worten spezifische Zolle in Wertzolle 
und berechnet aus den so gewonnenen Wertzollen einen Durchschnitt: die durch-
8chniUliche Wertverzollung. Bei Tarifen, die eine einheitliche Verzollung ad valorem 
vorsehen, z. B. beim geltenden hollandischen Zolltarif, der einen durch wenige 
Ausnahmen durchbrochenen einheitlichen und allgemeinen Zollsatz von 10% des 
Warenwertes vorsieht, entfallt die Notwendigkeit einer Durchschnittsberechnung. 
Man konnte das Wesen dieser Methoden so kennzeichnen, daB sie jenen einheit
lichen Zollsatz ad valorem ermitteln wollen, der einem gegebenen uneinheitlichen 
Zolltarif aquivalent ware. 

Bei der Durchfiihrung der Berechnung ergibt sich nun wieder eine Reihe von 
verschiedenen Moglichkeiten und von Problemen, die nur gelOst werden konnen, 
wenn man sich iiber den eigentlichen mit der Berechnung verfolgten Zweck voIl
kommen klar wird. 

Von den technisch-statistischen Schwierigkeiten sehe ich dabei ab, also z. B. 
davon, daB es oft sehr schwierig ist, einen spezifischen Zoll in einen Wertzoll zu 
konvertieren, weil die Werte der Ware nicht bekannt sind oder ein einheitlicher 
Marktpreis gar nicht besteht, daB mancher Gewichtszoll zahlreiche Qualitats
nuancen einer Ware trifft und fiir jede einzelne Variante die Zollbelastung daher 
verschieden ist. Dazu kommt die ungeheure Spezialisierung der modernen Tarife 
und die groBe Zahl der in den internationalen Handel eingehender Giiter. All das 
macht es notwendig, sich auf eine .Auswahl von Waren zu beschranken. Die oben 
angefiihrte Berechnung des osterreichischen Nationalkomitees der internationalen 
Handelskammer beriicksichtigt 402 Waren, die Berechnung des Volkerbundes be
schrankt sich auf 78 Artikel. Bei der Auswahl der in die Berechnung einzubeziehen
den Waren spielen neben ZweckmaBigkeitserwagungen auch die im folgenden dar
zustellenden grundsatzlichen tJberlegungen mit. 

Bei der Berechnung der Zollbelastung jeder Ware steht der Preis im Export
und im Importland zur Auswahl. Es besteht ferner die Schwierigkeit, daB der Preis 
durch den Zoll beeinfluBt wird. Je nach der Elastizitat von Angebot und Nachfrage 
in beiden Landern bekommt also derselbe Zoll ein verschiedenes Gewicht. Ferner 
ist zu bedenken, daB es nicht angeht, jedem Einzelzoll denselben EinfluB auf den 
Durchschnitt zuzugestehen, also z. B. dem Eisenzoll und dem Senfzoll. Es muB 
ein gewogener Durchschnitt errechnet werden und es erhebt sich die Frage nach 
dem Gewicht, das jedem Zollsatz zugebilligt werden solI. Als Bestimmungsgrund 
des Gewichts kommen in Betracht: Anteil der Ware an der Einfuhr, an der Ausfuhr, 
am Volumen des Welthandels, oder am Produktionsvolumen eines oder mehrerer 
Lander. Hier ergibt sich wieder die Schwierigkeit, daB die GroBe dieses Anteils 
mitunter von der Hohe des Zolles entscheidend beeinfluBt wird. 

Eine Reihe von Moglichkeiten ergibt sich auch bei der Auswahl der in die Be
rechnung' einzubeziehenden Waren. SolI man sich auf die Importware des betreffen
den Landes beschranken 1 Dann verliert jeder ZoIl, sobald er prohibitiv wird, seinen 
EinfluB auf den Zollindex. Statt der Importartikel des einen Landes kann man 
die Exportartikel anderer Lander nehmen oder auch die wichtigsten Welthandels
waren. 

Ein schwerwiegender Einwand gegen die ganze Methode besteht ferner in 
folgendem: Wenn ein Zoll die Prohibitionsgrenze iiberschritten hat, ist eine weitere 
Erhohung irrelevant. Ein Zoll mag schon bei 20% ad valorem, ein anderer erst bei 
200% prohibitiv wirken. Ferner ist die Wirksamkeit eines "gleichhohen" Zolles 
je nach dem wirtschaftlichen Aufbau des betreffenden Landes verschieden. 
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Wenn man diese Fragen beantworten und eine Entscheidung zwischen allen 
diesen Moglichkeiten treffen will, muB man sich dariiber klar werden, was man eigent
lich messen will; man muB mit anderen Worten deiinieren, was man unter "ver
gleichsweiser Rohe eines Zolltarifes" versteht. Es geniigt offenbar nicht, die ver
schiedenen Zolltarife am einheitliche Wert-Zollsatze zu reduzieren, und es ware auch 
voreilig, anzunehmen, daB, wenn die Zolltarife aller Lander aus einheitlichen Zoll
satzen ad valorem bestiinden, der jeweils hohere Einheitssatz immer und unter 
allen Umstanden einen "hoheren Zolltarif" konstituiert, daB also z. B., wenn das 
Land A die gesamte Einfuhr einem Zoll von 40% des Wertes unterwirit und das 
Land B einen Zoll von 50% ad valorem einhebt, der Zolltarif des Landes B unbedingt 
als der hohere anzusehen ist: Es konnte sein, daB die Einfuhr A's auf einen Zoll 
von 40% viel starker reagiert als die Einiuhr B's auf einen Zoll von 50%. 

Was will man also eigentlich ieststellen 1 SoIl der Zollindex eine Art handelspoli
tische Sittennote sein 1 Aber bei der Beurteilung der Schwere eines VerstoBes gegen 
die guten handelspolitischen Sitten, d. i. gegen den Freihandel, kann man sich ja 
nicht allein auf die Rohe des Zolles in Prozenten des Wertes stiitzen, sondern muB 
wohl auch die Wirksamkeit, die je nach den Umstanden schwankt, beriicksichtigen. 
LOVEDAY ist der Meinung, es sei eine "vollkommen falsche Annahme, daB ein Zoll
tarifindex ein MaB des durch den Staat gewahrten Schutzes, dessen sich Landwirt· 
schaft und Industrie erfreuen, darstellen kann und SOIlI". Er schlagt vor, das Pro
blem nicht vom Standpunkt des geschiitzten Landes, sondern vom Standpunkt 
des exportierenden Landes zu betrachten. Der Zollindex soIl nicht den "relativen 
Grad des Schutzes" (degree of protection), sondern den "Grad der Behinderung 
des Importes" (degree of obstruction) messen2 • Man muB zugeben, daB die Rem
mung des Importes nicht unbedingt ein MaB fiir die Wirksamkeit des Schutzes der 
eigenen Produktion zu sein braucht, da ja der Zoll unter Umstanden bloB zu einer 
Einschrankung des Konsums fiihrt. Trotzdem hangt auch der Grad der Behinderung 
des Importes nicht nur von der Rohe des Zolles, sondern auch von der Elastizitat 
von Angebot und Nachfrage ab - also von Umstanden, die von der besprochenen 
Methode der Berechnung des Zollindex nicht beriicksichtigt werden. Von diesem 
Standpunkt aus gesehen ist es aber, streng genommen, unzulassig, jedem Land nur 
einen Zollindex zuzuordnen. Es kommt oft vor, daB der Zolltarif eines Landes die 
Einiuhr aus bestinimten anderen Landern schwer trifft, die Einiuhr aus anderen 
Landern jedoch unberiihrt laBt. England war z. B., auch bevor es 1932 zurn Schutz
zollsystem iiberging, der Schweiz gegeniiber als Rochschutzzolland anzusprechen, 
weil seine wenigen, aber ziernlich hohen Zolle (die sogenanntenMac Kenna- und Se1£
guarding duties) gerade die Schweizer Exportartikel betrafen. Man rniiBte also 
eigentlich fiir jedes Land eine ganze Reihe von Zollindizes berechnen, von denen 
jeder fiir den Verkehr mit einern bestimmten Lande gilt. Die beiden am SchluB 
der Literaturanmerkung erwahnten englischen Berechnungen beschranken sich in 
richtiger Erkenntnis dieser Tatsache darauf, einen Durchschnitt der Zollsatze der 
wichtigsten Lander auf englische Exportwaren zu errechnen. Die Berechnung des 
Volkerbundes versucht fiir jedes Land einen internationalen Index zu errechnen. Ob 
ein solcher internationaler Index einen praktischen Wert hat, hangt vom Grad der 
Dispersion der individuellen Indizes abo Nur auf Grund statistischer Experimente 
laBt sich ein Urteil iiber den Grad der Vereinbarkeit der verschiedenen Zweck
indzies und die Moglichkeit der Zusamrnenfassung in einer Ziffer gewinnen. An 
solchen Versuchen fehlt es bisher vollstandig. 

1 The Journal of the Royal Statistical Society. a. a. O. S.513. 
2 a. a. O. S. 493/4. 
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21. Kapitel. 

Tatsachen nnd Einrichtnngen der Handelsvertragspolitik. 

§ 1. Inhalt nnd Form der Handelsvertriige 1. 

Ein Handelsvertrag ist ein Abkommen zwischen zwei oder mehreren Staaten 
uber wirtschaftliche Fragen2 • Der Kreis der in Handelsvertragen (oft auch Handels-, 
Niederlassungs- und Schiffahrtsvertrag oder Handels- und Konsularvertrag) ge
regeIten Angelegenheiten kann ein sehr weiter sein: Zulassung von konsularischen 
Vertretern sowie deren Rechte und Zustandigkeit; Niederlassung von auslandischen 
Firmen, Zulassung und Behandlung von Geschaftsreisenden; Gerichts- und Polizei
schutz fur Auslander und ihr Eigentum; Exekution richterlicher Urteile; Schutz 
von Patenten, Handelsmarken, Verlagsrechten usw.; Steuerfragen; Ausiibung eines 
Gewerbes durch Auslander; Hohe der einzuhebenden Zolle und der bei der Einfuhr 
zu entrichtenden sonstigen Steuern und Abgaben; Zollformalitaten; Veterinar
vorschriften bei der Einfuhr von Vieh; die Behandlung und Zulassung von fremden 
Schiffen in heimischen Hafen; Beforderungsbedingungen und Tarife auf Eisen
bahnen und anderen Verkehrsmitteln u. v. a. Wir konnen diese Materien gruppieren: 
a) Konsularwesen, b) Fremdenrecht, c) Verkehrsfragen, d) Zoll- und Handelsfragen. 

1m Laufe der Entwicklung, mit dem Kompliziertwerden der zwischenstaatlichen 
Wirtschaftsbeziehungen ist es iiblich geworden, bestimmte Materien in Spezialab
kommen zu regeln (Urheberrechtsvertrage, Doppelbesteuerungsvertrage, Rechts
hilfevertrage usw.), und es besteht eine Tendenz, den Ausdruck "Handelsvertrag" 
fiir Abmachungen iiber Zoll/ragen zu reservieren. In diesem Sinne werden auch wir, 
sofern nichts anderes bemerkt wird, den Ausdruck gebrauchen. 

Was die Form betrifft, sei nur die Unterscheidung zwischen zweiseitigen und 
mehrseitigen (bilateralen und multilateralen) Vertragen, - die letzteren auch Kol
lektivvertrage (internationale Konventionen) genannt - hervorgehoben, je nach
dem, ob der Vertrag von nur zwei oder von mehreren Staaten geschlossen wurde. 
Es kommt auch vor, daB eine Reihe von formell zweiseitigen Vertragen den 
gleichen Inhalt hat und aus gemeinsamen Verhandlungen hervorgegangen ist. 
Auf dem Gebiete des internationalen Handels sind die folgenden internationalen 
Konventionen, die unter den Auspizien des Volkerbundes abgeschlossen und 
von zahlreichen Staaten ratifiziert wurden, zu nennen: Konvention iiber die 
Freiheit des Transithandels (Barcelona 1921); Konvention zur Vereinfachung der 
Zollformalitaten (Genf 1923); Konvention iiber den Transittransport elektrischer 
Energie (Genf 1923). Der AbschluB vieler anderer war geplant und ist gescheitert. 
Z. B. der sogenannte "Zollwaffenstillstand" (convention commerciale), eine inter
nationale Konvention zur Stabilisierung der Zolltarife auf 2 Jahre (Genf 1931)3. 
Der einzige bedeutsame und erfolgreiche Kollektivvertrag in Zollsachen war die 
Briisseler Zuckerkonvention yom Jahre 1902. 

Was die Art und Weise betrifft, in der sich die Staaten in Handelsvertragen 
zu einem bestimmten Verhalten verpflichten, ist die folgende U nterscheidung von 

1 AuBer der zu Beginn des vorigen Kapitels angegebenen Literatur vgl. besonders ROBERT 
WEBER: System der deutschen Handelsvertrage. Leipzig 1912. Eine deutsche Vbersetzung aller 
Handelsvertrage erscheint fortlaufend im "Deutschen Handelsarchiv" hgg. yom Reichswirt
schaftsministerium Berlin. Ausziige veroffentlicht fortlaufend das Weltwirtsch. Arch. Vgl. 
ferner: "Die Handelsvertrage des ErdbaIls" zusammengestellt von J. BENNSTEIN und K. LEO
POLD. Berlin 1927. Handbook of Commercial Treaties. Digest of Commercial Treaties, Con
ventions and other agreements between all Nations. U. S. Tariff Commission. Washington 1923. 

2 Auf die volkerrechtliche Natur und die juristische Form der Abmachung (es braucht nicht 
unbedingt ein Vertrag zu sein, sondern kann sich z. B. um eine" }laktierte Gesetzgebung" handeln) 
wird hier nicht naher eingegangen. V gl. dazu Handbiicher des Volkerrechts. 

3 Uber den jeweiIigen Stand vgl. Annuaire de la Societe des Nations. Erscheint jahrlich in 
Genf. 
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groBer Bedeutung: Die Behandlung von fremden Staatsangehorigen und fremder 
Ware, zu der sich ein Staat verpflichtet, kann direkt bestimmt sein, in der Art, daB 
es z. B. heiBt: Der Konsul eines fremden Staates hat diese oder jene Rechte bzw. 
Pflichten; eine auslandische Firma hat diese und jene Bedingungen zu erfiillen, um 
eine Niederlassung zu griinden; bei der Einfuhr einer bestimmten Ware aus dem 
Gebiete des Vertragspartners ist ein Zoll in dieser oder jener Hohe zu entrichten. 
Die Art der Behandlung kann aber auch indirekt durch A ufstellung eines Vergleichs
mafJstabes bestimmt werden. Und zwar sind da drei MaBstabe iiblich, denen drei 
Vertragsklauseln entsprechen: Die Paritiits- oder I nliinderklausel, die Reziprozitiits
oder Gegenseitigkeitsklausel und die Meistbegilnstigungsklausel. Nach der Paritiits
klausel1 darf die Behandlung der Angehorigen des Vertragsstaates nicht schlechter 
sein als die der eigenen Staatsangehorigen. Wenn Reziprozitiit'l. geiibt wird, richtet 
sich die Behandlung der Auslander nach der Behandlung der eigenen Staatsangeho
rigen durch den Vertragspartner oder darf zumindestens nicht schlechter sein. Durch 
Einraumung der M eistbegilnstigung verpflichtet sich ein Staat zu einer Behandlung, 
die nicht schlechter ist als die, die er irgendeiner dritten Nation angedeihen laBt. 
Die drei Klauseln konnen auch beliebig kombiniert werden, wobei dann der jeweils 
fiir den Vertragspartner giinstigste MaBstab entscheidend ist. Wenn also z. B. Pa
ritat und Meistbegiinstigung ausbedungen sind, diirfen die Staatsangehorigen des 
Vertragspartners nicht schlechter behandelt werden als Inlander und es miissen 
ihnen Privilegien, die Angehorigen eines dritten Staates eingeraumt werden, eben
falls zukommen. 

Was die Behandlung der fremden Staatsangehorigen, die Rechtsstellung phy
sischer und j uristischer Personen vor Gericht u. dgl. anlangt, begniigt man sich 
zivilisierten Staaten gegeniiber in der Regel mit der Gleichstellung mit den Inlandern. 
Ausnahmen kommen aber haufig vor. 

A) Der Auslander wird schlechter gestellt als der Inlander: Gewisse Gewerbe z. B. 
werden Inlandern vorbehalten. 

B) Der Auslander wird in gewisser Beziehung besser gestellt als der Inlander: 
Besonders haufig in Vertragen zwischen zivilisierten und zuriickgebliebenen 
Staaten. 

Auf dem Gebiete der Handelspolitik im engeren Sinne (Zollpolitik), der wir 
UIlS nun ausschliel3lich zuwenden, kommt die Paritatsklausel naturgemaB wenig in 
Betracht, denn es ist ja eben der Zweck der Zolle, zwischen auslandischem und 
inlandischem Angebot zu diskriminieren. Dafiir hat hier die Meistbegiinstigungs
klausel eine iiberaus groBe Bedeutung. Eine Reziprozitatsklausel kommt in den 
Handelsvertragen sehr selten vor, wohl aber spielt das Reziprozitatsprinzip beim 
AbschluB und Interpretation der Vertrage eine wichtige Rolle. 

Bei den Handelsvertragen im engeren Sinne, also Vertragen, die Bestimmungen 
iiber die Einfuhr und die Hohe der einzuhebenden Zolle enthalten, unterscheidet 
man zwischen reinen Meistbegilnstigungsvertriigen, die sich auf die Verpflichtung 
beschranken, Waren aus dem Vertragsstaat keinen hoheren Zollen zu unterwerfen, 
als fUr die gleiche Ware aus irgendeinem anderen Staate zu zahlen sind, und Tarif
vertriigen, die konkrete Zollverabredungen enthalten: Der Zoll auf Butter darf 
nicht hoher sein als so und so viel Reichsmark pro 100 kg. Die meisten Tarifvertrage 
enthalten aber auBerdem auch die Meistbegunstigungsklausel. Durch einen reinen 
Meistbegiinstigungsvertrag wird die Hohe der Zollsatze der autonomen Entscheidung 
des verpflichteten Landes iiberlassen. Nur kommt jede ZollermaBigung, die das 
verpflichtete Land einem dritten Staat gewahrt, auch dem meistbegiinstigten Staat 
zugute. 

1 Auch formelle Reziprozitiit genannt. 2 Auch materielle Reziprozitiit genannt. 
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§ 2. Inhalt und Formen der Meistbegiinstignngsklausel. 

1. Einleitung. Literatur. Bereits im 17. Jahrhundert haben die europaischen 
Staaten begonnen, in ihre Handels- und Niederlassungsvertrage die Meistbegiinsti
gungsklausel aufzunehmen. Diese tJbung hat im Laufe der Zeit immer weiter um 
sich gegriffen; es haben sich verschiedene Varianten der Klausel herausgebildet, 
aber schon in der zweiten Halite des 18. Jahrhunderts wird kaum ein Handels
vertrag abgeschlossen, in dem nicht in der einen oder anderen Form ein Meii't
begunstigungsversprechen als ausdruckliche Klausel oder aus dem Text deduzierbar 
enthalten ware. 

Kein anderer Bestandteil der Handelsvertrage ist in der Wissenschaft - sowohl 
in der Rechts- als in der Wirtschaftswissenschaft - und in der Politik und Publi
zistik so viel erortert und helli umstritten worden, wie die MeistbegiinstigungsklauseL 
Der eine sieht in ihr eine Garantie des Friedens und ein Symbol der liberalen 
Handelspolitik, der andere halt sie fUr ein Hindernis auf dem Weg zur Senkung der 
Zolle und wieder andere bekampfen sie als lastige Fessel bei der Erhohung der 
Zolle. 

Llteratur: Der GroBteil der Literatur iiber die Meistbegiinstigung findet sich im volker
rechtlichen Schrifttum. Yom positivrechtlichen und geschichtlichen Standpunkt ist hervor
zuheben: L. GLIER: Die Meistbegiinstigungsklausel. Eine entwicklungsgeschichtliche Studie 
unter besonderer Beriicksichtigung der deutschen Vertrage mit den Vereinigten Staaten und mit 
Argentinien. Berlin 1905 (sehr ausfiihrlich). JACOPO MAZZEI: Politica doganale differenziale e 
clausola della nazione piu favorita (Pubblicazioni del R. Instituts superiore di scienze econo
miche e commerciali di Firenze) Bd. 1. Firenze 1930. (Ausfiihrliches Standardwerk.) RIEDL, R.: 
Die Meistbegiinstigung in den europaischen Handelsvertragen. Wien 1928. DERS.: Ausnahmen 
von der Meistbegiinstigung. Wien 1929. BONHOEFFER, K.: Die Meistbegtinstigungsklausel im 
modernen Volkerrecht. Berlin 1930. 

Reciprocity and Oommercial Treaties. U. St. Tariff Commission. Washington 1919 (sehr aus
fiihrlich). Der wirtschaftliche AusschuB des Volkerbundes hat sich ofter mit der Frage der Meist
begiinstigung befaBt. Vgl. besonders seinen Bericht aus dem Jahre 1929 (Literaturangaben bei 
BONHOEFFER). Wertvolle Untersuchungen iiber die okonomischen Vor- und Nachteile des Meist
begiinstigungssystems sind trotz der vielen Angriffe auf die M. verhaltnismaBig selten. An 
Monographien sind zu nennen: Fur unbeschrankte und weitgehende Anwendung des Prinzips der M.: 
PAUL ARNDT: Die ZweckmaBigkeit des Systems der Meistbegtinstigung. Berlin 1901. F. LUSEN
SKY: Unbeschrankte gegen beschrankte Meistbegiinstigung. Stuttgart 1908. J. VINER: The Most
Favoured-Nation Clause in American Commercial Treaties. J. P. E. Feb. 1924. DERS.: The 
most-favoured-nation clause. "Index". Vol. VI, No. 61 January 1931 (herausgegeben von Svenska 
Handelsbanken), Stockholm. OTTO VEIT: Meistbegiinstigung und Prii.£erenzsystem im "Deut
schen Volkswirt", 10. Febr. 1933. J. MAZZEI: Kritische Betrachtungen zur neuzeitlichen Zoll
politik in W. A. Bd. 27, April 1933, S. 412ff. Fur eingeschrankte und bedingte Anwendung: 
G. ZOEPFL: Auswartige Handelspolitik und innere Verkehrspolitik. Vortrag, gehalten beim 
IV. Verbandstag des Deutsch-Osterr.-Ungar. Binnenschiffahrtsverbandes Budapest 1899, S.28ff. 
Berlin 1899. VgI. auch die Diskussion tiber den Gegenstand der Meistbegiinstigung Nr. 54 der 
Verbandschriften, S.21ff. Berlin 1899. R. RIEDL: AuBere Handelspolitik (Lehrbuch der Volks
wirtschaftspolitik, herausgegeben von Viktor Mataja, Wien 1931) und die oben erwahnten 
Schriften GLIEES und RIEDLS. Vgl. ferner die zahlreichen Schriften tiber den wirtschaftlichen 
ZusammenschluB Mitteleuropas von ELEMER HANTOS. Ein vollstandiges Verzeichnis davon 
sowie der gesamten Mitteleuropaliteratur seit dem Krieg bei HANTOS: Der Weg zum Neuen 
."\fitteleuropa. Berlin: Mitteleuropa-Verlag 1933. 

2. Unbedingte und bedingte Meistbegiinstigung. Wenn ein Staat sich verpflichtet, 
einen anderen Staat in bezug auf die Wareneinfuhr nicht schlechter zu behandeln 
als irgendeinen dritten Staat, so kann diese Verpflichtung in zweierlei Art inter
pretiert werden: Sie kann bedeuten, a) daB dem berechtigten Staate jede Be
gUnstigung (z. B. ZollermaBigung), die der verpflichtete Staat einem dritten Staat 
einraumt, sofort automatisch und ohne spezielle Gegerdeistung zufallt, oder b) daB 
sie ihm nur fur dieselbe oder eine gleichwertige Gegenleistung, wie sie der dritte Staat 
erbracht hat, eingeraumt wird. 1m ersten Sinne interpretiert ist die Meistbegiinstigung 
unbedingt, im zweiten bedingt. Die unbedingte Meistbegiinstigung nennt man auch 
die europiiische Interpretation, weil sie von den europaischen Staaten schon in der 
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ersten Halfte des 19. Jahrhunderts de facto und seit 1860 ausdriicklich und aus
nahmslos so aufgefa.l3t wird. Die bedingte Interpretation hat sich die Regierung 
der Vereinigten Staaten zu eigen gemacht und hat an ihr mit unbedeutenden Aus
nahmen bis 1922 festgehalten. 1m Jahre 1922 ist die Union abrupt, nachdem aller
dings schon Prasident WILSON die Forderung nach unbedingter Meistbegiinstigung 
in seine beriihmten 14 Punkte aufgenommen hatte, zur unbedingten Form tiber
gegangen, die sie seither mit derselben 'Oberzeugung und demselben Pathos als die 
einzig gottgefallige Handelspolitik verficht, wie friiher die bedingte Form. (In der 
ersten Halfte des 18. Jahrhunderts kommt die bedingte Meistbegiinstigung auch 
in europii.ischen Vertragen haufig vor, doch wurde sie nie konsequent durchgefuhrt 
und kam daher aus weiter unten zu besprechenden Griinden nicht zur Geltung.) 
Als Beispiel fur die unbedingte Meistbegiinstigung sei die Fassung aus Artikel 7 
des Vertrages zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten vom 8. Dezember 
1925 angefiihrt: 

,,2) Jeder Vertragsteil verpflichtet sich bedingungslos, der Einfuhr irgendwelcher Ware, 
die in den Gebieten des anderen Teiles gewachsen, erzeugt oder hergestelIt ist, keine hoheren 
oder anderen Abgaben oder Bedingungen aufzuerlegen und gegen diese Ware keine anderen 
Einfuhrverbote zu erlassen, als fiir die Einfuhr derselben Ware bestehen oder bestehen werden, 
wenn sie in irgendeinem anderen Land gewachsen, erzeugt oder hergestelIt ist. 

3) Jeder Vertragsteil verpflichtet sich ebenfalls bedingungslos, Waren, die nach den Ge
bieten des anderen Teiles ausgefiihrt werden, keinen hoheren oder anderen Abgaben und keinen 
anderen Beschrankungen und Verboten zu unterwerfen ala denjenigen, welchen die nach irgend
einem anderen fremden Lande ausgefiihrten Waren unterliegen. 

4) Jeder Vorteil, gleichgiiltig welcher Art, den der eine Vertragsteil kiinftig irgendeiner, in ir
gendeinem andern fremden Lande gewachsenen, erzeugten oder hergestelIten Ware gewiihrt, soll 
gleichzeitig und bedingungslos ohne Antrag und ohne Gegenleistung auf dieselbe Ware aus
gedehnt werden, wenn sie in den Gebieten des anderen Vertragsteiles gewachsen, erzeugt oder 
hergestelIt ist. 

5) Hinsichtlich der Hohe und der Erhebung von Abgaben auf Ein- und Ausfuhr jeder Art 
verpflichtet sich jeder Vertragsteil, den StaatsangehOrigen, Schiffen und Giitern des andern 
Teiles aIle Vergiinstigungen, Vorrechte und Befreiungen zu gewiihren, die er den Staatsangehori
gen, Schiffen und Giitern eines dritten Staates bewilligt, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob 
dem begiinstigten Staate eine salcha Behandlung ohne Gegenleistung bewilligt wird oder ala 
Gegenleistung fiir eine entsprechende Behandlung. Alle solche Vorrechte, Vergiinstigungen und 
Befreiungen, die kiinftig den StaatsangehOrigen, Schiffen und Giitern eines dritten Staates be
willigt werden, sollen gleichzeitig und bedingungslos ohne Antrag und ohne Gegenleistung auf 
den anderen Vertragsteil zu seinen Gunsten und zugunsten seiner Staatsangehorigen und Schiffe 
ausgedehnt werden"!. 

Durch die unbedingte Meistbegiinstigung wird also jede ZollhE;lrabsetzung, die 
ein Staat einem anderen gewiihrt, sofort auf aIle jene Staaten ausgedehnt, die im 
GenuB der Meisthegunstigung stehen. Die Meistbegiinstigung stellt dadurch einen 
Zusammenhang zwischen allen Handelsvertragen eines Landes her und schafft, wenn 
sie - wie es hisher fast ausnahmslos der Fall war - allgemein angewendet wird, 
fiir jedes Land ein einheitliches Zollniveau. (Die Ausnahmen von dieser Regel werden 
unten unter Punkt 4 hesprochen. Die wirtschaftlichen Vorteile im folgenden Para
graphen.) 

Die Vereinigten Staaten haben bis 1922 an der bedingten Auffassung fest
gehalten; sie stellten sich auf den Standpunkt, daB der durch die Meistbegiinstigung 
berechtigte Staat billigerweise nicht verlangen kanne, daB ihm Begiinstigungen, 
die einem dritten Staate als Entgelt fur Gegenkonzessionen gewahrt wurden, um
sonst in den SchoB fallen. Er konne nur verlangen, daB ihm diesel ben Begunstigungen 
fUr denselben Preis, den der dritte Staat zahlen muBte, eingeraumt werden. Die 
Vereinigten Staaten haben auch darauf bestanden, diese Auffassung deutlich zum 
Ausdruck zu bringen. Schon ihr erster Handelsvertrag, der Vertrag mit Frankreich 

! Die alteren Formulierungen sind viel einfacher. Durch unangenehme Erfahrungen mit 
Vertragspartnern, die sich durch einschrankende Auslegungen ihrer Verpflichtung entziehen 
wollten, ist man zu immer komplizierteren Fassungen gedrangt worden. 
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vom Jahre 1778 enthielt die bedingte Formulierung der Meistbegiinstigung und 
in dem V~rtrag zwischen PreuBen und der Union vom Jahre 1828, der bis zum 
Weltkrieg in Geltung stand, hieB es in Art. IX: "Wenn von einem der kontra
hierenden Teile in der Folge anderen Nationen irgendeine besondere Begiinstigung 
... zugestanden werden sollte, so solI diese Begiinstigung sofort auch dem anderen 
Teile mit zugute kommen, welcher dieselbe, wenn sie ohne Gegenleistung zugestanden 
ist, ebenfalls ohne eine solche, wenn sie aber an die Bedingung einer Vergeltung ge
kniipft ist, gegen Bewilligung derselben Vergeltung genieBen wird." 

Die amerikanische Auffassung gab zu fortwahrenden diplomatischen Streitig
keiten AnlaB, die erstens daraus entstanden, daB die Vereinigten Staaten auf der 
bedingten Auslegung auch dann bestanden, wenn der Wortlaut des Vertrages nicht 
eindeutig die bedingte Form zum Ausdruck brachte. Zweitens laBt der Begriff der 
"gleichen oder gleichwertigen Gegenleistung" viele Auslegungen zu. Wenn das 
Land A dem Lande B die Herabsetzung seiner Eisenzolle zugesteht unter der Be
dingung, daB B seinen Weizenzoll ermaBigt, und wenn nun C mit A einen Meist
begiinstigungsvertrag hat, solI C berechtigt sein, ebenfalls eine Herabsetzung des 
Eisenzolles zu verlangen, unter der Bedingung, daB es seinen Weizenzoll um ebenso
viel ermaBigt wie B? Wie aber, wenn es fiir den Weizenexport aus A nicht in Betracht 
kommt? Oder wenn es seinen Weizenzoll schon friiher ermaBigt hat? Welche an
deren ZollermaBigungen durch C sollen fur A der ErmaBigung des Weizenzolles 
durch B gleichwertig sein? Es leuchtet ein, daB es im Belieben A's liegt, wann es 
eine Konzession als gleichwertig ansehen will, und daB es von seiner wirtschaftlichen 
und politischen Machtstellung abhangt, ob es seine Ansicht durchzusetzen vermag_ 
Die bedingte Meistbegiinstigung ist daher juristisch nur als ein "pactum de contra
hendo" aufzufassen, als die Verpflichtung, mit dem Vertragspartner in Unter
handlungen einzutreten1 • Praktisch bedeutet die bedingte Meistbegiinstigung nicht 
viel mehr als die Verweigerung der Einraumung der Meistbegiinstigung iiberhaupt. 

Unzukommlichkeiten ergaben sich drittens daraus, daB diejenigen Staaten, die 
neben Vertragen mit bedingter auch solche mit unbedingter Meistbegiinstigung 
haben, sich gegeniiber jenen Vertragspartnern, die konsequent an der bedingten 
Meistbegiinstigung festhalten, benachteiligt fiihlen miissen. Die bedingte Meist
begiinstigung hat namlich die Eigentiimlichkeit, daB sie in ihrer Wirkung der un
bedingten gleichkommt, wenn sie nicht ganz konsequent in allen Vertragen eines 
Landes eingefiigt wird. Deutschland z. B. hatte auBer der erwahnten bedingten 
Meistbegunstigungsverpflichtung gegeniiber den Vereinigten Staaten zahlreiche un
bedingte gegeniiber europaischen Staaten. Z. B. aus dem vielzitierten Artikel XI des 
Frankfurter Friedens gegeniiber Frankreich. Wenn also Deutschland z. B. auf Grund 
von Gegenkonzessionen Osterreich Zollherabsetzungen zugestand, so hatte Frank
reich auf Grund seiner unbedingten Meistbegiinstigung Anspruch auf unentgeltliche 
Einraumung derselben ZollermaBigungen, und hatte Frankreich sie einmal unent
geltlich erhalten, so muBten sie kraft der bedingten Meistbegiinstgiung ebenfalls 
unentgeltlich den Vereinigten Staaten eingeraumt werden. Amerika stand also 
vis-a.-vis den europaischen Staaten de facto im GenuB der unbedingten Meistbegiin
stigung, wahrend es selbst nur die bedingte einraumte2• S• Insbesondere muBten es 
die Freihandelslander unbillig finden, daB sie, da sie keine Kompensationen zu 

1 Vgl. dazu BONHOEFFER: a.a. O. 
2 VINER hat allerdings darauf aufmerksam gemacht, daB es moglich ware, diese Konsequenz. 

durch eine entsprechende Formulierung der Meistbegiinstigungsklausel auszuschlieBen. Das 
ist aber meines Wissens nie geschehen. 

3 Vgl. z. B. R. CALWER: Die Meisthegiinstigung der Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
S. 18. Berlin 1902. Eine ausfiihrliche Darstellung der Argumente, die von der amerikanischen 
Regierung anlaBlich der zahlreichen Streitigkeiten vorgehracht wurden, und der europaischen 
Gegenargumente findet man in "Reciprocity and Commercial Treaties". S.393££. und bei 
GLIER: a. a. O. 
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bieten hatten, schlechter behandelt werden sollten als Schutzzollstaaten, die dem 
amerikanischen Export, auch wenn sie von ihren Zollen eine Kleinigkeit nacho 
gelassen hatten, groBe Hindernisse in den Weg stellten. 

3. Die sogenannten Reziprozitiitsverlriige. Gestutzt auf die bedingte Meist. 
begiinstigungsklausel in ihlen Vertragen, schlossen die Vereinigten Staaten eine 
Reihe von sogenannten "Reziprozitatsvertragen1". Auch in Europa wurden, bevor 
die unbedingte Meistbegiinstigung die Herrschaft angetreten hatte, Reziprozitats. 
vertriige geschlossen. Beriihmt sind die Vertrage Sardiniens, die unter der genialen 
Leitung CAVOUBS auf Grundlage der bedingten Meistbegiinstigung 1838 bis 1851 
geschlossen wurden 2. 

Reziprozitatsvertrage im hier gemeinten Sinne sind Tarifvertrage, in denen sich 
zwei Staaten ZolIermaBigungen zugestehen, ohne die Absicht zu haben, sie anderen 
Staaten automatisch zukommen zu lassen. Dadurch unterscheiden sie sich von den 
auf Grundlage der unbedingten Meistbegiinstigung zustande gekommenen Tarif· 
vertragen, wie sie in Europa seit 1860 allgemein ublich geworden sind. 

Die Vereinigten Staaten schlossen solche Reziprozitatsvertrage mit Kanada 
1854, Hawai 1875, mit verschiedenen europaischen und sudamerikanischen Staaten 
1890 und 1897, mit Kuba 1902. (Dieser Vertrag ist heute noch in Kraft.) 1910/11 
versuchte man, mit Kanada in ein ReziprozitatsverhaItnis zu kommen; es war 
jedoch nicht moglich, die Zustimmung des kanadischen Parlaments zu den von 
den Regierungen und dem amerikanischen KongreB schon beschlossenen Ab· 
kommen (das in Form einer parallelen Gesetzgebung in Kraft gesetzt werden solIte) 
zu erlangen. 

1m einzelnen sind diese Abkommen, die unter dem Namen "Reziprozitatsver
trage" zusammengefaBt werden, sehr verschiedener Natur. Bei einigen von ihnen. 
(z. B. dem mit Kanada, Hawai, Kuba) war man von vornherein fest entschlossen. 
die gemachten Konzessionen nicht aUf dritte Staaten auszudehnen, und zwar auch 
dann nicht, wenn diese geneigt sein sollten, dieselben Gegenkonzessionen zu machen 
wie die Staaten, denen jene Begiinstigungen in den Reziprozitatsvertragen ein
geraumt wurden. Die sehr fadenscheinige juristische Begriindung ist gewohnlich die. 
daB jene Lander infolge ihrer geographischen Lage, politischen und sonstigen Be
ziehungen so nahe stehen, daB keine dritte Macht eine gleichwertige Gegenleistung 
erbringen konne. 

Der Vertrag mit Kuba ist ein regelrechter Praferenzvertrag. Denn in den neueren 
amerikanischen Handelsvertragen werden die ZolIermaBigungen, die die Union Kuba 
gewahrt, immer yom Meistbegiinstigungsanspruch ausdriicklich ausgenommen. 
Man solIte daher nicht von Reziproziliit, sondern von Ausnahmen von der Mei8t
beganstigung sprechen. 

Anmerkung: Rezi'[Yfozitat8klaU8el im amerikani8chen Zolltarij,· die 80genannten "contingent 
dutie8" (fii.lschlich oft auch "countervailing duties" genannt). 1m amerikanischen Zolltarifgesetz. 
vom Jahre 1922 und 1930 findet sich eine echte Reziprozitii.tsklausel. Es wird nii.mlich im § 369 
des "Fordney-Macumber Tarifs" von 1922 bestimmt, daB fiir Automobile allgemein ein Zoll von 
25% ad valorem gelte, doch soll bei der Einfuhr von Automobilen aus Lii.ndern, die auf ameri
kanisch~ Automobile einen hoheren Zoll als 25% erheben, dieser hohere Zollsatz Anwendung 
finden. Ahnliche Bestimmungen gelten fur eine Reihe anderer Waren. Diese Reziprozitii.tski.auseln 
widersprechen zweifellos dem Grundsatz der Meistbegiinstigung sowohl in der bedingten als 
!luch der unbedingten Fassung und sind auBerdem ein sehr unzweckmii.Biger Ausdruck des Rezi
prozitii.tsgedankens, weil zwei Staaten ja in der Regel nicht an denselben Zollpositionen inter
essiert sind; ein Land, das amerikanische Automobile importiert, wird wahrscheinlich am ameri
kanischen Automobilzoll kein Interesse haben. 

1 Vgl. die ausfuhrliche Geschichte und eingehende Analyse der Wirkungen dieser Vertrii.ge 
in "Reciprocity and Commercial Treaties" und bei GLIER: a. a. O. 

I Vgl. GLIER: a. a. O. S. 129f£', dort auch Material uber die zahlreichen sud- und mittel
amerikanischen Reziprozitii.tsvertrii.ge S.43ff. Siehe ferner RIEDL: Die Meistbegiinstigung in 
den europii.ischen Handelsvertrii.gen. S. 48 Wien 1928 .. 
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4. Besehriinkungen und Ausnahmen von der Meistbegiinstigung. AuBer zwischen 
bedingter und unbedingter Meistbegiinstigung unterscheidet man zwischen ein· 
seitiger und zweiseitiger Meistbegiinstigung, je nachdem, ob nur ein oder beide Ver
tragspartner zur Meistbegiinstigung verpflichtet sind. Der Versailler Friedens
vertrag enthielt bekanntlich die einseitige Meistbegiinstigungsverpflichtung Deutsch· 
lands gegeniiber den Alliierten fiir 5 Jahre. 

Man unterscheidet ferner zwischen beschrankter und unbeschrankter Meist
begiinstigung, je nachdem, ob die Meistbegiinstigung sich auf aIle Sachgebiete 
(Fremdenrecht, ZolIhCihe, Veterinarvorschriften usw.) und aIle Lander oder nur 
auf bestimmte Sachgebiete, Waren und Lander erstreckt. SCHULLER unterscheidet 
zwischen Beschrankungen des Inhalts der Meistbegiinstigung, wenn sie sich nicht 
auf aIle 8achgebiete erstreckt und Beschrankungen des Um/angs der Meistbegiinstigung, 
wenn sich die Gleichberechtigung nicht auf alle 8taaten erstrecktl. So war z. B. die 
Meistbegiinstigung, die sich Deutschland und Frankreich im Artikel XI gegenseitig 
.einraumten, formell auf jene Begiinstigungen beschrankt, die Frankreich oder 
Deutschland einem der folgenden Staaten einraumte: England, Belgien, Holland, 
Schweiz, Osterreich, RuBlalld. 

Es steht den vertragschlieBenden Staaten natiirlich frei, die Meistbegiinstigung 
beIiebig einzuschranken und Ausnahmen zu statuieren2• Zwei Arten von Ausnahmen 
werden so regelmaBig ausbedungen, daB sie sich fast von selbst verstehen, namlich 
Ausnahmen fiir den kleinen Grenzverkehr und fiir den Fall des Abschlusses einer 
Zollunion. Man behalt sich namlich vor, mit den angrenzenden Staaten zur Erleich
terung des kleinen Grenzverkehrs der Grenzbewohner ZollermaBigungen und Zoll
befreiungen fiir kleinere Warenmengen auszubedingen, ohne daB diese Begiinsti
gungen von dritten Staaten auf Grund der Meistbegiinstigungen fiir sich in Anspruch 
genommen werden konnten. Dasselbe gilt, wenn im FaIle einer vollstandigen Zoll
union die Zolle zwischen zwei Landern beseitigt werden. Ein dritter Staat kann in 
cinem solchen FaIle nicht verlangen, daB auch ihm gegenuber die Zolle abgeschafft 
werden sollen3 • 

In den letzten Jahren ist nun die Frage eifrig erortert worden, wie eine unvoll
$tandige Zollunion zu behandeIn ist. Es ist namlich nicht zu erwarten, daB zwei 
Lander mit hohen ZolIen, wenn sie eine Zollunion abschIieBen wollen, die Zolle auf 
einen Schlag beseitigen werden. Sie werden sie vielmehr allmahlich senken, z. B. um 
10% jahrlich, wie es im Vertrag von Ouchy 1932 zwischen Belgien und Holland 
vorgesehen ist. Auch der Plan der deutsch-osterreichischen Zollunion (1931) sah 
die Beibehaltung von Zwischenz6llen vor. Wahrend der "Obergangszeit, die sich sehr 
in die Lange ziehen kann, besteht dann eine doppeUe juristische Konstrukti0nsm6g
lichkeit. Man kann von einer unvollstandigen Zollunion sprechen und die gegen
seitige Gewahrung niedriger Zwischenzolle durch die beiden Partner des Unions
vertrages als Vorstufe fiir eine komplette Zollunion dem Meistbegunstigungsanspruch 
dritter Staaten vorenthalten. Oder man sieht die niedrigen Zwischenzolle als Pra
jerenzz611e an, die den Meistbegunstigungsanspriichen dritter Staaten unterliegen. 

Rein juristisch wird man wohl die zweite Konstruktion als die dem Wortlaut 
der Vertrage entsprechende ansehen mussen; sonst konnte jede praferentielle Zoll
ermaBigung als Vorstufe fUr eine Zollunion ausgegeben und dem Meistbegiinstigungs
anspruch entzogen werden. In Wahrheit handelt es sich hier aber nicht um Probleme 
des positiven Rechtes, sondern um Probleme de lege ferenda. 1st es zweckmiifJig, 

1 SCHULLER: Meistbegiinstigung und Vorzugsbehandlung. Schriften des Ver. f. Sozialpolitik. 
Bd. 155. 1. Teil. 

S Vgl. dazu die Zusammenstellung aller iiblichen Ausnahmen bei TRESCHER: Vorzugszolle, 
Berlin 1908 und RIEDL: Ausnahmen von der Meistbegiinstigung. Wien: Julius Springer 1931. 
Auch in englischer und franztisischer Sprache erschienen. 

3 Ob es in diesen beiden Fallen eines ausdrUcklicken Vorbehaltes bedarf, ist strittig. De facto 
wird der Vorbehalt sehr haufig gemacht und allgemein anerkannt. 
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die Entstehung von Zollunionen durch eine strikte Auslegung der Meistbegiinstigung 
zu erschweren oder sie durch Gestattung von Ausnahmen zu erleichtern? Sind MiB
brauche zu befUrchten, wenn man die Moglichkeit eroffnet, Praferenzzolle als Vor
stufe fUr eine Zollunion zu erklaren und sie so den Anspriichen aus der Meist
begiinstigung zu entziehen? Wenn man sich iiber diese Fragen entschieden hat, 
wird sich auch die entsprechende juristische Auslegung der Vertragsverpflichtungen 
finden, und man wird im Notfall den Wortlaut der Vertrage andern oder sich iiber 
die Vertrage hinwegsetzen - wenn die Konstellation der politischen Krafte es 
zulaBt. Vber die wirtschaftlichen ZweckmaBigkeitserwagungen wird im nii.chsten 
Paragraphen noch gesprochen werden. 

Eine Reihe von regionalenAusnahmen von der Meistbegiinstigung sind seit jeher 
iiblich und anerkannt. Eine Reihe von Staaten behalten sich in ihren Handelsver
tragen vor, gewissen ihnen durch besondere geographische, politische, historische 
und wirtschaftliche Bande eng verbundenen Landern Sondervorteile zu gewahren, 
die auBerhalb dieser Gruppe stehenden Staaten kraft der Meistbegiinstigung nicht 
zukommen sollen. Die skandinavischen Lander bilden eine solche Gruppe, die 
russischen Randstaaten haben die sogenannte baltische Klausel in ihre Vertrage 
eingefiigt, die Vereinigten Staaten behalten sich die Moglichkeit vor, Kuba Vorzugs
zolle zu gewahren usw.!. 

Der wichtigste Vorbehalt dieser Art ist aber der, den die Lander des britischen 
Imperiums, England und seine Dominions, zugunsten ihrer wechselseitigen Wirt
schaftsbeziehungen machen, und die Ausnahmen von der Meistbegiinstigung, die in 
bezug auf die Kolonien seit jeher gemacht werden2• In den englischen Vertragen 
wird die Ausnahme in der Weise ausbedungen, daB die Meistbegiinstigung in die 
Form der Zusicherung gekleidet wird, die Boden- und Industrieerzeugnisse des 
anderen Vertragsteiles bei der Einfuhr nach England nicht ungiinstiger zu behandeln 
als die gleichartigen Boden- und Industrieerzeugnisse irgendeines anderen fremden 
Landes. Der Nachdruck liegt dabei auf dem Worte "fremd". Englische Kolonien, 
Dominions, Schutz- und Mandatsgebiete sind Teile des britischen Reiches und 
keine fremden Staaten3. 

Die PriferenzzlHle des britiscben Empire. Solange in England das Schutzzollsystem 
vorherrschend war, also bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts, waren im Zolltarif Englands 
Vorzugsziille fiir aus den englischen Kolonien eingefiihrte Waren vorgesehen, und ebenso ent
hielten die Zolltarife der Kolonien Zollvergiinstigungen fiir aus England eingefiihrte Waren. Mit 
der Abschaffung der GetreideziiIle im Jahr 1846 verschwand automatisch die Vorzugsbehand
lung des kanadischen Weizens. 1m Jahr 1860 wurden die letzten Zollvergiinstigungen, die den 
Kolonien gewahrt wurden, aufgehoben und auch die Kolonien gewahrten wahrend der nachsten 
40 Jahre GroBbritannien keinerlei PraferenzziiIle. 

Kanada war das erste Land, das sich wieder entschloB, dem Mutterland einen Vorzugs
tarif zuzugestehen. Zuerst wurde im Jahr 1897 ein allgemeiner Reziprozitatstarif eingefiiLrt, 
dessen Zollsatze urn ein Achtel niedriger waren als die Satze des allgemeinen Tarifes; dieser 
Tarif wurde England, Neusiidwales und Britisch-Indien zugebilligt. Ein Jahr spater wurden die 
Bestimmungen des Zolltarifes in der Weise geandert, daB neben einem Generaltarif und einem 
.allgemeinen Reziprozitatstarif, der gegeniiber allen Landern, die ebenfaIls Tarifvergiinstigungen 
gewahrten, zur Anwendung kam, ein Vorzugstarif ausschlieBlich fiir Waren aus dem Empire 
eingefiihrt wurde; die Abschlage, die GroBbritannien gewahrt wurden, betrugen zuerst 25 % des 
allgemeinen Zollsatzes und spater 33Ya%. 1m Jahr 1903 fiihrten auch Neuseeland und Sud
afrika, 1905 Australien VorzugsziiIle fiir britische Waren ein. 

Bis in die Nachkriegszeit wurden PraferenzziiIle einseitig von den Dominions gewahrt, da in 
Gro13britannien selbst fiir fast aIle Artikel Zollfreiheit bestand. Erst nachdem wahrend des 
Krieges das englische Freihandelssystem in vielen Punkten durchliichert worden war, wurde auf 
der "Imperial War Couference" im Jahre 1917 der Wunsch ausgesprochen, daB auch GroB
britanmen seinerseits Waren, die aus den Dominions kommen, eine Vorzugsbehandlung gc-

1 Siehe RIEDL: a. a_ O. S. IIf£. 
2 Vgl. besonders den ungcmein ausfiihrlichen und erschiipfenden Bericht "Colonial Tariff 

Policies" der U. S. Tariff Commission 2. Aufl. 1922. 
3 RIEDL: Die Meistbegiinstigung in den europaischen Handelsvertragen. S. 1I2. 
Haberler, Internationaler Handel. 18 
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wihren moge. 1m Jahr 1919 wurden dann auch tatsachlich Vorzugszolle fiir Waren, die aus den 
Kolonien und Dominions kamen, eingefiihrt und zwar wurden die Zolle auf Tee, Kaffee, Kakao, 
Zucker, Tabak und andere KoJonialprodukte um ein Sechstel und die neu eingefiihrten "McKenna
Zolle"um ein Drittel ermiiJ3igt. Nach der Stabilisierung des Pfundes wurden die Vorzugszolle fiir 
Zucker und eine Reihe anderer Waren einer neuerlichen Regelung unterzogen. Die Vorzugs
zOlle waren in der Regel um ein Drittel niedriger als der allgemeine Zollsatz. Fertigwaren wurde 
die Vorzugsbehandlung nur dann gewii.hrt, wenn mindestens 25% des Wertes der Waren Re
sultat einer Arbeitsleistung innerhaIb des Empire war. 

Umgekehrt gewahrten in der Nachkriegszeit aIle Dominions dem Mutterland und allen ande
ren Gliedem des britischen Imperiums Prii.ferenzzolle. Und zwar mullte eine Ware, um der Vor
zugsbehandlung teilhaftig zu werden, ihren Wert ganz oder in einem bestimmten Mindestprozent
eatz (zwischen 25 % und 75 %) aus Arbeit und Rohmaterial des Empire ableiten. Die ErmaBigung 
gegeniiber dem aIlgemeinen Zollsatz betrug bis zu 50%. 

Der Abfall EngIands vom Freihandel im Jahre 1932 fiihrte zu einer Erweiterung des Pra
ferenzsystems. Auf der denkwiirdigen "Imperial Economic Conference", die im August 1932 in 
Ottawa abgehaIten wurde, verpflichteten sich sowohl das Mutterland alB auch die Dominions zur 
Einraumung einer weitgehenden Vorzugsbehandlung. Neuartig und von hoohster Bedeutung ist, 
daB GroBbritannien nicht nur die Verpflichtung auf sich nahm, eine Reihe von Zollen gegeniiber 
den Dominions nicht zu erhohen, sondem auch eine Reihe von Zollen fiir den Rest der Welt 
nicht zu ermijfJigen, bzw. einige Zolle gegen die auBerhalb des britischen Imperiums stehenden 
Lander einzufiihren. 

Melstbegiinstlgung und Kontingente. Welchen Rechtsanspruch die meistbegiinstigten 
Staaten haben, wenn der verpflichtete Staat die Einfuhr einer Ware kontingentiert, bildet den 
Gegenstand einer interessanten Streitfrage. Eine feststehende Praxis hat sich noch nicht 
herausgebildet, weil die Auswiichse der Kontingentierung vor der gegenwartigen Krisenzeit 
unter den ziviIisierten Landern, deren Praxis das intemationaIe Gewohnheitsrecht konstituiert, 
nicht haufig genug vorgekommen sind. Die IntemationaIe Handelskammer hat sich aber 
mit der Frage befaBt, und es wurden verschiedene Losungen vorgeschlagen z. B. daB allen 
meistbegiinstigten Landem gleich groBe Kontingente einzuraumen sind, oder daB die Kon
tingente der verschiedenen Staaten sich zueinander so verhalten sollen wie die Anteile der 
Einfuhr aus den betreffenden Landern an der Geea.mteinfuhr vor Einfiihrung des Kontingent
systemsl. Es wird sich aber kaum eine Methode finden lassen, die allen Bedenken gerecht 
wird, und es ist zu hoffen, daB das verderbliche System der Kontingentierung rasch wieder 
versehwindet, so daB die Notwendigkeit entfallt, diese Frage definitiv zu losen. 

Eine andere Streitfrage ist, wie sich .AntUumpingziille zur Meistbegiinstigung verhalten_ 
VINER- kommt auf Grund langer Erorterungen, in denen er auch die juristische Literatur heran
zieht, zum SchluB, daB - faIls nichts Gegenteiliges ausgemacht ist - der durch die Meist
begiinstigungsklausel verpflichtete Staat nicht berechtigt sei, gegen den durch die Klausel be
rechtigten Staat Antidumpingzolle einzufiihren, die er bei der Einfuhr aus anderen Landem nicht 
einhebt. De lege ferenda empfiehlt sich dieser Grundea.tz der Unvereinbarkeit, weil die Erfahrung 
lehrt, daB der Vorwurf des Dumpings sehr leichtfertig erhoben wird und der Beweis oder Gegen
beweis oft sehr schwer zu erbringen ist. Eine Ausnahme konnte man vielleicht fiir Zolle machen, 
die dazu bestimmt sind, staatliche Exportpramien des Auslandes zu kompensieren (Ausgleichs
zolle, counter vailing duties). Eine solche Ubung wiirde die Staaten veranlassen, von der Ge
wahrung von Exportpramien abzusehen8• 

22. Kapitel. 

Beurteilnng der verschiedenen Systeme der Handelsvertragspolitik yom 
wirtscbaftlichen und politischen Standpunkt. 
§ 1. Die Handelsvertriige der Freihandelsliinder. 

Es ist unbestritten, daB fUr Freihandelslander das Meistbegiinstigungssystem die 
angemessene Handelspolitik. ist. Freihandelslander konnen keine Tarifvertrage schlie
Ben, da sie uber keine Kompensationsobjekte verfugen, es sei denn, daB sie damit 
drohen, den Freihandel aufzugeben. Sie mussen trachten, wenigstens Meistbegiin
stigungsvertrage abzuschlieBen, um zu verhindern, daB gegen sie diskriminiert wird. 
England war daher wahrend seiner Freihandelszeit und ist auch jetzt noch der erste 

1 Vgl. RIEDL: Ausnahmen von der Meistbegiinstigung S.39. a Dumping, S.298ff. 
a VgI. dazu RIEDL: Ausnahmen von der Meistbegiinstigung S. 45ff. Wien 1931 und Meist

begiinstigung, Bericht an den Amsterdamer KongreB der IntemationaIen Handelskammer S. 26. 
Wien 1929. 
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Vorkampfer der unbedingten und unbeschrii.nkten Meistbegiinstigungl. Es ist ihm 
auch mit unbedeutenden Ausnahmen gelungen, seiner Ausfuhr iiberall die Meist
begiinstigung zu sichern. Diesen Erfolg hat es wohl in erster Linie seiner politischen 
Machtstellung zu danken, aber auch dem Umstand, daB man mch dem Argument 
nicht verschlieBen konnte, daB es unbillig ware, ein Land, das der Einfuhr keine 
Hindernisse in den Weg legt, schlechter zu behandeln als einLand, dessen Verdienst 
nur darin besteht, daB es von seinen hohen Zollen einen kleinen Teil nachIaBt. 

§ 2. nas System der starren Tarife. 
Eine Reihe von Landern lehnt es prinzipiell ab, die Rohe ihrer Zolle von Ver

handlungen mit anderen Staaten abhangig zu machen. Auch fiir solche Lander sind 
- ebenso wie fiir Freihandelsmnder - reine Meistbegiinstigungsvertrage die an
gemessene Vertragspolitik. Die Vereinigten Staaten z. B. stehen seit 1922 auf dem 
Standpunkt, daB sie ihren Zolltarif rein nach den vermeintlichen Bediirfnissen 
ihrer Wirtschaft einrichten, und sie vermeiden es, sich durch Tarifvertrage in der 
Aufrichtung immer hoherer Zolle storen zu lassen. Die Union ist damit zu einem 
iiberzeugten Anhanger der unbedingten und unbeschrankten Meistbegiinstigung 
geworden2• Sie gewahrt allen Staaten "Gleichberechtigung"; sie diskriminiert nicht 
und behandelt alIe gleich, und zwar gleich 8chlecht; aber sie verlangt volle Gleich
heit der Behandlung3 auch von allen anderen Staaten. Durch das Tarifgesetz 
yom Jahre 1922 (Sektion 117) wurde dem Prasidenten der Vereinigten Staaten der 
Auf trag und die Vollmacht erteilt, gegen Lander, die in irgendeiner Weise gegen 
den Handel der Vereinigten Staaten diskriminieren, mit Zollerhohungen und Ein
fuhrverboten vorzugehen'. 

Man muB zugeben, daB dieses Prinzip, keine Sondervorteile zu suchen und keine 
zu gewli.hren, viel fiir sich hat. Wenn Zolle als unvermeidlich angesehen werden, 
dann ist yom Standpunkt der Erhaltung des Friedens und des gutenEinvernehmens 
zwischen den Staaten eine gleichmaBige Behandlung zweifellos vorteilhaft. Es wird 
auf diese Weise eine Unmenge gefli.hrlicher Konfliktstoff beseitigt. Insbesondere 
fiir kleine Lander ist es lebenswichtig, daB die Politik der Gleichbehandlung in der 
Welt wenigstens im Prinzip beibehalten wird. Wenn eine riicksichtslose Politik der 
unterschiedlichen Behandlung in Mode kame, miiBten die kleinen und schwachen 
Lander, die keine so groBen wirtschaftlichen Kompensationen zu bieten haben wie 
GroBstaaten und die sich auch nicht auf ihren politischen EinfluB verlassen konnen, 
um eine Diskrimination zu verhindern, unweigerlich schweren Schaden erleiden. 
Es ist aber, wie sich sofort zeigen wird, das Prinzip der unbedingten Meistbegiinsti
gung keineswegs mit dem AbschluB von Tarifvertragen unvereinbar, wie man in 
Amerika vielfach annimmt. 

Ein weiterer Vorteil des Systems der unbedingten Meistbegiinstigung besteht
wenn es allgemein Anwendung findet - darin, daB es zu einer gleichmafJigen Ver-

I Das schlieBt allerdings nicht aus, daB es immer ablehnte, die Zollpraferenzen des britischen 
Imperiums der Meistbegiinstigung zu unterwerfen. 

2 Wenn man sich die hoohst unerfreulichen Erfahrimgen, die sie mit dem System der be
dingten Meistbegiinstigung gemacht hat, vor Augen halt, ist die 1922 inaugurierte Politik sehr 
verstandlich. Dazu kommt noch, daB bei der durch den standigen Antagonismus zwischen Prasi
dent und KongreB und durch andere verfassungsrechtliche und innerpolitische Umstande 
begriindeten Schwerfalligkeit der amerikanischen AuBenpolitik die AbschliE'Bung von Tarif
vertragen mit anderen Staaten ungemein erschwert ist. 

8 Die Vereinigten Staaten sind mit der 1922 durch den damaligen Staatssekretar CHARLES 
EVANS HUGHES inaugurierten Politik zu dem von ihrem ersten Prasidenten empfohlenen Prinzip 
zuriickgekehrt: In Washingtons Farewell-Address hiel3 es: " ... Our commercial policy should 
hold an equal and impartial hand; neither seeking nor granting exclusive favors or preferences ... " 

, VgI. dazu W. MCCLURE: A New American Commercial Policy. Studies in History, Econo· 
mics and Public Lawed. by Columbia Univ. Voll. 114 No.2. New York 1924. WILHELM GROT
KOPP: Amerikas Schutzzollpolitik und Europa. Berlin 1928. 

18* 
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zollung fiihrt, die Priifung der Herkunft der Ware durch die Zollbehorden iiber
fliissig macht und die Einhebung der Zolle dadurch ungemein erleichtert nnd ver
billigt. Wer das biirokratische System der Ursprnngszeugnisse mit allen damit ver
bundenen Schikanen, Kosten, Umgehungen nnd Rekriminationen, wie es in der 
Krisenzeit der letzten Jahre in Europa wieder eingerissen ist, kennt, wird diesen 
Vorteil nicht gering einschatzen. 

§ 3. Tarifvel'triige nnd das Prinzip des Anstanscbes von individnellen 
Zugestiindnissen in Zollsacben. 

1. Allgemeincs. In den meisten Landern ist es ublich gewordell, sich gegenseitig 
nicht nur die Meistbegiinstigung zu versprechen, sondern auch Konzessionen iiber 
die Hohe einzelner Zollsatze auszutauschen, sei es, daB die vertragschlieBenden 
Parteien sich verpflichten, die bestehenden Zolle nicht zu erhohen, sei es, daB sie 
ubereinkommen, bestimmte, in den Tarifanlagen zu den Handelsvertragen auf
gezahlte Zolle zu ermaBigen l . Die Herabsetzung der Zolle kann generell erfolgen
durch eine einmalige oder mehrmalige Senkung aller Zolle um einen bestimmten 
Prozentsatz 2 - oder individuell durch eine verschieden starke ErmiiBigung einer 
Reihe von einzelnen, im Zuge der Verhandlungen zu bestimmenden Positionen. 

Die protektionistische Entwicklung der letzten 50 Jahre hat dazu gefiihrt, daB 
man die groBziigige Methode der generellen Herabsetzung vollkommen aufgegeben 
hat3 und sich darauf beschrankt, eine langere oder kiirzere Liste von ZollermaBi
gungen auszutauschen. Aber auch dabei ist man immer kleinlicher geworden; die 
autonome Zollbasis, von der aus man in die Verhandlungen eintritt, wurde immer 
hoher, man erhoht sie ganz bewuBt, urn bei den Verhandlungen nicht unter das 
bestehende Niveau heruntergehen zu miissen: Verhandlungsz6lle. Die Verhand
lungen haben sich immer schwieriger gestaltet, und man gelangt immer seltener zu 
ausgiebigen Senkungen des Zollniveaus. Ja, man verhandelt vielfach gar nicht 
mehr, um eine Senkung des Zollniveaus herbeizufiihren, sondern um die Zustimmung 
des Verhandlungspartners zur ErhOhung bestimmter Zolle zu erlangen. Das Land A 
sagt zum Lande B nicht: "Wenn du meiner Ausfuhrindustrie durch Senkung dieser 
oder jener Zolle eine Chance gibst, bin ich bereit, diesen oder jenen Zoll herabzu
setzen", sondern es sagt: "Wenn du mir gestattest, trotz meiner auf einem in der 
Vergangenheit abgeschlossenen Vertrag beruhenden entgegenstehenden Verpflich
tung diesen oder jenen Zoll zu erhohen, wenn du mich also aus jener Verpflichtung 
entlaBt, bin ich meinerseits bereit, gegen die Erhohung einer Reihe von deinen 
Zollen, die vertraglich gebunden sind, keinen Einspruch zu erheben." 

AuBerdem sind die Fristen, fiir die man sich bindet, immer kiirzer geworden. 
Die sogenannten Caprivi-Vertrage, die Deutschland zu Beginn der 90er Jahre ab
schlo13, und auch die Biilow-Vertrage, die in den Jahren 1904 und 1905 mit Bel
gien, RuBland, Schweiz, Serbien, Italien, bsterreich-Ungarn und Bulgarien geschlos
sen wurden, enthielten Zollbindungen fiir 10 bis 12 Jahre. In der Nachkriegszeit 

1 Gewisse technische Detlais, die auf staatsrechtlichen und innerpolitischen Besonderheiten der 
vertragschlieBenden Lander beruhen, miissen hier iibergangen werden, daB z. B. manche Lander es 
vorziehen, die Konzessionen, die sie selbst auBersten FalIes zu machen geneigt sind, in Form eines 
Minimaltarifes durch das Parlament gesetzlich festzulegen, wahrend andere der Regierung freie 
Hand lassen, in den Verhandlungen beliebig weit unter die autonomen Satze herunterzugehen, 
unter Vorbehalt einer Ratifikation durch die gesetzgebenden Korperschaften u. dgl. mehr. 

2 Der beriihmte Cobden-Vertrag von 1860 zwischen England und Frankreich verpflichtete 
Frankreich, seine Zolle auf 30% und ab 1864 auf 25% ad valorem zu ermaBigen. 

3 Der Vertrag von Duchy zwischen Holland und Belgien vom Jahre 1932 steUt eine er
freuliche Ausnahme dar. Er sieht eine jahrliche ErmaBigung der bestehenden Zolle um je 10% 
durch 5 Jahre hindurch vor, so daB nach 5 Jahren aIle Zolle auf die Halfte reduziert waren. 
Allerdings handelt es sich dabei um Praferenzzolle; dritten Staaten solI die ZollermaBigung nicht 
zukommen. Die Zustimmung aller meistbegiinstigten Staaten war aber bisher noch nicht zu 
erreichen, und daher konnte der Vertrag noch nicht in Kraft treten. 
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sind die Fristen auf Ibis 2 Jahre heruntergegangen (nur bei reinen Meistbegiinsti
gungsvertragen hat man sich mitunter noch zu Iangeren Bindungen entschlossen), 
und man behalt sich eine Kiindigungsfrist von meistens drei, oft nur zwei und einem 
Monat vor. Diese Unsicherheit und Labilitat der handelspolitischen Beziehungen 
verscharft die protektionistische und reichtumszerstorende Wirkung der Zol1e un
gemein. Denn das Risiko groBer Investitionen steigt natiirlich gewaltig, wenn man 
mit einem Teil des Produktes auf den Export angewiesen ist und jederzeit damit 
rechnen muB, daB der Export innerhalb kurzer Frist durch eine Zol1erhohung un
moglich gemacht werden kann. 

2. Der herrsehende Geist bei den Tarifverhandlungen. Seitdem der Protektionis
mus nach einem kurzen freihandlerischen Zwischenspiel seine Herrschaft auf der 
Welt wieder angetreten hat, also seit ungefahr 50 bis 60 Jahren, tritt man an Tarif
verhandlungen immer mit dem Vorsatz heran, moglichst wenig von den eigenen Zollen 
zu opfern und mogIichst weitgehende Zol1ermaBigungen yom Vertragspartner dafiir 
einzuhandeln. Jede Senkung des eigenen Zolltarifs wird als ein Dbel angesehen 
und gilt als ein wirtschaftliches Opfer, das man nur dann verantworten zu konnen 
glaubt, wenn das Ausland seine Zolle wenigstens im gleichen AusmaBe senkt. 

Dieser Geist beherrscht nicht nur die Praxis, sondern auch die wissenschaftIiche 
Erorterung der ZweckmaBigkeit der verschiedenen Methoden und Systeme der 
Tarifverhandlungen. Man geht mit seltenen Ausnahmen immer von der Frage aus, 
welches System es einem Lande gestattet, eine m6glichst starke Senkung der 
fremden Zolle mit moglichst kleinen eigenen "Opfern" zu erkaufen. Diese Frage
stellung ist jedoch vollkommen falsch. Sie entspringt der unhaltbaren und oben 
widerlegten Auffassungl, daB einseitiger Freihandel wirtschaftlich unmoglich und 
ein Zollniveau, das wesentlich niedriger ist als das anderer Staaten, abtraglich sei. 
Meistens geht damit auch die primitive merkantilistische Vorstellung einher, daB 
man die Zugestandnisse an das Ausland nur so groB ansetzen diirfe, als es die 
Zahlungsbilanz gestatte, daB also Gabe und Gegengabe in ihrer Wirkung auf die 
Zahlungsbilanz einander mindestens gleichkommen solIe. 

Allerdings liegt die Sac he nicht etwa so, daB, wenn man jene fehlerhafte Vorstel
lung fallen laBt und davon ausgeht, daB man sich um die Zahlungsbilanz nicht zu 
kiimmern braucht und auch einseitiger Freihandel vorteilhaft ist - daB dann das 
ganze Problem verschwande, weil unter dieser Voraussetzung kein Objekt fiir Tarif
verhandlungen vorhanden seL Das ist deshalb nicht der Fall, weil auch das grund
satzliche Freihandelsland vor dem taktischen Problem steht, wie es auf seine protek
tionistischen Nachbarn einen Druck ausiiben kann, die Zolle zu ermaBigen. Und da 
kann man sehr wohl der Ansicht sein, daB eigene Zolle ein geeignetes Druckmittel 
sind, wenn man sich nur entschlieBt, sich von ihnen im richtigen Moment auch wirk
lich zu trennen und ferner - das macht die Situation so schwierig - sie im Notfall 
auch beizubehalten. (Denn wenn man das von vornherein ausschlieBt, mu,B das 
Druckmittel seine Wirkung verlieren2.) 

Eine rationelle Handelspolitik hatte also Tarifverhandlungen nicht mit dem 
Ziele zu fUhren, eine moglichst "giinstige Bilanz" zwischen eigenen und fremden 
Zollsenkungen zu erreichen, sondern die eigenen Zolle um jeden Preis, aber mog-

1 Kap. 18 § 1 ~. 182. 
2 Das Risiko, auf den Zollen "sitzen zu bleiben", d. h. die Gefahr, dall man dieKonzession, 

die der Gegner au13ersten Falles zu machen bereit ist, falseh beurteilt und einen hoheren Preis 
verlangt, als er zu zahlen bereit ist, wird der Freihandler natiirlieh ganz anders einsehatzen als 
der Protektionist, der sich dariiber im stillen vielleicht freut, wenn er es auch naeh au13en hin 
bedauert und die Schuld auf die Unnaehgiebigkeit des Verhandlungspartners sehiebt. Dieses 
Risiko ist ungemein groll, weil Zolle, auch wenn sie wirklich nur zu Verhandlungszwecken ein
gefiihrt wurden, sehr schwer wieder zu beseitigen sind, da sich die Interessenten an die hohen 
Preise gewohnt haben, lnvestitionen gemacht wurden usw. Es ist daher sehr begreiflich, daB 
viele Freihandler von Vergeltungs- und Verhandlungszollen iiberhaupt nichts wissen wollen. 
Es lassen sich aber dariiber keine allgemein giiltigen 8iitze aufstellen. Alles hiingt von den 
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lichst teuer zu verkaufen, das heiBt, fiir ihre Abschaffung oder Senkung eine mog
lichst weitgehende ErmaBigung der fremden zone einzutauschen. Das Eigentiim
liche dieses "Tausches" besteht eben darin, daB die Hingabe des eigenen Tausch
objektes - die Senkung der eigenen zone - in Wahrheit kein Opfer ist1• Opfer 
ist sie nur fiir einen kleinen Kreis von Interessenten, zum Vorteil ihrer eigenen 
Volksgenossen. Nicht die Senkung der zone, sondern ihre Hochhaltung ist das wahre 
volkswirtschaftliche Opfer! 

Wenn man das im Auge behielte, wiirde man Handelsvertragsverhandlungen in 
einem ganz anderen Geiste fiihren; man wiirde sich nicht scheuen, eine ZoUsenkung 
des Auslandes mit einer viel groBeren Senkung der eigenen Zolle zu "erkaufen"; man 
wiirde sich nicht mit aller Kraft an jede einzelne Position klammern und ware der Miihe 
iiberhoben, das ganzlich unlosbare Problem zu lOsen, festzustellen, welche eigene Zoll
senkung einer gegebenen Zollherabsetzung des Auslandes gerade gleichwertig ist. 

Es ist klar, daB Verhandlungen, die in diesem Geiste gefiihrt werden, vielleichter 
zum Ziele fiihren miissen als das von falschen Voraussetzungen ausgehende Feil
schen um einzelne Zollpositionen, wie es heute iiblich ist. Und zwar gilt das auch dann, 
allerdings in einem abgeschwachten MaBe, wenn man es mit einem kleinlich-pro
tektionistischen Verhandlungsgegner zu tun hat. In diesem FaIle wird man eben 
nur eine kleinere ZollermaBigung erreichen als von einem liberalen Verhandlungs
partner und wird dieses kleinere Zugestandnis mit einem verhiiltni8mafJig groBeren 
eigenen beantworten miissenlII • 

Es muB auch betont werde~, daB die soeben angestellten Erwagungen keines
wegs nur yom Standpunkt einer 100proz. Freihandelslehre aus gelten. Auch wenn 
man aus einem der in einem friiheren Abschnitt ausfiihrlich erorterten Griinde fiir 
Ausnahmen von der Regel des freien Wirtschaftsverkehrs eintritt, kommt man zu 
keinem anderen Ergebnis. Denn die allenfalls zu rechtfertigenden Ausnahmen, die 
FaIle, in denen Zolle einen Vorteil bringen konnen, sind im Verhaltnis zu den heute 
,bestehenden zonen GroBen zweiter Ordnung und sollten bei Handelsvertragsver
handlungen kein ernstliches Hindernis fiir eine Einigung bilden. 

§ 4. Der Streit urn die Meistbegiinstigung. 

1. Allgemeines. Die Unzufriedenheit mit dem System der unbedingten und 
unbeschrankten Meistbegiinstigung, die schon seit langem besteht, hat in der Zeit 
nach dem Krieg stark urn sich gegriffen. Es ist zwar gelungen, das System nach 
dem Krieg neuerlich in Kraft zu setzen - obwohl die Wirtschaftskonferenz der 
Alliierten im Jahre 1916 beschlossen hatte, den Krieg auf handelspolitischem Ge
biete durch eine systematische Diskriminierung zwischen den Alliierten und Feindes
machten weiterzufiihren. Die Riickkehr zur unbedingten Meistbegiinstigung war 
der neuen Handelspolitik der Vereinigten Staaten, den Bemiihungen Englands und 
dem entschiedenen Eintreten Deutschlands fiir die unbedingte Meistbegiinstigung 
zu danken. Unter groBen Schwierigkeiten gelang es 1927 der deutBchen Regierung, 
Frankreich zum AbschluB eines Handelsvertrages mit einer unbedingten und un
beschrankten Meistbegiinstigungsklausel zu bewegen. Dieser Vertrag bildet das 
Riickgrat des europaischen Vertragssystems in der Nachkriegszeit. Das Meist-

konkreten, politischen und wirtschaftlichen Umstanden, der Einstellung der verantwortlichen 
Personen und der Geschicklichkeit der Unterhandler abo Die Erfahrung lehrt, daB ab und zu 
Vergeltungszolle zum Ziele gefiihrt haben, daB aber im groBen und ganzen Milltrauen und 
Vorsicht geboten ist. Vgl. dazu DIETZEL: Vergeltungszolle. Berlin 1904. 

1 Abgesehen von tJbergangsschmerzen, die man durch einen allmahlichen Abbau vermeiden 
oder sehr mildern konnte. 

2 Die taktische Situation ist ungemein schwierig, weil man ja dem Gagner nicht den Ein
druck geben darf, daB man die eigenen Verhandlungszolle auf aile FaIIe und um jeden Preis 
schlieBlich aufzugeben bereit iet oder die angedrohten Vergeltungezolle schlieBlich doch nicht 
einfiihren wird. 
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begiinstigungsversprechen wurde kiirzlich (28. Dezember 1932) mit einigen Ein
schrankungen auf weitere fiinf Jahre erneuert. 

Die Angriffe auf das System werden aber immer zahlreicher und heftiger, man 
verlangt eine Befreiung von der Fessel der Meistbegiinstigung. In der Krisenzeit 
seit 1931 sind besonders in Mittel- und Osteuropa ungezahlte Durchbrechungen 
der Meistbegiinstigung (vielfach in Widerspruch zu den bestehenden vertraglichen 
Verpflichtungen) vorgekommen. Die Entscheidung iiber die Zukunft der Meist
begiinstigung wird aber durch diese Ausschreitungen des wirtschaftlichen Guerilla
krieges unverniinftiger Kleinstaaten, die sich, durch z. T. selbstverschuldete Not zur 
Verzweiflung getrieben, gegenseitig zerfleischen, nicht prajudiziert; es wird viel
mehr von den Entschliissen der groBen Wirtschaftsmachte abhii.ngen, ob das Prinzip 
der Meistbegiinstigung auch fernerhin das Fundament der internationalen Handels
politik bleiben wird. Vorlaufig hat es nicht den Anschein, als ob sich daran etwas 
andern wiirde. AIle internationalen Konferenzen bekennen sich immer wieder zur 
unbedingten und unbeschrankten Meistbegiinstigung, und die Zugestandnisse, die 
man den Gegnern des Prinzips gemacht hat, gehen bisher iiber unbedeutende Aus
nahmen im Rahmen von NotstandsmaBnahmen kaum hinaus1 . 

Welches sind nun die angeblichen Nachteile des Meistbegiinstigungssystems, 
was solI an seine Stelle gesetzt werden und welches sind die vermeintlichen Vorteile 
dieser Ersatzsysteme 1 

Nicht weiter zu beschaftigen brauchen wiruns mit jenenAutoren, die in der Meist
begiinstigung einfach ein Instrument des Freihandels sehen und sie aus diesem 
Grunde bekampfen. Wenn SOMBART oder die Autarkisten des "Tat"kreisess gegen 
die Meistbegiinstigung wettern, weil sie den modernen internationalen Wirtschafts
verkehr auf individualistischer Basis iiberhaupt abschaffen und an dessen Stelle 
einen planwirtschaftlichen Tauschhandel oder etwas .A.hnliches einfiihren wollen, 
ein System, in das die unbedingte Meistbegiinstigung allerdings nicht hineinpaBt, 
so interessiert uns das weiter nicht. Hier sollen nur diejenigen Argumente gegen die 
Meistbegiinstigung besprochen werden, die auf dem Boden der Verkehrswirtschaft 
stehen und die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung bejahen. 

2. Das Argument der Unbilligkeit gegen die unbedingte Meistbegiinstigung. Das 
zugkrMtigste Argument gegen die unbedingte Meistbegiinstigung, das von den 
Amerikanern friiher immer zur Begriindung der bedingten Interpretation verwendet 
wurde und neuerdings in Europa, besonders in Frankreich, viel Anklang findet, 
ist, daB e8 unbillig 8ei, wenn Staaten ohne Gegenlei8tung Begilnstigungen in Anspruch 
nehmen durlen, die andere Staaten teuer erkaufen muBten. Dieses Argument ent
springt zum groBten Teil ebenfalls der unhaltbaren protektionistischen Anschauung, 
daB jede einseitige Herabsetzung der eigenen Zolle ein Opfer sei. 

Aber auch abgesehen davon ist es in den meisten Fallen unstichhaltig. Bei 
der Beurteilung muB man unterscheiden, ob der Vertragspartner auch seinerseits 
die unbedingte Meistbegiinstigung einraumt oder nicht. 

Raumt der meistbegiinstigte Staat seinerseits die unbedingte Meistbegiinstigung 
ein, dann besteht seine Gegen:Ieistung aus zwei TeHen: 

a) Darin, daB er ebenlalls unbedingte Meistbegunstigung gewiihrt, also jede Dis
krimination zugunsten eines dritten Landes ausschlieBt. Es wird leider viel zu wenig 
beachtet, daB das allein, auch abgesehen von konkreten Zollbindungen und Zoll
ermaBigungen, ein wertvolles Zugestandnis ist. Das hat HELFFERIOH klar gesehen 

1 V gl. neuerdings den Bericht des vorbereitendenKommittees fiirdie Weltwirtschaftskonferenz 
Genf 1933. Gerade um diese ungeregelten Verletzungen der Meistbegiinstigung, die das fiir den 
Welthandel unentbehrliche Prinzip der Gleichbereohtigung von innen heraus auszuhoblen 
drohen, zu vermeiden, verlangen Handelspolitiker, wie SC1IULLER, RIEDL u. a. die Anerkennung 
allgemeiner regionaler Ausnahmen von der Meistbegiinstigung. 

a Siehe Zeitschrift Die Tat. Jena: Verlag Diederichs. 
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und deutlich ausgesprochen. "Aber es wird dabei (namlich bei der ungiinstigen Be
urteilung der Meistbegiinstigungsvertrage mit den Vereinigten Staaten und Argen
tinien) in der Regel ein wichtiger Umstand vergessen. Bei dem deutschen Handel 
mit Argentinien und anderen Landern, vor allem mit den Vereinigten Staaten, 
Kommt es zwar natiirlich auch auf die absolute Rohe der Zollsatze an ... ; aber 
noch weit mehr kommt es darauf an, daB Deutschland nicht mit hoheren Zoll
satzen bela stet wird als die iibrigen mit ihm konkurrierenden Staaten. Eine Zoll
erhohung in den Vereinigten Staaten und in Argentinien kann den deutschen Export 
dorthin einschranken; eine sogenannte differentielle Behandlung der deutschen Ein
fuhr aber miiBte den deutschen Export vernichten und den Absatzmarkt den Fran
zosen,Englandern usw. ausliefern. Also wenn wir auch ein groBes Interesse an nied
rigen Zollsatzen fiir unsere Ausfuhrwaren haben, so ist unser Interesse an gleichenZoll
satzen, wie diejenigen fiir Waren aus anderen Landern, doch noch erheblich groBer1." 

Die Moglichkeit einer Zolldifferenzierung bringt es mit sich, daB zu der Un
sicherheit, die auch bei Gewahrung voller Meistbegiinstigung vorhanden ist und 
die darin besteht, daB der Einheitszoll jederzeit erhoht werden kann, die weitere 
Gefahr hinzukommt, daB eines Tages ein Konkurrenzland eine ZollermaBigung 
erhalt2• Das Abgehen von der strikten Meistbegiinstigung erhoht; also das AuBen
handelsrisiko ganz bedeutend und die Gewahrung voller Meistbegiinstigung ist daher 
schon an und fiir sich ein wertvolles Zugestandnis. 

b) Die andere Gegenleistung des Vertragspartners, der sich zur vollen Meist
begiinstigung verpflichtet hat, besteht darin, daB die von ihm dritten Staaten ein
geriiumten Zugestiindnisse dem meistbegilnstigten Staat ebenso unentgeltlich zugute 
kommen, wie die durch den meistbegilnstigten Staat an dritte Lander gemachten Zu
gestiindnisse ihm. 

Dieses Zugestandnis hat jedoch keinen Wert, wenn der betreffende Staat es iiber
haupt vermeidet, Tarifvertrage abzuschlieBen. Die Vereinigten Staaten z. B. nehmen 
kraft ihrer Meistbegiinstigungsvertrage an allen Zollsenkungen teil, die sich die eura
paischen Staaten gegenseitig einraumen, ohne selbst von ihren Wolkenkratzerzollen 
etwas abzulassen. Diese Politik der Vereinigten Staaten hat wie kaum ein anderer Um
stand zur Unbeliebtheit der unbedingten Meistbegiinstigung in Europa beigetragen. 

Darauf ist folgendes zu erwidern: Wenn man der Ansicht ist, daB man durch 
Diskrimination und Verweigerung der unbedingten Meistbegiinstigung ein solches 
Land, das es ablehnt, in Tarifverhandlungen einzutreten und hohe Zolle einhebt, 
zur Rason bringen kann, miiBte man den Meistbegiinstigungsvertrag mit diesem 
Lande kiindigen bzw., wie es Deutschland schon lange getan hat, die Einraumung 
der vollen Meistbegiinstigung davon abhangig machen, daB der Vertragspartner 
sich zu Tari/zugestandnissen versteht3• Die Meistbegiinstigung ist dann sozusagen 
die Kronung und der SchluBstein des Vertragswerkes und nicht etwas, womit der 
Verhandlungspartner von vornherein aut alle Falle rechnen Kanno 

Diese Vorgangsweise ist jedoch, wie gesagt, nur dann empfehlenswert, wenn 
begriindete Aussicht besteht, das widerspenstige Rochschutzzolland zum Nach
geben zu bewegen. Bei den Vereinigten Staaten ist diese Aussicht kaum vorhanden, 
einerseits wegen ihrer politischen und wirtschaftlichen Machtstellung, und anderer
seits wegen der in staatsrechtlichen und innerpolitischen Umstanden begriindeten 
Schwerfalligkeit der auBenpolitischen Willensbildung, die Tarifverhandlungen fUr 
die Union geradezu unmoglich macht. Unter diesen Umstanden bleibt nichts 
iibrig, als es bei der unbedingten Meistbegiinstigung zu belassen. Diese Vorgangs
weise bedeutet ja keine Opfer, sondern es entgeht nur ein Gewinn, der eben unter 
den gegebenen Umstanden nicht zu machen ist. 

Wenn das Land B, dem das Land A die unbedingte Meistbegiinstigung ein-

1 Handelspolitik S. 97. Leipzig 1801; ahnlich VINER: a. a. O. und ARNDT: a. a. O. S. 32. 
2 VINER: Index a. a. O. S.6. 3 Vgl. dazu ARNDT: a. a. O. S. 32. VINER: a. a. O. S.9. 
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geraumt hat, seinerseits entweder iiberhaupt keine Meistbegunstigungsverpflichtung 
ubernimmt oder nur die bedingte Meistbegiinstigung einraumt (eine Politik, die, 
wie oben erwahnt1, von den Vereinigten Staaten gegenuber Europa bis 1922 
geubt wurde und praktisch auf die Verweigerung der Meistbegiinstigung hinaus
lauft), dann liegt die Sache ahnlich wie im soeben besprochenen Fall. Es gilt, die 
Frage zu beantworten, ob eine Aussicht besteht, durch Verweigerung der Meist
begiinstigung und durch Auferlegung von Vergeltungszollen das betreffende Land 
zur Vernunft zu bringen. 

Bei der Beantwortung dieser Frage ist u. a. darauf zu achten, woraus die Ausfuhr 
jenes Landes, auf das ein Druck ausgeubt werden solI, besteht. Die Stellung der 
Vereinigten Staaten war fruher u. a. deswegen so stark, weil sie hauptsachlich 
fungible Waren, Rohstoffe, Nahrungsmittel, bes. Getreide, exportierten. Wenn 
Deutsehland auf amerikanisches Getreide einen Differentialzoll gelegt hatte, so hatte 
es mehr Getreide aus anderen Landern importieren mussen und das amerikanische 
Getreide hatte in die dadurch in England, Holland usw. entstandenen Lucken 
einstromen konnen2• Ein Land hingegen, das Fertigwaren exportiert, deren Her
kunft sich nicht verbergen laBt und die nicht fungibel sind, ist gegen Diskrimination 
viel empfindlicher3 • Die deutschen Handelspolitiker haben das erkannt und darum 
ist Deutschland konsequent fur die unbedingte Meistbegunstigung eingetreten. 

3. Die unbedingte MeistbegUnstigung als Hindernis der Zollsenkung". Es wird 
dem System der unbedingten Meistbegunstigung vorgeworfen, daB es zwar "in 
Zeiten, in denen freihandlerische Stromungen vorherrschen und die Zolle eine fallende 
Richtung zeigen", durch Verallgemeinerung jeder Zollherabsetzung zu einer Sen
kung des gcsamten Tarifniveaus fuhre, daB aber diese Tendenz in Zeiten des Pro
tektionismus in ihr Gegenteil umschlage, weil man sich in solchen Zeiten scheut, 
Zollsenkungen vorzunehmen, wenn sie sogleich aller Welt zugute kommen5 _ 

Wenn der Staat A mit den Landern B, C, D, E in Verhandlungen steht und mit 
B, C, D bereits Tarifvertrage abgeschlossen hat, kann es sein, daB er aIle Kom
pensationsobjekte gegen E bereits aus der Hand gegeben hat und E sich zu keinen 
Zollsenkungen herbeiliWt, weil ihm auf Grund der Meistbegiinstigung bereits aIle 
ZolIsenkungen, auf die es hoffen konnte, zugefallen sind. Ratte E keinen Meist
begiinstigungsanspruch auf die Z011ermaBigungen, die B, C, D eingeraumt wurden, 
so wiirde es sich nun zu ZollermaBigungen verstehen, urn jene Zugestandnisse zu 
erlangen. Ohne Meistbegunstigung ware es also moglich, eine und diesel be Kon
zession mehrmals, d. i. in Verhandlungen mit verschiedenen Staaten, zu verwerten. 

Es kommt ferner oft vor, daB A bei den Verhandlungen mit B, C, D gewisse Kon
zessionen nur deshalb nicht macht, weil es sie fur die Verhandlungen mit E reser
vieren muB; die Zolle in B, C, D werden daher weniger gesenkt, als es sonst mognch 
ware. Dann kommt es vielleicht mit E zu keiner Einigung, und es unterbleibt auch 
die Zollsenkung in A. 

Darauf ist zu erwidern, daB A in der Regel immer noch uber ZolIe verfugen 
wird, durch deren ErmaBigung es E zu einer Gegenleistung veranlassen kann. Glaubt 
jedoch A auf dem Wege der ZollermaBigungen nicht weiter gehen zu konnen oder 
ware mit den in den Verhandlungen mit B, C, D schon weggegebenen Kompensa
tionen bei E mehr zu erreichen als mit denjenigen, die noch ubrig bleiben, so stunde 
immer noch die MogHchkeit offen, die Gewahrung der Meistbegunstigung an E 

1 Siehe oben S.269. 
2 Darauf hat bes. DIETZEL aufmerksam gemacht. Vgl. Vergeltungsz611e. Berlin 1904. 
3 Natiirlich ist die Empfindlichkeit auch von der Frachtlage abhangig und davon, ob cin 

Land ein Monopol fiir eillen bestimmten Produktionszweig hat oder nicht. 
4 Vgl. insbesondere ARNDT: a. a. O. S. 23 und VINER: a. a. O. S. 9. 
5 Vgl. z. B. RIEDL: Au/3ere Handelspolitik in "Lehrbuch der Volkswirtschaftspolitk" S. 506. 

Wien 1931. 
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von Tarifkonzessionen abhangig zu machen. VINER hat darauf hingewiesen, daB 
es mogHch ist, sich gegen eine Beeintrachtigung der VerhandlungssteIlung dadurch 
zu schiitzen, daB man nach dem Vorbild Deutschlands vor dem Krieg trachtet., 
aIle Tarifvertrage auf denselben Zeitraum zu erstrecken und sie dann - in den 
sogenannten handelspolitischen Kometenjahren - aIle zugleich neu abzuschlieBen, 
wobei die Einraumung der Meistbegiinstigung von dem erfoIgreichen AbschluB cler 
Tarifverhandlungen abhangig gemacht wirdl . 

Dieser Vorgangsweise liegt eine Auffassung der :M:eistbegiinstigung zugrunde, 
deren Anhanger man besonders auf dem europaischen Kontinent findet und die 
"in der Meistbegiinstigung nicht die Voraussetzung, sondern die Besiegelung geregelter 
handelspolitischer Beziehungen zwischen zwei Landern" sieht, wahrend nach der an
deren Auffassung, "die ihre Anhanger vorzugsweise in den angeIsachsischen Landern 
hat, ... eine Art naturrechtlicher Anspruch auf die Meistbegiinstigung" besteht 2 • 

Die Politik, HandeIsvertragsverhandIungen mit zahIreichen Staaten zugleich 
zu fiihren, ist aber oft aus irgendeinem Grund undurchfiihrbar, und es ist daher 
nicht von der Hand zu weisen, daB mitunter ohne Belastung durch Meistbegiinsti
gungsverpflichtungen starkere ZollermaBigungen zu erreichen sein werden. Dem 
steht aber das Risiko gegeniiber, daB es iiberhaupt zu keinem VertragsabschluB 
kommt. Wenn man die oben angefiihrten Vorteile der gleichmaBigenZollbehandlung 
sich VOT Augen halt, wird man diese Gefahr nicht gering einschatzen. Die Meist
begiinstigung ist ein so wertvolles Gut, daB man sie nicht leichtfertig der Erlangung 
problematischer Vorteile beim Feilschen um einzelne Zolle opfern sollte. 

Insbesondere fiir die kleinen Lander ist es geradezu eine Lebensfrage, daB das 
Prinzip der Gleichberechtigung in den internationaIen Wirtschaftsbeziehungen 
grundsatzlich anerkannt bleibt. Wenn eine riicksichtsIose Politik eines mechanischen 
Abwagens von Leistung und Gegenleistung einreiBt, so werden sie, deren Gegen
leistung an Absatz und Kaufkraft sich mit der groBer Wirtschaftsgebiete nicht messen 
kann, die ersten Leidtragenden sein. 

Der unbeschrankten Meistbegiinstigung wird ferner zum Vorwurf gemacht, daB 
sie den AbschluB von Pra/erenzzollvertriigen oder sogenannten "Wirlschaftsbund
nissen", die wenigstens eine teilweise Senkung der Zolltarife bringen konnten, ver
hindere. Es komme sehr haufig vor, daB ein Land einem anderen eine ZollermaBigung 
einzuraumen bereit ware, aber nur unter der Bedingung, daB nicht die ganze Welt 
daran teilnimmt. Insbesondere benachbarte Lander, die wirtschaftlich, geographisch, 
durch enge Verkehrsbeziehungen, lange gemeinsame Grenze sowie durch Bande des 
Blutes und der gemeinsamen KuItur miteinander verbunden sind, miiBten das Recht 
haben, heiBt es, einander VorzugszOlle einzuraumen, ohne daB Staaten, die auBerhalb 
dieser eng verbundenen Gruppe stehen, darauf kraft der Meistbegiinstigung Anspruch 
erheben konnen. Auf den internationalen Konferenzen geht seit Jahren der Kampf um 
die Anerkennung solcher "regionaler" Ausnahmen von der Meistbegiinstigung. Um 
ein Urteil iiber die wirtschaftliche Berechtigung dieser Forderung zu gewinnen, miis
sen wir uns iiber die Vorteile der angestrebten "Wirtschaftsbiindnisse" klar werden. 

§ Ii. Priiferenzzolle nnd Wirtschaftsbiindnisse. 
1. Allgemeines. In der Nachkriegszeit hat sich in Bezug auf die Zielsetzung und 

die Wege der internationalen Handelspolitik eine eigentiimliche Verwirrung heraus
gebildet: Von einer allgemeinen, "schematischen", "unorganischen" Senkung der 
Zolle will man nichts wissen; dasFreihandelsargument versteht man nicht, oder man 
glaubt nicht daran; internationale Arbeitsteilung erinnert zu sehr an die kIassische 

1 Auf die Vorteile gleichzeitiger Verhandlungen mit mehreren Partnern womoglich am 
gleichen Verhandlungstisch hat auch RIEDL an verschiedenen Stellen hingewiesen. 

2 RIEDL: Bericht uber die Meistbegunstigungsklausel. Intern. Handelskammer. Amster
damer Kongre13 1929. 
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Theorie und wird daher abgelehnt; aber Wirtschaftsbiindnisse, Schaffung groBerer 
Wirtschaftsraume (beileibe nicht von Freihandelsgebieten) - das sei die Losung 
der Zeit. Die Begriindung der wirtschaftlichen Vorteile dieser "Raume" und "Biind
nisse" IaBt viel zu wiinschen iibrig. Dafiir ergeht man sich in phantastischen Kon
struktionen iiber den Kreis der einzubeziehenden Lander: Mitteleuropa, der Donau
raum, Zwischeneuropa, Paneuropa mit oder ohne England und was es von solchen 
Gruppierungen sonst noch gibt - Konstruktionen, die politische, geographische 
und pseudowirtschaftliche Argumente durcheinanderwerfen. Besonders unter der 
Devise "Geopolitik" wirddurch eine iiberschwengliche Verwendung ungeeigneter 
militarischer Vorstellungen und Analogien viel Unfug getrieben. 

Die Militarsprache, Ausdriicke wie "Wirtschaftsfronten", "Verteidigungsstel
lungen" usw. sind denkbar unzweckmaBig fiir die Analyse der Probleme des inter
nationalen Handels und der zwischenstaatlichen Arbeitsteilung, weil durch sie 
immer wieder die grundfalsche merkantilistische Vorstellung geweckt wird, daB 
der Gewinn des einen Landes notwendig einen Verlust des anderen darstelle. Es 
wird dadurch, wie es ROPKE 1 treffend hervorgehoben hat, der Eindruck suggeriert, 
als ob die Front des wirtschaftlichen Interessengegensatzes immer zwischen zwei 
Landern verlaufe, wahrend sie in Wahrheit zwischen verschiedenen Interessen
gruppen innerhalb jedes Landes liegt. 

Der Inhalt dieser geplanten "Wirtschaftsbiindnisse" bewegt sich von der Er
richtung einer vollstandigen Zollunion als dem einen Extrem bis zur Einraumung 
von mehr oder weniger ausgiebigen Vorzugszollen bzw. anderen praferenziellen Ein
fuhrerleichterungen auf der anderen Seite. Von den Problemen der Zollunion solI 
im folgenden Paragraphen gesprochen werden. 

2. 6konomische Beurteilung von Praferenzzollen. Welche!=1 sind nun die Vor
teile, die man sich von Praferenzzollen verspricht? Worin liegt ihre tJberlegen
heit gegeniiber einer allgemeinen Zollsenkung? (Uns interessieren hier nur die wiTt-
8chajaichen Vorteile. Die mehr oder weniger vagen oder klaren, realen oder einge
bildeten, offen zugegebenen oder unausgesprochenen macht- und nationalpolitischen 
Ziele, die viele Vertreter der Idee verfolgen, bleiben auBer Betracht.) 

Es ist klar, daB die wirtschaftlichen V orteile des Praferenzsystems nur darin 
bestehen konnen, daB es zu einer Senkung des Zollniveaus fiihrt, die auf anderem 
Wege nicht zu erreichen ware. Die Praferenz ist ein Mittel, um eine Bresche in die 
Zollmauern zu schlagen. Und diese teilweise Zollsenkung ist prinzipiell in gleicher 
Weise zu beurteilen wie eine allgemeine Zollsenkung, namlich als ein Mittel zur Er
weiterung der internationalen Arbeitsteilung und VergroBerung des Sozialproduktes. 
Nur durch das allgemeine Freihandelsprinzip konnen Praferenzzolle gerechtfertigt 
werden. Man argumentiert etwa so: Es bestehe kein qualitativer, sondern nur ein 
quantitativer Unterschied zwischen der Einfiihrung von niedrigeren Praferenzzollen 
fiir die Einfuhr aus bestimmten Staaten und einer allgemeinen Zollsenkung. Eine 
teilweise Zollsenkung sei besser als gar keine (aber eine allgemeine Zollsenkung 
ware natiirlich volkswirtschaftlich noch besser). Umgekehrt sei eine Zollerhohung 
mit priiferenziellen Ausnahmen einer allgemeinen Zollerhohung vorzuziehen. Nicht 
zu rechtfertigen aber waren Praferenzzolle, wenn sie nur den Vorwand oder An
laB bieten, die Zolle gegen AuBenseiter zu erhohen, ohne die Handelshindernisse 
zwischen den Staaten, die sich die Praferenz einraumen, zu vermindern. 

Es ist notwendig, zu betonen, daB sich vom wirtschaftlichen Standpunkt Prafe
renzzolle nur mittels des Freihandelsarguments rechtfertigen lassen. Denn viele Ver
treter von Praferenzzollen sind Gegner des Freihandelsprinzipes, ohne den Wider
spruch zu merken2• 

1 Artikel "Autarkie ein abgegriffenes Schlagwort". Deutscher Volkswirt 9. Januar 1933. 
2 Es ist meines Wissens niemals versucht worden, vom Standpunkt irgendeines der gang

baren Schutzzollargumente aus nachzuweisen, daB eine prliJerenzielle ZollermaBigung prinzipiell 
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Gegen die obige Argumentation wurden nun beachtenswerte Einwande erhoben. 
VINER z. B. bestreitet, daB eine priiferenzielle Zollsenkung unter allen Umstanden 
besser sei als gar keine. Abgesehen von der oben besprochenen Unsichcrheit und 
dem erhohten Risiko, das die Moglichkeit, einer Diskrimination ausgesetzt zu wer
den, mit sich bringt (dem man durch Schaffung stabiler Verhiiltnissc mittels lang
jahriger Zollbindungen vorbeugen konnte), ist der Haupteinwand gegen Priiferenz
zolle der, daB Zollunterscheidungen den Handel von den rationellen Bahnen, die 
er bei freiem Wirtschaftsverkehr einschlagt, stiirker ablenkt als einheitliche, wenn 
auch hohere Zolle. "Angenommen, unter Freihandel werde eine bestimmte Ware 
nach dem Lande A aus B eingefuhrt und es sei auch unter einem hohen Zollschutz 
den Produzenten in A nicht moglich, sie mit Gewinn herzustellen, so daB sie immer 
noch aus B bezogen wird. Der Zoll vermindert zwar das Handelsvolumen, ge
stattet aber immer noch, daB die Ware dort produziert wird, wo das am billigsten 
moglich ist. Angenommen, der Zoll werde nun fur die Einfuhr aus C auf die Halfte 
herabgesetzt und C sei in der Lage, auf Grund dieser Vorzugsbehandlungen B zu 
unterbieten und den Handel mit A an sich zu reiBen. Das Resultat der Diskri
mination ist ... , daB die Ware nun in C produziert wird, wo die Produktions
bedingungen verhaltnismaBig ungunstig sind!." 

Diese Argumentation scheint mir unrichtig, sofern namlich geschlossen werden 
solI, daB die Einraumung des Vorzugszolles an C fur A und C nicht von Vorteil sei; 
daB das Land B geschadigt wird, steht allerdings fest. Infolge der praferenziellen 
Zollsenkung erhalt A die Ware billiger und C kann exportieren. Das sollte nach 
allen Regeln der Theorie desinternationalen Handels fUr A und C von Vorteil 
sein (es sei denn, daB der Entgang an Zolleinnahmen den Gewinn der Volkswirtschaft 
aufwiegt, was aber auch bei einer allgemeinen ZollermaBigung vorkommen kann). 
Eine andere Sache ist, daB B geschadigt wird und eine dritte Frage, ob der Scha
den B's vielleicht groBer ist als der Nutzen von A und C 2. 

Sehr wichtig ist jedoch der folgende Einwand gegen Vorzugszolle, der schon 
1892 von TAUSSIG erhoben wurde 3 • Wenn das Land A dem Lande Beine praferen-

anders zu beurteilen ist als eine ihr entsprechende allgemeine Zollsenkung. Unter einer "ent
sprechenden allgemeinen Zollsenkung" ist dabei nicht an eine allgemeine Senkung der Zolle 
im gleichen AusmafJ zu denken, sondern an eine solche, die dieselbe Bedeutung fUr die Inten· 
sivierung des internationalen Giiteraustausches hat, grob gesprochen eine solche, die zu einer 
ebenso groBen Ein- und Ausfuhrsteigerung wie die priHerenzielle Zollsenkung fiihrt. Einer 
praferenziellen Senkung eines bestimmten Zollsatzes um 10% entspricht also z. B. eine all
gemeine Senkung dieses Satzes um 7 %. Keines der gangbaren Zollargumente, weder das 
Erziehungsargument noch das Kostenausgleichsargument usw. vermag eine prinzipielle "Ober
legenheit der prajerenziellen gegeniiber einer allgemeinen Zollsenkung zu begriinden. Das kann 
ausschlieBlich durch taktische "Oberiegung geschehen, durch die Annahme, daB es angesichts der 
Einstellung der verantwortlichen Personen mitunter wohl moglich sei, eine praferenzielle Zollo 
senkung durchzusetzen, wahrend eine ihr entsprechende allgemeine ErmaBigung nicht zu er
reichen ware. 

1 "Index" a. a. O. S. 5. 
2 VIN.ERS Argumentation ist durch die Annahme stark eingeschrankt, daB A auch bei hohem 

Zoll die Ware nicht selbst erzeugt. Wenn wir den viel wichtigeren Fall ins Auge fassen, daB A 
bei einem hohen Zoll die Ware selbst erzeugt, wenn es auch immer noch einen (bei steigendem 
Zoll immer kIeiner werdenden) Teil aus B importiert und daB es nach Einfiihrung des Vorzugs
zolles an C die Erzeugung aufgibt oder einschrankt, so sieht man sofort, daB das Praferenzregime 
fiir A und C nach allen Regeln der internationalen Arbeitsteilung von Vorteil sein muB und daB 
der Nutzen, den A und C daraus ziehen, viel groBer sein kann als der Schaden, den B erieidet. 

Aus VINERS Analyse laBt sich also nicht allgemein ableiten, daB Praferenzzolle und :t.ioll
unionen nur dann wirtschaftliche Vorteile bringen, wenn sie den Handel in jene Bahnen lenken, 
den er bei Abwesenheit aller Zolle einschlagen wiirde. Nur quantitativ, nicht qualitativ ver
schieden davon ware die Argumentation, daB Freihandel auf der Erde schadlich sei, weil der 
Handel nach Aufnahme des Warenaustausches mit dem Planeten Mars ganz andere Bahnen 
einschliige. 

3 "Reciprocity" Q. J. Oktober 1892. Jetzt abgedruckt in "Free-Trade, the Tariff and 
Reciprocity", New York 1922. S. 120ff. VINER: Index a. a. O. S. 6. 
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zielle ZollermaBigung gewahrt und B nicht imstande ist, den vollen Importbedarf A's 
zu decken, bedeutet die Zollsenkung nichts anderes als eine Subvention aus der 
Staatskasse von A an die Produzenten in B. Denn wenn A neben der Einfuhr aus 
Bauch noch auf die Beziige vom Weltmarkt angewiesen ist, andert sich der Inlands
preis in A nicht 1; er steht nach Einraumung des Vorzugszolles an B noch immer 
auf dem Niveau des Weltmarktpreises plus urspriinglichem Zoll, die Konsumenten 
in A sind nicht entlastet, aber die Lieferanten in B streichen die ZollermaBigung 
als Gewinn ein. In diesem FaIle ist die ZollermaBigung fiir A wirklich ein Opfer, 
allerdings nicht fiir die Produzenten, sondern fUr den Staatssackels. 

Solche Vorzugszolle, die den Inlandspreis unverandert lassen, bedeuten fiir das 
Land, das sie einraumt, keine VergroBerung seines Handelsvolumens und keine 
Intensivierung der internationalen Arbeitsteilung. Denn die Gesamteinfuhr wird ja 
nicht groBer; es wird nur von B mehr, von den anderen Bezugslandern dafiir 
weniger bezogen. Als handelspolitische MaBnahme sind solche Zollsenkungen wert
los und sollten mit einer allgemeinen Zollherabsetzung nicht in eine Reihe gestellt 
werdenS. Das gilt besonders dann, wenn die Zollremission auf ein verhaltnismii.Big 
Tcleines Komingem eingeschrankt wird, wie es in den letzten Jahren im Verkehr 
zwischen den mittel- und osteuropaischen Staaten immer haufiger vorkommt. Es 
ist eben praktisch heute so - dariiber dad man sich keiner Tauschung hingeben -, 
daB sich die Protektionisten des Schlagwortes der Praferenzzolle bemachtigt haben. 
Die Popularitat dieses Schlagwortes erklart sich gerade daraus, daB Praferenzzolle 
ein Mittel geworden sind, dem liberalen Gedanken in der Handelspolitik Schein
zugestiindnisse zu machen. Man ist bereit, aus dem Osten eine groBere Menge Ge
treide zu giinstigen Bedingungen hereinzulassen, wenn gleichzeitig der Import aus 
dem Westen um eine ebenso groBe Menge vermindert wird .. 

FUr dasjenige Land, dem der Vorzugszoll eingeraumt wird, ist die Moglichkeit, 
mehr zu exportieren, natiirlich vorteilhaft. Fiir dieses Land steigt das Handels
volumen und wird die internationale Arbeitsteilung intensiviert. Daraus folgt auch, 
daB, wenn sich zwei Lander wechselseitig solche Zollpraferenzen gewahren, eine 
bescheidene Erweiterung der internationalen Arbeitsteilung erzielt wird. Wenn auch 
diese wechselseitig ausbedungenen praferenziellen Zollkontingente so klein hemessen 
sind, daB ihre Ausniitzung den Preis der Ware.im Importland nicht beeinfluBt, 
so steigt doch der Export jedes der beiden Lander, und es muB schlieBlich irgend
wie auch ihr Import (eventuell auf dem Umweg iiber dritte Lander) steigen.4 

Es ist klar, daB durch eine allgemeine Zollsenkung um einen geringeren Betrag 
dieselbe Wirkung auf Handelsvolumen und internationale Arbeitsteilung erzielt 
werden kann und daB eine solche allgemeine Zollsenkung einer praferenziellen bei 
weitem vorzuziehen ist. Es ist ferner zuzugeben, daB die Vorliebe fiir Praferenz
zolle und die Einschrankung auf Kontingente meistens daher kommt, daB man 
naiverweise glaubt, in den Praferenzkontingenten ein Mittel gefunden zu haben, 
den Export zu heben ohne die Einfuhr zu steigern und ohne irgendwelche Inlands
preise zu senken. Trotzdem muB man zugeben, daB die gegenseitige Einraumung sol
cher Praferen:7..kontingente einem Zustand ohne jede ZollermaBigung vorzuziehen ist. 

1 Graduell verschieden aber im Prinzip nicht anders liegt die Sache, wenn der Weltmarkt
preis nicht konstant angenommen werden kann. 

a TAUSSIG und VINER fiihren als Beispiel die praferentiellen ErmaBigungen des Zuckerzolles 
an, die die Vereinigten Staaten Hawaii und Kuba gewahrten und gewahren. Naheres "Reci
procity and Commercial Treaties" S.103 bis 136 und TAUSSIG: Some Aspect of the Tariff 
Question. 3. Auf!. Cambridge 1932. 

8 Zu vertreten ware der Vorgang eventuell als finanzpolitische MaBnahme, als steuerliche 
Entlastung der Produktion. Dasselbe ware aber zu erreichen durch Subventionierung irgend
welcher anderen Industriezweige, die nicht fiir den Export arbeiten aus Steuergeldern oder durch 
Steuerermalligung. 

4 Der Import zum Vorzug8zoll bedeutet so lange nur eine Verschiebung zwischen den ein
·zelnen Bezugslandern und keinen Netto-Mehrimport, als der Inlandspreis nicht beeinflullt wird. 
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Zwischen Osterreich und Ungam sowie zwischen Osterreich und Italien wurden 
sole he "Praferenzvertrage" geschlossen. Um die Umgehung der bestehenden Meist
begiinstigungsverpflichtungen zu verschleiern, werden die "Praferenzen" oder 
Exportsubventionen nicht in Form einer ZollermaBigung, sondem in Form von 
"Kreditbegiinstigungen" gewahrt 1. 

Die osteuropaischen Staaten fiihren seit einigen Jahren einen Kampf um die 
Einraumung von offenen Praferenzen fiir ihre Getreideexporte in die west- und 
mitteleuropaischen Getreide-1mportlander. Dieser Kampf, der auf allen intematio
nalen Wirtschaftskonferenzen (bes. auf der Konferenz von Stresa, August 1932) 
und beim Volkerbund in Genf gefiihrt wird, dreht sich einfach um die Gewahrung 
von Subventionen an die bankrotten Balkanstaaten. Da diese Staaten gleichzeitig 
die Schuldner der westlichen Lander sind, handelt es sich eigentlich um ein Problem 
der Konkurspolitik: Soll man versuchen, dem zahlungsunfahigen Schuldner durch 
Gewahrung einer Unterstiitzung auf die Beine zu helfen 1 Fiir die Gewahrung 
solcher Praferenzen spricht in diesem Fall der Umstand, daB die Subvention auch 
aus einer fremden Tasche gezahlt werden kann, wenn es z. B. Frankreich gelingt, 
Deutschland zur Einraumung von Praferenzen an die Balkanstaaten zu iiberreden. 
Eine andere, bei weitem vorzuziehende Moglichkeit besteht darin, die Oststaaten 
durch Gewahrung von Subventionspraferenzen zu allgemeinen Zollsenkungen zu 
veranlassen. Diesen Weg hat Deutschland in seinen Vertragen mit Rumamen und 
Ungarn erfolgreich beschritten. Der Einspruch von meistbegiinstigten Staaten hat 
bisher die 1nkraftsetzung dieser Abkommen verhindert. 

1st die einseitige Einraumung einer Zollpraferenz ganz oder nahezu wertlos, 
wenn sie zu keiner Preissenkung fiihrt, so ist im anderen Extremfall, wenn auch 
bei freiem Handel die Ware nur aus dem bevorzugten Land importiert wiirde, die 
Einkleidung des Zollnachlasses in die Form der Praferenz iiberfliissig. 

Zwischen diesen beiden Extremen liegen jene Falle, in denen die Einraumung 
praferenzieller ZollermaBigungen von Vorteil sind - vorausgesetzt, daB eine all
gemeine Senkung der Zolle um den gleichen (oder auch etwa geringeren) Betrag 
nicht zu erreichen ist. Diese giinstigen Falle sind dadurch charakterisiert, daB die 
Einriiumung des niedrigeren Vorzugszolles zu einer Preissenkung, einer Erhohung 
des internationalen Handelsvolumens und einer Erweiterung der internationalen 
Arbeitsteilung fiihrt, allerdings in geringerem AusmaB als eine allgemeine Senkung 
der Zolle um den gleichen Betrag2• 

Ein Argument ist noch zu priifen, das in der Publizistik und in der Diskussion 
auf den internationalen Konferenzen eine iiberaus groBe Rolle spielt. Es wird immer 

1 Daraus, daB jeder der beiden Partner die "Kreditbegiinstigung" (Exportpramie) seinen 
Exporteuren gewii.hrt und nicht den ImporlRJuren - eine Konstruktion, die man gewahlt hat, um 
den Meistbegiinstigungsanspriichen dritter Staaten zu entgehen -, folgt noch nicht, daB diese 
Subventionen nicht als Praferenzzolle aufzufassen sind. Den Charakter von Praferenzzollen ver
lieren sie aber dann, wenn die Subventionen fiir den Export von solchen Waren gewahrt wer
den, die im Vertragsstaat zollfrei eingefiihrt werden konnen. In diesem Fall handelt es sich nicht 
mehr um Praferenzzolle sondern um Exportpramien. In den erwiihnten oaterr.-italienischen und 
oaterr.-ungarischen Kreditbegiinstigungsubereinkommen ist das vielfa.ch der Fa.ll. 

2 Hierher gehoren die ausgiebigen praferenziellen Zollsenkungen, die von Handelspolitikern 
wie RIEDL, SoHfu.LEB. usw. fiir bestimmte Undergruppen, von denen man annimmt, daB sie zu 
einer Einigung gelangen konnen, verlangt werden. Um einen Anreiz zum Beitritt weiterer Staaten 
zu den vorgeschlagenen Praferenzabkommen zu schaffen und so die urspriinglich praferenziellen 
Zollherabsetzungen auf moglichst viele Lander auszudehnen. sollen diese Praferenzvertrage so
genannte Beitritt8- oder .AdkasionB- und BilligkeitBldaUBeln enthalten. D. h. es solI eratens dritten 
Staaten, die gewillt sind, dieselben Zollsenkungen und sonstigen Erleichterungen fiir den Guter
verkehr wie die urspriinglichen Vertragsstaaten eintreten zu lassen, der Beitritt zum Praferenz
abkommen offen stehen und es sollen zweitens a.lle praferenziellen ZollermaBigungen automatisch 
auch allen jenen dritten Staaten zugute kommen, die sich einer liberalen Handelspolitik be
fleiBigen (Freihandelslander) und deren Zolle an und fur sich schon niedriger sind als die durch 
jene Praferenzabkommen ermii.1ligten Zolle der Signatarstaaten. 
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wieder behauptet, daB geographischeNachbarschaft, kulturelle, nationale und sprach
liche Verwandtschaft, wirtschaftliche Verbundenheit und politische Freundschaft 
zwischen zwei Landem ein ~aferenzsystem fiir beide Teile besonders vorteilhaft 
mache und fiir den Rest der Welt eher ertraglich gestalte. Darauf hat VINER l mit 
Recht erwidert, daB die gleichen wirtschaftlichen Vorteile und groBere durch eine 
allgemeine Zollsenkung zu erreichen sind B. AuBerdem wiirde, wenn z'\'Vei Lander 
okonomisch Wirklich so zusammenpassen, eineAusdehnungdereinandereingera.umten 
Zollreduktionen auf den Rest der Welt keine groBe Bedeutung haben, weil dritte 
Lander gegen die Konkurrenz dieses okonomisch so nahestehenden Landes nicht 
aufkommen konnten. DaB zwei Lander wirtschaftlich zusammenpassen und aufein
ander angewiesen sind, bedeutet doch nichts anderes, als daB fiir sie, vermoge der 
Natur ihrer Produktionsmoglichkeiten, Vorkommen von Naturschatzen, Standort
bedingungen usw. ein intensiver Giiteraustausch besonders vorteilhaft ist, daB 
besonders groBe komparative Kostenunterschiede zwischen ihnen bestehen. Das 
Kriterium dafiir ist eben die Intensitat ihrer Handelsbeziehungen, wenn diese nicht 
durch Eingriffe (Differentialzolle) kiinstlich verschoben werden. 

Grundsatzlich hangt die Bedeutung einer Zollsenkung davon ab, um wieviel 
die Einfuhr steigt, der Preis fallt und der Giiteraustausch sich intensiviert. Es ist 
hingegen wirtschaftlich gesehen vollkommen gleichgiiltig, ob das Land, fiir dessen 
Einfuhr die Zolle gesenkt werden, jenem Land, das die Zolle senkt, in politischer, 
nationaler oder irgendeiner anderen Beziehung nahesteht. 

Jene Umstande sprechen also in keiner Weise gerade fiir priiferentielle Zoll
senkung, es sei denn, daB man auf gewisse taktische Vorteile, auf die leichtere inner. 
politische Durchsetzbarkeit, die Moglichkeit einer Beeinflussung der offentlichen 
Meinung und insbesondere darauf hinweisen will, daB es in solchen Fallen bei ge
schickter Propaganda moglich sein kann, das nationale Zusammengehorigkeitsgefiihl 
als Vorspann fiir die wirtschaftliche Vemunft zu verwenden. (tJber die vermeint. 
lichen taktischen V orteile des Praferenzsystems siehe unten § 7.) 

§ 6. Zollunionen 3. 

Aus dem iiber die wirtschaftliche Beurteilung von Praferenzzollen Gesagten folgt, 
daB vollstandige Zollunionen - dasselbe gilt abgeschwacht fiir Zollunionen mit 
maBigen Zwischenzollen - yom wirtschaftlichen Standpunkt auf Grund des Frei
handelsrasonnements nur zu begriiBen sind; und zwar nicht nur aus dem Grund, 
den VINER anfiihrt, "weil namlich solche Unionen gewohnlich nur fiir Nachbar
staaten empfohlen werden und der Handel, der durch die Entfernung der Zollmauern 
zwischen zwei Nachbarlandem entsteht, zum groBen Teil bestehen bliebe, wenn die 
Zollmauern auch fiir den Verkehr mit allen iibrigen Landern beseitigt wiirden'." 
Nein, Zollunionen sind immer zu begriiBen, auch wenn zwei nicht aneinanderstoBende 
Lander sie schlieBen. Besonders vorteilhaft miiBte eine Zollunion fiir Kleinstaaten 
sein, weil diese eben besonders unter der gegenseitigen Absperrung leiden. Es muB 
betont werden, daB die wirtschaftlichen Vorteile einer Zollunion wieder nur mittels 
des exakten Freihandelsrasonnements der internationalen Arbeitsteilung und Theorie 

1 "The Most Favored·Nation Clause in American Commercial Treaties" J. P. E. Febr. 1924, 
S.108. 

2 Es lii.Bt sich eben nicht leugnen, daB bei den meisten Vertretern von Priiferenzzollen der 
protektionistische Irrglaube eine groBe Rolle spielt, daB es ein Vorteil sei, eine Zollkonzession 
auf moglichst wenig Lander einzuschranken. 

3 Literatur: Bosc: Zollalliancen und Zollunionen. {Deutsch von SClIILDER.} Berlin 1907. 
H. DIETZEL: Die Lehre von den drei Weltreichen. Berlin 1900. F. NAUMANN: Mitteleuropa. 
Leipzig 1915. R.COUDENHOVE-KALERGI: Paneuropa. Wien 1925. E.HEIMANN: Europaische Zoll
union. Berlin 1926. Ein vollstandiges Verzeichnis der seit dem Krieg erschienenen Mitteleurops
literatur findet man bei ELEMER HA:NTOS: Der Weg zum Neuen Mitteleuropa. Berlin: Mittel
europa-Verlag 1933. 

, "Index" a. a. O. S. 17. 
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der komparativen Kosten bewiesen werden konnen und nicht mit dem Hinweis auf 
nationale, kulturelle und andere Beziehungen. Daraus folgt auch, daB vom wirt
schaftlichen Standpunkt (mit den im zweiten Teil gemachten Vorbehalten) all
gemeiner Abbau der Zolle seitens der Staaten, die die Zollunion schlieBen wollen, 
besser ware als der Abbau der Zolle nur zwischen sich und ihre Beibehaltung 
nach auBen. 

Es ist ein protektionistischer Irrglaube, daB eine Zollunion irgendwelche Vorteile 
bringt, die durch eine aligemeineBeseitigung derZolle nicht in noch groBeremMaBe 
erreicht werden konnen, und zwar auch dann, wenn die Abschaffung der Zolle auf die 
Zollunionsstaaten beschrankt bleibt und der Rest der Welt sich nicht anschlieBt. 

Besondere Probleme, auf die ich hier nicht eingehen kann, ergeben sich, wenn 
mit der Handelsfreiheit auch Wanderungsfreiheit, d. i. Freiziigigkeit der beweglichen 
Produktionsmittel, verbunden ist. 

Abgesehen von den allgemeinen protektionistischen Widerstanden, die sich wie 
jeder Zollsenkung, so auch der Entfernung der Zollmauern zwischen zwei Staaten 
entgegenstellen, bringt eine Zollunion auch eine Reihe iiberaus schwieriger poli
tischer und administrativer Probleme mit sich. Zwei Regierungen, zwei ParIa
mente bzw. ein von zwei Staaten beschicktes Zollparlament, zwei Gruppen von Inter
essenten, Organisationen, miissen sich auf einen gemeinsamen Zolltarif einigen. 
Wenn man bedenkt, wie schwierig es oft in einem Einheitsstaat ist, angesichts der 
auseinandergehenden Wiinsche und Gegensatze der Interessenten die Zolle fest
zusetzen, wie miihsam es war, in der osterreichisch-ungarischen Monarchie, die doch 
durch ein gemeinsames Herrscherhaus und ein gemeinsames Heer zusammen
gehalten wurde, die beiden Reichshalften in der Zollpolitik unter einen Hut zu 
bringen - wird man diese Aufgabe auBer in Sonderfallen wohl als schlechterdings 
unlOsbar bezeichnen miissen. Ferner muB man sich iiber eine Aufteilung der Zoll
einkiinfte, iiber Steuerfragen und MaBnahmen der Zolladministration einigen. Die 
neuere Geschichte kennt ja auch nur ein einziges Beispiel einer erfolgreichen Zoll
union: Den deutschen Zollverein und das Deutsche Reich. Dabei ist zu beachten, 
daB der deutsche Zollverein in der liberalen' Ara entstanden ist. Damals galten 
Zolle von 20% ad valorem als hoch. Es ist sehr unwahrscheinlich, daB die Einigung 
heute angesichts des iibersteigerten Protektionismus auf friedlichem Wege zustande 
kame. 

§ 7. Taktische fiberlegungen iiber den Weg zum Freihandel. 

AIle weitausgreifenden Plane einer gesamteuropaischen oder auch nur eine 
groBere Anzahl von Staaten umfassenden Zollunion sind vollkommen utopisch und 
phantastisch. Bei dem heute herrschenden Geist des Nationalismus und Protek
tionismus ist an so etwas nicht zu denken. Diese Plane sind aber nicht nur voll
kommen aussichtslos - das haben sie mit dem allgemeinen Freihandel und mit 
manchen anderen Idealen und Zielen gemein, fiir die der bessere Teil der Menschheit 
immer gekampft hat und hoffentlich trotz aller Aussichtslosigkeit immer kampfen 
wird; diese Plane scheinen mir auch innerlich widerspruchsvoll zu sein. Nicht, daB 
eine europaische Zollunion dem heutigen Zustand nicht vorzuziehen ware; das 
Ziel ist aber - als Ideal - nicht weit genug gesteckt und zugleich noch schwerer 
zu erreichen als das Endziel, dem es unterzuordnen ist. Es bedeutet daher einen 
Umweg, der auBerdem noch beschwerlicher ist als der direkte Weg. 

Es ist namlich nicht einzusehen, warum die Abschaffung der Zollschranken 
an den Grenzen Europas haltmachen sollte. Es ist iiberhaupt dilettantisch -
nicht nur vom wirtschaftlichen, sondern auch vom soziologisch-politischen und 
historischen Standpunkt - in geographischen Kontinenten zu denken, wo doch 
z. B. der Westen Europas vielen iiberseeischen Landern viel naher steht - geistig 
und wirtschaftlich - als dem europaischen Osten; auch sollte man die Tatsache 
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nicht iibersehen, daB die Meere, die die Kontinente geograpbisch trennen, fUr den 
wirtschaftlichen und geistigen Verkehr ein vielleichter zu iiberwindendes Hindernis 
darBtellen ala breite Landstriche. 

Einer Zollunion stehen aile oben erwahnten politischen und administrativen 
Schwierigkeitenl entgegen, die fUr die schlichte Freihandelspropaganda, die es sich 
einfach zur Aufgabe macht, die Zolle zu senken, wegfallen. Andererseits ist das 
Aufgeben der protektionistischen Irrlehren, insbesondere des Irrtums, daB hohe 
ZOlle das notwendige Attribut einer nationalen Wirtschaftspolitik seien, fUr die 
vollstandige oder annahernde Verwirklichung einer Zollunion ebenso Voraussetzung 
wie fUr den Freihandel oder eine allgemeine Senkung der Zolle. 

Dasselbe gilt in nicht geringerem AusmaB von den weniger ambitiosen Wirt
schaftsbiindnissen und Praferenzzollplanen. Man gibt sich einer illusion hin, wenn 
man glaubt, daB durch irgendeine Anderung in der handelspolitischen Technik, 
durch Aufgabe des Prinzips der unbedingten Meistbegiinstigung, Zulassung regio
naler Ausnahmen und dergleichen mehr, eine Wendung zum Besseren in der Han
delspolitik zu erreichen seL Es ist nicht die Meistbegiinstigungsklausel in den 
Handelsvertragen, sondern der protektionistische Geist, entsprungen einem falsch 
verstandenen Nationalismus und merkantilistischen Irrtiimem, der die Handels
politik zu dem gemacht hat, was sie heute ist. 

Es ist ein Irrtum, zu glauben, daB es moglich sei, den protektionistischen Geist 
unangefochten zu lassen und durch kleine Reformen an der handelspolitischen 
Technik einen radikalen Abbau der Zolle zu erreichen. Der Protektionismus laBt 
sich nicht iiberlisten, sondern nur besiegen. Er streckt nicht die Waffen, wenn 
man statt von Freihandel und Zollsenkung von Wirtschaftsbiindnissen und Pra
ferenzzollen spricht. 

Es ist richtig, die Politiker Europas, die yom Freihandel und Zollabbau nichts 
wissen wollen, sprechen heute allenthalben von Praferenzzollen alB dem handels
politischen Stein der Weisen; scheinbar sind sie bereit, in dieser Form Zollsenkungen 
durchzufiihren, die sie a limine ablehnen, wenn sie von Freihandlern als die schlichte 
Forderung der wirtschaftlichen Vernunft verlangt werden. Aber man tausche sich 
nicht: Wenn das Ganze nicht bloB ein bewuBtes Ablenkungs- und Vertagungs
manover ist, riihrt die Begeisterung nur daher, daB man naiverweise glaubt, im 
Praferenzsystem ein Mittel gefunden zu haben, der Vorteile des Freihandels teil
haftig zu werden, ohne irgend jemandem wehe zu tun, einen Weg, um ohne "Ober
gangsschmerzen und ohne Umstellung der Produktion zu einer Erhohung des Pro
duktionsvolumens zu gelangen, eine Methode, um den Export zu heben, ohne 
mehr zu importieren. Solange solche Ansichten vorherrschen und sich die Erkennt
nis nicht Bahn gebrochen hat, daB gesteigerter Export ohne Ausgestaltung der 
internationalen Arbeitsteilung, ohne Steigen des Importes und ohne Produktions
umstellungen nicht moglich ist - solange ist an eine Umkehr nicht zu denken und 
solange darf man auch nicht hoffen, auf dem Wege iiber Praferenzzolle eine aus
giebige Zollsenkung herbeizufiihren. Entweder es werden nur Scheinzugestandnisse 
gemacht, die den Interessenten nicht wehe tun und der Gesamtheit nichts niitzen, 
oder die Widerstande gegen Praferenzzolle und Wirtschaftsbiindnisse werden ebenso 
stark sein wie gegen Freihandel und allgemeinen Zollabbau. Es gibt keinen Ausweg 
als den Stier bei den Hornern zu packen, den protektionistischen Geist zu be
kampfen, richtige Vorstellungen iiber den internationalen Handel zu verbreiten und 
den organisierten Interessentenhaufen des Protektionismus eine schlagkraftige 
Organisation der Leidtragenden des heutigen Systems, das ist der iiberwaltigenden 
Mehrheit des Staatsvolkes, entgegenzustellen. 

1 Man bedenke ferner, daB diese Probleme nicht nur Schwierigkeiten fiir das erstmalige 
Zustandekommen bieten, sondern auch auf die Dauer gefahrliche Konfliktstoffe und unabsehbare 
Reibungsflachen hervorbringen. 

Haberier, Internationaler Handel. 19 
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156. 
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der komparativen Kosten 
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alB Zollargument 179ff. 
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234, 235f. 

Brutto-Tauschrelation 123ff. 
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"Buy British"-Bewegung 260. 

Caprivi-Vertrage 276f. 
Clearing im AuBenhandelBver-

kehr 75. 
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Dauerarbeitslosigkeit 195f. 
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Theorie 199. 
Devalvation 74, 199. 
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Besohrii.nkungen 74. 
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und Zusammensetzung 12. 
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wirkung auf den Weohsel
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- unmittelbare Einwirkung 
auf den Wechselkurs 45. 

Diskriminationstarife 260. 
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Dumping, Begriff und Formen 

218f£., 231. 
- Beurteilung 232. 
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233f. 
- russisches 222. 
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ternal 153ff., 194. 
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land nach dem Krieg 50. 
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Einfuhrverbote 255ff. 
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das Ausland 215ff. 

- der Nachfrage 117f., 226. 
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Entwicklung zum Industrie

staat 210ff. 
Erhaltung der Kaufkraft, Prin

zip 62. 
Ersparungen, Ersparnis an Ar
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194. 

- externe 155, 209. 
- interne 153. 
Erwiderungszolle 178, 182 f. 
Erziehungszolle, Bedeutung u. 
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Erzielung eines Ausfuhr
iiberschusses 62f. 

Sachverzeichnis. 

"Fata Morgana" der Kauf
kraftapiegelung 180. 
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164f. 
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haftigkeit 99f., 106, 158, 
159, 162f. 

- Wege 288f. 
Freihandelsargument 162ff., 

284. 
Freihandelsplatze 261. 
Freilager 261. 
Friktionsarbeitslosigkeit 195. 
l!'undierungsabkommen 91. 

Gebrauchstarif 249. 
Gegenseitigkeitsklausel 267. 
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Zuge der Inflation 53. 
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Geldumlauf, Sinken in der in
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biet als Ausgangspunkt der 
Theorie des internationalen 
monetaren Gleichgewichts 8. 

Getreidepraferenz 286. 
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Gewichtszolle 252f. 
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der Zahlungsbilanz 57. 
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rones und Schiillers 95, 
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Grenzmengenkontrolle 256f. 
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- erweiterte 12. 
- der Glaubiger- und Schuld-
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Reparationszahlungen 68. 
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Konzerne 241ff. 
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I, 94, 96ff. 
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gedanke 165f. 
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- auch bei Freihandel be
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Lohnsicherung als Argument 

fiir Zolle 183. 
Londoner Ultimatum 85. 
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Einfuhr als Zollargument 
182. 

Marktsicherungs20le 214. 
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22ff. 

Meistbegiinstigung, Angriffe 
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- Beschriinkungen und Aus-

nahmen 272. 
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beschrankte 272. 
- einseitige und zweiseitige 

272. 
- und Kontingente 274. 
- Schwierigkeiten der beding-
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268ff. 
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bedingten 279ff. 
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267. 
- Inhalt und Formen 268ff. 
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reine 267. 
Merkantilismus 21f£. 
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- und Zolle 241ff. 
Monopolbildung durch Frei
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Monopolpreis 225f. 
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Monopoltheorie 226ff. 
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Nachfragestrom durch Zolle 
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Nominal Exchange 29. 
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Passive ZahlungsbiIa.nz, Sinn 

dieses Ausdrucks 15. 
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Priferenzsystem 283ff., 288f. 
Priferenzvertrage 286. 
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zugszolle. 
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- als Wirkung von Zollen 
166ff. 

Preisgefalle bei Inflation 49f. 
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Zahlungen 64. 

Preisniveau, Notwendigkeit 
einer Verschiebung des -
beim Zahlungsbilanzaus
gleich 62. 

Preissenkung der Importgiiter 
bei Freihandel 164. 

Preissteigerung infolge von Zol· 
len 167ff. 

Preis· Wechselkurs- Geldmen
gen-Mechanismus ala Be
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wahrung 17 ff. 

- - bei Papierwahrung 26ff. 
Preiszusammenhang, Stramm
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Produktionsbedingungen 103. 
Produktionsmittel, Einfuhr 

201. 
- spezifische und nichtspezi

fische 152f., 163. 
- unausgeniitzte 140f., 188, 

190, 194. 
Produktionsumstellungen als 

Folge von Transferierungen 
64. 

- bei liickenlosem Zollschutz 
181. 

Protektionismus, indirekter 
259. 

- Methoden 248ff. 
- schleichender 259. 
Protektionist, Begri£f 158. 
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Quantitatstheorie, ihre Rolle 
in der kiassischen Aullen
handelatheorie 24. 

Quasirente 138f. 

Ratio of exchange, real 60, 199. 
Rationa.lisierung 213. 
Raubdumping 233. 
Reaktionsgeschwindigkeit der 

Mii.rkte und der internatio
nale Preisausgleich 31. 

- Herabsetzung der - wah
rend des Krieges ala Ur
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der Wechselkurssteigerung 
hinter der Preissteigerung 
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Real Exchange 29. 
Reallohne, Senkung von -

durch Zolle 197ff. 
Rente 138ff. 
Reparationen, allgemeine Be

deutung 84. 
- geschichtliche Entwicklung 

84ff. 
- und Kapitaleinfuhr 67. 
- Warenbilanz und Kapital-

verkehrsbilanz 90. 
Reparationskommission 84f. 
Reziprozititsklausel 267, 271. 
Reziprozititsvertrage 271. 
Rohstoffmonopole 243f. 
Ruhrbesetzung 85f. 

Selbstkosten, Verkauf unter -
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220. 

Short run 135, 176, 229/30. 
Solidaritat der Interessenten

gruppen bei Schutzzollen 
181. 

Spielregeln der Goldwiihrung, 
Bedeutung ihrer Einhaltung 
fiir das Gelingen des Trans
fers 69. 

Substitutionskosten 131, 132ff. 
Substitutionskurve 134. 
Subventionen ala Mittel des 

Protektionismus 261. 
Systeme, theoretische, des 

internationalenHandels 94f. 
Schulden Europas an Amerika 

90ff. 
- interalliierte 90ff. 
Schuldnerlander, Gestaltung 

der Zahlungsbilanz 57. 
Schutz der nationalen Arbeit 

als Zollargument 181. 
Schutzzoll, Begriffsabgrenzung 

des - gegeniiber dem 
Finanzzoll 173 f. 

Schutzzollpolitik, amerikani
sche 209/10 3• 

Schutzzweck der Zolle in Kon
kurrenz mit der fiskalischen 
Ergiebigkeit 216. 
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Staatsmonopole 244. 
Stabilisierung der Geldmenge 

unter bestimmten Umstan
den schiidlich 42. 

- Verschiedene Moglichkeiten 
54. 

- des Preisniveaus oder des 
Wechselkurses 40f. 

- der Preise ala Ziel monopo
listischer Politik 243. 

Steuererleichterungen ala Mit
tel des Protektionismus 261. 

Stillegungen ala Folge der Kon
kurrenzierung durch das 
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Stresa, Konferenz 286. 

Taktik bei Zollverhandlungen 
277f. 

Tarife, starre 275f. 
Tarifniveau, Berechnung des 

durchschnittlichen 263ff. 
Tarifreform, Bismarcksche von 

1879 181, 215. 
Tarifvertrage 267. 
"Tat"-Kreis 211, 279. 
Technik, Stand der - in ver-

schiedenem Sinne 151 f. 
Terms of trade 123ff. 
Transfergewinn 63, 66. 
Transferierung, Aufschub der 

endgiiltigen - durch Ka
pitaleinfuhr 66. 

Transferkredite 67. 
Transferkrisen 70ff. 
Transfermoratorium 76. 
Transferproblem contra Auf-

bringungsproblem 58. 
- und Einfiihrung von Han· 

delshemmnissen 69ff. 
- und Keynes' Theorie 198f. 
- und Preisbewegung 59ff. 
- und Verhalten der Noten-
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- Verifizierung 77ff. 
- und Wahrungspolitik des 

zahlenden Landes 61. 
Transferschutz im Dawesplan 
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- im Youngplan 87f. 
Transferschwierigkeiten 61, 

69f., 198f. 
Transferverlust, zusiitzlicher, 
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der Herabsetzung der Ex
portpreise 60. 

- herbeigefiihrt durch Kredit
restriktion 60. 
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eines vollstiindigen inter
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31. 

- als Komplikation in der 
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Valuta-Dumping 53, 221. 
Veredelungsverkehr 172, 26lf. 
Vergeltungszolle 178, 182f. 
Verhandlungszolle 276. 
Verifizierung zum Transfer-

problem 77ff. 
Verrechnungsabkommen 76. 
Verschuldungsbilanz, inter
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Verteilung des Volkseinkom

mens 161f., 166, 176, 185ff. 
Vertragszolltarif 249f. 
Verwendungszwang einheimi

scher Erzeugnisse 260. 
Veterinarvorschriften 259. 
Volkseinkommen, Maximierung 

175f. 
- Verteilung 161£., 166, 176. 
Vorrat an Zahlungsmitteln, 

Bedeutung eines vorhande
nen 57. 

Vorzugszolle, Aufkommen des 
Gedankens 283. 

- Beurteilung 283ff. 
- des Britischen Empire 273. 
- und Freihandelsargument 

284, 289. 
- und Meistbegiinstigung 272, 

282. 
- als Scheinzugestandnis an 

den Liberalismus 285. 
- und allgemeine Zollsenkung 

285ff. 

Wahrungstrennung, Bedeutung 
fiir die Theorie des inter
nationalen monetaren 
Gleiehgewiehts 9. 

"Warenpunkte" 31. 
Warenverzeiehnis, amtliches 

250. 
WeltwirtBChaftskonferenz in 

Genf 1927, 251. 
Werte, internationale, Theorie 

93ff. 
- als Spezialfall der allge

Meinen Wirtschaftstheorie 
95. 

Wertfreiheit 158f. 
Wertgesichtspunkte 157, 158f. 
Wertiibertragungen, einseitige 

56ff. 
Wertzolle 252f. 
Wirtschaftsbiindnisse und 

Meistbegiinstigung 282. 
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Wirtschaftspolitik, Riieksieht 
auf die - in der AuBen
handelstheorie der Klassiker 
94. 

Wohlstandsindex 86, 88. 

Younganleihe 88. 
Youngplan 87£. 

Zahlungsbilanz, Ausgleichung 
9, 10, 14. 

- Ausgleiehung bei Goldwah
rung 17ff. 

- Ausgleiehung bei reiner Pa
pierwahrung 26ff. 

- Begriffsbestimmung 13f. 
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tung 73ff. 
- kanadische 80. 
- Kollektive - als Summie-

rung der individuellen Zah
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- in Sehuldner- und Glaubi-
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- Zolle und - 182. 
- Zusammensetzung 11-13. 
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27. 

- als Erklarung der Geldent-
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- der Marktsicherung 214. 
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- der Sehaffung und Star
kung eines Binnenmarktes 
179f. 
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Arbeit 180f. 
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- der Verhinderung der 
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Zollargumente im allgemeinen 

173ff. 
- diskutable und indiskutable 

178ff. 
- Long run und short run 176. 
- wirtschaftliche und nieht-

wirtschaftliche 175. 
Zollbelastung, Berechnung 

263ff. 
Zolldifferenzierung, Uumoglieh

keit der - bei derunbeding
ten Meistbegiinstigung 280. 

Zolleinnahmen 170, 174. 
ZollermaBigungen, praferenzi-

elle 286f. 
Zollfreilager 261. 
Zollgebiet 251£. 
Zollgesetze, Inhalt und Formen 

248ff. 
- im Untersehied von Zoll

tarifgesetzen 249f. 
Zollindex, Methoden der Be

reehnung 263ff. 
Zollkontingente 256f. 
ZollnomenkIatur, Vereinheit-

liehung 251. 
Zollrestitution 172, 262. 
Zollschikanen 259. 
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