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E i n lei tun g. 

Wir sind ein wunderliches Volk, wir Deutsche. Das 
Fremde tibt einen eigenen, man konnte sagen, krankhaften 
Ueiz auf uns aus. Del' Deutsche, del' in England, in Frank
reich, in Uussland odeI' U ngarn, odeI' sei es, wo es wolle, 
ansessig wi I'd , liebt es, seincm Namen einen englischen, 
fl'anzosischen, russischen odeI' ungarischen Klang zu geben, 
wahrend del' Englander, del' Franzose u. S. W. einen Stolz 
darein setzt, seine Nationalitat in del' Fremde hervorzukehren. 
Nicht das Gute des Fremden nehmen wir an, auch nicht 
das Schlechte, abel' immer dasjenige, was dem Andren eigen
thtimlich ist. Das hat ein Jeder von uns erfahren, dem ein 
Bruder, ein Freund in die Ferne zog, odeI' del' sich viel in 
anderen Landern hel'umgetummelt und unbefangenen Auges 
seine Landsleute heohachtet hat. 

U nd wie im biirgerlichen Leben, so in del' Volkswirth
schaft. Die deutschen Theoretikel' stellen sich auf den Boden 
del' Lehl'en von Adam Smith und des sen Schule. Unzweifel
haft ist diesel' grosse Brite ein bahnbl'echender Schl'iftsteller 
gewesen. Seine Lehren, Uber die ganze Welt verbreitet, 
haben zuerst die Finsterniss durchbrochen, die auf den An
schauungen tiber Handel und Wandel lag, und zuel'st del' 
Freiheit des Verkehrs die Bahn gewiesen. Abel' grade der
jenige Theil seiner Lehren, welchen die Mehrzahl unserel' 
Volkswirthe rtickhaltlos und un bektimmert um die heimischen 

G old s c 11 mid t, Friedrich List. 1 
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Erwerbsverbaltnisse anerkennt, und mit dem er in offenba
rem Gegensatze zu dem Manne steht, dem die folgendc Ab
bandlung gelten soIl, zeigt ibn uns als Englands ecbten 
Sobn. Denn diese AnschaUlUlgen wurzeln in englischem 
Boden, in dem ererbten Einheits - und Freiheitsgefiibl, in del' 
Herrscbaft auf dem Meere und im Handel, die England scbon 
seit Jabrbunderten ausiibt, in del' Kapitalmacht, in den gross
artigen Verkebrsmitteln und den gliicklicberen, mit den un
seren grundverscbiedenen Erwerbsbedingungen. 

Anstatt nun zunachst die bessernde Hand anzulegen an 
manche verrotteten Zustande, zunacbst die Vorbedingungen 
zu scbaffen, die del' deutscben Production den Untergrund 
geben, den die engliscbe seit Jahrbunderten bereits besitzt, 
beben unsere Volkswirtbe den Fremden auf ihr Schild, ob
gleich dersclbe nur fUr seine Landsleute lebrte und wirkte, 
und obgleicb dessen kosmopolitische Hoffnungen und Traume 
so wie die seiner Anhanger und SchUler nur in dem einen 
Gedanken gipfeln, die ganze Welt mit den Erzeugnissen 
Englands zu beglUcken. So lange es politische Grenzen 
giebt, und die Volker unter verscbiedenen geograpbiscben 
und wirtbschaftlicben Bedingungen existiren und prodnciren, 
so lange nicht bei allen Cu1turvolkern die Freiheit des Ver
kebrs als oberstes Gesetz im wirtbschaftlicben Leben gilt, 
so lange kann sich der Verkehr unter den Volkern nm re
geln nacb einem nationalen System, und so lange muss dem 
praktischen Volkswirthe die Wohlfabrt seines Vaterlandes 
hOher stehen, als del' allgemeine kosmopolitiscbe Begriff. 

Der Boden des Erwerbslebens ist ein durchaus realer. 
Von ibm hangt das W ohlergehen von MilIionen Menscben 
ab, deren bahel·er oder niederer Culturgrad. Auf diesem 
Boden ist kein Raum ftir leere Traumgebilde. Wer ihn be
bauen belfen will, der mnss das Gute, das er bei anderen 
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Volkern als nachahmungswerth findet, in seine Heimat ver
pflanzen; aber er darf sich nicht einem System, das fur ein 
anderes Yolk und unter anderen Bedingungen geschaffen, 
blindlings in die Arme werfen. Dadurcb, dass Deutscbland 
das Letztere that, das Erstere nicht, hat es einen tiefen Riss 
in die Entwicklung seiner Industrie gemacht und tl'otz del' 
errungenen politischen Macbtstellung und Grosse seinen Na
tionalwohlstand m;n Milliarden gesehlidigt. 

Indem Deutschland sich die Lehren einer fremden Schule 
Zl1 eigen maebte, vergass es eines seiner grossten Sohne, 
vergass es Friedrich List's. Erst von dem Volk del' Ver
einigten Staaten von Nord- Amerika muss dem Deutschen 
Kunde kommen, welche goldnen Frtichte die Lehren des 
deutschen Volkswirthes zu tragen vermogen, und deutsche 
Forseher mtissen offentlich bekennen, dass erst die Unter
suchungen amerikaniseher Sebriftsteller sie angeregt, die 
Werke List's zu studiren. 

U nter diejenigen Manner, welchc, wei I sic ihren Drang 
nach Freiheit und Recht nicht unter ein Joeh zu zwingen 

. vermoehten, auf dem Asperg gesessen, gehort aueh Fried
rich List. Naeh viermonatlicher Festungsbaft, verhunden 
mit Zwangsarbeit, wird er yom Vaterlande verbannt. Er 
zieht naeh Amerika, grtindet dort Haus und Hof; ein zahl
reicher Kreis von Anhangern limgiebt, liebt und verehrt ihn. 
Abel' er opfert Ansehen und Vermogen. Seine sehopferische 
Kraft, seine Erfahrungen, seine Hoffnungen und Plane ge
bOren nicht dem fremden Volk, gebOren dem Vaterlande. 
Und in seine Heimat zurtickgekehrt, naeh Jahren rastloser 
Arbeit und unsaglieher Mtihe, nach Enttauschungen und 
Angriffen jeglicher Art legt er in einer Stun de voller Gram 
und Verzweiflung Hand an sich selbst. 

Mitten in den Tagen des Glticks - 1828 - schrieb er 
1* 
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aus Ametika: "Mil' gebt es mit meinem Vaterlande wie den 
Mtittem mit ihren krtippelhaften Kindem, sie lieben sie urn 
so starker, je krtippelhafter sie sind. 1m Hintergrunde aller 
meiner Plane liegt Deutschland, die Riiekkehr nach Deutsch
land. Es ist wahl', ieh wenl.e mich dort argern libel' die 
Kleinstadterei und Kleil1staaterei." 

Wie richtig hatte er vorausgesehen, und wie undankbar 
ist ihm sein Vaterland gcwesen! U nd heute? Deutschland 
i 8t, Dank den Mannern, die sein Geschiek in eine starke 
Hand genommen, Dank seinen Heeren und deren Fiihrern, 
auch politisch geeint; abel' lebt del' Name desjenigen Mannes 
in Aller Munde, des sen grosses und verdienstvolles VVirken 
einst den Grundstein zu Deutschlands wirthschaftlicher Ein
heit gelegt, damit, wie er seiber sagte, aus ihr die politisehe 
hervorgehen moge? Hat del' Mann, del' zu den ersten ge-
11Ort, die urn die Einfiihrung des grossten del' neuen Ver
kehrsmittel, del' Eisenbalmen, in Deutschland und Nord
Amerika sich unsterblic~e Verdienste erwarben, die schuldige 
Anel'kennung in seinem eignen Vaterlande gefunden? Drangen 
seine Lehren in die Herzen des deutschen V olkes? Werden· 
diese nicht vielmehr iibertont von dem Rufe derjenigen, die 
den Fremden auf ihre Fahne schrieben, und die nicht an 
del' Hand del' Erfahrung, nicht an dem rein en frischen Quell 
des gewerblichen Lebens selbst ihre Anschauungen sehOpfen, 
sondem ans grauen 'l'heorieen und aus den Systemen fremder 
VOlker und fremder Forscher? 

Man wird von Friedrich List nicht reden konnen, ohne 
ihm Adam Smith gegeniiberzustellen. Das System del' "kosmo
politischen Oekonomie", wie List die Theorre des letzteren 
bezeichnete, und das "nationale System del' politisehen Oeko
nomie", das Hauptwerk List's, in dem er del' wirthschaft
lichen Politik Deutschlands die Wege vorschrieh, werden 
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immer sich bekampfende Gegensatze bleiben, und nicht 
allein auf dem Boden verschiedener wissenschaftlicher An
schauungen, sondern vielmehr auf einem practischen Boden, 
weil hier Interessen in Frage kommen, die einander schnur
stracks zuwiderlaufeo. 

"Leicht beieinander wohnen die Gedanken; 
Doch hart im Raume stossen sich die Sachen." 

Es ist aber eine eigenthtimliche Erscheinung, dass dem 
deutschen Volke del' eigene Volkswirth weit weniger bekannt 
ist als del' engliche Nationalokonom. Ein Jeder weiss, dass 
Adam Smith, 1723 in Schottland geboren, Professor der 
Logik und Moral in Glasgow, spater Zollbeamter in Edin
burgh war. Ais Gelehrter und Beamter eines grossen ein
heitlichen Volkes, dessen Schiffe aIle Meere kreuzten, dessen 
Erzeugnisse in die fernsten 'l'heile del' Erde gingen, und 
das vermoge seiner ausgedehnten Colonieen tiber Hilfsquellen 
gebot, wie kein zweites Yolk del' Welt, schrieb er seine be
ruhmten Werke "Theory of moral sentiments" und "W calth 
of nations", die zum Theil die Grundlehren ftir die Wohl
fahrt der Volker wurden, und die dem Streben auf wirth
schaftlichem Gebiete die Bahn geoffnet haben. Er starb 
1790 in Edinburgh, und dort befindet sich auch sein ein
sames, schmuckloses Grab. 

In List's ganzem schicksalsschweren Leben und in dessen 
tragischem Ausgange spiegelt sich die damalige Zerrissenheit 
und Zerfahrenheit seines Vaterlandes wieder, wahrend grade 
die Einheit der deutschen nationalen Interessen das Ziel 
seines Lebens war, urn auf diesel' Einheit die Wohlfahrt des 
deutschen Volkes zu begrtinden. Darum suchte er in einer 
rastlosen schriftstellerischen Thatigkeit das Verstandniss fiir 
die nationalen wirthschaftlichen Aufgaben in aIle Klassen des 
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deutschen Volkes zu tragen. "SoIlen in Deutschland die 
Nationalinteressen durch die TheOl'ie del' politischen Oeko
nomie gef6rdert werden" - sagt List, und diesel' Ausspruch 
kennzeichnet vielleicht am besten den Mann - "so muss sie 
aus den Studirstuben del' Gelehrten, von den Kathedel'll del' 
Professoren, aus den Cabinetten del' hohen Staatsbeamten 
in die Comptoire del' Fabrikanten, del' Grosshandler, del' 
Sehiffsrheder, del' Capitalisten und Bankiers, in die Bureaus 
aIlel' offentlichen Beamten und Sachwalter, in die W ohnungen 
del' Gutsbesitzer, vorztiglich abel' in die Kammel'll del' Land
stande herabsteigen, mit Einem Wort, sie muss Gemeingut 
aller Gebildeten in del' Nation werden." 

Del' lebhafte Wunsch, dazu beizutragen, dass das nun 
geeinte starke Deutschland seinem grossen NationalOkonomen 
die ihm schuldige Anerkennung nicht langer versage, und 
die Ueberzeugung, dass dessen Gedanken, neu erweckt, einen 
frischen Strom dem deutschen Erwerbsleben zufiihren werden, 
haben den Verfasser bewogen, das Lebensbild Friedrich 
List's in einfachen Umrissen zu zeichnen und an die Lehren 
desselben Betrachtungen tiber die wirthschaftlichen Streit
fl'agen del' Gegenwal't zu kniipfim. 



ERSTES KAPITEL. 

List's Jugend und Beamtenleben. 

Diejenigen Sterblichen gehOren zu den Seltenheiten, die, 
aus dem Rahmen del' Alltaglichkeit heraustl'etelld, FOl'derel' 
ihl'er Zeit und ihl'er Mitmenschen waren, und deren Leben 
zugleich wie ein fl'iedlicher Bach ruhig dahillfloss. Del' 
Lebensweg del' meisten jener schOpfcl'ischcn, ihrer l\iitwelt 
voranschreitenden Geister ist mit Stiil'men und Drangsalen 
bezeichnet, und an ihnen vor Allen bestatigt sich Goethe's 
Wort, dass Mensch sein "heisst ein Kampfer sein". 

Zu Solchen, die sich unter Kampfen und Mii.hsalen 
emporarbeiteten, gehOrt auch Friedrich List. Sein an Arbeit 
so reiches Leben war eine Kette von Schicksalsschlagen 
und personlichen Misserfolgen, ein dauernder Kampf mit Un
verstand und Engherzigkeit. Sicherlich ist er von Fehlern 
nicht freizusprechen. Sicherlich ist in seinen Fehlern del' 
Grund zu such en, wenn er, dessen wirthschaftliche Bedeutung, 
dessen weitausschauender Blick in Finanzsachen selbst seinen 
erbittertsten Gegnern unbedingte Anerkennung abnOthigte, 
niemals eine Stellung en'ang, die seine und seiner Familie 
Existenz sicherte. Abel' diese Fehler hatten ihre Wurzel in 
der Selbstlosigkeit des Mannes. Ueber das Ziel, das er im 
Auge hatte, vergass er seine eigensten Interessen und die 
del' Seinen. 
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Friedrich List 1) ist am 6. August 1780 geboren. Sein 

Vater war ein Weissgerber und ftir diesen Beruf bestimmte 
er den Knaben. Aber ebensowenig wie diesem auf der 
Schule das Studinm der aIten Sprachen behagt hatte, gefiel 
ihm das eintonige Leben in der vaterlichen Werkstatt, die 
trockene biirgerliche Arbeit. In jeder freien Stun de griff er 
nach geographischen Btichern, und am meisten fesseIten ihn 
Reisebeschreibungen. Als Jemand, mit dem man nicht recht 
wusste, was anzufangen und der seinen EItern viel Kummer 
bereitete, trat er auf den Wunsch dieser als siebzehnjahriger 
junger Mann in die Stadtschreiberei del' kleinen wiirtenber
gischen Stadt Blaubeuren. 

'Vunderbar! Der Mann, dessen ganzes spateres Leben 
ein Kampf war gegen das Schreiberregiment seines engeren 
VaterIandes und gegen das btireaukratische Beamtenwesen, 
an dem Deutschland damals krankte, lind das es heute noch 

1) Die beste Biographie List's danken wir dem bel'llhmten Histo
l'ikel' Hiiusser (Friedrich List's gesammelte Schriften, herausgegeben 
von Ludwig Hiiusser. .J. G. Cotta'scher Verlag. Stuttgart und 
Tilbingen). Er hat List's Leben nach dessen Nachlass bearbeitet 
und die zerstreuten Schriften gesammelt und herausgegeben. Ein 
kurzes Lebensbild entwirft Paul Freiherr von Roell (Deutsche volks
wirthschaftliche l\Ionatshefte 1876, Heft 1 und 2. F. A. GUnther 
und Sohn. Berlin.), ferner ein Gedenkbiichlein filr das deutsche Volk, 
Friedrich List, ein VorHiufer und ein Opfer filr das Vaterland. 
(Konig!. Hofbuchhandlung·. J. Weise. Stuttgart.) Ein sehr anzie
hen del' Artikel Libel' List befindet sich in Dr. E. DUhrings "Kritische 
Geschichte del' NationalOkonomie und des Socialismus". (Her Un, 
T he odor Grieben.) Am begeistertsten spl'icht iiber ihn H. C. Carey, 
N ordamerikas beriihmter NationalOkonom. s. u. A. H. C. Carey's 
SocialOkonomie Uhersetzt v. Fr. Stopel. Berlin. Albert Eichhoff. 

Die hier citirten Privatbriefe sind zum grossten 
Theile dem Hiiusserschen 'Yerke entnommen. 
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nieht ganz tiberwunden hat, musste seine Laufbahn in einer 
Sehreiberstube beginnen. 

Die Biographen List's erzlihlen tlbereinstimmend, dass 
sein tiefwurzelnder Hass gegen das Sehreiberregiment zweien 
liusserliehen Ereignissen entsprang, deren einem seine Mutter, 
deren andrem sein Bruder zum Opfer fiel. Namentlieh war 
es del' Tod seiner Mutter, die infoige einer brutalen Behand
lung von Seiten eines wtirtenbergisehen Beamten erkrankte 
und bald darauf starb, der ihm jenen unerbittliehen Hass 
einimpfte. In seinem ganzen Leben verlor er ihn nieht, und 
noeh in den Ietzten Jahren seines Lebens spraeh er von 
diesen V orlallen und stets mit del' gleiehen Bitterkeit und 
EntrUstung. 

Naehdem der junge List sein Substituten-Examen hestan
den, wird er naeh DIm versetzt, von dort naeh Sehelklingen, 
unCI 1813 kommt er in die Oberamtskanzlei von TUbingen. 
Rier findet er endlieh Gelegenheit, seinem Drange naeh 
wissensehaftlieher Ausbildung Befriedigung zu gewlihren, und 
hier wird auf ihn einer del' besten deutsehen Staatsmlinner 
del' damaligen Zeit, del' Minister v. Wangenheim 1), aufmerk
sam, del' ausserordentlieh Iordernd in die Laufbahn des 
jungen Beamten eingriff. Er wird, naehdem er noeh weitere 
und hOhere Examina bestanden, ais Reebnungsrath naeh 
Stuttgart berufen und zu mehreren Commissionen verwendet. 

1) Carl Augnst Freiherr v. Wangenheim, geb. am 14. JIHirz 1773, 
studii'te anfangs Theologie, dann Jura. Er wurde 1795 Assessor, 
1803 Viceprasident in der sachsisch-koburgischen Landesregierung. 
1804 plOtzlich entlassen, trat er in den wurtenbergischen Staats
dienst, wllrde 1816 Cultusminister, zog sich jedoch auf das Andran
gen des Adels sehr bald von seinem Posten zuruck und lebte als 
Privatmann in Coburg, wo er am 19. Juli 1850 starb. 
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Die wiehtigste diesel' Commissionen war die Vernehmung 
von 600-700 jungen Leuten aus del' Neekargegend, die del' 
hohen Abgaben und del' Willktir des Beamtenthums wegen 
ihre Heimat verlassen und naeh Amerika auswandern woll
ten. List reiste gleich naeh Heilbronn. Den Entsehluss del' 
zum grossten Theile kraftigen arbeitsamen Manner hat er 
zwar nieht zu andel'll vermoeht, "sie wollten", so erklarten 
sie, "in Amerika lieber Selaven als in Wtirtenberg Btirger 
sein", aber das Protocoll, das List tiber den ganzen Vorfall 
aufnahm, und das sich in seinen hinterlassenen Papieren be
findet, gab ihm Gelegenheit, del' Regierung tiber die trauri
gen Zustande im Konigreich reinen Wein einzuschenken. Die 
hohen Abgaben, die Kriegslasten, die Gemeindclasten giebt 
er als Ursaehe all, VOl' Allem aber die personliehe Bedrttekung 
dureh Ortsyorsteher und Beamte, das Sehreiberwesen, dessen 
GeMhrell und die Langsamkeit der Justiz. Die Eindrtteke, 
die List dureh die ganze Angelegenheit empfing, waren sehr 
tiefe, "ttbten auf ihn" wie Hausser sieh ausdrUekt, "eine 
naehhaltige Wirkung und waren yon elltscheidender Wich
tigkeit fUr die ganze Riehtung seines Lebens". 

Es ist das grosse Verdienst des Ministers von Wangen
heim, List's hervorsteehende Begabung, seine feurige That
kraft zuerst erkannt und erprobt zu haben. Auf dem mtih
samen Pfad seiner Reformen fand der Minister in List einen 
treuen Begleiter und begeisterten Mithelfer. 

Zu den vielen segensreichen SehOpfungen, die WUrten
berg seinem freisinnigen Minister wahrend dessen kurzer 
Amtsperiode dankt, gehOrt aueh die Erriehtung einer staats
und finanzwissensehaftliehen Fakultat an der Universitat zu 
TUbingen. List hatte in Verbindung mit seinem damaligen 
Freunde Sehlayer die erste Anregung dafUr gegeben, und 
ein von ihm verfasstes Gutaehten, das Hausser veroffentlieht, 
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hat wesentlich dazu beigetragen. List wurde zum Professor 
diesel' Fakultat ernannt und bestieg trotz seiner anfanglichen 
W eigerung, den akademischen Beruf einzuschlagen, im 
Herbst 1817 zum ersten Male das Katheder. 

Abel' die Professoren -Laufbahn des jungen Gelehrten 
wiihrte nicht lange. Mit dem Rticktritte des Ministers von 
Wangenheim, del' noch in demselben Jahre auf das An
dringen des wtirtenbergischen Adels und des Beamtenthums 
erfolgte, verlor List den Sttitzpunkt, den er innerhalb del' 
Regierungskreise besass. Die freisinnigen Anschauungen des 
jungen akademischen Lehrers behagten nieht. Die Unab
hangigkeit, mit del' er dem wtirten bergisehen Volke die 
Wege zeichnete, zu besseren Verfassungszustandcn zu ge
langen, die kuhn ausgesproehenen Forderungen, die ill1 
"Volksfreund aus Schwaben, ein Vaterlandsblatt fUr Sitte, 
Freiheit und Recht", an dessen BegrUndung er mitgewirkt 
hatte, und an dem er literarisch thatig war, aueh tiber den 
Lehrstuhl hinaus ihren Ausdruek fan den : eine wirkliehe 
und wahre Volksvertretung, offentliche Controlle des Staats
lebens, Selbststandigkeit del' Gell1eillden, Pressfreiheit, Ge
schworenengeriehte - verletzten in den oberen Schichten del' 
Regierung, erweckten Furcht und Misstrauen. List wurde 
verwarnt, zur iiussersten Vorsicht in seinen Lehrvortragen 
und in seinen sehriftstellerischen Arbeiten gell1ahnt. Del' 
"Volksfreund" ging zu Grunde. 

Den von der ihm feindlichen Regierungspartei gesuchten 
Grund fUr seine Remotion von del' TUbinger Universitat fand 
man endlieh in dem "V erein deutscher Kaufleute und Fabri
kanten". List sehrieb darUber selbst an den Konig: "Auf 
einer wissenschaftlichen Reise naeh Gottingen begriffen, 
wurde ich zu Frankfurt a. M. von mehreren deutschen 
Kaufleuten und Fabrikanten ersucht, ihnen in Betreff der 
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Aufhebung del' Zolle im Innern Deutschlands eine Eingabe 
an die hohe Bundesversammlung zu entwerfen. In del' Folge 
bildete sich ein formlicher Verein deutscher Kaufleute und 
Fabrikanten zum Zwecke del' Beforderung des Handels, 
welcher mich ersucbte seine Geschafte zu flibren. Da ich 
die ganze Sache nicht nul' als mit del' Ptlicht eines wlirten
bergiscben Beamten und Staatsblirgers vereinbarlich, sondern 
auch als ftir das Vaterland sehr erspriesslich erkannte, so 
wollte ich mich diesem Ansinnen nicht entziehen." 

Anders fasste del' Konig die Sache auf, oder vielmehr 
die, welehe den Konig umgaben. Denen war List ein ge
fahrlieher N euerer, ein Feind, del' beseitigt werden musste. 
Das schon Hingst gegen ihn begonnene bosbafte Rankespiel 
fand durch den Handelsverein neue Nahrung. List wurde 
zur Verantwortung gezogen, und nach endlosen Krankungen 
von Seiten del' Regierung und des akademischen Senats sieht 
er sieh genothigt, urn seine Entlassung aus seiner Amts
thiitigkeit zu bitten. In seinem Entlassungsgesuch sehreibt 
er: "Dass es eines Professors del' Staatswissensehaft unwlirdig 
sei, wenn er einem Verein, del' zum Zweek hat, den gesun
kenen deutsehen Handel wiederum aufzuriehten, die Gesehiifte 
ftthrt, dies hat das Ministerium gewiss nicht sagen wollen, 
wenigstens kann es nieht auf diesel' Ansicht beharren, wenn 
ieh versiehere, dass ieh aus reinem Eifel' fitr die gute Saehe 
gebandelt, und von dem Verein nieht einmal das Verspreehen 
einer Belohnung, ja sogar nicht einmal den Ersatz meiner 
Auslagen angenommen habe." Dnd an einer andel'll Stelle 
sagt er: "Was mieh dazu veranlasst hat, den Antrag anzu
nehmen, das ist ein unwiderstehlicher Trieb des Herzens, 
del' mieh hinreisst, den Bedrangten beizllstehen, und zu 
wirken, dass den Regierungen die Wahrheit kund werde, 
wo del' Einzelne oder das Yolk unter del' Last alter V or-
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urtheile odeI' tibermiichtiger Selbstsucbt erdriickt zu werden 
hedrobt ist." "Diese inn ere Beschaflenheit del' Saehe", so 
sagt List am Schluss seines Entlassungsgesuehes, "berechtigt 
mich zu dem Zweifel: ob nieht die Angrifle des Ministeriums 
mehl' meinerPerson, als del' Sache gelten. Dnd wenn ieh 
damit frtihere Vorgiinge in Verbindung stelle, so wird es 
mil' immel' wahrseheinlichel', dass meine Person del' Gegen
stand von Dmtrieben sein mtisse." Nur wenige 'rage ver
gingen, und List erhielt seine Entlassung. 

Es hatte ihm keinen Entschluss gekostet, Wiirde und 
Ehre seiner personliehen Stellung Yoranzustcllcn, dennoch 
traf ihn die Entlassung hart und dies auch in Bezug auf 
seine ausserlicben Verhaltnisse, da er sich kurze Zeit vorher 
verheirathet hatte. Obgleich in diesel' kleinen Abhandlung, 
die nul' dem V olkswirthe und des sen Thatigkeit znr Hebung 
des deutseben Gewerbes gelten solI, List's Familien-Bezie
hungen keine Statte .finden kUnnen, so sei doeh erwahnt, 
dass wilhrend all' del' crschtitternden Katastrophen seines 
vielbewegten Lebens ihm ein hingebendes, treues 'Veib zur 
Seite stand, und dass ihm in bittren, schmerzvollen Stunden 
del' Anblick geliebter Kinder nicht gefehlt hat. 

Die Entlassung aus dem Staatsdienste war am 25.Mai 1SH) 
erfolgt. Von diesem Tage an geh01'te List's ganze Thatig
keit dem deutsehen Handels- und Gewerbeverein, und mit 
diesem und dureh diesen legte er den e1'sten Samen zum 
deutschen Zollverein, den ersten Samen zur Einigung von 
Deutsehlands wirthsehaftlichen Interessen. 



ZWEITES KAPITEL. 

Die Anfange des deutschen Zollvereins. 
List's Denkschriften an den Bundestag und an 

den Wiener Congress. 

"Tn clem halhen Jahrhundert zwischen Waterloo und 
Koniggratz ist die GrUndung und Entwicklung des Zollvereins 
unstreitig nicht aUein das segensreichste, sondern auch das 
grosste Ereigniss dent scher Geschichte", so lautet ein tref
fender Ausspruch Wilhelm Roschers 1) "und zwar," nthrt er 
fort, "haben zu dieselll Ereignisse aUe drei Hauptmassen zu
sammengewirkt, in welehe Deutschland geographisch sich 
zergliedert: die norddeutsche Tiefebene, das stiddeutsche 
Hochland und jenes Mittel-Deutschland, welchelll so oft die 
Aufgabe zugefaUen ist, die Gegensatze von Nord und Sud 
zu vermitteln und das Ganze dadurch zusammenzuhalten. 
Zu diesem Mittel-Deutschland rechne ieh nieht bloss das 
mitteldeutsche Gebirge mit seinen nordlichen Vorterrassen 
und seiner westlichen Gabelung, also die Ursitze del' Refor
mation und del' nenhoehdentsehen Btiehersprache; sondern 
auch das ganze mittlere Rheinland, welches die ext rem sud
deutsche Schweiz und das extrelll norddeutsche Niederland 

1) Geschichte der National-Oekollomik ill Deutschland. lIIiinchen. 
R. Olrlellburgo. 1874. 
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durch einen der scbOnsten FlussIaufe del' Welt mit einander 

verkniipft. So gehort Baden z. B. nach seiner geogra
phischen BreitenIage zu SiiddeutschIand: es steht aber durch 
die Tieflage und WasserverbindUllg seiner wichtigsten Theile 
Norddeutschland wesentlich nahe. Und wenn sein Staat 
sich mehr aIs einmal die Aufgabe gesteUt hat, aIs ein nach 
SUden vorgeschobener Posten norddeutscben Wesens die gar 
zu weit gehende Sonderung der beiden Gegensatze zu ver
huten: so ist das geograpbisch recbt woIlI erkIarbar. Etwas 
Aehnliches gilt von dem ostfrankischen MainIande. (' 

"In merkwUrdig typischer Weise haben sich urn die 
GrUndung des Zollvereins das Hauptverdienst erworben: ein 

grosser Staatsmaun, 
grosse Regierung." 
Minister Nebenius I), 

ein grosser Tages-Sehriftsteller und eine 
Del' badiscbe Staatsmann und spatere 
Friedrich List und der preussische Staat 

durch einige seiner hervorragenden Manner. 
Ob der Ruhm der Erfindung des Zollvereinsgedanken 

Nehenius gebithrt oder Friedrich List oder der preussiscben 
Regiernng, darUber ist ein wissensehaftlicher Streit entbranllt, 
del' noch nicht geschlichtet. Es ist auch im Grunde gIeieh
giltig, wer den Funken ausehIug. DerseIbc entsprang dem 

delltschen NationaIgefiihI, demselben GefiihI, das wenige 
Jahre vorher den deutsehen Boden von fremden Erobercrn 
befreit hatte, und das, wie auch die Ietzten Jahre Iehren, 

I) Carl Friedrich Xebenius geboren 29. September 1784 zu Rhodt 
bei Landau, stnclirte Jura auf del' Universitat Tlibingen. 1838 wl11'(le 
er Pl'asident des badischen l\Iinisteriums des Iunern, zog sich abel' 
in Folge del' Reaction 1839 zurlick. 1845 libernahm er wieder das 
Pl'asidium des l\finisterinms des Iunern nnd 1846 das Prasidium des 
Staatsraths. 1848 trat er zurlick uud beschaftigte sich mit lite
ral'ischen _-\.l'beiteu, bis del' Tocl ihn am 8. Juni 1857 el'eilte. 
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wenn aueh zuweilen seheinbar versiegt, bei grossen AnIassen 

immer neu und gewaltig hervorbrieht. 

Roscher, del' Nebenius als den eigentliehen Urheber des 

Zollvereins bezeichnet, sagt abel' gleichzeitig, "fur denjenigen, 

del' am meisten beigetragen hat, das deutsche Yolk fUr diese 

Erfindung zuganglich zu machen, halte icll den Schwaben 

List." "List war - sagt Hoscher an einer andern Stelle 1) -
einer del' grossten Journalisten, die je gelebt haben: del' 
Einfluss auf die offentliche Meinung in politisehen und oko

nomischen Fl'agen, den er durch seine Aufsatze Ubte, ganz 
wohl mit den asthetischen Einfliissen von Lessing's Drama

turgie zu vergleichen. " Auf den Ausspruch dieses bekannten 
Gelehrten ist ein um so gl'ossel'es Gewicht zu legen, als 

del'selbe auf dem Boden ganz anderer Anschauungen steht 

als Friedrich List. 

Innel'halb del' preussischen Regierung waren es del' Minister 
Maassen 2), Eichhorn 3) del' spatel'e Minister, und Beuth 4), die 

1) Kord und Siid. Eine dentsche :!IIonatsschrift. Heransgegeben 
von Paul LinrIau. Verlag von Georg Stilke. Berlin. BalHl III. Heft 7. 

2) Carl Georg Maassen, geb. am 23. August 1769 zu Cleve, stu
dirte in Duisburg die Rechte, ward 1795 Geheimer Archival' uncI 
stieg bis zum Geheimen Staats- und Finanzminister 1830. Er starlJ 
zu Berlin am 2. Xovember 1834. 

:<) J oh. Albr. Friedl'. Eichhorn, geboren 2. lHarz 1779 zu IVcrth
heim, wurde 1817 hei Errichtnng' des preussischen Staatsraths in den
selben aufgenommell und erwarb sich grosse Verdienste um die Frei
machung des inn ern Handels. 1840 wurde er Cultusminister, 1848 trat 
er zurUck und starb als Privatmalln am 16. Januar 1856 zu Berlin. 

4) Peter Christ. Wilh. Beuth, geb. zu Cleve am 28. December 1781. 
studirte auf del' Universitiit Halle die Rechte, stieg bis zum IVirk
lichen Gel!eiml'ath 1844; er war Director del' Abtheiluug fUr Handel, 
GewerlJe und Bauwesen und griindete als solcher das Gewerbeinstitut 
zn Berlin, die allgemeine Bauschule und 1821 den fiir Handel uncI 
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den gegebenen Gedanken ergriffen und in Fleisch und Blut 
umsetzten. Dem letzten gebiihrt das grosse Verdienst, im 
Verein mit seinem Freunde Kunth 1) den Grund zur gewerb
lichen Erziehung der preussischen Jugend gelegt und damit 
den grossen norddeutschen Staat reif gemacht zu haben, dass 
er das Panier fur die Selbststandigkeit und die Einheit der 
gesammten deutschen Gewerbethatigkeit entfalten konnte. 

Der "deutsche Handels- und Gewerbeverein", der am 
18. April 1819 ins Leben getreten war, und dessen Geschiifts
fuhrer und Consulent List geworden, war der Noth entspros
sen. Die gesammte deutsche Gewerbethiitigkeit lag danieder. 
Die Fabriken standen still. Die Capital-Verhiiltnisse waren 
durch die dauernden Kriege zerriittet, und England, dessen 
hochentwickelte Industrie wahrend der Continentalsperre eine 
geringere Ausfuhr als friiher gehabt hatte, warf die Unmassen 
der dadurch hervorgerufenenen Ueberproduction zu Schleuder
preisen auf den deutschen Markt, der ihnen jetzt offen stand, 
wahrend die meisten der anderen continentalen Staaten, na
mentlich Oesterreich, Frankreich und Russland der U eber-

Gewerbe so eillflussreichen Verein fUr Beforderung des Gewerbefleisses 
in Preussen. 1845 sehied er ans dem Staatsdienst und starb am 
27. September 1853 zu Berlin. 

I) Gottlob Joh. Christ. Kunth, geboren am 12. Juni 1757 zu Baruth, 
war in seiner Jugend del' Erzieher del' beiden Briider Wilhelm und 
Alexander v. Humboldt, mit denen er bis zn seinem Tode in freund
schaftlichstem Verkehr stand. Er wurde 1808 als Staatsrath in die 
Gewerbesektion des Ministeriums des Innern berufen, in welcher 
Stellung er sieh um das Gewerbe- und Handelsschulwesen sehr ver
dient machte. Er starb am 22. Novbr. 1828 als Wirklicher Geheimer 
Oberregierungsrath und l\Iitglied des Staatsrathes und liegt in dem 
Schlosspark von Tegel begraben. In dankbarer Erinnerung setzte 
das beriihmte Briiderpaar seinem Lehrer als Grabschrift den Vel's des 
Horaz: "Grata quiescentem cultorem arbusta loquuntur." 

Gold s c 11 mid t, Friedrich Lht. 2 
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fiuthung mit fremden Waaren einen Damm entgegensetzten. 
Und, wahrend man den fremden Erzeugnissen freie Einfuhr 
gewahrte, hatten sich die einzelnen deutschen Staaten durch 
Schlagbaume von einander abgesperrt und den gegenseitigen 
Verkehr in del' widersinnigsten Weise gelahmt. Es ist fast 
unmoglich, sich von den damaligen Zustlinden des Verkehrs 
und Handels in Deutschland einen nul' annahernden Begriff 
zu machen. Ueber dem ganzen Reiche lag ein buntes Netz 
von Zollgrenzen, Uberall waren die Zolltarife und Grenzab
gaben verschiedene, hier hOhere, dort niedrigere 1). 

Diesem verworrenen Zustande musste ein Ende gemacht 
werden, sollte nicht auch del' Rest der deutschen Industrie 
und des deutschen Handwerkes vel'loren gehen. Das Zicl 
des neuen Vereins war es, die Aufhebung aller inneren Zoll
schranken zu envirken, und durch Herstellung eines fUr 
sammtliche deutsche Staaten giltigen Zollgesetzes Handel 
und Gewerbe wieder aufzurichten. Er schloss sich damit 
den Bestrebungen an, die bereits durch eine Versammlung 
von Fabrikanten und Kaufieuten in Leipzig 1816 angebahnt 
waren. Jede politische Tendenz sollte dem Verein fern 
bleihen. Dass man trotzdem in den wUrtenbergischen Re
gierungskreisen seine Existenz missbilligte, das beweisen die 
Vorgange an del' Tlibinger Hochschule und die Entfernung 
List's aus dem Staatsdienste. 

List war das treibende Rad des Handelsvereins und der 

sich entwickelnden Bewegung. Er entwarf zunachst eine 
Denkschrift an den deutschen Bundestag, die am 20. April 
1819 Uberreicht wurde, und welche, ebenso wie die spatere, 

I) Ausfiihrlich berichten dariiber W. Weber, der deutsehe Zoll
verein, Leipzig (Veit und Compagnie) und Dr. A. Emmingbaus, Ellt
wicklung, Krisis und Zukunft des deutscben Zollvereins. Leipzig. 
Verlag von Georg Wigand. 
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an den Wiener Congress gerichtete (beide sind in Friedrich 
List's gesammelten Schriften von L. Hausser Band II im 
W ortlaut abgedruckt), hier in ihren Hauptziigen Wiedergabe 
finden muss, wei! diese beiden Denkschriften klar verdeut
lichen, wie fern dem gross en Volkswirthe autonome Schutz
zolle lagen, und wie er grade am wenigsten als del' Hort 
derer gelten kann, die urn etwaiger personlicher Interessen 
willen solche fordern, und die in einem ausgepragten Pro hi
hitivsystem das Ideal einer Zollpolitik erblicken. Wenn in 
spateren Jahren List's Forderungen flir einen nationalen Zoll
schutz del' vaterlandischen Industrie zum schrofferen Aus
druck kamen, so lag das in den ungllicklichen Erwerbsver
haltnissen Deutschlands und des sen von andren Landern, 
die ganz andre Faktoren ihrer Gewerbethiitigkeit besitzen, 
so grundverschiedenen Handelspolitik. 

List's unverriickbares Ziel war die unumschrankte Frei
heit des Handels und des Verkehrs. "Wenn abel' del' Nach
hal' nicht Gleiches mit Gleichem vergilt", soIl dann ein Staat 
lediglich um idealer Bestrebungen willen seine Industrie auf 
das Schwerste schadigen lassen, seine arbeitende BevOlke
rung in ihrem Erwerbe schmalern oder gar - man blicke 
nul' auf einige industrieelle Bezirke unsres Vaterlandes -
del' Armuth preisgeben? 

"Verniinftige Freiheit" - sagt List in seiner Denkschrift 
an die Bundesversammlung - "ist die Bedingung aller phy
sischen und geistigen Entwickelung des Menschen. Wie del' 
menschliche Geist niedergehalten wird dnrch Bande des Ge
dankenverkehrs, so wird del' W ohlstand del' Volker gebeugt 
durch Fesseln, welche del' Produktion und dem Verkehr 
materieller Gliter angelegt werden. Nul' alsdann werden die 
VOlker del' Erde den hOchsten Grad des physischen W ohl
standes erreichen, wenn sie allgemeinen, fl'eien, unbeschrank-

2* 
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ten Handelsverkehl' unter sich festsetzen. Wollen sie sich 
abel' gegenseitig recht schwachen, so miissen sie nicht nul' 
die Ein- und Ausfuhl' und den Durchgang fremder Gitter 
durcb Vel'bote, Au£lagen, Sperrung del' Scbifffahrt u. s. w. 
erschweren, sondei'll die gegenseitige Communikation ganz 

aufheben. " 
Die ganze Denkschrift ist ein Nothschl'ei, von dem man 

an manchen Punkten glauben konnte, er sei erst heute aus
gestossen, wenigstens passen einzelne Punkte genau auf 
die gegenwartige Lage del' deutschen Industrie. "Tief ge
beugt durch den traurigen Zustand des vaterlandischen Han
dels und Gewerbes" - so beginnt die Denkschrift - "nahen 
wir uns diesem hOchsten V orstande deutseher Nation, um 
die Ursachen diesel' Leiden zu enthiillen und Hilfe zu er

£lehen. " 
"In einem Lande, wo notorisch die Mehrzahl del' Fabri

ken eingegangen ist, oder ein sieches Leben kiimmerlich da
hin schleppt, wo die Messen und Markte mit Waaren frem
del' Nationen angefiillt sind, wo die Mehrzahl del' Kau£leute 
fast unthatig geworden ist, bedarf es da noeh naheren Be
weises, dass das Uebel den hOchsten Grad erreicht habe?" 

"Entweder liegt die Ursache dieses schaum'lichen Zerfalls 
deutscher Gewerbe und Handlung im Einzeluen oder in del' 
gesellschaftlichen Ordnung. Wer abel' mag den Deutschen 
zeihen, dass es ihm an Kunstsinn und Fleiss fehIe? 1st nicht 
sein Lob unter den VOlkel'll Europens zum Sprichwort ge
worden? Wer mag ihm U nternehmungsgeist abspl'echen? 
Haben nicht ernst die, weiche sich jetzt v0I.1 Fremden zu 
Vel'schleussel'll gebrauchen lassen, den Welthandel gefiihrt? 
Einzig in den Mangeln del' gesellschaftlichen Ol'dnung in 
Deutschland suchen und finden wir die Ursache des Uebels." 

"Es ist unter den Staatspraktikel'll eine Meinung Lehr-
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satz geworden, deren Irrigkeit jedem gebildeten Kaufmann 
und Fabrikanten als ausgemachte Sache erscheint: dass 
namlich die inHindische Industrie durch Zolle und Mauthen 
geweckt werden konne. Solche Auflagen werden auf del' 
einen Seite zu Pramien fiir den Schleichhandler, welcher 
somit nicht nul' den angeblichen Hauptzweck des Staats 
(Erhohung del' inlandischen Industrie), sondei'll auch den an
geblichen Nebenzweck (Erhebung einer Abgabe) zugleich ge
fahrdet. Auf del' andel'll Seite wirkt sie wieder in gleichem 
Maasse nachtheilig auf die inlandische Industrie zuriick, weil 
del' bemauthete Staat dann auch del' Industrie des l\Iauth 
erhebenden Staats gleiche Fesseln anlegt." 

"Wenn freilich del' Nachbarstaat nicht Gleiches mit 
Gleichem vergilt, wenn diesel' sich ruhig durch Einfuhrverbote 
und hohe Zolle ausziehen und verderben Iasst, so mag wohl 
auf Einen 'l'heil . das Zollsystem erspriesslich wirken. Dies 
ist der Fall bei den Nachbarstaaten Deutschlands. Umgiirtet 
von englischen, franzosischen, niederlandischen etc. Douanen, 
thut Deutschland als Gesammtstaat nichts, was jene nothigen 
konnte, zur allgemeinen Handelsfreiheit, durch welche Europa 
allein den hOchsten Grad del' Civilisation erreichen kann, 
die Hande zu bieten." 

Dann wendet sich List gegen die widernatiirlichen Zolle, 
mit denen sich die Deutschen damals selbst beschrankten. 
"Achtunddreissig Zoll- und Mauthlinien in Deutschland lahmen 
den Verkehr im Innern und bringen ungefahr dieselbe Wir
kung hervor, wie wenn jedes Glied des menschlichen Korpers 
unterbunden wird, damit das Blut ja nicht in ein anderes 
Uberfliesse. Urn von Hamburg nach Oesterreich, von Berlin 
in die Schweiz zu handeln, hat man zehn Staat en zu durch
schneid en, zehn Zoll- und Mauthordnungen zu studiren, zehn
mal Durchgangszoll zu bezahlen. WeI' abel' das Ungliick 
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hat, auf einer Grenze zu wohnen, wo drei oder vier Staaten 
zusammenstossen, del' verlebt sein ganzes Leben mitten unter 
feindlich gesinnten Zollnern und Mauthnern; del' hat kein 
Vaterland. " 

11 Trostlos ist dieser Zustand ftir Manner, welche wirken 
und handeln mochten; mit neidischen Blicken sehen sie hin
tiber tiber den Rhein, wo ein grosses Yolk vom Canal bis 
an das mittellandische Meer, vom Rhein bis an die Pyrenaen, 
von del' Grenze Hollands bis Italien auf freien Fliissen und 
offenen Landstrassen Handel treibt, ohne einem Mauthner 
zu begegnen." 

"Zoll und Mauth konnen, wie del' Krieg', nul' als Ver
theidigung gerechtfertigt werden. Je kleiner aber del' Staat 
ist, welcher eine Mauth errichtet, desto mehr wiirgt sie die 
Regsamkeit des Volkes, desto grosser die Erhehungskosten; 
denn kleine Staaten liegen iiberall an del' Grenze. Daher 
sind diese 38 Mauthlinien dem Volke Deutschlands ungleich 
schfidlicher als eine Douanenlinie an Deutschlands Grenzen, 
wenn auch die Zollsatze dort dreimal hOher waren. Und so 
geht denn die Kraft derselben Deutschen, die zur Zeit del' 
Hansa, unter dem Schutze eigener Kriegsschiffe, den Welt
handel trieben, durch 38 Mauth- und Zollsysteme zu Grunde." 

List wendet sich nun gegen die preussische Zollordnung 
vom 26. Mai 1818. Er steht abel' hier zu sehr auf dem 
stiddeutschen und zu wenig auf dem nationalen deutschen 
Standpunkte, den er sonst vertritt, wenn er behauptet, sie 
sei nicht sowohl gegen den Handel mit England und Frank
reich, als gegen den Handel mit deu nichtpreussischen 
deutschen Staaten gerichtet. "Die Zollsatze sind nach dem 
Gewicht angesetzt. Da nun die answartigen Nationen mit 
Preussen meistens nul' in feinen Waaren verkehren, wahrend 
die benachbarten deutschen Staat en, deren feine }i'abrikation 
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durch die englische Industrie hereits geHihmt ist, meistens 
nur grobere sehr in's Gewicht fallen de , dahin absetzen, so 
hetdigt del' Zoll, welchen fremde Nationen bezablen, nUl' 
etwa 6 Procent, wahrend die deutschen Nachharn meistens 
25 bis 30 Pro cent, ja sogar of tel'S bis 50 Procent entrichten 
miissen, was eben so gut ist als ein formliches Einfuhr
verhot. " 

List tibersieht tiber einzelnen Harten des Gesetzes, dass 
es hereits die Grundlage bildet ftir das, was er fiir die ge
sammten deutschen Staaten el'strebte, und dass es, wenn 
auch ftir den preussischen Staat allein gegeben, doch schon 
die Keime barg, aus denen sich spater ein einiges grosses 
Zollreich entwickeln konnte. Das Gesetz, welches erklart, 
dass alle fremden Erzeugnisse del' Natur, Kunst und Industrie 
im ganzen Umfange des preussischen Staates eingebracht, 
verbraucht und durchgeftihrt, dass ehenso aIle inlandischen 
Erzeugnisse ausgeftihrtwerden konnen, hestimmt ausdriick
lich, dass im Verkehr mit fremden Nationen und bei Han
delsvertragen mit denselben strenge Reciprocitat als Grund
satz gelten solIe. 

Wenn List in del' Denkschl'ift an die Bundesversamm
lung die Aufhehung del' Zolle und Mauthen im Innern 
Deutschlands verlangt, so fordert er gleichzeitig "ein auf dem 
Grundsatz del' Retorsion heruhendes Zollsystem, das gegen 
fremde Nationen aufgestellt werden mochte, bis auch sie den 
Grundsatz der europaischen Handelsfreiheit anel'kennen." 

Und im gleichen Sinne spricht sich List in der sehr um
fassenden Eingabe aus, welche er im Vel'ein mit den Kauf
leuten Johann Jacob Schnell aus Niirnberg, Ernst Weber aus 
Gera und Carl Streiber aus Eisenach dem in Wien versam
melten Congress der Machte Deutschlands iiberreicht. "Handel, 
Gewerbe und Ackerbau der Deutschen, die ganze Produktiv-
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kraft der Nation, ist gefesseIt und gelahmt durch die ZoIIe, 
welche die deutschen Staaten gegenseitig ansetzen, und 
durch die Beschrankungen, welche die tibrigen Nationen 
Europas ihrer Industrie in den Weg legen. Dem deutschen 
Nahrungszustand steht bei der Fortdauer dieser VerhaItnisse 
ein to taler Umsturz seines okonomischen Zustands bevor." 

"Betrachtet JUan den innern Zustand Deutschlands, so 
sehen wir die einzelnen Bundesstaaten sich gegenseitig nuch 
denselben Grundsatzen behandeln, nach welchen ganze 
Nationen verfahren. Jedes einzelne Land ist beflissen, durch 
Auflagen auf die Produkte des Nachbarlandes seine Pro
duktion zu heben, und zugleich einen Theil seines Staats
bedtirfnisses zu gewinnen. Wenn aher schon bei ganzen 
Nationen dieses Verfahren verwerflich ist, indem man sich 
gegenseitig zu Produktionsarten zwingt, welche der Natur 
des Landes, zu dessen Vortheil der Zwang stattfindet, nicht 
angemessen sind, und dagegen in ehen denjenigen Pro
duktionszweigen sich gegenseitig beschrankt, welche seiner 
Natur entsprechen, so erscheint diese traurige Wirkung des 
Merkantilsystems hier urn so greller, als die deutschen Lander 
durch ihre Lage und Bedlirfnisse von der Natur auf das 
Innigste aneinandergekettet sind. Die Englander, die Fran
zosen, die Russen u. s. w. sind zur Noth sich selbst genug. 
Sie erzeugen Holz, Salz, Eisen, Getreide, Getranke etc. in 
dcm weiten U mfang ihrer Reiche, ihre Landesgrenzen be
rtihren die Meere vielfaltig, und ihre Fliisse sind vom Ur
sprung his zu den Mtindungen in ihrer GewaIt. Hier lahmt 
das Douanenwesen nicht aIle Nerven der Industrie wie in 
Deutschland. Man betrachte von den deutschen Landern, 
welches man will, und man wird tausend Belege ftir unsere 
Behauptung finden, dass in diesen Beschrankungen die vorztig
lichste U rsache des VerfaIls deutscher Industrie zu suchen ist." 
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"Wie mlisste die deutsche Industrie sich heben, stlinde 
jedem Fabrikunternehmer die Concurrenz unter dreissig Mil
Honen Menschen offen! Wie mlisste der Bergbau, del' Acker
bau, die Viehzucht aufbllihen, dlirfte jeder Zweig del' Ur
production seinen naturgemassen Abfluss nehmen! Welches 
Leben wlirde der Handel gewinnen, wenn die Landstrassen 
von del' Ost- und Nordsee bis an das adriatische Meer, von 
del' Weichsel bis an den Rhein offen standen! Der Zustand 
des Handels und Gewerbes in Frankreich ist uns der sicherste 
Massstab daflir, was Deutschland bei freiem Vel'kehr werden 
konnte!" 

"Indem die Deutschen sich gegenseitig also feindlich be
handeln, als ware jedes Land ein Reich und jeder Volks
stamm eine selbststandige Nation, indem sie ihre innere In
dustrie in dem ersten Aufschwung dergestalt hemmen, dass 
sie in ihrer eigenen Heimat fremder Industrie unterliegen 
muss) wahrend sie ihre Fllisse und Strassen durch Zolllinien 
selbst unfahl'bar machen, und aIle mOl'alischen und okono
mischen Uebel, welche jede Douanenanstalt in ihrem Gefolge 
flihrt, in ihre innersten Eingeweide verpflanzen, ist die Nation 
allen Streichen blossgestellt, welche fremde Staat en gegen 
ihren Wohlstand fnhren. Ueberall, wo wir hinsehen, sind 
deutsche Produkte und Fabrikate mit hohen Zollen belegt 
oder ganzlich verboten. Nur die Schweiz ist Deutschland 
offen. " 

List giebt nun eine gedrangte Darstellung der Handels
verhaltnisse Deutscblands fremden Staaten gegenliber und 
fragt, woher bei den ungeheuren Massen von Waaren, die 
alljabrlicb vom Auslande bezogen werden, das Tauschmittel 
kommen soll, wenn die Quellen, aus denen es bezogen, ver
siegen. "Die Einwendungen, welche sicb unter den jetzigen 
Verhaltnissen gegen ein gemeinschaftliches deutsches Handels-
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system vernehmen lassen, grlinden sich entweder auf irrige 
Schulbegriffe blosser Theoretiker odeI' auf falsche Ansichten 
blosser Praktiker, oder auf die Besorgniss, dass dadurch die 
Unabhangigkeit der Staaten und ihr Finanzsystem gefahrdet 
werde, oder endlich auf die Zweifel an der Ausflihrbarkeit 
einer solehen Massregel. Es kann jedoch nicht schwer hal
ten, den Ungrund aller dieser Einwendungen nachzuweisen." 

"Viele Theoretiker sind heut zu Tage der Meinung, dass 
die Einfuhr fremder Produkte und Fabrikate, und die Aus
fuhr del' edlen Metalle wedel' das Nationalvermogen, noch 
die Nationalindustrie schwachen, und dass Massregeln, wo
durch man die innere Industrie vermittelst Erschwerung del' 
Einfuhr zu heben beabsichtige, antinational- okonomistisch 
seien, indem sie auf Kosten del' Consumenten ein Fabrikat 
vertheuern, das man weit wohlfeiler von dem Auslande be
ziehen als selbst fabriciren konne. So riehtig diesel' Satz 
del' TheOl'ie nach sein mag, wenn man eine Welt voraussetzt, 
in welcher dern natlirlichen Lauf der Industrie noch von 
keiner Seite klinstliche Darnme entgegen gestelit worden sind, 
so seltsarn und gefahrlich erscheint die Anwendung desselben 
auf Deutschland unter den gegenwartig in Europa obwalten
den Verhaltnissen. Wahrend die Nachbarstaaten alles auf
bieten, urn die deutschen Natur- und Kunstprodukte von 
ihren Grenzen abzuhalten, wahrend sie keine Aufopferung 
scheuen, urn auch nnsere Fabrikation fiir den innern Bedarf 
zu vernichten, sollte Deutschland sieh lediglich leidend ver
halten? soUte es die feindseligen Massregeln nicht erwidern, 
um wenigstens billige Handelstraktate auszuwirken? Bei na
herer Beleuchtung diesel' letzteren Frage erscheint es recht 
sonnenklal', wie jene Theorie in del' Luft schwebt. Die Theo
retiker werden uns doch zugeben, dass es dem deutschen 
Nationalwohlstand sehr forderlich ware, wenn ane europai-
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schen Staaten den deutschen Natur- und Kunstprodukten offen 
stunden, dass demnach Handelstraktate eine sehr wunsch ens
werthe Sache seien. Wollen nun abel' diese Theoretiker 
nach den Wegen forschen, auf welchen bis auf diesen Tag 
die Nationen zu Handelstraktaten gelangt, so werden sie kein 
einziges Beispiel auffinden, wo irgend eineNation durch lei
den des Verhalten oder durch staatswirthschaftliche Deductio
nen einen gegen ihre Industrie feindselig gesinnten Nachbar
staat zu billigen Vertragen diesel' Art vermocht hatte. Ueber
all, wo es geschehen, hatte die gedriickte Nation den Dmck 
zuvor mit Gegendruck erwidert; denn wie gross auch immer 
bei den N ationen del' Reiz gewesen ist, ihren W ohlstand 
durch Beschrankung fremder Industrie zu vergrossern, so 
nnangenehm haben sie es von jeher empfunden, wenn ihnen 
diese Feindseligkeit von Aussen erwidert wurde. In diesem 
Gefiihl eben liegt del' blindigste Beweis gegen jene Theorie. 
W 0 einmal del' naturliche Lauf del' Industrie durch feindliche 
Damme abgeleitet wird, da muss man zu gleichen Massregeln 
scbreiten, nm den schlimmen Ein wirkungen derselben zu be
gegnen, oder nm den Feind zu billigen Vertragen zu nothi
gen, und allein auf dies em Wege kann man zur Welthan
delsfreiheit gelangen, wodurch einzig nul' die hOchste Stufe 
menschlichen W ohlstandes erreichbar scheint." 

Weit eingehender als in del' Denkschrift an den Bundes
tag geht List hier den falschen Theorieen zu Leibe und wen
det sich dann gegen diejenigen, die ein gemeinschaftliches 
deutsches Douanensystem als die Unabhangigkeit del' einzel
nen Staaten und deren Finanzinteressen geiahrdend bezeich
nen. "Die Lage del' deutschen Lander, die okonomischen 
Verhaltnisse nnd Verbindungen del' deutschen Volker, ihre 
Sprache, ihre Sitten, ihr Charakter, ihre Gefiihle, ihre Lite
ratur, nnd ihre Bildung uberhaupt, sodann ihre seit einem 
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Jahrtausend bestandene Verfassung, der gegenwartige Zustand 
von Europa und die Macht der sie umgebenden Nation 
machen einen Bund der Deutschen zur Naturnothwendigkeit, 
einen Bund, wodurch sie sich zu einem grossen Ganzen ver
einen, um nach Aussen die Rechte einer europaischen Nation 
zu wahren, im Innern aber Wohistand und Bildung zu be
fol'dern. " 

Aus del' wirthschaftlichen Einheit wil'd einst die politische 
hervol'gehen mussen, oft hat er es ausgesprochell. Sein pro
phetischer Geist sah kIm'en Aug's Deutschlands Zukunft; er 
half als einer ihl'er wul'digsten Vol'kampfer sie begrunden, 
erleben sollte er sie nicht. 



DRITTES KAPITEL. 

Betrachtungen iiber Retorsionszolle und die Streit

fragen der Gegenwart. 

Seit jenen Hilferufen, die del' deutsche Handels- und 
Gewerbestand ertonen liess, sind beinahe 60 Jahre verflossen. 
Gewaltige Umwalzungen des politis chen wie des okonomi
schen Lebens sind VOl' sich gegangen. Das von List er
strebte einheitliche deutsche Zollreich ist in dem deutschen 
Zollverein verwirklicht worden; freilich nicht ganz in dem 
Sinne, wie es diesel' uuermiidliche Agitator und jene im 
Eingange des vorigen Kapitels erwahnten Manner geplant 
und erhofft hatten. Oesterreich hatte sich ausgeschlossen. 
Und wiederuJ? ist del' Zollverein aufgegangen in dem "deut
schen Reich", dessen Einheit und Grosse auf ruhmvollen 
Scblachtfeldern emporgewachsen. Und welche Umgestaltun
gen erfuhr die gesammte Gewerbetbatigkeit! Die ganze 
bandeltreihende Welt ist mit einem Netze del' macbtigsten 
Vel'kebrsmittel del' Gegenwart, den Eisenbahnen, iibel'zogen. 
Del' Telegraph vermittelt den Gedankenaustausch zwiscben 
Volkern, die Tausende von Meilen, die Meere trennen, in 
ebensoviel Minuten und Sekunden, als man friiher Monatc 
und Wocben brauchte. Ungebeure Landerstrecken, die Ur
walder, Steppen, Wiisten waren, sind urbar gemacht worden, 
haben reichen Ertrag geliefert und wurden Absatzquellel1 
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fur den europaischen Gewerbefleiss. Grosse technische Er
findungen sind gemacht worden, und uberall, wohin wir 
blicken, ersetzt die Maschine das, was einst del' Hande saures 
Werk gewesen. Die metallnen Schatze, die nul' mit Muhe 
del' Tiefe abgerungen wurden, werden mit Leichtigkeit ge
fordert und verarbeitet. Veberall, wo civilisirte Menschen 
wohnen, tont del' Eisenhammer, schnurren Spinn- und Webe
Maschinen, dampfen Schlote, und urn sie herum hat sich 
eine fleissige und streb same Bevolkerung angesiedelt. Vnd 
heute, gerade wie damals, braust del' gleicbe verzweifelte Ruf 
nach Retorsionszollen durch aIle deutschen Lande. 

England hat seit 1845 seine Korngesetze abgeschafft und 
seitdem flir das eigene Inselreich consequent die Bahn einer 
freiheitlichen Handelspolitik befolgt, wahrend es in seinen 
Kolonien Schutzzolle yom reinsten Wasser einfuhrte und be
steben lasst. Also in dem kleinen Inselreich von 32,737,405 
Einwohnern auf 571984 Quadratmeilen, seinen 40,000,000 
Baumwollen- und seinen 5,500,000 Woll-Spindeln, seiner un
geheuren Produktion von Eisen, Stahl, Kohlen u. s. w., 
seinen ausgezeichneten Verkehrswegen, seiner glticklichen, 
yom Meere umgtlrteten Lage ist es ein fast ganz freihand
lerischer Staat, in seinen Kolonialreicben, die zusammen 
einen Flachenraum von 7,926,000 englischen Quadratmeilen 
einnehmen und auf denen 171,609,500 Menschen (Zahlung 
von 1872) wohnen, ist es just das Gegentheil. Es ware 
wahrlich thOricht, del' englischen HandelspoIitik damus einen 
V orwurf machen zu wollen. Mit bewundernswurdiger Con
sequenz hat England nul' ein Ziel im Auge, das Interesse 
seiner Bewohner, und dadurch eben ward es del' machtige 
Industriestaat, del' als solcher allen tlbrigen Nationen voran
leuchtet. Es darf uns gar nicht Wunder nehmen, wenn 
einst, und del' Zeitpunkt ist vielleicht gar nicht mehr so 
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fern, England seinen zahllosen Fabriken gegen die mit so 
nnglaublicher Schnelle heranreifende amerikanische Industrie 
mit Eingangszollen zu Hilfe kommt, wahrend es den euro
paischen Staaten gegentiher seine freihandlerischen Maximen 

anfrecht erbalt. Giebt es doch jetzt schon Stimmen genug, 
die einer Aenderung in der Zollpolitik Englands das Wort 

reden. 
Nord-Amerika wurde, nachdem es das englische Joch ab

geschtittelt, ftir Hinger denn ein halbes Jahrhundert eine 
immer wachsende Absatzquelle fUr den gesammten euro

paischen Gewerbefleiss. Dann reifte auf dem Fundamente 
gesunder industrieller Prinzipien, untersttitzt von den in Menge 
vorhandenen Erzen und Metallen, von der Fruchtbarkeit des 
Bodens, die Republik der Vereinigten Staaten zu einem 
machtigen Industriestaat heran, dessen Erzeugnisse, vielfach 

schon den europaischen tiberlegen, die Markte diesseits des 
Oceans zu tiberfluthen beginnen. Sich selbst aber umgeben 
die Vereinigten Staaten mit einer Schutzzollmauer, welche 
die Einfubr fremder Industrieprodukte auf das Aeusserste er
schwert. Ebenso henscht in Russland ein vollstandiges 
Prohibitivsystem. Und "venn man die deutscben Handels
Vert rage mit Frankreich, Oesterreich, Belgien in die Hand 
nimmt, so wird man fin den, dass Deutschland, das tiberall, 
wo seine Fahnen wehten, seine Gegner aufs Haupt. zn 
schlagen verstand, in wirthschaftlicher Beziehung der Prtigel
junge anderer Lander geworden ist. Die deutschen Mlirkte 
bilden formlicbe Ablagerungsstatten anderer Nationen, wahrend 
diese den deutscben Industrie-Produkten ibre Thtir ver
rammeln dtirfen. Solche Zustande waren gar nicht moglich, 
wenn nicht, wie ein nenerer volkswirthschaftlicher Schrift
steller sich ausdrtickt, "das selbststandige Denken tiber die 
Grundlehren, welche die W ohlfahrt der Volker beherrschen, 
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formlich chloroformirt ware" I). Und in Zukunft wird sich 
diese Art del' Zollpolitik noch verhangnissvoller erweisen, 
denn jede Krisis, welche Uber die Industrie odeI' einzelne 
Industriezweige eines anderen Landes hervorbricbt, steUt 
eine Ueberfluthung des deutscben Markts mit den Erzeug
nissen diesel' Industrie in sichere Aussicht. 

Man greife nur die Tarife einzelner Industriezweige 
beraus, um sicb zu Uberzeugen. Warum mussten die 
massigen Eisenzolle fallen, wenn das deutsche Eisen in 
andel'll Landel'll ganz erhebliche Abgaben zahlen muss, 
wabrend die Produktionsverhaltnisse in Oesterreich abnlich 
wie in Deutschland, in Frankreich und Belgien durch die 
glUcklicheren Verkebrs -Verhaltnisse entschieden gUnstiger 
liegen? An eine Ooncurrenz auf den Markten Englands, 
das ziemlich die Halfte alles auf del' Erde producirten 
Eisens und 400 Pro cent mehr als Deutschland erzeugt, ist 
so lange nicht zu den ken , als die engliscbe Eisenindustrie 
durcb die glinstigeren Produktions - und Transportverhiilt
nisse so erheblich wohlfeiler zu produciren vermag als die 
deutsche. 

Man werfe nul' einen Blick auf folgende Zusammen
stellung del' Eingangszolle auf Eisen, Stahl und einzelne 
Eisen- und Stablwaaren: 

Es zablen Eingangszoll fUr je 1 Otr. (50 Kilogr.) nach 
deutscher ReicbsmUnze (Mark) in: 

I) A. Lohren, Entwurf eines Fabrik- und Werkstatten-Gesetzes 
zum Schutz der Frauen- uncl Kinderarbeit. (Potsdam. Gropius'sche 
Buchhandlung.) 
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Wenn man nun bedenkt, dass die deutsche Eisenindustrie 
gegen 2 Millionen Menschen Unterhalt geben soIl, dass die 
2 Millionen Menscben bei lohnender Bescbaftigung steuer
fahig werden und durch die Befriedigung ihrer Lebensbedin
gungen eine machtige Kaufkraft reprasentiren, so wird del' 
scbein bare V ortheil, den del' vieHeicbt billigere Einkauf 
diesem oder jenem gewahrt, fiir die gesammte BevOlkerung 
in ein Nichts zerfliessen. Die Verbaltnisse in diesen 
Industriebezirken sind denn aucb tief traurige. Eine Menge 
industrieeller Etablissements sehen sich gezwungen, Arbeiter 
in grosser Zahl zu entiassen. Dadurch kommen viele Fa
milien in Notb und Elend, del" Wohlstand Vieler verringert 
sich, und die Einscbrankungen, die sich ein Jeder, del' Eine 
mehr, del' Andere weniger, auferlegt, schmalern den geschaft
lichen Kleinverkebr, namentlich dort, wo del' Hauptabsatz 
in del' Arbeiterbevolkerung ruht: 

Die Zollpolitik aHein fiir den Riickgang del' Eisenindustrie 
verantwortlich macben zu wollen, hiesse zu weit geben, abel" 
dass sie die wesentlichste Scbuld trifft, das wird nul' del" 
leugnen, del' absichtlich seinen Blick verschleiert, und dem 
Zahlen nicht mehr als Beweise gelten. In del' ersten Halfte 
1877 wurden an Walzeisen 403,894 Centner und an Schienen 
925,202 Centner gegen 95,021 und 11,480 Centner im 
gleichen Zeitraum des Vorjabres eingefiihrt. Mogen diese 
grossen Sum men sich UUl einige Betrage vermindern, die fiir 
die Durchfuhr abzurechnen und die del' mangelnden Statistik 
wegen lei del' nicht zu bestimmen sind, so bleibt die Masse des 
eingefiihrten Eisens immer eine ungeheure, und urn diese ist 
die vaterlandische Industrie geschiidigt, die ArbeiterbevOlke
rung und del' mit ihr zusammenhangende gescbaftlicbe Ver
kehr im Verdienste gescbmalert worden. 

Und welches Aequivalent ist del' delltschen Industrie ge-
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boten? Die Einfuhr deutscher Eisenwaaren in die benach
barten Lander ist durch ZoIle erschwert, wahrend die deut
schen Differential-Tarife den auswartigen Fabrikanten noch 
besondere Liebenswiirdigkeiten durch Fracht-Erleichterungen 
gewahren. So legt sich z. B. belgisches Eisen billiger nach 
Berlin als deutsches Eisen aus den Saarbrnckener Werken, 
und englisches Roheisen wird von Stettin nach Wi en zu dem 
gleichen Satze verfrachtet, als deutsches Eisen von Gleiwitz 
in Oberschlesien nach Wien. 

U nd wenn wir fragen, wie solche Verhaltnisse moglich 
sind, so fassen wir uns nUl' zunachst an unsere eigenen SchOpfe. 
""Vo sind unsre Industrieellen, unsre Fachmanner, wenn es 
sich darum handelt, Vertreter aus allen Gebieten des wirth
schaftlichen Lebens in die gesetzgebenden Versammlungen 
zn schicken? Hinter ihren Schornsteinen, in ihren Comtoiren, 
ihren Interessen lebend und verges send, dass das Vaterland 
anch ein Recht hat, ihre Zeit, ihre Kraft, i1ue Erfahrung in 
Anspruch zu nehmen. Ein Pm'lament, das vorzugsweise aus 
Juristen und Mannel'll del' Feder zusammengesetzt ist, wird, 
wie gross auch die Erfolge, die es auf manchen Gebieten 
aufzuweisen und "\\:ie gross auch der Dank ist, den ihnen 
das deutsche Yolk schuldet, niemals in innigem Contacte 
stehen mit dem arbeitsamen Btirgerstande, dem Kern einer 
jeden Bevolkerung. Dnd wie kann man auf Besserung die
sel' Zustande hoffen, wenn die wichtigsten gewerblichen Fra
gen, zn deren Beantwortung das eingehendste Detail-Wissen, 
ja. eminente Fachkenntnisse gehOren, in Bausch und Bogen 
und nach einer allgemeinen Schablone behandelt werden, und 
wie soll del' kranken Industl'ie Heilung kommen, wenn die 
berufenen Aerzte ihl' llicht den PuIs zu ftihlen vermogen? 

Folgende Tabelle zeigt, dass auch die Tarifirung der 
chemischen Erzeugnisse in den Vertriigen mit denjenigen 

3* 
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Landern, in denen dieser Industriezweig auf gleieh hoher 
Entwieklungsstufe steht, jeder Gegenseitigkeit entbehrt: 

Per 50 Kilo nach: Oesterreich. I Frankreich. I Deutschland. 

Per Schwefelsaure, Salz - und Salzs. 

Salpetersaul'e 0,50 0,50 0,00 

calc. Soda 0,80 1,64 0,75 

crist. Soda 0,80 0,79 0,75 

caust. Soda, Aetznatl'on 4,00 2,00 3,00 
Glaubersalz 0,80 0,28 0,00 
Oxalsaure und oxalsaures 

Cali 4,00 4,00 0,00 
Chlorsaures Cali 10,00 5,00 0,00 
hlausaures Cali, gelbes . 3,00 8,00 3,00 

rothes . 10,00 12,00 3,00 
Ammoniacsalze und Salmi-

acgeist 1,50 4,00 0,00 
Wasserglas 1,50 1,50 0,00 

Von del' Concurrenz auf englisehem Bo!ien ist die deutsche 
chemisehe Industrie namentlich del' wichtigste Zweig dersel
ben, die Sodaproduction, ausgeschlossen, da die bestsituirten 
Fabriken ihre Rohstoffe und Kohlen c. 2-2,25 Mk. pro 
Centner theurer bezahlen miissen als die englisehen, denen 
durch die gilnstige Lage del' Wasserstrassen aIle nur mog
lichen Erleichterungen zu Gebote stehen. Aueh hier machen 
sich die Import- Pramien, welche man den fremden Produ
centen durch die Differential-Tarife gewahrt, sehr fiihlbar, 
und wahrend die inlandische Sodaproduction sich 1875 auf 
1,162,330 Centner belief, betrug del' Import ca. 557,000 
Centner. 
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Ein gutes deutsches Papier zahlt pro Centner 
in Oesterreich . . . . . . . 8 Mark 
" Frankreich ....... 13,20 " 
" den Vereinigten Staaten 15 " 
" Russland. . . . . . ... 39,22 " 

wahrend von den auswartigen Papiersorten nul' ein Zoll von 
2-4 Mark pro Centner erhoben wird. 

Die Aufhebung des Ausfuhrzolles flir Hadel'll war gewiss 
ganz am Platz. Man vel'gass abel' nUt·, dass, wenn die Auf
hebung dieses vel'alteten Gebotes nicht auch gleichzeitig von 
den angl'enzenden Landern erfolgte, dem deutschen Fabl'ikan
ten del' Preis seines wichtigsten Rohmatel'ials erhehlich in 
die Hohe getrieben werden, und bei niedrigeren Zollen, als 
sie vom Auslande gefordert werden, ihm die Concurrenz mit 
diesem erschwert, wenn nicht ganz unmoglich gemacht wer
den musste. Dnd was ist die Folge davon gewesen? Dieser 
einst bllihende Industriezweig hat seine Stellung verloren. 
Eine Menge Fabriken stehen still, eine grosse Anzahl ist so
gar im Concurse. 

Die deutschen W ollengewebe zahlen in Frankreich und 
Belgien den nahezu doppelten Betrag des Eingangszolles, 
den diese Lander fur die gleichen Waaren in Deutschland 
zahlen, und doch steht diesel' Industriezweig in den drei 
genannten Landern auf gleich hoher Entwicklungsstufe. 
(Frankreich erhebt 10% Eingangszoll vom Werthe, wahrend 
sich del' deutsche Gewichtszoll auf c. 3-4 % des Werthes 
belauft.) W 0 ist da billige Gegenseitigkeit, wo die Wahr
nehmung del' vaterlandischen Interessen? 

In Frankreich ist die Kammgarnspinnerei so sehr ent
wickelt und so glillStig situirt, wie kaum in irgend einem 
andren Lande, und trotzdem ist sie durch so hohe Eingangs
zolle geschiitzt, dass eine Einfuhr aus Deutschland zu den 
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Unmoglichkeiten gehOrt, wahrend Deutschland nur ganz ge
ringe Zolle erhebt und dadurch bei jeder Preisherabdrtickung 
del' Garne in Frankreich von dessen Garnen tiberschwemmt 
wird. 

U nd wie in den erwahnten Gewerben, so lastet auf allen 
Zweigen del' deutschen Industrie del' Mangel an Gegenseitig
keit im Handelsverkehr mit andren Volker~; darum grade 
wie damals, als List del' Stimmftihrer des Gewerbestandes 
war, hallt auch heute durch alle deutschen Gauen, in denen 
eine betriebsame BevOlkerung sich nach dauernder Arbeit 
sehnt, del' Ruf: Verlangt von den Nachbarstaaten, dass sie 
ihre Zolle herabsetzen und ihre Grenzen unsrem Fleisse nicht 
langer verschliessen, oder gebt uns die gleichen ZOlle, da
mit wir, wenn uns die Ausfuhr nach jenen Landern versagt 
ist, wenigstens nicht im Inlande geschadigt und in unsren 
nationalen Interessen beeintl'achtigt werden. Die Handels
vertrage sind unter del' Voraussetzung geschaffen worden, 
dass die tibrigen continentalen Staat en tiber kurz oder lang 
dem edlen Beispiele Deutschlands folgen miissten. Das ist 
nicht geschehen, und keiner derselben macht Miene, uns das 
zu geben, was wir ihm. 

Wirkliche Schutzzolle, wie sie in Russland, in den Ver
einigten Staaten von Nord - Amerika, wie sie auch noch in 
Frankreich, Oesterreich und andren Landern bestehen, sind 
fUr Deutschland eine U nmoglichkeit. Wer solche fordert, 
ist nicht mit seiner Zeit fortgeschritten oder ist ein finsterer 
Egoist, del' seine personlichen Interessen tiber die vaterHin
dischen stellt. Wenn abel' von denjenigen, die in ihrer kos
mopolitischen Anschauung befangen den nationalen Standpunkt 
vergessen, die Manner, welche nul' einfache Gerechtigkeit 
fordern, als riickwarts schreitende Schutzzollner bezeichnet 
werden, so ist das eben so cynisch und frivol als wenn, was 
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oft genug von jener Seite geschieht, das Wort Freiheit mit 
mit Freihandel identisch gemacht wird. 

. Freiheit und Freihandel sind von einander grundver
schiedene Begriffe. Das beweist List, del' seiner Zeit we it 
vorausgeeilt war, und der seiner freien Sprache wegen in 
Gefangenschaft und Verbannung gehen musste. Das be
weisen jene Manner, die mit del' Entwicldung des deutschen 
Freiheits· und des deutschen Rechtsgefiihls auf das Innigste 
verbunden sind, Manner wie Waldeck, wie Lowe-Calbe. 
Beide haben eine einseitig freihandlerische Zollpolitik als mit 
einer gesunden Entwicklung del' deutschen Industrie fur 
durchaus unvel'einbar bezeichnet. Das beweist schliesslich 
der grosste unter den Franzosen del' Gegenwart, jener be
riihmte Staatsmann, dessen Tod ganz Frankreich betrauert, 
und del' seine ganze ruhmvolle Laufbahn auf den Principien 
del' grossen Revolution aufgebaut hatte; Thiel's sagte, als 
am 21. Juni 1851 in del' franzosischen Nationalversammlung 
freihandlerische Anschauungen zur GeHung zu kommen ver
such ten , ungefahr wortlich: "In jedem Lande muss man 
eben machen, was man kann, und die Tarife so einrichten, 
dass Jeder so viel und so vortheilhaft als mUglich produ
ciren kann. Ihr fiibrt uns die Englander als Feinde 
des Scbutzes an. Wodurch sind dem1 die Englander so 
gross geworden? Lasst uns doch sehen, oll die Englander 
durch das laisser faire geworden sind, was sie sind. Was 
machten die Englander im fiinfzehnten und sechzehnten Jahr
hundert unter Heinrich VIII? Sie hatten zu vie I Cerealien, 
noch weit mehr Futter und Vieh, W oIle in Menge, und das 
ist ihr wahrer industrieeIler Ursprung. Sie hatten Hanf, 
Flachs als Webgewachse und - die Steinkohle! Ihr soilt 
sehen, was die Englander durch das Gegentheil des Frei
handels-Systems geworden sind. Wem verkauften sie ihre 
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Wolle '( Den Brabantern und Florentinern. Die Brabanter 
woben, die Florentiner farbten sie und brachten einen Theil 
den Englande1'll als Austausch gegen andere Wolle zurtlck. 
Heinrich VIII. fing an un tel' furchtharen Strafen die Ausfuhr 
del' Urstoffe zu verbieten. Dann verbot er durch enorm 
hohe Tarife, die einem Verhot gleichkamen, die Einfuhr des 
Fabrikats und in funfzig Jahren wurden die Englander so 
grosse Wollenweber wie die Brahanter. Ich sage nieht, . dass 
die Florentiner, denn man kann den Unterschied del' Klimate 
nicht beschworen, nicht ehenso grosse Farber waren als 
sie - abel: sie wurden ebenso grosse Tuchfabrikanten. Es 
gab ein bewunderungswlirdiges Volk, bewunderungswtlrdig 
in seiner Art, das die Baumwolle mit einer ausserordent
lichen Vollkommenheit verarbeitete, und das bei del' Ent
deckung Amerikas und del' Fahrt urn das Cap del' guten 
Hoffnung hegann, Europa damit zu flillen. Europa war 
davon entztlckt; man nannte sie Indische Stoffe, es waren 
Mousseline. Die Englander sagten: "Man macht das in 
Indien viel wohlfeiler, als bei uns. Das ist gleich. Man 
muss versuchen, es auch zu machen." Sie wandten zuerst 
den wollenen Zettel an; da abel' del' Zettel sehr theuer war, 
so nahmen sie dazu Baumwolle. Del' weise Wilhelm hat 
wohl Alles andel's bestellt, er war ja ein Hollander, ein 
Freihandler! Abel' er ist ein Englander geworden und hat 
wohl. daran gethan. Er hat den fremden Kattun verboten, 
und unter dem Schutze dieses absoluten Verbots hat del' 
Kattun rasche Fortschritte gemacht. Del' Kattun hat wahre 
Wunder gethan, dcnn er hat das mechanische Genie in Eng
land geweckt. Man hat es bald sonderbar gefunden, dass 
eine Frau sich ihres Spinnrades bediene. Man hat den 
Cylinder, Spindeln, die man bandbrockes nannte, an die 
Stelle gesetzt, bis man so weit gekommen ist, dass eine 
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Person das Werk von Vierhunderten verrichtet. Wahrend 
sich dieses Wunder zutrug, vollbrachte ihre Marine ein 
anderes, ungllicklicherweise auf unsere Kosten; sie half 
ihnen Indien erobern. Da hatten sie sagen Mnnen: "Indien 
ist unser, es ist nicht mehr del' Miihe werth, Kattun zu 
fabriciren. " Abel' statt eines absoluten Verbots legten sie 
einen Zoll von 25 Procent auf die Indischen Baumwollen
Stoffe, und sie fuhren fort, Baumwolle zu fabriciren, obgleich 
Indien ihnen gehOrte. Dnd wisst Ihr, was sie erreicht 
haben? Sie haben mit unserer Hilfe, denn wir haben sie 
die Baumwolle f arb en gelehrt, es dahin gebracht, dass sie 
ungeheure Mengen fabricirter Baumwolle nach Indien schicken. 
Die Steinkohle ist bei ihnen ein guter Absatzartikel, doch 
haben sie nicht bloss die Einfuhr verhindert, sondern, urn 
die Fremden der Steinkohle zu berauben, haben sie auch 
die Ausfuhr verhindert. Man konnte glauben, sie flirchteten 
die fremde Steinkohle nicht - sie haben sie abel' doch be
steuert. Wie haben sie e.s mit dem Eisen gemacht? Sie konnten 
einfach das schwedische Eisen nehmen, Schweden lag ihrer 
Kiiste gegenliber; sie konnten ihrer Schifffahrt den Nutzen 
del' Fracht lassen; es giebt keine schOnere Fracht als das 
Eisen. Wisst Ihr, wie weit sie den Zoll gesteigert haben, 
nicht zur Zeit Heinrich's VIII. sondern im Jahre 1819? Bis 
auf funfzig und sechzig Francs fur den Centner, wahrend 
wir, in Frankreich, einen Zoll von flinfund,zwanzig Francs 
auf den Centner gelegt hatten. Das haben die liberalen 
Englander gethan, die mit dem Freihandel ihr Gllick machen! 
Nein, das ist nicht der Freihandel, del' dies Alles schuf. 
Als sie ihre Viehzucht auf eine hohe Stufe hoben, geschah 
es durch den Freihandel? Sie verboten die Einfnhr del' 
fremden Thiere, und daher haben sie das schOnste Vieh, das 
man finden kann. Sie wollten Pferde haben. Sie hatten 
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nur jene nordischen Pferde, eine Zucht dtinner, lang ge
streckter, unkraftiger Pferde. Gegentiber, in der Normandie, 
fan den sie eine schOne Zucht, der es aber ein wenig an 
Fener fehlte. Was haben sie gethan? Sie haben Arabische 
Pferde geholt, und nicht durch dieses trage laisser aller, sondern 
durch die energische Vermittlung des Staates haben sie den 
schOnsten Pferdestamm hervorgebraeht; sie haben ihn lange 
ftir sich behalten wollen und daher fremde Thiere mit einem 
Zoll belegt und nicht erlaubt, dass andere als Wallache aus
geftihrt werden." Nun wendete Thiers den Blick von dem 
Musterstaate hinweg auf das eigene Land und zeigte, wie 
schon von Alters her die besten Monarchen Frankreichs ftir 
die Hebung del' heimischen Industrie und deren Schutz ein
getreten sind. "Unter del' Revolution und dem Kaiserthum 
verbrannte man die Englischen Waaren und statt del' frtiher 
producirten 20 Millionen Frcs. Kattun kam man zu 500 bis 
600 Millionen, man kam zu Eisen und Maschinen. - Alles 
mit dem Schutz und nicht mit dem. Gehenlassen, welches 
Gleichgiltigkeit, Unthatigkeit, Kinderei ist." Dann kam 
Thiel'S auf die Handelspolitik anderer Volker zu sprechen 
und schloss seine Rede: "Ganz Europa, von Madrid bis 
Moskau, nimmt auf del' Erdoberflache nul' 15 bis 16 Breiten
grade ein; es hat von Gott Weiden, Walder. und Vieh; 
China abel' die Seide, Indien die Baumwolle, Amerika die 
schOnsten Holzer, Arabien Pferde, die edelsten del' Thiere, 
empfangen. Was macht also seine Ueberlegenheit aus? 
Ein einziges Ding ist es, del' Kulturmensch! Desshalb ist 
es eine VerhOhnung des Gedankens Gottes, zu sagen, man 
wolle nichts thun und den Zufall waIten lassen. Gegen eine 
solche Lehre muss ich protestiren." Und als Prasident del' Re- . 
publik warf Thiel'S seine machtvolle Stellung in die Wag
schaale, um die Nationalversammlung von Beschltissen abzu-
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halten, die darauf binausliefen, den Scbutz del' nationalen' 
Arbeit, den diesel' grosse Staatsmann als die Grundbedingung 
des Staatslebens bezeicbnet, in Frage zu stellen. 

Wobl baben sie Recht, die Ricbard Cobden, die Stuart 
Mill. Es liegt ein grosser, schOneI' Gedanke in del' Freibeit 
des Verkebrs aIler VOlker; abel' er setzt freie Einfuhr und freie 
Ausfuhr aller Erzeugnisse des Bodens und del' Industrie tiber 
den ganzen Erdkreis voraus. Ein noch' grosserer, schonerer 
Gedanke liegt in einem allgemeinen Weltfrieden, in einer 
allgemeinen Abriistung; abel' er setzt voraus, dass aIle Volker 
gleichzeitig ihre Heere heimscbicken und ihre morderiscben 
Waffen vernichten. 

Man frage abel' die Herren, die im deutschen Reichstage 
so stetig und so energisch ftir das Fallen del' deutschen Zolle 
eintreten, die gar nicht hOren wollen, wie die andren conti
nentalen Staaten froblocken, dass sie unsre Industrie in die 
Pfanne hauen konnen, man frage diese Herren, ob sie, die 
so oft ihre Vaterlandsliebe bethatigen, es mit diesel' verein
bar finden konnen, dafur zu stirn men, dass Deutschland, wah
rend das tibrige Europa einen Wald bildet, del' von Waffen 
starrt, allein abriiste und seine Brust wehrlos den es um
lagernden Feinden preisgebe. 

Freihandlerische Stimmen bebaupten und suchen damit 
die unwissende Menge in ihr Garn zu locken, massige Ein
gangszolle auf fabricirte Waaren gehOren in die Kategorie 
del' indirekten Steuern und vertheuerten wie diese die zum 
Leben und UnterbaIt nothwendigsten Gegenstande. So rich
tig es ist, dass die indirekten Steuern den armeren Theil 
del' Bevolkerung am meisten tl'effen, so unl'ichtig ist dies bei 
den EingangszoIlen del' Fabrikate. Ein Blick auf das eigent
liche Land des Freibandels, auf England, lehrt das zul' Ge
ntige. In keinem Lande del' Welt lebt man so theuel' und 
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in keinem andern Lande stehen sich Kapitalmacht und 
Arbeit, colossaler Reichthum und bittere Armuth so schroff 
gegeniiber wie grade in England. 

Zolle auf Getreide und Nahrungsmittel sind eine Hingst 
abgethane Sache. Man vergesse auch nicht, dass del' Kampf 
gegen die englische Kornbill eine Folge jener Grundsatze 
war, die schon lange Zeit VOl' her in dem grossen norddeut
schen Staate verkiindet wurden. Freie Einfuhr del' Rohpro
dukte steht allen Gesetzen des wirthschaftlichen Lebens 
voran. 

Massige, genau nach den Produktionsbedingungen del' 
einzelnen Industrieen normirte EingangszoUe erhohen dadurch, 
dass sie die Gewerbe heranreifen lassen, einer Menge von 
Technikern und Arbeitern Brod und Unterhalt geben, den 
allgemeinen Wohlstand und die Kaufkraft, ganz abgesehen 
davon, dass sie dem Staate Einnahmen gewahren und hier
durch den Druck anderer Steuern vermindern. Sie lassen 
eine gesunde innere Concurrenz sich entwickeln, die wohl
thatiger auf eine Verminderung del' Preise wirkt, als das je 
eine gewaltsame aussere Concurrenz zu thun vermag. Man 
nehme - um nul' ein Beispiel herauszugreifen - den del' 
armeren Bevolkerung wichtigsten Bekleidungsstoff, den Kattun. 
VOl' del' Zeit des grossen deutschen Zollvereins, als nur we
nige Kattunfabriken in Deutschland existirten, als del' grosse 
Bedarf fast ausschliesslich aus England bezogen wurde, 
kostete die Elle des gangbaren bedruckten Kattuns 11-11% 
bis 12 Sgr. Nachdem fremde Kattune mit einem massigen 
Eingangszolle belegt wurden, konnte sich diesel' wichtige 
Industriezweig, del' wieder eine Menge andrer Gewerbe, 
Bleichereien, chemiscbe Fabriken und Maschinenbauanstalten 
ins Leben rief, gesund und kraftig entwickeln. Eine Menge 
Fabriken entstanden, Hunderttausende von Arbeitern, mann-
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lichen und weiblichen Geschlechts, fanden einen lohnenden 
U nterhalt, die Fertigkeit und Geschicklichkeit wuchs mit dem 
Erbliihen des Gewerbes, und nicht aHein ist seit Hinger denn 
20 Jahren del' Preis fiir die Elle auf 23/,-3-3% Sgr. ge
sunken, sondern del' deutsche Kattun gewann auch die Fa
higkeit, mit dem Auslande in iiberseeischen Landern zu con
curriren. 

Warum sind denn, um ein andres Beispiel anzufiihren, 
die Fal'bholzextracte in Frankreich in del' Regel billigcr als 
in Deutschland? Beide Lander haben doch fiir die dazu 
nothigen Rohstoffe, die rothen und blauen Farbeholzer, die 
gleichen Bezugsquellen. Frankreich schiitzt durch leichte 
Einfuhrzolle seine Extractfabriken VOl' iibermassiger Concur
renz, in Deutschland gehen die franzosischen und amerika
nischen Extracte zollfrei ein. In Frankreich ist diesel' In
dustriezweig ein bliihendel', del' sich immer mehl' vervoll
kommnet, immer mehr exportirt, immer mehr Menschen loh
nende Beschiiftigung gewahl't. Die Extractfabriken, die frii
her in Deutschland bestanden, sind eingegangen, und eine 
aIte beriihmte elsassische Fabrik riistet sich mit Mann und 
Maus nach Frankreich iiberzusiedeln. Trotzdem gebrauchen 
unsere Farber una Drucker diesen Artikel in grossen Mengen 
und bezahlen ihn theurer als ihre Fachgenossen in Frank
reich. Denn dort regelt die innere, in Deutschland die aus
wartige Concurrenz die Preise, dort haben die wirklichen 
Consumenten, hier einige wenige Zwischen handler den Vortheil. 

Der Elsass gehOrte friiher zu den industriereichsten 
Landern. Einzelne Gewel'bezweige standen auf hoher Ent
wicklungsstufe, und die Fabrikanten del' ganzen WeIt sandten 
ihre Sohne als Lehrlinge iu die Stadte Miihlhaui>en odel' 
Thann. Seitdem nun die elsassische Industrie den Segen 
del' deutschen Handelspolitik geniesst, ist sie nur noch der 
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Schatten ihrer friiheren Bedeutung. Da sie von den Markten 
Frankreichs durch dessen hohe Zolle ausgeschlossen, auf den 
deutschen Markten beengt ist, so ist es, wenn auch in hohem 
Grade bedauerlich, aber begreiflich, dass einzelne Fahriken 
es vorziehen, ihr Heil in Frankreich zu suchen, als in Deutsch
land ein kiimmerIiches Dasein zu fristen. 

Wie kann sich aber ein Industriezweig gesuud entwickeln, 
wenn oem Gewerbetreibenden die Moglichkeit abgeschnitten 
ist, mit Vortheil zu arbeiten! Er verliert die Lust und die 
Freude an der Arbeit, die Mittel werden ihm knapper und 
knapper, neuer Erfindungen, neuer technischen Vorrichtungen 
kann er sich nicht mehr bedienen und mit den Fabrikanten 
andreI' Lander, von deren Markten er dUrch hohe Zolle aus
geschlossen ist, die gliicklicher produciren und die sich ent
wickeln konnen, gleichen Schritt zu halten, wird ihm zur 
U nmoglichkeit. 

Darf es denn Wunder nehmen, wenn der deutsche Export 
sich stetig vermindert, wenn anstatt, dass die Erzeugnisse 
deutschen Fleisses in das Ausland gehen, und uns Kapitalien 
zufliessen, grade das Gegentheil der Fall ist, wir unsre Ka
pitalmacht andauernd schwachen und fremde Lander berei
chern, wenn die Unterbilanz, d. h. diejenige Summe, welche 
wir dem Auslande ftir importirte Waare mehr verschulden 
als wir von ihm fiir exportirte Waare zu fordern haben, nach 
der Handelsstatistik des Deutschen Reiches 

1872 941,460,000 
1873 1,454,500,000 
1874 1,278,500,000 

betrug. Die amtlichen Erhebungen iiber den Werth der 
Mehreinfuhr in den Jahren 1875 und 1876 sind zwar noch 
nicht veroffentlicht, indessen Iasst sich nach der amtIichen 
Angabe der ein- und ausgef'lihrten Quantitaten mit ziemIicher 
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Gewissheit bestimmen, dass auch in dies en Jahren die Rohe 
der Unterbilanz nicht hinter derjenigen der Vorjahre zu
riickbleibt. 

Darf es ferner Wunder nehmen, wenn die deutsche In
dustrie in einem steten Riickgange begriffen ist, wenn eine 
grosse Zahl unsrer wissenschaftlich ausgeriisteten Techniker 
ihr Reil in den lndustrieen anderer Volker sucht und uns 
die tuchtigsten Krafte verloren gehen? 

Vor AHem aber, wo soIl die Kaufkraft herkommen, wenn 
Arbeitslosigkeit und Armuth in Zunahme begriffen sind? Die 
Zahl del' deutschen Arbeiter, die ihre Nahrungsquelle in der 
Fabrikthatigkeit haben, ist Legion. Wie aber sollen die 
Fabriken ihnen ununterbrochene Beschaftigung gewahren, 
wenn sie selbst die Sicherheit ihrer Existenz entbehren? 

Die Zukunft wird bald zeigen, dass man grade nach die
sel' Richtung hin die ZoBfrage ins Auge zu fassen hat, und 
dass Schutz del' nationalen Arbeit in erster Linie bedeutet: 
Schutz des nationalen Arbeiterstandes. Damit soll nicht etwa 
del' Wiederkehr von Zustanden, wie wir sie 1871 und 1872 
crlebten, oder den dam it verbundenen Ausschreitungen das 
Wort geredet werden. Geschaftliche Verirrungen ersticken, 
wie die Erfahrung hundertfach gelehrt, nach kurzer Dauer 
in sich selbst, abel' sie lassen eine Menge gefahrvoller Ele
mente zuriick, die in der langen Zeit der Noth und Arbeits
losigkeit in Gahrung gerathen. Darum ist auch der Reerd 
jener ldeen, die heut so vie! Befiirchtungen erregen, nicht 
in ephemeren Wirthschaftserscheinungen des Mangels an 
Arbeitskraften zu suchen, sondern in den andauernden Zei
ten des Arbeitsmangels. Da, wo gesunde wirthschaftliche 
Verhaltnisse walten, da, wo del' Arbeiter sein gesichertes 
Auskommen findet, wo er seinen Kindern eine bessere Er
ziehung angedeihen lassen kann, als er selbst genoss, da 
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ist den auf den U msturz aller bestehenden Verhaltnisse ge
richteten Ideen von vornherein del' Boden entzogen. 

Man bOre nur, wie die Arbeiterfrage schon in del' Mitte 
del' vierziger Jahre, als mit del' einseitigen freihandlerischen 
Richtung des deutschen Zollvereins zusammenhangend, auf
gefasst wurde, und was ein kundiger Fachmann damals 
schrieb. Derselbe hatte seine Ausbildung in England ge
nossen und war del' Leiter einer grossen, ganz nach engli
schem Vorbilde eingerichteten Manufaktur-W aaren -Fabrik. 
"Es hat das Anwachsen des Proletariats seinen Grund darin, 
dass es immer schwerer wird, allen Arbeitsfahigen und 
Arbeitsucbenden regelmassige Beschaftigung und durch diese 
die Mittel zu ibrer Erhaltung zu geben. Die gross en Fra
gen, wie diese Masse VOl' ganzlicher Verarmung zu scbiitzen 
ist, miissen tiefer erfasst werden, als das bisher geschehen 
ist, abel' so lange, als es sich nicht praktiscb erweisen lasst, 
dass man ihren Mitgliedern auf anderem Wege eine bessere 
Erwerbsquelle als Ersatz geben kann, ist es PRicht, dahin 
zu wirken, dass die QueUe zu ihrer bisherigen Subsistenz 
festgebalten und den arbeitenden Klassen Arbeit verscbafft 
werde. Ihnen ununterbrochene Arbeit zu verschaffen, ist 
a bel' selbst bei aller Anstrengung unmoglich, da deutsche 
"\Vaaren immer mehr von allen answartigen Markten ver
drangt worden sind, und del' Zollverein dadurcb in eine 
falsche Stellung gerathen ist, dass er allen bandeltreibenden 
Nationen die V ortheile eines freien Verkchrs mit seinen 
Landern gewahrt, wahrcnd er selbst in seinem Verkehr mit 
denselben auf jede Weise beschrankt odeI' ganz behindert 
ist; daber seine kommerziellen und industrieellen Krafte nie 
zu ihrer vollcn Geltung kommen konnen, es sei denn, dass 
unsre Regierungen sich zu kraftigen Massregeln entschliessen, 
urn unseren Landern die Vortheile zu verscbaffen, die wir 
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Anderen zugestehen und die Hemmnisse beseitigen, die die 
Mehrzahl der bedeutendsten Handelsstaaten unserem Verkehr 
in den Weg gelegt haben" 1). 

1) Eduard Goldschmidt "Eine Stimme aus dem Gewerbestande". 
Berliu 1848. Ed. Goldschmidt, geboren zu Berlin am 16. December 
1793, war del' Begrilnder und Leiter einer der grossten deutschen 
Kattunfabriken. Er starb zu Berlin am 17. Februar 1865. 

Go Ids c h mid t, Friedrich Li.t. 4 



VIERTES KAPITEL. 

Die Weiterentwicklung des deutschen Zollvereins. 

Das Schicksal del' Eingabe an die Bundesversammlung 
hatte List vorausgesagt. Dem hannoverscben Bundestags
gesandten war del' Y ortrag hieritber zugetheilt worden, und 
in dem von diesem vorgelegten Votum lcucbtet nul' zu sehr 
die Richtung hervor, welche die Riicksicht auf die politiscben 
nne! Handels - Interessen del' grossbritanniscbell Regierung 
allen Anschauungen des hannoverschen Kabinets geben 
musste 1). Del' Handels- nnd Gewerbevel'eill wurde nicht aner· 
kannt, und die Vorstellungen desselben einfach zu den Akten 
gelegt. U nd ein gleiches Schicksal erfuhr eine abnliche Eiu
gabe von Handwerkern, Fabrikantcn und Kaufleuten aus 
den tbiiringischen Staaten, derCll bcscbeidenc Bitte dabin 
ging, den Gewcrbebctrieb im Innern dcs deutscbcll Bundes
gcbictes zu erleichtcrn. 

List abel' zeigt sicb als del' uncrmiidliche Streiter fUr 
ein grosses deutscbcs Zollreicb. Er griindet das "Organ 
fur den deutschen Handels- und Gewerbcstand" nnd tragt 
seine Gedanken und Hoffnungen fiir die Neubelebung des 
deutscben Gewerbestandes in aIle Scbicbten des deutschcn 

I) W. Weber. Del' deutsche Zollverein. Leipzig. Verlag von 
Veit u. Co. 
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Volkes. Es ist bezeichnend ftir List's tiefes praktisches 
Verstandniss, dass er schon damals nell en anderen wichtigen 
Reformen der Gewerbegesetzgebung ein einheitliches Patent
gesetz als die unentbehrlichste Stiitze del' okonomischen 
W ohlfahrt Deutschlands forderte. Eine Hoffnung, die nach 
einem f6rmlichen Sturmlaufen del' deutschen Industrieellen 
in del' allerneuesten Zeit ihre endliche Verwirklichung fand. 

Auf List's Vorstellung beschliesst del' "deutsche Handels
nnd Gewerbeverein", del' zu seinem Domicil NUrnberg ge
wahlt hatte, ungesaumt an sammtliche deutsche HOfe eine 
Deputation zu schicken, "durch dieselbe die gefahrliche Lage 
des deutschen Nahrungsstandes darstellen zu lassen, urn 
darauf die Bitte zu griinden, dass durch eine Separattiber
eiukunft del' Fiirsten Deutschland VOl' ganzlicher Nahrungs
losigkeit bewahrt werden moge." 

Zu dieser Deputation wurden List uud die Kaufleute 
SchnelP) und Weber 2) gewahlt. Del' Aufenthalt an den sud
dents chen Horen war nicht ganz ohne Erfolg, namentlich 
fand man in Karlsruhe das vollste Verstandniss fUr die 
Sache. Hier hatte Nebenius die Geister vorbereitet; das 
zeigt am besten die Denkschrift des damals noch jugend
lichen Staatsmannes, welche del' badische Minister von 
Berstett 3) bereits im April 1818 den badischen Standen vor
gelegt hatte. 

Wahrend Schnell und Weber nach Berlin gingen und 

I) Kaufmann in Gera. 
2) Kaufmann in Niirnberg. 
3) WUh. Ludwig, Leopold Freiherr von Berstett, geb. am 7 . .Tuli 

17li9 zu Berstett, trat in osterreichische, dann in badische Dienste. 
1815 fungirte el' als Gesandter im Hauptquartier del' Alliirten, 
1817 wurde el' Minister del' auswartigen Angelegenheiten. 1831 nahm 
el' seine Entlassung und starb am 16. Februar 1837. 

4* 
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dort das freundlichste Entgegenkommen von Beiten Eich
horns, v. Hnmboldts und Maassens fanden, war List in Wien. 
Er musste geraume Zeit dort verweilen, abel' trotz unsag
licher Arbeit, trotz personlicher V orstellungen beim Kaiser 
Franz, trotz eingehender U nterredungen mit dem Fiirsten 
Metternich, mit Fr. Gentz. blieben seine Anstrengungen in 
Oesterreich ohne Erfolg. 

Hier beschiiftigten ihn auch andere Entwiirfe, welche 
zeigen, wie rastlos sein Geist arbeitete. So hofi'te er in 
einer allgemeinen deutschen Industrieausstellung, in einer 
allgemeinen Ausfuhrkompagnie Mittelpunkte fiir die deutsche 
Industrie zu finden, von denen aus Anregungen an alle Ge
werbetreibenden gehen konnten. 

Abel' die Mitglieder des Handelsvereins brachten den 
Entwiirfen ihres genialen Geschiiftsfiihrers kein Verstandniss 
entgegen. Man deutet sie ihm als eigenniitzige Projekte; 
Neid und Missgunst beginnen ihr Spiel. Fast wird man an 
Goethes Wort erinnert: Del' Neid sei die Nationaltugend del' 
Deutschen. 

Reibungen innerhalb des Handelsvereins verbittern dem 
thatigen Manne sein miihevolles Tagewerk. Ein verletzender 
Brief von Seiten eines del' hervorragendsten Mitglieder des 
Vereins lasst den Becher iiberschaumen. "Als jener grosse 
Schweizer" - schreiht List dariiber an Schnell - "in der 
Schlacht bei Morgarten die Lanzen del' Feinde in seine Brust 
driickte, urn seinem Yolk einen Weg in die feindlichen 
Reihen zu brechen, da rief er mit hohem Vertrauen auf die 
Gesinnung seiner Mitbiirger aus: "Ich sterbe fUr's Vater
land, sorgt fiir Weib und Kind." Schon und gross ist diese 
That, abel' hatte del' Schweizer nicht ein Vaterland? starb er 
nicht mit del' U eberzeugung, dass sein Yolk die That er
kennen werde, dass dit;jenigen, we Ie he ihm auf dieser WeIt 
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die Theuersten waren, nicht verlassen seien? Wenn ich 
auch nicht mein Leben dem Vaterlande geopfert habe, so 
habe ich mich doch Gefahren blossgestellt, meine Ruhe ge
opfert, meiner Familie sicheren U nterhalt entzogen, keine 
Sorge, keine Arbeit, keine Krankung, ja keine Demuthigung 
gescheut, ·um ihm zu nutzen. Dafur ist mir nun eine 
Dornenkrone zu Theil geworden. - Die Herren vom Aus
schuss wurden wohl daran gethan haben, wenn sie, statt die 
Briefe des Cicero gegen mich zu citiren, sich die Handlungs- . 
weise des romischen Senats zur Richtschnur genommen 
hatten, welcher, als del' Konsul Terentius Varro die Nieder
lage bei Cannae durch sein Verschulden erlitten, als er vor 
del' Stadt. von dem Feinde verfolgt ankam, dem Konsul 
sagen Hess: Del' Senat dankt deli Konsul Terentius Varro, 
dass er nicht an dem Vaterlande verzweifelt" 1). 

Das ausserliche Einvernehmen zwischen List und dem 
Handels- und Gewerbeverein wurde zwar wieder hergestellt, 
abel' nicht die Freudigkeit in seiner Stellung in demselben 
und an seiner Arbeit. "Del' Mohr hat seine Schuldigkeit 
gethan, der Mohr kann gehen. " War doch die Bahn gc
brochen, . das, was er erstrebte, bereits im Entstehen. 

Auf den Karlsbader und Wiener Konferenzen war die 
laute Fol'derung des deutschen Gewerbestandes Gegenstand 
lebhafter El'ol'terung geworden. Die erste Folge der List
schen Agitation und einer Denkschrift von Nebenius war 
wenigstens die, dass mehrere mittel- und suddeutsche Regie
rungen zunachst in Darmstadt, dann in Arnstadt und Stutt
gart sich liber gemeinsame Massregeln zu verstandigen 
suchten. Abel' erst 1826 kam eine Einigung zu Stande, und 

1) Der Br~ef ist vollst,iindig von Hausser veroifentlicht. Fr. List's 
gesammelte Schriften. Band 1. 



del' bairiseb -wnrtenbergisebe Zollverein war del' erste that
saebliehe Sehritt zur Anbahnung eines deutsehen Zollreiehes. 

Gleichzeitig hatte die preussisehe Regierung einen Vertrag 

mit mehreren kleinen deutsehell Staaten gesehlossen und ver
einigte sieh 1831 mit dem 1828 zu Kassel z;wisehen den 
Mittelstaaten errichteten Verband. 1833 endlieh verband sieh 
der preussisehe Verein mit dem bairiseh-wUrtenbergisehen, 
und damit war die Grundlage fur den deutsehen Zollverein 
gesebaffen. Noeh fehlten einige wenige deutsehe Staatcn, 
die sieh spateI' ansehlossen. 

Auf dem Banner des deutseben Zollvereins stand "Freiheit 
des Verkehrs im Innel'll, ein massiger Schutz gegell die 
U eberfnllung del' l\Hirkte dureh auswartige Erzeugnisse. 
Und nnter diesem Banner, unterstutzt durch die gesteigerte 
wissenschaftliche Aushildung del' Gewerbetreibenden, die von 
sammtliehen deutseben Regierungen, ganz besonders ahet· 
von del' preussisehen lebhaft gefordert wurde, hat sieh cine 
nation ale Industrie herangehildet. Sie zu gefahrden hat sieh 
ftir sie als verhangnissvoll erwiesen. 



FUNFTES KAPITEL. 

List als Abgeordneter in der wUrtenbergischen 
Kammer. Ausstossung aus derselben. Verurthei

lung, Flucht und Gefangenschaft. Verbannung. 

So lange del' geistreiche, freisinnige Minister von Wan
genheim an del' Spitze del' wUrtenbergischen Regierung stand, 
war List ein treuer Anhanger derselben, mit dem FaIle des 
Miuisters trat er in offene Opposition zu del' nun zur Herr
sohaft gelangten Partei des Adels und des Beamtenthums. 

Schon unmittelbar lIach seiner Entlassung' aus dem Staats
dienste batte List's Vaterstadt Reutlingen ihn zum Abgeord
neten in die Standeversammlung gewahlt. Die Regierung 
versagte abel' unter mehrfachen Ausfliichten und ganz unge
setzlich die Bestatigung. Ihr lag daran, den freisinpigen 
Mann, del' die affentlichen Schaden so schonungslos an das 
Tageslicht zog, von del' Kammer fern zu halten, und so 
hintertrieb sie gleichfalls eine andre Wahl, die List von dem 
Bezirke 'Valdersee angetragen war. 

Gegen Ende 1820 wurde List von Neuem in Reutlingen 
gewahlt; seine Wahl konnte nicht mehr beanstandet werden, 
und am 6. December trat er in die Kammer, urn scLon 
wenige Tage darauf seine -kurze parlamentarische Thatigkeit 
mit dem Antrage zu beginnen "die Kammer mage die Mittel 
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III Berathung ziehen, wodurch dem so tief gesunkenen Han
del und Gewerue des Vatel'landes wieder aufgeholfen werden 
konnte. " Scharf und schneidig, wie es seine Art war, setzte 
er die Verhaltnisse der deutschen Industrie auseinander und 
kniipfte an den ersten Antrag gleich den zweiten "die Kam
mer moge del' Finanzkommission aufgeben, VOl' allen Dingen 
die Krafte des Landes und das Verhaltniss des reinen Ein
kommens zu den Abgaben in Erwagung ziehen und damit 
del' SteuerUberlastung durch gleichmassige Steuervertheilung 
entgegenwirken." Ein dritter Antrag bezog sich auf die jahr
lichen Budgetbewilligungen. 

Die Antrage kamen nicM mehr zur Debatte, da die Kam
mer am 20. Decemuer bis zum Februar des folgenden Jahres 
vertagt wurde. 

Abel' fiir List gab es keine Ferien. Er blieb mit seinem 
Wahlerkreise in stetiger personlicher BerUhrnng, kam selbst 
nach Reutlingen, und im Auftrage seiner Wahler fasste er 
deren Wiinsche und Beschwerden in einer Denkschrift zu
sammen, die er beim Wiederzusammentritt del' Kammer uber
l'eichen sollte. Diese Denkschrift wurde lithographirt, unter 
die BUrger Reutlingens vertheilt und von diesen unterschrie
ben. Ihre muthige Sprache hatte zur Folge, dass List von 
der Kammer ausgeschlossen wurde. Sie trieb ihn in die Ge
fangenschaft und in die Verbannung. 

List sagt darin: "Eiu oberflachlicher Blick schon auf die 
innern Verhaltnisse Wurtenhergs muss den unbefangeneu 
Beohachter Uberzeugeu, dass die Gesetzgebuug und Verwal
tung unseres Vaterlandes an Grnndgebrechen leiden, welche 
das Mark des Landes verzehren und die biirgerliche Freiheit 
vernichten. Eine von dem Volke ausgeschiedene, Uber das 
ganze Land ausgegossene, in den Ministerien sich concen
trirende Beamtenwelt, unbekannt mit den Bediirfnissen des 
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Volkes und den Verhaltnissen des burgerlichen Lebens, in 
endlosem Formenwesen kreisend, behauptet das Monopol del' 
ofi{mtlichen VerwaItung, jeder Einwirkung des Burgers, gleich 
als ware sie staatsgefahrlich, entgegenkampfend. Die Ver
waltungsbehOrden sind ohne Kenntniss des Handels, Gewer
bes und Ackerbaus, und was noch schlimmer ist, ohne 
Achtung fur die erwerbenden Stan de; auf todte Formen und 
veraltete oder unpassende Bureaugesetze versessen, die 
Nationalindustrie meist mehr hemmend als befordernd, die 
Rechtspflege kostspielig, endlos, un behttlflich. " 

Dann giebt er in 40 Paragraphen einen Abriss des sen, 
was er fur "altes gutes Recht" erkennt, fUr "das aIte gute 
Recht, gereinigt von den Schlacken, welche Verbildung del' 
letzten Jahrhunderte angelegt und bereichert durch die Er
fahrungen und Einsichten del' neueren Zeit", und giebt mit 
sicherer Hand die Institutionen an, welche eingefiihrt werden 
mussen, solI dem wurtenbergischen Volke del' "VoUgenuss 
bUrgerlicher Freiheit gewahrleistet werden." 

Die Denkschrift kam als solche nicht in die Kammer. 
Del' lithographirte Entwnrf kam in die Hande des Ministe
riums, welches aUes Recht, aIle Sitte bei Seite setzend, die 
gerichtliche Verfolgung des Verfassers, als welcher sich List 
offen bekannt hatte, anordnete. 

Als am 6. Februar 1821 die Kammer ihre Sitzungen 
wieder begann, wurde ihr vermittelst eines koniglichen Re
scriptes die Mittheilung gemacht, dass gegen den Abgeord
neten del' Stadt Reutlingen, Friedrich List, wegen eines, in 
einer grossen Anzahl von Exemplaren lithographirten Ent
wurfs einer Adresse an die Kammer der Abgeordneten, die 
justizmassige Untersuchung eingeleitet worden sei, und wurde 
an die Kammer das Verlangen gerichtet, den Abgeordneten 
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List auf Grund diesel' U ntersusehung von del' Kammer aus
zusehliessen. 

List war wie von einem Pfeil getroffen. Er ergriff sofort 
das Wort zu seiner Vertheidigung und hielt wenige W oehen 
darauf eine durehgearbeitete Reehtfertigungsrede, in del' er 
auf das Recht des Wtirtenbergers poeht, auf die Verfassung 
und auf die Freiheit der Presse. "leh hege," so schloss er 
seine meisterhaften Ausftihrungen - "zu lhrer Gereehtig
keitsliebe, zu lhrem Eifel' fur die Erhaltung del' konsti
tutionellen Rechte des V olks und ftir die Freiheit del' 
Kammer die Ueberzeugung', dass Sie in diesel' Saehe eine 
Entseheidung fallen werden, die del' Reprasentation eines 
freien Volkes wtirdig ist, eine Entseheidung', die Ihnen den 
Beifall lhrer Kommittenten und die Aehtung des ganzen 
deutsehen Vaterlandes siehern wird." 

Umsonst! Viele daehten und fUhlten wie List, fUrehteten 
abel' cs mit del' Regierung zu ve1'derben. Nul' wenige hatten 
den Muth ihn in den Kammern zu vertheidigen. Zu dies en 
wenigen gehorte Ludwig Uhland. "Die Ve1'fassungsurkunde 
heseh1'ankt auf keine Weise meine selbststandige Uebe1'zeu
gung. leh kann und will keinen peinliehen Fall sehen, wo 
sieh mil' keine1' darstellt" rief del' kUhne Sanger. Abel' um
sonst! Del' Adel, das Beamtenthum waren die geftigigen 
Werkzeuge des raehedUrstigen Ministeriums. Mit 56 geg'en 
36 Stimmen wurde List am 24. Februar von del' Kammer 
ausgestossen. 

Die Unte1'suehung, welehe del' Kriminalsenat des Gerichts
hofes zu Esslingen fUhrte, ging ihren Gang. Das Uner
hOrteste gesehah. Selbst einige Stellen del' in del' Kammer 
gehaltenen Rede wurden in die Untersuchung yerfloehten. 
List ve1'weigerte anfanglieh das Verhor "weil er seinem. 
Reehte und seiner Wtirde als Volksreprasentant und dem 
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Recbte des Volkes nichts vergeben wolle", musste sich abel', 
urn nicht entebrende und robe Zwangsmaassregeln fiber sich 
ergeben zu lassen, fligen und sich vernehmen lassen. 

Das VerbOr scbleppte sich bis zum nacbsten Jabre hin. 
Erst am 6. April (1822) wurde del' Riehterspruch gefiillt und 
am 11. verklindet. Er lautete, "dass Friedrich List wegen 
Ehrenbeleidigung und Verleumdung der Regierung, del' Ge
richts- und VerwaltungsbehOrde und Staatsdiener Wiirten
bergs, unter sehr ersehwerenden Nebenumstanden, dessen er 
fiir liberwiesen zu erachten, aueh unbotmassigen Benehmens 
gegen das Inquisitoriat zu zehnmonatlieher Festungsstrafe 
mit angemessener Besehaftigung innerhalb del' Festung ver
urtheilt sein sollte." 

List batte bis zum letzten Augenbliek nieht an seine Ver
nrtheilung glauben mogen. Sein Vertrauen auf das Gerech
tigkeitsgeflihl del' Menseben, deren Sehritte von Hass- und 
Raebsueht gelenkt werden, bat del' schwer gepriifte Mann 
theuer genug biissen mfissen. Er entsebloss sieh einstweilen 
zur Flueht. Am 13. el1tfioh er aus Stuttgart. Am 15. 
sehrieb er aus Strassburg an seine zurfiekgeblieuene Frau: 
"Die Ffisse brannten mieb auf del' deutsehen Erde, ieh eilte 
wie von Furien gepeitseht an den Rhein. Erst wollte ieh 
in Rastatt ttbernaebten; wenn ieh mil' abet· nul' die Moglich
keit daebte, man konne mil' in Kebl den Pass absebneiden, 
so verging mil' aIle Rast und Ruhe." In del' Naebt liess er 
sieh in einem kleinen Naeben fiber den Strom setzen, und 
nieht ohne kleine Abenteuer kam er in Strassburg an. 

Anfanglieh glaubte er sieh hier niederlassen zu konnen. 
Die elsassisehe BevOlkerung braebte dem unersehroekenel1 
Kampfer, dem anerkannten Volkswirth die grosste Herzlieh
keit entgegen. Einmal sehreibt er "del' Himmel ist bier so 
blau wie in Scbwaben, nul' die Leute, man mag sagen, was 
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man will, sind hier besser," ein andermal: "ich mochte hier 
lieber ein Kasekramer als in Wtirtenberg ein Regierungsrath 
sein. " Allerhand Entwtirfe beschaftigen ihn. Er tritt mit 
franzosischen und schweizerischen Buchhandlern in Verbin
dung, kann literarisch thatig sein und neue Erfahrungen 
sammeln. Hoffnungsreieh beginnt er in die Zukunft zu 
blicken. Da wird el' nach viermonatlichem Aufenthalt in 
Strassburg auf die J\birie geladen, und ihm eroffnet, dass 
del' heimatliche Gerichtshof von den franzosischen Behorden 
seine Auslieferung verlange. In Strassburg ist somit seines 
Verbleibens nicht mehr. 

El' eilt nach dem Badischen, tl'ifft dort mit seiner lange 
von ibm getrennt gewesenen Familie zusammen, abel' auch 
hier wird ihm die Niederlassung verwehrt, da das Wtil-ten
bergische Obertribunal den Spruch des Esslinger Gericbts
hofes bestatigt habe, und del' Stl'iifling eines befreundeten 
Nachbarstaates nicht langer in Baden verweilen konne. 

Sorgen urn das Loos del' Seinen beginnen ibn zu drticken. 
Er geht im Jannar 1823 nach Paris und London, findet in 
beiden Stadten die freundlichste Aufnabme, abel' seine Hoff
nungen, dauernde literarische Verbindungen anzuknupfen, 
verwirklichen sich nicht. In Paris lernt er den General 
Lafayette kennen, und von diesem empfangt er die erste 
Anregung, den Weg aller derer zu gehen, denen das Vater
land keine Statte mehr bietet: naeb Arnerika anszuwandern. 
Urn del' Seinen willen kann er sieh vol'laufig nieht dazu ent
sehliessen. 

List sueht zunachst in del' Schweiz einen bleibenden 
Aufenthalt zu finden, abel' aueh hier sind seine Sehritte el'
folglos. Und unter all' den Muhen und Enttiiuschungen ver
Hisst ihn seine Arbeitskl'aft keinen Augenblick. El' giebt 
eine neue Zeitsebrift hera us, die Themis, - in del' aucb die 
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Gescbicbte seines Processes erscbien - und ist auf poli
tiscbem wie aufvolkswirtbscbaftlichem Gebiete tiberaus tbatig. 
Die Aufzeicbllungen, die aus jener Zeit stammen, geben frisch 
und klar die Eindriicke wieder, die er empfing, abel' aus 
allen seinen Aufzeicbnungen leucbtet ein Gedanke hervor 
- del' Gedanke an sein Vaterland, die Hofi'nung, dass aucb 
Deutschlands politiscbe Entwicklung sicb freibeitlicher ge
stalte, dass man auch dort die Aufgaben del' Volkswoblfabrt 
tiefer erfasse, andre Verkehrs- und Handelsverbaltnisse her

beifilbre. 
Und so heimatlos umherirrend, gedriickt von del' Sorge 

urn die Zukunft derer, die ihm am theuersten sind, getrieben 

von del' Sehnsucht nach seinem Vaterlande, entschliesst er 
sich, sein Schicksal in die gnadenspendende Hand eines 
Konigs zu legen und nach Wiirtenberg zuriickzukehren. Del' 
Rath und die Bitten seiner zahlreichen Freunde und Ver
wandten, vielleicht noch andre Griinde - die Neckarzeitung, 
die er mit seinem Schwager gemeinsam begriindet hatte, 
die Ordnung seiner Verhaltnisse - mogen mitgewirkt haben, 
den unbesonnenen Entschluss rei fen und ausflihren zu lassen. 
Er hatte ihn bald genug zu bereuen. 

Ohne die Antwort auf sein Bittgesucb abzuwarten, in 
einem beinahe rathselhaften Vertrauen auf den Edelsinn des 
Konigs und den Gerechtigkeitssinn del' Minister, kehrt List, 
vergessend die U nversohnlichkeit seiner Feinde, nach drei
jahriger Selbstverbannung in sein Vaterland zurtick - und 
Deutschlands grosser Agitator, der wie kein Zweiter fUr 

seine Einheit, fUr den Aufbau seiner Industrie und seines 
Handels gewirkt, wird als Gefangener nach dem Asberg ge
bracht und muss dort Verzeichnisse tiber Helme, Quasten, 
Hosen u. s. w. abschreiben. Nicht allein wird die alte Ver-
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urtheilung an ihm vollstreekt, sondem aueh eine neue Unter
suehung gegen ihn eingcleitet. 

Seine Sfimmung ist cine verzweifelte. "In der That", 
so sehreiiJt er an einen Freund, "ware eine Todesstrafe noeh 
eine Vergttnstigung gegen die Pein, zuzusehen, wie ieh dureh 
langiahrige Processe und Freiheitsentziehung immer mehr 
die Mittel zu meiner Familie SuiJsistenz und Bildung verliere. 
Ja, ieh wUrde mieh sogar entsehliessen konnen, das Land 
fUr immer zu verlassen, konnte damit alle weitere Gefangen

sehaft und Untersuehung abgesehnitten werden. Ieh denke, 
das dttrfte die strengste Gereehtigkeit versohnen." 

Umsonst sind die Vorstellungen einflussreieher Personlieh
keiten beim Kunige, umsonst ein Bittgesueh der ungHtekliehen 
Gattin des Gefangenen. Selbst in seiner Behandlung tritt 
keine Aellderung ein, sie gleieht der eines Verbreehers. 

Endlich naeh mehr denn viermonatlieher Haft wird er 
auf Befehl der Regiernng (Januar 1825) naeh Stuttgart ge
braeht, und ihm mitgetheilt, dass, wenn er sieh verpfliehte, 
sein Vaterland sofort zu verlassen, er frei sein solie. Es 
wird ihm zwar ein Pass nieht versagt, aber ihm zugleieh 
eroffnet, dass er in den amtlichen Listen als Strafling figurire, 
und dass, wenn er ergriffen, vor weiterer Gefangenschaft 
nieht gesehUtzt werden kunne. 

List eilt sofort an die Grenze. 1m Elsass trifft er mit 
seiner Frau und seinen Kindem zusammen. Nieht ohne Be
flirehtungen und Unterbreehungen, denn die wUrtenbergische 
Regierung horte auch jetzt nieht auf, ihn zu verfolgen, 
geht die Fahrt naeh Havre 1). Dort wird die Einsehiffung 

1) Nord und Shd, eine deutsche :Jlonatsschrift, herausgegeben 
von Paul Lindau. (Verlag G. Stilkel, ver1iffentlicht illl October-Heft 
1817 Bd. 3 Heft 7, von del' Hand ,Yilhelm Roschcl's gcsichtet, eillige 
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betrieben und - List zieht mit den Seinen tiber den Ocean, 
dem neuen Lande zu, in deni eben die Sonne der Freiheit 
aufgegangcn war. 

wahrend seiner Reise geschriebene Briefe List's. Sie sind dankens
werthes :lI1aterial fUr die Charaktel'istik des gepriiften JliIannes, fUr 
dessen Stimmung wahrend diesel' flir ihn triiben Zeit unll fllr seine 
schade Beobachtungsgabe. 



SECHSTES KAPITEL. 

List in Amerika. Outlines of a new system of 
political economy. 

Schon wahrend List's kurzem Aufenthalte in Paris hatten 
sich zwischen ihm und dem General Lafayette, der sieh da
mals anschickte, noeh einmal Amerika zu besuchen, freund
schaftliche Beziehungen geknlipft, die dureh einen dauernden 
briefliehen Verkehr noch enger geschiirzt wurden. Einte 
doch beide dasselbe Band: die Liebe zur Freiheit, und sahcn 
doch beide, der tapfere Soldat wie del' unersehroekene Kam
pfer flir die Reehte und die W ohlfahrt der Volker, in del' 
jungen Republik der Vereinigten Staaten sieh manche Hoff
nung verwirkliehen, die in den Staaten Em'opas eben nur eine 
Hoffnung blieb. 

List, der im Juni lB28 in New-York angelangt war, 
eilte sogleieh naeh Philadelphia, wo er von Lafayette auf 
das herzliehste empfangen und gleich eingeladen wurde, die
sen auf eine Reise durch die Vereinigten Staaten zu beglei
ten. So an der Hand des greisen Feldherrn, del' del' Gegen
stand abgottiseher Verehrung von Seiten del' ganzen BevOl
kerung war, wurde List in das offentliche Leben der Repu
blik eingefUhrt und mit vielen bedeutenden Personliehkeiten 
des Landes bekannt gemacht. Dnd was Lafayette nieht zu 
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thun vermochte, das that sein Ungliick. "Mein Schicksal" 
- ausserte er spater - '1 war mil' ein Schliissel, del' mil' 
die Thtiren del' bedeutendsten und edelsten Manner del' Zeit 
ofi'nete. " 

In seiner ersten Ansiedlung, die er sich am Susquehannah 
erwarb, war List nicht grade gliicklich. Wir sehen ihn auch 
bald nach Reading, einer kleinen Stadt in Pennsylvanien 
iibersiedeln und dort die Redaction einer kleinen Zeitung 
tibernehmen; immer bemiiht, die wirthschaftlichen Verhalt
nisse des Landes kennen zu lernen. "Das beste Buch", -
schrieb List spater 1) - "das man in dies em Lande lesen 
kann, ist das Leben. Wildnisse sieht man hier reiche und 
machtige Staaten werden. Erst hier ist mil' die stufenweise 
Entwicklung del' Volksokonomie klar geworden. Ein Process, 
del' in Europa eine Reihe von Jahrhunderten nahm, geht 
hier unter unsern Augen VOl' sich - namentlich del' Ueber
gang aus dem wilden Zustand in den del' Viehzucht, aus 
dies em in den Agrikulturzustand und aus diesem in den 
Manufaktur- und Handelsstand. Hier kann man beobachten, 
wie die Rente aus dem Nichts allmalig zu Bedeutendheit er
wachst. Hier versteht del' einfache Bauer sich praktisch 
bessel' auf die Mittel, die Agrikultur und die Rente zu heben, 
als die scharfsinnigsten Gelehrten del' alten Welt - er sucht 
Manufakturisten und Fabrikanten in seine Nahe zu ziehen. 
Hier treten die Gegensatze zwischen Agrikultur- und Manu
fakturnationen einander aufs schneidendste gegeniiber und 
verursachen die gewaltigsten Convulsiouen. Nirgends so wie 
hier lernt man die Natur del' Transportmittel und ihre Wir
kung auf das geistige und materielle Leben del' VOlker ken-

1) Das nationale System del' politischen Oekonomie. Vol'wol't 
ZUl' 1. Auflage. 

G 0 Ids c h mid t. Friedrich List. 5 



66 

nen. Dieses Buch habe ich begierig und fleissig gelesen 
und die daraus geschOpften Lehren mit den Resultaten mei
ner frUheren Studien, Erfahrungen und Reflexionen in Ein
klang zu stellen gesucht. Daraus ist, wie ich hoffe, ein 
System entstanden, das, wie mangelhaft es zur Zeit noch 
erscheinen mag, doch nicht auf bodenlosen Kosmopolitismus, 
sondern auf die Natur der Dinge, auf die Lehren der Ge
schichte und die Beditrfnisse der Nationen gegritndet ist. In 
ihm ist die Moglichkeit gegeben, die TheOl·ie mit der Praxis 
in Einklang zu stellen und die politische Oekonomie, an 
welcher bisher durch ihre scholastische Schwulstigkeit, ihre 
Widerspritche und ihre grundfalsche Terminologie der gesunde 
Menschenverstand irre geworden, jedem gebildeten Verstand 
zuganglich zu maehen - Aufgaben, die mir seit Stiftung 
des deutschen Handelsvereins vorsehwebten, an deren Losung 
ieh aber nieht selten verzweifelte." 

"Mein Schieksal wollte, dass ieh in Nordamerika uner
wartete Aufmunterung zur Verfolgung meiner Ideen fand. 
Mit den angesehensten Staatsmannern der Union, insbe
sondere mit dem Prasidenten der pennsylvanisehen Gesell
sehaft zur Beforderung der Manufakturen und Kitnste, 
Chr. J. Ingersoll, in Verbindung gekommen, war mein 
frtiheres Wirken im Faeh der politisehen Oekonomie be
kannt geworden. Ais nun im Jahre 1827 die ameri
kanisehen Fabrikanten und Beforderer der einheimischen 
Industrie aus Veranlassung der Tariffrage dureh die An
hanger des freien Handels sehr gedrangt wurden, erging 
von Hrn. Ingersoll an mich die Aufforderung, in dieser Frage 
das Wort zu ergreifen." 

List kam der Aufforderung naeh und Rehrieb in popularer 
Form 12 Briefe, die unter dem Titel "outlines of a new 
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system of political economy 1) eine grosse Verbreitung fan
den, und die ihm in der Geschiehte der wirthschaftlichen 
Entwicklung Nord-Amerikas einen dauernden Platz sichern. 

In klaren Ztigen stellt er der kosmopolitischen Oekonomie 
von Adam Smith die politisehe und nationale entgegen. 
Smith berticksichtige nieht "wie ungleich und geschieden die 
Welt durch Nationen und ihre Interessen sei; seine Theorie 
vom Freihandel bringe nieht in Anschlag, dass die Welt 
keine Union, etwa nach dem Muster del' amerikanischen sei. 
Ware die Welt so geeinigt und verschmolzen, dass es keine 
nationalen Interessen, Gesetze, Beschrankungen, Kriege gabe, 
und Alles in seinem nattirlichen Flusse sich bewege, wUrde 

. das englische Kapital sich zugleich an del' Seine und an 
der Elbe, am Rhein und am Tajo ausbreiten und Bohmen 
und Polen frUher ausgebaut und eivilisirt worden sein, als 
die Ufer des Ganges und Lorenzostromes, so hatte aueh keine 
Nation etwas von den Massregeln anderer Nationen fur Un
abhangigkeit, Macht und W ohlfahrt zu beftirchten. Doch ein 
solcher Zustand gIeiehe eher St. Pierre's Traum vom ewigen 
Frieden, ais den wirklieh bestehenden Verhaltnissen. -- Ad. 
Smith und seine Sehtiler hatten nur die kosmopolitisehe, abel' 
nicht die politische Oekonomie behandelt und die Bedtirf
nisse einer nationalen Oekonomie ausser Augen gelassen. 
Eine Nation sei das Mittelglied zwischen den Individuen 
und del' Menschheit! eine getrennte Verbindung von Indivi
duen, die unter einer gemeinsamen Regierung, gemeinsamen 
Gesetzen, Rechten, Einrichtungen und Interessen, gemein
samen Geschaften und gemeinsamem Ruhme ein Ganzes bil
den, das nur den Geboten seiner Interessen folgt, das die 
Macht besitzt, die Interessen seiner einzelnen Glieder zu 

I) Philadelphia 1827. printed by Samuel Parker. 
5'" 
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regeln, und darauf ausgeht, das hOchste Mass gemeinsamer 
W ohlfahrt im Innel'll und das hOchste Mass von Sicherheit 
gegentiber andel'll Nationen festzustellen. Das okonomische 
Ziel dieses Ganzen sei nicht allein die W ohlfahrt im Sinne 
der individuellen und kosmopolitischen Oekonomie, sondern 
Macht und W ohlfahrt, insofern das eine durch das andere 
bedingt und darauf gesttitzt ist. Die Individuen konnen 
W ohlstand besitzen, abel' wenn die Nation nicht die Macht 
hat, ihn zu schiitzen, so laufen sie Gefahr, sammt ihrem 
Wohlstand ihre Freiheit und Unabhangigkeit einzubtissen. 
Wie die Macht den W ohlstand sichel' stelle und del' W ohl
stand wieder die Macht vermehre, so seien Macht und Reich
thum gleichmassig bedingt durch das harmonische Verhalt
niss zwischen Ackerbau, Handel und Manufaktur; fehle eS 
an diesel' Harmonie, so konne eine Nation wedel' machtig 
noch wohlhabend sein. Del' Staat habe nicht nul' das Recht, 
sondel'll die Pflicht, schtitzend daftir einzutl'eten, da del' Ein
zelne nicht im Stan de sei, sich diesen Schutz zu sichel'll. 
Freilich seien die Bedingungen je nach dem politischen und 
sittlichen Zustand vel'schieden; wah rend ein trages, aber
glaubisches und ununterrichtetes Volk am besten del' beque
men Lehre des laissel' faire und laisser passer nachgeht, sei 
bei einel' thatigen, l'iihrigen und intelligenten Nation die 
Lage eine ganz andere. Wlihrend das eine V olk sich be
scheide, in einer ertl'aglichen Abhangigkeit und einem oko
nomischen Lehensvel'haltnisse zu stehen, wtirde das andere 
unel'mtidet darauf ausgehen, seine okonomische Unabhangig
keit als Bedingung seiner Wohlfahl't und Freiheit durchzu
kampfen." 

Und in einem andel'll Briefe stellt List die verschiedenell 
Cultul'gl'ade und Bedtirfnisse del' verschiedenen Volker ein
ander gegentiber und flihrt den Beweis, dass ein jedes Volk 
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bei der Entwicklung seiner wirthschaftlichen Krafte auch 
seinen eigenen Weg gehen mUsse. "Ein Individuum sorgt 
allein fiir seine personlichen und hauslichen BedUrfnisse, es 
sorgt selten fUr andere oder fur die Nachwelt, seine Ge
danken und Ansichten sind beschrankt und Uberschreiten 
selten den Kreis seines besondern Bediirfnisses; seine In
dustrie ist durch den Zustand der Gesellschaft, worin es lebt, 
begrenzt. Eine Nation sorgt fUr die socialen Verhaltnisse 
del' Mehrheit ihrer GIieder, sie sorgt nicht allein fUr die 
Gegenwart, sondern auch fUr kUnftige Generationen, nicht 
allein ftir den Frieden, sondern auch fUr den Krieg, ihre 
Anschauungen erstrecken sich nicht bloss auf den Lander
strich, den sie beherrscht, sondern Uber den ganzen Erd
kreis. Ein Individuum kann, indem es sein eigenes Interesse 
fordert, das allgemeine kranken; eine Nation kann, indem 
sie die allgemeine W ohlfahrt fordert, das Interesse eines 
Theiles ihrer GIieder hemmen. Aber die allgemeine W ohl
fahrt muss die Bemiihungen ihrer einzelnen Individuen be
grenzen und regeln, und die Individuen mUssen wieder in 
der gesellschaftlichen Macht eine Unterstutzung ihrer eigenen 
Kraft finden." 

"Eiu verstandiges Tarifsystem" - sagt List ferner, und 
darin liegt der Kernpunkt diesel' 12 Briefe - "sei die beste 
Gewahr ftir die W ohlfahrt einer Nation." Auf den Irrthum 
des kosmopolitischen Theoretiker, dass man im Auslande 
kaufen mUsse, wenn man billiger kaufe, ist in einem frUheren 
Kapitel schon hingewiesen worden. "Wir kaufen" - sagt 
List darUber - "nur wenige Jahre lang billigel', auf die 
Dauer viel theurer - billig in del' Zeit des Friedens, theuer 
im Kriege - wir kaufen scheinbar wohlfeiler, wenn wir die 
Pl'eise nach ihrem gegenwartigen Geldwerth anschlagen, abel' 
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unvergleichbar theurer, wenn wir die Mittel anschlagen, wo
mit wir in Zukunft kaufen konnen." 

Warum ist denn die machtige Hansa untergegangen, 
nachdem sie Jahrhunderte hindurch auf allen Meeren fast 
unumschrankt geherrscht hatte? List giebt darauf die Ant
wore): "Die Hansestadte grUndeten ihren Handel nicht auf 
die Produktion und Konsumtion, auf die Agrikultur und die 
Manufakturen desjenigen Landes, dem die Kaufleute ange
horten. Sie hatten versaumt, den Ackerbau ihres eigenen 
Vaterlandes zu begUnstigen, wahrend der Ackerbau fremder 
Lander durch den Handel bedeutend gehoben ward; sie fan
den es bequemer die Manufakturwaaren in Belgien zu kaufen, 
als Manufakturen im eigenen Lande anzulegen; sie befor
derten den Ackerbau von Polen, die Schafzucht von Eng
land, die Eisenproduktion von Schweden und die Manufak
turen Belgiens. Sie thaten Jahrhunderte lang, was die 
Theoretiker unserer Tage den Nationen zu thun rat hen : sie 
kauften da, wo die Waaren am wohlfeilsten zu haben waren. 
Als abel' die Lander, wo sie kauften, und die Lander, wo 
sie verkauften, sie von ihren Markten ausschlossen, war 
wedel' ihre innere Agrikultur noch ibr inneres Manufaktur
wesen so weit entwickelt, dass ihr UherflUssiges Handelskapital 
darin Unterkunft find en konnte; es wanderte also nach Hol
land und England und vergrosserte somit die Industrie, den 
Reichthum und die Macht ihrer Feinde. Ein schlagender 
Beweis, dass die sich selbst uberlassene Privatindustrie nicht 
immer die W ohlfahrt und Macht del' Nationen hefordert." 
"J e mehr ein V 0 lk" - sagt List in einem del' letzten 
Briefe - "durch verstandige Tarife in den Markt und in 

1) Nationales System der politisehen Oekonomie. Stuttgart 
J. G. B. Cotta'sehe Buehhandlnng. 
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den Vorrath, in die Preise, Lohne und Ertrage, in Verzeh
rung und Aufwand, in Arbeit und U nternehmen eine gewisse 
Festigkeit bringt, desto sicherer wird sie die Entwicklung 
ihrer produktiven Kriifte fordern. Smith, welcher die oko
nomische Bllithe Englands der Verfassung, dem unternehmend 
und arbeitsamen Geiste des Volkes und seiner Sparsamkeit 
zuschrieb und die heilsame Wirkung der Tarife leugnete, 
befand sich tiber die Ursache des Nationalwohlstandes yo11-
stiindig im In·thum. Seit der Zeit Elisabeths ward keine eng
lische Tuchmanufaktur zerstort, sei es durch einen fremden 
Krieg auf englischem Gebiet oder durch fremde Konkurrenz. 
Jede folgende Generation konnte daher von dem, was die 
vorausgegangene erschafi"en, Gebrauch machen und ihre 
Mittel und Kriifte anwenden, um diese Schopfungen zu er
weitern. Man sehe dagegen auf Deutschland; wie weit war 
sie dort vorgeschritten in alter Zeit, und wie unbedeutend 
ist ihre Entwickelung heute; Ereignisse und fremde Kon
kurrenz hatten oft zweimal in einem Jahrhundert die Schop
fungen del' frtiheren Generation zerstort, und jede Generation 
hatte wieder neu angefangen. Stetig·keit in dem Schutz der 
inlandischen Manufakturen kann daher aHein unsere produk
tiven Krafte wecken; oder wie sollte eine Nation, die ihre 
Industrie dem leichtesten Sturme yon aussen preisgiebt, mit 
einer Nation konkurriren konnen, die ihre Etablissements 
ftir aIle Zukunft beschtitzt?" 



SIEBENTES KAPITEL. 

Betrachtungen Uber die nordamerikanischen 

Handels- und Arbeiterverhaltnisse. 

Die Entwicklung del' wirthschaftlichen Verhaltnisse Nord
Amerikas hat gelehrt, dass die Wege, die List del' Handels
politik del' Vereinigten Staaten zeigte, die richtigen waren, 
und dass die Bltithezeiten del' amerikanischen Gewerbe
thatigkeit immer in Perioden fielen, in denen die heimische 
Industrie nicht willenlos del' fremden Einfuhr preisgegeben 
war. Indessen konnte del' grosse, VOl' del' Zeit heimgegangene, 
deutsche Volkswirth den hohen Wall von Schutzzollen sehen, 
den die Amerikaner heute aufgerichtet, er wUrde solchen 
nicht gutheissen. Ein so ausgesprochenes Prohibitiv-System 
ist nicht wurdig eines grossen Volkes und am allerwenigsten 
wurdig eines Volkes, das unter so glucklichen Bedingungen 
producirt wie Nord-Amerika. 

Unter dem Zusammenwil'ken vieler Ursachen und unter 
dem Zustromen aller nul' denkbaren Hilfsquellen hat die 
junge Republik sich eine Industrie geschaffen, die bereits 
ihr drohendes Gorgonenhaupt den europaischen Staaten ent
gegenstreckt. Die Gefahl', die durch die beispiellose Aus
dehnung del' amerikanischen Industrie del' deutschen Gewerbe
thatigkeit erwachsen ist, wird immer grossere und gewaltigere 
Dimensionen annehmen, je langer unsere Gesetzgeber del' 
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Ueberzeugung sich verschliessen, dass sie durch ihr "laisser 
aller" die Reihen der Feinde des heimischen Gewerbes ver
mehren. Denn unter dem Darniederliegen der deutschen 
Gewerbe werden unsere besten technischen Krafte immer 
mehr und mehr im Auslande und vorzugsweise jenseits des 
Oceans ihr U nterkommen suchen, und vielleicht mehr noch 
als die Nord-Amerikaner selbst werden sie dazu beitragen, 
der fremden Industrie we it ere Impulse zu geben. Findet 
man docb in allen amerikanischen Stadten, in fast allen 
amerikaniscben Fabriken deutscbe Namen, deutsche Intelli
genz und deutscber Rande Fleiss vertreten. 

Sie helfen den Amerikanern ihre Erze und Metalle for
dern und verarbeiten, ibre Eisenbabnen, ibre Kanale, ihre 
Brticken bauen, sie belfen die Baumwolle spinnen und weben, 
die Remlockficbte fallen nnd helfen jene nngeheuren Massen 
von Waaren produciren, die, wenn die eigenen Markte tiber
ftiUt sind, die dentscben Markte zu Scbleuderpreisen tiber
schwemmen und die deutsche Fabriktbatigkeit in der empfind
licbsten Weise scbadigen. 

So wacbst denn durcb Deutschlands eigene Sobne der 
deutscben Volkswohlfahrt grosster Feind heran; und lediglich, 
weil wir unserem gewerblichen Leben nicbt den gentigenden 
Wertb beilegen, wei I wir, obwobl in den meisten Prodnk
tionsbedingungen, in dem Untergrunde alles wirthschaftlichen 
Lebens, in den Verkehrsverbaltnissen hinter den anderen pro
dncirenden Staaten zurtickstehend, es dennocb verabsanmen, 
wie es Amerika, wie es Frankreich, Oesterreich, Belgien 
thun, nnd wie es England gethan hat, die nutionale Arbeit 
so lange zn schtitzen, bis sie gentigend herangebildet nnd 
vorbereitet ist, den Kampf gegen fremde Elemente aufzn
nehmen. 

Die mittlere Rohe des Werthzolles ftir werthvolle Waaren 
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betragt in den Vereinigten Staaten 20-75 Pro cent , in 
Deutschland nur 2-15 Pro cent. Und doch besitzt Amerika 
andere Reichthiimer als unser Vaterland, andere gliick
Hchere Bodenverhiiltnisse. In deutschen Landen wachst 
keine BaumwoIle. Wir mUssen sie erst aus Amerika be
ziehen, urn sie zu verarbeiten, im eigenen Lande zu ver
kaufen oder auszufUhren. Bei uns bluht keine Hemlock
fichte, und unseren Glashiitten fehlt das treffiiche Material, 
das den amerikanischen Hutten die eigene Erde bietet. Darf 
es dann Erstaunen erregen, wenn die deutsche Ausfuhr naeh 
den Vereinigten Staaten sich stetig vermindert, und die ameri
kanische Einfuhr an fabricirten Waaren in Besorgniss erregen
der Weise zunimmt, wenn die amerikanische Industrie immer 
siegesbewusster ihr Haupt erhebt, wahrend der deutsche Fa
brikant immer kleinmUthiger wird, und das Kapital sich 
meLr und mehr von der vaterHindischen Gewerbethatigkeit 
zurUckzieht. Moge, wenn einmal Noth und Elend noch hef
tiger an unsere Thiiren pochen, und wir uns endlich zu 
energischen Massregeln aufraffen, moge dann die Hilfe nicht 
zu spat kommen! Ein Yolk, das 120,000 Kilometer Schienen
wege besitzt, eine Lange, welche der aIler Ubrigen Eisen
bahnen der Erde gleichkommt, das Uber 2660 deutsche 
Meilen Kanale verfiigt, Uber 36 mal so viel als das Konig
reich Preussen, dessen ZaLI von BaumwoIlen-Spindeln in drei 
Jahren von 6 Millionen auf 10 Millionen wuchs, dessen Pro
duktion in RoLeisen sich in dem Zeitraum zweier Jahre fast 
verdoppelte, von 2,700,000 auf 5,000,000 Tonnen, ist ein 
Gegner, dem man kampfgerustet gegenUberstehen muss. 

Das gewerbliche Leben Nordamerika's begann mit dem 
Kriege gegen die Herrschaft des Mutterlandes. Wenn List 
in einem spateren Werke sagt, dass die wohlorganisirte, 
freie, machtige, gewerbefieissige, reiche und unabhiingige 
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Nation sich schon unter den Augen unserer Enkel zum 
Range del' ersten See- und Handelsmacht del' Erde empor
geschwungen haben wird, so hat er sich nul' insofern geirrt, 
als seine Prophezeihung nicht erst in einer spliteren Genera
tion, sondeI'll schon in del' jetzigen zur Wahrheit wurde. 

"Die Handels- und Industriegeschichte von Nordamerika" 
- sagt List 1) - "ist lehrreich fur unsern Zweck, wie keine 
andere, weil hier die Entwicklung schnell VOl' sich geht, die 
Perioden des freien und beschrlinkten Verkehrs schnell auf
einander folgen, ihre Folgen klar und entschieden in die 
Erscheinung treten, und das ganze Riiderwerk del' National
Industrie und del' Staatsadministration offen VOl' den Augen 
des Beschauers sich bewegt. Die nordamerikanischen Kolonien 
wurden von dem Mutterlande, in Beziehung auf Gewerbe 
und Industrie, in so totaler Knechtschaft erhalten, dass ausser 
del' Hausfabrikation und den gewohnlichen Handwerkern 
keinerlei Art von Fabriken geduldet ward. Noch im Jahre 
1750 erregte eine im Staate Massachusetts errichtete Hut
Fabrik so sehr die Aufmerksamkeit und Eifersucht des Parla
ments, dass es aIle Arten von Fabriken fur gemeinschlidliche 
Anstalten (common nuisances) erkllirte, die Eisenhammer
werke nicht ausgenommen, ungeachtet das Land an allen 
zur Eisenfabrikation erforderlichen Materialien den grossten 
Ueberfluss besass. Noch im Jahre 1770 erkllirte del' grosse 
Chatham, beunruhigt durch die ersten Fabrikversuche del' 
Neuengllinder, man solle nicht zugeben, dass in den Kolonien 
ein Hufnagel fabricirt werde." 

"Adam Smith gebuhrt das Verdienst, zuerst auf die Unge
rechtigkeit diesel' Politik aufmerksam gemacht zu haben." 

Befreit von dem Druck, den England engherzig auf seine 

I) Nationales System del' politis chen Oekonomie. 
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friiheren Kolonien ausgeiibt hatte, schossen jetzt Fabriken 
fast aus der Erde empor. Fleiss und Tiichtigkeit, ein ern
ster Wille, jedes Hemmniss zu besiegen, liessen die junge 
Industrie bald einen machtigen Aufschwung nehmen, der auf 
die Landwirthschaft, auf die ArbeitslOhne, auf aIle Werthe 
einen wohlthatigen Einfluss itbte, und der schon im Beginn 
dieses J ahrhunderts aller WeIt bewies, in welch grossem 
Irrthum Ad. Smith und J. B. Sayl) befangen waren, als sie 
die gewagte Behauptung aufstellten "die Vereinigten Staaten 
seien gleich Polen nur zum Ackerbau bestimmt." 

Washington war selbst del' erste, der geltend machte, 
dass die amerikanische Industrie gegen die englische Ein
fuhr, die nach Beendigung des Krieges grosse Dimensionen 
angenommen, geschittzt werden mitsse. Ihm schlossen sich 
Manner an wie Adams, Franklin, Jefferson. 

Die Tarife wechselten je nachdem die verschiedenen 
Systeme sich Bahn brachen, aber immer nul', urn den Beweis 
zu liefem, dass innerhalb del' sogenannten freihandlerischen 
Perioden im gewerblichen Leben ein Riickschlag eingetreten 
war, wahrend die Perioden des Schutzes immense Fortschritte 
zu verzeichnen hatten. 

Del' amerikanische Nationalokonom Oarey 2) sagt dar-

1) Jean Baptiste Say, einer del' berlihmtesten franzosischen 
NationalOkonomen, geb. am 5. Januar 1767 zu Lyon, widmete sich 
nach kurzer praktischer Handelsthatigkeit wissensGhaftlichen For
schungen. 1814 wurde er Mitg·lied der Akademie del' Wissenschaf
ten und starb am 15. November 1832. Seine Hauptwerke sind: 
"Traite d'economie politique" und "COllI'S complet d'economie poli
tique pratique". 

2) H. L. Carey, einer der berlihmtesten noch lebenden amerika
nischen NationalOkonomen, geb. 1793 zu Philadelphia. Eins seiner 
berlihmtesten Werke ist "Die Einheit des Gesetzes nachgewiesen in 
den Beziehnngen del' Natnr-, Social-, Geistes- und Jl!Ioral-Wissen-



77 

tiber 1) "Von allen Zeugnissen ftir das Steigen des Wohlstandes 
und del' Civilisation ist das sicherste das, welches in del' Pro
ductions- und Consullltionsfahigkeit eines Volkes beztiglich 
des Eisens gefunden wird. Wenn wir die Vereinigten Staa
ten diesel' Probe unterwerfen, so ist das Resultat folgendes: 

In del' sogenannten Freihandelsperiode, welche 1824 zu 
Ende ging, . betrug die Consumtion: 
von auswartigem und heimischem Eisen pro Kopf in Pfun-

den . 35 
unter den SchutzzUllen stieg sie 1835 auf. 48 
unter dem Freihandelssystem fiel sie 1842 auf 38 
unter den Schutzzollen stieg sie 1847-48 auf 98 
unter dem Freihandel fiel sie 1858-60 auf . 80 
unter dem gegenwartigen Schutzzollsystem ist sie auf 

mehr als . 150 
gestiegen. Die Leistungsfahigkeit del' jetzt bestehenden Hoch
Ofen ist die von 5'/2 Millionen Tonnen oder 280 Pfund pro 
Kopf del' Bevolkerung. 

"Unsere mineralischen Oele, welche sich mit Tausenden 
von Millionen Gallonen an dem Welthandel betheiligen, wlir
den, wenn tiberhaupt, doch kaum in grossen Betragen an 
das Tageslicht gekommen sein, ohne die nahe Nachbarschaft 
del' Maschinenbauanstalten von Pittsburg, Cincinnati und 
Cleveland. Diese Maschinenbauanstalten sind abel' ebenso 
das Resultat des protectionistischen Systems wie die Baum-

schaft." U e bersetzt von Fr. Stopel (Bibliothek der V olkswirthschafts
lehre und der Gesellschaftswissenschaft.) 

') Brief an die Times vom 22. Februar 1876. Eine Reihe sehr 
interessanter Briefe Careys an das genannte englische Journal sind 
im Zusammenhange iibersetzt und herausgegeben von W. v. Kardorff 
(Verlag von Jul. Springer); ebenfalls iibersetzt von Dr. Fr. Stopel u. 
erschiellell in del' Zeitschrift "Merkur." 



78 

wollen-Fabrikation in Russland oder den Staaten von Neu
England." 

Wenn somit unwiderlegbar feststeht, dass die schtitzen
den Zolle einen Theil des Fnndamentes bilden, auf dem sich 
die amerikanische Industrie aufbauen konnte, so sind es diese 
Zolle nicht aIle in gewesen, welche die nordamerikanische Re
publik zu einem der machtigsten Industrievolker der Erde 
machten. Wie denn tiberhaupt energisch gegen die Auf
fassung protestirt werden muss, es konne ein Volk lediglich, 
weil es fremde Industrieerzeugnisse von seinen Markten aus
geschlossen, zu einem gewerbetreibenden Staat heranreifen. 

Der Hang der Nordamerikaner, sich mit ihren Berufs
genossen zur gemeinsamen Verfolgung ihrer Interessen zu 
verbinden, del' rege Eifer, der Menschenhand die rein mecha
nische Arbeit abzunehmen und sie nul' da zu verwenden, 
wo es sich urn ktinstlerische Formen und Gestaltungen han
delt, eine richtige Theilung der Arbeit und die fachmannische 
Bildung, die sich bis auf die Arbeiter erstreckt, das waren 
in ihrer Zusammemvirkung die machtigen Hebel der gewerb
lichen Entwickelung Amerikas. 

Dadurch, dass der Arbeiter, selbst der TagelOhner, sich 
ein bestimmtes Feld seiner Thatigkeit einzurichten und sich 
in diesem mogliehst zu vervollkommnen sucht, verfiigen die 
amerikanisehen Fabriken in den meisten Fallen tiber ein 
Arbeiter-Material, urn das die europaisehen Etablissements 
sie beneiden konnten. Die Lohne sind, sieh nach Angebot 
und Naehfrage regelnd, durchschnittlieh 15-30 Proeent hOher 
als bei uns, abel' man stellt an die Leistungstahigkeit del' 
dortigen Arbeiter weit hOhere Anforderungen, als an die der 
hiesigen. Die Zahl kleiner, zum grossten Theil mit einem 
Garten versehener reinlicher Hauschen, welche in gewerbe
treibenden Gegenden fast jede Fabrik umkranzen, zeigt deut-



79 

licb, dass die Arbeit del' Miibe lobnt, und dass dem vom 
vollbracbten Tagewerk Heimkebrenden ein Platz am eigenen 
Heerde winkt. Dabei sind die Lebensbedingungen nicht 
tbeurer als bei uns. Fleiscb und Feldfriicbte sind billiger, 
ebenfalls die gewobnlicben Bekleidungsstiicke, namentlich 
baumwollene Waaren und Scbuhwerk. Luxusstoffe sind da
gegen ungemein kostspielig. 

Es ist durcbaus unbesonnen, wenn man aus jenen bekla
genswertben V organgen in den Jlllitagen 1877 allerband 
irrige Scbliisse auf die Gesammtbeit del' amerikanischen 
Arbeiter zu ziehen sicb bemuht. Es ist wabr, die Arbeiter 
einer Eisenbabn waren, nicht ahnend, welcbe Consequenzen 
damus entsteben konnten, die Urbeber del' Bewegung. Sie 
haben, als einzelne Gesellscbaften die Lobne urn 10 Pro cent 
herabzusetzen bcscblossen, die Arbeit eingestellt und baben 
- und bierin liegt das grobe Unrecht ihrer Handlungsweise -
nicht ohne Anwendung von Gewalt ihre Mitarbeiter von 
del' Arbeit abzuziehen versucht; als abel' del' robe Pobel 
sich del' Bewegung bemeisterte, da zogen sich die Urbeber 
derselben zurUck, scbritten zur Vertheidigung von Hab und 
Gut und such ten die Arbeit wieder aufzunehmen. Mit jenem 
aus allen Ecken del' Welt zusammengelaufenen Gesindel, 
das sengend und raubend durch die Strassen von St. Louis, 
Baltimore, Pittsburg und andren Stlidten zog, mit jenen 
halbnackten Weibel'll, die den Fetzen , del'- ihnen als 
Hemde diente, vom Leibe rissen, urn das Geraubte bessel' 
fortschaffen zu konnen, mit jenem traurigen Gesindel, 
das in allen Staaten und StMten del' alten und neuen Welt 
zu find en ist, und das nul' eine grossere odeI' kleinel'e Militar
odeI' Polizeimacbt mehr oder mindel' niederzubalten vermag, 
hat der amerikaniscbe Arbeiterstand nicbts zu tbun, nicbts, 
absolut nichts. Dieser Pobel mag seine Nabrung finden in 
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den verschiedenen politischen Stromungen und in den ver
werflichen Mitteln, deren sich die Parteien bedienen. In 
einem jugendlichen Lande treibt und gabrt eben noch Alles. 

Die Entwicklung des gewerblichen Lebens in Amerika 
ist eine urgesunde, und del' amerikanische Arbeiter bat Recbt, 
wenn er sicb gegen bosbafte Entstellungen odeI' scbmabliche 
Begriffsverwirrungen verwabrt. 



ACHTES KAPITEL. 

Privatunternehmungen List's. Die Eisenbahnen. 
Sehnsucht nach der Heimat. 

List's literarische Arbeiten wurden durch eine praktische 
Tbiitigkeit unterhrochen. Er hatte auf einer Reise ins Ge
bil'ge ein Steinkohlenlager entdeckt und machte sich flugs 
daran, dasselbe in Verbindung mit einer Gesellschaft, die 
700,000 Dollars dazu hm'gab, gehorig auszubeuten. Das 
Unternehmen gelang so vollstandig, dass List bald eine Eisen
balm errichten musste, urn seine Gruben mit den vorhande
nen Wasserstrassen in Verbindung zu bringen. Welch' miich
tige Culturtrager die Eisenbahnen in Amerika sind, das weiss 
ein Jeder, del' dieses Land auch nur oberfliichlich ken nt, 
und die Gegend, welche noch eine ode un bewohnte· Wliste 
war, als List die Kohlenlager zu erschliessen begann, wurde 
bald bedeckt mit kleinen Stiidten und Ortschaften. 

Das flibrte List auf den Gedanken, wie fordernd auf die 
gewerbliche Entwicklung eines V olkes ein einheitliches Eisen
bahnsystem wirken mlisse. "Frliher hatte ich die Wichtigkeit 
del' Transportmittel - schrieb er - nul' gekannt, wie sie 
von der Werththeorie gelehl't wil'd; ich hatte nur den Effect 
der Transportanstalten im Einzelnen beobachtet und nul' mit 
Riicksicht auf Erweiterung des Marktes und Vel'minderung 

Go Idsc hmid t, Friedrich List. 6 
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des Preises del' materiellen Guter. Jetzt erst fing ich an, 
sie aus dem Gesichtspunkt del' Theol'ie del' produktiven 
Krafte und in ihrer Gesammtwirkung als Nationaltransport
system, folglich nach ihrem Einfluss auf das ganze geistige 
und politische Leben, den geselligen Verkehr, die Produktiv
kraft und die Macht del' Nationen zu betrachten. Jetzt erst 
erkannte ich, welehe Weehselwirkung zwischen der Manu
fakturkraft und dem Nationaltranspol'tsystem bestehe, und 
dass die eine ohne das andere nirgends zu hoher Vollkom
menheit gedeihen konne. Dadurch ward ieh in den Stand 
gesetzt, diese Matel'ie - ich darf es wohl behaupten - um
fassender abzuhandeln, als irgend ein anderel' Nationalokonom 
vor mir, und namentlich die Nothwendigkeit und Niitzlich
keit ganzer Nationaleisenbahnsysteme in ein klm·es Licht zu 
stellen, ehe noch irgend ein NationalOkonom in England, 
Frankreich odeI' N ordamerika daran gedacht hatte, sie aus 
diesem hOheren Gesiehtspunkte zu beobachten." 

Zum erst en Male in seinem Leben genoss Lisst eine be
hagliehe, gesicherte Existenz. In del' Mitte der Seinen, um
ringt von Freunden und Verehrern, von del' Natur heitcl' 
und zufl'ieden angelegt, hatte er ein gliicklicher Mensch sein 
konnen. Aber im Hintergrnnde alIer seiner Plane lag Deutsch
land, die Riickkehr in sein Vaterland. Der schon in der 
Einleitung el'wahnte Brief lasst den tiefsten Blick in die Seele 
des Mannes thun. "Mitten in den Wildnissen der blauen 
Berge" - so lautet ein anderer Brief - "trliumte mir von 
einem deutschen Eisenhahnsystem; es war mir klar, dass nur 
durch ein solches die Handelsvereinigung in volle Wirksam-
keit treten konne. 
Gliicke ungliicklich. 

Diese Ideen machten mich mitten im 
Nothwendig musste die finanzielle und 

nationalOkonomische Wirksamkeit in Deutschland urn so 
grosser sein, je unvollkommener vorher die Transportmittel 
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im Verhaltniss zu der Cultur, Grosse und Industrie der Nation 
waren." 

So sind denn mitten in einer gewinnbringenden Thatig
keit, Uber tausend Meilen vom Vaterlande entfernt, seine 
Gedanken und Bestrebungen auf ein einheitliches deutsches 
Verkehrssystem gerichtet. In den Briefen an von Baader in 
MUnchen und Ernst Weber in Gera ') giebt er die Entwtirfe 
eines Eisenbahnsystems im Innern Baierns und einer bairisch
hanseatischen Eisenbahn mit allen Berechnungen und Aus
einandersetzungen. "Ich sehe mit VergnUgen," schreibt er 
an Baader, "dass Baiern im Fache der Canale und Eisen
bahnen dem deutschen Vaterlande ein grosses Beispiel zu 
geben entschlossen ist. Der weisen und kraftvollen Regie
rung konnte nicht entgehen, dass mit der Erfindung der 
Eisenbahnen den Binnenlandern das grosse Mittel gegeben 
sei, sich aBe Vortheile der Ktistenlander zu verschaifen. 
Hier zu Lande hat man taglich Gelegenheit, sich tiber dies en 
Gegenstand zu unterrichten." 

Und ein ander Mal schreibt er: "Welches untibersehbare 
Feld ist dadurch hellsehenden, kraftigen und wohlwollenden 
Regierern del' VOlker eroifnet, todte Krafte der Natur zum 
Leben zu rufen, und W ohlfahrt . und Leben, Geistesentwick
lung und Thatigkeit um sich her zu verbreiten." 

"Man bedenke, wie unermesslich die Produktionskrafte 
von ganz Deutschland gesteigert wtirden, wenn eine der See
fracht an W ohlfeilheit undo Schnelligkeit gleich kommende 
Landfracht stattf'ande." 

Mit den Ergebnissen der Kohlenwerke konnte List zu
frieden sein; ebenfalls schritt die Eisenbahn-Anlage rtistig 

I) Mittheilungen aus Nord-Amerika. Hamburg bei Hoffmann 
u. Campe. 1829. 

6* 
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vorwarts, und in Amerika pries man ihn als den Mann del' 

Wissenschaft und del' Praxis zugleich, als den wirthschaft
lichen Schriftsteller, del' das, was er lebre, auch gleich in 

Tbaten ubersetze. 
Wie andel's war das in del' Heimat gewesen, wo Neid 

und Missgunst ihm jeden Erfolg verkiimmerten und ibn auf 

Scbritt und Tritt verfolgten. U nd dennocb hing das Herz 
des Verbannten mit allen seinen Fasern am Vaterlande. Un
widerstehlich zog es ibn nach Deutscbland, unwidersteblich, 
und so sehen wir denn den hocbsinnigen Mann Alles auf
geben, was das Leben eines Mannes zu schmucken vermag, 
Ansehn und Vermogen, und schon Ende 1830 sicb zur Ruck
kehl' rUsten in sein undankbares Vaterland. 

List kehl'te, yom damaligen Prasidenten del' Vel'einigten 

Staaten, dem General Jackson zum Handelskonsul in Ham
hurg ernannt, mit Vollmachten versehen und mit dem Auf
trage, auf litel'arischem Wege fUr weitere Ausdehnung del' 
Handelsbeziehungen zwischen Nordamerika und den euro
paiscben Staaten zu wirken, ganz besonders aber auf die 
technischen Neuerungen und Erfindungen im Fache del' 
Eisenbahnen zu achten und solche nach Amerika zu berichten, 
in die alte WeIt zuruck. 

Er ging seinem Auftrage gemass zunachst nach Paris 
und blieh auch dort. Das Konsulat in Hamburg ubernahm 

er nicht. Einerseits hatte del' Hamburger Senat bei del' 
amerikanischen Regierung Vorstellungen gegen die Anstel
lung List's gemacht, und zwar, wie List mit Recht vermuthete, 
auf V cranlassung del' wurtenbergischen Regierung, anderer
seits mochte List den bishel'igen Konsul in Hamburg, del" 
von diesem Amte lehte, nicht verdrangen. Was er sonst von 

Deutschland bOrte, erfreute ihn wenig. "So vie I kann ich 
Dir sagen" -- schrieb er aus Paris an seine Frau - "dass 
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mir Alles, oder doch das Meiste, was ich von dort lese, so 
halb und dtimmlich, so verzwickt und vertrackt vorkommt, 
dass ich kaum eine deutsche Zeitung aufnehme, wenn sie 
mil' zur Hand liegt." Und ein ander Mal "man wird von 
seinem Heimweh curirt, wenn man nach Europa zurtick
kommt." 

Er seIber hatte wahrend der ftinf Jahre seines Aufent
halts unter dem ktihn fortschreitenden Yolk del' nordameri
kanischen Freistaaten den Kreis seiner Anschauungen er
weitert; die Beengtheit in dem Gesichtskreise der Deutschen, 
die deutsche Kleinstaaterei und Kleinstadterei, sie waren die
selben geblieben. Das beweist, wie der Hamburger Senat 
die Konsulats-Angelegenheit behandelte, das beweist die klein
Hche Rachsucbt der wtirtenbergiscben Regierung, welcbe, als 
List eine Revision seines Processes herbeizufubren suchte, 
ibn auf privatem Wege bedeuten liess, "dass er den wtirten
bergiscben Boden nicbt betreten solle." 

Der Aufentbalt in Paris verlief in des sen nicbt obne prak
tiscbe Erfolge. Hier entstanden aucb die "Idees sur des re
formes economiques commerciales et politiques, applicables it. 
la France", die in del' revue encyclopedique veroffentlicbt 
wurden. List bebandelte darin die Transportmittelfrage und 
ibren Einfluss auf Frankreich, ferner die Handelsbeziebungen 
zwiscben diesem Lande und Amerika. 

Inzwischen waren zwiscben dem Prasidenten Jackson und 
dem Vereinigten Staaten-Kongress Verhandlungen eingeleitet 
worden, List das amerikanische Konsulat in Leipzig zu tiber
tragen. Die Verbandlungen hatten Erfolg. List reiste im 
October 1831 wieder nach Amerika zurtiek, abel' nur um 
seine Familie abzuholen und sieh dann fur immer in Deutsch
land niederzulassen. Aus dem Konsulat in Leipzig bezog er 
keinerlei Einnahmen, abel' erst diese amtlicbe Stellung gab 
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dem deutschen Manne die Gewahr, unbehelligt von dElIl Re
gierungen in seinem Vaterlande leben und fur des sen natio
nale W ohlfahrt wirken zu konnen. 

Indem List nach Deutschland zuriickkehrte, handelte er 
edel und hochherzig. Abel' er handelte nicht weise und nicht 
im Interesse del' Seinen, wenn er deren Schicksal einem 
Meere sanguinischer Hoffnungen anvertraute nnd dafur gllick
liehe und gesicherte Verbaltnisse aufgab. Er, del' zweimal 
vertrieben, er batte del' Angelegenheiten innerhalb des Han
delsvereins, del' Vorgange auf del' Tlibinger Universitat und 
in del' wiirtenbergischen Kammer eingedenk sein sollen, er 
hatte wissen miissen, dass jene Eigenschaften des Herzens 
und Geistes, die seinen Charakter in hervorragendster Weise 
zierten, Selbstlosigkeit, das Aufgehen in allgemeine Interessen, 
das schnelle Erfassen grosser Ziele und Anfgaben nicht die
jenigen Eigenschaften waren, die er in del' Mehrzahl seiner 
Landsleute vermnthen dnrfte. Dass er dadn irrte, dass er 
blind vertraute, man wlirde ihm in Deutschland das Ver
standniss fUr seine Bestrebnngen entgegenbringen, das war 
seine Schuld. Er hat sie schwer genng gesiihnt. 



NEUNTES KAPITEL. 

Aufenthalt in Leipzig. Die deutschen Eisenbahnen. 
Literarische BegrUndungen. 

Durch die Krankheit seiner Gattin in Hamburg langere 
Zeit zurlickgehalten, kam List erst im Sommer 1833 nach 
Leipzig, und schon die ersten Tage seines Aufenthalts daselbst 
legen Zeugniss ab von seiner geistigen Rlihrigkeit und seinem 
Drange zu schafl'en. Es entstand die Flugschrift: "Ueber 
ein sachsisches Eisenbahnsystem als Grundlage eines allge
meinen deutschen Eisenbahnsystems, und insbesondere liber 
die Anlegung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden." 
Dieser Schrift war eine Karte beigefiigt, auf welcher die in 
spaterer Zeit anzulegenden Linien - "von Basel nach Frank
furt, von dort nach Kassel, Hannover und Bremen, Leipzig 
und Berlin, von dort wieder nach Magdeburg, Hannover, 
Minden, KOln und ebenfalls Seitenarme nach Pommern, 
Westpreussen undSchlesien - bezeichnet waren. Ferner sollte 
eine Bahnlinie tiber Thliringen, Bamberg, Nlirnberg, Augs
burg und Mlinchen nach dem Bodensee ftihren und so den 
Norden und Sliden Deutschlands in Verbindung setzen." 

Sechszehn Jahre, nachdem List die Anregung gegeben, 
stand dieses Eisenbahnnetz, wie es der grosse Mann ent
worfen, vollendet da; aber derjenige, der den Gedanken 
saete, er galt den Leuten als ein schwarmerischer Kopf, als 
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ein Phantast. Dennoch schaarten sich Cllllge angesehene 
Manner Leipzigs urn ihn. Die sachsische Regierung gewann 
einiges Interesse; ein von List verfasster Aufrnf "An un sere 
Mitbtirger in Sachsen", in welchem er noch einmal die 
grossen Erfolge der Eisenbahnen in England und Nord
Amerika beleuchtete, that dns Weitere, und die Bahn zwischen 
Leipzig und Dresden war gesichert. Man schritt zu den 
Vorarbeiten. Es war das ein Erfolg, der List allein zu 
danken. Er wurde auch in das Comite gewahlt, aber aus 
dem nichtigen Grunde, dass er kein sachsischer BUrger, 
sondern Auslander sei, der Wahl die Bestatigung versagt. 
Er blieb zwar eine Zeit lang noch im Ausschusse und die 
Triebfeder des U nternehmens. 

Nur fur eine kurze Zeit. Denn wieder begann das niedere 
Rankespiel mittelmassiger Tagesgrossen gegen den, dessen 
geistige Suprematie man anzuerkennen gezwungen war, der 
man sich aber unter allen Umstanden zu entziehen versuchte. 
Nachdem die Schwierigkeiten Uberwunden und der Bau in 
Fluss gerathen, wollte man dem, der das Meiste gethan, 
keinell Antheil an der Erndte gonnen. Selbst die Ent
schadigung, welche die VerwaItung ihm anbot, war karg 
und unwurdig. Die Korrespondenz zwischen List und dem 
Direktoriul1l der Bahn, die Hausser veroffentlicht, zeigt deut
lich, wie unerquicklich das VerhaItniss war, in dem List zu 
dem vaterlandischen U nternehmen stand, und wie der thatige 
Mann allen Grund hatte, sich durch den Undank derer, die 
den meisten Vortheil aus der Bahn zogen, gekrankt und 
verletzt zu fuhlen. Wenn List dennoch nach langer Korres
pondenz eine Abfindungssumme annahm, so geschah es, 
weil er der Widerwartigkeiten herzlich mUde war nnd von 
dem unangenehmen Verhaltnisse loskommen woIIte. 

Auch in der AusUbung des Konsulats legte man ihm 
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Schwierigkeiten in den Weg. Die Verfolgung hOrte auch 
jetzt nicht auf. "Die psychologische ErkHirung diesel' bei
spiellosen Verfolgung" - schrieb er dariiber - "liegt 
Ubrigens auf platter Hand. Denn je mehr man sich bewusst 
war, mich ohne allen politischen, recbtlichen oder moralischen 
Grund, ftinfzebn Jabre lang verfolgt zu haben, desto mebt· 
fiircbtet man, dass icb durch meine Anstrengungen empor
getragen, meine ganze Geschichte wiederum zur Sprache 
bringen wurde, ungeachtet ich zu wiederholten Malen meine 
Verfolger hatte beilig und theuer versichern lassen, dass ich 
aIle friiheren Vorgange ungefabr in demselben Lichte be
trachte, womit ein gemachter Mann auf die Zankereien und 
Zwiste seines Knabenalters zuriickblicke, und dass ich nm 
damit umgebe, die Verluste und Leiden gut zu macben, 
welcher meine Familie wabrend einer ftinfzehnjahrigen Ver
folgung ausgesetzt gewesen." 

So unerquicklich aUe diese Vorgange waren, List hatte 
doch seine Freude an dem, was er gesehaffen. Mit stolzem 
Bewusstsein sah er, wie das neue Verkehrsmittel als natio
nales Transportsystem in del' Art und Weise, wie er es in 
Amerika fiir Deutschland ausgearbeitet, wie er es angeregt 
hatte, sich immer mebr und mebr Babn bracb, und wie 
Deutschlands W oblstand sicb dadurcb sicbtlich zu beben 
begann. 

Zwei literarische Schopfungen jener Zeit, das Staatslexikon 
von Rotteckund W,eleke.,· und das Eisenbabnjournal - das 
erstere im Lauf der Zeit ein berubmtes wissenscbaftliches 
Werk geworden - danken List ibre Begriindung. Zwar 
ging es hier auch nicht ohne Misshelligkeiten ab; das Staats
Lexikon raubte ihm einen Theil seines Vermogens, aber List 
sah auch hier, dass das, was er schuf, von bleibendem Ein
flusse wurde. Freilich von den vielen Baumen, die der 
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schOpferische Mann pfianzte, und deren Aeste sich nun weit
verzweigend tiber Deutschland ausbreiten, liess keiner seine 
Frtichte schnell genug heranreifen, so dass sie List noch 
selbst hatte pfilicken konnen. 

Wie er VOl' 16 Jahren mit seinem "Organ fUr den deut
schen Handels- und Gewerbestand" das deutsche V olk mit 
dem Gedanken eines grossen Zollreiches, das nun endlich 
seine Verwirklichung gefunden hatte, vertraut machte, so 
weckte er jetzt mit dem "Eisenbahnjournal" odeI' "National
magazin flir neue Erfindungen, Entdeckungen und Fortschritte 
im Handel und Gewerbe, in del' Land- und Hauswirthschaft, 
in offentlichen U nternehmungen und Anstalten, sowie fur 
Statistik, NationalOkonomie und Finanzwesen" im weiten 
deutschen Reiche das Interesse und das Vert;tandniss fiir 
ein nation ales Verkehrswesen, und des sen Bedeutung fiir das 
gewerbliche Leben. Er zeigte die Fortschritte andreI' Lander 
und machte allen Kreisen die neuen Erfindungen und Ent
deckungen auf dies em Gebiete zuganglich. 

Dabei ist er unaufhaltsam praktisch thatig und sucht neue 
U nternehmungen anzuregen. Wir finden ihn in Berlin, in 
Hamburg, immer neue Prqjekte formend und dem allgemei
nen Interesse dienend. 1m Januar 1836 besuchte er seine 
schwiibische Heimat. "Ich bin vortrefflich aufgenommen" -
schreibt er aus Stuttgart - "Freund und Feind kommt mil' 
mit offen en Armen entgegen; es ist, als 0 b mil' das ganze 
Land das Unrecht abbitten wollte, das man an mil' began
gen hat." Von dort ging er nach Carlsruhe und Freiburg, 
im Sommer kam er wieder nach Wiirtenberg. Man nahm 
ihn noch freundlicher auf als das erste Mal. "Ich kann Dich 
versichern" - schrieb er an seine Frau - "dass es mil' 
nirgends bessel' gefallt als im Lande, wo ich gewachsen bin." 
Allein in den Kreisen del' Regierung war del' alte Hass nicht 
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vergessen. Eine Verfligung von koniglicher Hand sagte: 
"List solle als Auslander behandelt werden, welchem der 
Aufenthalt im Konigreichc auf W ohlverhalten zu gestatten 
sei. " Diese krankende Verftigung trieb List wieder aus 
Wtirtenberg fort. 

Er ging nach Leipzig zurlick, wo eine unerwartete Nach
richt seiner harrte. Das "Eisenbahnjournal", das bisher eine 
ergiebige Einnahmequelle ftir List gewesen war, wurde plOtz
lich und ohne jeglichen Grund in Oesterreich verboten und 
damit dem grade in Oesterreich vielgelesenen Journal der 
Todesstoss versetzt. List ftihrte diese grundlose, ihn schwer 
schadigende Massregel auf "besondere Recommandation vom 
Reiche" zurlick und sah in ihr nur neue Machinationen sei
ner alten Feinde, die vor keiner Niedertracht zurtickschreck
ten, ihm den Aufenthalt in Deutschland zu verleiden. 

Was hatte der edle patriotische Mann verbrochen, dass 
man Dinge, die vor 16 Jahren geschehen, und liber die er 
selbst langst hatte Gras wachsen lassen, immer von Neuem 
als Waffe gegen ihn gebrauchte? 

Flinf Jahre waren verflossen seit seiner Rtickkehr nach 
Deutschland. In diesen ftinf Jahren hatte List's schOpfe
rischer Geist eine Umwalzung auf dem Gebiete des Verkehrs
lebens hervorgerufen, die Deutschlands wirthschaftlicher Ent
wicklung zum hOchsten Segen gereichte. Er hatte U nter
nehmungen angeregt und gefordert, die ihm in jedem ande
ren Lande dauernden Ruhm gesichert, jedwede Sorge urn 
seine Existenz ferngehalten batten. Warum war er aus gllick
lichen Verbaltnissen in die Heimat zurlickgekehrt? Nach 
jahrelangem verdienstvollen Wirken batte List in dem un
dankbaren Vaterlande nicht eine Statte, auf die er sein Haupt 
legen konnte. 



ZEHNTES KAPITEL. 

Aufenthalt in Paris. Nationalokonomische Arbeiten. 
Der Kampf gegen die englische Cornbill. 

Di~jenigen, die List personlich gekannt haben, und untm' 
ihnen Ludwig Hausser, wissen nicht genug von del' guten 
und heitern Laune zu erzahlen, die dem thlitigen Manne 
eigen war und die ihn auch dann nicht verliess, wenn schwere 
Schicksalsschlage ihn trafen. Die U ndankbarkeit seiner Mit
btirger abel', das Verhot des Eisenbabnjournals, dessen Ur
sache er, wie schon erwahnt, in heimlichen Ranken suchte, 
liessen einen tiefen Stachel in ihm zurtick, und die Reizbar
keit, die sich in den letzten Jahren seiner bemachtigt hatte, 
sie hutte ihre QueUe in den Bitterkeiten diesel' Zeit. Dazu 
geseUte sich die Sorge urn sein Vermogen, das in den ame
likanischen Kohlenbergwerken angelegt, und das ernstlich 
bedroht war. 

So war denn die Stimmung, in del' List Leipzig verliess, 
und die Reise tiber Belgien nach Paris antrat, eine ausserst 
gedrtickte. Erst die Arbeit, die er unerwartet fand, ga b 
ihm seine geistige Spannkraft wieder. Er betheiligte sich 
an zwei nationalokonomischen Preisaufgaben, welche die 
franzosische Akademie ausgeschrieben hatte, und wenn seine 
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Arbeiten auch nicht den Preis erhielten, so wnrden sie als 

"des ouvrages remarquables" del' Oeffentlichkeit empfohlen. 
Er nahm auch die frUherell Entwurfe zur Herstellung 

eines grossen franzosischen Eisen bahnlletzcs wieder auf. Er 

hatte eingehende Unterredungen mit dem Konige Louis Philipp 
und eben so mit Thiel's. Ueber eine Unterredullg mit dem 
ersteren berichtet el' selbst in sehr anziehender Weise. (Siehe 

Hausser Band 1.) Thiel's scharfer Blick erkannte bald die 
wirthschaftliche Kraft, die Frankreich in List gewinnen konne, 
und del' Minister bot ihm an, in franzosische Dienste zu tre
ten. List lehnte ab und wohl aus GrUnden, die in demsel
ben Gefuhl, das ihn einst verhinderte, in Amerika festen Fuss 
zu fassen, in dem Anhanglichkcitsgefuhl fur seine deutsche 
Heimat, ihre Wurzel hatten. 

List war fast ausschliesslich mit nationalOkonomischen 
Studien und Arbeiten beschaftigt. Die Aufsatze, welche el' 

fur die "Allgemeine Zcitung", fur die "Deutsche Vierteljahrs
schrift" und den "Constitlltionell" schrieb, konnen bereits 
als die V orlaufer des grossen Werkes gelten, das die Krone 

seines Lebcns wurde, als die VorHiufer des "Nationalen 
Systems del' politischen Oekonomie". Die beiden Aufsatze: 
"Die Freiheit und die Beschrankungen des auswartigen Han
dels, aus dem historischen Gesichtspunkt beleuchtet" und 

"das W esen und del' Werth einer nationalen Gewerbspro
duktivkraft" 1) geben klar nnd deutlich die Gedanken an, 

von denen jenes beruhmte Werk getragen ist. 
An del' Hand del' Geschichte zeigt er, auf wie vielseiti

gen und verschiedenen Bedingungen die Entwicklung del' 
Volker beruhe, und wie ein und dasselbe Handelssystem bei 

1) Beide Aufsatze sind von Ludwig Hausser Baud II ver
offentlicht. 
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del' einen Nation deren Macht und Grosse, bei del' andel'll 
deren U ntergang herbeifiihrte. " Venedig ist gross geworden 
in del' Handelsfreiheit. Wie andel's Mtte es sich von einem 
Schifferdorf zur Konigin des Mittelmeers, zur Agentin del' 
Kreuzziige, zur ersten Handelsmacht des Mittelalters zu er
heben, oder die Konkurrenz Genua's mit Erfolg zu bestehen 
vermocht? Zu Reichthum und Macht gelangt, fiihrte es hohe 
Zolle und andere Beschrankungen ein. Man hat diese Mass
regeln als Hauptursachen seines Verfalls denuncirt, abel', wie 
uns scheint, nicht ganz mit Grund." 

"Wir wollen indessen Beschrankungsgesetze keineswegs 
rechtfertigen. Wie forderlich sie auch der Republik gewesen 
sein mogen in Erreichung des hOchsten Grads von Reich
thum und Macht, als sie ihn erreicht hatte, konnten Handels
beschrankungen nul' schadlich wirken. Eine Nation, die, wie 
Venedig in del' Zeit seines hOchsten Flors, allen andel'll in 
Industrie und Handel, wie in del' Seemacht iiberlegen ist, 
behauptet ihre Suprematie am besten im freien Handel, be
wahrt am besten durch moglichst freien Verkehr ihre Fabri
kanten und Kaufleute VOl' dem Laster del' Indolenz." 

Den Fall Venedigs sucht List in einer andren Ursache. 
"Venedig, gross geworden durch die Freiheit, flng in dem 
Augenblick an zu sinken, in welchem seine Aristokratie die 
offentliche Freiheit angriff, und als sie die letzten Reste del' 
demokratischen Energie verschlungen hatte, trat Verwesung 
an die Stelle des Lebens." 

Auch Belgien hat im Mittelalter dem Principe del' Han
delsfreiheit mit Erfolg gehuldigt; ebenfalls die Hansa. Was abel' 
andrerseits ein Schutzsystem zu leisten vermochte, das lehrt 
die Geschichte Englands, dessen Bevolkerung zum hOchsten 
W ohlstande gedieh, und das immer beflissen war, die Zufuhr 
fremder Fabrikate von seinen Grenzen auszuschliessen, wah-
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rend es anderen Landern gegeniiber den Grundsatz del' 
Handelsfreiheit, so oft er del' Ausfuhr seiner Fabrikate dien
Hch war, geItend zu machen suchte. Das lehrt femer die 
Geschichte Frankreichs. Hier hat ein grosses Genie flir 
sich aHein ein Werk geschaffen, das England nul' nach Jahr
hunderten gelungen war. Bei Colberts Tode "zahIte Frank
reich in del' W ollenfabrikation 50,000 Gewerbe, producirte 
es flir 50 Million en Seidenfabrikate, waren die Staatsein
kiinfte urn 28 Millionen gestiegen, besass das Reich bliihende 
Fischereien, eine ausgedehnte Schifffahrt und eine machtige 
Marine." 

Die Oekonomisten des folgenden Jahrhunderts haben 
Colbert den Vorwurf gemacht, er habe die Fabrikation auf 
Kosten des Ackerbaus emporbringen wollen. "Ein Vor
wurf" - sagt List - "del' nul' ihren Mangel an richtiger 
Einsicht in, die Natur del' Industrie beurkundet. War es 
auch fehlerhaft, dass Colbert del' Ausfuhr del' rohen Produkte 
periodische Hemmnisse in den Weg legte, so vermehrte er 
durch Emporbringung del' innem Industrie die Nachfrage 
nach landwirthschaftlichen Produkten dergestalt, dass er del' 
Landwirthschaft zehnfach ersetzte, was er ihr durch jene 
Hemmungen schadete." 

Del' Widerruf des Edikts von Nantes allein zerstorte 
Colbert's Werk und knickte Frankreichs gewerbliche Grosse 
in ihrer Bllithezeit. "In Folge diesel' traurigen Massregel 
wurden nach Colbert's Tode im Lauf von drei Jahren eine 
halbe Million del' fleissigsten, geschicktesten und wohl
habendsten Bewohner Frankreichs vertrieben, die nun zurn 
doppelten Nachtheil fUr das Land, das sie bereichert hatten, 
ihre Industde und ihre Kapitale nach del' Schweiz, nach 
aIle.n protestantischen Landem Deutschlands, besonders nach 
Preussen, nach . HoHand und nach England verpflanzten. 
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So ruinirten die Intriguen einer bigotten Maitresse in drei 
Jahren das geniale Werk eines Menschenalters, und sUirzten 
Frankreich in seine alte A pathie zurlick, wahrend England 
unter dem Schutz seiner Verfassung, und gestarkt durch eine 
alle Ellergie del' Nation aufregende Revolution, mit fort
wachsendem Eifer an dem Werke Elisabeths und ihrer Vor
ganger ohne Unterbrechu~g fortbaute." "Dass die restrik
tive Handelspolitik" - schreibt List an einer andel'll Stelle -
"nur insofel'll wirksam sein kann, als sie von der fort
schreitenden Kultur und den freien Institutionen der Nation 
unterstiitzt wird, lehrt der Verfall Venedigs, Spaniens und 
PortugaIs, der Riickfall Frankreichs durch den Widerruf des 
Edikts von Nantes, und die Geschichte Englands, in welchen 
Reichen wir die Freiheit mit den Fortschritten der Industrie 
und des Handels stets gleichen Schritt halten sehen." Aus 
der Geschichte Spaniens und PortugaIs kann man lel'llen, 
"wie trotz aller Segnungen der Natur, trotz uralter Elemente 
der Industrie und des Reichthums, trotz beispielloser Gliicks
falle, wodurch diesen beiden Landern die Ausbeutung der 
Reichthiimer von Ost- und Westindien fast ausschliesslich zu 
Theil geworden, die yon der Natur begabtesten Nationen 
durch Despotie und Fanatismus in Armuth und Elend, in 
Anarchie und politische Unmacht verfallen und zuletzt in 
einen Zustand der volligen Auflosung gerathen, welch en Ein
fluss demnach Aufklarung und Freiheit, Rechtssicherheit und 
konstitutionelle Garantieen auf die Industrie und den Reich
thum der Nationen nben. - Dass dagegen eine weit vorge
riickte Kultur, mit oder ohne freie Institutionen, wenn sie 
nicht vou einer zweckmassigen Handelsllolitik unterstiitzt ist, 
die okonomischen Fortschritte einer Nation nicht verbiirge, 
lehrt einerseits die Geschichte der nordamerikanischen Frei
staaten; andererseits die Erfahrung Deutschlands." 
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So zeigt die Gescbichte, dass die Restriktionen die natur
gemassen Folgen del' Verscbiedenheit del' Interessen und des 
Strebens del' Vl)lker nach Unabhangigkeit sind, und dass die 
Vel'suche einer einzelnen Nation, die Handelsfreibeit einseitig 
einer durch Industrie, Reichtbum und Macht vorherrschenden 
Nation gegeniiber, wie sie periodisch von Portugal, von 
Frankreich, von Nordamerika und von Russland, von Deutsch
land abel' Jahl'bunderte lang gemacht worden sind, nul' die 
Prosperitat dieser einzelnen Nation zu Gunsten del' vorherr
schenden Handelsmacbt zum Opfer bringen. 

"Die Geschichte lehrt ferneI''' - scbrieb List 1839 -
"wie die mit allen, zu Erstrebung des bOcbsten Grades von 
Reichthum und Macht erforderlichen Mitteln von del' Natur 
ausgestatteten Nationen, -ohne mit ihrem Bestreben in Wider
spruch zu gerathen, nach Massgabe ihrer Fortschritte mit 
ihren System en wechseln konnen und miissen, indem sie 
durch freien Handel mit weiter vorgeriickten Nationen sich 
aus del' Barbarei erbeben und ihren Ackerbau emporbringen, 
hierauf durch Beschrankungen das Aufkommen ihrer Manu
fakturen, ihrer Fischereien, ihrer Schifffahrt und ihres aus
wiil'tigen Handels befordern, und endlich auf del' hOchsten 
Stufe del' Industrie und Macht angelangt, durch allmiihlige 
Einflihrung des freien Handels und del' freien Konkurrenz 
auf den eigenen wie auf den fremden Miirkten ihre Land
wirthe, Manufakturisten und Kaufleute gegen Indolenz be
wahren und sie anspornen, das erlangte Uebergewicbt zu 
bchaupten. Auf del' ersten Stufe sehen wir Spanien, Portugal 
und Neapel stehen; auf del' zweiten Deutschland, Oesterreich 
ulld Nordamerika; den Grenzen del' letzten Stufe scheint uns 
Frankreich nahe zu sein; erreicht hat sie bis zur Zeit allein 
Grossbritannien. " 

Die in England begonnene Bewegung zur Abschaffung 
Go I ds ch mid t. Friedrich List. 7 
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des Korneinfuhrverbots nahm List's lebhaftes Interesse in 
Anspruch. In der "Allgemeinen Zeitung" geisselt er die 
englischen Grundbesitzer als die Urheber und Vertheidiger 
der ungerechten Bill. "Sie wollen heweisen" - sagt er -
"dass eine Nation, die Getreide importire, von dem Aus
lande abbangig sei, wahrend nichts so gewiss ist, als dass 
blosse Ackerbaustaaten in jeder Beziehung von den mit ihnen 
in Verkehr stehenden Manufakturstaaten abbangig sind." 
Niehts habe der Manufakturgrosse des Inselreichs mehr 
Schranken gesetzt als die englische KornbiIl, und nichts sei 
so bedingungslos nothwendig flir die nationale Manufaktur
kraft eines Volkes als freie Einfuhr der Rohprodukte, ver
bun den mit einem Handelssystem, das die Erzeugnisse der 
Industrie vor allzugrosser Einfuhr fremder Waaren so lange 
schlitze, his die nationale Gewerbetbatigkeit genligend er
starkt und herangebildet sei, um des Schutzes entbehren zu 
konnen. 

Nicht mit Unrecht flirchtete List, dass die begonnene 
Bewegung liber ihr Ziel hinausgehen und irrige, fur die 
Handelspolitik der kontinentalen Staaten Europas gefahrvolle 
Auffassungen erzeugen wlirde. Dennoch war die Volksbewe~ 
gung gegen die Korngesetze eine grosse Lehre fur Deutsch
land. 

In den sieben Jahren, welche den Kampf gegen die 
Kornbill umfassen, hat das englische Yolk gezeigt, was ein 
verfassungsmassiges Vereinsrecht, wenn es von grossen in 
der Sache aufgehenden Personlichkeiten geleitet wird, zu 
leisten vermag, und es hat ferner gezeigt, dass es, wenn es 
an die Erreichung grosser Ziele geht, an Opferwilligkeit alle 
andern Volker liberragt. 

Der Bund der Korngesetzgegner (Anti -Corn -Law -League), 
1836 gebildet, verfugte liber Mittel, die ihm gestatteten 
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4,500,000 Mark ftir seine Zwecke auszugeben. Die jiihr
lichen Beitr~ge der Mitglieder erreichten die Summe von 
270,000 Mark und freiwillige Geschenke thaten das Uebrige. 
Das Organ des Bundes war in hunderttausenden von Exem
plaren tiber ganz England verbreitet, es drang in jedes 
Haus, in jede Htitte, Wanderapostel durchzogen auf Kosten 
des Bundes Dorf und Stadt und predigten den Kampf gegen 
das verhasste Gesetz. Und als der Kampf beendet war, 
wurde dem Leiter der Bewegung, Richard Cobden I), dem 
vor Allen der Sieg zu danken war, ein Nationalgeschenk 
von 1,440,000 Mark iiberreicht als Anerkennung fiir sein 
Wirken im Interesse des englischen Yolks. 

Man werfe nun einen Blick auf unser Vaterland, auf das 
Deutschland zur Zeit des grossen deutschen Agitators und 

I) Richard Cobden, einer der hervormgendsten NationalOkonomen 
Englands, geboren am 3. .Tuni 1804 in der Nahe von Dunfort, 
stammte von armen Eltern. Kachdem e1' eine SteHung in einem 
Handlungsgeschafte Londons tibernommen, bildete er sich gleich
zeitig theoretisch aus und erweiterte seine Kenntnisse durch Ge
sehaftsreisen. Dureh seine Ttiehtigkeit gelang es ihm schon im 
Jahre 1830 in Verbindung mit einigen jUngeren Genossen eine 
Kattun-Druckerei zu begrUnden, welche sich bald zu hoher BlUthe 
entwickelte. 1835 erschien seine erste Schrift ,.England, Irland und 
Amerika." In den folgenden Jahren Ubernahm er die Fiihrerschaft 
der Agitation gegen die Korngesetze und wurde in Folge des sen 
1~1 ins Unterhaus gewahlt. Nach den Ereignissen des Jahres 1848 
suchte e1' ein Grundgesetz des allgemeinen Friedens fUr Europa an
zubahnen und trat, diesen Gedanken verfechtend, der Politik des 
englischen Kabinets unter Lord Palmerston bei vielen Gelegenheiten, 
insbesondere vor dem Ausbruch des Krimkrieges entgegen. 1m 
Jahre 1860 brachte er als Vertreter Englands den bekannten Han
delsvertrag mit Frankreich zu Stande. Inmitten seiner Thatigkeit 
starb e1' am 2. April 1865, tief betraue1't von dem englischen Volke, 

ja der ganzen civilisirten Welt. 
7* 
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auf das Deutschland der heutigen Tage! Vergebens suchell 
wir in einern Volke, das sich, wenn seine Ehre angetastet 
wird, wie ein Mann zu erheben, 'das grossartigste Beispiel 
eines Volkes in Waffen zu geben verrnag, eine gleiche Hoch
herzigkeit, wenn es sich urn wirthschaftliche Ziele handelt. 
U nd doch ist die wirthschaftliche Wohlfahrt eines Volkes 
der UrqueU flir dessen Weiterentwicklung und dessen Fort
schreiten in Bildung und Gesittung. 



ELFTES KAPITEL. 

Wiederkehr nach Deutschland. Das nationale 
System. 

List lebte still und zurtickgezogen im gerauschvollen 
Paris, nul' auf den Umgang mit den Seinigen und einigen 
wenigen Freunden beschrankt. Zu dies en gehOrten del' 
Historiker Jakob Venedey und die Dichter Heine und Laube. 
Letzterer hat ihm tiber den Tod hinaus die treueste Freund
schaft bewahrt. Da riss ein jaher Schlag eine Lticke in 
das bisher gltickliche Freundes- und Familienl~ben. List's 
einziger hoffnungsvoller Sohn starb an einem Fieber in Algier, 
und diesen Verlust hat der Vater nicht mehr zu tiberwinden 
vermocht. 

1m Sommer 1840 kehrte er nach Deutschland zurtick. 
Mannigfache Beschaftigungen riefen ihn zunachst nach Leip
zig, wo man durch freundliche Aufnahme frtihere Vorkomm
llisse vergessen zu machen suchte. 

Mit altern, nie ermattendem Eifel' nahm er sich wieder 
der Eisenbahnangelegenheiten an, und indem er durch offent
Hche Besprechungen und personliche Vorstellungen durch
setzte, dass die Linie zwischen Halle und Kassel dem ur
spriinglichen Plane entgegen in einer 7 Meilen grosseren 
Lange tiber Naumburg, Weimar, Erfurt, Gotha, Eisenach ge
fuhrt wurde, erwarb er sich um die tbttringischen Staaten 
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und deren wirthschaftliche Interessen em grosses Verdienst, 
das auch allseitige Anerkennung fand. Man iiberhaufte ihn 
mit offentlichen Ehrenbezeugungen, und die Universitat Jena 
verlieh ihm in Anerkennung "seiner Verdienste urn die Sache 
des deutschen Handelsvereins und des deutschen Eisenbahn
Systems" die Doctorwiirde. 

Einen materiellen Erfolg hatte List auch hier nicht zu 
verzeichnen. Er stellte seine Person stets unter die Sache 
und hatte, wenn diese gethan, seine Selbstverleugnung regel
massig zu bereuen. Sein Verm~gen war verloren, und die 
Mittel, die ihm aus seiner schriftstellerischen Thatigkeit zu
flossen, waren sparliche. 

Wir sehen nun List nach Augsburg tibersiedeln und dort 
seinen bleibenden Aufenthalt nehmen, urn durch die "Allge
meine Zeitung" noch mehr als das von Paris aus geschehen 
konnte, fur die deutschen wirthschaftlichen Aufgaben zu 
wirken. Dass seine Thatigkeit keine unfruchtbare war, das 
heweist das lehhaft~ Interesse, welches in der deutschen 
Nation fur eine nationale Handelspolitik erwachte, und das 
sich wahrend der Verhandlungen tiber einen Handelsvertrag 
zwischen dem Zollverein und England iiherall kundgab. 
Rier vollendet er auch "das nationale System der politis chen 
Oekonomie", das unter dem Wahlspruch "Et la patrie et 
l'humanite", demselben Wahlspruch, den er seinen Arbeiten 
in Amerika und in Frankreich vorangesetzt hatte, 1841 in 
die Oeffentlichkeit trat. In diesem Werke 1), das sich in 
4 Biicher 2) oder Abschnitte - die Geschichte, die Theorie, 

1) 1877 in der 7. Auflage erschienen. J. G. Cotta'sche Buch
handlnng. Stuttgart und Tiibingen. 

2) In einzelnen Ausgaben in der konigl. Hofbuchhandlung von 
Julius Weise u. Adolf Schmidt, Stuttgart, erschienen. 



103 

das System, die Politik - gliedert, tritt List noeh eingehender 
als es in friiheren Arbeiten gesehehen den herrsehenden 
Theorieen entgegen und stellt der "kosmopolitisehen Oeko
nomie" die "politisehe Oekonomie" gegenuber. "Diese muss" 
- sagt List in der Einleitung - "in der Beziehung auf 
den internationalen Handel ihre Lehren aus der Erfahrung 
sehOpfen, ihre Massregeln fur die Bediirfnisse der Gegen
wart und die eigenthiimliehen ZusUinde jeder besonderen 
Nation bereehnen, ohne dabei die Forderungen der Zukunft 
und der gesammten Mensehheit zu verkennen. Sie stiitzt 
sieh demnaeh auf Philosoph ie, Politik und Gesehiehte." An 
der Vergangenheit und der Gegenwart zeigt er die Conse
quenzen der kosmopolitisehen Theorieen und warnt vor dem 
natiirliehen Eigennutz desjenigen V olkes, von denen sie aus
gegangen. "Ware ieh Englander" - sagt List - "ieh 
hatte sehwerlich das Grundprineip der Adam Smith'sehen 
TheOl·ie in Zweifel gezogen. Es waren die vaterlandischen 
ZusUinde, welche die ersten Zweifel an der Unfehlbarkeit 
der Theorie in mir aufregten." 

Aber eben so eindringlich sind seine Mahnungen an die
jenigen gerichtet, die den grossen Irrthum begehen, die Be
schrankungen als allgemein giltige Massregeln hinstellen zu 
wollen. Die Beschrankungen sind die Mittel, um zur mog
lichsten Vollkommenheit zu gelangen, sie sind die Mittel, 
das Ziel ist die Freiheit des Handels. "Jede Ueberschrei
tung und Uebereilung des Schutzes aber" - sagt List -
"straft sich selbst dureh Verminderung des eigenen Wohl-
standes." . 

Der nationale Gesiehtspunkt, von dem aus sieh die An
sehauungen List's gestalten und bewegen, und der von unsern 
Theoretikern ganz ubersehen wird, kommt hier zum voll
endeten Ausdruek. "Die Erhaltung des Stammes der National-
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industrie muss unverbrlichlicher Grundsatz sein." Auf ihr 
beruhen die Unabhangigkeit und die Zukunft einer Nation. 

"Und nach diesem Grundgesetz haben auch die meisten 
VOlker gehandeIt, und am geschicktesten haben das die Eng
Hinder gethan. "Einmal im Besitz eines Industriezweiges, 
ward er Jahrhunderte lang von ihnen gehegt und gepflegt, 
wie ein junger Baum, welcher del' Stlitze und Wartung be
darf. "U nd wer etwa nicht weiss" - fahrt List 1) fort -
"dass bei Fleiss und Geschicklichkeit und Sparsamkeit jeder 
Industriezweig im Lauf del' Zeit gewinnreich sein muss; 
nicht weiss, dass in einer im Ackerbau und in del' CuItur 
liberhaupt schon vorgeruckten Nation bei angemessenem 
Schutze junge Fabriken, wie unvoIlkommen und theuer iill 
Anfang ihre Erzeugnisse sein mogen, durch Uebung, Erfah
rung und innere Konkurrenz bald dahin gelangen, es in jeder 
Beziehung den aIten Fabriken des Auslandes gleich zu thun; 
wem etwa unbekannt ware, dass das Gedeihen jedes beson
deren Fahrikationszweiges durch das Gedeihen vieler anderer 
Fahrikationszweige bedingt ist, und bis zu welcbem Grade 
eine Nation aBe ihre produktiven Krafte auszubiIden vermag, 
wenn sie beharrlich dafnr Sorge tragt, dass jede Generation 
das Werk del' Industrie da fortsetzen kann, wo es die friI
heren Generationen gelassen haben, del' studire die Geschichte 
del' englischen Industrie." 

Und eben so handeIten die Franzosen, die Nordamerikancr. 
Deutschland allein "stand Jahrhunderte lang unter dem Ein
fluss des freien Handels, das heisst, aIle Welt durfte Fabri
kate und Produkte nach Deutschland fnhren; Niemand wollte 
deutsche Fabrikate und Produkte importiren lassen." "Und 
wenn" - ruft List an einer andel'll Stelle 2) - "irgend eine 

I) Nationales System. Die Geschichte. 
2) Nationales System. Die Politik. 
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Nation zur Pflanzung einer nationalen Mannfakturkraft beru
fen ist, so ist es die deutsche - durch den hohen Rang, 
den sie in den Wissenschaften und Ktinsten, in del' Literatur 
und Erziehung, in del' offentlichen Administration und in ge
gemeinntitzigen Institutionen behauptet - durch ihre Mora
litat und Religiositat, ihre Arbeitsamkeit und Wirthschaft
lichkeit - durch ihre Bebarrlicbkeit und Ausdauer in den 
Gescbaften, sowie durch ibren Erfindungsgeist - durcb die 
Grosse und Tiicbtigkeit ibrer Bevolkerung - durch den 
Umfang und die Natur ibres Territoriums - durcb ibren 
weit vorgeriickten Ackerbau und ibre physischen, socialen 
und geistigen Hilfsquellen tiberbaupt." 

"Wenn irgend eine Nation von einem ibren Zustanden 
angemessenen Scbutzsystem reicbe Friichte zu erwarten bat 
fur das Aufkommen ibrer innern Manufakturen, fiir die Ver
mehrung ibres auswartigen Handels und ibrer Schifffabrt, fur 
die Vervollkommnung ibrer innern Transportmittel, fur die 
Bliitbe ibres Ackerbaues, sowie fiir die Bebauptung ihrer 
Macht nach aussen, so ist es die deutscbe." 

Und welcbe segensreicben Wirkungen ein massiger Scbutz
tarif in Deutscbland bervorzubringen vermag, das beweist 
das Emporbliihen del' deutscben Industrie seit dem preussi
schen Tarif von 1818, auf den sicb im Wesentlichen del' 
Tarif des Zollvereins sttitzte, und das beweist ibr Nieder
gang von dem Tage an, an dem man die erprobte Bahn 
wieder aufzugeben sicb bemiihte. 

Wenn auch mehr denn 30 Jahre ins Land gegangen sind, 
seitdem das Bucb gescbrieben wurde und erscbien, wenn 
aucb die Grenzen del' Volker verriickt, und die Handels
interessen theilweise andere geworden sind, so hat docb die 
Erfahrung gelebrt, und sie lehrt beute, dass del' Autor darin 
mit sicheren Stricben die Wege vorgezeichnet hat, welcbe 
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die deutsche Haudelspolitik einschlagen muss, wollen unsre 
Gesetzgeber, dass das deutsche Volk, indem es eine indu
strieelle Selbststandigkeit erstrebe, erreiche und bewahre, auch 
seine politische Macht und Grosse dauernd behaupte. 

Das Gesetz der allgemeinen Wehrpflicht hat Preussen und 
durch dieses Deutschland gross gemacht. Keiner wird daran 
riihren wollen. Aber man vergesse nicht, dass dieses Gesetz, 
indem es alljahrlich 400,000 im kraftigsten Lebensalter 
stehende Jlinglinge der heimischen Produktion entzieht und 
in den Zeiten einer Mobilmachung diese beinahe lahrn zu 
legen vermag, sehr hart in das deutsche Wirthschaftsleben 
einschneidet. Urn so grosser muss die Pflege und Wartung 
desselben sein. Auch hat ein Yolk, das bei 42,600,000 Ein
wohnern jahrlich ungefahr 350 Millionen Mark zur Erhaltung 
seines Heeres zahlt, zu wac hen, dass seine Steuerkraft nicht 
erlahme. Deutschland ist kein eigentlich ackerbauender, 
sondern ein gewerbetreibender Staat. Die Kraft seines W ohl
standes saugt es vornehmlich aus seiner Gewerbethatigkeit. 



ZWDLFTES KAPITEL. 

Betrachtungen Uber die deutschen und englischen 

Handels - und Verkehrsverhaltnisse. 

Es ist wahr, der Gedanke der kosmopolitischen Oeko
nomie und der Handelsfreiheit ist ausgegangen von einem 
grossen Gelehrten des englischen V olkes und von diesem 
zuerst zur Wirklichkeit gemacht worden. 

Abel' eben so wahl' ist es, dass lange bevor die Adam 
Smith'sche Schule irgend welchen Boden in England ge
funden, sie sich Hingst eine Pflanzstatte in Deutschland er
obert hatte, auf der sie gehegt und gepflegt wurde. Die 
Vorliebe der Deutschen ftir philosophische Systeme, die Vor
liebe fdr das Fremde, und ein wirklich philantropischer, 
idealer Zug, del' den Deutschen eigen ist, haben dem Ein
gange dieser Lehre besondere Nahrung gegeben. Wenn un
sere heutigen Volkswirthe den Bediirfnissen der Nation und 
allen Erfahrungen zum Trotz auf diesen Theorieen beharren, 
so beruht diese eigenthiimliche Erscheinung zum grossten 
Theile auf philantropischen und idealen Anschauungen, auf 
Hoffnungen, an deren Verwirklichung sie glauben. 

Nirgends finden wir dagegen in den Bestrebungen del' 
Englander und in deren Handelspolitik einen anderen Zug 
als den des nackten Interesses. Nachdem sie Jahrhunderte 
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lang und noch bis in die neueste Zeit durch eine Absperrung 
ohne Gleichen sich eine Industrie herangebildet, welche die 
Industrieen aller andern Lander urn eines Hauptes Lange 
iiherragt, seitdem sie sich, gefeit gegen fremde Konkurrenz, 
auf eigenem Boden sichel' rdhlen, konnte del' freihandlerische 
Verkehr sie nur in den Bestrebungen rardern, jedwede Ge
werbethatigkeit anderer Nationen zu unterdriicken. 

Und das sind stets die Bestrebungen der englischen 
Handelspolitik gewesen yom Methuenvertrage 1) 1703 an bis 
zu den Vertragen del' neuesten Zeit. Del' A usspruch Lord 
Chatham's, der gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts 
erklarte, man diirfe nicht zugeben, dass in den nordameri
kanischen Kolonieen ein Hufnagel fabricirt werde, steht nicht 
vereinzelt da. 1815 sagte Lord Brougham im englischen 
Pm·lament "that is well worth while to incur a loss on the 
exportation of english manufacturers in order to stifle in 
the cradle the foreign manufacturers" und zehn Jahre spater 
rief der edle liberale Hume in demselben Parlament "man 
miisse die Continentalfabriken in den Windeln ersticken 2). " 

In den ersten Jahren dieses Jahrzehntes hatte der Ver
fasser Gelegenheit wahrend einer Reise durch die Industrie
bezirke des nordlichen Englands einer Vereinigung von Eisen
bahnindustriellen beizuwohnen und dort die Ausfiihrungen 
eines intelligenten und unter seinen Fachgenossen angesehenen 
Mannes mitanzuhoren. Nachdem der Redner die Zollverhalt
nisse Nordamerikas, dessen zunehmende Production und 
deren nachtheilige Einfliisse auf die englische Ausfuhr be
riihrt, fliichtig die Verhaltnisse Belgiens und Frankreichs ge-

1) Vertrag des beriihmten englischen Ministers Methuen mit der 
portugiesischen Regierung 1703. 

2) Nationales System. Die Geschichte. 
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streift hatte, verstieg er sieh zu folgendem erbauliehen Er
guss: "Sollten die Deutsehen wirklieh so dnmm sein und 
ibre Zl)Ile auf Eisen fallen lassen, so muss die deutsehe 
Eisenproduetion ganz ausser Frage kommen (tbe german 
iron will soon entirely disappear) (Cbeers). Niebt in den 
grossen StMten allein wie Berlin - CoIn - Breslau -
Danzig - Stuttgart - aueh in den kleineren StMten mUssen 
wir Niederlagen erriebten und niebt vereinzelt - aIle grossen 
englischen Producenten mUssen ihre Comtoire und Nieder
lagen in Deutschland haben". Dnd derartige Aeusserungen 
wurden hundertfach vern ommen. 

In keinem andern Volke ist das Freiheitsgefiihl und del' 
Gerechtigkeitssinn, sobald es sich um seine innern Ange
legenbeiten handelt, so ausgebildet wie im englischen Volke; 
aber in del' auswartigen Politik, in del' Handelspolitik Eng
lands ist von beiden keine Spur zu finden. Englands Staats
manner fdhren immer das Interesse des Inselreicbs im Munde, 
niemals bOren wir etwas von des sen WUrde und dessen 
Grossmutb und am allerwenigsten da, wo es sich um 
schwachere Staaten handelt. 

Als die chinesiscbe Regierung aIle ehrliehen Anstrengungen 
machte, der Opium -Einfuhr aus Britiseh -Indien einen Damm 
entgegenzusetzen, urn das ehinesisehe Yolk VOl' ganzlichem 
Ruin und geistiger Versumpfung zu bewahren, da ward sie 
von dem kosmopolitischen England zweimal mit Krieg iiber
zogen - zweimal 1835 und 1875 - und wiederholt mit 
Gewalt gezwungen, sich das sehleichende Gift, dessen Ein
fuhr und Gebrauch in England selbst gerechten Beschran
kungen unterliegt, aufdrangen zu lassen. Und diese Kriege 
mit ihrem Blutvergiessen und ihren Graueln sind gefiihrt 
worden lediglich im Interesse des schmahlichsten Gewerbes, 
des englisehen Handels mit indisehem Opium. Einzelne 
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Stimmen waren dagegen, einzelne eiferten laut gegen diese 
Ungerechtigkeit, abel' das Parlament billigte sie, gewiss ein 
trauriges Zeichen, wie weit Habgier und Gewinnsucht ein 
edelherziges Volk zu verirren im Stande sind. 

Und als die Vereinigten Staaten den Kampf zur Be
freiung einer Menschenrace von dem Joche del' Sclaverei 
flihrten, da war die Sympathie des gross ten Theils del' 
englischen Bevolkerung auf del' Seite del' Sclavenhalter. Da 
brach man keck die Blockade, da liefen fiir die Siidstaaten 
bestimmte Piratenschifi'e aus dem Hafen von Liverpool, und 
die englischen Staatsmanner liessen das geschehen. Del' 
trage Siiden, - dachten sie - losgerissen vom regsamen 
Norden, des sen Productionskraft eben an den Tag zu treten 
begann, miisse del' englischen Industrie ein weites Absatz
feld ofi'nen. Abel' es kam andel's. Die amerikanische Re
publik schwingt ihr Sternenbanner nach wie VOl' vom On
tario-See bis zurn mexikanischen Golf, nur um eine Lehre 
reicher, um die Lehre, dass die kosmopolitischen und welt
begliickenden Ideen der Englander nichts seien als leere 
Worte. 

Dies hat vorangeschickt werden miissen, urn die Be
strebungen der englischen Handelspolitik in das rechte 
Licht zu riicken und zu warn en, noch weiter auf die Leim
ruthe zu gehen, die uns von jenseits des Canals hingehalten 
wird. Von' anderer Seite betrachtet ist England ein frei
handlerischer Staat, und wenn dessen Politik der Interessen 
und der Selbstsucht, dessen Verfahren gegen schwachere 
VOlker keinesfalls Billigung finden darf, so muss doch dem 
gegeniiber anerkannt werden, dass diese grosse Nation in 
der Art und Weise, wie sie ihre gewerblichen Aufgaben er
fasst und handhabt, allen andren Nationen voransteht. 

Das Handelssystem der Englander ist einem praktischen 
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Bedlirfniss entsprossen, nicht aufgebaut worden auf Theorieen, 
die mit den vorhandenen Verhaltnissen in schrillem Wider
spruche standen. Die freihandlerische Stromung in England 
entsprang dem Volke, und Manner, die aus ihm hervorge
gangen und mitten im gewerblichen Leben standen, gaben 
ihr Nahrung und Richtung. In Deutschland ist die Bewe
gung klinstlich erzeugt worden und zwar von Mannel'll del' 
Theorie, nicht des praktischen Lebens, von Mannel'll mit 
gl'ossem und tiefem Wissen, von rein em und edlem Wollen, 
abel' ohne pl'aktische Vol'bildung und ohne Verstandniss flir 
die gewerblichen Bedlirfnisse. Sie Alle begehen - wie List 
in einem Privatbriefe 1) sich ausdrlickt - "den Grundirrthum 
von Adam Smith, del' dem Capital eine Produktivkraft zu
schreibt, wahrend doch nur die Arbeit mit BeihUlfe eincs 
kleineren odeI' grosseren Capitals producirt." 

Deutschland hat so gut wie jeder andre Kulturstaat die 
Aufgabe, die unverrlickbare Aufgabe, das freihlindlerische 
Princip zur GeHung zu bringen, und diese Aufgabe wird es 
erfliIlen, wenn man sein gewerbliches Leben sich ruhig ent
wickeln lasst, und dessen Bllithen, wenn einmal solche sich 
zu zeigen beginnen, in dem Wahn, man stlinde schon auf 
del' Hohe del' Leistungsfahigkeit, nicht gleich wieder knickt. 
Dazu gehOrt abel' nicht allein ein massiger Schutz seiner 
industrieellen Erzeugnisse, dazu gehOrt, dass man endlich eiu
mal anfange, die gewerblichen Fragen mehr in den Vorder
grund del' gesetzgeberischen Aufgaben zu riicken, dass das 
deutsche Yolk selbst innigeren Antheil nehme an del' Ent
wickelung einer nationalen Industrie und libel' den Ruhm, 
den es an seine Fahnen zu fesseln verstand, nicht seine 
Lebensfragen vergesse. 

1) Nord und Sud. 
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Eine strenge, sachgemasse Untersuchung jedes einzelnen 
Zweiges der deutschen Gewerbethatigkeit ist abel' das erste 
und unbedingteste Erfordel'lliss zur Anbahnung gesunderer 
Verhaltnisse. Eine Enquete, wie sie Frankreich mustergiltig 
ausgeflihrt hat, geleitet von unparteiischen, unabhangigen, 
fachkundigen Mannel'll, kann am sichersten die zollpolitischen 
Fragen vorbereiten, am klarsten vor Augen inbren, unter 
welchen Bedingungen diesel' odeI' jener Industriezweig pro
ducht, wie weit die Zollverhaltnisse und die Ausfuhrver
glinstigungen von Seiten des Auslandes ihn beeinfiussen 
welches die U rsachen sind seiner Entwicklung odeI' seines 
Verfalls. Die franzosische Regierung hat in diesel' Be
ziehung ein nachahmungswerthes Beispiel gegeben und noch 
VOl' wenigen Jahren ausdrlicklich erklart, dass sie keinen 
Anspruch erhebe libel' die grossten Interessen des Landes zu 
verfligen, ohne in allen Abstufungen die Interessirten zu be
fragen .. Und von demselben Grnndsatz war auch Deutsch
lands grosster Staatsmann durchdrungen. Freiherr von Stein 
verordnete in einer Verf'tigung vom Febrnar 1808, dass in 
del' Zollgesetzgebung keine Aenderung, ohne sachkundige 
Manner zuzuziehen, geschehen dlirfe. Es ist unbegreifiich, 
warum man die einmlithige Forderung der deutschen Indu- . 
strieellen nicht erflillt. Sollte man sich vor del' nackten 
Wahrheit flirchten? 

Eine allgemeine Enquete wlirde sich auch auf Transport
verhiiltnisse zu erstrecken haben, sie wlirde feststellen, wie 
weit die Tarife auf die Gewerbe einwirken, und ob die vor
handenen Verkehrswege tiberhaupt den Bedlirfnissen ent
sprechen. 

Ein ausgebildetes Verkehrs- und Transportwesen mit ge
sun den Tarifen betrachtet man allgemein als eine del' wesent
lichsten Bedingungen des wirthschaftlichen Gedeihens. W ohl-
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feile Verkehrswege flir unsere Kohlen, unser Eisen, unsere 
Holzer, unser Vieh, unser Getreide sollten daher unsere grosste 
Sorge sein. An Canalen ist Deutschland noch so arm, dass 
dieses in andel'll Landel'll als hochwichtig geltende Trans
portmittel kaum in Frage kommt. Del' herrliche Strom, 
del' an den Kohlenrevieren Oberschlesiens vorbei die nord
lichen Industriebezirke durchfliesst, ist an vielen Stellen ver
sandet, so dass die Schifffahrt unmoglich ist. Die mit den 
Strom ziemlich parallel laufende Staatsbahn besorgt dafur 
mit moglichst hohen Frachtsatzen den Transport des wich
tigsten Materials, des Nahrungsmittels fur die Dampfkessel 
und die Maschinen. Die GesammtHinge del' preussischen 
Canale betrug VOl' wenigen Jahren nicht mehr als 70 deutsche 
Meilen. Manches ist inzwischen erstrebt worden, abel' herzlich 
wenig bis jetzt geschehen. Das kleine Belgien bildet ein 
Canalnetz von einer Liinge von 207 und England von 608 
deutschen Meilen. Frankreich, das seinem Canalwesen eine 
grosse Sorgfalt widmet, verwendet augenblicklich die Summe 
von 282 Millionen Mark, urn sein bereits auf 668 deutsche 
Meilen ausgedehntes Netz erheblich zu erweitel'll. 

Das deutsche Eisenbahnnetz iill Verhaltniss zum Flachen
raum und zur Bevolkerung ist grosser als das franzosische, 
eben so gross wie das belgische. Dagegen kommen in Eng
land auf 1000 Bewohner 0,825 Kilometer Eisenbahnen, in 
Deutschland nul' 0,656. 

Grossbritannien besitzt auf einm Flachenraum von nur 
5719,84 0 Meilen und einer Bevolkerung von 32,737,405 Ein
wohnel'll 27000 Kilometer Eisenhahnen, ist durchzogen von 
kunstlichen Wasserstrassen, und seine Strome reichen fast 
in das Herz des Landes hinein. Schon diese Ausdehnung 
seiner inneren . Verkehrs- und Transportmittel, wie sie keins 
der andren europaischen VOlker aufzuweisen hat, in Ver-

Gold s ch mid t, Friedrich List. 8 
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bin dung mit seiner maritimen Lage sichern seiner Manufak
turkraft das Uebergcwicht liber die del' libl'igen Nationen. 
Dazu kommt del' grosse Reichthum des Landes an Kohlen 
und Eisen, und dazu kommt fcrner das feuchte Klima, das 
Englauds Produktion namentlich die Verarbeitung von Baum
wollenfaden auf das glUcklichste beeinflusst. 

Man vergesse auch nicht, dass England seit den Zeiten 
Wilhelm des Eroberel's, urn mit dem Ausdruck seines gross
ten Dichters zu reden "noch nie unter eines Siegers stolzen 
Fiissen lag"; frei und ungehindel't konnte es seine produk
tiveu Krafte entwickeln, und indem es seinen Besitz aus
dehnte libel' entfernte und unahsehbare Landergebiete und 
dul'ch deren Schatze seinen Nationall'eichthum vel'mehrte, 
hob es, unterstiitzt von einer gliicklichen geogl'aphischen 
Lage, nicht minder aber unterstiitzt von freien Institutionen 
und einer schrankenlosen Energie seine Nationalkraft auf 
eine Hohe, wie sie noch kein andres Volk erl'eicht. 

Wie oft haben dagegen in Deutschland fremde Horden 
bliihendc Gefilde verwUstet, Stadte und Dorfer zerstort! Die 
Wnnden, die der dreissigjahrige Krieg dem deutschen Wohl
stande geschlagen, sind noch nicht vernal'ht; '30 manches 
Gewerbc sank damals unter, und das deutsche Kunstgewerhe 
erklomm noch nicht wieder die Hohe, auf del' es sich im 
Mittelalter befand. Das erzahlen un sere alten Kirchen und 
Kapellen, Stadte wie NUrnberg und Augshurg. Und als 
cinige deutsche Fiirsten anfingen, Maassregeln zur Hebung 
des vaterIaudischen Gewerbefleisses zu treffen, waren die
selben Maassregeln schon Jahrhunderte vorher von Englauds 
Konigen mit Erfolg angewendet worden. 

Erst mit dem Beginn des Zollvcreihs begriisste man das 
Erwachen einer neuen, einer wirklich dentschcn Industrie. 
Und reicher, machtiger hlitte sich das junge Lehen entfalten 
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konnen, hiitte man es nicht, ohne dass man ihm die Vor
bedingungen, die Reichthlimer, die Grosse der Verkehrsver
haltnisse gegeben, wie sie die englische Industrie besass, 
auf hiiuslichem Boden zum Kampfe mit dieser und mit den 
Industrieen anderer im Gewerbe vorgeschrittener Volker her
ausgefordert. Noch hat die jugendliche deutsche Industrie 
einen leichten Schutz nothig. "Eine junge Industrie" -
sagt List - "kann mit einer Jahrhunderte lang bestehenden 
so wenig einen erfolgreichen Kampf bestehen, als ein noch 
unerwachsener Knabe mit einem erstarkten Mann." 

Es ist eine schwere, undankbare Aufgabe, del' herrschen
den Stromung entgegen zu schwimmen, einer Stromung, die 
den Namen von del' Freiheit borgt, und welche flir diejenigen, 
die nicht tiefer in die Sache zu dringen vermogen, schon 
um des Klanges willen etwas Verlockendes hat. Man muss 
sich abel' libel' die allgemeine UnbiIl damit trosten, dass 
das, was jenen in unbestimmten Begriffen vorschwebt, einem 
als voIles, klares Ziel fest VOl' Augen steht. Abel' dieses 
Ziel muss erst mit Fleiss und Mlihe erkampft werden. Die
jenigen, welche die Menge glauben machen, das Ziel sei 
schon erreicht, rlicken dasselbe in immer weitere Ferne. 

Eine deutsche nationale Industrie muss, so gut wie man 
eine deutsche Kunst zu erstreben sucht, del' Gegenstand un
seres Ringens .sein. Aber alles Ringen ist vergebens, wenn 
es sich nicht stlitzen kann auf eine gesunde Wirthschafts" 
politik. 

8* 



DREIZEHNTES KAPITEl. 

Schriftstellerische Thatigkeit. Die Stellung der 
Landwirthschaft zur Industrie. 

Die grossen Anforderungen, die an List's geistige Thatig
keit gestellt wurden, und welche die durch das "Nationale Sy
stem" hervorgerufene Polemik noch vermehrte, fingen an, auch 
auf die einst so riistige Korperkraft ihren zersetzenden Einfluss 
zu iiben. Dazu gesellte sich, dass er in Folge e~nes ausser
lichen Missgeschickes lange Zeit an das Krankenbett gefesselt 
wurde. 

Er war im FrUhjahr 1841 nach WUl'tenberg gegangen, 
um Uber Herausgabe einer neuen Zeitung "das Zollvereint\
blatt", das auch spater (1843) das Licht del' Welt erblickte, 
mit Cotta zu untel'handeln, und zugleich, um sich in den 
Bergen seiner Heimat nach del' angestrengten Arbeit eine 
kurze Rast zu gonnen. 

Wiedel' genos~ er in WUrtenbel'g die allerfl'eundlichste 
Aufnahme, und wiedel' libel'haufte man ihn mit Ehrenbezeu
gungen jeglicher Art. El' hatte mehl'fache Unterredungen 
mit dem Konige und stand in fl'eundschaftlichen Beziehungen 
mit einigen von dessen Rathen. Man machte ihm Hoffnung, 
ihm bei den Eisenbahnen, zu del'en Hel'stellung man eben 
in Wiil'tenberg schl'itt, eine feste und eintragliche Anstellunl; 
zu geben. Abel' diesel' so heiss el'sehnte Wunsch ging auch 
diesmal nicht in El'fiillung. Noch ehe die Entscheidung dar-
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tiber erfoIgte, schrieb er an seine Frau: "Ich bin auf Alles 
gefasst und entschIossen, auch noch ferner standhaft mit dem 
SchicksaI zu ringen, urn del' guten Kinder und urn Deinet
willen, die Du schon so vieI mit mil' ausgestan'den und ge
tragen hast." 

Auch in Baiern blieben seine und seiner Freunde Be
mtihungen nach diesel' Ricbtung hin ohne ErfoIg. Dabei 
galt er in Deutschland aIs die erste Autoritllt im Eisenbahn
fach, an deren Urtheil man von allen Seiten appellirte, ohne 
dass man jemaIs daran dachte, ihm irgend weIchen mate
riellen Ersatz daftir zu gonnen. Dagegen verschmahten seine 
handeIspoIitischen Widersacher nicht, List niedriger Bestech
Iichkeit zu bezichtigen und von ibm zu behaupten, er stande 
im Dienste del' Fabrikanten. Nul' einmal antwortete List 
auf derartige Behauptungen, und zwar antwortete er, als ein 
bertihmter englischer Diplomat in einem amtlichen in die 
Oeffentlichkeit geIangten Schriftstticke List den grossten An
theil an del' Agitation gegen das engIische Monopol zuschrieb 
und von ihm sagte: "a very able writer in the empIoi of the 
manufacturers". "Leider" schl'ieb List, "sehe ich mich ge
drungen, den Grafen offentlich zu enttauschen. Ich sage 
leider, wei I ich es fur ein Zeicheri del' poIitisehen Bildung 
halte, wenn die grossen NationaIinteressen sieh zu gemein
samer Vertheidigung vereinigen, wei! ieh es also ftir einen 
Beweis del' U nmtindigkeit halte, wenn sieh die deutschen 
Industrieinteressen geduldig abschlachten lassen, ohne sich 
angeregt zu ftihIen, del' gemeinsamen Vertheidigung die
jenigen geringen Opfer zu bringen, die erforderlich sind, urn 
ihren gerechten Ansprtichen offentliche Geltung zu verschaffen. 
I ch sage leider, wei! aus dem Gestandniss, das ich zn 
machen hatte, hervorgeht, wie wenig die deutschen Fabri
kanten ftir sich thun, zu einer Zeit, wo die Fremdinteressen 
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kein Opfer scheuen, um sich gegen die Nationalinteressen 
noch ferner zu behaupten. Doch trostet mich dabei del' 
Gedanke, dass trotz del' Indifferenz del' Fabrikanten in ihrer 
eigenen Reihe "ein Schrei urn Schutzzolle von einem Ende 
Deutschlands zum andern geht", worin offenbar ein un
widerleglicher Beweis liegt, dass nicht bIos die Fabrikanten, 
sondern die grosse Masse del' deutschen in del' Industric 
nicht unmittelbar betheiligten Vaterlandsfreunde die Sachc 
del' Industrie als die ihrige betrachten." 

Die liberhandnehmende Suprematie des englischen Han
dels, dem so maneher deutsche Industriezweig erlag, be
kampfte List unermlidlich, und eindringlich warnte er die 
preussische Regierung, die die Angelegenheiten des Zoll
vereins fuhrte, VOl' allzugrosser Nachgibigkeit dem Inselvolke 
gegenliber. "Vielleicht hat keil1 Schriftsteller" - schrieh 
cr im Zollvereinsblatt -- "England so sehr erhoben wie 
wir, und weit entfernt die Englander zu hassen, sind wir 
ihnen von jeher personlich mehr zugethan gewesen, als 
irgend einer andern Nation. Was wir hassen und von 
ganzer Seele hassen, das ist nul' jene John Bull'sche Handels
tyrannei, die Alles allein verschlingen, die keine andere 
Nation aufkommen und gelten lassen, und uns liberdies 
noch zumuthen will, wir soUten die von ihrer Habsucht fa
bricirten Pillen als ein reines Produkt del' "Wissenschaft" 
oder "Philantropie" verschlucken." 

Die erste Nummer des Zollvereinsblattes war am 1. Ja
nuar 1843 erschienen. List hatte darin die Hoffnung aus
gesprochen "vermittelst gedrangter Darstellung ein Blatt zu 
lief ern , das, ohne bedeutende Opfer an Zeit und Geld zu 
heischen, dem Kaufmann, Fabrikanten und Landwirth, wie 
dem Beamten und Gelehrten jeden Fachs eine nlitzliche 
Uebersicht libel' aIle Bewegungen in den materiellen Ver-
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baltnissen des In- und Auslandes gewahren und die mate
rieUen Nationalinteressen Deutschlands dem Auslande gegen
u bel' vertreten werde." 

Das Blatt hieIt Wort, und indem es aUe wirthschaftlichen 
Fragen und Erscheinungen VOl' das Forum del' Oeffentlich
keit zog, wurde es von wirksamem Einfluss auf aIle handel
und gewerbetreibenden Kreise. Wie schon in frliheren Zeit
schriften trat List auch hier wieder mit Forderungen und 
WUnsch en hervor, die erst die aUerneuestc Zeit, erst das 
geeinte Deutschland und auch nur zu einem kleinen Theile 
in Erflillung gehen liess. Dahin gehoren die "Einheit 
im Maass und Gewicht" eine "gleicbmassigc Patentgesetz
gebung" die "Herstellung eines deutschen Kanalsystems." 

Auch fall dell in diesem Blatte eingehende Behandlung 
die Fragen del' Landwirthschaft. Und wie sehr ihm diese 
am Herzen lag, in wie engem Zusammenhang er deren ge
sunde Entwicklung mit den Fragen del' Zeit steUte, das be
weist del' 1842 in der Viertelsjahrsschrift erschienene Auf
satz liber "die Ackerverfassung, die Zweigwirthschaft und 
die Auswanderung", und das beweist ein Vortrag, den er 
"liber die Beziehungen del' Landwirthschaft zur Industrie und 
zum Handel" 1844 zu Mlillchen in einer Versammlung deut
scher Forstwirthe hielt I). 

In ganz meisterhafter Weise setzt er, und immer mit 
Hilfe del' Geschichte und del' Statistik, die Wechselwirkung 
zwischen Industrie und Ackerbau auseinander, und wie eine 
VOl' WechselfaUen geschlitzte Industrie den Ackerbau nahre 

und belebe. 
"Harmonische Ausbildung del' drei Factoren del' mate

riellen Nationalproduktion - del' Landwirthschaft, del' Ge-

') Beide Aufsatze sind bei L. Hausser Bd. II veroft:'entlicht. 
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wel'be und des Handels - ist die Gl'undbedingung allel' 
Pl'ospel'Wit bei gl'ossen und civilisil'ten Nationen. Allel'
erst muss abel' das Gewel'be ein bllibendes sein, mlissen 
Ackel'bau und Gewel'be in einem richtigen Vel'baltniss zu 
einander steben, be VOl' del' Handel dem Ackerbau diejenigen 
Dienste zu leisten vel'mag, die wil' ihn in jellen Landern 
leisten sehen, deren Agl'ikultur die bochste Stufe el'l'eicht 
hat." 

"WeI' abel''' - sagt List an einer andren Stelle dieses 
Vol'trages - "in die Existenz und in die erhaltende und 
belebende Kraft diesel' Wecbselwirkung kein Vertrauen setzt, 
den flihre ich in diejelligen Dorfel', auf diejenigen BauerhOfe, 
in deren Nabe sich grosse, industrielle und reiche Stadte 
befinden, und bitte ihn, die Zustande, welcbe er hier wahr
nimmt, zu vel'gleichen mit den Zustanden del' Dorfer und 
BauernhOfe, die zwanzig oder dreissig Stunden von grossen 
Stadten entfel'l1t sind. Er wird da hinlangliche Wabrneh
mungen dal'tiber machen, wie ein bllihender und wohlhabender 
Manufakturstand auf den Ackerbau wirkt. Sollte er sich 
abel' noch nicbt libel'zeugen, so wUrde ich ihn nach England, 
Scbottland unrl Frankreich flihren, und ibm durch Verglei
chung del' landwirtbschaftlichen und del' stadtischen Zustande, 
wie sie dort VOl' dem grossen Aufstreben del' Gewel'be ge
wesen, und wie sie jetzt sind, ein Tableau VOl' Augen legen, 
das sicherlich seinen starksten Dnglauben Uberwinden musste." 

Wie richtig diese Auslassungen waren, das baben 26 Jahre 
nacbber unsere Soldaten erfahren und oft und laut ihre Verwun
derung darliber ausgedrlickt, als sie von Dorf zu Stadt und 
von Stadt zu Dorf durch Frankreich zogen. Welche stolzen 
Darfer saben wir dort, welche stattlicben Bauel'l1bauser mit 
dem rein lichen Heerd und del' scbmucken Putzstube. Deber
all Vicinalwege und Canale, iiberall die Spuren reger Ge-
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werbethatigkeit! Und welch en Wohlstand athmeten aIle 
Stufen der Landbewohner, selbst in jenen schweren Tagen, 
als aIle Schrecken des Krieges sie heimsuchten. 

Eine aufbluhende Gewerbekraft wird immer auf die 
Landwirthschaft, die aufstrebende Landwirthschaf't auf die 
Gewerbe segensreich wirken. "Die Bevolkerung, hauptsach
lich die der Gewerbe, verdoppelt, verdreifacht sich. Es ent
steht eine grosse Nachfrage nach Getreide und zwar nach 
den edleren Sorten. - Die wachsende Nachfrage nach gros
sen Quantitaten Fleisch vermehrt den Viehstand um das 
Drei- bis Vierfache und die Durchschnittsconsumtion auf das 
Anderthalb bis Zweifache. Dieser Nachfrage zufolge kommt 
der Anbau von Futterkrautern und Wul'zelgewachsen schnell 
empor, der Werth einer Oberflache Landes erhOht sich." -
Die Chemie und die Technik verb in den sich mit dem Acker
bau, die Ertragsflihigkeit des Bodens gewinnt, und "eine 
hohe Agrikulturprosperitat, erst in Bewegung gebl'acht durch 
die Manufakturen, wirkt wieder machtig auf die Manufak
turen zul'uck. Die Landwirthe wohnen besser, kleiden sich 
besser, richten sich besser und glanzender in ihrem Haus
wesen ein, verbessern und vermehren ihl'e landwirthschaf't
lichen Einrichtungen, Werkzeuge und Instrumente, erzeugen 
somit eine unendlich grossere innere Nachfrage nach Manu
fakturprodukten als fruher." 

"Unbegreiflich" - ftihrt List weitel' aus - "ist es, wie 
man Angesichts der aller Welt vor Augen liegenden That
sachen hat behaupten mogen, die Industrie werde auf 
Kosten ihrer Consumenten, namentlich der ackerbautrei
benden, gepflegt, wenn sie durch Eingangszolle gegen das 
Ausland geschutzt wurde. Nur oft'enbare Sophisterei oder 
praktischer Unverstand kann unter solchen Umstanden den 
ackerbautreibenden Volksklassen ins Gesicht behaupten, die 
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Sehutzzolle seien lediglieh zum Privatvortheil del' Manufak
turisten ersonnen. Braueht man doeh nur die Augen offen 
zu erhalten, um wahrzunehmen, dass liberall da, wo die 
Industrie sieh nul' anmeldet, del' W ohlstand del' Bauern und 
Arbeiter und del' Reiehthum del' grosseren Grundbesitzer ihr 
auf den Fersen folgen. Unbegreifiieh ist es daher aueh, wie 
die letzteren in manehen deutsehen Staaten, namentlieh 
im Nordosten, immer noeh die geblihrende Aufmerksamkeit 
einer Frage vorenthalten mogen, welehe die ganze Prospe
ritat des Aekerbaues, ja die ganze Existenz del' Grundbe
sitzer als soleher bedingt und insbesondere die grossen 
Grundbesitzer naher angeht als alle anderen Fragen der 
Politik und del' Oekonomie." 



VIERZEHNTES KAPITEL. 

Die let z ten J a h r e. 

Einen ErfoIg und eine Freude erlebte List in dieser 
Zeit. Der HandeIsvertrag zwischen dem Zollverein und 
BeIgien kam am 1. September 1844 zu Stande, und zwar 
in dem Sinne, wie List ihn angestrebt und ihm vorgear
beitet hatte. Ihm gebiihrt das Verdienst, das auch der da
malige preussische Gesandte in BeIgien anerkannte, durch 
seine personliche Dazwischenkunft den drohendcn Bruch ver
hiitet zu haben. Hausser, der zu dieser Zeit ebenfalls in 
Briissel war und fast taglich mit List verkehrte, erzahlt, 
"wie wohlthatig und aufrichtend der Vertrag auf ihn wirkte, 
und welch' grosse Hoffnungen fiir die Zukunft des Zollver
eins er daran kniipfte." 

1m October 1844 trat List eine Reise nach Ungarn an. 
Wah rend das eigne Vaterland ihm die Anerkennung seiner 
Verdienste versagte, brachte ihm das Ausland solche im 
reichsten Maasse entgegen. "Das nationale System der 
politischen Oekonomie" war ins Magyarische iibersetzt 
worden und hatte in Ungarn eine grosse Verbreitung ge
funden; mit hervorragenden Personlichkeiten wie Kossuth, 
dem jetzigen Minister Andrassy, Zichy stand er seit ge-
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raumer Zeit iu Correspondenz. Wenn er einer Einladung 
derselben folgte, so dachte er fur eine Verbindungsbahn zu 
wirken, die zwischen dem Oberrhein und der Donau herge
stellt werden mlisste, ferner fur manche wirthschaftliche 
Reform Ungarns und fur einen belebteren Verkehr zwischen 
diesem Lande und dem deutschen Zollverein thatig zu sein. 

Wahrend seines Aufenthalts in Ungarn entstand ein Ent
wurf zur nationalOkonomischen Reform Ungarns, eine Arbeit, 
welche auch die politische Entwicklung dieses Landes be
rlihrte, und entstand del' Entwurf zur "Errichtung einer Com
pagnie zum Zweck der Ausflihrung eines allgemeinen Trans
portsystems im Konigreich :Ungarn und damit in unmittel
barer Verbindung stehender Unternehmungen und Landes
verbesserungen. " 

Er war wahrend del' ganzen Reise in Wien, in Press
burg, in Pest der Gegenstand aller nul' denkbaren Ehrenbe
zeugungen. Auf einem in Pest ihm Zll Ehren gegebenen 
Feste feierte ihn Kossuth als den Mann, "der die Nationen 
am besten libel' thre wahren nationalokonomischen Inter
essen auf~ekHirt habe." 

Auch nach seiner Rlickkehr nach Augsburg (Sommer 
1844) hatte er die Freude, manches vereinzelte Zeichen 
von Anerkennung zu erbalten, welches ibm sagen konnte, 
dass man endlich auch da, wo die deutsche Sprache klang, 
langsam anfing, ihn zu verstehen und ihn zu wlirdigen. 
So liberreichten ihm die bohmischen Spinner ein Probestlick 
ihres Kunstfieisses, so ein leipziger Gewerbeverein ein Dank
schreiben. Einige Eisenindustrieellen am Rhein machten ihm 
ein Ehrengeschenk von 1000 Thalern. Wie gedrlickt abel' 
seine Stimmung war, wie sehr ihn die ZUkllllft seiner Frau 
und seiner Tochter mit Besorgniss erflillte, das geht aus 
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dem Scbreiben bervor, mit welebem er flir die Gabe seinen 
Dank ausspraeb. "leb kann niebt leugnen" sebrieb er -
"dass es mir angenebmer gewesen ware, wenn ieb diesem 
Gesebenke eine andere Bestimmung, als die der Verwendung 
zu meinen Privatbedlirfnissen Mite geben konnen, nicbt weil 
ich micb durcb die Annabme desselben beschamt fUble, 
nein; ich habe scbon im Zollvereinsblatt mich offentlich 
dartlber ausgesprocben, dass in Fallen dieser Art die Hono
rirung des W ortflibrers einer gemeinsamen Angelegenbeit 
ftir Geber und Empfanger gleicb ebrenvoll seien; um der 
Sacbe seIber willen, Mtte icb gewlinscbt, offentlicb sagen 
zu konnen, dass icb von keiner Seite irgend eine Belobnung 
erwarte odeI' annebme. lcb fUble daber Ihnen und den 
tibrigen Herren gegentiber das Bedlirfniss, die Annabme 
lbres Geschenkes zu entscbuldigen." 

Zudem feblte es nicbt an Angriffen und niedrigen Ver
leumdungen, die ibm das Leben verbitterten, und welche die 
Zeichen von Anerkennung reicblicb aufwogen. So biess es 
einmal, er sei bestocben, ein andermal, er habe die Ge
danken seines "Nationalen Systems" aus einem andren 
Bucbe gestoblen. Da er obne gesicberte Existenz, voller 
Bitterkeit liber die Undankbarkeit seiner Landsleute, korper
licb leidend war, so war es nur zu natlirlicb, dass er immer 
reizbarer wurde, dass mancbmal Stunden kamen, in denen 
Scbmerz und Verzweiflung Herr libel' ibn wurden. 

1m Juni 1846 war er in London und wobnte in jener 
merkwtirdigen Nacbt den Sitzungen im Ober- und Unter
!lause bei, in welchen das Korngesetz abgescbafft, und das 
Ministerium des grossen Peel gesttirzt wurde. Er beschreibt 
in sebr lebendiger Weise diese interessanten Sitzungen und 
seine Begegnung mit Cobden, dem grossten seiner Gegner. 
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"Welch' grosses politisches Leben hier" - so schliesst er 
den Brief - "man sieht hier die Geschichte wachsen." 

"Die poIitische und okonomische Nationaleinheit der Deut
schen" und "liber den Werth und die Bedingungen einer 
Allianz zwischen Grossbritanien und Deutschland" sind die 
letzten Arbeiten von Friedrich List. Die Letztere hatte die 
Form einer Denkschrift und solIte an den HOfen von Berlin 
und London liberreicht werden. "Er legte darin" - so 
urtheiIt Ludwig Hausser - "mit aller Klarheit und Folge
richtigkeit die Summe seiner politischen Betrachtungen liber 
den Gang, den die Entwicklung der Zukunft nehmen wlirde, 
nieder und hinterliess in der Denkschrift seinem Volke ein 
kostbares Vermachtniss politischer Gesinnung und eines 
wahrhaft politischen Geistes." 

Mit einem Blick in die Zukunft schIiesst List seine 
grossartige schriftstellerische Thatigkeit abo "Kauill wird 
os nothig sein" - so hoisst es ungeflihr am Schlusse seiner 
letzten Arbeit - "in Erinnerung zu bringen, dass Deutsch
land seine Wiedergeburt nur von Preussen erwarten kann. 
Nun ist der Zollverein, dessen Grlindung Deutschland haupt
sachlich der preussischen Regierung zu verdanken hat, der 
erste und der folgenreichste Schritt zu dieser Wiedergeburt; 
er ist die materielle Grundlage einer kiinftigen poIitischen 
Einigung." 

Wie kein Sohn der Erde, so war auch List nicht frei 
von Fehlern und Irrthlimern. Zu diesen gehOrt die oft 
maasslose Heftigkeit seiner Angriffe, gehOren manche Ueber
treibungen und Wiederholungen in seinen Arbeiten. Oft sind 
unter dem Eindruck ephemerer wirthschaftlicher Erscheinun
geu Ausspriiche als Fundamentalsatze niedergeschrieben, die 
sich schon in der nachsten Zeit darauf als mit den That-
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sacben niebt mebr im Einklang stebend erwiesen und ibn 
in Widerspriiebe verwiekeln mussten. Aueb war das Zablen
material, dessen er sieb bediente, niebt immer aus zuver
lassigen Quellen gesebOpft und zuweilen etwas willkiibrlieb, 
wie es die Beweisfubrung gerade im Moment erbeischte, 
gruppirt. 

Dies Alles ist aber nicbt im Stande, die Bedeutung des 
Mannes zu vermindern und den praktischen Erfolgen, die 
er erzielte, und die seine theoretisebe Bedeutung weit iiber
ragen, irgend weleben Abbrueb zu thun. Er war ein Agi
tator in des W ortes edelster Bedeutung, und an der Ent
wicklung der ofl'entlichen Interessen Deutseblands bat er den 
bervorragendsten Antbeil. Beinabe Alles, was er rastlos fur 
sein Vaterland erstrebte, ist tbeilweise noeb bei seinen Leb
zeiten, theilweise bald nacb seinem friiben Tode zur Wirk
liebkeit geworden. 

Der Zollverein batte Deutscblands wirtbsebaftlicbe Inter
essen geeint, eine nationale Industrie begann sicb zu regen, 
und ein kraftiger gewerbetreibender Mittelstand trat an die 
Stelle der biireaukratischen Elemente, die List seit frUber 
Jugendzeit bekampft batte. Ein weitverzweigtes Netz von 
Eisenbahnen zog sieh, genau den Gruudgedanken List's ver
folgend, iiber Deutscblands Gauen und gestaltete sieb zu einem 
nationalen Transportsystem. 

Man mag ein Gegner seiner bandelspolitisehen Anseban
ungen sein, die in seiner ausgedebnten sebriftstelleriscbell 
Thiitigkeit und zuletzt als ein einbeitlicb vollendetes Ganzes 
in dem "nationalen System der politisehen Oekonomie" ihrel1 
Ausdruek fanden; das wird ihm Niemand bestreiten konnen, 
selbst seine erbittertsten Gegner nicbt, dass er, indem er 
die grossen volkswirtbscbaftlieben Fragen aus den Rabmen 
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del' Scholastik und del' Schultheorie heraus in die Oeffent
lichkeit zog und sie unter allgemeine Diskussion stellte, den 
noch schlummernden wirthscbaftlicben Elementen Deutsch
lands den Lebensodem gegeben und deren produktive Kraft
entfaltung geweckt bat. Und schon desbalb allein muss 
er, dem die Mitwelt den Dank versagte, in del' N achwelt 
unvergessen leben. 



FUNFZEHNTES KAPITEL. 

Tod und Schlusswort. 

Acb, was half es! Aus clem Kampfe 
Ging cr ."iegend niebt horvor, 

Rubt or auch auf sciuem Schilde 
rntcr Deutschlands Riescnthol'. 

J a dort i:;;t er hingcsnnken 
'Vie ein Hiiter vor dern Hau.~, 

An dem Busen deutscher Alpen 
Stromt scin lctztes Herzblut aus. 

Sehct, sehet, wie geschaftig 
Man dem Todten Blumcn str8ut, 

Wie Inau nun del' kalten Stirnc 
Tl'anernd einen Lorbeer beut! 

Das war stets das Loos del' Grossen, 
Das war stets des Schonen Loos: 

Fremd, verlasscll auf del' Erde, 
Und bewundert unterm Moos! 

AI,LGE>I. ZEI'l'G. 1846. 

Am BO. November 1846 in einem einsamell tiroler Stadt

chen setzte List seinem Leben ein Ziel. Korperlich und 

seelisch 1eidend nnternahm er, \Vie del' Arzt, die Freunde 

ihm allgerathen, eine Reise nach dem SUdel1, die ihm Zel'

streuung, ihm Genesung bringen soUte. Del' folgende Brief, 

del' letzte, den er schrieb, und del' an seinen alten Freund 

und fl'Uheren Leidensgefahrten Kolb 1) gel'ichtet war, sagt am 

besten, was den edlen Mann zu dem unheilvollen Schl'itte trieb. 

"Lieber Ko1b, ich habe schon zehnmal angefangen, an 

die Meinigen zu schreiben, an mein tl'effliches Weib, an 

1) Redacteur del' "Allgemeinen Zeitung'." 
Go Ids c h mid t, Friedrich List. 9 
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meine hen'lichen Kinder, abel' Kopf, Hand und Feder ver
sagen mil' den Dienst. Moge del' Himmel sie starken! -
Starke Bewegung und ein kurzer Aufenthalt in einem war
meren Land sollten mich wiederum in den Stand setzen, zu 
arbeiten, aber mit jedem Tage vermehrten sich auf del' Reise 
Kopfschmerzen und Beklemmung.Dazu das schauderhafte 
Wetter! Ich kehrte in Schwyz urn, kam abel' nUl' bis Kufstein, 
wo ich liegen blieb und noch liege in melancholischer Stim
mung, da mil' alles Blut nach dem Kopfe stlirmt - beson
del's Morgens. Und dazu die Zukunft - ohne Einkommen 
von meiner Feder wurde ich, urn zu leben, das Vermogen 
meiner Frau (ich habe keines) auf zehren mussen, das noch 
lange nicht fur sie aUein mit den Kindel'll zureichen wUrde -
nul' zum aller nothdurftigsten Auskommen. - Ich bin del' 
Verzweiflung nahe. - Gott erbarme sich meiner Angehorigen. 
Seit vier Tagen nehme ich mil' jeden Abend und heute zum 
f'iinftenmal VOl', nach Augsbllrg Zl1 gehen, und jeden Morgen 
werde ich wieder rlickfallig. Was Sie und andere Fre~nde 
an den Meinigen thun, wird Ihnen Gott lohnen. Leben Sie 
wohl. " 

Er war bis nach Kufstein gekommen und in einem klein en 
dortigen Gastllofe abgestiegen. "Icll bin zu arm - geben 
Sie mil' das schlechteste Gemach im Hause", hatte er zum 
Wirth gesagt, als diesel' ihm bess ere Zimmer anbot. Zwei 
Tage lag er dort in einem kleinen armseligen Zimmer krank 
zu Bett, wahrend draussen ein fnrchtbares U nwetter to bte; 
am dritten Tage ging e1' aus, ohne wiederzukehren. Man 
fand seine Leiche nachhe1' ganz in del' Nahe del' Stadt im 
frisch gefaUenen Schnee. Er hatte sich mitten durchs Herz 
geschossen. 
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An ehrenden Nachrnfen hat es dem Todten nicht gefehlt. 
Sein Name war in die Welt gegangen, und iiberall, wohin 
die Trauerkunde drang, beklagte man laut den tragischen 
Ausgang eines so grossen und verdienstvollen Lebens. Selbst 
seine bittersten Gegner hielten mit del' Anerkennung der 
Grosse des Mannes nicht zurUck und priesen seine Geistes
gaben, seine Thatkraft und seine Vaterlandsliebe. Das deutsche 
Yolk suchte das, was es an dem Lebenden verschuldet, an 
dem Heimgegangenen zu siihnen. Auf eine Anregung, die 
von del' Heimat List's ausging, wurde in allen Theilen 
Deutschlands eirie Subscription erofi'net, und den Hinterblie
benen ein reicbes Ehrengeschenk, das sie VOl' jeder mate
riellen Sorge schiitzte, als Dank del' Nation iibe1'l'eicht. Und 
als anderthalb Jabre nachher del' Tag del' Freiheit ange
brochen war, da erhoben sich in demselben Saale, aus dem 
er einst gestossen, einmfithig die Mitglieder del' Kammer 
zum Andenken an Friedrich List. In seiner Vaterstadt ist 
ihm ein Denkmal errichtet worden. 

Dauel'lld fortleben und fortwirken wird er abel' in der 
deutschen Gewerbethlitigkeit, zu deren Entwicklung er die 
Keime legte, und welcher er eine einheitliche nationale 
Gestaltung gab. Wenn die deutsche Industrie heute unter 
den Volkel'll nicht mehr die Stellung einnimmt, welche sie 
wahrend del' BlUthezeit des Zollvereins behauptete, wenn 
wir auf vielen Gehieten des wirthschaftlichen Lebens nichts 
sehen als Verfall und Niedergang, so miissen diese traurigen 
Zustande del' Gegenwart unsel'll Gesetzgebel'll die el'llste 
Mahnung sein, dass die Wege, die man einschlug, indem 
man von bewahrten Bahnen ablenkte, nicht die richtigen 
waren, nnd dass eine gesunde Handelspolitik sich nnl' auf
bauen kann anf den Gl'undsatzen, wie sie List verklindet hat. 

Treu hing Friedrich List an seinem Vaterlande. Dessen 



132 

wirthsehafliehe Einheit, dessen ·W ohlfahrt zu begl'iinden, war 

die Aufgabe seines Lebens, war del' Kampf, in dem er fie!. 
Wenn die Mehrzahl del' deutschen Gewerbetreibenden in 
die Fusstapfen des edlen und grossen Mannes tritt, die per
sonlichen Interessen weit hinter die offentlichen und allgemei
nen zUl'iicktl'eten, wenn endlich un sere Gesetzgeber die He
bung des vaterHindischen Gewerbefieisses als das Fundament 

anerkennen von Deutschlands W ohlstand, von Deutschlands 
dauernder Kraft und Grosse, wenn sie aus einem Staats
leben, das seine Fittige Hber so viele Gebiete breitet, das 
bequeme "Laisser faire" verbanneu, dann wird aueh del' 
deutschen Gewerbethlitigkeit die ersehnte Morgenrothe wieder 
tagen. 

Buchdruckerei vou Gustav Schade (Otto Francke) in Berlin. 




