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Einleitung. 

Allgemeine "Obersicht tiber die mit der Stromversorgung 
zusammenhiingenden Probleme. 

In der modernen Volkswirtschaft nehmen die sog. "offentlichen 
Dienstleistungen" wegen ihres offentlichen Interesses sowie hinsichtlich 
des Tempos ihrer Entwicklung und der damit verbundenen Folge
erscheinungen eine hervorragende Stellung ein. Die gesamte Wirtschafts
politik der Kulturlander ist durch diese "public utilities" ma13gebend be
einflu13t worden, da das Emporwachsen der gro13en Versorgungsbetriebe 
und der neuzeitlichen VerkehrseinrichtungenProbleme mit sich brachte, 
deren Losung die Wirtschaft zum Teil vor vollig neue Aufgaben stellte. 
Die genannten Betriebe sind durch ihre hohen Anlagewerte besonders 
stark kapitalgebunden und haben deshalb ein Interesse an einem mog
lichst gro13en Kundenkreis, der eine angemessene Verzinsung des in
vestierten Kapitals gewahrleistet. 

Damit waren bereits die Richtlinien ihrer wirtschaftspolitischen Ein
stellung vorgezeichnet, deren Haupttendenz zunachst neben der Er
weckung von Konsumbediirfnissen in der Ausdehnung der Versorgungs
gebiete liegen mu13te. Eine Folge dieser Bestrebungen war ein Auf
saugungsproze13 der kleinen Betriebe durch die kapitalkraftigeren Unter
nehmungen, den der schnell zunehmende Bedarf und die Vervollkomm
nung der Technik stark beschleunigte. 

Diese fiir das Zeitalter der Industrie typische Erscheinung der Zu
sammenballung hatte an sich keine neuartigen Fragen aufgerollt, wenn 
nicht durch die Eigenart des Gebietes der wirtschaftlichen Betatigung 
dieser Konzentrationsaktion eine besondere Bedeutung gegeben ware. 
Die sichere und gleichma13ige Versorgung der Bevolkerung mit Wasser, 
Gas und Strom, sowie die Befriedigung der Verkehrsbediirfnisse wurde 
bald, dem Zeitgeist einer kollektivistischen Wirtschaftsanschauung 
Rechnung tragend, als "offentliche Dienstleistung" angesehen. Die Auf
fassung von dem gemeinnutzigen Charakter der Versorgungsbetriebe 
konnte nicht ohne Einflu13 auf die Struktur dieser Unternehmungen 
bleiben, zumal eine monopolistische Ausnutzung der wirtschaftlichen 
Gewalt von seiten des privaten Kapitals zu befiirchten war. 

Das Reich, die Lander und die Gemeinden zeigten deshalb bald das 
Bestreben, nachdem die Rentabilitat dieser Unternehmungen sicher
gestellt war, sich dieses Machtfaktors im Wirtschaftsleben zu bemach
tigen. Dazu kam die Aussicht, daB mit diesem Bestreben auch fur die 
Staats- und Kommunalpolitik eine wertvolle Stutze gewonnen werden 
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2 Einleitung. 

konnte. In hohem MaBe wurde dem Umsichgreifen der Betatigung der 
offenUichen Hand der Weg dadurch geebnet, daB an Stelle einer freien 
wirtschaftlichen Tatigkeit eine mehr gebundene, organisierte Wirtschaft 
getreten und die freie Konkurrenz damit zum groBen Teil ausgeschaltet 
war. So erhielt die Privatwirtschaft auf verschiedenen Ge bieten einen 
ganz anderen Inhalt, da der gegenseitige Wettkampf, das starkste Argu
ment der privaten Unternehmung, jetzt nicht mehr in dem MaBe wie 
frillier preisregelnd wirken konnte. 

Von staatlicher und kommunaler Seite wurde diese Tatsache propa. 
gandistisch verwertet und der Privatwirtschaft jegliche Eignung zur 
Leitung von Versorgungsbetrieben mit der Begriindung abgesprochen, 
daB derartig volkswirtschaftlich wichtige Giiter der privaten Willkiir 
nicht preisgegeben werden diirften, sondern ihre Verwaltung eine Auf
gabe der offentlichen Hand sei, die allein den sozialen Bediirfnissen der 
Bevolkerung Rechnung tragen wiirde. Dagegen fiihrte das private 
Unternehmertum die Schwerfalligkeit der amtlichen Stellen auf wirt
schaftlichem Gebiet, deren aufgeblahten, biirokratischen Verwaltungs
apparat, ihr fiskalisches Interesse und das Fehlen jeglicher verant
wortungsbewuBter Instanzen ins Feld. 

Es lag nicht fern, daB der Streit der Ansichten iiber die zweckmaBigste 
Unternehmungsform auch ins politische Fahrwasser geriet und die 
Offentlichkeit je nach kollektivistischer oder individualistischer wirt
schaftlicher Orientierung dazu Stellung nahm. So war der Kampf der 
Trager der Wirtschaftsgewalt um die Vormachtstellung teilweise auf eine 
Diskussionsbasis weltanschaulicher Fragen gedrangt worden, anstatt 
daB fiir die Entscheidung allein die groBte Produktivitat in Frage kam. 

Besonders hemmend haben die geschilderten Verhaltnisse zeitweilig 
die Entwicklung der deutschen Elektrizitatswirtschaft beeinfluBt, die 
zweifellos heute eines der wichtigsten Gebiete unserer Volkswirtschaft 
darstellt. Die groBe wirtschaftliche Bedeutung der Elektrizitat liegt vor 
allem darin, daB sie durch die Moglichkeit der Massenproduktion und 
ihre Fahigkeit, iiberweite Strecken transportierbar zu sein, erst die Grund
bedingung fur die produktive Ausnutzung der Energiekapazitat eines 
jeden Landes gegeben hat. Sie ermoglicht die rationellste Verwendung 
der Kraft durch ihre Eignung zur zentralisierten Erzeugung und ver
ringert somit wesentlich die Kosten pro Produktionseinheit. Auch in der 
Konsumtionssphare gibt es kaum ein Gebiet, das durch diesen Rohstoff 
der Wirtschaft nicht nachhaltig fordernd beeinfluBt worden ware. Unser 
heutiger Lebensstandard ist ohne die Annehmlichkeiten der Verwendung 
des elektrischen Stromes undenkbar. 

Die Bedeutung der Elektrizitatswirtschaft wird noch durch den in 
normalen Zeiten wirtschaftlicher Entwicklung von Jahr zu Jahr wach
senden Kapitalbedarf erhoht, der eine starke Inanspruchnahme des Kapi
talmarktes zur Folge hat. 

Der Wichtigkeit des Gegenstandes gemaB bringen breite Schichten 
der Bevolkerung allen Fragen, die mit der Stromversorgung zusammen
hangen, das lebhafteste Interesse entgegen und nehmen kritisch zu den 
auf diesem Gebiete getroffenen MaBnahmen SteHung. Namentlich die 
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Tarifpolitik der Elektrizitatswerke wird oft sehr stark angegriffen. DaB 
diese Kritik, die immer wieder auf die schwerverstandliche Tatsache der 
groBen, als unrecht empfundenen Preisspanne zwischen den reinen Er
zeugungskosten und den Verkaufspreisen hinweist, oft von sehr wenig 
Sachkenntnis zeugt, liegt in der Problematik der Tarifierung elektrischer 
Arbeit begriindet. Stellt doch gerade die Preispolitik heut nach iiber
einstimmender Ansicht alIer Fachleute die schwierigste und zugleich 
wichtigste Aufgabe der Elektrizitatswerke dar. Die Bedingung zur erfolg
reichen Arbeit auf diesem Gebiete ist nicht nur eine genaue Kenntnis des 
technischen Charakters, der Anwendungsgebiete sowie der konkurrieren
den Energieformen der Elektrizitat, sondern vor alIem gehort dazu auch 
ein Verstandnis fUr die Psyche des Konsumenten, eine kaufmannisch 
groBziigige Einstellung und ein Blick fiir die groBen wirtschaftlichen Zu
sammenhange. Der elektrische Strom ist keine Handelsware im iiblichen 
Sinne. Wie in keinem anderen Wirtschaftszweig zeigt sich hier die Ab
hangigkeit der okonomischen Erscheinungsform von dem technischen 
Charakter dieses Gutes. Aus der Tatsache, daB die Erzeugung und der 
Verbrauch der Elektrizitat zusammenfallen muB, also praktisch keine 
Speicherung moglich ist, folgt die Problematik des Stromverkaufs. Die 
Erzeugungs- und Verteilungsanlagen miissen demnach so dimensioniert 
werden, daB sie der hochsten abzuge benden Leistung gewachsen sind. 
Die unbedingte Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizitat erfordert 
weiterhin eine Reservehaltung groBerer Maschinensatze und vielfach 
doppelter Uberlandleitungen. Der allein fUr die Gewahrleistung einer 
standigen Betriebsbereitschaft notwendige Mehraufwand an Kapital 
betrug 1928 in der deutschen Stromwirtschaft nach Angabe des Enquete
Ausschusses durchschnittlich ca. 38 % der fUr die normale Belastung 
investierten Mittel. Praktisch wirkt sich also die Spitzenbelastung, wie 
man den meist nur kurzzeitig an den Sammelschienen des Erzeuger
werkes auftretenden hochsten Bedarf bezeichnet, in einer sehr groBen 
Kapitalakkumulation aus, deren Verzinsung wesentlich durch die Aus
nutzung der Leistungskapazitat der Gesamtanlagen bedingt ist. 

Die Rentabilitat des Unternehmens wird also ausschlaggebend von 
dem Verhaltnis zwischen der Spitze der Belastungskurve und der durch
schnittlichen Inanspruchnahme beeinfluBt. Die Verbesserung dieses 
sog. Ausnutzungsfaktors fallt um so mehr ins Gewicht, als die Kosten aus 
Abschreibung und Kapitaldienst 40-60% der StromerzelJ.gungskosten 
darstellen, wahrend die iibrigen Aufwendungen fiir Brennstoff und son
stiges Betriebsmaterial, Arbeits- und Verwaltungskosten sowie Uber
tragungsverluste und Steuern dagegen prozentual an Bedeutung zuriick
stehen. 

Das sich aus den saisonmaBigen und tageszeitlichen Belastungs
schwankungen ergebende sog. Spitzenproblem stellt eine Fiille von schwie
rigen Aufgaben technischer, organisatorischer und vor allen Dingen 
tarifpolitischer Art. Es gibt kaum eine stromwirtschaftliche Tagung, auf 
der nicht "das Schmerzenskind der Elektrizitatswirtschaft", die Preis
gestaltung elektrischer Arbeit, d. h. die Verteilung der Gestehungskosten 
auf die einzelnen Konsumentengruppen unter Beriicksichtigung der 
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konkurrierenden Energieformen, der Wertschatzung und Leistungsfahig
keit der Abnehmer, Gegenstand eingehender Diskussionen ware. FUr 
den Laien ist es deshalb sehr schwer, sich fiber dieses komplizierte, um
fangreiche Gebiet ein zusammenhangendes Bild zu machen, geschweige 
denn mit einer berechtigten Kritik zu den Dingen Stellung zu nehmen, 
da er die Vielzahl der fiir eine bestimmte Tarifpolitik maBgeblichen Um
stande gar nicht zu fibersehen vermag. Die Folge davon ist ein gewisses 
MiBtrauen mancher Konsumentenkreise gegen die preispolitischen MaB
nahmen der Elektrizitatswerke, das sich leicht absatzhemmend aus
wirken kann, denn in keinem anderen Wirtschaftszweig sind Erzeuger 
und Verbraucher derartig aufeinander angewiesen wie in dem der Strom
versorgung~ DaB aber der "good will" des Konsumenten einen Kapital
wert hat, haben uns die Amerikaner gezeigt, deren praktisch ausgebildeter 
service-Gedanke nicht zuletzt als Dienst am Kunden eine weitgehende 
Aufklarung fiber elektrizitatswirtschaftliche Fragen vorsieht, wenigstens 
soweit sie in dessen Interessensphare liegt. Wie wenig Verstandnis ffir 
die Probleme der Stromtarifierung im allgemeinen in der Offentlichkeit 
vorhanden ist, zeigt z. B. die Kommentierung der anlaBlich der Welt
kraftkonferenz am 18. Juni 1930 in Berlin von dem amerikanischen Bot
schafter Sackett gehaltenen Rede, in welcher auf den groBen Unterschied 
zwischen Herstellungskosten und Kleinverkaufspreisen des elektrischen 
Stromes erneut hingewiesen wurde. Der Zweck dieser Ausfiihrungen 
war, von einem Sachverstandigen zu einem kleinen Kreis von Fachleuten 
gesprochen, lediglich der, diesen allseitig empfundenen Mangel einer be
sonders griindlichen Untersuchung den Konferenzberatungen zu empfeh
len. Fiir die Presse bedeutete dieser Vorfall jedoch eine willkommene Ge
legenheit, diesen von berufener Seite gemachten Hinweis als schweres 
Argument gegen die ungerechtfertigte Bereicherung der Elektrizitats
werkbesitzer auf Kosten der Kleinkonsumenten anzufiihren und je nach 
ihrer politis chen Einstellung propagandamaBig auszunutzen. Dabei 
wurde ganz iibersehen, daB eine Abanderung des genannten nbelstandes 
seit dem Bestehen einer Elektrizitatswirtschaft von verantwortungs
bewuBten Leitern von Stromversorgungsunternehmungen als oberstes 
Ziel erstrebt wird, und eine Reduzierung dieses preislichen MiBverhalt
nisses fast allein durch die Erhohung der Benutzungsstundenzahl ohne 
allzu groBe Steigerung der Belastungsspitze erreicht werden kann. Von 
der gleichen Unkenntnis der tatsachlichen Verhii.ltnisse zeugen die AuBe
rungen verschiedener Stromabnehmerkreise in den Tageszeitungen, die 
auf Grund der im Herbst 1930 herabgesetzten Kohlenpreise die prozen
tual gleiche ErmaBigung der Stromtarife forderten. 

Es wurde bereits erwahnt, daB ein gutes Einvernehmen zwischen 
Lieferer und Verbraucher die wichtigste Voraussetzung fUr eine Konsum
steigerung ist. Die Leiter der Elektrizitatswerke sollten darum vor allen 
Dingen ein Interesse an der Aufklarung der Offentlichkeit fiber die 
grundlegendsten Fragen der Stromwirtschaft haben. Den Abnehmern 
muB verstiindlich gemacht werden, welchen maBgebenden EinfluB der 
Verbrauch elektrischer Arbeit auf die Hohe der Selbstkosten hat. 

Die stiirmischste Entwicklung der deutschen Elektrizitatswirtschaft 
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ist voriiber, die technischen Probleme sind zum gro.Bten Teil gelost und 
bereits das letzte Jahrzehnt durch den Ubergang von der extensiven zur 
intensiven Bewirtschaftung dieses Gebietes gekennzeichnet. Bis zum Be. 
ginn des Jahres 1930 konnte man noch mit einer jahrlich lOproz. Kon. 
sumzunahme rechnen, wahrend sich dann auch hier die schwere Wirt· 
schaitskrise nicht nur durch Stagnation, sondern auch durch einen emp· 
findlichen Riickgang des Stromverbrauches namentlich wegen der Still· 
legung gro.Berer Industrien bemerkbar machte. Das Kernproblem der 
Elektrizitatswi.r1;schaft liegt darum heute auf der Seite des Stromabsatzes. 
Damit gewinnen auch die wirtschaftspolitischen Fragen, deren Schwer· 
punkt in der Feststellungder zweckma.Bigsten Organisationsform und 
der Tarifgestaltung liegt, an Bedeutung. Gerade diese Gebiete bediirfen 
einer griindlichsten Rationalisierung, um die gro.Btmoglichste Aus· 
nutzung der Kapazii;at der kapitalintensiven Betriebsanlagen zu er· 
reichen. Es gilt hierbei nicht nur rein kaufmannische Fragen zu erwagen, 
sondern z. B. auch den Si;reit der aufeinanderprallenden Meinungen iiber 
die geeignetste Unternehmungsform des politis chen Hintergrundes zu 
entkleiden und vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus zu den Dingen 
Stellung zu nehmen. 

Das Ziel jeder elektrizitatswirtschaftlichen Betatigung mu.B in der 
Rentabilitat des Unternehmens und in der Erfiillung der offentlichen 
Dienstleistung liegen. Beide Bedingungen miissen erfiillt werden, wenn 
eine volkswirtschaftliche Hochstleistung gewahrleistet sein soIl. Diese 
Grundthesen sollen das Leitmotiv der folgenden Arbeit sein, deren Auf· 
gabe darin liegen wird, die aktuellen Pro bleme der Elektrizitatswirtschaft 
darzustellen und ihre Losungsmoglichkeiten zu untersuchen sowie die Be· 
deutung der preisbestimmenden Faktoren und ihren Einflu.B auf die Pro· 
duktivitat der deutschen Stromversorgung zu kennzeichnen. 

Wie im kaufmannischen Leben zur erfolgreichen Fiihrung eines Werkes 
neben einer umfassenden Vertrautheit mit der zu verkaufenden Ware, 
deren Absatzmoglichkeiten und Kalkulationsbedingungen, eine genaue 
Kenntnis des Aufbaues sowie der Entwicklungsaussichten des speziellen 
Wirtschaftsgebietes unerlaBlich sind, so setzi; auch eine Stellungsnahme 
zu den Problemen der Elektrizitatswiri;schaft zunachst diese fundamen· 
talen Forderungen voraus. 

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit soll darum zunachst die Rede 
sein von den Grundlagen, die zum Verstandnis elektrizitai;swirtschaft. 
licher Fragen unerlaBlich sind. Da gerade auf dem zur Diskussion 
stehenden Gebiete in den verschiedenen Polemiken oft mit statistischen 
Angaben argumentier1; wird, die zu vergleichenden Feststellungen jeder 
Eignung entbehren, erscheint es zweckma.Big, mit einer Darstellung der 
Grenzen und des Wertes von Si;romverbrauchsdatenzu beginnen. Dann 
sollen wichtige Entwicklungstendenzen moderner Elektrizitatswirtschaf· 
ten sowie der Aufbau der deutschen Stromversorgung im besonderen 
erortert werden und schlieBlich der fur die Tarifgestaltung maBgebende 
Warencharakter des elektrischen Stromes sowie die in der deutschen 
Elektrizitatswirtschaft wirksamen Rechtsverhaltnisse eine dem Rahmen 
des Themas angemessene Wiirdigung finden. 
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Die ausfiihrliche Dar.stellung der verschiedenen Organisationsformen 
mit ihren Vorziigen und Nachteilen, die Untersuchung ihrer Bedeutung 
fiir die volkswirtschaftliche Hochstleistung und das Herausarbeiten von 
Richtlinien fUr den organisatorischen Ausbau einer ratione lIen deutschen 
Stromversorgung wird als die Hauptaufgabe der vorliegenden Arbeit er· 
achtet, zumal gerade das Problem der zweckmaBigsten Unternehmungs. 
form stark umstritten ist und sowohl in politischen Diskussionen als auch 
im Interesse der Offentlichkeit eine bedeutende Rolle spielt, da sich oft 
die Machtkampfe der Trager der Stromversorgung auf dem Riicken der 
Konsumenten abgespielt haben. Die gesunde Weiterentwicklung der 
deutschen Elektrizitatswirtschaft wird wesentlich von einer giinstigen 
Losung dieses Fragenkomplexes abhangen. Auch fUr die gesamte Yolks· 
wirtschaft ist diese Entscheidung von der groBten Bedeutung, da der 
Wirtschaftswille der verschiedenen Gewalten durch seine Finanz· und 
Tarifpolitik die iibrigen Teile des Wirtschaftslebens maBgebend zu be· 
einflussen vermag. 

1m dritten Teil sollen schlieBlich noch die Probleme der Strompreis. 
politik erortert werden, zumal gerade die Tarifgestaltung auch in Fach. 
kreisen ein viel umstrittenes Gebiet ist, wie ein Blick in die zahlreichen 
elektrizitatswirtschaftlichen Zeitschriften des In· und Auslandes zeigt. 
DaB durch die Fiille der verschiedensten, oft sehr komplizierten 
Tarife nicht gerade das Vertrauen der Abnehmer zu der Preispolitik 
der Werke gefordert wird, ist eine allgemein gemachte Erfahrung. 
Die Verbraucher miissen den Tarif leicht iibersehen konnen, von seiner 
ZweckmaBigkeit und Gerechtigkeit iiberzeugt sein und dadurch an· 
geregt werden, ihren Konsum in einem dem Werk giinstigen Sinne 
zu steigern. Der "good will" des Kunden ist das Entscheidende, fiir 
den wiederum nur ganz reale, wirtschaftliche Erwagungen ausschlag· 
gebend sind. Von dieser Erkenntnis muB jede zielbewuBte Tarifpolitik 
ausgehen. 

Um von einer hoheren Basis zu den Dingen SteHung nehmen zu 
konnen, ist ein Vergleich mit den entsprechenden MaBnahmen in hoch· 
entwickelten Elektrizitatswirtschaften anderer Lander wichtig und zweck. 
maBig. Schon seit langem sind die erwahnten Probleme ihrer Bedeutung 
gemaB auf internationalen Tagungen Gegenstand eingehender Diskus· 
sionen. Dar Wert von vergleichenden Statistiken als Erkenntnisquelle 
darf jedoch nicht iiberschatzt werden, sondern es ist stets zu beriicksich· 
tigen, daB gerade auf dem komplizierten Gebiet der Stromwirtschaft eine 
Fiille von Faktoren das zahlenmaBige Ergebnis einer Untersuchung be· 
einflussen, die fUr jedes Land verschieden sind. So spielen der verschie. 
dene Entwicklungsgrad der Elektrizitatswirtschaft, die geographische 
Lage, die Bevolkerungsdichte, die soziale und okonomische Struktur so· 
wie die Energiekapazitat eines Landes eine ausschlaggebende Rolle. 
Wenn in der folgenden Untersuchung besonders die hochentwickelte 
amerikanische Stromwirtschaft des ofteren zu einem Vergleich mit den 
entsprechenden deutschen Verhaltnissen herangezogen wird, dann diirfen 
die erwahnten Einschrankunaen nicht auBer acht gelassen werden. Es 
lassen sich jedoch trotzdem s~hr interessante Parallelen ziehen und mit 
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Nutzen manche MaBnahmen organisatorischer und tarifpolitischer Art 
als Vorbilder verwenden. 

Mit dem Vorstehenden ist bereits die groBe Linie gezeichnet, auf der 
sich die nachfolgende Darstellung und Untersuchung der aktuellen Fragen 
der deutschen Elektrizitatswirtschaft aufzubauen hat. Die Ausfiihrungen 
sollen allgemeine Gesichtspunkte herausarbeiten fur die Steigerung der 
Produktivitat der Stromversorgung, die Konsumenten uber die Ursachen, 
Begleitumstande und Auswirkungen der preisbestimmenden Faktoren 
aufklaren und daruber hinaus den Sinn fur die groBen wirtschaftlichen 
Zusammenhange wecken, die unsere Volkswirtschaft richtunggebend be
einfIussen. 



E rster Teil. 

Die Grundlagen 
fur das Verstandnis elektrizitatswirtschaftlicher Fragen. 

A. Statistik und Stromverbrauch. 
Als Gradmesser fur den industriellen Fortschritt eines Landes wird 

dessen Verfugung uber Triebkriifte in Form von elektrischem Strom 
bezeichnet. Die Elektrifizierung stellt also einen maBgebenden Faktor 
der praktischen Anwendung des okonomischen Prinzips dar. Sie er
moglicht nicht nur eine rationellere Ausnutzung der Energie der Brenn
stoffe, sondern macht auch der Produktion durch Heranziehen bisher 
nutzloser Wasserkrafte zur Elektrizitatserzeugung gewaltige Energie
quellen dienstbar, die verschiedenen Landern erst das Fundament zur 
Industrialisierung gegeben und zugleich deren industrielle Struktur vor
gezeichnet haben. In den modernen Industriestaaten ist deshalb die 
Stromwirtschaft, als die planmaBige Erzeugung, Verteilung und Ver
wendung des Handelsgutes Elektrizitat, auf das engste mit der Gesamt
wirtschaft verflochten. 

Da aus technischen Grunden eine Vorratshaltung elektrischer Energie 
unmoglich ist, die Stromerzeugung sich also sofort automatisch dem 
Verbrauch anpaBt, kommt den Stromabsatzkurven die Bedeutung eines 
der reagibelsten MaBstabe fur die konjunkturellen Schwankungen des 
Wirtschaftslebens zu. Die vorzugliche Eignung als Konjunkturbaro
meter wird noch dadurch erhoht, daB sich die Strommengenkurven in
folge der Verwendbarkeit genauer Messungen elektrischer Energie mit 
einer Exaktheit aufstellen lassen, die von keinem anderen Produktions
index erreicht wird. 

Die Amerikaner haben zuerst den Wert der Statistik der Elektrizi
tatserzeugung zur Erweiterung der Konjunkturanalyse der Wirtschaft 
erkannt und praktisch ausgenutzt. DaB man sich in Deutschland ver
haltnismaBig spat erst mit der konjunkturstatistischen Verwertung von 
Stromverbrauchsdaten befaBte, liegt vor allen Dingen in der Lucken
haftigkeit der deutschen Elektrizitatsstatistik begriindet. Exakt lau
fende Zahlenangaben dieser Art bestehen bei uns erst seit dem 1. Januar 
1925 und werden vom Statistischen Reichsamt durch die alljahrliche 
Produktionserhebung geliefertl. Urn einen Index der industriellen Ta-

1 Vgl. Elektrizitatswirtschaft, Jahrg. 1929(30, Nr. 513, S. 377 ff. Schraeder: 
ZahlenmaBige Entw.icklung und Bedeutung der Elektrizitatswirtschaft in Deutsch
land, auf Grund statistischer Unterlagen. 



Statistik und Stromverbrauch. 9 

tigkeit zu schaffen, wird von amtlicher Seite au.Berdem regelma.Big eine 
Monatsstatistik veroffentlicht, die fiir 122 reprasentative Elektrizitats
werke den Stromabsatz ermittelt und damit etwa die Ralfte der gesamten 
deutschen Elektrizitatserzeugung umfa.Bt. FUr die Feststellung einiger
maBen zutreffender Zahlen ist man jedoch in den ersten Nachkriegs
jahren und vor allen Dingen auch in den Jahren vor dem Kriege zum 
gro.Bten Teil auf Kombinationen angewiesen. Einen Anhalt fur Schat
zungen gibt die seit den 90er J ahren des vorigen Jahrhunderts bestehende 
Jahresstatistik der Vereinigung der Elektrizitatswerke, die sich aller
dings nur auf die offentlichen Werke beschrankt, welche der genannten 
Vereinigung als Mitglieder angehOren. Doch betragt der kleine Teil des 
nichtberucksichtigten Stromumsatzes nur wenige Prozent. 

Der Eigenart der Elektrizitatswirtschaft gema.B, zu den besonders 
kapitalintensiven Wirtschaftsgruppen zu gehoren, ist es fiir die betei
ligten Finanzkreise und die Fachwelt von erheblichem Interesse, sich 
einerseits ein Urteil uber die Rohe der Kapitalinvestierung und ihren 
voraussichtlichen Zuwachs zu bilden und andererseits die gesamte Rohe 
des Stromabsatzes sowie seine Entwicklungstendenz ubersehen zu konnen. 
Die unerla.Bliche Grundlage fur alle derartigen Untersuchungen ist eine 
moglichst objektive Statistik, die einen "Oberblick uber die bisherige 
Entwicklung gestattet. 

Gera.de auf dem weitverzweigten Gebiete der Elektrizitatswirtschaft 
verliert aber eine mit gro.Ben Spezifikationen arbeitende Indexfeststellung 
bedeutend an Wert dadurch, da.B ihre langwierigen Berechnungen zuviel 
Zeit beanspruchen und deshalb fur die praktische Verwertung zu spat 
kommen. Um also den statistischen Erhebungen eine ma.Bgebende Be
deutung fiir die Wirtschaft beimessen zu konnen, mussen die Ermitt
lungen auf einige wesentliche Gro.Ben beschrankt werden. 

Bezuglich der Beurteilung statistischer Angaben mu.B man besonders 
beim Vergleich verschiedener Elektrizitatswirtschaften stets beachten, 
da.B die zur Verfugung stehenden Zahlen nur bedingten Wert haben, da 
sie wegen der mannigfachen Verwendung des elektrischen Stromes im 
Wirtschaftskorper weder ganz zuverlassig sind, noch ihnen eine gemein
same Basis statistischer Erhebung in den meisten Fallen zugrunde liegt. 
Die oft angestellten internationalen Vergleiche haben nur dann einen 
praktischen Wert, wenn dabei die verschiedenen Faktoren der wirt
schaftlichen Entwicklung der einzelnen Lander berucksichtigt werden. 
Da gerade dieser wichtige Gesichtspunkt verhaltnisma.Big wenig Beach
tung findet, solI im folgenden kurz darauf eingegangen werden, um 
falsche Ruckschlusse aus Elektrizitatsstatistiken von Anfang an zu ver
meiden. 

Nach Rug h Qui g ley 1, dem bekannten Statistiker der British 
Electrical and Allied Manufactures Association sind fiir die industrielle 
Bedeutung eines Landes vier Faktoren entscheidend: 

1. Eine ma.Bgebende Rolle spielen zunachst die ausnutzbaren 

1 Vgl. Der deutsche Volkswirt, 1929, Nr.46, S.1567---:1571. Quigley: In
dustrialisierung und Elektrifizierung. 
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Wasserkrafte und die Bodenschatze wie Kohle, Eisenerze und andere 
Berg bauprodukte. Voraussetzung fur eine entsprechende industrielle 
Entwicklung ist neben einer geschickten Disponierung der verfugbaren 
Krafte das Vorhandensein des zum Ausbau notigen Kapitals sowie eines 
aufnahmefahigen inneren Marktes. 

2. Weiterhin ist der Stand der Industrialisierung von Bedeutung. 
Ausschlaggebend ist es also, ob ein Land uber alte Industrieanlagen ver
fugt, deren Modernisierung bei starker auslandischer Konkurrenz die 
Kapitallast unzulassig vergroBern wiirde, oder ob, wie in jungen Indu
striestaaten, mit den modernsten Einrichtungen und Systemen gearbeitet 
wird und die fixen Kosten dementsprechend niedriger sind. 

3. Den dritten Faktor stellt die Struktur der Industrie dar. Sind 
in einem Lande groBe Energiequellen vorhanden, so wird, wie z. B. im 
Kohlenbergbau, der Eisen- und Stahlproduktion die Rohstoffverarbei
tung ausgebildet sein, wahrend in weniger mit naturlichen Rilfsquellen 
ausgestatteten Landern mehr Qualitatswaren wie Textilien, Werkzeuge, 
elektrische Apparate usw. fabriziert werden. Zu der erstgenannten 
Gruppe, die im Gegensatz zur zweiten Industriegruppe durch einen be
deutend groBeren Bedarf an Triebkraft pro Einheit gekennzeichnet ist, 
gehort auch der Industrietyp, der sich auf die Verwertung von Wasser
kraften wie z. B. die elektrochemische, die elektrometallurgische und die 
Papierindustrie stutzt. 

4. SchlieBlich ist der Stand der Elektrifizierung und der Verbrauch 
elektrischer Kraft ein wichtiger Gesichtspunkt fur die Beurteilung der 
Industrieproduktion eines Wirtschaftsgebietes. 

Aus dem Vorstehenden geht also hervor, daB der letztgenannte Fak
tor wohl als ein Kriterium fur den industriellen Fortschritt eines Landes 
gelten kann, aber der Grad der Elektrifizierung weitgehend von des sen 
geographischen Bedingungen und seiner technischen Entwicklungsge
schichte abhangig ist. So betragt z. B. der Prozentsatz der elektrifi
zierten Triebkrafte in den Vereinigten Staaten mit ihrer verhaltnismaBig 
jungen Industrie ca. 80 %, wahrend er sich in England, dem Mutterlande 
jeder industriellen Betatigung, nur auf ca. 50% belauft 1. Deutschland 
steht mit ca. 70% zwischen beiden. In Norwegen, Schweden und Kana
da, wo die Industrie wesentlich auf der Verwendung von Wasserkraften 
und der Basis gunstiger Rohstoffe beruht, ist der Elektrifizierungsgrad 
noch erheblich hoher als der amerikanische Prozentsatz. 

Auch die Angaben der Elektrizitatsstatistiken uber die Rohe des 
Verbrauchs von Kilowattstunden (kWh) pro Kopf der Bevolkerung sind 
unter den erwahnten Gesichtspunkten bei Berucksichtigung der Ein
wohnerzahl kritisch zu betrachten. Fill Norwegen wird die Stromerzeu
gung pro Kopf z. B. mit nahezu 3000 kWh angegeben, wahrend sich fur 
den Osten Europas und die Balkanstaaten nur 20-30 kWh pro Kopf 
ergeben 1. 

Nach den Angaben des Instituts fur Konjunkturforschung betrugen 

1 Elektrizitatsverwertung, J ahrg. 1930/31, S. 346. Die Zukunft der europaischen 
Stromwirtschaft. 
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die entsprechenden Zahlen 1 fUr Kanada: 1815 kWh, Schweiz: 1317 kWh, 
Vereinigte Staaten: 942 kWh, GroBbritannien: 337 kWh, wahrend 
Deutschland im Jahre 1929 pro Kopf der Bevolkerung 480 kWh ver
brauchte. Auf Grund dieser statistischen Angaben kann man feststellen, 
daB der Sattigungszustand im Stromverbrauch in den meisten Landern 
noch nicht erreicht ist, wenn auch dessen absoluter Wert fiir die verschie
denen Elektrizitatswirtschaften nicht angegeben werden kann. Die Zu
nahme der Stromerzeugung in den letzten J ahren, fiir die von 1925-1928 
einigermaBen verlaBliche Zahlen 2 zur Verfiigung stehen, laBt auch noch 
auf ein weites Feld der Entwicklung schlieBen. In dem genannten Zeit
raum wuchs die Elektrizitatsproduktion von 185595 Millionen kWh auf 
255622 Mill. kWh, also urn 37 %. FUr Deutschland betrug diese Zu
nahme 37,5 %, die Vereinigten Staaten 38 %, Italien 36 %, Frankreich 
28,5% und GroBbritannien 27 %. Zu den 255,6 Milliarden kWh der Welt
erzeugung im Jahre 1928 brachten die Vereinigten Staaten allein ca. 
113 Milliarden und Deutschland ca. 28 Milliarden auf. 

Urn den Wert dieser Produktion einigermaBen abschatzen zu konnen, 
solI mit 4 Pfg. pro verkaufte kWh gerechnet werden, was fiir die Gesamt
erzeugung an elektrischer Arbeit ca. 10,2 Milliarden RM ergibt 3• Ais 
Vergleich dazu sei der Wert anderer wichtiger Welterzeugnisse, z. B. 
Steinkohle mit etwa 18 Milliarden RM und Roheisen mit etwa 7 Milli
arden RM genannt. 

Abgesehen von der Entwicklungstendenz des industriellen Strom
verbrauchs, der in Deutschland ca. 82 % des gesamten Elektrizitatskon
sums darstellt", ist in den meisten Landern noch eine starke Verbrauchs
steigerung durch die Elektrifizierung der Eisenbahnen und Erweiterung 
der Elektrizitatsverwendung in der Landwirtschaft und im Haushalt zu 
erwarten. So hat z. B. die Schweiz bereits 62 % ihres Eisenbahnnetzes 
elektrifiziert, wahrend dieser Prozentsatz bei Osterreich nur 8 %, Italien 
6%, Deutschland und Frankreich 2Y2%, Amerika 2% und England 
knapp 1,6% betragt 5. Fiir die Schweizer Verhaltnisse ist vor allem der 
umfangreiche Fremdenverkehr und der Kohlenmangel entscheidend ge
wesen. Welche Entwicklungsmoglichkeiten der Stromerzeugung gerade 
durch die Bahnelektrifizierung gegeben sind, beweist die Tatsache, daB 
der Stromverbrauch pro km im Durchschnitt jahrlich ca. 250000 kWh 
ausmacht 6. 

Die Verwendung elektrischer Energie fiir landwirtschaftliche Zwecke 
ist ebenfalls noch in den Anfangen begriffen. Der Stromverbrauch der 
Landwirtschaft belauft sich Z. B. in Kalifornien auf 240 kWh/ha, wah-

1 Siehe Sonderheft 19 der Vierteljahrshefte z. Konjunkturforschung betitelt: 
Die Energiewirtschaft der Welt in Zahlen, S.34. 

2 Desgl. jedoch S. 32 u. 33. 
3 Elektrotechn. Z.(ETZ) 1930, Heft 19, S.666. Haas: Deutsche Stromwirtschaft. 
4 Enquete-AusschuB III: Die dt. Elektr.-Wirtsch. S. 3. Berlin: Mittler & Sohn 

1930. 
5 Vgl. FuBnote 1, S.10. 
G Elektr.-Verwertg. Jahrg.1930/31, Nr.lO, S.346. Oskar v. Miller gibt sogar 

in seinem Gutachten liber die Reichselektr. Versorg. (VDI-Verl. 1930) 430 000 kWh 
pro km an. 
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rend in Danemark und Schweden nur 50 kWh/ha und in Frankreich, 
Belgien sowie Holland nur 30 kWh/ha erreicht werden. In der Haushalt
elektrifizierung ist die Schweiz am weitesten fortgeschritten, was seinen 
Grund in der schwach entwickelten Gasversorgung haben diirfte. Auch 
in den Vereinigten Staaten werden Elektrizitatsgerate in umfangreiche
rem MaGe gebraucht als z. B. in Deutschland. Der jahrliche Energie
bedarf eines einfachen vierkopfigen Haushaltes betragt bei uns gegen
wartig bum 100kWh jahrlich, wahrend nach Ansicht 0 s k a. r v. Mil. 
Ie r s fiir Beleuchtung, Kraft, Kochen und Warmwasserbereitung ohne 
Raumheizung etwa. 2000 kWh pro Jahr verbraucht werden konnten. Ob 
sich eine derartige Verbrauchshohe in absehbarer Zeit verwirklichen 
laBt, wird wesentlich von der Verbilligung des Strompreises und Er
hohung des Lebensstandards der Bevolkerung abhangig sein. Die ange
fiihrten Beispiele zeigen, daB der Elektrizitatskonsum in den meisten 
Volkswirtschaften noch einer starken Erweiterung fahig ist, wenn daraus 
auch keine Schliisse beziiglich der absoluten Hohe einer Verbrauchs
steigerung gezogen werden konnen. Einmal ist die wirtschaftliche Struk
tur der gegeniibergestellten Staaten zu verschieden, und zum anderen 
gibt es keinen Bedarf, der sich nicht durch ErschlieBung neuer und 
durch geeignete Propaganda bestehender Anwendungsgebiete des elek
trischen Stromes wesentlich erweitern lieBe. Darauf kann nicht nach
driicklich genug hinge wiesen werden. 

B. Entwicklungstendenzen moderner Elektrizitatswirtschaften. 
Es wurde bereits erwahnt, daB das Mittel der Kundenwerbung zur 

KonsumvergroBerung ein Aktivum darstellt, das in seiner Bedeutung 
fiir eine moderne Elektrizitatswirtschaft nicht hoch genug veranschlagt 
werden kann. Diese kaufmannische Einstellung der Elektrizitatswerke 
findet ihren Ausdruck im Suchen nach weiteren Absatzmoglichkeiten 
und propagandistischen Bemiihen um den Umsatz und gibt der hoher 
entwickelten StI'omwirtschaft erst das eigentliche Geprage. Lange genug 
hat man sich in dem irrigen Glauben befunden, daB die Verbraucher von 
den Werken vollkommen abhangig seien und die Bevolkerung von selbst 
den Strom kaufe, da er die weitaus beste Form von Licht und Kraft 
darstelle. Diese Ansicht ist jedoch falsch, da sie auf der Vorstellung einer 
rechtlichen und tatsachlichenMonopolorganisation beruht, die souverane 
Tarifgewalt hat. Von den Anhangern einer kommunalen bzw. staat
lichen Bewirtschaftung der Versorgungsbetriebe wird diese Argumen
tation benutzt, um privaten Unternehmungen die Berechtigung einer 
Betatigung auf diesem Gebiete abzusprechen. Dagegen ist anzufiihren, 
daB die Konkurrenz der Eigenanlagen der Industrie sowie der die An
wendung fiir Kraft und Warme beschrankenden Energieformen Gas, 01, 
Benzin und Kohle in einer freien Wirtschaft gar keine unzulassig hohen 
Strompreise aufkommen laBt. Wenn es auch den Anschein hat, als ob 
beziiglich der kleineren Abnehmer die Elektrizitatswerke eine absolute 
Monopolstellung einnehmen, so darf doch nicht vergessen werden, daB 
der einzige ernstliche Wettbewerb - wie die Amerikaner sagen - der 
Wettbewerb um den Dollar des Kaufers ist. Zur Reduzierung der sich 
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zum groBten Teil aus festen Kosten zusammensetzenden Selbstkosten 
brauchen die Werke vor allen Dingen einen rationellen Konsum, d. h. 
einen Verbrauch, der die Belastungsspitzen und Taler nivelliert. Einer 
solchen idealen Charakteristik kann jedoch nur durch eine kaufmannisch 
orientierte Tarifierung, die mit einer geschickten Propaganda verbunden 
sein muB, naher gekommen werden. Auf die mit diesen wichtigen Fragen 
zusammenhangenden Probleme wird spater noch ausfiihrlich einzugehen 
sein, da deren zweckmaBige Losungen das Fundament einer produktiven 
Elektrizitatswirtschaft; darstellt. 

Bis sich die allgemeine Erkenntnis Bahn gebrochen hat, daB heute 
die Kernprobleme nicht mehr auf der Seit;e der Erzeugung und Vertei
lung elektrischer Energie, sondern auf der Seite des Absatzes liegen, hat 
der Begriff der Stromwirtschaft verschiedene Wandlungen erfahren. In 
den modernen Industriestaaten laBt; die Geschichte der Elektrizitats
versorgung drei Faktoren erkennen, durch die deren Entwicklungs
stadien entscheidend beeinfluBt worden sind, namlich 

1. der technische Fortschritt, 
2. der organische Fortschritt, 
3. der psychologische Fortschritt. 
Da es zunachst galt, die Schwierigkeiten der Erzeugung und Vertei

lung zu iiberwinden, standen anfangs rein technische Momente im Vor
dergrund des Interesses. Erst als die elektrische Zentrale durch die Er
findung der Dampfmaschine, des Drehstroms und der Technik, groBere 
Energiemengen vermittels Hochspannung auf weite Strecken zu iiber
tragen, iiber die Bedeutung einer rein ortlichen Angelegenheit hinaus
wuchs, begann man, dem wirtschaftlichen Zweck der Stromlieferung 
erhohte Beachtung zuzuwenden. Nach einer durch umwalzenden tech
nischen Aufschwung gekennzeichneten Periode, welche die Vorbedingun
gen zu einer rationellen Produkt;ion geschaffen hatte ,wurde demBegriff 
der Elektrizitatswirtschaft durch starkere Betonung okonomischer Ge
sichtspunkte ein anderer Inhalt gegeben. Nicht nur die Konzentration 
der Erzeugung trug durch den besseren Wirkungsgrad der groBen Ein
heiten zu einer wesentlichen Reduzierung der Stromkosten bei, sondern 
auch die Kupplung der Konsumzentren verschiedener wirtschaftlicher 
Struktur zu sog. Elektrizitatswirtschaft;sgebieten hatte wegen der inten
siveren Ausnutzung der Erzeugungsaulagen und des teilweisen Wegfalls 
teurer Reserveaggregate den gleichen Erfolg. Der durch diese Konzen
trierungstendenz zum Ausdruck gebrachte technische Organisations
gedanke unterscheidet sich dadurch wesentlich von der Zusammenbal
lung der Produktion in der freien Wirtschaft, daB damit in erster Linie 
nicht eine Konkurrenzbeseitigung angestrebt wird, sondern eine sichere 
und gleichmiiBige Stromversorgung erreicht werden solI. Welche iiber
ragende Bedeutung die Sicherheit der Stromlieferung fiir die Volkswirt
schaft; hat, zeigt neben der unbedingten Notwendigkeit, lebenswichtige 
Betriebe gleichmaBig zu beliefern die Tatsache, daB nach einer von be
rufener Seit;e durchgefiihrten Rechnung 1, ein ein Industriegebiet ver-

~ V gl. Haas: Betriebswirtsch. Fragen der Energiewirtsch. in Techn. u. Wirtsch., 
1930, Heft 6, S. 141. 
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sorgendes Elektrizitatswerk von etwa 30000 kW Leistung einen Aus
fall von RM 40000,- pro Stunde unterbrochene Stromlieferung bei 
seinen Abnehmern hervorrufen wiirde. 

Die organische Struktur der Elektrizitatswirtschaft und im beson
deren das Anwachsen dieses wichtigen Zweiges wirtschaftlicher Betati
gung zu internationaler Bedeutung wurde richtunggebend von den Fort
schritten der Verteilungstechnik beeinfluBt. Der Ubergang auf Hochst
spannungen ermoglichte nun die Auswahl der vorteilhaftesten Lage fUr 
das GroBkraftwerk und damit die Trennung des Erzeugungsschwer
punktes yom Konsumschwerpunkt. Durch diese technischen Voraus
setzungen waren erst die Grundlagen gegeben, urn die Produktionsstatten 
elektrischer Energie nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten an 
Kohle- und Wasserkraftquellen zu verlegen oder die Werke an fiir das 
Heranschaffen von Brennstoffen giinstigen TransportstraBen zu erbauen. 

Die Entwicklungtendenz der modernen Elektrizitatswirtschaften 
zeigt, daB dem Rohstoffvorkommen eine wachsende Bedeutung zukommt 
und in einigen Jahrzehnten das Vorhandensein ergiebiger und billig aus
nutzbarer Energiequellen ohne Riicksicht auf staatliche Grenzen allein 
fiir den Bau von Kraftwerken bestimmend sein wird. Ansatze dazu 
zeigen sich bereits in der europaischen Stromwirtschaft in den viel diska
tierten Planen, die noch ausbaufahigen Wasserkrafte der Schweiz, 
Osterreichs und der skandinavischen Lander fiir die Elektrizitatserzeu
gung dienstbar zu machen und von diesen Kraftzentren aus vermittels 
internationaler Hochspannungsleitungen die einzelnen Staaten Europas 
mit Strom zu versorgen. Einer Verwirklichung dieses technisch groB
ziigigen Konzentrierungsgedankens stehen aber vorlaufig noch Schwierig
keiten im Weg, die in der Hauptsache durch die politischen Grenzen der 
Lander und das Fehlen des erforderlichen Kapitals gegeben sind. Wenn 
diese Plane in ihrer konsequenten Durchfiihrung auch fiir absehbare Zeit 
als Utopien betrachtet werden miissen, da neben finanziellen EIwagungen 
als machtvollste Gegenkraft der Trieb der Versorgungsgebiete nach wirt
schaftlicher Selbstandigkeit zu iiberwinden ware, so haben die angestell
ten Wirtschaftlichkeitsberechnungen 1 doch erneut auf die groBe Be
deutung eines nach okonomischen Grundsatzen aufgebauten Erzeugungs
und Verteilungssystems hingewiesen. 

Die angefiihrten Gesichtspunkte haben namentlich nach dem Kriege 
den Aufbau der einzelnen nationalen Elektrizitatswirtschaften beeinfluBt 
und damit auch ihre organische Struktur grundlegend verandert. Urn 
das Ziel einer rationellen Gestaltung der Stromversorgung zu erreichen, 
sind zwei grundsatzlich verschiedene Wege moglich, deren ZweckmaBig
keit stark umstritten ist. Von der einen Seite wird die Ansicht vertreten, 
daB nur durch einen staatlich zentralisierten Eingriff in die Elektrizitats
wirtschaft die groBtmogliche Ausnutzung der produktiven Krafte und 
damit der billigste Strompreis gewahrleistet sei. Die andere Richtung 
glaubt den Gedanken der Rationalisierung am besten durch den Zu
sammenschluB der Produktions- und Konsumtionszentren auf frei
williger Basis verwirklichen zu konnen und steht auf dem Standpunkt, 

1 Siehe ETZ 1931, S. 841. 
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daB sich die Bildung von Elektrizitatswirtschaftsgebieten unter dem 
Druck der technischen Entwicklung und der praktischen Uberzeugung 
von selbst vollziehen wurde. 

Theoretisch laBt sich nicht beweisen, welches von den beiden Systemen 
dasrichtigere ist. Dieser Versuch ist oft unternommen worden, kann aber 
notwendigerweise bei logischer Argumentation zu keinem brauchbaren 
Vergleich fUhren, da die Beweisfiihrungen zu verschieden sind und letzten 
Endes auf Grundfragen weltanschaulicher Uberzeugung basieren. Fur 
eine Entscheidung konnen daher nur praktische Erfahrungen ausschlag
gebend sein, die unter Beriicksichtigung der wirtschaftlichen Voraus
setzungen gewertet werden mussen. Es ist schlieBlich eine Frage sekun
darer Bedeutung wie die zweckmaBigste Konzentrierung in der Elektrizi
tatswirtschaft und damit die groBtmogliche Verbilligung des Strom
preises erreicht wird, sondern die Hauptsache ist, daB sich dieser Zu
sammenschluB nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten vollzieht und 
dafUr nicht machtpolitische Momente maBgebend sind. 

Der Gedanke auf gesetzgeberischem Wege Elektrizitatswirtschafts
probleme zu losen, ist in England verwirklicht worden. Es sei in dies em 
Zusammenhang nur auf das letzte wichtige Gesetz, die Electricity 
(Supply) Bill 1926 hingewiesen, mit dem der Staat durch Schaffung eines 
zentralen Elektrizitatsamtes (Central Electricity Board) den Handel mit 
GroBstrom monopolisierte 1. Diese auBerlich als Selbstverwaltungs
korper aufgezogene Institution hat die Aufgabe, das "National Grid 
System", d. h. ein weitverzweigtes Hochspannungsnetz durch Erwerb 
und Errichtung neuer Uberlandleitungen auszubauen und das Recht, 
unwirtschaftlich scheinende Kraftwerke zu schlieBen. Wenn auch an
erkannt werden muB, daB seit der Verabschiedung dieses Elektrizitats
gesetzes in der englischen Stromwirtschaft durch die Konzentration der 
Erzeugung und der Vereinheitlichung der vorher stark verschiedenen 
Netzfrequenzen groBe Fortschritte erzielt worden sind, so hat namentlich 
die Monopolisierung des GroBstromhandels doch im Vergleich zu deut
schen und amerikanischen Verhaltnissen das Entwicklungstempo stark 
gehemmt. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daB eine durch rationelle Kon
sumsteigerung bedingte Reduzierung der Gestehungskosten wesentlich 
von einer kommerziellen Einstellung der Kraftindustrie abhangt. Dazu 
ist aber eine standige Fiihlung zwischen Erzeuger und Verbraucher not
wendig, denn zur Heranziehung des GroBverbrauchers gehort in erster 
Linie Beweglichkeit und Anpassungsfahigkeit der Preise und Lieferungs
bedingungen. Dieses in Deutschland und Amerika bestens bewahrte 
Prinzip der vertikalen Organisation ist aber in der englischen Elektrizi
tatswirtschalt durchbrochen worden, da das Central Electricity Board 
den GroBstrom ankauft und ein Riickkauf von diesem Zentralamt durch 
behordliche Vorschriften geregelt ist. Diese Bestimmungen stellen also 
praktisch das Ende der freien Entwicklung der Stromversorgung dar. 

Wie das Beispiel Englands zeigt, kann die gesetzliche Regelung in 
einem Wirtschaftszweig, der wie die Elektrizitatswirtschaft in seiner 

1 Vgl. Elektr.-Wirtsch. 1930, S. 129 ff. 
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Struktur ausschlaggebend vom technischen Fortschritt abhangig ist, 
nicht als eine ideale Losung im Sinne optimaler Produktivitat ange
sprochen werden. Der Gesetzgeber vermag nur das jeweils Gegebene 
in Paragraphen festzulegen, ohne dabei einer zukiinftigen Entwicklung 
den Weg ebnen zu konnen. Die Folge davon ist, daB einmal die Gesetz
gebungsmaschine dauernd arbeiten muB und zum anderen stets dazu ver
urteilt ist, sowohl mit ihren Bestimmungen der unablassig fortschreiten
den technischen Vervollkommnung nachzuhinken als auch einer auto
matischen Anpassung der Produktion an einen neuerweckten Bedarf 
hindernd im Wege zu stehen. 

Als Gegensatz zu dieser staatlichen Planwirtschaft ist die sich nach 
organischen Gesichtspunkten, also nach eigenen, inneren GesetzeIi ent
wickelnde freie Wirtschaft anzufiihren, wie sie z. B. durch das System 
der Elektrizitatsversorgung Deutschlands reprasentiert wird. Wenn 
auch fUr den Aufbau der deutschen Stromwirtschaft im wesentlichen 
elektrizitatswirtschaftliche Momente maBgebend waren, so hat es doch 
an Versuchen nicht gefehlt, durch staatlichen Eingriff die Zentralisations
bestrebungen gesetzlich festzulegen. Diese Gefahr war besonders durch 
den ErlaB des Sozialisierungsgesetzes vom 31. Dezember 1919 akut ge
worden, das eine Verreichlichung der gesamten Stromversorgung vor
sah. Da sich jedoch die Bildung von Elektrizitatswirtschaftsgebieten 
im Laufe der nachsten Jahre ohne gesetzlichen Zwang rein aus oko
nomischen Gesichtspunkten von selbst vollzog, ist das Gesetz nie zur 
Anwendung gelangt, was ohne Zweifel nach dem Urteil aller Sachver
standigen von groBem Vorteil fUr die deutsche Stromwirtschaft und deren 
gesunde Entwicklung gewesen ist. 

Die Sozialisierungstendenzen sind aber nicht ohne EinfluB auf die 
Machtverteilung der Trager der Elektrizitatsversorgung geblieben, da 
nach dem Kriege im Gegensatz zu den englischen Verhaltnissen der 
Staat als Unternehmer auftrat. Mit diesem neuen Faktor im deutschen 
Wirtschaftsleben waren zwar keine ZwangsmaBnahmen von seiten des 
Gesetzgebers verbunden, doch stellt dieses Moment ein Aktivum dar, 
das wirtschaftliche Folgen von weittragender Bedeutung hervorgerufen 
hat und dessen Wirkungskreis sich, nach der bisherigen Entwicklung zu 
urteUen, kiinftig noch weiter ausdehnen wird. Auf die damit zusammen
hangenden Fragen wird an anderer Stellenoch ausfUhrlich einzugehen sein. 

Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem klassischen Land 
der individualistischen Wirtschaftsauffassung, sind der freien wirtschaft. 
lichen Betatigung der groBen privaten Versorgungsgesellschaften vom 
Staat aus Grenzen gesteckt, um die Konsumenten vor einem hemmungs
losen Gewinnstreben der riesigen Elektrizitatsunternehmungen zu schiit
zen. Bis jetzt hat sich die Regierung mit der Aufsicht (regulation) iiber 
die elektrische Kraftindustrie begniigt. Diese "Oberwachung wirkt sich 
dahingehend aus, daB offentliche Ausschiisse (public service commissions 
oder public utility commissions) die nach einem vorgeschriebenen ein
heitlichen Schema aufgestellten Bilanzen der Elektrizitatswerke kon
trollieren und laufend ausfiihrliche Statistiken einfordern 1. Es wurden 

1 Vgl. Annalen der Betriebswirtschaft und Arbeitsforschung 1929, Heft 3, 
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auch schon unwirtschaftliche Unternehmungen durch behordliche Fest
setzung von Tarifgrenzen zur Aufgabe ihrer Selbstandigkeit gezwungen. 
Will ein Elektrizitatswerk seine Strompreise erhohen, so hat es zunachst 
der public service commission eine entsprechende Eingabe vorzulegen, 
in der an Hand von Betriebsstatistiken und Gestehungskostenberech
nungen begriindet werden muB, daB mit den laufenden Tarifen kein "an
gemessener Gewinn", der nach verschiedenen richterlichen Entscheidun
gen 8-10% betragt, erzielt wird. Von einer freien Wirtschaft kann also 
gar keine Rede sein. 

Wie die Berichte der Jahrestagungen der Elektrizitatskonzerne er
kennen lassen, kommt bei den verschiedenen Rednern der groBen Holding
gesellschaften immer wieder die Besorgnis zum Ausdruck, daB die staat
liche Beschrankung der Freiheit des privaten Geschaftsgeistes standig im 
Wachsen begriffen sei und man der Regierung einen eingreifenden Ein
fluB auf die Kraftindustrie einraumen wolle 1. Das Schlagwort "Power 
Control" spielt in der offentlichen Diskussion eine groBe Rolle. Nament
lich der Streit um den staatlichen oder privaten Ausbau der riesigen 
Wasserkrafte der Muscle-Shoals-Falle in Tenessee hat diesen politis chen 
Kampf neu entfacht 2• Die Anhanger des Staatsbetriebes werben fiir ihre 
Ideen dadurch, daB sie den korrumpierenden EinfluB der gefiirchteten 
Power Trusts auf das gesamte Wirtschaftsleben zu beweisen suchen 3, 

wahrend die public-utility-Konzerne vermittels geschickter Propaganda 
die durch die wirtschaftliche Weltanschauung der Amerikaner begriindete 
Abneigung gegen jeden behOrdlichen Betrieb bisher stets mit Erfolg aus
genutzt haben. Der gewaltige Aufschwung der amerikanischen Kraft
industrie zu einer rationell arbeitenden Elektrizitatswirtschaft ist ohne 
Zweifel ein Werk der durch verniinftige staatliche Aufsicht im volkswirt
schaftlichen Sinne geleiteten privaten Versorgungsgesellschaften. Das 
Hervorragendste und Vorbildliche in der Stromwirtschaft der Vereinigten 
Staaten ist vor allen Dingen die bereits als hochste Entwicklungsstufe 
gekennzeichnete kommerzielle Einstellung der Elektrizitatswerke. Ver
kaufskunst und Verkaufstechnik sind hier in einem MaBe ausgebildet, 
das von keiner anderen Elektrizitatswirtschaft erreicht wird. Die Ameri
kaner haben als erste die praktische Folgerung aus der Erkenntnis ge
zogen, daB die Konsumenten zunachst im Interesse der Verbrauchssteige
rung fiir die Anwendungsgebiete des elektrischen Stromes interessiert 
werden miissen und zugleich eine moglichst enge Verbindung zwischen 
dem Werk und seinen Abnehmern anzustreben ist. 

Eine Verwirklichung dieses Gedankens stellt die Customer-Owner
ship-Bewegung dar, deren Ziel es ist, die Einwohner der mit Strom be
lieferten Gebiete zu Aktienbesitzern der sie versorgenden public utility 
zu machen. Diese "Teilhaberschaft der Kunden" am Eigentum der 

S. 275 ff. Ritter: Das Verhaltnis der Elektrizitatswerke zur Offentlichkeit in den 
Vereinigten Staaten von Amerika. 

1 Vgl. ETZ 1930, Heft 40, S.1409. 
2 Vgl. Das Offentliche Elektrizitatswerk (DOE) 1931, 4. Heft, S.105. 
3 Der friihere Gouverneur von Pennsylvania, Gifford Pinchot, verOffent

lichte zur Unterstiitzung dieser Bewegung ein Buch: Das Energie-Monopol, seine 
Aufmachung und seine Drohung. 

Kirchhoff, Unternehmungsform. 2 
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Elektrizitatsgesellschaften hat sich in verbessertem good will und damit 
erhohtem Absatz geltend gemacht, denn - "good will has a cash value 
not less important" 1. 

Wenn auch dieses in Amerika sehr gut bewahrte System auf deutsche 
Verhaltnisse nicht ohne weiteres iibertragbar ist, da bei uns wegen des 
geringeren Wohlstandes und der ganz anderen seelischen Einstellung der 
Kleinabnehmer, die in den Vereinigten Staaten teilweise ein groBes 
Kontingent der Aktienbesitzer darstellen, eine derartige Kapitalanlage 
nicht moglich ware, so zeigt das amerikanische Beispiel doch den Weg fiir 
die gesunde Weiterentwicklung der deutschen Elektrizitatswirtschaft, der 
allein in der gleichmaBigen Wahrung des Interessenstandpunktes der 
Produzenten und Konsumenten liegt. 

Wir haben jedoch in Deutschland eine Organisationsform, die in ge
wissem Sinne mit dem Customers' Ownership verglichen werden kann, 
da sie ebenfalls eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den direkt an 
einer lokalen Stromlieferung interessierten Kreisen und privaten Finan
zierungsgesellschaften bezweckt. Bei dieser sog. gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmung sind zwar die kleinen Verbraucher selbst nicht beteiligt, 
doch wird den offentlichen Korperschaften, also den kommunalen bzw. 
staatlichen Einheiten, ein maBgebender EinfluB auf die Energieversor
gung ihrer Hoheitsgebiete eingeraumt und auch dem Privatkapital eine 
gute Gewinnchance geboten. Da sich die Konzentrierungstendenz in der 
Stromerzeugung und -verteilung immer starker durchsetzt, und die Zu
sammenballung der Produktion mit riesigen Kapitalakkumulationen ver
bunden ist, deren Mittel oft nationale, geschweige denn lokale Geldmarkte 
nicht allein aufzubringen vermogen, stellt die gekennzeichnete Organi
sationsform eine nahezu ideale Verschmelzung der beiderseitigen Inter
essen dar. Wie die bisherige Entwicklung und im besonderen das Bei
spiel des Rheinisch-Westfalischen Elektrizitatswerkes zeigt, ist es nicht 
ausgeschlossen, daB diese Unternehmungsart in Zukunft einmal der 
Organisationstyp der deutschen Stromwirtschaft sein wird. 

Nachdem im vorstehenden zunachst allgemeine Gesichtspunkte er
ortert worden sind, um die Entwicklungstendenz einer modernen 
Elektrizitatswirtschaft anzudeuten, sollen in den folgenden Abschnitten 
als Hauptaufgabe dieser Untersuchung mehr die speziellen deutschen 
Verhaltnisse unter kritischer Wiirdigung der bereits verschiedentlich 
angeschnittenen Fragen yom Standpunkt der groBtmoglichen Produk
tivitat der Stromversorgung aus Beriicksichtigung finden. Eine Dis
kussion iiber die zweckmaBigste Organisation einer Elektrizitatswirt
schaft und vor allem eine Kritik der z. T. kontraren Ansichten iiber die 
Notwendigkeit der zu ergreifenden wirtschaftspolitischen oder gesetz
lichen MaBnahmen hat nur dann einen Sinn und eine gewisse Berechti
gung, wenn sie auf der Kenntnis der Entwicklungsgeschichte dieses 
Wirtschaftszweiges sowie dessen kaufmannisch-technischen Bedingungen 
basiert. Deshalb solI zuerst der Aufbau der deutschen Elektrizitats
wirtschaft skizziert werden. 1m AnschluB daran sind noch die Verkaufs-

1 V gl. Annalen der Betriebswirtschaft und Arbeitsforschung 1929, Heft 3, S.289. 
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grundlagen des Handelsgutes Elektrizitat einer kurzen Betrachtung zu 
unterziehen und die fundamentalen Rechtsverhaltnisse zu erortern. 

c. Entwicklung ond Aufbao der deutschen Stromwirtschaft. 
Den Auftakt zu einer deutschen Elektrizitatswirtschaft gab die 

Pariser Ausstellung yom Jahre 1881, auf der zum ersten Male in Europa 
offentlich Gliihlichtanlagen von der Societe Electrique Edison, einer 
Tochtergesellschaft der amerikanischen Edisongesellschaft, gezeigt wur
den. E mil Rat hen a u ge biihrt das groBe Verdienst, die umwalzende 
Bedeutung der Gliihlampen fiir das gesamte Wirtschaftsleben sofort er
kannt und durch die 1883 erfolgte Griindung der deutschen Edison
Gesellschaft, aus der dann 1887 die Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft 
hervorgegangen ist, praktisch verwertet zu haben 1. 

Wenn auch schon einige Jahre vor der Pariser Ausstellung Einzel
anlagen bestanden, die sich in der Hauptsache aus Dynamos zur Speisung 
von Bogenlampen zusammensetzten, so kann man von den Anfangen 
einer eigentlichen Stromwirtschaft doch erst etwa vom Jahre 1884 ab 
mit dem Aufkommen der sog. Blockzentralen, die zur Speisung ganzer 
Hauserblocks dienten, sprechen. FUr den erhohten Bedarf an elektrischer 
Energie sorgte die standig wachsende Verbreitung der Gliihlampen. 

Den zweiten Markstein in der Geschichte der deutschen Elektrizitats
wirtschaft stellt die internationale elektrotechnische Ausstellung in 
Frankfurt a. M. im Jahre 1891 dar. Sie brachte insofern einen groBen 
Umschwung und gab damit der jungen elektrotechnischen Industrie einen 
gewaltigen Impuls, als hier zum ersten Male das Drehstromsystem von 
Dol i v 0 - Do b row 0 1 sky in der Praxis vorgefiihrt wurde. Die be
riihmte Kraftiibertragung von 235 PS bei 15 000 Volt Spannung auf 
178 km von Lauffen am Neckar bis nach Frankfurt a. M. mit dem fiir 
damalige Zeiten sehr hohen Wirkungsgrad von 75 % war das bahn
brechende Werk 0 s k a r von Mill e r s. Der durchschlagende Er
folg der Lauffener Kraftiibertragung wirkte sich bald in der zunehmenden 
GroBe der Kraftwerke und dem Ausbau von Wasserkraften sowie der 
Verwendung minderwertiger Zechenkohle zur Energieversorgung aus. 
Hand in Hand mit der wachsenden GroBe der iibertragenen Energie und 
Spannung ging die Leistungssteigerung der Dynamomaschinen. 

Unter diesem EinfluB entstanden aus den kleineren Ortszentralen die 
ersten groBeren Stadtzentralen. Das elektrische Licht wurde Nutz
beleuchtung, das Gewerbe begann Motoren zu verwenden, und die ersten 
Stra.Benbahnen kamen auf. Um die Jahrhundertwende setzte dann der 

1 Zur Darstellung der geschichtlichen Entwicklung fanden u. a. die folgenden 
Literaturquellen Verwendung: 

a) Die deutsche Elektrizitatswirtschaft, Enquete-AusschuB. Berlin: Mittler 
& Sohn 1930. 

b) Buggeln: Die Entwicklung der offentl. Elektrizitatswirtschaft in Deutsch
land. Stuttgart: W. Kohlhammer 1930. 

c) Handworterbuch der Staatswissenschaften, 3. Band, 4. Auflage_ Abschnitt: 
Elektrizitatsindustrie und Elektrizitatswirtschaft, S. 690 ff. ' 

d) Dorth: Entwicklungen in der deutschen Elektrizitatswirtschaft wahrend 
der letzten Jahre. Elektr.-Wirtsch. 1930, Heft 517, S. 513 ff. 

2* 
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Bau von "Oberlandzentralen ein, die den Durchmesser der Versorgungs
gebiete auf etwa lOO km ausdehnten. Die Betriebsspannungen wurden 
bis auf 60 000 Volt erh6ht und die ersten Ausgleichsversuche mit der Be
lastung durch Kupplung von Netzen unternommen. Eine wesentlich 
giinstigere Verzinsung des investierten Kapitals ermoglichte aber erst das 
Aufkommen der Dampfturbine, die gegeniiber der Kolbendampfmaschine 
den V orteil der geringeren Anschaffungskosten, des kleineren Platz
bedarfes, der groBeren Leistung und der rationelleren Ausgestaltung der 
Kesselanlagen hatte. Dieser epochalen Erfindung folgten wieder Ver
besserungen in der Freilei~ungs- und Verteilungstechnik sowie Anwen
dung standig groBer werdender Maschinensatze und steigender Span
nung. Damit waren die Grundbedingungen fiir eine GroBkraftwirtschaft 
gegeben, deren Bestehen von etwa 1913 an datiert und durch die Merk
male des rohstoff- bzw. verkehrsorientierten Kraftwerkes und die Zu
sammenfassung der verschiedenen Konsumzentren zu einigen groBen 
Elektrizitatswirtschaftsge bieten gekennzeichnet ist. 

Der Krieg hat das Entwicklungstempo erheblich reduziert. Auch die 
ersten Nachkriegsjahre wirkten durch den Mangel an Roh- und Hilfs
stoffen stark hemmend. Dann begann jedoch bald wieder ein rascher 
Aufschwung der deutschen Elektrizitatswirtschaft, da einmal die Tech
nik den durch die unfreiwillige Kriegspause beding~en Entwicklungs
riickstand aufholen muBte, und zum anderen der Bedarf durch die auf
bliihende Industrie sowie durch den bisher kunstlich eingeschrankten 
Konsum des Gewerbes, der Haushaltungen und dem rapid zunehmenden 
Lichtreklamebediirfnis gewaltig anwuchs. 1m Jahre 1922 wurde vom 
Rheinisch-WestfalischenElektrizitatswerk die erste europaische 220-kW
Leitung errichtet. Der Ausbau der bayrischen Wasserkrafte erfolgte, die 
mitteldeutsch,e Braunkohle begann man intensiver fur die Energiever
sorgung auszunutzen, und auch das rheinisch-westfalische Industriegebiet 
weitete die Kapazitat seiner Elektrizitaterzeugungsanlagen stark aus. 
Diese beispiellose technische Entwicklung, verbunden mit den nach dem 
Kriege in verstarktem MaBe auftretenden Sozialisierungstendenzen, die 
einen Kampf der privaten Trager der Energieversorgung mit den kommu
nalen und staatlichen Einheiten zur Folge hatten, stellte die deutsche 
Stromwirtschaft vor Aufgaben, deren Bewaltigung namentlich auf dem 
Gebiete der organisatorischen Durchbildung dieses Wirtschaftszweiges 
die Losung vollig neuartiger Probleme erforderte. 

Der Wunsch, die auBerst zersplitterte und uneinheitliche Elektrizitats
wirtschaft zu planmaBiger Arbeit zu fiihren, gab Ende 1919 den AnstoB 
zu dem bereits erwahnten Sozialisierungsgesetz, das von Anfang an den 
Widerspruch aller Sachverstandigen hervorrief. Die damals drohende 
Gefahr der Verreichlichung und damit Politisierung der Stromversorgung 
hatte jedoch den guten EinfluB, daB die privaten und gemischtwirt
schaftlichen Unternehmungen einerseits sowie auch die kommunalen 
Werke andererseits mit Nachdruck auf die Notwendigkei~ einer Plan
wirtschaft bei Hintenansetzung der eigenen Interessen hingewiesen wur
den. Der Erfolg war der, daB sich in den nachsten Jahren die Bildung 
groBer Elektrizitatswirtschaftsgebiete nach elektrizitatswirtschaftlichen 
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Gesichtspunkten von selbst vollzog. 1929 erklarte der preufiische Han
delsminister Dr. S c h rei b e rim Landtag, daB gegenwartig eine Ver
staatlichung der Stromversorgung nicht mehr in Frage kame, da sie sich 
als unnotig erwiesen habe. Die gesunde organische Entwicklung ohne 
gesetzlichen Zwang hatte sich also durchgesetzt. 

Bis Ende 1929 war der Aufschwung der Elektrizitatswirtschaft von 
der zunehmenden Verschlechterung der deutschen Wirtschaftslage nicht 
wesentlich aufgehalten worden. Die mit dem Jahre 1925 einsetzende 
intensive Elektrifizierung der Industrie lieB den aHgemeinen Konjunktur
abfaH in den Stromverbrauchskurven nicht entsprechend zum Ausdruck 
kommen. So nahm z. B. die Stromabgabe der offentlichen Werke an die 
industrieHen Abnehmer 1929 gegen das V orj ahr um 23 % zu, wahrend die 
Erhohung der Abgabe an die anderen Konsumenten nur 15% aus
machte 1. Erst das Krisenjahr 1930 brachte einen merklichen Riickschlag 
in der Elektrizitatserzeugung, da nun auch die Rationalisierung der Be
triebe, die in den vergangenen Jahren eine gewaltige Zunahme des An
schluBwertes der gewerklichen Stromverbraucher zur Folge gehabt hatte, 
eingesteHt wurde. Schon von 1927 ab machte sich jedoch eine Verlang
samung des Entwicklungstempos der Elektrizitatserzeugung bemerkbar, 
wahrend der Ausbau der Kraftwerke, wie die nachstehende Zahlentafel1 
zeigt, seine wenn auch mit geringerem Zunahmeprozentsatz progressive 
Tendenz noch im Jahre 1930 beibehielt 2. 

Z ahlentafel 1. 

Stromerzeugung 

Leistungs- Zu- I Zu- I davou 
Jahr fiihigkeit uahme . uahme 

gegen I msgesamt gegen I offentliche I Zu- I Eigen- I Zu-d. Vorj. d.Vorj. Werke nahme anlagen nahlne 

1000 kW % I Mill. kW % Mill. kW % Mill. kW % 

1925 8713 - 20328 - 9915 - 10413 -
1926 9555 9,6 21218 4,5 10208 2,9 II 010 5,5 
1927 10243 7,3 25135 18,5 12317 20,7 12818 16,4 
1928 II 102 8,3 27871 10,9 14146 14,8 13725 7,1 
1929 12416 12,0 30660 10,0 16391 15,9 14269 4,0 
1930 13200 6,1 28914 - 5,7 15912 -2,9 13002 - 8,9 

Charakteristisch fiir die in dem letztgenannten Berichtjahr deutlich 
zu erkennende Wirtschaftsdepression, die vor aHem die elektrizitatsver
brauchende Industrie in Mitleidenschaft zog, ist die Tatsache, daB die 
Abnahme der Stromerzeugung gegeniiber dem Vorjahr bei den Eigen
anlagen -8,9% und bei den offentlichen Werken, die einen erheblichen 
Teil ihres Stromes an Konsumenten mit konstanterem Verbrauch, vor 
aHem Bahnen und Haushaltungen, abgeben, dagegf'n nur -2,9% aus
macht. Der schon von 1928 an bemerkbare Riickgang der jahrlichen 
Produktionszunahme der Eigenanlagen ist aber nicht so sehr auf den 
KonjunkturabfaH zurUckzufiihren, sondern zum groBen Teil auch durch 

1 Siehe Elektr.-Wirtsch.1930, S. 513 ff. 
a Siehe Viertelj.-Hefte z. Konj.-Forschg. 1930, Sonderh.19 bzw. Wirtsch. u. 

Statist. 1932, Nr. II, S.326. 
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den zunehmenden Ubergang vieler Selbstversorger zum Fremdstrom
bezug zu erklaren. 

Ein anschauliches Bild des Ruckschlages der Stromerzeugung wah
rend der Krisenjahre gibt die folgende Zahlentafel 2. 

Z a hI e n t a fel 2. 

Berichtjahr 

1929 
1930 
1931 
1932 

1929 ~ 
100 'j, 

100 
96 

. 85 

.77 

1m Vergleich zum Berichtjahr 1929, in dem 
die Depression einsetzte, ist also ein rapid abneh
mender Stromabsatz festzustellen. Die rucklau
fige Bewegung ist erst im Dezember 1932 zum 
Stillstand gekommen. In diesem Monat wurde 
erstmalig die Erzeugung der gleichen V orj ahrs
zeit leicht uberschritten (um 0,4%) 1. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daB sich bei den industriellen 
Selbstversorgern das Bestreben bemerkbar machte, die Eigenerzeugung 
aufzugeben und zum Fremdstrombezug uberzugehen. Wie aus der 
Zahlentafel 1 zu ersehen ist, wurde im Jahre 1928 die Elektrizitats
produktion der Eigenanlagen zum ersten Male von der Stromerzeugung 
der offentlichen Werke uberflugelt. 1930 erzeugten die letzteren bereits 
55,1 % des Gesamtstromes gegenuber 50,8% im Jahre 1928 und 48,1 % 
im Jahre 1926. 

Diese Tatsache ist ohne Zweifel im Interesse der Steigerung der 
Produktivitat der gesamten Elektrizitatswirtschaft zu begruBen, da die 
offentlichen Erzeugungs- und Verteilungsanlagen durch die wachsende 
Belastung besser ausgenutzt werden. Jedoch kann eine Uberschatzung 
ihrer Bedeutung in bezug auf die zukunftige Entwicklung der allgemeinen 
Stromversorgung leicht zu falschen Prognosen fuhren. Die etwa daraus 
zu ziehende Folgerung, daB der vollige Ubergang der Eigenerzeugung zum 
Fremdstrombezug nur eine Frage der Zeit sein konne, ware ein Trug
schluB, wie ohne weiteres aus den folgenden statistischen Daten zu er
sehen ist. Von der Stromerzeugung der industriellen Selbstversorger, die 
sich 1929 auf 14269 Millionen kWh belief, entfielen 4,3 Milliarden kWh 
(30%) auf den Bergbau, 3,3 Milliarden kWh (23%) auf die elektro
metallurgische sowie elektrochemische und 1,3 Milliarden kWh (9,1 %) 
auf die Papierindustrie 2. 

Die Zeitspanne von 1927 -1929 brachte diesen Industrien eine Lei
stungserhOhung von 408000 kW (13%), wahrend die ubrigen Industrien 
ihre Kraftanlagen nicht weiter ausbauten 3. Daraus geht schon hervor, 
daB sich in der Hauptsache wohl kleinere und nur einige unrationell 
arbeitende groBere Betriebe zum Fremdstrombezug entschlossen haben, 
die naturlich nur dann einen willkommenen AnschluBzuwachs fUr die 
offentlichen Elektrizitatswerke darstellen, wenn sie die Spitzenleistung 
nicht unzulassig erhohen und zur Nivellierung der Belastungscharakte
ristik beitragen. 

Fur die Entscheidung, ob ein industrielles Werk zweckmaBig zum 

1 Vgl. Elektr.-Wirtsch. 1933, S. 147 ff. 
2 ETZ 1931, Heft 26, S.841. Reindl: Aktuelle Fragen d. Elektrizitatswirt

schaft. 
3 Elektr .. Wirtsch. 1930, Nr.517, S.514. Dorth: Entwicklungen in d. dtsch. 

Wirtschaft wahrend der letzten Jahre. 
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Fremdstrombezug ubergeht, kann allein nur eine Wirtschaftlichkeits
berechnung maBgebend sein. DaB deren Ergebnis zum mindesten ein 
Plus fur die Eigenversorgung der obengenannten Industrien bedeutet, 
welche im Jahre 1929 nahezu zwei Drittel des gesamten Eigenstromes 
erzeugten, lassen bereits die nachstehen-
den Angaben der Zahlentafel 3 erkennen, 
die sich auf die Ausnutzung der Strom
erzeugungsanlagen beziehen. Jahr 

N ach Feststellungen des Statistischen 
Reichsamtes 1 betrug die durchschnitt- 1926 
liche Benutzungsdauer (s. ZahlentafeI3). 1927 

Die geringere Rentabilitiit der of- f~~~ 
fentlichen Stromversorgung geht noch 1930 
deutlicher aus der Ausnutzung der nach 1931 
GroBe der Aus bauleistung registrierten 

Zahlentafel3. 

iiffentliche 
Werko 

Std. 

1974 
2150 
2246 
2187 
2023 
1799 

Eigen· 
anlagen 

Std. 

2511 
2839 
2856 
2899 
2495 
2257 

Werke hervor. Fur das Berichtjahr 1929 werden daruber folgende 
Angaben gemacht 2: 

Obwohl die Anzahl der Eigen- Zahlentafel 4. 
anlagen von 1925-1929 stiindig 
zuruckgegangen ist, niimlich von 
6122 auf 5612, dagegen die offent
lichen Anlagen im gleichen Zeit-

Werkleistung 

kW 

Benutzungsdauer 

bei iiffentI.1 bei Eigen-
Werken anlagen 

raum von 1370 auf 1488 Werke 
zugenommen haben, so ist doch 
ein weiterer Ausbau der rationell 
arbeitenden industriellen Kraft-

bis 5 000 
5000- 10000 

10 000-100 000 
tiber 100000 

1778 
1995 
1774 
3023 

2169 
2764 
3300 
5707 

anlagen uber lO 000 k W Leistung festzustellen 3 . Von der gesamten 
installierten Maschinenleistung entfielen auf die Eigenanlagen 4 : 

Die folgende Zusammenstel- Zahlentafel 5. 

bis 
10000 kW 

% 

iiber 
10000 kW 

% 

lung des Anteiles der kleineren, 
mittleren und groBeren Kraft
anlagen an der Gesamtstrom
erzeugung gibt ein anschauliches 1927 
Bild der allgemeinen Konzentrie- 1928 !~'~ g1,1 
rungstendenz der deutschen Elek- 1929 43:0 5~:g 
trizitiitswirtschaft 5 (s. Zahlen- 1930 43,9 56,1 
tafel 6). 1931 45,3 54,7 

DaB die Konzentrierung der Eigenanlagen nicht ein gleiches MaB auf
zuweisen hat wie die der offentlichen Versorgung, liegt in der Natur der 
industriellen Stromerzeuger begrundet, da hier lediglich der eigene Be
darf an elektrischer Energie die GroBe der Kraftanlage bestimmt. 
Keineswegs kann jedoch diese Tatsache als stichhaltiges Argument dafur 
angesehen werden, daB etwa die Notwendigkeit dor Umstellung auf 

1 Wirtsch. u. Statist. 1930, S.482 bzw. 1933, S.2. 
2 Wirtsch. u. Statist. 1930, S.485. 
3 ETZ 1930, S. 850 bzw. Wirtsch. u. Statist. 1930, S. 484 u. 485. 
4 DOE 1931, S. 194 und Wirtsch. u. Statist. 1933, S. 3. 
S Wirtsch. u. Statist. 1930, S.485 bzw. Wirtsch. u. Statist. 1932, S.3. 
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Zahlentafel 6. 

GrliJ3enordnung liffentI. Werke in % Eigenanlagen in % 
der Werke 

1927 11928 1 1929 1 1930 1 1931 1928 1 1929 1 1930 in kW 1927 1931 

bis 1000 3,7 2,9 2,3 2,7 3,3 10,8 9,6 9,0 9,2 9,3 
1000- 10000 12,3 9,6 8,3 9,5 11,1 38,0 34,0 34,0 34,7 36,0 

10 000-100 000 59,9 56,2 44,7 42,8 42,8 51,2 49,6 47,8 48,1 47,0 
ii ber 100 000 24,1 31,5 44,7 45,0 42,8 - 6,8 9,2 8,0 7,7 

Fremdstrombezug im volkswirtschaftlichen Interesse liegt. Die Mehrzahl 
der industriellen Kraftanlagen arbeitet vielmehr mit einer weit groBeren 
Ausnutzung als die offentlichen Werke, deren durchschnittliche Be
nutzungsdauer 1929 mit 2187 Stunden errechnet wurde. 

Bei der Beurteilung des Vorteils, den ein groBer Teil der Eigenanlagen 
wegen der Dauer ihrer Inanspruchnahme gegeniiber den offentlichen Ver
sorgungswerken hat, ist noch zu beachten, daB die industrieHen Eigen
anlagen wegen ihrer meist isolierten SteHung auf verhaltnismaBig groBe 
Reservehaltung angewiesen sind. Wenn sie sich trotzdem bei einem wirt
schaftlichen Vergleich der offentlichen Versorgung gegeniiber behaupten, 
so liegt der Grund in der Tatsache, daB die offentlichen Elektrizitatswerke 
vor aHem durch die jahres- und tageszeitlichen Schwankungen der Nach
frage benachteiligt sind, wahrend die Eigenanlagen mit kontinuierlicherem 
Stromverbrauch rechnen konnen. 

Die Reservehaltung 1 der deutschen Elektrizitatswirtschaft betrug im 
Jahre 1928: 

Z ahlentafel 7. 

GeSamtleistungs-1 EinmaJige Reservehaltung 
Anlagen fahigkeit Hliehstleistung in Anteil en an 

I 
Gesamtleistungs-

kW kW fiihigkeit = 100 

Insgesamt . . . . 11101776 

I 
6905432 37,81 

Offentl. Versorgung 6297266 4486585 28,75 
Eigenanlagen 4804510 2418847 49,66 

Wertet man nun die statistischen Angaben der TabeHen 3-7 im 
Hinblick auf die aktueHe Kontroverse: Fremd- oder Eigenversorgung 
aus, so kommt man zu nachstehender SchluBfolgerung: 

Fiir den zur Diskussion stehenden Fragenkomplex kann yom volks
wirtschaftlichen Standpunkt aus nur eine Beurteilungsbasis in Frage 
kommen, die den Begriff der Elektrizitatswirtschaft in den weiteren Gren
zen der allgemeinen Kraftwirtschaft faBt. Unter diesem Gesichtswinkel 
betrachtet, wird in erster Linie die moglichst zweckmaBige Ausnutzung 
der verfiigbaren Energiequellen gefordert werden miissen, denn die 
natiirlichen Energievorrate bilden die Wurzel unseres Wirtschaftslebens. 
Die Elektrizitatswirtschaft hat aber nicht nur die Aufgabe, die vorhan
denen Brennstoffe und ausnutzbaren Wasserkrafte auf rationeHste Weise 
in die veredelte Form der elektrischen Energie umzuwandeln, sondern 
auch fiir die Erzeugung moglichst hochwertiger Giiter aus den Energie-

1 VgI. Enquete-Bericht: Die deutsche Elektrizitatswirtschaft 1930, S.21. 
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quellen zu sorgen. Von diesem iibergeordneten kraftwirtschaftlichen 
Standpunkt aus betrachtet, verliert die Frage der Umstellung von Eigen
versorgung auf Fremdstrombezug vollstandig an Bedeutung, sofern es 
sich um Strombedarf handelt, der durch die industriellen Kraftanlagen 
zum mindestens mit dem gleichen Nutzeffekt befriedigt werden kann wie 
durch die Allgemeinversorgung. 

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, daB bei Wirt
schaftlichkeitsberechnungen zugunsten der Eigenanlagen mit einem be
trachtlichen Leistungsverlust der in of£entlichen Werken erzeugten 
Strommenge zu rechnen ist. Der durch das weitverzweigte Verteilungs
netz bedingte Stromverlust 1 liegt in der deutschen Elektrizitatswirt
schaft zwischen 15 und 30% der produzierten Elektrizitatsmenge. Die 
Selbstversorgung der Industrie hat also yom Standpunkt des Stromver
brauchs aus gesehen noch einen bedeutend groBeren Umfang, als man 
nach der Erzeugungsstatistik annehmen konnte. 

Wenn auch die Abnahme der Benutzungsdauer der o£fentlichen 
Werke von 2246 Stunden im Jahre 1928 auf 2187 Stunden im Jahre 1929 
zum groBen Teil auf den raschen Ausbau der Kraftanlagen zuriickzu
fiihren ist, so diirfte an der Verringerung der errechneten durchschnitt
lichen Ausnutzung doch auch der Ubergang unwirtschaftlicher Eigen
betriebe zum Fremdstrombezug nicht ganz unbeteiligt sein. Der weitere 
AbfaH der Benutzungsdauer iiber 2023 Stunden im Jahre 1930 auf 
1799 Stunden im Jahre 1931 laBt den Konjunkturabfall deutlich er
kennen. Die verminderte Rentabilitat der Werke erhoht bekanntlich die 
fixen Kosten der Stromerzeugung, eine Tatsache, die um so mehr ins 
Gewicht falIt, als dieser Selbstkostenanteil den Strompreis ausschlag
gebend beeinfluBt. 

Die statistisch festgestellte wachsende Ausnutzung der groBen Eigen
anlagen wird nach Uberwindung der Wirtschaftskrise auch kiinftig weiter 
zunehmen, da die nach dem Energieverfahren arbeitenden elektro
chemischen GroBindustrien die Selbsterzeugung aus Wirtschaftlichkeits
griinden nicht aufgeben konnen und ebenfalls die Kupplung von Kraft
und Warmewirtschaft standig an Bedeutung gewinnt. Auf das in der Ab
warme verschiedener deutscher Industrien schlummernde Kraftreservoir 
haben N i e t ham mer und Mar g u err e auf der zweiten Weltkraft
konferenz hingewiesen 2. Diese bisher nicht ausgenutzte Energie betragt 
nach ihrer Schatzung bei Ubergang zum Hochstdruckdampf 10 Milliarden 
kWh, d. h. 37% der gesamten Jahreserzeugung 1929. 

Mit Recht warnt Rei n d 1 2 vor etwaigen staatlichen ZwangsmaB
nahmen, die darauf hinzielen, durch Monopolversuche die mit der Kupp
lung von Kraft- und Stoffverfahren arbeitenden GroBverwender elek
trischen Stromes in die Allgemeinversorgung hineinzupressen, da diese 
Industrien vermoge ihrer groBen Standortsfreiheit leicht Neigung zeigen, 
sich in Landern mit giinstigeren Produktionsbedingungen (z. B. steuer
und lohnpolitischer Art) anzusiedeln wie die Abwanderung der 1. G. 

1 Enquete-Bericht S. 223. 
2 ETZ 1931, S. 841 ff.; Reindl: Aktuelle Fragen zur Elektrizitatswirtschaft. 
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Farbenindustrie mit 206000 kW nach Norwegen beweist. Gerade die 
elektrochemischen und elektrometallurgischen GroBstromerzeuger sind 
fur die Aktivierung unserer Handelsbilanz von nicht zu unterschatzender 
Bedeutung, da ohnB Aufwand an Rohstoffeinfuhr lediglich durch Lohn
umsatz und erhebliche Unterhaltungsarbeiten Werte geschaffen werden, 
die z. B. durch Kunstdungererzeugung mittelbar landwirtschaftliche Er
tragssteigerung verursachen, durch Aluminiumproduktion die Kupfer
einfuhr reduzieren und vielfach auch Ausfuhrguter schaffen. 

Nach Angabe von Rei n d 11 rechnet die norwegische Stickstoffindu
strie erfahrungsgemaB "fUr je 100000 kW-Leistung in elektrochemischen 
Betrieben 12 000 mittelbar und unmittelbar dauernd beschaftigte Per
sonen und einen Geldumsatz des Unternehmens im Land (Lohne, 
Frachten, Materialien, laufende Arbeiten, Steueraufkommen) von 
22,4 Mill. norw. Kr. (= 25 Mill. RM) Steueraufkommen der beschiiftigten 
Personen, zusammen also rund 30 Mill. RM jahrlich je 100000 kW." 

Als SchluBbemerkung zu der Gegenuberstellung der Eigenanlagen 
mit den offentlichen Elektrizitatswerken sei noch gesagt, daB der Zweck 
der vorstehenden AusfUhrungen nicht der sein kann, die absolute Uber
legenheit jedweder Art von gewerblichen Stromerzeugungsunterneh
mung en zu beweisen. Dieser Versuch wiirde jedweder logischen Grund
lage entbehren und einer volligen Verkennung der groBen volkswirt
schaftlichen Aufgaben der offentlichen Elektrizitatsversorgung gleich
kommen. Es wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, inwiefern die 
nichtindustriellen Kraftanlagen durch die stark schwankende Nachfrage 
der Stromverbraucher benachteiligt sind und deshalb auch durch weit
verzweigte Netzkupplung schwerlich eine ahnlich kontinuierliche Be
lastungscharakteristik wie etwa die nach dem Energieverfahren arbeiten
den Selbstversorger erreichen konnen. 1m Interesse der Volkswirtschaft 
liegt es ja nicht nur, moglichst rentable Stromerzeugerwerke zu schaffen, 
sondern vielmehr auch die nach Industriestruktur sowie Bevolkerungs
dichte weniger gunstigen Gebiete zu elektrifizieren, um damit die Vor
teile und Annehmlichkeiten der Stromverwendung dem gesamten Volks
korper zugute kommen zu lassen. 

Mit den durch statistische Angaben naher erlauterten Argumen
tationen solllediglich der weitverbreiteten Ansicht entgegengetreten sein, 
die das Heil der Entwicklung der deutschen Elektrizitatswirtschaft in 
der moglichst weitgehenden Umstellung der Eigenanlagen auf Fremd
strombezug sieht. Weder die offentliche noch die rein industrielle Elektri
zitatswirtschaft kann als "Die Elektrizitatswirtschaft" angesehen wer
den. Die Frage, ob irgendeine Konsumerweiterung yom energiewirt
schaftlichen Standpunkt aus wunschenswert ist, und ob diese Nachfrage 
zweckmaBiger von industriellen Kraftanlagen oder von offentlichen Wer
ken befriedigt wird, kann nur im Rahmen der Gesamtwirtschaft beurteilt 
werden. 

Die bisher skizzierte Entwicklung der deutschen Energieversorgung 
und die Tatsache, daB der gewerbliche Stromverbrauch in Deutschland 

1 ETZ 1931, S.843. 
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rund 80% der gesamten Elektrizitatserzeugung in Anspruch nimmt, 
lassen die ausschlaggebende Bedeutung der in den verschiedenen Be
zirken vertretenen Industriezweige fiir die Struktur dieser Elektrizitats
wirtschaftsgebiete erkennen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daB 
Bergbau, Hiittenindustrie, chemische Industrie und Papierindustrie 
wegen ihrer Betriebstechnik die gr6Bten Elektrizitatskonsumenten sind 
und gleichzeitig den entwicklungsfahigen Typ der rationell arbeitenden 
Eigenversorger darstellen. Das V orherrschen der einen oder anderen In
dustrie ist deshalb nicht nur fiir das Entwicklungstempo der Gesamt
stromerzeugung maBgebend, sondern auch von wesentlichem EinfluB auf 
die jeweils dominierende Stellung der 6ffentlichen Elektrizitatswirtschaft 
oder derindustriellen Selbstversorgung in den einzelnen Gebieten Deutsch
lands. So entfielen von der Gesamtversorgung auf 1 

Zahlentafel 8. 

1926 1927 1928 1929 

% % % % 

Rheinland -Westfalen 33,8 33,5 32,6 34,0 
Brandenburg, Sachsen, 

Land Sachsen 28,8 29,2 31,1 31,5 
Bayern, Baden, Wiirttem-

berg 16,4 16,5 15,7 14,6 
Das iibrige Reich (haupt-

sachlich Ost- und Nord-
deutschland) . 21,0 20,8 20,6 19,9 

Den bedeutendsten Anteil an der Gesamterzeugung hat immer noch 
Rheinland-Westfalen, wahrend das Land und die Provinz Sachsen ein
schlieBlich Brandenburg den starksten Zuwachs zeigen. Weiterhin ist 
aus der Zahlentafel 8 zu ersehen, daB ungefahr zwei Drittel der deutschen 
Elektrizitatserzeugung in West- und Mitteldeutschland konzentriert ist. 
Auf Siiddeutschland entfallt die eine und auf Nord- und Ostdeutschland 
die andere Halfte des restlichen Drittels. 

Die Feststellung, in
wieweit die industriellen 
Kraftanlagen einerseits 
und die 6ffentlichen 
Werke andererseits in 
den einzelnen Gebieten 
an dem Stromverbrauch 
des Jahres 1929 betei
ligt sind, zeigt Zahlen
tafel 9 2 : 

Das Uberwiegen der 
Eigenerzeugung in 
Rheinland -Westfalen ist 

Zahlentafel 9. 

Rheinland-Westfalen .. 
Brandenburg, Sachsen u. 

Land Sachsen . . . . 
Bayern, Baden, Wiirttem

berg ..... 

Gesamt-I iiffentl.! Eigen-
erzeug. Werke anlagen 

% % % 

34,0 14,0 20,0 

31,5 19,4 12,1 

8,4 6,2 14,6/ 
19,9 1l,6 8,3 

1100,0 I 
Das iibrige Reich 

------~----~----~------

53,6 46,6 

1 Wirtsch. u. Statist. 1930, S.483. 
2 Gerechnet nach den in Wirtsch. u. Statist. 1930, S. 483 gemachten Angaben. 
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durch das Vorherrschen der Montan- und Eisenindustrie begriindet. 
Charakteristisch fiir dieses Gebiet sind die GroBeigenanlagen (iiber 
5000 kW-Leistung), die 81 % der von den industriellen Kraftanlagen er
zeugten Strommenge produzieren 1. In der Provinz Sachsen betragt 
dieser Prozentsatz 87% und in Bayern 72%, ein Zeichen dafiir, daB auch 
hier Hauptsitze von Industrien mit groBem Energiebedarf und zwar 
Braunkohlenwerke sowie chemisch-metallurgische Industrien vertreten 
sind. Diese Tatsache kommt in der Zahlentafel9 deshalb nicht zum Aus
druck, da die summarische Angabe fiir Mitteldeutschland auch das Land 
Sachsen mit umfaBt, in dem im wesentlichen die Textilindustrie mit 
meist kleineren Kraftanlagen vorherrscht und andererseits das Gebiet 
der Stadt Berlin mit seiner bei weitem iiberwiegenden Strombelieferung 
durch offentliche Werke ebenfalls inbegriffen ist. Die Provinz Sachsen 
produziert allein ca. 14,5% der Gesamtstromerzeugung Deutschlands. 
8,3% entfallen davon auf die Eigenanlagen und 6,2% auf die zum groBten 
Teil staatlichen Werke der offentlichen Versorgung. In Siiddeutschland 
ist nur in Bayern die Eigenerzeugung urn ein geringes iiberlegen. 1m 
iibrigen erfolgt die Strombelieferung durch gemeinwirtschaftliche Gesell
schaften, in denen das staatliche Element iiberwiegt. 

Die vorstehenden Ausfiihrungen zeigen, daB die wichtigsten Elektrizi
tiitswirtschaftsgebiete Deutschlands durch das Vorherrschen charakteri
stischer Industrietypen gekennzeichnet sind. Die gewerbliche Struktur 

Zahlentabelle 10. Die Stromerzeugung nach Gewerbegruppen im 
Deutschen Reich im Jahre 1929 2• 

S t rom e r z e u gun gin 1000 kWh 

in % der Gesamterzeugung, davon aus: 

Gewerbegruppen ~ ~ lund zwar aus I .., 
I- I I 1 " " insgesamt ~ " 1 1"0' oc 8.2 

~: I .52 1 §21 ]H I I 
" 

,,-
'0" 

I~ 0 ,,;:I 
<:I)..... <:!) 0 ct: 0 0 C) <l.) ~ 

I 
,,0> 

"':'0 +J"" r-.,.!:d 00....,1-1 ::: ~~ rfl- ~ ~ ~ 

Bergbau. 4510 121 187,0 49,7 36,6 0,7 1 0,6 -I 9,3 3,1 
Chemische und metallur-

gische Industrie . 3275858 66,5 19,3 47,0 0,2 28,4 0,1 4,9 0,1 
Eisenschaffende Industrie :J 256 631 24,0 17,9 6,1 - 0,5 - 73,4 2,1 
Papier- u.Vervielfaltigungs-

Industrien . 1299635 92,0 53,4 30,3 8,3 6,4 O,R 0,4 0,4 
Textil- und Bekleidungs-

Industrie. 579451 77,6 52,7 18,8 6,1 19,3 2,5 - 0,6 
Eisen- und Metallverarbei-

tungs-Industrie . 557478 80,4 45,1 32,6 2,7 7,2 8,2 0,3 0,2 
Nahrungs- u. Genu13mittel-

Industrie. 325755 91,1 47,6137,2 6,3 6,61 2,2 - 0,1 
Baustoff -Ind ustrie 148361 83,1 75,4 7,3 0,4 5,2 2,6 - 91 
Ubrige Ind ustrien . 316013 68,0 144,7 20,8 2,5 13,0 6,6 0,5Iu:7 

114269353167,5135,8130,1 1 1,6 1 8,910,7121,01 1,9 

1 Elektr.-Wirtsch. 1930, S.515. Dorth: Entwicklungen in der deutschen 
Elektrizitatswirtschaft wahrend der letzten Jahre. 

2 Die Daten der Zahlentafel 10 wurden nach den Angaben des Statistischen 
Reichsamtes in Wirtsch. u. Statist. 1930, S.486 errechnet. 
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dieser verschiedenen Bezirke wird im allgemeinen durch das Vorhanden
sein einer bestimmten Kraftquelle vorgeschrieben. Die Kohle als Roh
stoffgrundlage dominiert in Rheinland-Westfalen, Mitteldeutschland, 
Lausitz und Schlesien, wahrend in Suddeutschland vor allen Dingen die 
Wasserkrafte als Energiequelle ausgenutzt werden. 

In Westdeutschland spielt das Gas, ein Abfallprodukt der Rutten
industrie, fur Kraftzwecke eine groBe Rolle. Aus der Zahlentafell0 ist 
zu ersehen 1, daB die chemise he Industrie vorwiegend auf dem Braun
kohlenvorkommen aufgebaut ist, wahrend die Steinkohle, abgesehen yom 
Bergbau selbst, die gr6Bte Bedeutung fUr die Mittel- und Kleinindu
strie hat. 

Die Wasserkraft wird ha,uptsachlich in der metallurgischen Industrie 
verwendet und ist mit 19,3% auch an dem Energiebedarf der Textil
industrie beteiligt. Auffallend ist die Tatsache, daB rund drei Viertel des 
von der Eisenschaffenden Industrie verbrauchten Stromes durch Gaskraft 
erzeugt wird. Der Anteil der einzelnen Energiequellen an der Gesamt
stromerzeugung hat im Lauf der letzten Jahre eine Wandlung erfahren, 
die durch die steigende Verwendung der festen Brennstoffe und die pro
zentual starker abfallende Ausnutzung der WasserkriiJte charakterisiert 
ist 3. Infolge der gunstigen Wasserverhaltnisse im Jahre 1930 hat aber 
die Stromerzeugung aus Wasserkraft wieder eine erhebliche Zunahme er
fahren. Ihr Anteil an der Gesamtstromerzeugung stieg von 1l,6% im 
Jahre 1929 auf 13,8%. 

Zahlentafel II. I Gesamtstromerzeugung Erzeugung der 6ffentlichen 
in % Werke in % 

1926 I 1927 1928 I 1929 I 1930 1926 I 1927 I 1928 1929 1930 

Steinkohle 34,8 36,3 37,8 36,7 36,4 37,7 38,1 39,2 3,47 35,0 
Braunkohle . 34,6 34,4 37,0 39,0 39,0 40,3 40,4 42,8 46,9 47,1 
Mischung fester 

Brennstoffe . 2,7 1,7 1,6 1,2 1,0 1,6 1,5 1,4 0,9 1,0 
Feste Brennstoffe 

insgesamt . 72,1 72,4 76,4 76,9 76,4 79,6 80,0 83,4 85,2 83,1 

Wasser. 15,6 15,1 12,8 11,6 13,8 19,5 19,2 15,7 13,9 16,3 
Gas 11,2 10,8 9,1 9,9 8,4 - - - - -
Sonstige Kraft-

quellen . 1,1 1,7 1,7 1,6 1,4 0,9 0,8 0,9 0,9 0,6 

Die Braunkohle hat also ihre Bedeutung wesentlich verstiirkt und 
im Jahre 1929 erstmalig die Steinkohle aus ihrer Vormachtstellung ver
drangt. Der Rauptgrund ist der, daB die in den letzten Jahren erbauten 
Werke uber 100000-kW-Leistung uberwiegend auf Braunkohle einge
stellt sind. Der Warmeinhalt dieses Brennstoffes betragt zwar nur ein 
Drittel des Warmeinhaltes der Steinkohle. Er ist jedoch sechs bis zehn
mal billiger als letzterer. Die rationelle Verwendung von Braunkohle 
setzt allerdings voraus, daB sich die groBen Erzeugerwerke in der Nahe 
der Braunkohlevorkommen ansiedeln, da eine Verfrachtung dieser Kohle 
auf weitere Entfernung zu kostspielig werden wiirde. Den Vorteil des 

1 Vgl. Wirtsch. u. Statist. 1930, S.485 und Jahrg.1932, S.327. 
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billigen Braunkohlenstromes macht sich vor allen Dingen die Elektro
chemie zunutze, deren giinstige Abnahmecharakteristik ausschlaggebend 
dazu beitragt, daB die durchschnittliche Benutzungsstundendauer der 
Braunkohlenwerke der der Steinkohlenwerke bei weitem uberlegen ist. 
Die amtliche Statistik 1 gibt z. B. fUr das Jahr 1928 fUr die erstere 
3266 Stunden und fur die letztere 1762 Stunden an. Trotzdem die Aus
nutzung der Wasserkraftwerke, die fUr das gleiche Berichtjahr mit 
2831 Stunden angegeben wird, als verhaltnismaBig giiustig zu bezeichnen 
ist, hat jedoch diese Kraftquelle mit der Gesamtstromerzeugung nicht 
gleichen Schritt halten konnen. Yom volkswirtschaftlichen Standpunkt 
aus betrachtet mag diese Entwicklungstendenz unerwiinscht erscheinen, 
da das Wasser nicht aufgezehrt wird und stets nachlauft, wahrend die 
Verwendung der Kohle als Energietrager einmal verhiiltnismaBig teuer 
ist, und zum anderen dieser Brennstoff damit dauernd fiir den Produk
tionsprozeB verloren ist. Volkswirtschaftlich ergibt sich daraus die Folge
rung, daB unsere Kohlenvorrate, die einen wertvollen Nationalschatz 
darstellen, nur fiir hochwertige Zwecke verfeuert werden diirfen, zumal 
z. B. unsere Braunkohlenlager in ca. 100 Jahren erschopft sein durften. 
Worauf ist nun der sinkende Anteil der Wasserkraft an der Stromerzeu
gung Deutschlands zuriickzufiihren 1 Die Beantwortung dieser Frage, 
auf die ihrer Wichtigkeit wegen kurz eingegangen werden soli, folgt aus 
einer vergleichenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Dampf- und 
Wasserkraftwerke. 

Zu dem bereits genannten groBen Vorteil der kostenlosen Lieferung 
des Energietragers Wasser ist noch hinzuzufiigen, daB auch die Hoch
und Tiefbauten der Wasserkraftwerke kaum einem VerschleiB unter
worfen sind, also fiir Erneuerungen dieser Teile keine Kapitalriicklagen 
vorgenommen zu werden brauchen, wenn auch Naturkatastrophen, so 
z. B. Zerstorungen durch Uberschwemmungen Rechnung getragen wer
den muB. Ein groBer Nachteil ist jedoch die Tatsache, daB nie mit einer 
regelmaBigen Spende der Gewasserlaufe gerechnet werden kann. Es sind 
deshalb fiir die Zeiten der Kraftklemme (bei Alpenwasserkraften im 
Winter, bei Fliissen des Mittellandes im Sommer) Reserven vorzusehen, 
die aus Wasserspeicherwerken, Diesel- oder Dampfkraftwerken bestehen 
konnen. Oft wird in energiearmen Zeiten auch der Strom von fremden, 
besser beaufschlagten Werken bezogen. Die unter Bezug auf die deut
schen Verhaltnisse viel zu lesende Behauptung, daB zwischen den Nieder
druck- und Hochdruckkraften zum groBten Teil ein Ausgleich hinsicht
lich der Wassermenge stattfindet, widerspricht den Erfahrungen, da die 
Wasserlieferung von zu vielen Zufalligkeiten der Wetterherrschaft ab
hangig ist 2. Weiterhin ist die Ausnutzung der Wasserkrafte an den Er
zeugungsort gebunden, ihr Ausbau muB - wenigstens in den wichtigsten 
Teilen - fiir die gesamte Leistung erfolgen. Diese letztgenannte Tat
sache spielt deswegen in manchen Fallen eine groBe Rolle, weil momentan 
ein sehr groBer Kostenaufwand, der die 3-5 fache Hohe wie der eines 

1 Wirtsch. u. Statist. 1930, S.484. 
2 Vgl. ETZ 1930, S.667. Haas: Die deutsche Stromwirtschaft. 
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Dampfkraftwerkes gleicher Leistung ausmacht, notwendig ist. Wasser
kraftwerke sind also meistens nicht vergroBerungsfahig. 

Das nach dem Kriege immer mehr fiir den verstarkten Ausbau der 
Dampfkraftwerke sprechende Hauptargument ist jedoch die Kapital
frage. Gegeniiber der Vorkriegszeit sind zwar die Baukosten beider Kraft
werktypen gleichmaBig um ca. 60% gestiegen 1. Bei den Dampfkraft
werken fallt diese Tatsache jedoch nicht in dem MaBe ins Gewicht, da 
der Kapitalaufwand nur ein Fiinftel bis ein Drittel der Anlagekosten der 
Wasserkraftwerke ausmacht. Ais nicht zu unterschatzende Vorteile fiir 
die Verwendung von Brennstoffen zur Elektrizitatserzeugung sind weiter
hin die Fortschritte der Warmetechnik und die zunehmende Tendenz, 
Kraftwerke wachsender Leistung mit groBen, ration ell arbeitenden Er
zeugungseinheiten zu bauen, anzufiihren. Die von berufener Seite an
gestellten Untersuchungen Ihaben ergeben, daB die von den Wasser
kraftwerken gelieferte Stromeinheit ungefahr doppelt so teuer als vor 
dem Kriege, die kWh bei den Dampfkraftwerken dagegen etwas billiger 
geworden ist. 

Zu beriicksichtigen ist bei der Entscheidung, ob die eine oder die 
andere Energiequelle zur Elektrizitatserzeugung herangezogen werden 
soIl, die Frage der voraussichtlichen Benutzungsdauer. Bei groBer Aus
nutzung des Werkes, mit der bekanntlich die Selbstkosten des Stromes 
stark sinken, und giinstigen Wasserkraften sollten jedoch auch die vor
erwahnten volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte Beriicksichtigung fin
den. Andererseits kann das Interesse der Reichsenergiewirtschaft eben
falls die Forderung geltend machen, den Wasserkraftausbau zugunsten 
des in den letzten Krisenjahren stark reduzierten Kohlenabsatzes einzu
stellen, zumal der Riickgang der Kohlenforderung steigende Arbeits
losigkeit zur Folge hat. Die angefiihrten Uberlegungen lassen erkennen, 
welche weittragende Auswirkungen die in der Elektrizitatswirtschaft ge
troffenen Entscheidungen fiir die gesamte Volkswirtschaft haben konnen. 
Aus diesem Grunde ist neben der Beriicksichtigung wichtiger technischer 
und organisatorischer Gesichtspunkte eine nach einem einheitlichen Plan 
aufgebaute Energieversorgung zu fordern. Da die vorstehenden Argumen
tationen auch dem Nichtfachmann fiir die Forderung einer zentralistisch 
geleiteten Elektrizitatswirtschaft zwingend erscheinen, find en Soziali
sierungsbestrebungen auf diesem Gebiet leicht Verstandnis und Unter
stiitzung. Die eingehende Erorterung der daraus resultierenden Problem
stellungen bleibt einem spateren Abschnitt dieser Arbeit vorbehalten. 
In diesem Zusammenhang sei lediglich erwahnt, wie sich die Gesellschafts
formen der offentlichen Stromversorgung entwickelt haben, ohne vorlaufig 
auf die Ursache der A.nderung der Besitzverhaltnisse naher einzugehen. 

Die folgende ZahlentafelU zeigt, welchen maBgebenden EinfluB sich 
im Laufe der Entwicklung die gemeinwirtschaftlichen Gesellschaften 
(d. s. Reich, Lander, Sti1dte, Provinzen, Kreise und Gemeinden) er
obert haben 2. 

1 Siehe FuBnote 2, S. 30. 
2 Vgl. ETZ 1930, S. 851 ff. Petersen: Entwicklung und Aufgaben der 

d eutschen Energieversorgung. 
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Zahlentafel 12. 

ahl der Gesellschaften: 
emeinwirtschaftl. Gesellschaften 
emischtwirtschaftl. Gesellschaften 

Z 
G 
G 
P rivate Gesellschaften 

Summe: 

Erzeugung der Gesellschaften: 
Gemeinwirtschaftl. Gesellschaften . 
Gemischtwirtschaftl. Gesellschaften 
Private Gesellschaften . 

Summe: 

1900 

abBo!. I % 

29 37 
- -
50 63 

79 I 100 

0, 
" 

23,3 

77,0 

100,0 

1913 I 1928 

abBoJ. I % abBo!' I % 

115 55 341 56 
11 5 103 17 
82 40 167 27 

208 I 100 611 I 100 

"10 '10 
40,1 56,6 
17,0 28,8 
42,9 14,6 

100,0 100,0 

Die statistischen Angaben fur das Jahr 1900 uber den privaten An
teil beweisen, daB der Privatinitiative die offentliche Energieversorgung 
ihren maBgebenden Impuls zu verdanken hat. Den starksten Zuwachs 
von nahezu 70% der Produktion lassen seit 1913 die gemischtwirtschaft
lichen Gesellschaften, die sich aus Vertretern des privaten Unternehmer
turns und der offentlichen Korperschaften zusammensetzen, erkerinen. 
Mit 56,6% der Gesamterzeugung stehen die gemeinwirtschaftlichen Ge
sellschaften an erster Stelle. Nahezu die Halite entfallt hiervon auf die 
Reichs- und Staatswerke. Die gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen 
und staatlichen Organe haben also ungefahr den gleichen Anteil an der 
gesamten offentlichen Erzeugung, wahrend die privaten Gesellschaften 
daran nur noch mit 14,6% beteiligt sind. 1m Jahre 1930 sank der 
private Anteil an der Gesamt-Stromerzeugung sogar auf 11,8%. Da
gegen nahm die Produktion der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften 
erheblich zu. 1hr Anteil betragt 33,7% und der der gemeinwirtschaft
lichen Unternehmungen ging auf 54,5% zuruck. Es ist noch nicht ab
zusehen, ob sich diese Entwicklung noch weiter fortsetzen wird. Eine 
vollige Ausschaltung des privaten Unternehmertums liegt jedoch nicht 
im volkswirtschaftlichen Interesse. Gerade die Vielseitigkeit der be
stehenden Organisationsmoglichkeiten hat bisher die Starke der Ent
wicklung der deutschen Elektrizitatswirtschaft ausgemacht. Mit Recht 
wird von einem bekannten Kommunaliachmann betont, daB es falsch 
ist, irgendeiner Theorie zuliebe eine der angefiihrten Organisationsformen 
einseitig zu propagieren 1. "Es kann fur eine Gemeinde ebenso richtig 
sein, ihre Versorgung der Privatwirtschaft zu uberlassen und ihre offent
lichen 1nteressen im Konzessionsvertrag zu wahren, wie es umgekehrt 
richtig sein kann, daB die Gemeinde den Betrieb in eigener Regie fiihrt, 
oder daB die kommunalen Verbande, wie es z. B. in industriereichen Ge
bieten zweckmaBig ist, gemeinsam mit der 1ndustrie die Elektrizitats
wirtschaft aufbauen, da auf diese Weise die Werke am besten in standiger 
Fuhlung mit den Bedurfnissen der beteiligten Industrien bleiben und 

1 Z. f. Kommun.-Wirtsch. Jahrg.19 v. 10. Oktober 1928. Oberbiirgermeister 
Bracht, Essen: Entwickl. d. Elektr. Wirt. 
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dadurch wiederum am schnellsten in die Lage versetzt werden, dem 
technischen Fortschritt auch im Interesse der Allgemeinheit zu folgen." 

In bezug auf die Zukunftsaussichten der deutschen Allgemeinversor
gung mit elektrischem Strom sei zum . SchluB zusammenfassend gesagt, 
daB der ElektrifizierungsprozeB der deutschen Wirtschaft nach den um
iangreichen RationalisierungsmaBnahmen der Jahre 1925-1929 in den 
industriellen Betrieben zweifellos einen gewissen Sattigungspunkt er
reicht hat. Bei uns scheinen Konjunkturruckgang und Sattigungserschei
nungen einigermaBen zusammenzufallen, so daB auch nach Uberwindung 
der Krise nicht eine neue Welle der Elektrifizierung einsetzen durfte, 
wenn bei Besserung der Wirtschaftslage auch wieder mit langsam steigen
dem Stromabsatz zu rechnen sein wird. Diese Entwicklungstendenz zeigt 
sich im Nachlassen des gewerblichen Elektrizitatskonsums auch in 
Amerika 1. 

Die Zunahme des Stromverbrauchs betrug dort an: 

Zahlentafel 13. 

GroOver- Haushal· 
sonstige 

iibrige Klein· 
braucher tungen verbraucher Abnehmer 

% % % 'I, 

1926 gegen 1924 122 130 136 125 
1928 gegen 1926 121 130 128 114 
1930 gegen 1928 102 130 121 104 

Auf die Gruppe der Haushaltungen und sonstigen Kleinverbraucher 
entfielen also im Jahre 1930 bereits 37% des gesamten Stromabsatzes. 
Auch bei uns sind diese Verbraucherkreise noch sehr entwicklungsfahig. 
Allerdings zieht heute noch der Lebensstandard des Hauptteils der Be· 
volkerung einer Konsumsteigerung in Beleuchtungs., Kraft· und Heiz· 
strom enge Grenzen. Trotz der Wirtschaftskrise ist jedoch ebenfalls in 
Deutschland eine Erhohung des Haushaltverbrauchs festzustellen. Fur 
eine weitere Steigerung des Stromabsatzes wird es von allergroBter Be· 
deutung sein, ob in Zukunft eine den Konsumbedurfnissen angepaBte 
Strompreissenkung moglich ist. Durch diese Tatsache ist die wichtigste 
Aufgabe der offentlichen Elektrizitatswirtschaft gekennzeichnet. 

D. Die Elektrizitat als Ware. 
Aus dem vorstehenden AbriB des Aufbaues der deutschen Strom· 

versorgung ergeben sich zwei wichtige Folgerungen, die fUr die kunftige 
Entwicklungstendenz unserer Elektrizitatswirtschaft von maBgebender 
Bedeutung sind. Es zeigt sich einmal, daB die technischen Haupt. 
probleme der Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie seit etwa 
einem Jahrzehnt als ge16st zu betrachten sind, eine Tatsache, welche die 
Verschiebung des Schwerpunktes elektrizitatswirtschaftlicher Betatigung 
von der Produktionsseite auf die Seite des Stromabsatzes einleitete. Zum 
anderen ergibt sich die Feststellung, daB die industriellen Betriebe bereits 
einen hohen Grad der Elektrifizierung erreicht haben, also fUr etwa drei 
Viertel des gesamten deutschen Stromverbrauchs auch bei Besserung der 

1 Das 6ffentl. Elektrizitatswerk (DOW) 1931, S.195. 
Kirchhoff, Unternehmungsform. 3 
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wirtschaftlichen Lage weniger auf weitere horizontale Ausdehnung als auf 
Intensivierung des Stromabsatzes zu rechnen ist. 

Wahrend die gewerblichen Abnehmer der offentlichen Elektrizitats
werke die technischen Vorteile der Stromverwendung kennen und in den 
meisten Fallen auch mit der technischen Eigenart des Handelsgutes Elek
trizitat vertraut sind, durfen diese Voraussetzungen fUr die entwicklungs
fahigen Konsumgebiete des Haushaltes und der Landwirtschaft nicht 
gemacht werden. Yom Standpunkt dieser Verbraucherkreise aus ist der 
elektrische Strom nichts als eine Ware, die moglichst billig zu verkaufen 
ist. Interesse und Verstandnis fur die schwierigen Aufgaben des Strom
handels konnen also nicht vorausgesetzt werden, zumal vielfach jedwede 
Kenntnis des Verwendungsbereiches der Elektrizitat fehlt. Der Strom
verkaufer hat demnach zunachst durch geeignete Mittel Konsumbediirf
nisse zu erwecken und dann mit kaufmannischem Geschick den Ausbau 
des Elektrizitatsabsatzes systematisch so zu dirigieren, da13 eine rationelle 
Absatzsteigerung erreicht wird. Die kommerzielle Einstellung der Elek
trizitatswerke, die bereits als die hochste Entwicklungsstufe gekenn
zeichnet wurde, mu13 also kunftig in verstarktem Ma13e das Leitmotiv der 
deutschen Elektrizitatswirtschaft sein. Die systematische Durchfor
schung und Analyse des Elektrizitatsmarktes und der Absatzpolitik hat 
mehr als bisher in den V ordergrund zu treten. 

Die okonomische Erscheinung eines Handelsgutes wird stets durch 
seinen technischen Charakter bestimmt. Diese fUr das Wirtschaftsleben 
allgemein gUltige Tatsache hat in der Stromwirtschaft eine ganz beson
dere Bedeutung, da die technische Eigenart der elektrischen Energie eine 
Preispolitik zur notwendigen Folge hat, die zum Teil den fUr andere 
Warengattungen zutreffenden kaufmannischenGrundsatzen widerspricht. 
Die unterschiedliche Preisbildung der Elektrizitat hinsichtlich Zeitpunkt, 
Dauer und Gro13e des Bezuges sowie des Stromverwendungszweckes ist fUr 
den Laien meist ein schwer verstandlicher Leitsatz der Tarifpolitik, der 
scheinbar jedweder wirtschaftlichen Rechtfertigung entbehrt, zumal die 
als Preiseinheit dienende Kilowattstunde keinen Qualitatsunterschied 
aufweist, sondern stets das gleiche Energiequantum darstellt. Weiterhin 
scheint allen Verkaufsregeln zu widersprechen, da13 gro13er gleichzeitiger 
Umsatz hohe Preise und kleiner gleichzeitiger Umsatz dagegen niedrigere 
Preise zur Folge hat. Die wirtschaftliche Begrlindung der verschiedenen 
Tarife fur ein und dieselbe Preiseinheit ist - wie bereits mehrfach er
wahnt wurde - in der Tatsache zu suchen, da13 die elektrische Energie 
in ihrer gebrauchlichsten Form als Drehstrom nicht rentabel speicherbar 
ist, infolgedessen Erzeugung und Verbrauch notwendigerweise im gleichen 
Zeitpunkt erfolgen mussen. Weitere technische Besonderheiten des Han
delsgutes Elektrizitat sind durch die nachstehend erorterten Verkaufs
voraussetzungen charakterisiert. 

Zwischen dem Erzeugerwerk und dem Verbraucher mu13 eine Ver
bindung technischer Art bestehen d. h. der Konsument mu13 zwecks 
Stromentnahme an das Verteilernetz angeschlossen sein. Dieser An
schlu13 befahigt den Verbraucher, jederzeit den durch die Dynamo
maschinen und Transformatoren des Elektrizitatswerkes bedingten physi-
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kalischen Zustand del' Leitung auszunutzen, denn von del' Entnahme 
einer korperlichen Ware kann ja beim Strombezug keine Rede sein. Den 
Zeitpunkt und die Dauer des Elektrizitatskonsums bestimmt also del' 
Abnehmer, wenn das Werk nicht besondere Sperrstunden vorgesehen 
hat, in denen del' Verbraucher yom Netz abgeschaltet wird. Die gleich
zeitig zur Verliigung stehende maximale Energiemenge ist abel' durch 
den Querschnitt del' stromfiihrenden Leitung begrenzt. Diese Tatsache 
kommt dem Abnehmer in den meisten Fallen zwar nicht zum BewuBtsein, 
da die Installationen und AnschluBleitungen gewohnlich dem voraus
sichtlich zu erwartenden Strombezug entsprechend reichlich dimen
sioniert werden. Die Begrenzung kann sich jedoch z. B. im Haushalt
anschluB dann sehr unangenehm bemerkbar machen, wenn an die ffir 
eine verhaltnismaBig geringe Lichtstrommenge entsprechend niedrig ab
gesicherte Leitung Heizgerate odeI' Kleinmotore mit hohem Wattver
brauch angeschlossen werden. 

Eine weitere technische Besonderheit von groBer wirtschaftlicher 
Tragweite ist dadurch gekennzeichnet, daB weit von den Erzeugungs
schwerpunkten entfernte Konsumzentren rationell nul' mit hochgespann
tem Strom versorgt werden konnen. Bekanntlich laBt sich auf einer Lei
tung von bestimmtem Querschnitt unter Voraussetzung ausreichender 
Isolation eine um so groBere Energiemenge transportieren, je hoher die 
Spannung gewahlt wird. Da nun abel' del' Stromabnehmer aus tech
nischen GrUnden in den weitaus meisten Fallen am Verbrauchsort eine 
niedrigere Voltzahl als die Verteilungsspannung benotigt, die j e nach dem 
Zweck del' Elektrizitatsverwendung verschieden hoch sein kann, ist 
wiederum eine mit betrachtlichen Kosten verbundene Transformation 
erlorderlich. 

Wenn die groBen Netztransformatoren bei Vollast auch einen sehr 
giinstigen Wirkungsgrad haben (bis 98%), so treten doch bei Leerlauf 
dauernd Magnetisierungsverluste auf, die sich namentlich in rein land
lichen "Oberlandwerken oft stark kraftverteuernd auswirken. Es gibt 
FaIle, wo durch die sog. Eisenverluste del' Transformatoren del' jahrliche 
Gesamtstromverlust 50% und noch mehr betragt1. DaB gerade in land
wirtschaftlichen Konsumgehieten so ungiinstige Verhaltnisse vorliegen, 
hat seinen Grund in del' geringen Benutzungsstundendauer del' ange
schlossenen Motoren. Die elektrischen Antriebe del' Dreschmaschinen 
werden z. B. nur in einem verhaltnismaBig kurzen Zeitabschnitt nach 
del' Ernte laufen. Del' sog. Gleichzeitigkeitsfaktor del' Dreschmotoren 
wird auBerdem sehr hoch und demnach mit einem gewissen Ausgleich 
in derlandlichen Netzbeanspruchung nicht zu rechnen sein. Diese Tat
sache bedeutet, daB die entsprechend del' maximalen Inanspruchnahme 
dimensioniel'ten landlichen Transformatoren den weitaus groBten Teil 
des Jahres nur mit einer geringen Belastung arbeiten. Die Eisenverluste 
del' Transformatoren und die Magnetisierungsverluste del' Motoren, die 
ebenfalls prozentual um so starker in Erscheinung treten, je weiter sie 
unter Nennlast beansprucht werden, stellen abel' nicht nul' einfache 

1 Vgl. Biiggeln: Die Entwicklung der offentlichen Elektrizitatswirtschaft in 
Deutschland, S. 98. 
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Stromverluste dar, sondern wirken sich auch auf das Verteilungsnetz 
noch durch Verschlechterung des sog. Leistungsfaktors aus, der unter der 
technischen Bezeichnung cos cp in den Stromlieferungsvertragen eine 
groBe Rolle spielt. 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Leisi;ungsfaki;ors wird zweckmaBig 
an einem Beispiel erlautert. 

Zur Verfiigung stehe eine Turbinenleistung von 5000 PS. Das sind 
in elektrischen Einheiten ausgedriickt 5000.0,736 = 3680 kW. Wird 
diese Krafi;maschine mii; einem Generator gekuppelt, der einen Wirkungs
grad von 90 % haben moge, so kann man im Fall einer Gleichstrom
dynamo odereines induktionsfreien Wechselstromkreises miteinem Gene
rator von 3680.0,9 = 3312 kW auskommen. 1st das Verteilungsnetz 
dagegen induktiv belastet (z. B. cos cp = 0,8) so ist die Dynamomaschine 
anstatt fiir eine sog. Wirkleistung von 3112 kW fiir eine sog. Schein-

leistung von 3~1: = 4140 kVA (Kilo-Voltampere) auszulegen. Der Gene

rator wird also'groBer und damit teu~er. Transformatoren sind ebenfalls 
bei einem cos cp-Wert unter 1 entsprechend groBer zu dimensionieren. 

Auch bei der Leistungsubertragung in weitverzweigten Verteiler
netzen ubt die Phasenverschiebung einen kostenverteuernden EinfluB 
aus. Die trbertragungsverluste errechnen sich bei einer Drehstromleitung 
nach folgender Formel: 

"TT I t _ Leitungslange . zu iibertragende Leistung 
ver us - L . k S L 't h . t eltungs on stante . pannung· e1 ungsquersc mr . cos fJl 

Unter der Voraussetzung eines konstanten Leitungsverlusi;es, dessen 
maximal zulassige GroBe festliegt, sagt die Gleichung also aus, daB dann 
der Leitungsquerschnitt dem Quadrai; des Leistungsfaktors proportional 
vergroBert werden muB. 

Der cos cp des Gesamtnetzes laBt sich zwar durch Einbau von Phasen
schiebern (d. h. Synchronmoi;oren, Kondensatoren usw.) verbessern, doch 
ist diese Methode sehr kostspielig. Wirtschaftlicher wird die Bekampfung 
eines schlecMen Leistungsfaktors jedoch von der anderen Seite in An
griff genommen, in dem man Z. B. in landlichen Versorgungsgebieten 
Transformatoren mit groBer Uberlastbarkeit und kleinen Eisenverlusten 
verwendet und vor allen Dingen die Verbraucher durch geeignete i;arif
politische MaBnahmen dahingehend beeinfluBt, z. B. nur Motoren mit 
giinstigem cos cp aufzustellen. 

Die vorstehend skizzierten Grundzuge des i;echnischen Charakters des 
Handelsgui;es Strom lassen bereits die Problematik der Preisgesi;altung 
eleki;rischer Energie erkennen. Sie zeigen einerseits, daB bei der Tarifie
rung zahlreiche Faki;oren physikalischer Art Beachtung finden mussen, 
die anderen Wirtschaf1;sgebieten wesensfremd sind, und deren Auswir
kung auf die Gestehungskosten deshalb dem Laien zum groBen Teil um
motiviert erscheini;. Andererseits ergibt sich aus den technischen Ver
kaufsvoraussetzungen auch die wirtschaftliche Forderung, durch eine 
zielbewuBte Absatzpolitik den Stromverbrauch im Sinne einer optimalen 
Ausnui;zung der Erzeugungs- und Verteilungsanlagen zu dirigieren. 
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Welches sind nun die handelstechnischen Merkmale der Ware Strom? 
Um diese Frage beantworten zu konnen, ist es zunachst enorderlich, 
sich von der allgemeinen V orstellung frei zu machen, als stelle die Elektri
zitat als Handelsobjekt ein ganz spezielles Gut dar, das sich wegen der 
gekennzeichneten technischen Besonderheiten nicht mit anderen Waren
typen vergleichen lasse. Da der elektrische Strom keine wagbare Sub
stanz, also unkorperlich und unsichtbar ist, besteht auch heute noch die 
juristische Ansicht, daB die Elektrizitat nur entzogen, aber nicht ge
stohlen werden konne 1. Sie ist lediglich durch die Ausnutzung des 
physikalischen Zustandes einer stromfiihrenden Leitung wahrnehmbar, 
und ihre Verwendung setzt das Vorhandensein von Stromverbrauchs
geraten voraus. Es liegen aho eine Fiille von Kompliziertheiten vor, die 
den elektrischen Strom scheinbar zu einem Spezialgut stempeln, welches 
eigentlich gar nicht als Handelsware im iiblichen Sinne angesprochen wer
den kann. 1m Gegensatz zu dieser Auffassung steht jedoch die Tatsache, 
daB die Elektrizitat als Energiestoff den Massengiitern Kohle und OI 
im Konkurrenzkampf den Markt streitig macht und vor diesen noch den 
groBen Vorteil hat, keine Qualitatsunterschiede zu kennen. AuBerdem 
ist bei vorhandenem NetzanschluB die Einkaufsmoglichkeit des Stromes 
so einfach wie beikeiner anderen Ware, da ja der Verbraucher die Elektri
zitatwie und wann er will beziehen kann. Zweifellos zeigt der elektrische 
Strom hinsichtlich der letztgenannten Argumente typische Warenmerk
male, die bedeutende Vorziige gegeniiber denen der anderen Handels
giiter besitzen. 

Diese Feststellung beweist also, daB der komplizierte technische 
Charakter mit dem handelstechnischen Charakter direkt nichts zu tun 
hat 2. Es ist eine Aufgabe der Technik, sich mit den aus den physika
lischen Eigenschaften des Stromes resultierenden Schwierigkeiten abzu
finden und dieses hochqualifizierte Gut dem Handel zuganglich zu 
machen, d. h. die Elektrizitat in einem solchen Zustand auf den Markt zu 
bringen, daB einerseits jede Gefahrenquelle vermieden und bei dem Ver
braucher der Eindruck einer lebensnotwendigen und zugleich billigen 
Ware erweckt wird. 

Eine der wichtigsten Aufgaben des Stromhandlers ergibt sich aus der 
letztgenannten Erkenntnis, daB namlich der Kunde zunachst die Uber
zeugung gewinnen muB, welche groBen Vorteile und Annehmlichkeiten 
ihm aus der Elektrizitatsverwendung erwachsen. Durch planmaBige 
Werbung ist allein dieses Ziel zu erreichen und eine Verbilligung der 
Stromkosten im wesentlichen nur durch rationelle Nachfragesteigerung 
moglich. 

Gerade die "warenmaBige Propagierbarkeit" des Stromes ist das 
geeignetste Mittel zurKonsumzunahme. Unter welchem Warentyp ran
giert nun das Handelsgut Elektrizitat? Bei der Einreihung in die handels
technisch iibliche Skala der Verbrauchsgiiter ist zu beachten, daB aus
schlieBlich der Bedarf und nicht die technischen Eigenschaften eines 

1 Vgl. Biiggeln: a. a. o. S.83. 
2 V gl. M iiller: Elektrizitatswirtschaft und Stromhandel in Annalen d. Be

triebswirtschaft und Arbeitsforschung, Heft 3 (1929), S. 269. 
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Gutes fiir seine Einordnung in eine bestimmte Warengruppe maBgebend 
sind. M u e II e r geht bei Beantwortung dieser Frage zunachst von der 
bekannten These aus, daB fUr den Warencharakter die handeistechnische 
Vertretbarkeit, also die Moglichkeit, das Stuck A durch das Stuck B zu 
ersetzen, bestimmend ist 1. Die vollendetste Handelsform haben die 
b6rsenmaBig vertretbaren Waren, deren Einheiten normalisiert und deren 
Handeisbezeichnungen in einzelnen Klassen fixiert sind wie z. B. Kaffee, 
Tee, Zucker usw. Nach dieser Warengattung folgen die sog. Marken
artikel, die nicht so sehr auf objektiver als auf subjektiver Wertschatzung 
beruhen. Bei dieser Klasse vonGiitern wird also die Propaganda eine aus
schlaggebende Rolle spielen miissen, urn das Interesse der Kunden zu er
wecken. Die nachste Gruppe stellen die schwer vertret;baren Spezial
waren dar, die eine besondere Vertriebsmethode und Warenkenntnis bei 
Kaufer und Verkaufer voraussetzen, wie Z. B. Tuchhandel, Eisenhandel, 
Chemikalienhandel. Anletzter Stelle rangieren die Sondergiiter, die wegen 
ihrer fehienden Vertretbarkeit einen mehr individuellen Charakter haben 
wie Z. B. Kunstgegenstande, Spezialmaschinen usw. M u e 11 e r kommt 
beiseiner Untersuchung zu dem Ergebnis, daB derelektrische Strometwa 
zu der Warengattung der Markenartikel zu rechnen sei, da er einerseits 
den Borsenprodukten ahnelt, letzteren sogar durch seine eindeutige 
Qualitat iiberlegen ist und andererseits im Wettbewerb mit den Borsen
und Markenartikeln Gas, Kohle und 01 steht. Aus dieser Erkenntnis er
gibt sich dann die wichtigste Forderung der heutigen Stromwirtschaft, 
die im "systematischen Ausbau des Elektrizitatsabsatzes zu planmaBigem 
Stromhandel im Sinne t;ypischen Warenvertriebes" liegt. 

Wir haben also bis jetzt festgestellt, daB die Nachfrage nach elektri
scher Energie maBgebend durch Werbetatigkeit gesteigert werden kann 
und deshalb der Stromabsatz dem Begehren des Kaufers allein im Inter
esse der Rentabilitat der Elektrizitatswerke nicht iiberlassen bleiben 
soIl. Aus dieser Tatsache foIgt demnach auch, daB fiir die Preisbildung 
nicht nur Faktoren objektiver Natur wie Z. B. Zeitpunkt;, Zeitdauer und 
Zeitort des Strombezuges bestimmend sind, sondern auch die Wert
schatzung als subjektives Wertungsmerkmal eine bedeutende Rolle 
spieit. Man muB sich aber dabei stets vor Augen halten, daB der Ver
brauch nur bis zu einer gewissen Grenze der Wert;schatzung entsprechend 
wird, namlich solange, wie die Preise die Leistungsfahigkeit des Kunden 
nicht ubersteigen. 1st dieser Punkt erreicht, in dem also die Stromkosten 
uber die Wertschatzung oder uber die Leistungsfahigkeit hinausgehen, 
wird eine Einschrankung im Konsum stattfinden 2. Es ist eine Aufgabe 
der Verkaufskunst, dieses MiBverhaltnis zu vermeiden. Uberall zu
treffende Regeln lassen sich dafiir nicht; angeben. Die Tarifpolitik muB 

1 Vgl. Mueller: a. a. O. S. 268 ff. 
2 Dr. lng. Siegel hat zuerst in seiner Veroffentlichung: Der Verkauf elek

trischer Arbeit (Berlin: Julius Springer 1917) diese Zusammenhange eingehend 
untersucht und auf die daraus zu ziehenden praktischen Folgerungen hingewiesen. 
Er definiert die Wertschatzung wie folgt: Die Wertschatzung selbst ist das Gefiihl 
oder die Uberzeugung, daB irgendein Gut, eine Handlung fiir die Befriedigung 
eines wirtschaftlichen Bediirfnisses dienlich sei. lhren Ausdruck findet die Wert
schatzung in dem geforderten bzw. gezahlten Preis der Ware. 
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sich vielmehr ganz auf die okonomische und soziale Struktur des jewei
ligen Versorgungsgebietes einstellen, um durch geschickte und zugleich 
wirtschaftlich zu rechtfertigende Dispositionen die groBtmogliche Renta
bilitat der Erzeugungs- und Verteilungsanlagen zu erzielen. Ausdruck
lich sei jedoch darauf hingewiesen, daB die Grundlage jeder Preisfest
setzung stets die Gestehungskosten der zu verkaufenden Kilowattstunde 
sein mu.ssen. Wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes fUr das Verstand
nis aller tarifpolitischen MaBnahmen sollen im folgenden die Selbstkosten 
elektrischer Energie in kurzen Zugen analysiert werden, soweit dies im 
Rahmen dieser Arbeit zweckmaBig erscheint. 

Zunachst seien einige wichtige Begriffe erlautert, deren Kenntnis 
Voraussetzung fUr die weiteren Untersuchungen ist. Nach S i e g e 11 
wird unter den "Selbstkosten nicht bloB die Summe aller einzelnen Auf
wendungen verstanden, die zur unmittelbaren Erzeugung der elektrischen 
Arbeit und zur Au£rechterhaltung des technischen und kaufmannischen 
Betriebes notwendig sind, sondern auch derjenige Betrag des Einkom
mens, der unter allen Umstanden vorhanden sein muB, um eine bestimmte 
Mindestleistung der angelegten Gelder und derjenigen Rucklagen zu be
streiten, die zu einer ordnungsgemaBen und auf sicheren Grundlagen be
ruhenden Geschafts£uhrung notwendig sind". 

Die vorstehende Definition besagt also, daB man in der Elektrizitats
wirtschaft zwei groBe Kostengruppen unterscheidet, die im ersten Fall 
als veranderliche oder Arbeitskosten und im zweiten Fall als feste oder 
Leistungskosten bezeichnet werden. Die veranderlichen Kosten sind 
nahezu direkt proportional der erzeugten Elektrizitatsmenge und werden 
von dem Alter und technischen Stand der Anlage, dem Standort des 
Werkes und zahlreichen anderen Faktoren bestimmt. Sie rekrutieren 
sich aus den Aufwendungen fUr Brennstoffe, Putz- und Schmiermaterial, 
Reparaturen und Lohne, sowie Ubertragungsverlusten und Umsatz
steuern. Die Arbeitskosten werden also bei Wasserkraftwerken geringer 
als die der Warmekraftwerke sein. Die festen Kosten dagegen sind un
abhangig davon, ob das Werk im Betrieb ist oder nicht. Sie werden sich 
demnach im wesentlichen aus den Kapitalkosten und allgemeinen Ver
waltungskosten zusammensetzen und abhangig sein yom Umfang des 
Verteilungsnetzes, der okonomischen und sozialen Struktur des jeweiligen 
Versorgungsgebietes sowie der Abnahmefahigkeit aller Anschlusse. Bei 
keinem anderen Wirtschaftszweig - auBer den Verkehrsunternehmun
gen - sind die Leistungskosten von so ausschlaggebender Bedeutung 
wie beim Elektrizitatsverkauf. Deshalb werden hier vor allen Dingen 
Kapitaldienst und Kapitalruckstellungen die Gestehungskosten beein
flussen. DaB sich das in den Erzeugungs- und Verteilungsanlagen in
vestierte Kapital, dessen Hohe sich z. B. in der o£fentlichen deutschen 
Elektrizitatswirtschaft Ende 1928 auf etwa 6,3 Milliarden RM belief, ver
zinsen muB, wird auch dem Laien ohne weiteres einleuchten, denn ohne 
Aussicht auf Gewinn waren die erforderlichen groBen Kapitalmengen 
nicht aufzubringen. Um die wirtscha£tliche Berechtigung der sog. Ruck-

1 Siegel: a. a. O. S.95. 
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stellungen klarzulegen, muB schon etwas weiter ausgeholt werden. Das 
von den verschiedenen GBldgebern in der Aussicht auf eine gftnstige 
Verzinsung aufgebrachte Kapital wird in Verwaltungsgebauden, Kessel
hausern, Kraftzentralen, Uberlandleitungen und sonstigen Verteilungs
netzen angelegt. Da diese Teile jedoch nur eine beschrankte Lebensdauer 
haben, also im Laufe der Jahre der Abnutzung unterworfen sind und 
damit an Wert verlieren, muB ein finanzieller Ausgleich geschaffen werden, 
um das investierte Kapital in seinem urspriinglichen Umfang erhalten zu 
k6nnen. Diese wird dadurch bewirkt, daB man j ahrlich einen bestimmten 
Teil des aufgebrachten Ertrages zuriickstellt. Nach dem v6lligen Ver
schleiB der Gesamtanlage wird dann bei richtiger Bemessung der Ab
schreibungsquote im sog. Amortisations- oder Wertminderungsfonds, der 
gesetzlich nach §§ 40 u. 261 des HGB. vorgeschrieben ist, das urspriing
lich aufgewendete Kapital enthalten sein miissen. 

Der Werterhaltung ist bei technischen Betrieben damit jedoch noch 
nicht Geniige getan, da industrielle Anlagen durch die fortschreitenden 
technischen Verbesserungen an Maschinen, Gebauden und Arbeitsver
fahren leicht veralten oder auch durch pl6tzliche Betriebsunfalle stark 
entwertet werden k6nnen. Um die Aufnahme neuer Kapitalmengen in 
solchen Fallen zu vermeiden, muB aus Vorsichtserwagungen auch fiir 
diese Art der Wertminderung ein Kapitalreservoir, der sog. Erneuerungs
fond 1, geschaffen werden. 

Eine dritte Gruppe von Riickstellungen hat in solchen Fallen Be
riicksichtigung zu finden, wo z. B. ein privates Elektrizitatswerk dem 
Konzessionsgeber (Staat oder Kommune) nach Ablauf einer bestimmten 
Frist die gesamte Kraft- und Verteilungsanlage kostenlos iibereignen 
muB. Beirn Erl6schen des Konzessionsvertrages wiirde das investierte 
Kapital fiir den Unternehmer verloren sein, wenn er nicht bis zu diesem 
Zeitpunkt durch jahrliche Tilgungsquoten fiir die Wiederbeschaffung des 
Kapitals gesorgt hatte. 

In diesem Zusammenhang sei erwahnt, daB die Frage, ob der wirk
liche Anschaffungswert oder der Wiederbeschaffungswert der Bemessung 
der Riickstellungsquote zugrunde gelegt werden soIl, namentlich nach 
der Inflation zu zahlreichen Diskussionen AnlaB gegeben hat. Nach An
sicht von S i e g e 12, der man beipflichten kann, sollte der urspriinglich 
aufgewendete Geldbetrag fiir den Abschreibungs- und Tilgungsfond 
maBgebend sein, wahrend der Wiederbeschaffungswert der Bemessung 
der Erneuerungsquote zugrunde zu legen ist. 

tJber den EinfluB der angefiihrten Kapitalriickstellungen auf die 
Leistungskosten, die einschlieBlich Zinsen 40-60% der Gesamtselbst
kosten ausmachen, ist zu sagen, daB erstere ungefahr mit ein Drittel der 
festen Kosten geschatzt werden k6nnen. Diese Zahlenangaben lassen 
die iiberwaltigende Bedeutung des Kapitaldienstes und der wegen der 
Werterhaltung des Verm6gens erforderlichen Abschreibungen fiir die 
wirtschaftliche Erhaltung der Elektrizitatswerke erkennen. Auf die 

1 VgI. Siegel: Ober die Finanzpolitik der Elektrizitatsunternehmungen. 
Annalen der Betriebswirtschaft u. Arbeitsforschung, Heft 3 (1929), S.223. 

2 Vgl. Siegel: a. a. O. S.225. 



Die Elektrizitat als Ware. 41 

wichtige Frage, in welcher Rohe nun die Ruckstellungsquoten vorzusehen 
sind, kann keine allgemeingultige Norm angegeben werden, da jeder Fall 
individuell zu behandeln ist. Die Lebensdauer der einzelnen Gegenstande 
wird vor allen Dingen fur die Bemessung der Abschreibungsquote aus
schlaggebend sein mussen. So rechnet man z. B. bei Warmekraftwerken 
nach Angaben des Enqueteberichtes uber die deutsche Elektrizitatswirt
schaft 1 mit einer Lebensdauer von etwa 10 Jahren fiir die Erzeugungs
anlagen und 20-40 Jahre fiir die Verteilungsanlagen. Mit Rucksicht auf 
die Veraltungsgeschwindigkeit werden deshalb fur die ersteren durch
schnittlich 8-9 % des gesamten investierten Ka pitals abgeschrie ben, 
wahrend fiir die letzteren ein Satz von 4-5 % allgemein als genugend er
achtet wird. Unter Berucksichtigung eines 8proz. Kapitaldienstes ent
sprechen die genannten Werte einem jahrlichen Gesamtaufwand von 
12-13 % des Wiederbeschaffungswertes. Wasserkraftwerke nehmen hin
sichtlich der jahrlichen Amortisationsrucklagen fur die Erzeugungs
anlagen eine Sonderstellung ein, da sie eine praktisch nahezu unbegrenzte 
Lebensdauer haben. Gegenuber den Warmekraftwerken besteht jedoch 
bei ihnen der Nachteil, daB in den Gebauden, Turbinen, Fundamenten 
und sonstigen Wasserspeichereinrichtungen bedeutend groBere Kapital
mengen angelegt werden mussen. So rechnet man durchschnittlich fur 
diese Erzeugungsanlagen 900 RM pro zu installierendes kW, wahrend 
man fur diese Einheit bei den auf Kohlevorkommen basierenden Elektrizi
tatswerken 300 RM einzusetzen pflegt 2. Wird in beiden Fallen ein 
durchschnittlich ublicher Satz von 700 RM pro kW fur Verteilungs
anlagen berucksichtigt, so ergibt sich fur Warmekraftwerke ein Gesamt
kapitalbedarf von ca. 1000 RM und fur Wasserkraftwerke ein solcher von 
ca. 1600 RM je installiertes kW Erzeugungsfahigkeit. Interessant ist die 
Feststellung, wie sich die angefuhrten Kosten pro kW zusammensetzen. 
Von den fur die Erzeugungsanlagen der Warmekraftwerke errechneten 
durchschnittlichen Betrag von 300 RM entfallen 2 % auf Grundstucke, 
33 % auf Gebaude und Fundamente, 35 % auf mas chine lIe Anlagen und 
30% auf elektrotechnische Ausstattung. 

Dem bereits mehrfach zitierten Enquetebericht uber die deutsche 
Elektrizitatswirtschaft sind ebenfalls die nachstehend angefiihrten 
Zahlenbeispiele entnommen, die den ausschlagge benden EinfluB der festen 
Kosten auf die Gestehungskosten der Kilowattstunde erkennen lassen, 
der um so starker in Erscheinung tritt, je geringer die jahrliche Be
nutzungsstundenzahl ist. Die durchschnittliche Inanspruchnahme durch 
Kleinverbrauch vorwiegend ohne Landwirtschaft ergab bei einer Unter
suchung, die sich auf 350 Werke bezog, 392 Stunden, wahrend sich die 
Benutzungsstundendauer fur den Kleinverbrauch mit vorwiegend land
lichen Konsumenten auf 203 Stunden stellte 1. 

Berucksichtigt man nun, daB durchschnittlich 2 k W AnschluBwert 
1 kW Leistungsfahigkeit der Warmekraftwerke entsprechen, und rechnet 
man weiterhin mit einer Abschreibungsquote von 13 % bei einem Kapital
aufwand von 1000 RM je kW Erzeugungsfahigkeit, so ergibt sich pro 

1 Vgl. Enquete-Bericht S. 75 ff. 2 Vgl. Enquete-Bericht S. 73. 
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nutzbar abgegebene kWh fur Abschreibung und Kapitaldienst bei Klein
verbrauch ohne Landwirtschaft 

1000 . 13 . 100 
100.2.392 = 16,6 Rpf. pro kWh 

und bei Kleinverbrauch mit vorwiegend Landwirtschaft 

1000· 13· 100 
100·2·203 

32,2 Rpf. pro kWh. 

Dazu kommen noch Verwaltungskosten, die namentlich bei kleineren 
Werken mit zahlreichen Kleinverbrauchern stark ins Gewicht fallen, in 
Hohe von 8-10 Rpf. pro kWh und der in Niederspannungsnetzen ziem
lich hohe Leitungsverlustl von 25 % und mehr. 

Fur den Aufwand an Brennstoffen wird dagegen nur ein Betrag von 
ca. 1,4 Ppf. pro erzeugte kWh gerechnet und der gleiche Betrag ungefahr 
iiir Lohne, Gehalter und soziale Leistungen angenommen, wahrend auf 
Steuern etwa 12-14 % aller entstandenen Kosten entfallen. 

Aus den vorstehenden Betrachtungen ergibt sich die wichtige Fest
stellung, daB Erzeugungs- und Verteilungskosten nahezu als starr anzu
sehen sind. Die Gestehungskosten der kWh sind also annahernd der Be
nutzungsstundendauer der Werke proportional. Bei einer jahrlichen In
anspruchnahme von 300 Stunden wird demnach die kWh ca. 20mal soviel 
kosten wie bei 6000 Benutzungsstunden. 

Diese Tatsache bedeutet, daB ein Elektrizitatswerk mit einem Ver
sorgungsbereich, dem hauptsachlich Kleinverbraucher mit verhaltnis
mafiig geringer Ausnutzung des AnschluBwertes angehoren, nur dann 
rentabel arbeiten kann, wenn auBerdem noch Konsumgebiete mit gun
stigerem Stromverbrauch an das Verteilungsnetz dieses Werkes ange
schlossen sind. Nur mit Hilfe des sog. inneren Lastenausgleiches, der 
erst durch die Zusammenfassung von Verbrauchergruppen verschiedener, 
sich gegenseitig kompensierender Abnahmecharakteristiken erreicht wer
den kann, ist es moglich, die V ortelle und Annehmlichkeiten der Verwen
dung des elektrischen Stromes auch dem Kleinverbraucher und der Hind
lichen Bevolkerung fur einen ertraglichen Preis zukommen zu lassen. 

E. Die RechtsverhaItnisse in der Stromwirtschaft unter besonderer 
Beriicksichtigung der Elektrizitatsgesetzgebung des 

Deutschen Reiches. 
In den vorangegenagenen Erorterungen uber die Entwicklungsten

denzen und den Stand der heutigen Stromversorgung war hauptsachlich 
die Rede von technischen und wirtschaftlichen Grundlagen, auf denen sich 
das Elektrizitatswesen aufbaut. Die Uberwindung von Schwierigkeiten 
dieser Art bot aber nicht allein die Gewahr fUr die freie Ausbreitung der 
Elektrizitatswirtschaft. Es galt noch mannigfache, zum Teil stark ent
wicklungshemmende Hindernisse rechtlicher Natur zu beseitigen, deren 
Bedeutung uber den Rahmen rein sachlicher Diskussionen hinaus noch 

1 1m Reichsdurchschnitt betragt der Leitungsverlust ca. 14%. 
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durch das politische Interesse der Offentlichkeit erhoht wurde. Wie ein 
Blick in die Tages- und Fachzeitungen zeigt, ist die umfangreiche Polemik 
tiber die damit zusammenhangenden Fragenkomplexe noch langst nicht 
abgeschlossen. Vielmehr wird wegen der zweckmaBigen Losung mancher 
offentlich-rechtlicher Probleme und deren gesetzlicher Formulierung ein 
erbitterter Kampf auf einem Boden gefiihrt, der nur zu oft die Basis 
elektrizitatswirtschaftlicher Argumentationen vermissen laBt, daffir aber 
mit den Waffen weltanschaulicher "Oberzeugung tiber die Grundfragen 
individualistischer und kollektivistischer Wirtschaftsauffassung zur Aus
tragung gelangt. Eine auf Grund derartiger Erorterungen herbeigefiihrte 
Entscheidung kann jedoch keinesfalls im Interesse einer rationellen Aus
gestaltung der Stromversorgung liegen, da sie lediglich eine Machtprobe 
von politischer Bedeutung darstellt, wo nur volkswirtschaftliche Ge
sichtspunkte den Ausschlag geben soUten. 

Zu den Grundlagen ffir das Verstandnis elektrizitatswirtschaftlicher 
Fragen gehOrt deshalb auch die Kenntnis der auf diesem Gebiet bestehen
den Rechtsnormen, zumal Schwierigkeiten rechtlicher Natur zu den 
laufenden Sorgen jedes Elektrizitatsunternehmens gehoren, da auch heute 
noch stromerzeugende Werke als lebende Organismen anzusehen sind, 
ffir die es keinen Beharrungszustand gibt. Diese letztgenannte Tatsache 
kennzeichnet die Unzulanglichkeit jedweder Elektrizitatsgesetzgebung, 
wenigstens soweit sie die zwangsweise Einordnung der Erzeugung und 
Fortleitung elektrischer Energie in einen starren vorausbestimmten Plan 
zum Ziele hat. An dem Beispiel der englischen Stromwirtschaft wurde 
bereits gezeigt, daB eine gesetzliche Regelung des Elektrizitatswesens 
notwendigerweise zu einem dauernden Nachhinken hinter der bis heute 
noch nicht abgeschlossenen technischen und wirtschaftlichen Entwick
lung verurteilt ist. Wegen der okonomischen Zielsetzung kann eine solche 
Gesetzgebung nie neue Bahnen vorschreiben, sondern lediglich durch Be
seitigung von Schwierigkeiten regelnd und fordernd ihren EinfluB geltend 
machen. Damit ist bereits die volkswirtschaftlich wichtige Aufgabe der 
Legislative gekennzeichnet 1. 

Urn den Bediirfnissen der Elektrizitatswirtschaft gerecht werden zu 
konnen, muB der Gesetzgeber ihre objektiven Grundlagen, d. h. die 
physikalischen Eigenschaften des Handelsgutes Elektrizitat sowie dessen 
okonomische Erscheinungsform und volkswirtschaftliche Bedeutung be
rticksichtigen. In dieser Tatsache liegt zum Teilschon das Problematische 
der Rechtsbildung auf diesem Gebiet begriindet, da die tiber die gesetz
gebende Gewalt verftigenden Personlichkeiten nicht immer die erforder
liche fachliche Kenntnis besitzen, und die bestehenden Rechtsnormen 

1 Fur die nachstehende Darstellung der Rechtsverhaltnisse haben u. a. folgende 
Literaturquellen Verwendung gefunden: Siegel: Die Elektrizitatsgesetzgebung 
der Kulturlander der Erde. Berlin: WI-Verlag 1930. - Recht und Gesetz in 
der Elektrizitatswirtschaft, ETZ 1930, S. 869 ff. - Energiewirtschaft und Recht 
in Techn. u.Wirtsch. 1930, S.168-172.-Rechtsgrundlagen der Offentlichen Elek
trizitatswirtschaft in Deutschland von Ernst Henke, Hans Muller, Fritz 
Rumpf. Berlin: Julius Springer 1930. - Buggeln: Die Entwicklung der oHent
lichen Elektrizitatswirtschaft in Deutschland. Stuttgart 1930. - Rumpf in Juri
stische Wochenschrift 1930, Heft 19/20. 
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sich teilweise nur unvollkommen der Eigenart der Stromversorgung an
zupassen vermogen. 

Bei der Betrachtung der Rechtsverhaltnisse in der Elektrizitatswirt
schaft lassen sich zwei gro.Be Gruppen rechtlicher Beziehungen unter
scheiden, deren Zweiteilung aus der juristischen Natur der Bezugsobjekte 
folgt. Einmal handelt es sich urn die gesetzliche Begrenzung der Inter
essenspharen zwischen Elektrizitatswerken und ihrer Umwelt, also vor
nehmlich ihren Abnehmern. Die damit zusammenhangenden Fragen sind 
zivilrechtlicher Natur und gehoren groBtenteils in das Gebiet des Han
delsrechts und des Strafrechts. Der Rechtsprechung fallt die nicht immer 
leicht zu losende Aufgabe zu, die auftretenden Probleme dieser Art durch 
geschickte Handhabung der durch die bestehenden Rechtssysteme ge
gebenen gesetzlichen Vorschriften zu meistern bzw. letztere theoretisch 
und praktisch derart aufzulockern, daB auf Grund dieser Ma.Bnahmen eine 
allgemein als gerecht empfundene Regelung erreicht wird. 

Ungleich bedeutungsvoller sind jedoch die Beziehungen der Strom
wirtschaft zum offentlichen Recht, insbesondere zum Staatsrecht und 
Verwaltungsrecht, da hierbei der Staat als Hoheitswesen auf tritt, dessen 
gesetzliche EinflriBnahme auf das Elektrizitatswesen hemmende oder 
fordernde Entwicklungsimpulse von groBter Tragweite auszulosen ver
mag. Wahrend in der erstgenannten Gruppe der Rechtsverhaltnisse die 
Verkehrsgrundlagen der Elektrizitat als Ware geschaffen und durch 
zweckdienliche Vorschriften die Gefahren dieser unsichtbaren Naturkraft 
zum Schutz von Leben und Eigentum der Staatsbiirger gebannt werden 
muBten, galt es im zweiten Fall, durch besondere Vertrage oder gesetz
liche MaBnahmen das Verhaltnis der offentlichen Korperschaften: Staat, 
Land und Gemeinde zur Stromversorgung zu regeIn. In den Anfangen 
der Elektrizitatswirtschaft, als die Entwicklungsstufe der Einzelanlagen 
und Blockzentralen noch nicht tiberschritten war, lag noch kein AniaB 
zur Diskussion tiber diese offentlich-rechtlichen Beziehungen vor. Erst 
als die Stromerzeugung tiber den Rahmen einer rein lokalen Angelegen
heit mit dem Vordringen der Elektrizitat in alle Wirtschaftszweige 
hinauswuchs tauchten diese Probleme auf, da nun die Leitungsfiihrung 
tiber Gebietsteile offentlichen oder fremden privaten Besitzes notwendig 
wurde. Die Genehmigung der tiber die Verkehrsraume verfiigungs
berechtigten Behorden mu.Bte zur Erlangung des sog. Leitungsrechtes 
eingeholt und mit den Besitzern der privaten Grundstticke besondere 
Vertrage abgeschlossen werden. Erstere stellten bei Konzessionsertei
lung besondere, spater noch zu erorternde Bedingungen meist gemein
ntitziger Art, wahrend die Elektrizitatswerke dem Privateigenttimer 
gegentiber oft zu betrachtlichen Geldopfern genotigt oder zur volligen 
Unterlassung der Grundsttickstiberquerung gezwungen wurden, wenn 
keine besonderen Rechtsmittel zur Enteignung oder zu Zwangsdienst
barkeit zur Verftigung standen. 

Wenn das Eingreifen des Gesetzgebers in die Elektrizitatswirtschaft 
in den vorgenannten Fallen lediglich auf Beweggriinde rein rechtlicher 
Art zurtickzuftihren war, so begann die Legislative in Deutschland seit 
den letzten Jahren vor Ausbruch des Krieges aus Motiven wirtschaftlicher 
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und politischer Natur mit dem Versuch, die Entwicklung der Stromver
sorgung richtunggebend zu beeinflussen. In jener Zeit wurde das 
politische Schlagwort von dem faktischen Monopol des Privatunter
nehmertums gepragt, durch das eine schutzlose Auslieferung der Strom
abnehmer an die vom riicksichtslosen Gewinnstreben diktierte private 
Willkiir drohe. Gleichzeitig propagierte die offentliche Hand die gro.Be 
Eignung der Stromversorgung zur staatlichen Monopolisierung. In den 
meisten europaischen Staaten fand diese Bewegung dem Zeitgeist einer 
sozialistisch orientierten Wirtschaftspolitik folgend namentlich in den 
ersten Nachkriegsjahren starken Widerhall. Gedanken einer planma.Bi
gen Bewirtschaftung nationaler Energiequellen tauchten auf. Au.Berdem 
erkannten Reich, Lander und Kommunen in der Elektrizitat den gro.Ben 
Machtfaktor im Wirtschaftsleben und trachteten danach, mit dessen 
Handhabung politische Vorteile zu erreichen. Diese Bestre bungen fanden 
ihren realen Ausdruck in der nun einsetzenden Elektrizitatsgesetzge bung, 
mit der man die stromwirtschaftlichen Probleme zu meistern suchte, die 
eine sprunghaft steigende technische Entwicklung aufwarf. Rein wirt
schaftliche Erorterungen standen so auf Grund ihrer politis chen Bedeu
tung im Vordergrund des offentlichen Interesses. Die Folge davon mu.Bte 
notwendigerweise in vielen Fallen bei der Abstimmung iiber Entwiirfe 
von Elektrizitatsgesetzen die Vernachlassigung fachlicher Gesichtspunkte 
gegeniiber politis chen Motiven sein. Auf die damit zusammenhangenden 
Rechtsprobleme wird noch naher eingegangen werden miissen. 1m fol
genden solI jedoch vorerst von den eingangs erwahnten zivilrechtlichen 
Beziehungen der Erzeugerwerke zu den Stromabnehmern die Rede sein. 

Das erste Eingreifen der offentlichen Organe in die Stromversorgung 
war auf Grund des physikalischen Charakters und der handelstechnischen 
Merkmale der Ware Elektrizitat bedingt. Die ReichsbehOrden erlie.Ben 
in der ersten Entwicklungsperiode nur dann einschrankende Vorschriften, 
wenn die neuauftretenden Rechtsverhaltnisse nicht durch bestehende Ge
setze geregelt werden konnten. Die Bestimmungen des Strafgesetz
buches boten zunachst bei Gefahrdung des Lebens und der Gesundheit 
der Staatsbiirger geniigenden Schutz. In Deutschland erfolgte der erste 
Anla.B zur legislativen Betatigung der Staatsgewalt auf dem Gebiet des 
Elektrizitatswesens durch die Notwendigkeit, eine gesetzliche Grundlage 
fiir eine einwandfreie Messung zu schaffen. Wenn dieser die Ordnung im 
Handel und Gewerbe bedingende Forderung verhaltnisma.Big spat, nam
lich erst ca. zwei Jahrzehnte nach dem Bestehen einer offentlichen Strom
versorgung, vom Gesetzgeber stattgegeben wurde, so lag das z. T. an der 
Tatsache, da.B die Anwendung und Verbreitung der Elektrizitat im An
fang ausschlie.Blich von dem Privatunternehmertum bewirkt wurde, das 
seinerseits mit den Abnehmern besondere Vertrage schlo.B, die zunachst 
jeden regelnden gesetzlichen Eingriff iiberfliissig machten. Das Reich 
verhielt sich also bei Beginn der Entwicklung abwartend und iiberlie.B 
der Privatinitiative Risiko und Fiihrung. Es kam zur Anerkennung des 
internationalen Ma.Bsystems durch das "Gesetz betreffend die elektrischen 
MaBeinheiten" vom 1. Juni 1898 (RGB!. 905), dem ca. drei Jahre spater 
die "Bekanntmachung betreffend die Ausfiihrungen des Gesetzes iiber 
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die elektrischen MaBeinheiten" vom 6. Mai 1901 (RGBI. 127) folgte. 
Durch das letztgenannte Gesetz wurde bestimmt, daB zur Messung nur 
MeBapparate Verwendung finden durften, die in den gesetzlich fest
gelegten Einheiten geeicht worden sind. Von einem staatlichen Eich
zwang der Elektrizitatszahler sah man in der richtigen Erkenntnis ab, 
daB eine einwandfreie Messung selbst im geschaftlichen Interesse der 
Elektrizitatswerke liegen wiirde. Die dem sonRtigen kaufmannischen 
Gebrauch widersprechende Tatsache, daB beim Stromverkauf die MeB
kosten dem Abnehmer zur Last fallen, ist in der technischen Eigenart 
dieses Warentyps begriindet, denn dem Elektrizitatsverbraucher steht es 
frei, ohne Riicksicht auf die jeweilige Belastung des Werkes, Zeit und 
Dauer seiner Stromentnahme selbst zu bestimmen und den physikalischen 
Zustand seines AnschluBnetzes nach Belieben bis zu der durch die In
stallation gegebenen Grenze auszunutzen. Da jeder Verbraucher auBer
dem einen besonderen Zahler benotigt, ist die iibliche Verrechnung der 
MeBkosten zu Lasten des Kaufers auch vom wirtschaftlichen Standpunkt 
aus gerechtfertigt. Zwischen Elektrizitatswerk und Abnehmer besteht 
mit dem AnschluB an das Verteilungsnetz ein vertragliches Verhaltnis. 
Von der juristischen Natur dieses Lieferungsvertrages hangt es ab, wie die 
Rechtsverhaltnisse, die z. B. bei ungeniigender Stromlieferung oder un
zureichender Stromentnahme auftreten konnen, gesetzlich entschieden 
werden. tiber diese Frage ist in Fachkreisen eingehend diskutiert wor
den. Eine Entscheidung wurde auf Grund des von Dr. A I e x and e r 
und Dr. Rum p f der 2.Weltkraftkonferenz vorgelegten Berichtes iiber 
die Natur des Elektrizitatslieferungsvertrages dahingehend gefallt, daB 
in diesem Fall ein Arbeitsvertrag vom Typus eines Werkvertrages vor
liege. Es handelt sich also nicht um einen einfachen Kaufvertrag oder 
Sukzessionslieferungsvertrag, wie man leicht anzunehmen geneigt ist. 
tiber die juristische Begriindung und die handelsrechtlichen Folgerungen 
dieser Auffassung schreibt Dr. S i e gel folgendes 1: 

Diese Auffassung ergibt sich aus der Tatsache, daB der Lieferer dem 
Abnehmer in zweifacher Weise zur Verrugung steht. Einmal halt er ihm 
dauernd in seinen Einrichtungen eine bestimmte Leistung zur Verfiigung 
und ferner liefert er ihm, sobald der Abnehmer von seiner Installation 
Gebrauch macht, Arbeit, rur deren Erzeugung er besondere laufende 
Kosten aufzuwenden hat. 

Aus dieser Auffassung ergeben sich wichtige Entscheidungen bei 
einigen rechtlichen Streitfragen, die namentlich in letzter Zeit infolge der 
ungiinstigen wirtschaftlichen Verhaltnisse, die sich in der ganzen Welt 
bemerkbar machen, haufiger aufgetreten sind. Dies ist einmal die Stel
lung des Elektrizitatslieferungsvertrages im FaIle des Konkurses des 
Abnehmers;aus den obigen Feststellungen und anderen Umstanden, die 
Zll erlautern der Raummangel verbietet, ergibt sich, daB die weitere Lie
ferung auf Grund eines bestehenden Vertrages an einen Konkursschuld
ner die volle Bezahlung der Riicksti:inde zur Voraussetzung haben muB." 

Aus der Tatsache, daB Stromverbrauch und Erzeugung notwendiger-

1 Siegel: Recht und Gesetz in der Elektrizitatswirtschaft, ETZ 1930, Heft 24, 
S.870. 
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weise zeitlich zusammenfallen miissen und vom Elektrizitatswerk auch 
dann die sog. fixen Kosten aufzubringen sind, wenn der Abnehmer von 
seiner Installation nur geringen oder gar keinen Gebrauch macht, folgt 
die sich allein aus wirtschaftlichen GrUnden ergebende Berechtigung, die 
VerpfIichtung zur Lieferung von Reservestrom abzulehnen. Eine Ent
scheidung iiber diese Frage wird oft bei elektrischen Eigenanlagen der 
Industrie akut, die die Aufstellung teurer Reserveaggregate durch An
schluB an ein offentliches Verteilungsnetz zu sparen beabsichtigen. 

1m Laufe der Entwicklung zeigte es sich, daB die Verkehrsgrundlagen 
fUr das Handelsgut Strom noch durch die Schaffung einer gesetzIichen 
Bestimmung zur Ahndung des unerlaubten Bezuges elektrischer Energie 
erweitert werden muBten, da durch das Strafgesetz nur der Diebstahl 
einer Sache erfaBt werden konnte. Diesem Mangel sollte durch das "Ge
setz betreffend die Bestrafung der Entziehung elektrischer Arbeit" vom 
9. April 1900 (RGBl. 228) abgeholfen werden, das sich jedoch nicht als 
zweckmaBig erwies, da es keinen geniigenden Schutz fUr die Elektri2iitats
werke darstellte. GemaB § 1 dieses Gesetzes wird nur derjenige bestraft, 
der "einerelektrischen Anlage oder Einrichtung fremde elektrische Arbeit 
mittels eines Leiters entzieht, der zur ordnungsgemaBen Entnahme von 
Arbeit aus der Anlage oder Einrichtung nicht bestimmt ist". - Andere 
Lander, so z. B. die Schweiz und Osterreich haben die Elektrizitat einfach 
im Sinne des Strafgesetzes zur Sache erklart und damit aIle Schwierig
keiten vermieden. An einer Umgestaltung des erwahnten deutschen Ge
setzes wird zur Zeit gearbeitet 1. 

Um die Gefahrensmoglichkeiten, die dieser unsichtbaren Naturkraft 
innewohnen und deren Verwendung im Wirtschaftsleben leicht ein
schranken konnen, zu verringern, sind zwei Wege zu beschreiten. In man
chen Landern nehmen staatliche Organe das Recht fUr sich in Anspruch, 
den Bau und Betrieb von Elektrizitatswerken durch besondere Beamte 
zu iiberwachen, oder auch fUr Ausbildung der damit beauftragten Per
sonen eine bestimmte Vorbildung zur Bedingung zu machen wie z. B. 
Danemark. Ebenfalls wurden teilwese bestimmte Sicherheitsvorschriften 
behordIicherseits aufgestellt. Aus der Erwagung heraus, daB die an der 
Ausbreitung des Elektrizitatswesens interessierten Kreise schon aus 
wirtschaftlichen Griinden und dem Gefiihl der Verantwortung den 
Stromverbrauchern gegenuber aIle Gefahrenquellen mit den modernsten 
SicherheitsmaBnahmen bekampfen werden, hat der Gesetzgeber in den 
meisten technisch fortgeschrittenen Landern von derartigen gesetzIichen 
Eingriffen abgesehen und die Sorge fUr die Sicherheit des Betriebes sowie 
die sachgemaBe Ausfiihrung der Anlagen berufenen Fachorganisationen 
iiberlassen. 

Damit sind die Hauptfalle zivllrechtlicher Beziehungen der Strom
Iieferer zu ihrer Umwelt erwahnt. Wir haben bei deren Betrachtung fest
gestellt, daB die Staatsgewalt in Deutschland auf diesem Gebiete eine 
gewisse passive Duldung zeigte und die offentlichen Organe nur mit der 
Schaffung der Verkehrsbedingungen der Elektrizitat gesetzIich eingrif
fen. Eine groBere Aktivitat bekundete die Legislative den offentIich-

1 Siehe Siegel: Energiewirtschaft u. Recht in Techn. u. Wirtsch. 1930, S. 171. 
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rechtlichen Fragen gegeniiber, wenn sie sich bei uns zunachst auch hier 
gewahrend und abwartend verhielt, wenigstens soweit es sich dabei urn 
die Regelung der durch die Leitungsfiihrung geschaffenen Rechtsverhalt
nisse handelte. Erst als die Reichsbehorden und die Ministerien der Lan
der dem sozialistischen Zuge wirtschaftspolitischer Zeitideen folgend den 
Gedanken einer positiven EinfluBnahme auf die Entwicklungstendenz 
der Stromversorgung zu verwirklichen suchten, entspann sich zwischen 
den interessierten Kreisen ein Kampf urn die staatliche, kommunale oder 
private Vormachtstellung auf dem Gebiete dieses wichtigen Wirtschafts
zweiges, der heute noch nicht beendet ist, dessen endgiiltige Entscheidung 
jedoch von groBter Bedeutung fiir die Zukunft der Elektrizitatswirt
schaft sein wird. In den folgenden Ausfiihrungen solI auf die rechtlichen 
Machtmittel, die den offentlichen Korperschaften zur Starkung ihrer 
wirtschaftlichen' Position zur Verfiigung stehen, kurz eingegangen 
werden. 

Da in Deutschland das Prinzip der Gewerbefreiheit herrscht, steht 
es jedermann frei, in seinem eigenen Grundstiick Elektrizitat zu erzeugen 
und zu verwenden, wenn bei Installation und Verbrauch die erforder
lichen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Sobald aber bei Aus
dehnung der Stromversorgung die Notwendigkeit eintritt, Masten auf 
offentlichem Grund und Boden zu errichten und Leitungen dariiber zu 
fiihren, setzt das Interesse der Offentlichkeit ein. Eine derartige Inan
spruchnahme des offentlichen Gutes, zu dem vor allen Dingen StraBen, 
Platze, Briicken und Wasserlaufe zahlen, wird iiber den Gemeingebrauch 
hinausgehend erachtet und demzufolge daran die Erteilung einer beson
deren Konzession gekniipft. Die fiir eine solche Genehmigung in Frage 
kommenden Verfiigungsberechtigten sind in Deutschland die sog. Wege
unterhaltungspflichtigen, d. h. Staaten, Provinzen, Kreise und Gemein
den, denen mit dieser Erlaubniserteilung die Machtmittel zu einer weit
gehenden Einwirkung auf die Entwicklung der Elektrizitatswirtschaft in 
die Hand gegeben waren. Gesetzlicher Regelung, die z. B. bereits 1882 
in England auf diesem Gebiet einsetzte, bedurfte es also gar nicht, urn 
erforderlichenfalls riicksichtsloses privates Gewinnstreben einzudammen 
oder Ubergriffe von Unternehmerwillkiir durch entsprechende Zwangs
maBnahmen zu vermeiden. Die Verleihung einer Konzession zur Lei
tungsfiihrung raumt dem Beliehenen zweifellos eine Vorzugstellung mit 
wertvollen Rechten ein. Die verfiigungsberechtigte Behorde verlangt 
dafiir fast generell die Zusicherung der Einhaltung einiger gemein
niitziger Vorschriften, die auf Gewahrung von Vorteilen fiir die Kon
sumentenkreise hinzielen. So werden meist Bedingungen gestellt, die 
durch die Hauptmerkmale des Kontrahierungszwanges, der Betriebs
pflicht und der Preisbindung charakterisiert sind. Bei einer derartigen 
Konzessionserteilung wird also verlangt, daB der Elektrizitatswerk
besitzer innerhalb eines bestimmten Konsumgebietes, dessen Umfang 
moglichst groB sein solI, alle diejenigen Interessenten als Versorgungs
berechtigte anerkennt, die behordlicherseits genehmigte Stromlieferungs
bedingungen erfiillen. Weiterhin muB die Aufrechterhaltung eines un
unterbrochenen Betriebes im Rahmen der in der Konzession festgelegten 
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Leistungsfahigkeit der Erzeugungs- und Verteilungsanlagen gewiihr
leistet sein bei Ausnahme der durch hOhere Gewalt, Ungliick oder not
wendige Reparaturen bedingten Faile. SchlieBlich tritt auch noch die 
Forderung hinzu, bestimmte H6chstpreise einzuhalten und die einem 
Abnehmer gewahrten Tarifabstufungen allen, die unter den gleichen 
wirtschaftlichen Bedingungen Strom beziehen, zugute kommen zu lassen. 

Das vorstehend erlauterte Leitungsrecht, das also dem Trager der 
Stromversorgung bei Einhaltung bestimmter Bedingungen die Benut
zung der Verkehrsraume zur Leitungsfiihrung gestattet, gilt nicht bei In
anspruchnahme privaten Grund und Bodens. 

Unter der Voraussetzung des Vorliegens eines gemeinniitzigen In
teresses sind manche Staaten dazu iibergegangen, durch Einfiihrung von 
Zwangsdienstbarkeiten das Benutzungsrecht von Privatgrundstiicken zu 
erwirken oder auch auf Grund besonderer Enteignungsrechte das Auf
stellen von Leitungsmasten zwangsweise zu ermoglichen. Zur Sic her
stellung der freien Entwicklung der Stromversorgung reichte der Verband 
deutscher Elektrotechniker und die Vereinigung der Elektrizitiitswerke 
im Jahre 1909 einen Gesetzentwurf ein, der die Schaffung eines wirkungs
vollen Starkstromwegegesetzes bezweckte. Der deutsche Stiidtetag sah 
jedoch darin eine Reduzierung kommunaler Rechte und setzte deshalb 
dieser Gesetzesvorlage scharfsten Widerspruch entgegen, der auch 
schlieBlich die Annahme vereitelte. Den einen Vorteil hat jedoch die 
deutsche Elektrizitatswirtschaft durch Ablehnung dieses Entwurfes 
gehabt, daB ihr namlich dadurch der entwicklungshemmende Zwang 
einer gesetzlichen Regelung des gesamten Konzessionswesens erspart 
geblieben ist. 

1m Gegensatz zu der bei uns iiblichen Gewerbefreiheit machen 
manche Staaten wie z. B. England auch die Errichtung von Kraftwerken 
von einer besonderen behordlichen Genehmigung abhiingig, eine Rege
lung, der meist der Gedanke einer planmaBigen Bewirtschaftung der 
nationalen Energiequellen zugrunde liegt. An die Erteilung einer der er
wahnten Konzessionen werden oft besondere Bedingungen gekniipft, 
die, abgesehen von geldlichen Abgaben, den Zweck verfolgen, das offent
liche Gut nicht dauernd im fremden Besitz zu lassen, sondern die freie 
Verfiigungsgewalt dariiber wieder zuriickzuerlangen. Fast generell be
halten sich die offentlichen Korperschaften in derartigen Fallen das 
Riickkaufsrecht oder auch das Heimfallrecht vor. Die von den Elektrizi
tatsunternehmungen gebauten Erzeugungs- und Verteilungsanlagen 
konnen dann also von einem vertraglich festgelegten Termin ab zuriick
gekauft werden oder sind nach einer vereinbarten Reihe von Jahren dem 
Konzessionsgeber kostenlos zu iibereignen. Yom volkswirtschaftlichen 
Standpunkt allS betrachtet sind aber diese Bestimmungen, wenigstens 
soweit sie nicht gerecht und groBziigig getroffen werden, nicht zu befiir
worten, da in den letzten Jahren vor dem Riickkauf oder Heimfall bei 
dem Unternehmer naturgemaB kein Interesse an der technisch fort
schrittlichen Ausgestaltung seiner Anlagen mehr vorausgesetzt werden 
kann, ganz abgesehen davon, daB derartige Konzessionsbedingungen 
vielfach eine Schadigung der Privatwirtschaft bedeuten. 

Kirchhoff, Unternehmungsform. 4 
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Ais ein Versuch der Reichsregierung, die aufbliihende Elektrizitats
wirtschaft als ergiebige QueUe zur Befriedigung des Finanzbediirfnisses 
dienstbar zu machen, ist die Vorlage eines Gesetzentwurfes im Jahre 
1908 tiber die Besteuerung von Gas und Elektrizitat anzusehen. Es 
gelang zwar dem vereinigten Widerstand samtlicher Erwerbsstande eine 
derartige Gesetzannahme zu verhindern, doch muBte das "Leucht
mittelsteuergesetz" yom 15. Juli 1909 (RGBl. 880), das spater durch 
das eine 20proz. Abgabe vorsehende "Leuchtmittelsteuergesetz" yom 
9. Juli 1923 (RGBl. 567) ersetzt wurde, in Kauf genommen werden. Der 
Krieg und seine Folgeerscheinungen brachten dadurch ein neues wirt
schaftliches Moment von groBter Aktivitat in die Stromversorgung, als 
Reich und Lander jetzt die gesetzlichen Vorbedingungen schufen, um 
selbst als Elektrizitatsunternehmer auftreten oder sich durch Kapital
beteiligung oder Ubernahme der Verwaltung auf diesem Gebiete be
tatigen zu konnen. Ais leitendes Motiv fiir dieses Vorgehen wurde an
gegeben, daB eine rationeUe Ausnutzung der nationalen EnergiequeUen 
gefordert werden miisse und zur Erreichung dieses Zieles eine Regelung 
der gesamten Stromwirtschaft nach einem einheitlichen Schema not
wendig sei. Dieser Gedanke eines auf Grund rein volkswirtschaftlicher 
Erwagungen aufgebauten Elektrifizierungsplanes ist zweifeUos be
stechend. Wie bereits erortert wurde, ist jedoch die Form der prak
tischen Durchfiihrung ein stark umstrittenes Problem. Die erfolg
reiche Entwicklung der deutschen Stromversorgung ist ein Beweis dafiir, 
daB elektrizitatswirtschaftliche Gesichtspunkte auch ohne gesetzliche 
ZwangsmaBnahmen das Leitmotiv einer freien Wirtschaftsentfaltung 
sein konnen. 

Verschiedene weitgehende MaBnahmen der Staatsgewalt erforderte 
jedoch auch bei uns die Not des Krieges. Es wurden stark einschrankende 
Bestimmungen iiber den Stromverbrauch erlassen, die jedoch die Nach
kriegszeit spater groBtenteils wieder aufgehoben hat. Die Inflation 
brachte auch auf diesem Gebiete neue Probleme. Die steigende Geldent
wertung machte eine schiedsgerichtliche Entscheidung notwendig, die 
das Angleichen der Preishohe an die wachsenden Selbstkosten gestattete 
und damit die Elektrizitatswerke von den verlustbringenden Fesseln der 
langfristigen Tarifvertrage befreite. 

Von ungleich groBerer Bedeutung fiir die Entwicklungstendenz des 
Elektrizitatswesens waren jedoch die Gesetzeserlasse, die den nach dem 
politischen Umsturz mehr in den Vordergrund tretenden gemeinwirt
schaftlichen Ideen Rechnung trugen. Gedanken einer Planwirtschaft 
gewannen beherrschenden EinfluB und fanden weitgehende Verwirk
lichung durch das "Sozialisierungsgesetz" yom 23. Marz 1919 (RGBl. 
241). Danach soUte gegen angemessene Entschadigung eine Uber
fiihrung der "fiir eine Vergesellschaftung geeigneten wirtschaftlichen 
Unternehmungen, insbesondere solche zur Gewinnung von Boden
schatzen und zur Ausnutzung von Naturkraften in Gemeinwirtschaft" 
erfolgen. Nahere Ausfiihrungsbestimmungen, die Anwendung auf die 
Stromversorgung betreffend, brachte dann das in der verfassunggeben
den Nationalversammlung in Weimar angekiindigte Gesetz iiber die 
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Sozialisierung der Elektrizitatswirtschaft, welches die Uberfiihrung aller 
privaten Werke iiber 5000 kW und Leitungen iiber 50000 Volt in 
Reichsbesitz vorsah. Aus gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen 
sollten die Privatunternehmer ausscheiden und das Reich an deren Stelle 
treten. Die gesamte Fachwelt setzte gegen diese Plane eine einmiitige 
Protestaktion in die Wege und legte der Reichsregierung ihre schwer
wiegenden Einwande vor. Die Eingabe begann mit folgendem Wortlaut: 

"Aufgabe des Gesetzes ist die Sozialisierung der deutschen Elektrizi
tatswirtschaft: also Zusammenfassung aller in der Elektrizitatswirt
schaft tatigen Krafte zu dem gemeinwirtschaftlichen Ziele hochster 
Steigerung ihrer Produktivitat, damit die elektrische Arbeit immer 
mehr in ihre gewaltige Zukunftsaufgabe, der Lebensnerv des gesamten 
Wirtschaftslebens zu werden, hineinwachsen kann. AIle an der Elektri
zitatswirtschaft beteiligtenKreise, die in den unterzeichneten Verbanden 
vollzahlig zusammengeschlossen sind, wollen an dieser fiir unseren 
Wiederaufbau grundlegenden Aufgabe freudig mitarbeiten. 

Der Regierungsentwurf wird der Losung der Aufgabe in keiner Weise 
gerecht. Er ist keine Sozialisierung. Statt zusammenzufassen, bricht er 
aus dem sich bildenden Gefiige unter rein fiskalischen Gesichtspunkten 
einzelne Steine zugunsten des Reiches heraus und verkennt, indem er den 
maBgebenden EinfluB einer biirokratischenReichsstelle zuleitet, die un
geheuren technischen und kaufmannischen Aufgaben, die restlos nur 
durch Einspannung aller sachlichen und personlichen Energien in den 
Dienst der AIlgemeinheit ge16st werden konnen". 

Trotz dieser Argumentation der fachlichen Verbande wurde der 
Gesetzentwurf am 19. Dezember 1919 angenommen. Das "Gesetz, be
treffend die Sozialisierung der Elektrizitatswirtschaft" (RGBl.1920 S.19) 
brachte im § 1 sogar die Bestimmung, daB das gesamte Reichsgebiet bis 
spatestens 1. Oktober 1921 in Bezirke einzuteilen sei, um die staatliche 
Elektrizitatsbewirtschaftung durchfiihren zu konnen. Wenn bis heute 
die Legislative mit dieser Regelung die Uberfiihrung der gesamten 
privatwirtschaftlich geleiteten Werke in die offentliche Hand nicht ver
wirklichen konnte, so ist das einmal darauf zuriickzufiihren, daB der 
staatlicherseits eingesetzte Elektrizitatsbeirat die eingereichten Ent
wiirfe zur praktischen Durchfiihrung des Gesetzes teils aus sachlichen 
und teils aus politischen Erwagungen ablehnte. AuBerdem nahm in den 
folgenden Jahren die deutsche Elektrizitatswirtschaft eine Entwicklung, 
die rein organisch eine Stromversorgung schuf, deren volkswirtschaft
liche Tendenz jedwede gesetzliche ZwangsmaBnahmen iiberfliissig 
machte. Die staatliche Unternehmertatigkeit nahm zwar einen immer 
groBer werdenden Umfang an, doch wurde eine Enteignung privater 
Elektrizitatswerksbesitzer praktisch nicht durchgefiihrt. 

Zum SchluB der vorstehenden Erorterungen iiber die Rechtsverhalt
nisse in der Stromwirtschaft seien noch einige Worte iiber die idealen 
Aufgaben des Staates in seiner Eigenschaft als Hoheitswesen und Ge
setzgeber gesagt. Wir sahen, daB den offentlichen Organen durch die an 
die Erteilung des Leitungsrechtes gekniipften Bedingungen eine Hand
habe gegeben ist, um gemeinniitzige Zwecke zu verfolgen. Auf Grund 

4* 
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volkswirtschaftlicher Erwagungen ist deshalb eine Ausnutzung der 
staatlichen Machtposition im rein fiskalischen oder politischen Interesse 
abzulehnen und die Forderung aufzustellen, daB behord1icherseits vor 
allen Dingen auf eine umfassende, ausgiebige und billige Elektrizitats
versorgung hingearbeitet werden muB. So kann es nicht Aufgabe des 
Staates sein, eine vollige Beherrschung der Stromwirtschaft anzustreben, 
sondern sich im wesentlichen auf eine Regelung und Forderung zu be
schranken, die einerseits zur rationellen Ausnutzung der nationalen 
Energiequellen beitragt und andererseits eine freie Entwicklung nach 
elektrizita tswirtschaftlichen Gesichtspunkten gewahrleistet. 

Zweifellos bedeutet der staatliche Ausbau der GroBkraftversorgung 
fiir die deutsche Elektrizitatswirtschaft den Beginn einer durch den Bau 
groBzugig geplanter rohstofforientierter Erzeugerwerke und weitver
zweigter Hochstspannungsleitungen gekennzeichneten Entwicklungs
epoche, die dazu berufen ist, die fortschritthemmenden politischen und 
verwaltungsmaBigen Mauern der zahlreichen kleinen Versorgungsgebiete 
fiir immer zu beseitigen und damit dem Ideal der vollkommenen Aus
nutzung aller produktiven Krafte naher zu kommen. Dieses Ziel kann 
aber weder durch eine systematische Ausschaltung des privaten Unter
nehmertums noch durch eine vollige Unterdriickung jedweder kommu
nalen Wirtschaftstatigkeit erreicht werden, denn einmal wiirde dadurch 
ein starker Impuls £ortschrittlichen Schaffens sowie auch eine an
spornende Konkurrenz fur die in offentlichem Besitz befindlichen Elek
trizitatswerke verloren gehen, und zum anderen wiirde das eine Ver
kennung der zweifellos vorhandenen Erfolge und Verdienste gemeind
licher Stromversorgungsunternehmungen bedeuten. Doktrinarismus ist 
nie produktiv gewesen. Diese Tatsache sollte auch bei dem Streit um 
die zweckmaBigste Wirtscha£tsform'des deutschen Elektrizitatswesens 
mehr als bisher zum Nutzen unserer gesamten Volkswirtscha£t Beach
tung finden. 

ZweHer Teil. 

Der EinflnB der ijffentlichen Hand nnd des privaten 
Unternehmertnms anf die Produktivitat der 

Elektrizitiitsversorgnng. 
A. Die Problemstellung. 

Bei der wirtschaftswissenschaftlichen Bearbeitung eines derart aktu
ellen Problemkreises, wie ihn die Beurteilung der ZweckmaBigkeit staat
licher Wirtscha£tstai!igkeit darstellt, wird es eine Aufgabe primarer Be
deutung sein, sich uber den Orientierungspunki! der herrschenden Zeit
ideen Klarheit zu verschaffen, um deten Einwirkung auf den Gegenstand 
der Untersuchung erkennen zu konnen. Schon hier '!!ellen sich die Wege 
und fiihren in der einen Richtung zu einem grundlegenden Irrtum, der 
von Anfang an den Blick fur die kausalen Zusammenhange des Wirt
schaftsgeschehens triibt. Das FUr oder Wider den si!aatlichen Regie-
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betrieb wird namlich nach einer weit verbreiteten Anschauung an dem 
kapitalistischen Wirtschaftssystem orientiert, d. h. die Befiirworter einer 
moglichst intensiven Staatstatigkeit auf wirtschaftlichem Gebiet treten 
als Gegner der kapitalistischen Wirtschaftsform auf, wahrend die Gegner 
jedweder Staatstatigkeit als Verteidiger des kapitalistischen Wirtschafts
systems gelten. "Diese Polarisation der Gedanken mit dem Kapitalismus 
als Orientierungspunkt ist falsch und abwegig", sagt S a I z in seinem 
Aufsatz: "Offentliche Wirtschaft" im Deutschen Volkswirt 1. Er fahrt 
dann fort: "Niemals wird es gelingen, aus dem Wesen des Kapitalismus 
die Notwendigkeit der staatlichen Abstinenz von aktiver WirtschaftR
gebarung zu deduzieren, niemals wird sich zeigen lassen, daB die Ver
staatlichung bisheriger Privatbetriebe oder die Privatisierung bisheriger 
Staatsbetriebe aus einer bestimmten Entwicklungsstufe des Kapitalismus 
notwendig folge oder einer bestimmten Entwicklungstendenz des kapitali
stischen Wirtschaftssystems entspreche." 

Die Feststellung dieser Tatsache ist von fundamentaler Bedeutung 
fiir die Orientierung bei der Untersuchung des zur Diskussion stehenden 
Fi-agenkomplexes iiber das pro und contra jedweder Wirtschaftsbetati
gung der offentlichen Hand. Zeigen doch die vorangegangenen Uber
legungen mit welchen Voraussetzungen bei der Problemerorterung ge
rechnet werden muB und in welchen Grenzen wirtschaftlichen Expan
sionsbestrebungen des Staates bzw. der Kommunen oder privaten Aus
dehnungstendenzen Schranken gesetzt werden konnen. 

Kommen wir jetzt zUrUck auf die uns speziell in der deutschen Elek
trizitatswirtschaft interessierenden Verhaltnisse, so ist auch hier der 
Wandel der staatspolitischen Ideen in ihrer Auswirkung auf die Stellung
nahme zur eigenwirtschaftlichen Betatigung der offentlichen Hand deut
lich wahrnehmbar. 1m Vordergrund des Interesses steht der fiir die 
weiterhin erfolgreiche Entwicklung der Stromversorgung iiberaus wich
tige Entscheid des Kampfes der Produzentengruppen um die Behaup
tung oder Starkung der Machtposition. Aus der umfangreichen pole
mischen Literatur iiber die mit der Frage der zweckmaBigsten Wirt
schaftsform zusammenhangenden Pro blemkreise ist deutlich zu erkennen, 
welchen dominierenden EinfluB politische und ideologische Erwagungen 
bei der Entscheidung iiber eine aktive Einmischung des Staates· oder 
Kommunen in die Elektrizitatswirtschaft ausiiben. AIle Schattierungen 
der wirtschaftspolitischen Glaubensbekenntnisse sind auf der Skala der 
Vorschlage fiir die produktivste Bewirtschaftung der Elektrizitatsversor
gung vertreten, von der liberalen Doktrin, die das Ideal der Eigengesetz
lichkeit der Wirtschaft verteidigt, bis zu der ebenfalls metaphysisch 
verankerten Erkenntnis der aHein Erfolg verbiirgenden Staatsherrschaft. 
Die Entwicklungsgeschichte der deutschen Elektrizitatswirtschaft zeigt 
deutlich die fortschritthemmende und unrationelle Kapitalinvestitionen 
begiinstigende Auswirkung der parteimaBigen Frontbildung: offentliches 
und soziales Interesse gegen privates und Rentabilitatsinteresse. Lemen 
wir aus den teuer erkauften Erfahrungen vergangener Jahre! Was 
niitzen uns die zu starren Wirtschaftssystemen verdichteten umfang-

1 Deutscher Volkswirt 1931, S. 213 ff. 
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reichen Erorterungen, die sich nich~ mit den einfachs~en Erfordernissen 
der Wirklichkeit in Einklang bringen lassen 1 Fiir kostspielige wirt
schaftswissenschaftliche Experimente ist kein Raum vorhanden in einer 
Zeit schwerster Wirtschaftskrise, in der es vor allem auf die rationellste 
Verwertung aller produktiven Krafte ankomm~. Nicht auf Grund einer 
einseitigen Doktrin kann eine Unternehmungs- und Organisationsform 
akzeptiert werden, sondern nur auf empirischem Wege laBt sich eine 
zweckmaBige Losung dieser Schicksalsfrage der deu~schen Stromversor
gung finden. Wenn auch erfahrungsgemaB dort, wo politische oder welt
anschauliche Thesen ihren EinfluB ausiiben, Tatsachen nicht immer iiber
zeugend wirken konnen, da die Verteidigung eines "Nur-Interessenstand
punktes" niemals zur Erkenntnis der groBen wirtschaftlichen Zusammen
hange fiihren wird, so ist die Einigung der Beteiligten auf den General
nenner Volkswirtschaft doch eine Aufgabe, wiirdig guten Willens und 
aufrichtigen Bemiihens aller derer, die sich zur Fuhrung und Tragung 
der Verantwortung berufen fiihlen. Auf diesen Grundton sei auch unsere 
Untersuchung der zweckmaBigsten Unternehmungsform in der deutschen 
Elektrizitatswirtschaft abgestimmt. Es wird sich also darum handeln 
miissen, die bisherigen Wirtschaftserfolge der verschiedenen Trager der 
Stromversorgung unter dem Gesichtswinkel der Produktivitat zu ver
gleichen, wobei nicht nur der RentabilitatsmaBstab an das in den Er
zeuger- und Verteileranlagen investierte Kapitalgelegt werden darf, son
dern vor allem auch derweitestgehenden Erfullung der offentlichen Diens~
leistungen als wichtigem Faktor der Beurteilung gebuhrende Bedeutung 
beizumessen ist. 

Fiir das private Unternehmertum wird das Rentabilitatsprinzip die 
entscheidende Rolle spielen, da ihm das Gewinnstreben immanent ist, 
wahrend fur die offentliche Hand gemaB der ide ellen Zielsetzung ihres 
Wirtschaftswillens das theoretisch mit dem Kostendeckungsprinzip ver
bundene Versorgungsmoment im Vordergrund des Interesses steht. Die 
Erkenntnis, daB der groBte volkswirtschaftliche Nutzeffekt jedoch nur 
bei einer gewissen Harmonie der Interessen erreicht werden kann, ist 
wesentlich fur die weitere Erorterung des zur Diskussion stehenden 
Problemkreises. Private Elektrizitatswerke, die das Streben nach einer 
moglichst hohen Dividende mit der riicksichtlosen finanziellen Ausbeu
tung ihrer Abnehmer verbinden, oder deren Versorgungsgebiete von an
derer Stelle aus rationeller und billiger beliefert werden konnen, haben 
vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus genau so wenig eine Existenz
berechtigung wie staatliche oder kommunale Werke, die, ohne besondere 
kulturelle Aufgaben zu leisten, im Vergleich zu privaten Unternehmen 
unrentabel arbeiten und nur aus irgendwelchen wirtschafts- oder finanz
politischen GrUnden aufrecht erhalten werden. 

In der polemischen Literatur wird immer wieder auf den gegensatz
lichen Wesensunterschied zwischen dem privaten und offentlichen Wirt
schaftswillen hingewiesen, ohne meist auch einmal die gemeinsame Inter
essensphare einer sic her sehr lehrreichen Betrachtung zu unterziehen, 
welche die Grundlagen einer verstandnisvollen, von gegenseitigem Ver
trauen getragenen Zusammenarbeit schaffen konnte. Die praktische 
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Wirtschaftsgebarung der beiden Kontrahenten zeigt jedoch, daB die 
theoretisch erorterte Strukturdifferenz in Wirklichkeit gar nicht in dem 
MaBe besteht, wie man sie unter Anfiihrung der kontraren Wirtschafts
prinzipien darzustellen sucht. 

Aus dem Vorangegangenen erhellt, daB es erstes Gebot einer Unter
suchung der erorterten chaotischen Problemverflechtungen sein muB, 
jede bewuBte Farbung der Darstellung im Hinblick auf gewollte SchluB
folgerungen zu vermeiden und jede politische AuBerung stets als auBer
wissenschaftliche Stellungnahme auf Grund der personlichen Welt
anschauung zu kennzeichnen. 1m Rahmen des Themas wird es sich nicht 
darum handeln konnen, eine weitgehende Detaillierung des Tatsachen
materials durchzufiihren, sondern lediglich die groBen Entwicklungs
linien herauszuschalen, und aus diesen Zusammenhangen Folgerungen 
fUr die im Interesse der gesamten Volkswirtschaft liegende produktivste 
Bewirtschaftung der Stromversorgung zu ziehen. Auf diesem Weg diirfte 
am deutlichsten die Kenntlichmachung der Organisationsform als wich
tiger preisbestimmender Faktor erreicht werden. 

Um den Wandel der wirtschaftspolitischen Zeitstromungen und ihre 
Auswirkung auf ihre heutige Anschauung iiber den Nutzen einer staat
lichen und kommunalen Wirtschaftstiitigkeit verstandlich zu machen, 
kann zu Beginn der Erorterungen auf eine kurze Darstellung der Ent
wicklung der offentlichen Unternehmung nicht verzichtet werden, wobei 
unter offentlichen Unternehmungen nur solche Veranstaltungen der 
offentlichen Korperschaften zu verstehen sind, "die gegen Entgelt Lei
stungen zur VerfUgung stellen, die ihrer Art nach auch durch Privat
unternehmer mit der Absicht der Gewinnerzielung in den allgemeinen 
Verkehr gebracht zu werden pflegen 1." Erst nachdem die praktischen 
Ergebnisse elektrowirtschaftlicher Politik der verschiedenen Trager der 
Stromversorgung einer eingehenden Wiirdigung unterzogen worden sind, 
sollen die Voraussetzungen und Chancen des Wettbewerbs der Produ
zentengruppen um die Vormachtstellung eine kritische Beurteilung finden. 

B. Die wirtschaftliche Betiitigung der ijUentlichen Hand. 
l. Die offentliche Unternehmung im Wandel der 

w i r t s c h aft s pol i tis c hen Ide e n ric h tun gen. 
Die Anschauung iiber das Verhaltnis von Staat und Wirtschaft hat 

im Laufe der Jahrhunderte tiefgreifende Wandlungen erfahren, denen 
nicht nur die durch die wirtschaftliche Entwicklung bedingte Notwendig
keit praktischer wirtschaftspolitischer MaBnahmen zugrunde lagen, son
dern denen vor allem auch die herrschenden philosophischen Zeitstro
mungen entscheidende Impulse und damit die iiberzeugende Kraft ethisch 
fundierter Argumentationen gaben. Wenn man fiir die Zeit des heute 
dominierenden Wirtschaftssystems den Namen Neumerkantilismus ge
pragt hat, so wird durch diese Auffassung eine Renaissance des Univer
salismus dokumentiert. Die merkantilistischen Ideen des 16.-18. Jahr-

1 Definition von Prof. Popitz in: Der kiinftige Finanzausgleich zwischen 
Reich, Landern und Gemeinden, S.49. Berlin: Liebmann 1932. 
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hunderts stimmen jedoch mit der modernen Wirtschaftsgesinnung nur 
im Schutz der nationalen Arbeit iiberein, wahrend sie im iibrigen an
dere staats- und wirtschaftspolitische Ziele verfolgten. Neben dem uni
versalistischen Gedankenkreis, der das einzelne Individuum als Glied der 
Gesamtheit und Gemeinschaft betrachtet, sind jedoch heute noch die 
liberalistischen Ideen eines Que s nay, A dam S mit h , Ric a r d 0 

und der Manchesterleute lebendig, die die Freiheit des Individuums, 
seine Selbstandigkeit und Selbstverantwortung betonen. Durch die Diver
genz und das Nebeneinanderbestehen dieser verschiedenen geistigen Ent
wicklungsstufen entstammenden Anschauungen iiber die erforderliche 
Stellungnahme der offentlichen Korperschaften zur Wirtschaft, ist die 
Problematik der heutigen Wirtschaftspolitik begriindet 1. Da diese Er
kenntnis als Basis fUr eine Neuregelung des Verhaltnisses zwischen Staat, 
Gemeinde und Wirtschaft dienen muLl, sei dieser Hinweis dem folgenden 
geschichtlichen Exkurs vorangestellt, um von Anfang an die besondere 
Aufmerksamkeit auf die oben genannten, fiir das Verstandnis der Gegen
wartsfragen auLlerordentlich wichtigen Zusammenhange zu lenken. 

In der mittelaltel'lichen Stadtwirtschaft tritt uns zum ersten Male 
die Betatigung del' offentlichen Hand im Wirtschaftsleben durch die 
Regelung des auf genossenschaftlicher Grundlage aufgebauten Zunft
wesens entgegen. Es handelte sich dabei um die Aufgabe, fiir einen Aus
gleich zwischen Erzeugung und Verbrauch zu sorgen. GemaLl der Be
deutung der Ziinfte fUr die damalige Zeit wuchsen sie allmahlich in Ver
folg der genannten systematischen, wh·tschaftsregulierenden Tatigkeit zu 
Organisationen des offentlichen Rechts heran 2. Erst mit der Ausweitung 
des staatlichen Aufgabenkreises, die durch das Herausbilden der Terri
torialstaaten und den Drang zur Machtentfaltung bedingt war, ergab sich 
fiir den Staat zwangslaufig die Forderung, eine methodische Wirtschafts
politik zu treiben und sich selbst als Wil'tschaftssubjekt zu betatigen. 
Der Steuerstaat wurde aus dem Domanial-Regalienstaat aufgebaut, ein 
Beamtentum fiir die neuen Verwaltungsaufgaben und ein eigenes Heer 
geschaffen. Den Grundlehren des Merkantilismus gemaLl verfolgte der 
Staat das Ziel, moglichst viel Edelmetalle im Lande anzuhaufen, denn 
Geld wurde schlechthin als Reichtum angesehen und deshalb eine aktive 
Handelsbilanz angestrebt. Eine planmaLlige Forderung des heimischen 
Gewerbes und des auswartigen Handels lieLl sich der Staat durch Griin
dung von den als Musterbetriebe aufgezogenen Manufakturen, durch Ein
fuhrverbote fUr Fabrikate und Ausfuhrverbote fiir Rohstoffe, sowie durch 
eine expansive machtpolitische Kolonialpolitik zur Schaffung von Ab
satzgebieten angelegen sein. Die Heeresausriistungsgegenstande wurden 
in staatlichen Werkstatten hergestellt. In jene Zeit der merkantilisti
schen Ideenwelt, deren Bliitezeit das 17. Jahrhundert war, fallt bereits 
die Schaffung des Postregals und die Griindung der unter offentlichem 

1 Vgl. ElsaB: Staat, Gemeinde und Wirtschaft in Z. f. Kommun.-Wirtsch. 
1930, Nr. II, S. 578 ff. 

2 Vgl. Niebuhr: Offentliche Unternehmungen und Privatwirtschaft. S.IO. 
Leipzig: GIoecknerverlag 1928. 
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EWluB stehenden Girobanken und der offentlichen Versicherungsunter
nehmungen 1. 

Die positive Wirtschaftspolitik des Staates weitete sich immer mehr 
aus und muBte so allmahlich dem heraufziehenden Aufklarungszeitalter 
zum Opfer fallen, zumal die oft mangelnden wirtschaftlichen Kenntnisse 
der absolutistischen Staatsgewalt immer deutlicher zutage traten. AuBer
dem begann sich die Ara des EmporschieBens der Industrie anzukiindigen, 
wahrend der Zunftzwang das Handwerk in seiner Bewegungsfreiheit 
hemmte und sich deshalb als fortschrittsfeindlich erwies. Die individuali
stische Gesellschaftslehre lehnte sich mit der Verkiindigung der "unver
auBerlichen, unzerstorbaren Menschenrechte" gegen diese staatliche Be
vormundung auf. Nicht der Staat stehe iiber dem Einzelnen, wie die 
bisher dominierende theokratische Auffassung des Obrigkeitsstaates ge
lehrt hatte, nach welcher der Staat zur Verwirklichung des gottlichen 
Willens geschaffen war, verkiindete R 0 u sse au, sondern die "Staats
gemeinde" sei durch den formalen Vertrag urspriinglich gleicher, freier 
Menschen entstanden. 

Die auf der Naturrechtslehre basierende, in Frankreich entstandene 
physiokratische Schule lehnte deshalb jedwede staatliche Beeinflussung 
des Wirtschaftslebens ab mit der Begriindung, daB nur die aus der freien 
Betatigung der Einzelpersonlichkeiten folgende Harmonie zu der von 
Gott gewollten Ordnung, der ordre naturel, fiihren konne. 

Aber erst A dam S mit h gab dem okonomischen Liberalismus 
durch sein Arbeits- und Industriesystem die eigentlichen logisch formu
lierten Grundlagen, indem er die Eigengesetzlichkeit der Wirtschaft 
lehrte und die Staatstatigkeit auf Wehrmacht und Polizei, also auf die 
"Nachtwachterrolle", wie Las saIl e sagte, beschrankt wissen wollte. 

Damit wurde die ungehemmte freie Konkurrenz zum wirtschafts
politischem Dogma der Zeit erhoben. 

Die philosophische Lehre der natiirlichen Freiheit des Individuums, 
die politisch die Volksouveranitat bedeutet, konnte auch auf die ab
solutistische Staatsform nicht ohne EinfluB sein. Sie fiihrte mit der ge
wandelten staatspolitischen Auffassung zum Konstitutionalismus. AIle 
Fesseln des alten Regimes wurden abgeschiittelt, der Zunftzwang auf
gehoben und durch die S t e i n - H a r den b erg schen Reformen den 
Gemeinden die Selbstverwaltung gegeben. Die Ideen des Liberalismus 
waren es aber nicht allein, die den Staat bewogen, sich aus dem Wirt
schaftsleben zuriickzuziehen. Vielmehr hatte das aufkommende Indu
striesystem bei seinem raschen Aufbliihen ein groBes wirtschaftliches 
Risiko zur Folge, das ffir die offentlichen Korperschaften keinen Anreiz 
zur Wirtschaftsbetatigung bieten konnte. AuBerdem vermochte sich 
auch die Privatwirtschaft wegen ihrer groBeren Beweglichkeit dem neuen 
Wirtschaftssystem besser anzupassen. Die noch vorhandenen Staats
betriebe wurden zum Tell unrentabel und wurdenverkauft. So war dem 
privaten Unternehmer zu unumschrankter Herrschaft das Feld iiber
lassen und damit der Boden geebnet fiir den Beginn eines durch beispiel
losen wirtschaftlichen Aufschwung charakterisierten Zeitalters. 

1 VgI. Niebuhr: a. a. O. S.12. 
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Wieder wuchsen aus einem ideenpolitischen Wandel heraus die erst en 
Keime der Reaktion gegen die egoistische Zielsetzung des schranken
losen Individualismus. Der wirtschaftliche Zwang zu einer Abkehr yom 
Freihandel war in Deutschland j edoch erst viel spater namlich im Anfang 
der 1870er Jahre durch die die Grundfesten der Industrie erschiitternde 
Wirtschaftskrise gegeben. SchlieBlich trug die sozialistische Kritik an 
der optimistischen Gesellschaftsiehre yom W ohlergehen aller bei Ge
wahrung volliger wirtschaftlicher Freiheit wesentlich zu dem immer 
starker werdenden antiindividualistischen Tendenzen bei. Bereits zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts erwuchs auf deutschem Boden eine neue 
universalistische Auffassung der Gesellschaft, die in Widerlegung der 
westeuropaischen Aufklarungsideen und im Gegensatz zu der merkantili
stischen Anschauung, welche den Staat als solchen zum Hauptbegriff 
gemacht hatte, vor allem in dem Staat das aIle in der Gesellschaft 
Lebende umstrickende geistige Band sah. Die lebendige schOpferische 
Gemeinschaft, in der der Einzelne in einer innigen Wechselbeziehung zur 
Gesamtheit steht, stellte Fichte in seinen Grundlagen des Naturrechts 
dem souveranen sich selbst geniigenden Individuum der angelsachsischen 
Ideenweit gegenuber. Auch die nationalokonomische Wissenschaft stand 
wider die Manchesterlehre in der von A dam M ii II e r gegriindeten 
historisch-romantischen Schule auf, dessen Gedanken F r i e d ric h 
Lis z t durch seine hervorragende organisatorische Begabung eine leben
dige Form und praktische Wirksamkeit verlieh. Er betonte im Gegen
satz zur international orientierten Tauschwerttheorie von S mit h , daB 
zwischen Individuum und Menschheit die Nation als Bindeglied stehe. 
Den Wert der freien Konkurrenz verkannte Lis z t jedoch keineswegs, 
sondern forderte auf Grund geschichtlicher Beweisfiihrung, daB vorm 
tJbergang zum Freihandel zunachst die produktiven Krafte heranwachsen 
miiBten, da sie die wertvollsten Giiter der Nation darstellen. 

Die AblOsung der atomisierenden Staatsauffassung durch die orga
nische Staatstheorie konnte nicht ohne EinfluB auf die bisherige passive 
Stellungnahme des Staates zum Wirtschaftsleben bleiben, zumal auch 
durch die Menschenakkumulation in den Industriestadten neue Wirt
schaftsprobleme auftauchten, deren Losung unter aktiver Beteiligung 
der offentlichen Korperschaften besonders auch im Interesse der heran
wachsenden Klasse der Lohnarbeiterschaft dringend geboten schien. Man 
erkannte, daB konstante Bediirfnisse der Gesamtheit, sog. Kollektiv
bediirfnisse vorhanden waren, deren Befriedigung man nicht der Privat
wirtschaft iiberlassen wollte, da die Konsumenteninteressen nach An
sicht der "Kathedersozialisten" auf gemeinwirtschaftlichem Wege besser 
beriicksichtigt werden konnten. Die liberale Sozialreform wollte jedoch 
das Eingreifen der Staatsgewalt nur auf die FaIle beschranken, in denen 
die freien Organisationen der Individuen versagten. Da die Produktions
moglichkeit niemals von einer amtlichen zentralen Stelle aus iibersehen 
werden konne und die Initiative des Einzelnen die treibende Kraft des 
Fortschrittes darstelle, argumentierten die Sozialreformer, miisse ledig
lich die Ausnutzung der Notlage der wirtschaftlich Schwacheren durch 
das Eingreifen einer staatlichen oder kommunalen Unternehmertatigkeit 
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vermieden werden. Wir sehen also, daB sich diese Lehre nur durch ihren 
sozialpolitischen Charakter vom Liberalismus unterscheidet. Durch An
erkennung der Unantastbarkeit des Privateigentums an den Produktions· 
mitteln steht sie jedoch im Gegensatz zum Sozialismus, der anderen 
bedeutenden wirtschaftspolitischen Ideenrichtung des 19. und 20. Jahr
hunderts. Die Verschiirfung des Klassengegensatzes war eine Folge der 
industriellen Produktionsweise, die den Lohnarbeiterstand geschaffen 
hatte, der auf Gedeih und Verderben mit der Industrie verbunden war. 
Die dem beginnenden Maschinenzeitalter immanenten starken Krisen
erscheinungen mit ihren sozialen Noten gaben der sozialistischen Kritik 
an dem kapitalistischen System reichlich Nahrung, die auch ihre Wirkung 
auf die groBe Masse nicht verfehlten. In England und Frankreich ver
suchte man auf genossenschaftlicher Grundlage das Ideal der restlosen 
Ausnutzung des Arbeitsertrages zu verwirklichen. Der erhoffte Erfolg 
blieb jedoch aus. Erst die von K a riM a r x angestrebte Vergesell
schaftung der Produktionsmittel, die dem Sozialismus durch das Ideal 
des Zukunftsstaates die notige Schwungkraft verlieh, ubte auf Grund 
ihrer faszinierenden Propagandawirkung einen nachhaltigen EinfluB auf 
die staatliche und kommunale Wirtschaftspolitik aus. Der Mar x sche 
wissenschaftliche Sozialismus stand anfanglich der wirtschaftlichen Be
tiitigung der offentlichen Hand ablehnend gegenuber, da sie nicht zum 
Zielder Vergesellschaftung der Produktionsmittel fuhre. Nach der Jahr
hundertwende siegte jedoch in der sozialdemokratischen Partei die Rich
tung, die eine aktive Wirtschaftspolitik anstrebte. Man glaubte jetzt in 
offensichtlicher Abkehr von den Mar x schen Ideen durch Forderung 
des sog. Staats- und Munizipalsozialismus zu einer wichtigen Vorstufe 
der sozialistischen Wirtschaftsordnung gelangen zu konnen 1. Wenn auch 
dem staatlichen und gemeindlichen Interventionismus seither durch die 
politischen Verhiiltnisse starker Vorschub geleistet wurde, so darf die 
praktische Auswirkung der ideenmiiBigen Wandlung der Wirtschafts
gesinnung vom Individualismus zum Kollektivismus auf die Rolle des 
Staates als Wirtschaftsregulator nicht uberschiitzt werden. Wie die Ge
schichte zeigt, haben sich das ganze vorige Jahrhundert hindurch bis zur 
Gegenwart auch noch starke liberalistische Ideen lebendig erhalten, die 
neben den sozialistischen Zeitstromungen ihren Niederschlag in gesetz
lichen Erlassen und staatlichen wirtschaftspolitischen MaBnahmen ge
funden haben. 

Das ideenpolitische Erlebnis des 19. Jahrhunderts hat jedoch durch 
die Erkenntnis, daB den MiBstanden des wirtschaftlichen Lebens durch 
eine zielbewuBte Staatstiitigkeit abgeholfen werden konne, das Ver
stiindnis fUr sozialpolitische Forderungen zum Schutz der wirtschaftlich 
Schwachen allgemein gemacht und damit eine Milderung der krassen 
individualistisch-egoistischen Einstellung des Liberalismus gebracht. 
Einen sinnfiilligen Ausdruck dieser neuen universalistisch gefiirbten Ziel
setzung stellt die Sozialreformbewegung dar, als deren praktischer Er-

1 VgI. J eserich: Die Bedeutung der Betriebsiiberschiisse fiir den kommunalen 
Haushalt, in Beitrage zur kommunalen Finanzwirtschaft. Berlin 1930. 
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folg auch die nach der Industriekrise der 1870er Jahre einsetzende soziale 
Gesetzgebung zu werten ist. 

FUr die weitere Erorterung des im Rahmen unseres Themas liegenden 
Problemkreises ergibt sich aus der vorstehenden geschichtlichen Dar
stellung der Wandlungen der Wirtschaftsgesinnung folgende wichtige 
Erkenntnis. Die staatliche, kommunale oder private Unternehmungs
form einer Wirtschaft ist nicht das Resultat zufalliger Umstande, son
dern kann nur unter Beriicksichtigung der historischen Entwicklungs
bedingungen eine gerechte Beurteilung finden. Diese Betrachtungsweise 
schlieBt jedoch keinesfalls die Anlegung eines rationalen MaBstabes aus. 
Stets waren auBer den ideologischen Erwagungen, wie die Geschichte 
beweist, auch rein wirtschaftlich fundierte Uberlegungen fUr die Ande
rung einer Wirtschaftskonstitution bestimmend, wenn dieselben auch 
meist nicht mit der zwingenden Deutlichkeit einer weltanschaulichen 
Massenpsychose in Erscheinung traten. Die Tendenz der offentlichen 
Hand, die Befriedigung von Kollektivbediirfnissen in eigene Regie zu 
ubernehmen, ist zweifellos bis zu einem gewissen Umfange auch okono
misch berechtigt, da ein Teil der sog. lebensnotwendigen Betriebe, der 
eine Eignung fur verwaltungsmaBige, durch die Konstanz der Bediirf
nisse charakterisierte burokratische Bewirtschaftung zeigt, fur die private 
Initiative nicht als das geeignete Betatigungsfeld angesehen werden kann, 
auf dem sich ein groBerer volkswirtschaftlicher Nutzen durch das freie 
Unternehmertum hatte erzielen lassen. 

AbschlieBend erkennen wir also, daB sowohl die offentliche als auch 
die private Wirtschaft nebeneinander ihre historisch begriindete Daseins
berechtigung haben und beiden gemaB ihrer besonderen Eignung be
stimmte Tatigkeitsgebiete zuerkannt werden mussen, deren Abgrenzung 
nur auf empirischem Wege festzustellen ist. 

2. Die E n t w i c k I u n g d e r k 0 m m una len 
Stromversorgung unter spezieller Wurdigung 
der Veranderung ihrer energiewirtschaftlichen 

G run d I age n. 
Die erste gemeindliche Unternehmertatigkeit hatten wir in der mittel

alterlichen Stadtwirtschaft kennen gelernt. Es lag nicht im Interesse des 
merkantilistischen Polizeistaates diese Anfange eigenwirtschaftlicher Be
tatigung zu fordern. So verkummerten sie allmahlich. Erst die zweite 
Halfte des 19. Jahrhunderts lieB die Aktivitat der Kommunen auf wirt
schaftlichem Gebiet wieder lebendig werden, nachdem der sozialpoli
tische Zug der universalistischen Zeitideen die Vorbedingungen geschaf
fen hatte und gleichzeitig die Versorgung und Gesunderhaltung der sich 
in den Industriestadten ansammelndenMenschenmengen gebieterisch 
MaBnahmen zur Vermeidung sozialer und hygienischer MiBstande for
derte. Die stadtischen Behorden nahmen sich als Aufsichtsfuhrende des 
Bauwesens, des Wohnwesens, der Abwasserung und der Abfuhr an 1. 

In eine Konkurrenz zur Privatwirtschaft trat die offentliche Hand jedoch 

1 VgI. Niebuhr: a. a. O. S.23. 
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erst mit der Ubernahme von Wasser-, Gas-, Elektrizitatswerken und 
StraBenbahnen in eigene Regie. Auch hierbei mag zunachst die Absicht 
der Gewinnerzielung ferngelegen und die sichere und gieichmaBige Ver
sorgung der Bevolkerung mit Ie bensnotwendigen Bedarfsgutern im Vor
dergrund des Interesses gestanden haben 1. Gieichzeitig erkannte man, 
daB die Gemeinden in den Versorgungsbetrieben eine wertvolle Stutze 
fur eine erfoigreiche soziale Bevolkerungs-, Siedlungs- und Verkehrs
politik gewinnen wiirden. Ebenfalls ist auch fiir die Kommunalisierung 
der genannten Unternehmen die Gefahr einer monopolistischen Aus
nutzung der Bevolkerung bei privater Bewirtschaftung maBgebend ge
wesen. Dem damaligen Stand der Technik entsprechend schaltete die 
Elektrizitat als Kraftquelle noch aus. Industrielle Eigenanlagen erwie
sen sich in den weitaus meisten Fallen noch als unrentabel, da ja in der 
Hauptsache nur die Lichtstromerzeugung in Frage kam. So konnte von 
einer energiewirtschaftlichen Konkurrenz, deren sich heute die Elektri
zitatswerke durch geeignete Tarifpolitik erwehren miissen, nicht die 
Rede sein. Ein rechtliches Monopol war durch die Verfugung uber das 
Wegerecht der Gemeinden gegeben. Die Abhangigkeit der privaten 
Unternehmertatigkeit von dem kommunalen Konzessionsgeber bedeu
tete zwar eine gewisse Gewahr fUr die Vermeidung eines MonopolmiB
brauchs, da zwecks Wahrung der Konsumenteninteressen beim Ab
schluB des Konzessionsvertrages entsprechende VorsichtsmaBregeln ge
troffen werden konnten. Trotzdem sind aber verschiedentlich von den 
Stadten unbefriedigende Erfahrungen mit derartigen Vertragen gemacht 
worden, da dem offentlichen Bediirfnis teilweise nicht genug Rechnung 
getragen wurde 2. Eine solche Schadigung der Allgemeinheit mag in 
einigen Fallen wohl auf eine ubertriebene Gewinnpolitik privater Unter
nehmer zuruckzufiihren sein, doch verstanden die Gemeinden bald, sich 
derartige Gesellschaften vom Leibe zu halten 3. Von den Kommunen 
wurde jedoch vor allem bei den mit der schnell fortschreitenden tech
nischen Entwicklung wachsenden Ertragsmoglichkeiten der Stromver
sorgung die gewahrte lange Konzessionsdauer als eine lastige Fessel 
empfunden. Man hatte allmahlich in den Stadtverwaltungen erkannt, 
daB nicht nur aus wirtschafts- und sozialpolitischen Griinden eine Uber
nahme der Versorgungsbetriebe in eigene Regie vorteilhaft sei, sondern 
auch Aussicht auf finanziellen Erfolg bestand. Wenn auch der letzt
genannte Gesichtspunkt fiir die Forderung der Kommunalisierungs
bewegung gegeniiber den gemeinniitzigen Argumenten zunachst von 
sekundarer Bedeutung war, so wurde die Gewinnchance namentlich in der 
Nachkriegszeit zum Hauptanreiz kommunalwirtschaftlicher Aktivitat. 
Von den Griinden, welche die Gemeinden zur teilweisen Aufgabe der 
ideellen Zielsetzung ihrer Wirtschaftstatigkeit zwangen, solI in anderem 

1 Vgl. Wolff: Aufgaben und Organisationsformen im Gebiete der Elek
trizit§.tswirtschaft, S. 84 in Landmann: Moderne Organisationsformen der offent
lichen Unternehmung. Miinchen und Leipzig 1931. 

2 Vgl. Lueken: Die Verwaltung stadtischer Betriebe in Z. f. Kommun.
Wirtsch. 1925, S.586. 

3 VgI. Niebuhr: a. a. O. S.25. 
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Zusammenhang noch ausfiihrlicher die Rede sein. Es soIl hier nur da.rauf 
hingewiesen werden, daB die Erwerbseinkiinfte aus den Versorgungs
betrieben deswegen eine so wiI1kommene Einnahmequelle darstellen, da 
sie den Charakter regelmiiBiger konjunkturunempfindlicher Steuern 
tragen, deren BewilIigung vom Parlament unabhangig ist. 

Der Einfiihrung der Stromversorgung hatten die Kommunen zu
nachst abwartend gegeniiber gestanden und die Pioniertii.tigkeit der 
Privatinitiative iiberlassen. Nicht nur mit der Unmoglichkeit, die 
Kapitalbeschaffung und das technisch-wirtschaftIiche Risiko zu iiber
nehmen, war diese passive Haltung motiviert, sondern die Gemeinden 
befiirchteten zunachst, auch durch eine VergroBerung des Lichtstrom
absatzes eine abnehmende RentabiIitat der kommunalen Gasanstalten. 
Es wurde deshalb zu Beginn der Entwicklung die Konzessionserteilung 
an private Unternehmer bevorzugt und auf den Bau von Erzeugungs
und Verteilungsanlagen in eigener Regie verzichtet. Fiir die BewilIigung 
des Wegerechtes verIangten die offentlichen Korperschaften als Gegen
leistung meist eine Abgabe von dem erzielten Gewinn. Charakteristisch 
fiir die damaIige Einstellung der Stii.dte den Konzessionsnehmern gegen
iiber ist die nachstehend angefiihrte AuBerung des Berliner Biirger
meisters Dun c k e r in den Debatten der Stadtverordnetenversamm
lung iiber den stadtischen Konzessionsvertrag mit der Deutschen Edison
Gesellschaft, der spii.teren A. E. G.: "Alles Risiko entfallt auf die Gesell
schaft, aIle finanziellen Vorteile fallen auf die Stadt" 1. VerhaltnismaBig 
friih, namlich bereits im Jahre 1887, wurde von der Stadt Liibeck durch 
'Obernahme eines Elektrizitatswerkes in eigene Regie der Anfang mit der 
kommunalen Stromversorgung gemacht. Diesem Beispiel folgten andere 
Gemeinden jedoch ers'!! in den 1890er Jahren, wahrend ein allgemeines 
Kommunalisierungsbes,!!reben erst um die Jahrhundertwende einsetzte, 
als die Elektrizitatserzeugung bereits in kraftigem Aufschwung begriffen 
war. Wegen der aufwartsstrebenden Wirtschaftsentwicklung warfen die 
Elektrizitatswerke zumeist eine gute Rente ab, trotzdem die Betriebe 
nicht mit dem ausschlieBlichen Willen zur Gewinnerzielung gefiihrt 
wurden. Es ist jedoch auch festzustellen, daB RentabiIitatsgesichts
punkte neben den leitenden Gedanken kommunaler Finanzpolitik weit
gehende Beachtung finden 2. Eine Tariffestsetzung nach dem Kosten
deckungsprinzip ist keineswegs zur Regel gemacht worden. Es herrschte 
vielmehr auch schon zur Zeit der 'Oberlandzentralen bei den kommunalen 
Elektrizitatsunternehmungen eine 'OberschuBpolitik vor, wenn die Ge
mf'inden auch ihren Versorgungsaufgaben vor dem Kriege in hohem 
MaBe gerecht wurden. 

An anderer Stelle wurde schon davon gesprochen, welchen maB
gebenden EinfluB der technische Fortschritt auf die Entwicklung der 
Stromversorgung ausgeiibt hat. Erst nach der Einfiihrung der Dampf
turbine und Verbesserung der Hochspannungstechnik war eine Elektrifi
zierung der Landkreise moglich. Weder fiir die Kommunen noch fiir das 

1 Siehe Wolff: a. a. O. S.82. 
a Vgl. Melchinger: Versorgungsmonopol oder Energiewirtschaft in Z. f. 

Kommun.-Wirtsch. 1931, S. 289 ff. 
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private Unternehmertum bot die Versorgung landlicher, elektrowirt
schaftlich schwieriger Gebiete einen Anreiz. Die Landwirtschaft griff 
deshalb zur Selbsthilfe, da ein dringendes Bediirfnis nach der Einfiihrung 
der Stromversorgung bestand. So wurden durch die landwirtschaftlichen 
Genossenschaften, deren Zahl am 1. Januar 1929 5921 betrug 1, das 
platte Land in weiterem Umkreis elektrifiziert und damit eine wertvolle 
Pionierarbeit geleistet, "die in manchen Punkten ein Gegenstiick zur 
Einfiihrung der stadtischen Versorgung durch die elektrotechnischen 
GroBfirmen darstellt" 2. 

Wir hatten bereits festgestellt, daB die wirtschaftliche Betatigung der 
offentlichen Hand seit der Jahrhundertwende vom Sozialismus aus welt
anschaulichen und wirtschaftspolitischen Griinden unterstiitzt und die 
Kommunualisierung sowie die Verstaatlichung auch offiziell von der 
Sozialdemokratischen Partei gefordert wurde. Aus reinen ZweckmaBig
keitsgriinden verbanden sich deshalb die Stadtverwaltungen mit den 
Sozialisten zum gemeinsamen Kampf gegen die Privatwirtschaft 3. So 
geriet allmahlich die Diskussion iiber die zweckmaBigste Unternehmungs
form immer mehr in das Fahrwasser politischer Auseinandersetzungen. 
Als ein interessanter Beweis dafiir, welche Stellung zum Munizipal
sozialismus man bereits im Jahre 1909 einnahm und wie man seine Zu
kunftsaussichten bewertete, ist das SchluBwort von Professor F u c h s 
nach der Diskussion auf der Tagung des Vereins fiir Sozialpolitik in Wien 
am 28. September 1909 anzusehen: Man halte ganz allgemein die Kom
munalisierung fiir einen Kulturfortschritt 4. 

Die politische Stiitzung kollektivistischer Gedanken brachte zwar der 
Kommunualisierungsbewegung einen starken Vorschub, trug anderer
seits aber auch bereits zu einem Wandel ihrer ideal motivierten Ziel
setzung bei. Dazu trat durch die technische Vervollkommnung der 
Energieerzeugung und -verteilung noch eine Veranderung ihrer elektri
zitatswirtschaftlichen Grundlagen. Die kommunale Betatigung war 
ihrer Natur nach in der Hauptsache auf ErfiilIung ortlicher Aufgaben 
gerichtet, wahrend die Stromversorgung allmahlich iiber die Bedeutung 
einer rein lokalen Angelegenheit hinauswuchs. Diese Entwicklung 
bahnte sich bereits vor dem Kriege an und zwang die Gemeinden zu iiber
ortlichen Zusammenschliissen. So wurden sie allmahlich zu Besitzern 
von GroBerzeugerwerken, die ihnen vo1lig neue Aufgaben stellten, welche 
den Bereich der engen kommunalen Selbstverwaltung erheblich iiber
schritten. Die isolierte gemeindliche Wirtschaft die Grundlage des for
malen offentlichen Versorgungsmonopols war damit zum groBen Teil 
aufgehoben worden. Dazu kam noch folgendes: Zur Zeit der Orts
zentralen war die zur Fiihrung der Werke erforderliche kaufmannische 
Tatigkeit verhaltnismaBig einfach gewesen und hatte mehr den Charak
ter biirokratischer VerwaltungsmaBnahmen gezeigt. Wahrend damals 
in der Hauptsache das Bediirfnis nach Beleuchtungsstrom bestand, hatte 

1 Siehe Enquete-Bericht S.43. 2 Vgl. Wolff: a. a. O. S.87. 
3 Vgl. Jeserich: Entwicklung und gegenwartiger Stand der gemischtwirt

schaftlichen Unternehmung in Z. f. Kommun.-Wirtsch. 1929, S. 1708. 
4 Siehe Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik, Bd. 132, S. 322, Leipzig 1910. 
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sich jetzt der Anwendungsbereich der Elektrizitat bedeutend erweitert· 
Das Gewerbe war in zunehmendem MaBe zum Kraftstrombezug iiber
gegangen, und auch die Elektrizitat als Warmequelle eroberte sich aU
mahlich ein weitvel"zweigtes Anwendungsgebiet. Der Vertrieb dieses in 
verschiedenen Formen auftretenden Energietragers war deshalb nicht 
mehr nach einheitlichen Gesichtspunkten moglich, da mit diesem Wirt
schaftsgut vielseitige Bediirfnisse unter den verschiedensten Erzeugungs
und Verbrauchsverhaltnissen befriedigt werden konnten, die eine stark 
differenzierte, von kaufmannischen Grundsatzen geleitete Tarifpolitik 
erforderten. Zwangslaufig war also die kommunale Elektrizitatswirt
schaft aus dem Kreis der nach biirokratischen Gesichtspunkten ver
walteten, bisher durch "die Ruhe des Monopols" gekennzeichneten Ver
sorgungsbetrieben in die Reihe der nach wirtschaftlichen Grundsatzen 
zu leitenden Unternehmungen, deren Tarifbildung sich notwendiger
weise auch nach der Preisbildung des offenen Marktes richten muBte, 
hineingewachsen. Die Preise der konkurrierenden Energieformen tn, 
Benzin, Petroleum, Gas und Kohle in ihrer Anwendung fiir Warmekraft
mas chinen oder sonstige Heizzwecke sowie die Gestehungskosten der 
Stromeinheit in den industriellen Eigenanlagen konnte nicht ohne Ein
fluB auf die Tarifdifferenzierung der offentlichen Elektrizitatswerke 
bleiben, wenn eine angemessene Verzinsung des investierten Kapitals er
reicht werden soUte. Den Kommunen war also die nicht einfache Auf
gabe gestellt, sich den veranderten Wirtschaftsverhaltnissen anzupassen 
und gleichzeitig die gemeinniitzige und sozialpolitische Zwecksetzung 
zu wahren. 

Der gekennzeichnete Wandel der wirtschaftlichen Bedingungen, unter 
denen die Elektrizitatswerke ihre Leistungen zu erbringen haben und 
die - wie wir sahen - nicht mehr rein monopolistisch, sondern auch 
konkurrenzwirtschaftlich bestimmt sind, begann bereits vor dem Kriege, 
ist jedoch erst in den Nachinflationsjahren als beendet anzusehen. Die 
UmsteUung der gemeindlichen Stromversorgung auf diese neue Wirt
schaftsweise konnte sich deshalb allmahlich vollziehen. Inwieweit sie 
den wirtschaftlichen Anforderungen gerecht geworden ist, wird an an
derer Stelle noch zu untersuchen sein. Mit dem Aufkommen der Staats
und Reichselektrizitatswirtschaft erstand den Kommunen eine neue 
Problematik. Schon vor und wahrend des Krieges hatten die Landes
regierungen mit dem Ausbau der GroBkraftversorgung begonnen in der 
richtigen Erkenntnis, daB nur ein einheitlicher, nach rein wirtschaftlich
technischen Gesichtspunkten orientierter Wille die Aufgaben einer mo
dernen Elektrizitatswirtschaft lOsen konne. Die Gegnerschaft der Ge
meinden und die Beunruhigung diesen staatlichen Planen gegeniiber 
hatte ihren Grund darin, daB mit Recht eine Beeintrachtigung der kom
munalen Selbstverwaltungsrechte und eine Beschneidung der bisher aus 
den eigenen Elektrizitatswerken gezogenen Einnahmen befiirchtet 
wurde. Diesen Gedanken gab auch eine yom Vorstand des deutschen 
und preuBischen Stadtetages in einer Sitzung am 12. August 1916 an
genommene Resolution Ausdruck, die das staatliche Vorgehen als eine 
kiinstliche 1Jberspannung des Zentralisierungsgedankens kritisierte und 
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ausdriickli~h betonte, daB von den Gemeinden weder auf ihre gegen
wartigen Uberschiisse aus der Stromversorgung noch auf die Vorteile 
kiinftiger technischer Verbesserungen verzichtet werden konne 1. Die 
staatliche Konzentrationspolitik lieB sich jedoch nicht mehr aufhalten. 
Kurz nach dem Kriege zeigten sich sogar Tendenzen, dieses aktive staat
liche Vorgehen mit gesetzlichen Mitteln zu stii.tzen. Wie schon ver
schiedentlich erwahnt wurde, war zwar dem Reichsgesetz, betreffend die 
Sozialisierung der Elektrizitatswirtschaft Yom 31. Dezember 1919 eine 
Verwirklichung seiner wirtschaftlichen Ziele nicht beschieden. Es hat 
aber trotzdem seinen EinfluB auf einen verstarkten staatlichen Inter
ventionismus nicht verfehlt. An dem nun einsetzenden Aufsaugungs
prozeB, dem die kleinen privaten und kommunalen Werke zum Opfer 
fielen, kann keine ernsthafte Kritik geiibt werden, soweit er zu einer 
nach rationellen Gesichtspunkten organisierten Elektrizitatsversorgung 
gefiihrt hat. DaB die von Reich und Landern verfolgten Vereinheit
lichungsbestrebungen den volkswirtschaftlich richtigen Weg gegangen 
sind, beweist die zersplitterte Elektrizitatswirtschaft Thiiringens und 
Wiirttembergs, bei denen zu viel Riicksicht auf die kurzsichtigen In
teressenspharen der Gemeinden und Bezirksverbande genommen wurde. 
Die Elektrizitatsversorgung war dadurch, daB sie in der Fortleitung die 
Kreis-, Provinz- und sogar Landesgrenzen iiberschritten hatte aus dem 
friiheren alleinigen Machtbereich der Kommunen hinausgewachsen. Die 
heute noch nicht zum Ausgleich gebrachten Gegensatze zwischen den 
Landesregierungen und den Kommunalverbanden in den Fragen elektro
wirtschaftlicher Zustandigkeit liegt letzten Endes - von unmotivierten 
staatlichen Expansionsbestrebungen abgesehen - darin, daB sich das 
kommunale Interesse in der Hauptsache auf die mit der lokalen Strom
versorgung zusammenhangenden Fragen konzentriert, wahrend das 
Reich und die Lander vor allem technisch-wirtschaftliche Tendenzen 
durch rationellen Ausbau der nationalen Energiequellen und belastungs
ausgleichender Hochstspannungsleitungen verfolgen. Mit dem wachsen
den staatlichen Vordringen in die Elektrizitatswirtschaft nahm der kom
munale Anteil an der Stromversorgung immer mehr ab, so daB heute der 
Erzeugung nach die im Eigentum von Reich und Landern befindlichen 
Unternehmungen iiberwiegen. Auch in neuester Zeit noch kampfen die 
Gemeindeverbande gegen die Absicht des Staates, sie von der Erzeugung 
auszuschalten und lediglich auf die Verteilung zu beschranken. So wurde 
in der Sitzung des Vorstandes und Arbeitsausschusses des Vereins fiir 
Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik am 30. Januar 1932 in Gos
lar ausdriicklich festgestellt, daB es die Aufgabe der Stadte sein muB, 
an ihrer Stromerzeugung festzuhalten 2. Dieser Forderung kann yom 
volkswirtschaftlichen Standpunkt aus nur dann zugestimmt werden, 
wenn sie wirklich die rationellste Losung darstellt. Wenn auf der gleichen 
Tagung yom Hauptvortragenden behauptet wird, daB die sich heute in 

1 Zitiert bei Wolff: a. a. O. 8.102. 
~ Vgl. das Referat von Btirgermeister Dr. Mohrmann, Wesermtinde, tiber: 

Die Zukunftsaussichten und -aufgaben der komm. Elektrizitatswirtschaft. Z. f. 
Kommun.-Wirtsch. 1932, 8.212. 

Kirchhoff, Unternehmungsform. 5 
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der Industrie zeigenden Dezentralisationstendenzen als Reaktion gegen 
die als iiberspannt und fehlerhaft erwiesene Zentralisation auch auf die 
deutsche Elektrizitatswirtschaft iibergreifen miiBten, so ist bei dieser 
Argumentation sicher mehr der Wunsch der Vater des Gedankens ge
wesen 1. Ebenfalls den Tatsachen widersprechend ist die folgende AuBe
rung des erwahnten Redners 2: Es ist eine Irrefiihrung, wenn behauptet 
wird, daB die GroBkraftstationen wirtschaftlicher arbeiten und darum 
die kommunalen Elektrizitatswerke stillgelegt werden miiBten. Als 
Gegenbeweis seien folgende Zahlenangaben aus dem Enquete-Bericht 
iiber die deutsche Elektrizitatswirtschaft, die Rentabilitat der im Ge
meindebesitz befindlichen Werke betreffend, angefiihrt. Die durch
schnittliche Benutzungsdauer der in den stadtischen Werken installierten 
Maschinenleistung betrug gegeniiber der durchschnittlichen Benutzungs
dauer von rd. 2250 Benutzungsstunden der in dem gesamten Reichs
gebiet in offentlichen Versorgerwerken installierten Maschinenleistung 
im Jahre 1928 in den Gemeinden 3 

Einwohner 
liber 100000 . 
50-100000 . 
10- 50000. 

Stunden 
1760 

. 1400 

. 1310 

Dazu kommt noch die verhaltnismiiBig hohe Betriebsreserve der 
stadtischen Werke, die durch die isolierte Stellung bedingt ist. Sie liegt 
bei den kommunalen fUr die ortliche Versorgung dienenden Anlagen iiber
wiegend bei 30-50 % der vorhandenen Leistungsfahigkeit, wahrend sich 
der Durchschnitt der Reservehaltung 1928 in allen offentlichen Versor
gungswerken auf nur 28,75% belief. Unter 30% der Leistungsfahigkeit 
ist die Betriebsreserve in den Gemeinden4 

von 10 000- 50000 Einwohner bei 23,18% der Gesamtanlagen 
" 50 000-100 000 1l,45% " 

liber 100000 27,73% " 

Die stadtischen Angaben zeigen, daB ein starres Festhalten an der 
kommunalen Eigenerzeugung, yom Rentabilitatsstandpunkt aus ge
urteilt, nicht vertreten werden kann, wenn nicht besonders giinstige 
Belastungsverhaltnisse vorliegen oder ein allgemein wirtschaftlicher und 
kultureller Nutzen fUr die Gesamtheit eine entscheidende Rolle spielt. 

Auf Grund der vorstehenden AusfUhrungen konnte man zu der An
nahme neigen, daB eine positive Weiterentwicklung der kommunalen 
Elektrizitatswirtschaft ziemlich aussichtslos und dariiber hinaus auch 
ihr gegenwartiger Stand ernstlich gefahrdet sei. Dies trifft wohl fUr die 
Stromerzeugung zu. Doch steht den Gemeinden in der Stromverteilung 
noch ein wichtiges Betatigungsfeld offen, zumal sie damit auch iiber eine 
starke Machtposition verfiigen. Bisher bezweckten die Landesversorgun
gen fast generell nur die GroBerzeugung und -fortleitung. Nur wenige 
staatliche Gesellschaften, so z. B. die PreuBische Elektrizitatsaktien
gesellschaft und das Badenwerk, haben sich in einzelnen Gebieten die 

1 Ebenda S. 212. 2 Ebenda S. 210. 3 Enquete-Bericht S. 36. 
4 Enquete-Bericht S. 38. 
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Belieferung bis zur Lampe als Ziel gesetzt 1. Den Kommunen ist aber im 
Versorgungsbereich der erstgenannzen Gesellschaft Gelegenheit zur 
Wahrung ihrer Interessen gegeben, indem durch LandtagsbeschluB 26 % 
der Preag-Aktien den Gemeinden zum Ankauf zur Verfugung stehen. 
Wie wir noch weiter unten sehen werden, steUt gerade die Verzahnung 
verschiedener Gesellschaften durch Aktienerwerb oder Aktienaustausch 
einen viel begangenen undErfolg versprechenden Weg dar. Die Zukunfts
aussichten der gemeindlichen Betatigung in der Elektrizitatswirtschaft 
werden deshalb davon abhangen, inwieweit die Kommunen der Forderung 
nach interkommunaler Gemeinschaftsarbeit und Verflechtung mit der 
GroBversorgung gerecht werden. 

Gegen die Gemeinden wird oft der Vorwurf erhoben, daB sie sich in 
ihrer Elektropolitik von kommunal-egoistischen Erwagungen leiten 
lassen, anstatt von einer hoheren volkswirtschaftlichen Warte aus die 
Fragen der Stromversorgung zu entscheiden. Die Behauptung ist jeden
falls nicht zu widerlegen, daB heute der terminologisch klare Unterschied 
zwischen offentlicher und privater Wirtschaft weitgehend verwischt 
worden ist, da die Tendenz der Herauswirtschaftung moglichst groBer 
Uberschusse maBgebend auch die gemeindliche Stromversorgung be
herrscht. Nicht eine wirklichkeitsfremde Kirchturmspolitik oder ein eng
begrenzter Lokalpatriotismus sind als Grunde fur den kommunalen Ab
wehrkampf gegen die Expansionsbestrebungen starkerer Wirtschafts
machte anzusehen, sondern in den weitaus meisten Fallen ist der durch 
die finanzielle Notlage der Gemeinden bedingte wirtschaftliche Zwang 
fur diese Ubertreibung des Gedankens der Gewinnerzielung bestimmend 
gewesen 2• 

Die UberschuBpolitik der Kommunen muBte notwendigerweise eine 
gewisse Abkehr von der ideellen Zielsetzung einer moglichst billigen 
Stromversorgung der Konsumenten mit sich bringen und bedeutet 
zweifellos eine nicht zu unterschatzende Gefahr fUr den weiteren Bestand 
der gemeindlichen Energieversorgungswirtschaft uberhaupt, zumal hau
fig die notwendigsten Abschreibungen und Ruckstellungen fUr Werks
erhaltung und -erneuerung unterbleiben, um die festgesetzten Abliefe
rungen an die Stadtkassen einhalten zu konnen 3. 

Das Zuruckdrangen der betriebswirtschaftlichen Einstellung der Ver
sorgungsbetriebe zugunsten kommunalpolitischer und sozialer Gesichts
punkte wird namentlich in der heutigen Zeit stark rucklaufiger Wirt
schaftsentwicklung besonders erschwerend bezuglich der Erhaltung des 
in den stadtischen Werken investierten Kapitals wirken. Auch bereits 
in der Vorkriegszeit steUten die Ertragnisse der kommunalen Strom
versorgung einen nicht unerheblichen Einnahmefaktor dar, der jedoch 
erst seit der Markstabilisierung seine jetzige Bedeutung fur den Gemeinde-

1 Diese Bestrebungen haben sich jedoch in den letzten Jahren vermehrt. 
2 Vgl. Jeserich: Die Zukunft der kommunalen Elektrizitatswirtschaft, 

DKE 1930, S.275. 
3 Vgl. Melchinger: Versorgungsmonopol oder Energiewirtschaft in Z. f. 

Kommun.-Wirtsch.1931, S.295. 
5* 
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etat erlangte 1. Dem kontinuierlich steigenden kommunalen Ausgaben
bedarf standen prozentual abnehmende Steuerertrage und staatliche 
Uberweisungen auf Grund der schematischen Regelung des Finanz· und 
Lastenausgleichs gegenuber. So blieben allmahlich nur noch zur Stutzung 
der stadtischen Finanzen als einzige bewegliche bedeutende Einnahme
quelle die Betriebsuberschusse der im Gemeindebesitz befindlichen 
Elektrizitats-, Gas-, Wasserwerke und Verkehrsunternehmungen be
stehen. Vielfach konnte die Ausbalancierung des kommunalen Etats nur 
noch durch Anziehen der Tarifschrau be erreicht werden 2• Als klassisches 
Beispiel dafur sei die im Jahre 1929 erfolgte Erhohung der Berliner 
Strompreise von 16 Rpf. auf 20 Rpf. pro kWh, der Wassertarife von 
15 Rpf. auf 20 Rpf., der Gastarife von 16 auf 18 Rpf. und der Verkehrs
tarife von 20 Rpf. auf 25 Rpf. genannt 3• Die MaBnahmen waren ledig
lich zur Ausgleichung des stadtischen Fehlbetrages erforderlich. Wenn 
von den Vertretern der heutigen Kommunalpolitik in Verteidigung der 
Finanzgebarung stadtischer Betriebe erklart wird, daB selbst Tarif
erhohungen der Bevolkerung wieder durch Steuererleichterungen zugute 
kommen, so muB dieser Auffassung entgegnet werden, daB hohe Werk
tarife eine unsoziale Art der Verbrauchssteuern darstellen und deshalb 
abzulehnen sind 4. Finanzzuschlage auf normal kalkulierte Preise werden 
jedoch nicht nur als ungerechte Belastung der Abnehmer empfunden, 
sondern haben auch leicht Konsumeinschrankungen zur Folge und 
konnen sich bei gewerblichen Betrieben, die auf Strombezug angewiesen 
sind, sogar in hohem Grade produktionshemmend auswirken 5. 

Die Verquickung von Kommunalpolitik und Energieversorgung wird 
deshalb immer problematischer, zumalja auch auf die Losung kultureller 
und sozialer Aufgaben nicht verzichtet werden solI. Nicht mit Unrecht 
fordert deshalb ein in der Literatur bekannter kommunaler Fachmann: 
der verantwortungsbewuBte Kommunalpolitiker wird daher ablehnen 
mussen, Betriebsuberschusse, wenigstens in dem bisherigen Umfange, 
weiter fur die Balancierung des Etats zu verwenden 6. Dem muB yom 
volkswirtschaftlichen Standpunkte aus restlos zugestimmt werden. Eine 
starke Auflockerung der finanziellen Verkoppelung zwischen der kommu
nalen Wirtschaftsfiihrung und dem Gemeindeetat ist jedoch nur dann 
moglich, wenn den Kommunen durch die Neugestaltung des jetzt gul
tigen Finanzausgleichs neue Einnahmequellen zugewiesen werden, die 
einen genugenden Ersatz fur die in der heutigen Ausweitung oft die 
Substanz gefahrdende finanzielle Beanspruchung der im Gemeindebesitz 
befindlichen Versorgungsbetriebe zu bieten vermogen. Dieser Gesichts
punkt wird vonseiten der Privatwirtschaft zu wenig beachtet, wenn auch 

1 Vgl. Jeserich: Kommunalfinanznot und Kommunalwirtschaft in Reichs· 
verwaltungsblatt und preuBisches Verwaltungsblatt, Bd.51, S. 371 ff. 

2 Vgl. Wolff: a. a. O. S.109. 
3 Vgl. Deutsche Wirtschaftszeitung, Nr. 51/52 v. 19. Dezember 1929. 
4 Vgl. Jeserich: Zur Zukunft der kommunalen Elektrizitatswirtschaft, 

DKE 1930, S.275. 
5 Vgl. Melchinger: a. a. O. S.294. 
6 V gl. J e serie h: Die Bedeutung der Betriebsubersehusse fur den kommunalen 

Haushalt in: Beitrage zur kommunalen Finanzwirtsehaft, Berlin 1930, S.223. 



Die wirtschaftliche Betatigung der offentlichen Hand. 69 

andererseits zugegeben werden muB, daB das den kommunalen Werken 
"grundsatzlich wesensfremde" Gewinnstreben deren stark propagierten 
Versorgungscharakter immer mehr entstellt hat. Um diese aus der ge
meindlichen Finanznot ge borene Divergenz zwischen der praktischen 
Wirtschaftsbetatigung und ihrer ideenmaBigen Grundlage wieder zu be
seitigen, ist eine Riickkehr zu gemeinniitzigen Prinzipien erforderlich. 
Man wird Mel chi n g e r uneingeschrankt zustimmen konnen, wenn 
er sagt 1: "Die Rechtfertigung fiir die Unterhaltung offentlicher Wirt
schaftsbetriebe kann niemals in der Idee der Gewinnerzielung liegen -
auch nicht, wenn die Gewinne zur Befriedigung offentlicher Finanz
bediirfnisse dienen, sondem sie muB in der Erfiillung besonderer wirt
schaftlicher Aufgaben bestehen, die im Interesse der Allgemeinheit besser 
durch offentliche Betrie be als durch Privatbetrie be iibemommen werden." 

Es ist vielfach der Versuch unternommen worden, die Tarife der 
in offentlicher Hand und im Privatbesitz befindlichen Elektrizitats
werke einem kritischen Vergleich zu unterziehen und daraus dann 
eine Entscheidung beziiglich der giinstigsten Untemehmungsform zu 
folgem. Derartige Bemiihungen sind von Anfang an zum Scheitem ver
urteilt, da ein niedriger Tarif noch langst kein Kriterium fiir einen gut 
bewirtschafteten und nach sozialen Gesichtspunkten geleiteten Betrieb 
darstellt. In dem Kapitel "Statistik und Stromverbrauch" wurde bereits 
des Naheren erlautert, welchen maBgebenden EinfluB die Struktur des 
Versorgungsgebietes und die sonstigen Erzeugungsbedingungen auf die 
Gestehungskosten der kWh haben. So hat Dr. M u Ie r t auch bei Unter. 
suchungen iiber die Tarifhohe von preuBischen Gemeinden iiber 10 000 
Einwohner nachgewiesen, daB die niedrigsten Tarife bei billigsten Roh
stoffbezugsquellen liegen, und die hochsten Tarife abseits von Energie
quellen zu finden sind 2. 

Zwei Hauptargumente der Verfechter des privaten Untemehmertums 
gegen die von offentlichen Korperschaften bewirtschafteten Versorgungs
betriebe sind einmal die geringe Eignung parteipolitisch beeinfluBter 
Gremien fUr wirtschaftliche Entscheidungen und zum anderen die 
Schwerfalligkeit des kommunalen Verwaltungsapparates. Die sich daraus 
fiir eine rationelle Bewirtschaftung der Stromversorgung erge benden 
Schwierigkeiten haben allmahlich die Erkenntnis aufkommen lassen, daB 
eine moglichst kaufmiinnisch-freie Betriebsfiihrung angestrebt werden 
muB. Die gekennzeichneten Mangel wirkten sich vor allem bei dem reinen 
Verwaltungsuntemehmen, der altesten Organisationsform gemeindlicher 
Wirtschaftsbetriebe, stark entwicklungshemmend aus. Dazu kam noch 
die Schwierigkeit, geeignete sachverstandige Leiter fiir die Werke zu 
finden, und bei den Betriebsleitungen geniigendes Interesse fiir die Wer
bung industrieller und gewerblicher Abnehmer zu erwecken 3. Diese 
MiBstande brachten fiir das private Untemehmertum wieder neue Ex
pansionschancen, zumal auch das Herauswachsen der Stromversorgung 

1 Vgl. Melchinger: a. a. O. 8.295. 
a 8iehe Zeitschrift des Preu6ischen 8tatistischen Landesamts, 67. Jahrg., 

8.49 ff. 
B Vgl. Wolff: a. a. O. 8.100. 
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iiber den engen kommunalen Rahmen neue Probleme aufrollte, deren 
Losung den oft miteinander rivalisierneden Stadten schon wegen der 
Frage der Kostentragung eines gemeinsamen Werkes zunachst unmog
lich schien. So gaben z. B. die Stadte Konigsberg im Jahre 1910, AI
tonas und Brandenburg a. H. 1912, Rostock 1913 und Linden vor Han
nover ihre bisher in eigener Regie betriebenen Elektrizitatswerke auf und 
verpachteten sie an die private Elektrizitats-Lieferungsgesellschaft 1. 

Einen interessanten Hinweis auf die Griinde dieser Privatisierung gibt 
der Magistrat der Stadt Konigsberg in einer den Stadtverordneten vor
gelegten Denkschrift yom 13. September 1910, in der u. a. folgendes ge
sagt wird 2 : 

Die Grenzen eines Stadtbezirkes werden zu eng fiir den Betrieb nach 
Ausdehnung, den die Elektrizitatswerke durch die technischen Fort
schritte ... empfangen haben ... Man kann diese Entwicklung zum 
Schaden der Stadt und des Landes verzogern, aber nicht verhindern. 
Man kann den Versuch unternehmen wollen, im Verein mit Nachbar
gemeinden und Nachbarkreisen die Ausdehnung der Elektrizitatswerke 
und StraBenbahnen unter Beibehaltung der kommunalen Verwaltungs
grundlage zu bewirken. Man wird von einem solchen Versuche aber sehr 
bald Abstand zu nehmen genotigt sein angesichts der naturgemaBen 
Schwerfalligkeit eines behordlichen Verwaltungsapparates und der zu 
iiberwindenden Schwierigkeiten, die ein auf werbende kaufmannische 
Tatigkeit, auf fortgesetzte Klarlegung und Einbiirgerung aller Vorteile 
der Einfiihrung des elektrischen Betriebes angewiesenes Unternehmen 
mit sich bringt." 

Der Privatinitiative war weiterhin durch die Griindung von gemischt
wirtschaftlichen Unternehmungen ein neuer Impuls zur Betatigung in 
der Stromversorgung gegeben worden. Auf diese Organisationsform wird 
spater noch naher einzugehen sein. Jetzt sei lediglich vermerkt, daB 
als Geburtsjahr der gemischtwirtschaftlichen Unternehmung bereits das 
Jahr 1905 gelten kann, in dem sich die Stadte Miilheim, Essen und 
Gelsenkirchen an dem bis dahin privaten Rheinisch-Westfalischen 
Elektrizitatswerk durch 1)bernahme von Aktien und entsprechende Ver
tretung im Aufsichtsrat beteiligten 3. Welche vielfache Nachahmung das 
Vorbild des RWE schon vor dem Kriege gefunden hatte, kennzeichnet 
die Tatsache, daB der StraBburger Beigeordnete Dr. Leo n i in einem 
Referat auf dem IV. deutschen Stadtetag in Koln im Jahre 1914 eine 
Beteiligung von 75 deutschen Stadten an 95 gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmungen mit einem Kapital von 126 Millionen Mark feststellte ". 
Die Kommunen in ihrer Gesamtheit lehnten jedoch diese Organisations
form als Versuch einer Entkommunalisierung ab 5 und versuchten nun 
ihrerseits durch Loslosung der Versorgungsbetriebe von der allgemeinen 

1 VgI. Siegel: Die ELG, S.48. 2 Ebenda S.43. 
3 V gI. Handworterbuch der Staatswissenschaften, 4. Auf!., Die gemischtwirt

schaftliche Unternehmung, S.848. 
4 Ebenda S. 849. 
5 VgI. J eserich: Entwicklung und gegenwartiger Stand der gemischtwirt

schaftlichen Unternehmung in Z. f. Kommun.-Wirtsch.1929, S.I710. 
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Verwaltung die Schattenseiten offentlicher Wirtschaft zu vermeiden. 
Damit sollten die Werke aus dem Kampf der politis chen Parteien heraus
genommen und nach okonomischen Grundsatzen geleitet werden. Dem 
sog. verbesserten Regiebetrieb haftet jedoch trotz seiner kaufmannischen 
Seele eine gewisse Erdenschwere an, da er keine rechtliche Eigenperson
lichkeit darstellt und uber dem Direktor der Dezernent als Vertreter des 
Werkes den stadtischen Korperschaften gegenuber steht 1. Zweifellos 
stellen jedoch die verselbstandigten Gemeindebetriebe einen Fortschritt 
dar und werden auch heute noch als brauchba:t;e Verwaltungsform fiir die 
kommunalen Elektrizitatswerke beurteilt 2. Die Beweglichkeit ihrer 
Wirtschaftsgebarung wird jedoch durch die Umwandlung der stadtischen 
Werke in Gesellschaften des Handelsrechts erhoht, fur welche die Formen 
der A.-G. oder G. m. b. H. in Frage kommen. Ein weiterer Vorteil dieser 
Modifikation ist die Erleichterung der Finanzierungsmoglichkeiten. 
Der Form der G. m. b. H. ist yom Gesetz eine verhaltnismaBig groBe 
Freiheit der Organisation gegeben. Der Aufsichtsrat ist fakultativ und 
erlaubt bei seiner Besetzung z. B. auch bindende Verabredungen. Die 
geringe Publizitat kann weiterhin als ein Pluspunkt gewertet werden. 
Aus den genannten Grunden ist deshalb die G. m. b. H. auch fur kleine 
gemischtwirtschaftliche Unternehmungen geeignet, bei der sich Kom
munen selbst bei geringer Beteiligung einen weitgehenden EinfluB im 
Aufsichtsrat sichern konnen 3. Sobald aber weitere Kreise durch groBe 
Publizitat der Geschaftsfiihrung interessiert werden sollen und die In
vestition groBerer Kapitalmengen in Betracht kommt, ist die Form der 
A.-G. zu wahlen. Nach dem Enquete-Bericht 4 wurden im Jahre 1928 
von den 85 groBten, nicht privaten Werken in die aIle in zur offentlichen 
Bilanzierung verpflichtete Form der A.- G. gekleidet: 

Art der Werke Gesamt-! davon 
zahl a. G. 

Unternehmungen des Reichs und 

Leistungs
fahigkeit 
1000 kW 

der Lander. . . . . . . .. 6 6 1137,81 
Gemeinsame Unternehmungen 

des Reichs, der Lander und 
der Kommunen. . . . . .. 2 2 64,20 

Kommunale Werke. . . . .. 43 4 806,00 
GemischtwirtschaftIiche Werke . 34 32 1634,45 

Daraus geht also hervor, daB die im Gemeindebesitz befindlichen Be
triebe nur zu einem geringen Prozentsatz als Aktiengesellschaften gefuhrt 
wurden, wenn er auch seit 1928 besonders bei den Werken der GroB- und 
Mittelstadte eine nicht unbetrachtliche VergroBerung erfahren hat. 
Diese progressive Tendenz diirfte auf die durch die Form der A.-G. er
leichterte Verflechtung mit der GroBkraftwirtschaft zuriickzufiihren sein, 

1 Vgl. Heymann: Dezernent und Direktor Kommunaler Werke, DOE 1931, 
S.89. 

2 V gl. Wolff: a. a. O. S. 121. 
3 V gl. Handworterbuch der Staatswissenschaften, 4. Aufl., Die gemischtwirt

schaftliche Unternehmung, S.846. 
4 Vgl. Enquete-Bericht S.69. 
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die neben dem groBen Kapitalbediirfnis auch die staatlichen Werke be
stimmt, sich dieser Organisationsform zu bedienen. 1m Gegensatz zu 
der oft von kommunaler Seite angefiihrten Behauptung, daB die Organi
sationsform der offentlichen Kapitalgesellschaft gleichbedeutend mit der 
Eliminierung der parteipolitischen und schwerfallig-biirokratischen Ein
fliisse sei, muB auf Grund der vorliegenden Erfahrungen festgestellt 
werden, daB die Umwandlung eines stadtischen Werkes in eine handels
rechtliche Form nicht ohne weiteres zu dem beabsichtigten Erfolg fiihrt 1. 

Der vom Standpunkt der Gemeinden hochzuwertende Vorteil des ver
besserten Regiebetriebes gegeniiber der A.-G. ist jedoch die Gewahr
leistung, die Wirtschaftsfiihrung ohne Zwang zur Publizitat rein nach 
kommunalen Gesichtspunkten dirigieren zu konnen. 

Die weitgehende Ausnutzung der kommunalen Werke als Einnahme
queUe zum Ausgleich des Gemeindedefizits stellt nicht nur eine Abkehr 
von der ideellen Zielsetzung der im Besitz der Kommunen befindlichen 
Versorgungsbetriebe dar, sondern ist dariiber hinaus auch als eine groBe 
Gefahr fiir den Weiterbestand dieser Werke als offentliche Wirtschafts
faktoren anzusehen. Bei den in den Gemeindewerken investierten be
deutenden Kapitalmengen darf nicht unberiicksichtigt bleiben, daB die 
Rentabilitat dieser Unternehmen schlieBlich nichts anderes als der Priif
stein fUr ihre volkswirtschaftliche Produktivitat ist 2, wenn auch dabei 
die sozialen und kulturellen Leistungen Beriicksichtigung finden miissen. 
Die Frage nach den Grenzen der kommunalen Erwerbswirtschaft ist 
nicht leicht zu beantworten, da sich bei dieser Entscheidung die subjek
tive Auffassung vom Wert der offentlichen Wirtschaft iiberhaupt nur 
schwer eliminieren laBt. Man kann jedoch F u B zustimmen, der diese 
Grenzen nicht in einer grundsatzlich geringeren Wirtschaftlichkeit 
gegeniiber privaten Werken, sondern in lokaler und sachlicher Gebunden
heit sieht 3. 

1m Hinblick auf die Zukunft der kommunalen Elektrizitatswirtschaft 
sei abschlieBend festgesteUt, daB die Gemeinden auf dem Gebiet der 
Stromversorgung, auf dem sie zweifellos eine wertvolle Pionierarbeit ge
leistet haben, nur dann ihren Platz behaupten konnen, wenn sie zu dem 
Grundsatz einer moglichst billigen Stromtarifierung, die neben den not
wendigen sozialen Grundsatzen vor allem auch nach kaufmannischen 
Gesichtspunkten kalkuliert werden muB, zuriickkehren. Die kommunalen 
Werke konnen jedoch bei ihrem Kampf um ihre Selbstandigkeit nur dann 
auf eine Unterstiitzung der Konsumenten rechnen, wenn sie gewillt sind, 
berechtigten Wiinschen der Abnehmer entgegenzukommen. Letzten 
Endes werden fiir die Verbraucher nicht Sympathien mit kollektivisti
schen Gedankengangen ausschlaggebend sein, sondern nur ganz niich
terne Kalkulationen deren Stellungnahme bestimmen. 

1 Vgl. Melchinger: a.a.O. 8.296 und Wolff: a.a.O. 8.122. 
2 Vgl. Niebuhr: a. a. o. 8.28. 
B Vgl. K. FuB: Grenzen der Kommunalwirtschaft. Koln 1930, S.62. 
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3. D e r S t a a tal s W i r t s c h aft s sub j e k tin d e r 
E 1 e k t r i zit at s ve r s 0 r gun g. 

a) Die katalysatorische Wirkung des Krieges auf die aktive staatliche 
Elektropolitik. Einer weitverbreiteten Ansicht zufolge solI die Liqui
dierung der Kriegswirtschaft als Agens fiir das Entstehen einer staatlichen 
Wirtschaftstatigkeit zu werten sein. DemgemaB ware also der Gedanke 
einer staatlichen Reglementierung der Stromversorgung erst aus den in 
den Kriegsjahren gewonnenen Wirtschaftserfahrungen geboren. Dieser 
Ansicht gegeniiber muB jedoch festgestellt werden, daB jenen Jahren 
wirtschaftlicher Abschniirung mit ihrer starken Inanspruchnahme der 
nationalen Energiequellen und der staatlichen Regie der Kriegswirtschaft 
lediglich die Wirkung eines sozialen Katalysators zuzuschreiben ist, 
der nur eine Entwicklung beschleunigte, die sonst viel langsamer und 
organischer erfolgt ware. Diese Behauptung bedarf nach den voran
gegangenen geschichtlichen Darstellungen der Entwicklung der Strom
versorgung, der Elektrizitatsgesetzgebung des Deutschen Reiches, sowie 
der Auswirkung wirtschaftspolitischer Zeitstr6mungen keiner groBen 
Beweisfiihrung mehr. Der Aufschwung des Handels und der Industrie 
im 19. Jahrhundert war noch von den Grundsatzen des Liberalismus be
gleitet, von dem aber nach der Wirtschaftskrise der 1870er Jahre der be
ginnende Siegeszug sozialer und merkantilistischer Ideen eine gewisse 
Abkehr brachte. 

Die Tatigkeit des Staates erstreckte sich bei der 6ffentlichen Elektrizi
tatsversorgung bis zum aktiven Eingreifen auf seine Mitwirkung als 
Konzessionsgeber, als Geldgeber und als Au£sichtsbehOrde. Die Aufgabe 
dieser passiven Stellungnahme ist auf drei Motive zuriickzufiihren, die 
Dr. B r e emit folgenden Worten charakterisiert 1: 

1. "Oberwindung der Ge£ahr einer privatmonopolistischen Beherr
schung der Elektrizitatsversorgung durch die groBen Konzerne der 
Elektrizitatsindustrie (AEG und SSW). 

2. Vereinheitlichung und Verbilligung der Elektrizitatsversorgung 
innerhalb Deutschlands. 

3. ErschlieBung neuer Einnahmequellen fUr das Reich. 
Der erstgenannte Beweggrund staatlicher Intervention war vor allem 

eine Reaktion gegen die wachsende Machtstellung der AEG. So berichtet 
K u p per t 2, daB dieserKonzern, derim Jahre 1901 auf4,4%samtlicher 
Elektrizitatswerke einen bestimmenden EinfluB ausiibte, diesen Antell 
im Jahre 1913 bereits auf 25,8% vergroBert hatte, wahrend der EinfluB 
aller Fabrikationsunternehmungen im gleichen Zeitabschnitt von 16,3 % 
auf 33,3 % gestiegen war. "Eine Folge dieses ungehemmten Unternehmer
strebens im Verein mit gemeindlicher Kirchturmpolitik war es," - so 
schrieb S chi £ f 3 im Jahre 1916 -, "daB in einer Zf:'it, in der die gemein-

1 Vgl. Dr. Bree: Der Stand derElektrizitatsgesetzgebung in Deutschland, in 
Deutsche Wirtschaftszeitung 1926, S.426. 

2 V gl. K u ppert: Elektrowirtschaft und Staatspolitik in England und Deutsch
land. Berlin 1930, S. 35. 

8 Vgl. E. Schiff: Staatliche Regelung der Elektrizitatswirtschaft. Tiibingen 
1916, S.8. 
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schaftliche Versorgung groBerer Gebiete bereits moglich war, jedes Krah
winkel mit einem eigenen Elektrizitatswerk bedacht wurde." Eine 
Kampfansage gegen die ungestiim vordringenden GroBkonzerne war zu 
Beginn bei fast allen deutschen Einzelstaaten der primare Gesichtspunkt 
fiir ihre aktive Betatigung in der Stromversorgung. Erst allmahlich, 
nachdem die Gefahr eines privaten Monopols beseitigt schien, sah die 
staatliche Elektropolitik ihre Rauptaufgabe in der okonomischen Aus
nutzung der nationalen Energiequellen, der zweckma.Bigsten Verteilung 
und billigsten Belieferung elektrischer Arbeit fiir die Abnehmer. Dazu 
trat noch in einem durch die Not des Krieges bedingten, zunehmenden 
MaBe das fiskalische Interesse, das in der Elektrizitatswirtschaft eine er
giebige und zukunftsreiche Einnahmequelle erblickte. 

Das finanzielle Moment betonte auch Dr. J un g in seiner 1918 
herausgegebenen Untersuchung iiber: Die staatliche Elektrizitats-GroB
versorgung D,mtschlands 1 mit folgenden Worten: "Das schone Er
tragnis der Staatseisenbahnen fiihrt nun unwillkiirlich zur Ausschau nach 
ahnlich gelagerten Fallen, aus welchen infolge bestandig zunehmenden 
Gebrauches durch die AllgemClinheit Staatsbetriebe oder Monopole ge
schaffen werden konnten, und da liegt der Gedanke sehr nahe, die Elek
trizitat, die heute bereits zum Gemeingut der breitesten Schichten des 
Volkes geworden ist, und deren weiteres Eindringen in die Volkswirtschaft 
iiberhaupt noch nicht abgesehen werden kann, staatlicherseits hinsicht
lich der Erzeugung, Fortleitung und GroBverkauf zu monopolisieren." 
Auf das gleiche fiskaliRche Ziellaufen auch die im preu.Bischen Landtag 
in neuerer Zeit erhobenen Forderungen hinaufl, "daB das Land PreuBen 
an Stelle der verlorenen Eisenb1.hnen die Staatselektrizitatswirtschaft 
erhalten miiBte" 2. 

1m ersten Jahrzehnt nach der Jahrhundertwende standen die staat
lichen Organe allgemein einer Beteiligung an der Stromversorgung noch 
ablehnend gegeniiber. So wurde z. B. einer Beteiligung am Rheinisch
Westfali~chen Elektrizitatswerk yom rheinischen Provinziallandtag des
wegen nicht naher getreten, da die Art des Aufbaues der Selbstverwal
tung aus rechtlichen und wirtschaftlichen Griinden die Festlegung von 
Mitteln in Erwerhsbetrieben nicht zulasse 3. Eine ahnliche ablehnende 
Raltung nahm die badische Kammer im Jahre 1906 ein, als die Teil
nahme am Ausbau der Rheinwasserkrafte zur Diskussion stand. Auch 
sie war der Ansicht, daB das damit verbundene Risiko zu groB ware und 
zuviel kaufmannische Arbeit und Umsicht erfordere, um die Werke zu 
schaffen und zum Gedeihen zu bringen. Ebenfalls Bayern iiberlieB die 
Stromversorgung noch bis auf weiteres der Privatinitiative, wie aus einer 
Denkschrift des bayrischen Innenministeriums im Jahre 1908(09 hervor
geht, in der vermerkt wurde, daB der Staat den privaten Ausbau durch 
angemessene Konzessionsbedingungen tunlichst fordern solIe 4. Die Ent-

1 Siehe S. 2 des 1918 in Jena erschienenen Buches. 
2 Vgl. Z. f. Kommun.-Wirtsch. 1932, S.213. Mohrmann: Die Zukunftsaus

sichten und Aufgaben der kommunalen Elektrizitatswirtschaft. 
3 Vgl. Behm: Offentliche Hand- und Wirtschaftsgestaltung. Leipzig 1931, 

S.149. 
4 Vgl. Behm: a. a. O. S.149. 
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wicklung der Stromversorgung zur EnergiegroBwirtschaft brachte den 
Umschwung. Ihre Struktur zeichnet sich schon deutlich in den letzten 
Vorkriegsjahren abo Da nun die technischen Voraussetzungen fUr eine 
Fernversorgung gegeben waren und gleichzeitig auch der Strombedarf in 
immer stiirkerem MaBe zunahm, wuchs die Bedeutung der Rohstoff
quellen, deren Besitz sich iiberwiegend in der Rand des Staates befand. 
Diese Verfiigungsgewalt wurde deshalb mitbestimmend fUr die aktive 
Beteiligung von Reich und Liindern am Aufbau der GroBkraftwirtschaft. 

Der bayrische Staat hatte bereits im Jahre 1908 beim Ministerium des 
Innern eine "Wasserkraftabteilung" errichtet, um eine planmiiBige Aus
nutzung der Wasserkriifte einzuleiten. Dieser Stelle wurde 1911 die Be
arbeitung der Elektrizitiitsangelegenheiten iibertragen mit der MaBgabe, 
den rationellen Ausbau der Stromversorgung Bayern zu fOrdern und zu 
iiberwachen. Die Frage der Verstaatlichung ist jedoch schon 1912 in 
einer Denkschrift aufgeworfen worden1 . Trotz des Hinweises auf die groBe 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Stromversorgung hielt man zur Zeit 
eine Verstaatlichung noch fUr verfriiht. Das Ministerium des Innern be
tonte jedoch ausdriicklich, daB bei Konzessionserteilungen vorbereitende 
MaBnahmen fiir einen spiiteren Riickkauf der Erzeugungs- und Vertei
lungsanlagen getroffen werden miiBten 2. 

Durch die miichtige Ausbreitung der AEG veranlaBt, die schon im 
Jahre 1894 am Oberrhein die Kraftiibertragungswerke Rheinfelden, 
1907 das Werk Augst-Wyhlen und kurz darauf unter ihrer Kontrolle das 
schweizerische Kraftwerk Laufenburg gebaut hatte, beschloB die badische 
Landesregierung, die Energieerzeugung selbst in die Hand zu nehmen, 
und sich die Forderung der Ausnutzung der heimischen Wasserkriifte an
gelegen sein zu lassen 3. Am 5. Dezember 1912 wurde das "Gesetz iiber 
den Bau und Betrieb eines Murgwerkes durch den Staat" angenommen 
und 1913 mit der Errichtung des Wasserkraftwerkes an der oberen Murg 
begonnen. 

Auch der im Jahre 1912 erfolgte ZusammenschluB 50 siichsischer Ge
meinden zum "Verband der im Gemeindebesitz befindlichen Elektrizi
tiitswerke" ist als Beginn einer von der offentlichen Hand geleiteten GroB
kraftversorgung anzusprechen. 1m gleichen J ahr war von der siichsischen 
Regierung eine Landtagsvorlage eingebracht worden, die auf einen An
kauf von Braunkohlenfeldern bei Leipzig und Borna hinzielte. Die er
worbenen Kohlenschiitze wurden spiiter der staatlichen Elektrizitiits
versorgung dienstbar gemacht. In der diese MaBnahme der Regierung be
griindenden Denkschrift vom 12. Miirz 1916 heiBt es u. a.: In den Riin
den des Staates sind demnach die Braunkohlenfelder ein iihnlich wirk
samer Kraftvorrat, wie ihn Bayern und Baden in den groBen Wasser
kriiften besitzen und in gleicher Weise staatlich auszunutzen beabsich
tigen 4. 

1 Vgl. Bericht liber den Stand der Wasserkraftausnutzung und Elektrizitats-
versorgung in Bayern in den Jahren 1910/11, S. 62 ff. 

2 Vgl. Wolff: a. a. O. S.9l. 
3 Vgl. Dehne, G.: DeutscWands GroBkraftversorgung. Berlin 1928, S.104. 
4 Vgl. Wolff: a. a. O. S.95. 
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SchlieBlich sei noch der Entstehung der preuBischen Beziehung zur 
Stromwirtschaft Erwahnung getan, die durch den 1911/12 erfolgten Aus
bau des Stauwerkes bei Dorveden als Wasserkraftwerk an der Weser 
zur Strombelieferung des Mindener Pumpwerkes als sekundare Auswir
kung der Staatspolitik aus den Aufgaben der WasserstraBenverwaltung 
entstand 1. Nach Zustimmung des preuBischen Landtages wurden dann 
im Jahre 1913 an der Eder und der Diemetalsperre Elektrizitatswerke 
errichtet und das Werrawerk "Am letzten Heller" erbaut. 

Aus dem Vorstehenden erhellt also, daB sich der staatliche Inter
ventionismus bereits in den letzten Jahren vor dem Kriege in der Elek
trizitatswirtschaft auszubreiten begann. Wenn die Stromabgabe der 
Staatswerke im Jahre 1913 auch nur 2% % des gesamten offentlichen 
Stromabsatzes ausmachte, so hat sich doch schon damals die Erkenntnis 
von der volkswirtschaftlich bedeutsamen Aufgabe des Staates als Wirt
schaftregulator praktisch durchgesetzt. Es muB ausdriicklich betont 
werden, daB politische Momente zu jener Zeit noch keinen dominierenden 
EinfluB ausubten, sondern nationa16konomische Gesichtspunkte im Vor
dergrund des staatlichen Interesses standen. Diese langsame organische 
Entwicklung unterbrach der Krieg. Er wurde zu einem Impuls un
geheurer Starke fur das Tempo, indem sich das staatliche Element nun 
der Wirtschaftsfiihrung bemachtigte und bestimmend fur die Losung der 
mit der GroBstromversorgung verbundenen Aufgaben. Die wirtschaft
liche Isolierung Deutschlands erforderte die N utzbarmachung aller irgend
wie ausbauwiirdigen heimischen Energiequellen, da mit der Entwicklung 
der Kriegsindustrie ein standig wachsender Strombedarf verbunden war. 
Neben der Schwerindustrie machten vor allem die entstehenden Stick
stoff- und Aluminiumindustrien die Bereitstellung auBerordentlich groBer 
Energiemengen erforderlich, deren Erzeugung durch die Errichtung neuer 
oder den Ausbau vorhandener GroBkraftwerke sichergestellt werden 
muBte. Als Ersatz fur den vor dem Kriege eingefiihrten Chilesalpeter 
wurde jetzt Kalkstickstoff auf elektrischem Wege hergestellt, zu dessen 
Gewinnung 15000-17000 kWh pro Tonne gebundenen Stickstoff notig 
sind 2. Auch das Aluminium war zum groBten Teil importiert worden 
und muBte jetzt ebenfalls mittels eines Elektroverfahrens beschafft wer
den. Welchen EinfluB auch diese Industrie auf den rapid zunehmenden 
Elektrizitatsbedarf hatte, kennzeichnet die Tatsache, daB die Herstellung 
einer Tonne Aluminium eine Energie von 24000-30000 kWh erfordert 3. 

Um die genannten Rohstoffbetriebe rentabel gestalten zu konnen, muBten 
billige und reichliche Kraftquellen Verwendung finden. Der Ausbau von 
Wasserkraften kam der Kurze der Zeit wegen nicht in Frage. Es lag 
deshalb nahe, auf den in Mitteldeutschland und der KoIner Bucht ge
legenen Braunkohlenfeldern die zu erstellenden Kraftwerke zu basieren, 
zumal der Rohbraunkohlenstrom ca. dreimal so billig ist wie der Stein
kohlenstrom <1. 

Die Einzelheiten der beginnenden elektrizitatswirtschaftlichen Aktivi
tat des Reiches sowie der einzeInen Lander sollen an anderer Stelle noch 

1 Vgl. Dehne: a. a. O. S.91. 
3 Vgl. Dehne: a. a. O. S.48. 

2 Vgl. Dehne: a. a. O. S. 46 ff. 
4 VgI. Wolff a. a. O. S.98. 
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naher erortert werden. In diesem Zusammenhang sei lediglich darauf 
hingewiesen, daB die gegen ein staatliches Eingreifen in das Wirtschafts
leben bestehenden Bedenken dur0h die Not der Zeit, die eine unbedingte 
Sicherstellung der Rohstoffbeschaffung verlangte, stark gemildert, wenn 
nicht ganz beseitigt wurden. Die Kriegswirtschaft beeinfluBte j edoch 
durch ihre Grundgedanken, die auf eine planmaBige Regulierung der 
Produktion und Verteilung durch staatliche oder kommunale Organe 
hinzielten, auch noch in der Nachkriegszeit die offentliche Meinung in 
ihrer Einstellung zu elektrowirtschaftlichen Fragen 1. Die Bestrebungen, 
ein staatliches Elektrizitatsmonopol herbeizufUhren, fanden um so leichter 
ihre Gefolgschaft, da die Stromversorgung fUr das Wirtschaftsleben 
wachsende Bedeutung gewann und die Konzentrationstendenz sich immer 
mehr durchsetzte. Diese Momente im Verein mit dem Wandel der poli
tischen Ideen nach dem Kriegsende haben die Anerkennung des Staates 
als Wirtschaftsregulator allgemeiner gemacht und die Ausbreitung der 
offentlichen Unternehmung wesentlich gefordert. DaB auch die in den 
Nachkriegsjahren durch das Anwachsen des allgemeinen Finanzbedarfs 
verursachte Finanznot von Reich, Landern und Gemeinden bei den 
offentlichen Korperschaften den Wunsch auslosten, durch eigene Wirt
schaftstatigkeit die fehlenden Steuereinnahmen zu ersetzen, wurde be
reits betont. Das Fortschreiten der Inflation unterstiitzte das Bestreben, 
offentliche Gelder in Wirtschaftsunternehmen anzulegen, da die Uber
nahme von Aktien oder Beteiligungen an Werken der Privatwirtschaft 
einer Werterhaltung des Kapitals gleichkam. Auch die Stabilisierungs
zeit wirkte sich im giinstigen Sinne fiir die staatlichen und kommunalen 
Betriebe aus. Viele private Unternehmungen waren nicht mem' existenz
fahig und konnten so verhaltnismaBig billig von den offentlichen Korper
schaften erworben werden, die namentlich im ersten Jahre nach der In
flation durch den groBen EtatiiberschuB des Jahres 1924 iiber gefiillte 
Kassen verfiigten und auf Grund dieser Basis ihren wirtschaftlichen Wir
kungskreis zu erweitern trachteten 2. 

Die vorstehend skizzierte Entwicklungslinie zunehmender staatlicher 
EinfluBnahme auf das Wirtschaftsleben laBt also erkennen, daB der Krieg 
und seine Folgeerscheinungen wohl als stark beschleunigende Faktoren 
zur Herbeifiihrung der jetzigen elektrowirtschaftlichen Organisation zu 
werten sind, jedoch keineswegs die staatlichen Monopolisierungsbestre
bungen erst ausgelost haben. 

Bevor wir nun eine Darstellung der Unternehmertatigkeit des Reichs 
und der Lander bringen, solI kurz auf die in derLiteratur geauBerten 
Ansichten und Vorschlage iiber die staatliche Reglementierung der Strom
versorgung eingegangen werden, um damit einen BeurteilungsmaBstab 
der bisherigen Staatstatigkeit gegeniiber zu gewinnen. Die sich mit diesem 
Problem befassenden Publikationen stammen mit wenigen Ausnahmen 
aus den Jahren 1916-1919, also aus einer Zeit, die gebieterisch eine 
Losung zur "Oberwindung der elektrowirtschaftlichen MiBstande ver-

I Vgl. Wolff: a.a.O. S.98. 
2 Vgl. Jeserich: Entwicklung und gegenwartiger Stand der gemeinwirt

schaftlichen Unternehmung in Z. f. Kommun.-Wirtsch.1929, S.1712. 
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langte. So schrieb S chi f f 1 iiber die deutsche Stromversorgung im 
Jahre 1919: "Ein Schulbeispiel verschwenderischer Wirtschaft und hem
mungslosen Unternehmertums und ein Musterbeispiel fehlerhafter Kon
zessionswirtschaft, kurz einer der schlagenden Beweise fUr die N otwendig
keit wirtschaftlicher Regelungen ist in der deutschen Elektrizitatswirt
schaft gegeben." Wenn dieses Urteil in seiner Scharfe auch zu weit gehen 
mag, so kennzeichnet es doch einen letzten Endes unbefriedigenden Zu
stand eines wichtigen Telles der Volkswirtschaft. 

Bereits im Jahre 1909 wurde gelegentlich der Finanzreform ein
gehend tiber die Vor- und Nachteile eines Reichselektrizitatsmonopols 
diskutiert. Auch damals schon stand das fiskalische Moment im Vorder
grund des Interesses. Win del stellte in einer 1910 veroffentlichten 
Arbeit j edoch abschlieBend fest, daB die finanziellen Momente, des schwer 
aufzubringenden enormen Kapitalbedarfs wegen, gegen die Einfiihrung 
eines Starkstrommonopols sprechen. Es verkennt jedoch keineswegs die 
Notwendigkeit des staatlichen Eingreifens, wenn er in der gleichen Publi
kation 2 u. a. ausfiihrt: "Wir sehen hieraus, wie nicht nur in weiter Zu
kunft mit der Elektrifizierung unserer Eisenbahnen, sondern schon in 
der Gegenwart in richtiger Erkenntnis der Wichtigkeit der Industrie del 
Erzeugung elektrischer Energie als Produktionsfaktor fUr zahllose andere 
Industrien und Gewerbe alles darauf hinweist, daB die Einmischung des 
Staates bzw. Reiches in das Gebiet der Elektrizitatsversorgung immer 
groBer werden muB, und daB wohl mit der Moglichkeit gerechnet werden 
kann, daB in ferner Zeit einmal der groBte Teil der Erzeugung elektrischer 
Energie in del' leitenden Hand des Staates bzw. des Reiches vereinigt ist." 
Auf sol'gfaltigen statistischen El'mittlungen ist die 1915 el'schienene Unter
suchung von Dr. S i e gel iiber die finanzielle Ergiebigkeit eines Reichs
elektrizitatsmonopols gegriindet 3. 

Ein vollstandiges Monopol bis zum Kleinvel'kauf des Stromes an den 
Einzelabnehmer wird darin abgelehnt, dagegen jedoch die Monopolisie
rung der Gl'oBerzeugung der Elektrizitat und des GroBverkaufs als zweck
maBig hingestellt. Auch K lin g e n b erg trat fiir diesen Vorschlag 
ein mit dem am 3. Juni 1916 auf der 23. Jahresversammlung des Ver
bandes deutscher Elektrotechniker zu Frankfurt a. M. gehaltenen Vor
trag iiber "Elektrische GroBwirtschaft unter staatlicher Mitwirkung" 4. 

Rohstofforientierte GroBkraftwerke sollten mit 100 kV-Leistungen mehl'
maschig miteinander verkuppelt werden und der GroBverkauf erst von 
den 100 kV-Transformatorenwerken ab erfolgen. In einem 1919 ver
offentlichtem Aufsatz "Die staatliche Elektrizitatsfiirsorge" betont 
K lin g e n b erg, daB nach seiner Ansicht die Verteilung der Energie 
fUr den staatlichen EinfluB noch nicht reif sei5 und schlieBt die weiteren 
Erorterungen mit dem Hinweis auf die zweckmaBigste Durchfiihrung 

1 Vgl. E. Schiff: Vergesellschaftung, Regelung und Besserung der Wirt
Behaft. Stuttgart 1919. 

2 Vgl. W. Windel: Die Monopolisierung der Erzeugung und Verteilung 
elektrischer Energie. Berlin 1910, S. 75. 

3 Vgl. Siegel: Der Staat und die Elektrizitatsversorgung. Berlin 1915. 
4 Vgl. Kuppert: a. a. O. S.67. 5 Siehe S.4 der zitierten Publikation. 
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einer GroBstromversorgung: "Es werden unter Fiihrung des Staates 
Aktiengesellschaften gegriindet, welche die Stromerzeugung iibernehmen. 
An diesen Gesellschaften konnen die bestehenden Unternehmungen sich 
mit ihren Kraftwerken (gegebenen Falles auch mit Hauptleitungen) be
teiligen" 1. 

Eine radikalere Verwirklichung einer staatlichen Elektl'izitiitswirt
schaft verlangt Hoc h s t rom 2, indem er vorschliigt, samtliche Elektri
zitatsanlagen durch gesetzlichen Zwang in die Hand des Staates 2'U 

bringen. "In den meisten der soeben genannten Stadte (Projekt K lin -
g e n b erg) - so schreibt er - sind indessenschon recht groBe leistungs
fahige Werke vorhanden, so daB es eigentlich bedauerlich ware, wenn 
neben sie ganz neue Werke gesetzt wiirden. Das konnte unterbleiben, 
wenn die Regierungen zuerst ein Staats- oder Reichsmonopol beschlieBen 
wiirden etwa derart, daB in einer genau zu bestimmenden Zeitperiode 
samtliche der offentlichen Elektrizitatsversorgung dienenden Unter
nehmungen mit allen Einzelheiten vom Staate iibernommen werden 
miissen." Die Hauptversammlung der Vereinigung der Elektrizitats
werke nahm auf ihrer Tagung am 4. und 5. Dezember 1916 in Berlin 
ebenfalls zu den Projekten Dr. S i e gel s und Prof. Dr. K lin g e n -
be r g s Stellung und lehnte diese Vorschlage wegen des verhaltnismaBig 
geringen finanziellen Ertragnisses abo Der Hauptberichterstatter Dr. 
V 0 i g t , Kiel, fiihrte u. a. aus 3: "Die Verfechter des Gedankens einer 
staatlichen Elektrizitats-GroBerzeugung konnen einen unmittelbaren 
Reingewinn iiber die Verzinsung hinaus nur in sehr bescheidenem MaBe 
unter Annahme sehr angreifbarer technischer Voraussetzungen heraus
rechnen. Aus diesem Grunde betonen sie die mehr mittelbaren Vorteile, 
indem sie behaupten, daB eine Kohlenersparnis eintrete und daB das 
Wirtschaftsleben eine Forderung erfahre." Auch in der Arbeit von Dr. 
G run n e n be r g 4 haben die Plane einer Verstaatlichung der GroB
erzeugung und -verteilung einen lebhaften Widerspruch gefunden. 
G run n e n b erg ist ein grundsatzlicher Gegner von jedem staatlichen 
Elektrizitatsmonopol, da er es fur wirtschaftlich schadlich halt. Die Ent
wicklung habe zwar gewisse unerfreuliche MiBstande geschaffen, jedoch 
andererseits auch hervorragend befruchtend auf das gesamte Wirtschafts
leben eingewirkt. "Die Beseitigung der MiBstande ist erstrebenswert, sie 
kann aber nicht durch Zugriff oder gewaltsames Eingreifen der Regierung 
geschehen, keinesfalls nach den Ideen K lin g e n b erg soder ahn
lichen" 5. 

1m Gegensatz zu diesen Einwendungen verteidigt Dr. H art man n 
in seiner im gleichen Jahr publizierten Arbeit den Gedanken eines aus-

1 Ebenda S.IO. 
2 Vgl. Hochstrom: Die offentliche Elektrizitatsversorgung als Einnahme

queUe fiir den Staat. Stuttgart 1916. 
3 Vgl. Voigt: Zentralisierungsbestrebnngen in der Elektrizitatsversorgung, 

vorgetragen auf der Hauptversammlung der Vereinigung der Elektrizitatswerke 
zu Berlin, 1916. 

4 Vgl. Grunnenberg: Verstaatlichung der Elektrizitatsversorgung und Be
steuerung des elektrischen Stromes. Berlin 1917. 

5 Vgl. Grunnenberg: a. a. O. S.50. 
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gesprochenen Reichsmonopols. Er betont darin vor allem unter dem 
Eindruck der durch die Kriegsfiihrung standig wachsenden Staatsschuld 
den Gesichtspunkt einer lukrativen Einnahmeerzielung. Um dem Fiskus 
die Herauswirtschaftung finanzieller Vorteile zu gewahrleisten, schlagt 
er eine allmahliche planmaBige Uberleitung durch staatlicherseits fest
gelegte Richtlinien und gesetzliche MaBnahmen zu einer allgemeinen 
staatlichen Elektrizitats-GroBversorgung vor 1. 

Zum SchluB soIl noch auf die tiefschiirfende Arbeit von Dr. J u n g 
"Die staatliche Elektrizitats-GroBversorgung Deutschlands" Erwahnung 
finden, die, auf den bisherigen Publikationen aufbauend, mit Nachdruck 
ein Reichsmonopol zum Zwecke der Rationalisierung der Elektrizitats
wirtschaft und der Bekampfung der herrschenden industriellen GroB
organisationen fordert. Wahrendjedoch S i e gel und Klin g e n b erg 
die staatliche Machtbefugnis lediglich bis zu den 100000 Volt-Transfor
matorenwerken ausgedehnt wissen wollen, und Hoc h s t rom sowohl 
die Elektrizitatserzeugungs- und Fortleitungs- als auch die Verteilungs
anlagen bis zum Kleinabnehmer in die Hand des Staates iiberzufiihren 
plant, glaubt J u n g die finanziell ertragreichste Losung durch den 
Mittelweg zwischen den beiden gekennzeichneten Grenzfallen gefunden 
zu haben. Er schlagt deshalb in Erweiterung des K lin g en b e r g
schen Projektes die Fortleitung und Verteilung der Elektrizitat durch 
die Mittelspannungsanlagen ebenfalls ala staatliche Domane zu erklaren 
und letztere allmahlich dem Staatsbesitz einzuverleiben 2. 

Damit sei der kurze Exkurs durch die das Thema der staatlichen 
Stromwirtschaft behandelnden Literatur abgeschlossen. Bekanntlich 
haben die Monopolisierungsbestrebungen ihren Kulminationspunkt im 
Jahre 1919 erreicht als das wiederholt erwahnte Gesetz, betreffend die 
Sozialisierung der Elektrizitatswirtschaft erlassen wurde und damit der 
Auftakt zu einer Problemlosung groBen Stils gegeben zu sein schien. 
Wenn auch das beabsichtigte Ziel in dem vorgesehenen Umfang eine 
Verwirklichung nicht erfahren hat, so legt doch der jetzige Zustand 
staatlicher EinfluBnahme auf die Stromversorgung ein beredtes Zeugnis 
dafiir ab, daB die Unternehmungen des Reichs und der Lander in der 
Nachkriegszeit zu machtigen, einfluBreichen Faktoren in der deutschen· 
Elektrizitatswirtschaft herangewachsen sind. 1m folgenden soIl iiber 
diese Entwicklung berichtet und gleichzeitig gezeigt werden, daB in 
Deutschland die wirtschaftsgeographischen und sonstigen Voraus
setzungen das Entstehen einer EnergiegroBwirtschaft begiinstigt haben. 

b) Das Vordringen des Reichsfiskus in der offentlichen Elektrizitiits
wirtschaft durch die Elektrowerke A.-G. Ala Griindungsdatum der Elek
trowerke A.-G. wild im Geschaftsbericht der 23. November 1892 an
gegeben 3. Seit diesem Tage besteht die iiber ein Aktienkapital von 

1 Vgl. Hartmann: DaB Reichselektrizitatsmonopol. Berlin 1917. 
2 Vgl. Jung: Die staatliche Elektrizitats.GroJ3versorgung Deutschlands. 

Jena 1918. 
3 Vgl. Friedrich: Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931. Berlin 1931. Vgl. 

ferner fiir daB Folgende: HeiJ3mann, Ernst: Die Reichselektrowerke, Berlin 
1931 - HeiJ3mann: Das Reich in der Elektrizitatswirtschaft, DOE 1931, H. 8, 
8.179-184. -Dehne: Deutschlands GroJ3kraftverBorgung. Berlin 1929, S. 71 ff. 
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5 Mill. Mark verfUgende Braunkohlenwerk Golpa~JeBnitz Aktiengesell
schaft, die als Vorlauferin des spater begriindeten Reichsunternehmens 
anzusprechen ist. Zu groBerer Bedeutung gelangte die genannte Gesell
schaft erst, die Rohkohle, Briketts und Ziegel aus einer eigenen Ziegelei 
vertrieb, als auf dem noch vor dem Kriege von der AEG erwoI'benen 
Braunkohlenfeldern bei Zschornewitz ein Fernkraftwerk zur Versorgung 
Berlins geplant wurde. Die Braunkohlenfelder Golpa-JeBnitz gingen in 
Verfolg dieses Zieles Ende 1913 in den Besitz der dem AEG-Konzern 
gehorenden "Berliner Elektrizitatswerke" iiber. Das erwahnte Projekt 
kam jedoch nicht zur Durchfiihrung, da die Stadt mit dem privaten 
Vertragsgegner keine Einigung erzielen konnte. Das Jahr 1915 brachte 
endlich eine Entscheidung, die den Grundstein zu den heutigen Reichs
elektrowerken legte. Um den Stickstoffbedarf der Landwirtschaft und 
der Kriegsindustrie sic her zu stellen, traf der Reichsfiskus mit der bay
rischen Stickstoffwerke-Aktiengesellschaft eine Vereinbarung wegen der 
Errichtung eines Stickstoffwerkes in Piesteritz bei Wittenberg. Laut 
Vertrag yom 9. Februar 1915 iibernahmen die Braunkohlenwerke Golpa
JeBnitz A.-G., Halle, die Strombelieferung dieses Stickstoffwerkes, fiir 
dessen Erfiillung der Bau eines GroBkraftwerkes beschlossen wurde. In
mitten des Braunkohlenfeldes der Gruppe Golpa entstand unter der Lei
tung K lin g e n b erg s innerhalb von knapp 9 Monaten das Kraft
werk Zschornewitz, das zur damaligen Zeit mit 128000 kW das groBte 
Dampfkraftwerk der Welt darstellte. Am 15. Dezember 1915 erfolgte 
die erste Stromabgabe, und im Januar 1916 konnte bereits das Reichs
stickstoffwerk Piesteritz den vollen Betrieb aufnehmen. 1m Griindungs
jahr wurde noch das taglich 7000-8000 t Kohle verbrauchende Kraft
werk Zschornewitz mit der Grube Golpa, zu der eine Flache von 1000 ha 
bedeckende, 12 m machtige Braunkohlenfelder gehorten, in eine eigene 
Gesellschaft, die "Elektrowerke A.-G. Berlin" eingebracht 1. Die von 
der AEG errichteten Elektrosalpeterwerke A.-G. wurden derzweite GroB
abnehmer mit 30000 kW. Jedoch schon im Mai 1917 zerstorte eine 
Explosion dieses Werk vollstandig und beschiidigte gleichzeitig auch die 
Anlagen der Elektrowerke, so daB die Stromlieferung an die Reichsstick
stoffwerke teilweise unterbrochen werden muBte. Dazu kamen noch aus 
dem beginnenden Materialmangel resultierende technische und infolge 
der einsetzenden Teuerung auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, die das 
Einhalten einer bestimmten Mindestleistung und stabiler Strompreise all
mahlich zur Unmoglichkeit machten. Erst das lange wiederholte Drangen 
der Elektrowerke unter Androhung der Konkursanmeldung veranlaBte 
im September 1917 den HaushaltausschuB des Reichstages, die tiber
nahme des gesamten Aktienkapitals zu billigen. 

Um die Rentabilitat der Elektrowerke sicherzustellen, muBte zunachst 
Ersatz fiir den Ausfall der vernichteten Elektrosalpeterwerke gesucht 
werden. Zu diesem Zwecke errichtete das damalige Bauamt der Sektion 
Elektrizitat der Kriegsrohstoffabteilung innerhalb weniger Monate zwei 
100 kV-Doppelfreileitungen und zwar Zschornewitz-Berlin (132 km) und 
Zschornewitz-Bitterfeld (18 km). Die letztere schloB das Aluminium-

1 Vgl. Dehne: a. a. O. S.72. 
Kirchhoff, Unternehmungsform. 6 
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werk der chemischen Fabrik Griesheim-Elektron A.-G. Bitterfeld an, und 
die erstere sollte die unter erheblichem Kohlenmangelleidenden Berliner 
Stadtischen Elektrizitatswerke unterstutzen. 1m Jahre 1918 begann also 
die Fernversorgung der Elektrowerke, die Anfang 1920 wegen der ver
scharf ten Kohlennot noch durch den AnschluB zweier neuer Stromliefe
rungsvertrage mit der staatlichen A.-G. Sachsische Werke und der Elek
trizitatswerke Sachsen-Anhalt erhebliche Erweiterung erfuhr. Nach 
Kriegsende wurden die Piesteritzer Stickstoffwerke weiter betrieben und 
spater noch bedeutend vergroBert. Um den standig steigenden Strom
bedarf befriedigen und das bis zur Grenze seiner Leistungsfahigkeit be
anspruchte GroBkraftwerk Zschornewitz entlasten zu konnen, stellten 
die Elektrowerke ihre Stromerzeugung durch die Ubernahme der Nieder
lausitzer Kraftwerke Aktiengesellschaft Spremberg auf eine erheblich 
breitere Grundlage. Diese Gesellschaft war 1915 von dem Brown-Boveri
Konzern gegriindet worden und versorgte die elektrochemischen in del' 
Nahe Sprembergs gelegenen Lonzawerke durch das Kraftwerk Tratten
dorf mit elektrischer Energie, welches ebenso wie die dazu gehorige 
Braunkohlengrube Brigitta mit allen Errungenschaften der Technik zu 
einem der modernsten GroBkraftwerke, dessen Maschinenleistung heute 
auf 160000 kW angewachsen ist, ausgebaut wurde. In das Ende des 
Jahres 1919 fallt auch die Grundung der Mitteldeutschen Kraftwerke 
A.-G., die der Reichsfiskus unter Mitwirkung der Reichselektrowerke 
vornahm. Mit dieser MaBnahme sollte der Ausbau des Kraftwerkes 
Lauta der reichseigenen Vereinigten Aluminiumwerke Aktiengesellschaft 
Lauta fur den Zweck del' Landesversorgung in die Wege geleitet werden. 
Bisher hatte es den zur Aluminiumfabrikation erforderlichen Strom ge
liefert. Es war zunachst beabsichtigt gewesen, die Aluminiumherstellung 
wegen des teuren Braunkohlenstroms ab 1924 an den Inn zu verlegen. 
Aus wirtschaftlichen Grunden wul'de jedoch davon Abstand genommen, 
zumal auch die Reichselektrowerke durch eine Preisreduzierung die Fort
fuhrung des Betriebes erleichterten. Das Aluminiumwerk entwickelte 
sich in der Folgezeit zu einem der groBten Stromabnehmer. Lauta wurde 
so allmahlich bis zu einer Leistung von 130000 kW ausgebaut und mit 
Trattendorf, das bereits durch eine no kV-Leitung an das Verbrauchs
zentrum Berlin angeschlossen war, durch eine Freileitung gleicher Span
nung verbunden. Der AbschluB eines weiteren Stromlieferungsvertrages 
mit den staatseigenen Sachsischen Werken folgte, der die Versorgung der 
Industriegebiete um Riesa und Dresden zum Gegenstand hatte und zum 
Bau einer 51 km langen 11 O-k V-Doppelfreileitung von Lauta nach Grafen
hain in Sachsen Veranlassung gab. Endlich ist noch die ebenfalls Ende 
1919 erfolgte Grundung der Gesellschaft fur Kraftubertragung G. m. b. R., 
Sitz Berlin, zu erwahnen, deren Aufgabe die Uberwachung der bestehenden 
und der Bau von neuen Rochspannungleitungen sein sollte. 

Durch das Nebeneinanderbestehen der verschiedenen reichseigenen 
Elektrizitats- und Bergwerksunternehmen ergaben sich betriebstech
nische, kaufmannische und finanztechnische Schwierigkeiten. Immer 
starker machte sich das Bedurfnis nach Beseitigung dieser MiBstande 
geltend. Am 4. Juni 1921 wurde endlich die Aufnahme der mitteldeut-
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schen Kraftwerksgruppe in die Elektrowerke A.-G. Berlin zur Tatsache. 
Damit war die reichseigene Elektrowirtschaft auf eine neue wirtschaft
liche Grundlage gestellt und gleichzeitig ein erfolgreicher Zeitabschnitt 
energiewirtschaftlicher Zusammenarbeit der groBen Stromversorgungs
unternehmungen eingeleitet worden. 

Der Kreis der Beteiligungen und die Anzahl der Stromlieferungsver
trage erweiterte sich nun in rascher Folge. Anteile an dem die Provinz 
Sachsen und dasLandAnhalt versorgendenElektrizitatswerk Sachsen-An
halt (Esag) und des Elektrizitatswerks Schlesien A.-G. in Breslau, deren 
Absatzgebiet den groBten TeilMittelschlesiens umfaBte, wurden erworben 
und gemeinsam mit dem preuBischen Staat und dem kommunalen Kraft
werk Oppeln das Vberlandwerk Oberschlesien in NeiBe gegriindet. Die 
Errichtung einer UO-kV-Freileitung von Zschornewitz nach Branden
burg und von Brandenburg nach Spandau, sowie der Bau einer gleichen 
Leitung von Trattendorf tiber Bunzlau nach Schlesien eroffnete neue 
Absatzgebiete. Stromlieferungsvertrage waren inzwischen mit den Elek
trizitatswerk Brandenburg Aktiengesellschaft, Brandenburg, und der 
Stadtischen und Kreiskraftwerk Spandau G. m. b. H., Spandau, die jetzt 
zur Berliner Kraft- und Licht-Aktiengesellschaft Berlin gehoren, ge
schlossen worden. 1m Jahre 1926 tibernahmen die Elektrowerke die Ge
werkschaft Lohser Werke und die mit ihr in Betriebsgemeinschaft befind
liche Gewerkschaft Kronprinz Wilhelm bei Sorau mit ihren Kraftanlagen 
und Stromlieferungsvertragen. Aus dem Besitz des RWE (Rheinisch
Westfalisches Elektrizitatswerk) wurde ferner die Aktienmajoritat des 
Elektrizitatswerk Liegnitz A.-G. und eine Beteiligung an den Braun
schweigischenKohlenwerken in Helmstedt tibernommen. Weiterhin tiber
trug die Reichsba,hn den Reichselektrowerken und der Berliner Stad
tischen Elektrizitatswerke A.-G. die gesamte Stromlieferung der Stadt-, 
Ring- und Vorortbahnen der Reichsbahndirektion Berlin, deren vertrag
lich bereitzustellende elektrische Arbeit im Jahre 1930insgesamt 60000 k W 
betrug. Standige Erweiterungen der drei im Reiche befindlichen GroB
kraftwerke muBten zur Sicherstellung der getatigten Stromabschltisse 
vorgenommen werden. Heute (Stand des Jahres 1931) ist Zschornewitz 
bis auf 44000 kW, Trattendorf auf 160000 kWund Lauta auf 130 000 kW 
ausgebaut. Die Elektrowerke A.-G. verftigten im Jahre 1931 fiber ein 
Aktienkapital von 90 Mill. Mark und besaBen no kV-Ferntibertragungs
einrichtungen von 2438 km Lange sowie Umspannwerke mit einer Lei
stung von insgesamt 930 000 k VAl. 

Zum SchluB seien noch einige Worte tiber die Elektrowerke als Be
teiligungsgesellschaft gesagt. Die reichseigenen Industrieunternehmungen 
und Industriebeteiligungen wurden im Marz 1923 in der Dachgesellschaft 
"Vereinigte Industrieunternehmungen Aktiengesellschaft, Berlin" (Viag) 
zusammengefaBt. Auch die Elektrowerke gehorten jetzt als Tochter
gesellschaft zur Viag. Seit dieser Zeit war das Reich lebhaft bestrebt, 
eine starkere Verflechtung zwischen Stromerzeugung und Verteilung 
durch Beteiligung an neu zu griindenden und Aktientibernahme bestehen-

1 Vgl. Deutsche Elektrokonzerne 1931, S.38. 

6* 
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der Unternehmungen herbeizufiihren. Die Rauptbeteiligungen der Viag 
sind nach dem Stand des Jahres 1931 aus der nachfolgenden Tabelle zu 
ersehen. 

Firma 

Reichselektrowerke A.-G., Berlin. 
nse Bergbau A.-G., Senftenberg: 

Stammaktien ..... . 
Vorzugsaktien . . . . . . 

OstpreuBenwerk A.-G., Konigsberg. . . .. • ... 
Wiirttembergisches Landeselektrizitatswerk A.-G., Stutt-

gart ..•.•.. 
RWE, Essen: 

Stammaktien 
Vorzugsaktien .. ........ . 

Schlesische Elektrizitats- und Gas-A.-G., Breslau 

Gesell- Beteiligung 
schafts- der Viag in 

Kapital in Mill. RM 
Mill. RM 

90 90 

40 7,47 
10 1,3 
26 10,74 

7,5 2,16 

235,6 4,08 
7,5 0,24 

32,04 1,0 

Dazu kommen noch die nachstehenden Beteiligungen der Reichs
elektrowerke 1. 

Firma 

tiberlandwerke Oberschlesien A.-G., Kosel .. 
Oberkraftwerk A.-G., NeiBe . . . . . . . . . 
Elektrizitatswerk Sachsen-Anhalt A.-G., Halle 
Elektrizitatswerk A.-G., Schlesien, Breslau .... 
Kommunale Elektrizitatslieferungsgesellschaft A.-G., 

Sagan ..................• 
Elektrizitatswerke Liegnitz . . . . . . . . . . . 
Braunschweigische Kohlenwerke A.-G., Helmstedt . 
Greppiner Werke, Bitterfeld. . . . . . . . . . . 
Stromversorgungs A.-G., WeiBenfels-Zeitz, TheiBen 
Niederschlesische Elektrizitats A.-G., Hirschberg 
Berliner Kraft- und Licht-A.-G., Berlin 

Gesell-
schafts-

Kapital in 
Mill. RM 

8,0 
15,0 
16,0 
30,3 

5,3 
4,6 

12,75 
2,0 
4,5 

14,0 
240,0 

Beteiligung 
derViag in 
Mill. RM 

5,9 
3,4 
3,2 
0,363 

0,53 
2,6 
6,09 
1,9 
1,66 
7,0 

21,0 

Zur Forderung der Zusammenarbeit der Landesversorgungsunter
nehmungen wurde am 16. Mai 1928 von der Elektrowerke A.-G., der 
PreuBischen Elektrizitats A.-G. und der Bayernwerk A.-G. die"A.-G. 
fiir Deutsche Elektrizitatswirtschaft" als vorlaufiges Studienunter
nehmen gegriindet mit dem Zweck, die Verteilungsanlagen der beteiligten 
Gesellschaften vor aHem hinsichtlich der Rohe der zu verwendenden 
Spannungen aneinander anzugleichen, den Bau und Betrieb gemein
schaftlicher Erzeugungsanlagen durchzufiihren, und die Rationalisierung 
der Elektrizitatswirtschaft ebenfalls durch gemeinsame Versuchsarbeit 
zu fOrdern. 1m Februar 1929 erfolgte in Westdeutschland durch die 
Griindung der "Westdeutschen Elektrizitatswirtschaft A.-G." mit dem 
Sitz Frankfurt a. Main ein ahnlicher ZusammenschluB, an dem u. a. das 

1 VgI. DOE 1931, S. 183. 
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Ba.denwerk, da.s RWE und die Vereinigten Elektrizitatswerke Westfa.len 
(VEW) beteiligt wa.ren. Die Verha.ndlungen zwischen den beiden er
wahnten Da.chgesellscha.ften ha.ben inzwischen zu einer Verstandigung 
gefiihrt. So sind z. B. a.uch die a.ngefiihrten Gesellscha.ften Badenwerk, 
RWE, und YEW der Aktiengesellscha.ft fiir Deutsche Elektrizitatswirt
scha.ft beigetreten, deren Kreis noch durch die Aktiengesellschaft 
Sachsische Werke, Dresden, die Wiirttembergische La.ndeselektrizitats
A.-G., die Wiirttembergische Sa.mmelschienen A.-G., die Hessische 
Eisenbahngesellscha.ft und die Gesellschaft fiir elektrische Unternehmun
gen A.-G., Berlin (Gesfiirel) erweitert wurde. 

Wenn durch diese Zusa.mmenschliisse a.uch das Ziel einer Vereinheit
lichung der gesa.mten Deutschen Elektrizitatswirtscha.ft theoretisch in 
greifbare Nahe geriickt worden ist, so muB doch festgestellt werden, da.B 
die a.n diese Griindungen gekniipften Hoffnungen sich bis heute noch 
nicht verwirklicht haben, sondern diese Gemeinscha.ftsgesellschaft vor
laufig noch eine leere Form geblie ben ist 1. Verstandigungen zwischen 
den einzelnen beteiligten Konzernen vollzogen sich nicht iiber jene Ge
meinschaftsstelle, sondern sind a.uf Spezialverhandlungen zuriickzu
fnhren. Diese Ta.tsa.che ka.nn jedoch nicht als Beweis der Bedeutungs
losigkeit der gena.nnten Vereinigung gewertet werden. Vielmehr diirfte 
bei Besserung der Wirtscha.ftsla.ge auch mit einer fiir die gesa.mte Strom
versorgung giinstig wirkenden Aktivitat der A.-G. fiir Deutsche Elektrizi
tatswirtscha.ft gemaB ihrer idea.len Zielsetzung zu rechnen sein. 

Wenn wir a.bschlieBend die Entwicklung der Reichselektrowerke 
iiberblicken, so muB festgestellt werden, da.B die gekennzeichnete Ver
reichlichung der EnergiegroBerzeugung und Hochstspannungsverteilung 
der Industrie- und der Landesversorgung zweifellos bedeutsa.me Vorteile 
gebracht ha.t, da. ihre Elektropolitik in den Hauptpha.sen von volkswirt
scha.ftlichen Gesichtspunkten richtunggebend geleitet wurde. 

c) Die PreuBische Elektrizitiits A.-G. als Beispiel eines auf privat
kapitalistischer Grundlage arbeitenden Staatsunternehmens. Wenn ma.n 
von Deutschland allgemein sagen kann, daB die Entwicklung seiner 
ElektrizitatsgroBwirtschaft von wirtschaftsgeographischen und sonstigen 
Vora.ussetzungen begiinstigt worden ist, so trifft diese Beha.uptung im 
besonderen fiir das Versorgungsgebiet des preuBischen Staa.tes zu, da 
hier die verschiedensten Energiequellen wie Steinkohle, FluBwasser- und 
Talsperrenkrafte zusammena.rbeiten und da.durch ein idea.ler Ausgleich 
von Warmekraft- und Wasserkra.ftstrom moglich ist, der wesentlich zur 
Verbilligung der Gestehungskosten elektrischer Energie beitragt. So 
kann die Grundla.st gleichmaBig durch die a.m billigsten produzierenden 
Laufwa.sserkrafte gedeckt werden, wahrend die Warmekraftwerke den 
Tagesbedarf befriedigen und die Ta.lsperrenkrafte die Spitzenbelastung 
iibernehmen konnen. Die PreuBische Elektrizitats-Aktiengesellscha.ft, 
kurz Preag oder PreuBenelektra gena.nnt, bezeichnet als ibre Aufgabe die 
ErschlieBung ma.ngelha.ft oder unwirtschaftlich belieferter Gebiete, die 
Neulieferung der Versorgungskreise nach technisch-wirtscha.ftlichen Ge-

1 VgI. Elektr.-Verwertg. Jahrg.1931/32, S.382. 
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sichtspunkten und damit die Verbilligung des Strombezuges. SchlieBlich 
habe auch die Preag bei der Vorbereitung zur Moglichmachung einer in
ternationalen Elektrizitat;swirtschaft eine wichtige Rolle zu spielen 1. 

Die Entwicklungsgcschichte der elektrowirtschaftlichen Betatigung des 
PreuBischen Staates ist deswegen von besonderem Interesse, da er wie 
als privater Unternehmer d. h. ohne Anwendung der ihm zu Gebote 
stehenden hochheitlichen Gewalt;, seine wirtschaftliche EinfluBsphare 
auch sogar tiber die Landesgrenzen hinaus auszudehnen trachtet. Wie 
ein Blick in die Tageszeit;ungen und Fachzeitschriften zeigt, wird die 
Expansionspolitik der Preag namentlich von privatwirtschaftlicher und 
kommunaler Seite aus stark kritisiert. Es ist deshalb angebracht, im 
folgenden einen kurzen AbriB der historischen Entwicklung dieser Ge
sellschaft zu geben, um damit einen BeurteilungsmaBstab zu schaffen. 

Die Binnenschiffahrtspolitik gab den AnlaB zur Bet;atigung des 
groBten deut;schen Bundesstaates PreuBen in der Elektrizit;atswirtschaft. 
Die Aktivitat auf diesem Gebiete hat die preuBische Wasserbauverwal
tung nicht als Selbstzweck, sondern nur in Verbindung mit anderen Auf
gaben ergriffen. Auf Grund des "Gesetzes, betreffend die Herstellung 
und den Ausbau von WasserstraBen" vom 1. April 1905 wurde gleich
zeitig mit dem Bau des Rhein-Weser-Schiffahrtskanals bei Dorveden 
a. d. Weser ein Stauwerk errichtet;, in das 1911/12 ein Wasserkraftwerk 
eingebaut wurde und mit ihm eine Damp£kraftanlage fUr Reservezwecke 
verbunden wurde. Mit dem Projekt des Mittellandkanals hing auch der 
Bau zweier Talspen-en an der Eder und Dieme zusammen. Der Plan der 
Ausnutzung dieser Wasserkrafte sowie des Gefalles der Werra zur Strom
erzeugung fand im Jahre 1930 die Zustimmung des PreuBischen Land
tages. Daraufhin wurden an der Edenalsperre das Kraftwerk Hemfurth, 
an der Diemetalsperre das Kraftwerk Helminghausen und an der Werra 
bei Minden das Kraftwerk "Am letzten Heller" erricht;et. Auch die 
Kanalisation des Mains gab den AnlaB zu weiterer elektrowirtschaft
licher Betatigung des preuBischen Staates. 1m Jahre 1916 wurde be
schlossen, in die 3 St;austufen die Laufwasserkrafte Mainkur, Kessel
stadt und GroB-Krotzenburg einzubauen. Von einer bewuBten plan
maBigen, aktiven Elektrizitatswirtschaft des Staates kann jedoch zur 
damaligen Zeit noch nicht die Rede sein. Vielmehr dienten die kleinen 
Wasserkraftwerke vorwiegend zur teilweisen Amortisation der Wasser
baukosten. Der Plan einer Zusammenarbeit dieser Werke mit den 
Wasserkraftwerken war bereits erwogen worden. Er nahm aber erst 
eine greifbare Gestalt dm:ch das Gesetz vom Mai 1918 an, das die Preu
Bische Regierung zum Bau eines Dampfkraftwerkes bei Hannover er-

1 V gl. PreuBische Elektrizitats-Aktiengesellschaft, Entwicklung und Ziele 1931, 
S.6. 

In der folgenden Darstellung ist auch auf die nachstehend angefiihrten Publi
kationen zuriickgegriffen worden: 
Kuppert: Elektrowirtschaft und Staatspolitik in England und Deutschland. 

Berlin 1930, S. 77 ff. 
Siegel: Die Elektrizitatsgesetzgebung der Kulturlander der Erde. Berlin 1930. 
Friedrich: Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931. Berlin 1931, S. 44 ff. 
Dehne: Deutschlands GroBkraftversorgung, Berlin 1928, S. 90 ff. 
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machtigte. Durch Einbringung dieses Werkes solite, wie der damalige 
Minister der offentlichen Arbeiten, Breitenbach, anlaBlich der Vorlage 
dieses GBsetzes im November 1917 erklarte, ein zusammenhangendes 
System, in dem die verschiedenen zur Verfiigung stehenden Energie
quellen auf wirtschaftlichste Weise genutzt und miteinander verbunden 
wiirden und ein einheitliches Stromversorgungsgebiet "von Bremen bis 
zum Main" geschaffen werden. Dieser Plan bezweckte gleichzeitig, dem 
weiteren Vordringen des Rheinisch-Westfalischen-Elektrizitatswerkes 
einen Riegel vorzuschieben. Das war der Beginn einer bewuBten, staat
lichen Elektropolitik. Der ungiinstige Kriegsausgang verzagerte den 
Baubeginn des projektierten Steinkohlen-Dampfkraftwerkes. Der 1920 
bis 1921 unternommene Versuch, auf Grund von Verhandlungen mit den 
Braunschweigischen Kohlenbergwerken in Helmstedt einen Kohlen
lieferungsvertrag abzuschlieBen, um damit das Werk auf der billigen 
Braunkohle basieren zu kannen, scheiterte. Man griff deshalb auf den 
alten Plan zuruck. Der Landtag bewilligte 1922 endlich die Mittel zur 
Errichtung des Dampf-Kraftwerkes in Ahlem bei Hannover. 1m Jahre 
1924 konnte es mit einer Leistung von 37 000 k W in Betrie b genommen 
werden. 

Auch im siidlichen Teil des zwischen der oberen Weser und dem Main 
gelegenen preuBischen Versorgungsgebietes machte sich ein steigender 
Strombedarf bemerkbar, dessen Befriedigung vom Staat vorlaufig noch 
durch Strombezugsvertrage mit dem stadtischen Kraftwerk in Kassel 
und der Zentrale der Braunkohlengewerkschaft Gustav in Dettingen er
reicht werden konnte. Zusammen mit dem "Elektrozweckverband Mit
teldeutschland", in dem sich 38 Stadte und Landkreise vereinigt hatten, 
griindete der preuBische Staat einem dringenden Bediirfnis nachkom
mend, die "Gewerkschaft GroBkraftwerk Main-Weser", die auf der 
Kasseler Braunkohle das Kraftwerk Borken errichtete. Mit einer Lei
stung von 32 000 kW kam es 1923 in Betrieb. 49 % des Kuxenkapitals 
hatte der Elektrozweckverband Mitteldeutschland zunachst iibernom
men. Dieser Anteil ging spater ebenfalls in den Besitz PreuBens iiber. 
1m Jahre 1923 wurden die Anlagen des Dampfkraftwerkes Ahlem und 
die Anlagen des Wasserkraftwerkes Dorveden a. d. Weser, die bisher die 
staatlichen Elektrizitatsamter Hannover I und Hannover II verwaltet 
hatten, in die "GroBkraftwerk Hannover A.-G." eingebracht, deren 
alleiniger Aktienbesitzer der Staat war. Auch die von den Amtern 
Kassel und Hanau verwalteten Anlagen wurden im gleichen Jahre in der 
"PreuBischen Kraftwerke Oberweser A.-G." vereinigt. Somit waren 
also die samtlichen Stromerzeugungsinteressen PreuBens in den ange
fiihrten 3 Aktiengesellschaften zusammengefaBt. Ais Kranung dieser 
Konzentrierungsbestrebungen erfolgte schlieBlich am 1. November 1927 
die Griindung der "PreuBischen Elektrizitats A.-G." durch die Vereini
gung der PreuBischen Kraftwerke Oberweser A.-G., der GroBkraftwerk 
Hannover A.-G. und der GBwerkschaft GroBkraftwerk Main-Weser. Um 
die steigende Nachfrage nach Strom in ihrem Arbeitsgebiet befriedigen 
zu kannen, ging die Preag in ihrer neuen GBstalt bald damn, die be
stehenden Erzeugungs- und Verteilungsanlagen zu erweitern und neue 
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Kraftwerke zu errichten. Zur Un~rstiitzung des 1915 in Betrieb ge
nommenen und spater weiter ausgebauten Werkes Hemfurth 1 war in 
den Jahren 1925-27 das iiber eine Leistung von 23 100 kV A verfiigende 
Kraftwerk Hemfurth II an der Edertalsperre erbaut worden. 1m Jahre 
1929 wurde dort das vollautomatisch arbeitende Wasserkraftwerk Affol
dem mit einer Leistung von 3200 kVA in Betrieb genommen. Unterhalb 
der Sperrmauer der Edertalsperre ist au.Berdem zur Zeit noch das Pump
speicherwerk Bringhausen fiir eine Generatorleistung von 36 000 k VA 
im Bau, der Ende 1933 beendet sein soIl. Dieses Speicherwerk ist zur 
Spitzendeckung und als Momentanreserve in Aussicht genommen. Das 
riur 17 km entfemte Dampfkraftwerk Borken wird seinen Nachtstrom 
in erster Linie zum Betrieb der Pumpen liefem. 

Ebenfalls das Hochspannungsnetz wurde nach modemsten Gesichts
punkten ausgebaut. Neben der 60 kV-Kuppelung der Hauptwerke er
schien zwischen dem Knotenpunkt Hannover im Norden und dem 
Knotenpurikt Borken im Siiden zur Verbesserung der Austauschmoglich
keiten innerhalb des Versorgungsssytems die Errichtung einer durch
gehenden Sammelschiene geboten. Diese Nord-Siidleitung wurde fiir 
eine Spannung von 220 kV gebaut. Sie solI spater von Borken bis nach 
Frarikfurt weitergefiihrt werden und von dort aus Anschlu.B an die Siid
leitung des Rheinisch-Westfalischen-Elektrizitatswerkes finden, die bis 
zu den Alpenwasserkraften reicht. Ebenfalls ist eine Weiterfiihrung der 
220 kV-Leitung von Lehrte nach Hamburg geplant, um spater mit den 
die norwegischen Wasserkri.i.fte ausnutzenden Kraftwerken gekuppelt 
werden zu Mnnen. In der ]'reiluftstation Lehrte solI die 220 kV-Kupp
lung Borken-Lehrte eine West-Ost-Hochstspannungsleitung kreuzen, die 
einerseits nach Koln fiihren und das Gebiet der rheinischen Braurikohle 
sowie der westfalischen Steinkohle anschlie.Ben wiirde und andererseits 
eine Verbindung mit dem Kraftwerk Harbke der Braunschweigischen 
Kohlenbergwerke zu schaffen geeignet ware. Diese nach Osten fiihrende 
Leitung lie.Be sich auch noch durch den Anschlu.B der im Besitz der 
Elektrowerke befindlichen Braurikohlenvorkommen der Provinz Sachsen 
erweitem. Aus dem Vorstehendem erhellt also, daB das Ge biet der Preag 
infolge seiner geographischen Lage beziiglich der projektierten "Deut
schen Sammelschiene" eine hervorragend wichtige Stellung einnimmt. 

Nach diesem V"berblick iiber die Stromerzeugungs- und -obertra
gungsarilagen sollen auch noch die Beteiligungen der PreuBenelektra 
einer kurzen Betrachtung unterzogen werden. Einen interessanten Fall 
fiir die vom preuBischen Staat angewandte privatkapitalistische Me
thode, um durch Erwerb eines Aktienpaketes bestimmenden EinfluB auf 
eine fremde Gesellschaft zu erlangen, stellt die angestrebte Beteiligung 
der Preag an der Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke A.-G. Helm
stedt dar. Wie bereits erwahnt wurde, hatte der Staat beabsichtigt, mit 
dem Einverstandnis der letztgenannten Gesellschaft auf den ihr gehoren
den Braurikohlenfeldem ein "GroBkraftwerk Braunschweig" zu er
bauen. Dieser Plan schlug fehl, da die Aktienmajoritat der Braun
schweigischen Kohlenbergwerke in den Besitz der Rhein-Elbe-Union 
iibergegangen war, die wiederum im Jahre 1925 diesen Aktienanteil an 
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das RWE und die Elektrowerke A.-G. verkauft hatten. Der Versuch, 
das dem RWE gehorende Paket zu erwerben, miBlang. Der Staat 
kaufte deshalb als Kompensationsobjekt 75 % der Aktien der westlich 
vom RWE-Gebiet gelegenen "Braunkohlenwerk A.-G. Zukunft". Auf 
Grund dieses Faustpfandes gelang dann auch nach langwierigen Kampfen 
eine Verstandigung zwischen PreuBen und dem RWE, die durch den 
Austausch der strittigen Aktienpakete erreicht wurde. Beide Parteien 
schlossen auBerdem einen Vertrag, der die Versorgungsgebiete der Unter
nehmen gegeneinander abgrenzte. 1m Januar 1928 kam es dann eben
falls zu einer Einigung zwischen der Preag und den Elektrowerken, der
zufolge gleiche EinfluBspharen auf die Verwaltung der Braunschweigi
schen Kohlenwerke vereinbart und gleichzeitig eine Demarkationslinie 
festgesetzt wurde. Bekanntlich schlossen sich die letztgenannten Ver
tragspartner im Mai des gleichen Jahres mit der Bayernwerk A.-G. zur 
Aktiengesellschaft fiir deutsche Elektrizitatswirtschaft zusammen. 

Ais besonders bedeutungsvoll ist noch die bei der Griindung der 
PreuBenelektra bereits vorhandene Beteiligung an der Nord-We8t
deutschen Kraftwerke A.-G. in Hamburg zu erwahnen, von deren Aktien 
der PreuBische Staat rund 95 % besitzt. Seit 1929 ist die Preag bestrebt, 
mit den meist aus kommunalen Korperschaften sich zusammensetzenden 
Verteilungsunternehmungen eine engere Verkniipfung anzubahnen, um 
eine starkere Verflechtung zwischen Stromerzeugung und Stromvertei
lung herzustellen und damit die Voraussetzungen fUr eine rationellere 
Gestaltung des Stromabsatzes zu schaffen. Der Gedanke dieser staatlich
kommunalen Gemeinschaftsarbeit hat sich in der Folgezeit stark durch
gesetzt und seine Verwirklichung durch Beteiligung an kommunalen Ver
teilungsunternehmungen gefunden. Laut BeschluB des preuBischen 
Landtages vom Juli 1929 konnen bis 26 % der Preag-Aktien den unter
geordneten offentlichen Korperschaften iiberlassen werden, um eine 
gegenseitige Verzahnung der Interessen zu erreichen. 

In der folgenden Tabelle sind die gesamten Beteiligungen der Preag 
nach dem Stand Anfang 1931 aufgefUhrt mit der Angabe des Prozent
satzes des Anteils vom Aktienkapital der einzelnen Gesellschaften 1. 

Von besonderem Interesse im Hinblick auf die privatkapitalistisch 
versierte Elektropolitik der Preag ist die unter Position 29 angefiihrte 
Beteiligung an der im Oktober 1930 begriindeten Continentalen Elektrizi
tats-Union in Basel, da diese Gesellschaft ein internationales Finan
zierungs-Institut darsteIlt, an dem noch schweizerische, amerikanische 
und englische Banken beteiligt sind. Speziellere Bedeutung hat auch der 
Aktienbesitz an der Thiiringer Gasgesellschaft in neuerer Zeit durch den 
mit der A.-G. Sachsische Werke (ASW) vereinbarten Interessengemein
schaftsvertrag erlangt. Beide Gesellschaften sind finanziell an einer 
Reihe von thiiringischen Verteilungsgesellschaften interessiert, deren 
Beteiligungen sie unmittelbar oder mittelbar iiber die Thiiringer Gas
gesellschaft in Leipzig besitzen. Ferner beliefern sowohl die Preag als 
auch die ASW auf Grund von mit der Thiiringischen Landeselektrizitats-

1 Vgl. Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931, S. 48 ff. 
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Gesellschaft 

1. A.-G. fiir Deutsche Elektrizitatswirtschaft, 
Berlin •..•.............. 

2. Nordwestdeutsche Kraftwerke A.-G., Hamburg 
3. Schleswig-Hoisteinische Stromversorgungs

A.-G., Rendsburg. . . . . • . . . . • . . 
4. Uberlandwerke und StraBenbahnen Hannover, 

A.-G., Hannover . . . . . . . . . . . • . 
5. Hannover-Braunschweigische Stromver

sorgungs-A.-G., Hannover .•....... 
6. Nienburger Stromversorgungs-A.-G., Nienburg 
7. Braunschweigische Kohlenbergwerke, Helm-

stedt .... . • . . . • . . . . . . . . 
8. Elektrizitats-A.-G. Mitteldeutschland, Kassel 
9. Lahnkraftwerk A.-G., Limburg a. d. Lahn . . 

10. Hessen-Nassauische Uberlandzentrale G. m. 
b. H., Oberscheld . . • . . . . . . . . . . 

11. Kraftlieferungsgesellschaft Ravensberg G. m. 
b. H., Bielefeld .•.......... 

12. Rheinisch-Westfalisches Elektrizitatswerk 
A.-G., Essen • . . . . . . . . . . . . . . 

13. Aktiengesellschaft Obere Saale, Weimar ... 
14. Thiiringische Landeselektrizitatsversorgungs-

A.-G. "Thiiringerwerk", Weimar . • . . . 
15. GroBkraftwerk Erfurt A.-G., Erfurt .... 
16. Rhein-Main-Donau A.-G., Miinchen. . . . 
17. Ver. Saar-Elektrizitats-A.-G., Saarbriicken 

18. Kraftwerk Wehrden G. m. b. H., Wehrden 
19. Kraft- und Verkehrswerke A.-G., Saarlouis 

20. OstpreuBenwerk A.-G., Konigsberg i. Pr ... 
21. WestpreuBische Uberland G. m. b. H., Marien

werder(Wpr.) .......•....... 
22. Braunkohlenschwelkraftwerk Hessen-Frankfurt 

a. M. A.-G., Frankfurt . . . . . . . . . . 
23. Gewerkschaft Friedrich in Hungem (Oberhess.) 
24. Eisenwerk Weserhiitte A.-G., Bad Oeynhausen 
25. Stromversorgungs-A.-G., Oldenburg-Ostfries

land, Oldenburg. . . . . • . . . . . . . . 
26. Stromversorgungs-A.-G. WeiBenfels-Zeitz, 

TheiBen ................ . 
27. Elektrizitatsverband Biiren-Brilon-Witgenstein 

G.m.b.H ...•............. 
28. Vereinigte Elektrizitatswerke Westfalen G. m. 

b. H. (jetzt A.-G.) . . . . . . . . . 
29. Continentale Elektrizitats-Union A.-G., Basel 

30. Thiiringer Gasgesellschaft Leipzig . 
31. Berliner Kraft und Licht A.-G. . .. 

Kapital Beteiligung 
in RM: in % 

1000000 10 
12000000 ca. 95 

4000000 72,5 

16000000 70,08 

16000000 67,56 
1000000 50 

12750000 47,4 
28000000 26,12 
2500000 26 

2400000 26 

100000 50 

322600000 _1 

22000000 28,57 

8000000 20 
3850000 8 
2700000 16,67 

37250000 ? 
ffrs. 
2000000 25 

700000 30 
£frs. 

26000000 41,3 

4000000 73,88 

10000000 100 
1000Kuxe 99,7 

2105000 83,27 

10000000 50 

4500000 37 

500000 26 

75000000 2,12 
10000000 52 

sfrs. 
30820000 25,05 
24000000 10,4 2 

1 Die Beteiligung betrug im Jahre 1930 bei einem A.-K. von 243000000 RM 
5,93%. 

2 Die Preag hatte bei der am ll. Mai 1931 erfolgten Griindung dieser Gesell
schaft fiir RM 25000 000 Aktien iibernommen. Davon hat jedoch die Stadt Berlin 
bereits RM 4000000 Aktien zuriickerworben. Siehe DOE 1932, S.33. 
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versorgungs-A.-G. Thiiringerwerk in Weimar abgeschlossenen Vertragen 
thiiringisches Gebiet. Da sich der thiiringische Staat verhaltnismaBig 
spat erst mit der Energiewirtschaft befaBt hat, ist die Stromversorgung 
dort auch sehr zersplittert. Die erwahnte Interessengemeinschaft hat 
deshalb auch fiir das thiiringische Wirtschaftsgebiet durch die Ausge
staltung der rationellen Gemeinschaftsarbeit Bedeutung und stellt gegen
fiber der bisher fiblichen Abgrenzung zwischen den Arbeitsge bieten der ein
zelnen Elektrokonzerne durch Demarkationsvertrage insofern eine Neue
rung dar, als damit ein unter gemeinsamen Gesichtspunkten bewirtschaf
tetes Puffergebiet geschaffen wird1. Mit der Bayerwerk-A.-G. Miinchen war 
bereits im Jahre 1927 ein Vertrag, die Kupplung der Netze beider Ge
sellschaften betreffend, abgeschlossen worden. 1m Jahre 1928 erfolgte 
ein Abkommen mit der Elektrowerke-A.-G., Berlin, das eine Verstandi
gung fiber die Gemeinschaftsarbeit in den braunschweigischen Kohlen
werken und Poolung des Aktienbesitzes sowie Schaffung einer Demar
kationslinie zwischen den Versorgungsgebieten der beiden Vertragspart
ner brachte. 

Das Aktienkapital der PreuBischen Elektrizitats-A.-G. betragt zur 
Zeit (Anfang 1932) 155 Mill. RM. Der Hauptaktionar ist die Vereinigte 
Elektrizitats- und Bergwerks-A.-G. (Veba), Berlin, eine staatliche preu
Bische Holdinggesellschaft, in welche ebenfalls die PreuBische Bergwerks
und Hfitten-A.-G., Recklinghausen und die Bergwerksgesellschaft Hi
bernia eingebracht worden sind. Nach dem Stand Anfang des Jahres 
1931, als sich das Aktienkapital der Preag auf 125 Mill. RM belief, besaB 
die Veba einen Anteil von 80% = nom. 100 Mill. RM und als weitere 
GroBaktionare die Stadt Frankfurt a. M. 12 % = nom. 15 Mill. RM sowie 
Hessen 3,36 % = nom. 4,2 Mill. RM 2. Insgesamt 15 Kraftwerke mit 
einer Leistung von insgesamt 260 000 k W betreibt die Gesellschaft zu
sammen mit der Nordwestdeutschen Kraftwerke-A.-G. Hierzu gehort 
ein Hochspannungsnetz von iiber 2200 km Lange, davon ca. 400 km 
100 000-Voltleitung (die 176 km 220-k V -Doppelleitung wird vorlaufig nur 
mit 100 kV betrieben) und ca. 1500 km 60 OOO-Voltieitung 3. 

Damit soIl der Oberblick fiber die Entwicklung der Elektrizitatswirt
schaft PreuBens zur GroBstromversorgung abgeschlossen sein. Wie wir 
sahen, ist die Preag aus ihrem rein staatlichen Rahmen durch die Inter
essenverflechtung mit der Wirtschaft anderer Lander und der Kommunen 
hinausgewachsen. Die Frage, ob die Geschaftsgebarung der PreuBen
elektra stets nur von rein volkswirtschaftlichen Erwagungen geleitet 
worden ist, sei in diesem Zusammenhang noch unbeantwortet gelassen. 
Die eine Tatsache steht jedoch fest, daB die Preag zu einer rationellen 
Ausgesta1tung der deutschen Elektrizitatswirtschaft wesentlich beige
tragen hat 4. 

d) Die staatliche Elektrizitatsversorgung in den iibrigen deutschen Lan-
dern. Die vorstehende Entwicklungsgeschichte der PreuBischen Elek-

1 Siehe auch Elektr.-Verwertg. 1931/32, Nr.ll, S.382. 
2 Vgl. Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931, S.51. 
3 Vgl. Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931, S.46. 
4 V gl. PreuBische Elektrizitats-Aktiengesellschaft, Entwicklung und Ziele, S.62. 
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trizitats-A.-G. laBt erkennen, daB in ihrem Versorgungsgebiet eine deut
liche Tendenz zur rein offentlichen Unternehmung vorhanden ist. Wenn 
auch in dem von der Preag belieferten Revier, das sich auf Hes8en
Nassau, Hannover, den nordlichen Teil von Westfalen, Oldenburg, den 
Hauptgebieten Hessen, Meoklenburg, Schwerin, Braunschweig und einen 
Teil Thiiringens erstreckt, teilweise ein kommunaler EinfluB noch fest
gestellt werden kann, so verliert er sowohl in der Stromerzeugung als in 
der Stromfortleitung standig an Bedeutung. Die Entwicklungim Gesamt
gebiet Deutscblands ist nicht gleichen Schritt gegangen, und nicht iiber
all hat sich eine derartig starke sta.a.tliche EinfluBnahme auf die Elektrizi
tatsversorgung durchsetzen konnen. So haben sich z. B. in Baden und 
vor allem in Wiirttemberg private und gemischtwirtscha.ftliche Unter
nehmungen nicht nur behauptet, sondern sogar noch verstarkt. Ebenfalls 
die Industriebezirke im Westen und Siidosten PreuBens konnten sich er
folgreich dem Vordringen des Staates oder des Reiches widersetzen. 
Lediglich in Sachsen und Bayern ist wieder ein verhaltnismal3ig starker 
sta.a.tlicher EinfluB wahrnehmbar, dessen Schwergewicht sich im ersten 
FaIle mem auf aktienmaBige Beteiligung der sachsischen Landesregierung 
an den Elektrounternehmungen und bei der bayrischen Landesversorgung 
mehr auf ReglementierungsmaBnahmen zUrUckfiihren laBt. Die angedeu
tete Entwicklung soIl in folgendem skizziert werden, um damit den staat
lichen Anteil an der Elektrizitatswirtschaft in den Hauptphasen erkennen 
zu lassen. An dem Beispiel der PreuBenelektra ist das planmaBige Vor
gehen der Sta.a.tswirtschaft eingehender demonstriert worden, so daB 
sich die folgenden Darstellungen auf kurze Angaben der wichtigsten 
Daten beschranken konnen. 

1. Sachsen. Die Anfange sta.a.tlicher Beeinflussung der Stromversor
gung in den verschiedenen deutschen Landern wurden bereits im ein. 
leitenden Abschnitt a angefiihrt. Danach hat also der 1912 gegriindete 
"Verband der im Gemeindebesitz befindlichen Elektrizitatswerke Sach
sens" den AnstoB zu einer aktiven Elektropolitik des jetzigen Freistaates 
Sachsen gegeben. Diese kommunale Vereinigung war zur Abwehr der 
iibermachtigen Ausbreitung der groBen Elektrizitatskonzerne, fiir die 
das dichtbesiedelte sachsische Industriegebiet ein begemtes Tatigkeits
feld bedeutete, ins Lebengerufen worden und bezweckte gleichzeitig eine 
Vereinheitlichung und Zentralisierung der Stromversorgung 1. Zunachst 
war die Errichtung zweier GroBkraftwerke und der Bau eines Hochst
spannungsnetzes geplant. 1m Jahre 1915 entschloB sich jedoch die Re
gierung dieses Projekt in eigener Regie auszufiihren. 

Beim sachsischen Finanzministerium wurde nun die "Direktion der 
sta.a.tlichen Elektrizitatswerke" errichtet, deren Tatigkeit mit dem Kauf 

1 AuBer den fiir den Abschnitt c genannten Literaturquellen sind fiir die 
folgenden Ausfiihrungen noch zu nennen: 
Eichhorn: Die staatliche Elektrizitatsversorgung in Sachsen und Bayern. 

Leipzig 1927. 
Behm: Offentliche Hand und Wirtschaftsgestaltung in Ledermann: Die Offent· 

liche Energiewirtschaft und die Betatigung der offentlichen Hand, S. 145 ff. 
Dr. Theissig: Beteiligung der sachsischen Gemeinden an der Aktiengesellschaft 

Sachsische Werke. DOE 1931, S. 85 ff. 
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des Braunkohlenkraftwerkes Rirschfelde aus den Randen der Elektrizi
tats-Lieferungs-Gesellschaft in Berlin im Jahre 1917 begann. Bereits 
1916 hatte der Staat die Braunkohlengrube Herkules bei Hirschfelde er
worben. Das Kraftwerk wurde sofort erweitert und im nachsten Jahr 
der Bau einer 1l0-kV-Leitung von Hirschfelde tiber Dresden, die man 
spater tiber Chemnitz, SilberstraBe bis Herlasgrtin weiterftihrte, in An
griff genommen. 1918 gelang es dem Staat, die Aktienmehrheit der 
Elektra-A.-G. von der Schuckert-Gruppe zu erwerben, welche die meisten 
Elektrizitatsunternehmungen Sachsens kontrollierte. Ende 1919 wurden 
weiterhin 50 % del' Aktien der zum Interessenkreis del' Elektrizitats
Lieferungs- Gesellschaft gehorenden Sachsischen Elektrizitats-Lieferungs
Gesellschaft ubernommen. Zur Befriedigung des steigenden Strombedarfs 
muBten Stromlieferungsvertrage mit del' Elektrowerke-A.-G. geschlossen 
werden, als deren Folge die 1l0-kV-Leitungen Bitterfeld-Leipzig und 
Lauta-GroBenhain-Dresden entstanden. Am 13. November 1923 
brachte der sachsische Staat seine Elektrizitats- und Bergwerksunter
nehmen in die neue gegriindete "Aktiengesellschaft Sachsische Werke" 
(ASW) ein und begann 1924 mit dem Bau eines zweiten GroBkraftwerkes 
"Bohlen" auf den bereits im Jahre 1912 erworbenen Braunkohlenfeldern 
des Bezirkes Bohlen bei Leipzig. Neben den beiden geographisch giinstig 
verteilten Warmekraftwerken Hirschfelde und Bohlen, das durch die 
11O-kV-Verbindung SilberstraBe-Bohlen an das sachsische Netz ange
schlossen und durch die Leitung Leipzig-Bohlen mit dem Reichsnetz 
verbunden wurde, dienen heute die Reichswerke Zschornewitz und Lauta 
in betrachtlichem Umfange als Stromquellen, wahrend das von del' 
"Energieversorgung GroB-Dresden A.-G." unter maBgebender Beteili
gung del' ASW mit einer installierten Leistung von 90000 kW erbaute 
Pumpspeicherkraftwerk Niederwartha bei Dresden zum wirtschaftlichen 
Belastungsausgleich dient. 

AuBerdem ist eine Kupplung des sachsischen Rochstspannungsnetzes 
tiber eine Verbindungsleitung Herlasgriin-Hof mit dem Bayernwerk 
vorgesehen, wodurch ein Energieaustausch zwischen Stiddeutscher Was
serkraft und mitteldeutscher Braunkohle ermoglicht wird. Das Werk 
Bohlen gibt tiber die nach Jena fiihrende 1l0-kV-Leitung Strom an das 
Thiiringer Werk ab, und Rirschfelde beliefel't in beschranktem MaBe den 
Provinzialverband Schlesien. 

Wenn auch heute noch die weitere Entwicklung del' ASW noch einer 
Verwirklichung des als die zweckmaBigste Losung erkannten Grundsatzes, 
ein Versorgungsunternehmen yom GroBkraftwerk bis zur letzi;en Lampe 
zu schaffen, strebt, so verfolgt diese Tendenz nicht das Ziel eines Staats
monopols. Sie isi; vielmehr im Sinne eines Gemeinschaftsunternehmens 
anzusehen, das von del' sachsischen Regierung durch die 1930 dem Land
tag zugestellte Vorlage wegen Ubernahme von Aktien del' ASW durch 
Gemeinden und Gemeindeverbande ins Leben gerufen werden solI. Die 
im Programm vorgeschlagene 50proz. Kommunalisierung del' A.-G . 

.. Sachsische Werke kann zwar wegen del' gegenwartigen Finanznot del' 
Gemeinden vorlaufig wenigstens durch Geldbeteiligung keine Realisie
rung erfahren und sich hochstens etappenweise voIlziehen. Sie kenn-
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zeichnet jedoch einen bedeutsamen Richtungswechsel der sachsischen 
Elektropolitik und den staatlichen Willen zu einer yom volkswirtschaft
lichen Standpunkt aus zu begriiBenden Gemeinschaftsarbeit mit den 
kommunalen Korperschaften. 

AbschlieBend kann festgestellt werden, daB sich der staatliche Ein
griff in die sachsische Stromversorgung durch Schaffung einer einheitlich 
organisierten GroBkraftwirtschaft, die sich wegen ihrer Lage zwischen 
dem Nordosten und Siiddeutschland als wichtige Briicke in der deutschen 
Energiewirtschaft eingliedert, im giinstigen Sinne ausgewirkt hat. 

II. Thuringen. 1m Gegensatz zu den wirtschaftsgeographisch giinstig 
gelegenen Versorgungsgebieten PreuBens und Sachsens ist das Land 
Thiiringen beziiglich des Aufbaus einer eigenen GroBkraftwirtschaft stark 
benachteiligt. Es verfiigt weder iiber Kohlenlager noch iiber fiir die 
Landesversorgung ausbauwiirdige groBere Wasserkrafte. AuBerdem hat 
sich auch die bis zum Kriegsende vorhandene Kleinstaaterei stark hem
mend auf eine nach rationellen Gesichtspunkten dirigierte Elektrizitats
wirtschaft ausgewirkt. Thiiringen entschloB sich zunachst nicht, wie 
z. B. Hessen, das von der Preag und dem RWE beliefert wird, seinen 
Strombedarf durch AnschluB an die Netze der benachbarten groBen 
Konzerne zu decken, sondern beg ann die staatliche Intervention im 
Jahre 1930 mit der Griindung der gemischtwirtschaftlich aufgebauten 
Aktiengesellschaft Thiiringische Landesversorgungs-A.-G. "Thiiringer
werk", die sich die Forderung einer einheitlichen und gemeinniitzigen 
thiiringischen Stromversorgung zur Aufgabe gemacht hatte. Von den 
Gesellschaftsanteilen iibernahm planmaBig das Land Thiiringen 51 %. 
Die iibrigen Hauptpaketbesitzer sind nach dem Stand Anfang 1931 die 
PreuBag mit 20 % und die Hoidinggesellschaft Elektra-Dresden, an der 
wiederum die ASW maBgebend beteiligt sind 1, mit 26 % des gesamten 
Aktienkapitals. Eine das ganze Staatsgebiet iiberspannende Ringleitung 
von 50000 Volt wurde gebaut und samtliche Dampfkraftwerke Thii
ringens sowie spater auch eine 1l0-kV-Speiseleitung yom staatlich
sachsischen Braunkohlenwerk Bohlen her angeschlossen. Ferner sicherte 
sich das Thiiringerwerk eine Beteiligung an der im J uni 1924 gegriindeten 
"GroBkraftwerk Erfurt A.-G.", in die das Kraftwerk der Stadt Erfurt 
mit dem Ziel eines weiteren Ausbaues eingebracht wurde, um iiber eine 
eigene Stromquelle fUr die im Bau befindliche Landessammelschiene zu 
verfiigen. Der Aktienbesitz an dieser Gesellschaft verteilt sich nach dem 
Stand Anfang 1931 zu folgenden Anteilen auf die einzelnen Partner: 
Stadt Erfurt 68%, Thiiringische Werke 16%, PreuBag 8 % und Provinz 
Sachsen 8 % 2. Inzwischen hatte der Staat e benfalls die "Werra Kraft
werke A.-G." Ende 1923 mit der Stadt und dem Landkreis Eisenach und 
Ende 1925 die "Aktiengesellschaft Obere Saale" ins Leben gerufen, um 
die im Lande vorhandenen Wasserkrafte - besonders zum Zwecke der 
Spitzendeckung - der Stromversorgung dienstbar zu machen. Die im 
Jahre 1929 erzielte Einigung zwischen den Landern Thiiringen, PreuBen 
und Sachsen hatte sowohl die Beteiligung der beiden letztgenannten. 

1 Der Aktienbesitz der ASW betragt 66,23%. 
2 Vgl. Deutsche E1ektrizitatskonzerne 1931, S.49. 
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Staaten als auch die finanzielle Interessennahme des Reiches an der A.-G. 
Obere Saale zur Folge. Der Hauptstrombedarf Thiiringens kann jedoch 
nicht aus eigenen Kraftwerken Deckung finden, sondern wird durch die 
ASW und das an der oberen Werra gelegene Dampfkraftwerk Breitungen 
der privaten Thiiringer Elektrizitats-Lieferungs-A.-G., das wiederum mit 
dem Braunkohlenkraftwerk Borken der Preag verbunden ist, befriedigt. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB fiir die Elektropolitik 
des Thiiringischen Staates bisher iiberwiegend volkswirtschaftliche Ten
denzen maBgebend gewesen sind und das fiskalische Interesse dagegen 
zuriickgetreten ist. 

III. Bayern. In Siiddeutschland zeigte sich schon friihzeitig eine Ge
schlossenheit des Aufbaus in der Stromversorgung, zu der nicht zuletzt 
auch die gemeinsamen Interessen der an dem Aasbau der Neckar- und 
Rhein-Main-Donau-WasserstraBe beteiligten Lander beigetragen haben. 
Auf dieses Moment, das der staatlichen Elektropolitik eine besondere 
Note gege ben hat, wird noch naher bei der Skizzierung der Elektropolitik 
der einzelnen siiddeutschen Lander einzugehen sein. Es wurde bereits 
darauf hingewiesen, daB jedoch in Bayern und Baden den eigentlichen 
AnlaB zu einer staatlichen Reglementierung die Verfiigung der Landes
regierungen iiber die Wasserkrafte eineI'seits sowie der Mangel an Kohlen
lagern andererseits gegeben haben, und die gesetzlichen Vorbereitungen 
fUr den staatlichen Ausbau der Stromversorgung schon auf die Vor
kriegszeit zuriickgehen. 

Der bayrische Landtag hatte bereits im Jahre 1910 eine groBere 
Summe zum Bau eines Walchenseewerkes bewilligt, nachdem schon in 
den 1890er Jahren der Plan aufgetaucht war, die Hohendifferenz zwischen 
Walchensee und Kochelsee fiir die Energiegewinnung auszunutzen. Der 
Kriegsausbruch verzogerte die Ausfiihrung dieses Projektes. Ende 1918 
begannen endlich die Bauarbeiten, nachdem 0 s k a r von Mill e r 
in den Jahren 1915/16 den Plan eines weitverzweigten bayrischen Hochst
spannungsnetzes, des sog. Bayernwerkes, ausgearbeitet hatte, welches 
eine restlose Unterbringung der aus den Wasserkraften 1 des Walchensees 
zu gewinnenden Strommengen vorsah. Zwei weitere groBe Kraftwerk
gruppen waren zur Speisung dieses Netzes noch projektiert. Schon im 
Friihjahr 1919 wurde der Bau des Kraftwerkes "Mittlere Isar" in Angriff 
genommen, welches das 87 m hohe Gefalle der Isar zwischen Miinchen 
und Moosburg an vier Staustufen ausnutzen sollte. So entstanden die 
vier z. T. speicherfahigen Laufkraftwerke Finsing, Aufkirchen, Eitting 
undPfrombach mit einer Gesamtleistung von 123800kW. Sie und auch 
das Walchenseewerk waren zunachst als rein staatliche Unternehmen ge
dacht, muBten aber wegen der wachsenden Schwierigkeiten der Kapital
beschaffung in Aktiengesellschaften eingebracht werden. 1m Jahre 1921 
kam es deshalb zur Griindung der drei Gesellschaften: Walchenseewerk 
A.-G., Mittlere Isar A.-G. und Bayernwerk A.-G., deren Aktienmajoritat 
sich der bayrische Staat mit neun Zehntel der Anteile sicherte. Ein 
Neuntel dieses Besitzes an den beiden erstgenannten Unternehmungen 

1 Dehne (a. a. o. S.123) gibt fUr die installierte Leistung des Walchensee
werkes 112 000 kW an. 
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nbernahm spater die Reichsbahngesellschaft, da sie an der Bahnstrom
lieferung als GroBabnehmer ein Interesse hatte. Eine dritte Wasserkraft
werkgruppe war schlieBlich zur Ausnutzung der gewaltigen Energie
reservoire im Zuge der projektierten GroBschiffahrtsstraBe Rhein-Main
Donau an den Staustufen geplant und sollte mit in die 1l0-kV-Ring
leitung der Bayernwerk A.-G. eingeschlossen werden. Um zunachst ein
mal die finanzielle Grundlage fUr die Verwirklichung eines derartigen 
Kanalprojektes zu schaffen, wurde im Dezember 1921 die Rhein-Main
Donau A.-G. unter der maBgebenden Beteiligung des Reichs (51 % der 
Stammaktien), Bayern (29,4 % der Stammaktien) und der PreuBag 
(16,67 % der Stammaktien) gegrnndet. In den restlichen Besitz des 
Stammaktienkapitals teilten sich Baden, Hessen, A.-G. Thnringerwerk 
und 24 deutschen Stadte 1. Die Vorteile, die der deutschen Energiewirt
schaft aus der Nutzbarmachung des Gefalles dieser WasserstraBe, die 
vom Main nber Bamberg und Nnrnberg zur Donau fiihren solI, erwachsen 
k6nnen, werden mit einer, in 35 zwischen Aschaffenburg und Passau ge
planten Wasserkraftwerken zu installierenden Gesamtleistung von 
185000 kW angegeben 2. Das gr6Bte bisher im Zuge des Rhein-Main
Donau-Kanals im Jahre 1927 in Betrieb genommene Kachletwerk bei 
Passau besitzt eine Leistung von 55000 kW. 1923 bzw. 1925 waren be
reits bei Bamberg an zwei Staustufen die Werke Hirscheid (3200 k W) und 
Vierrath (4400 kW) errichtet worden. Durch Vertrage mit Verteilungs
unternehmungen sicherte man den Absatz der aus dem Kanalausbau an
fallenden Energiemengen, um die finanzielle Fundamentierung zu ge
wahrleisten, da 90 % der Baukosten aus den Ertragnissen der Kraftwerke 
aufgebracht werden miissen 3. Aus diesem Grunde wurde von der Rhein
Main-Donau-A.-G. mit dem Stromverteilungsunternehmen "GroBkraft
werk Franken", das bereits das Dampfkraftwerk Gebersdorf bei Niirn
berg mit 60000 kW betrieb, im Jahre 1922 ein Abkommen getroffen, 
wonach fiir samtliche in Verfolg des Ausbaus der GroBschiffahrtsstraBe 
bereits errichteter und noch zu erstellender Wasserkraftwerke eine ge
meinschaftliche Betriebsfiihrung vorgesehen werden sollte. Zur Ver
meidung der z. T. ungleichmaBigen Arbeitsweise der Wasserkraftanlagen 
wurde allmahlich die Erweiterung der Kraftbasis des bayrischen Ver
sorgungsgebietes notwendig. In Verfolg dieser Bestrebungen entstand 
auf der Braunkohle bei Schwandorf ein Dampfkraftwerk, das nach seinem 
Vollausbau fUr eine Leistung von 150000 kW vorgesehen ist. Auch im 
westlichen Bayern hatte der Staat seine EinfluBsphare durch die gemein
sam mit den gemischtwirtschaftlichen Lechwerken im Jahre 1924 ge
grnndete "Untere Iller-A.-G." zur Ausnutzung der Kraftstufen an der 
unteren Iller erweitert und sich im Siiden durch einen Vertrag mit der 
Tiroler Wasserkraft-A.-G. die Stromlieferung aus dem Aehenseewerk ge
siehert, das mit einer 135-kV-Leitung mit dem Walehenseewerk gekup
pelt wurde. Die Verteilung der aus den angefUhrten, ausgebauten Kraft
quellen anfallenden Energiemengen hatte die Bayernwerk A.-G. nber
nommen und diese Aufgabe in vorbildlicher Weise dureh ein weitver-

1 Siehe Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931, S.49. 
2 Vgl. Dehne: a. a. O. S.124. 3 Vgl. Dehne: a. a. O. S.124. 
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zweigtes 1l0-kV-Netz ge16st. Die GroBkraftversorgung Bayerns wurde 
in Miinchen-Karlsfeld zentralisiert und diese Schaltstation in die Haupt
ringleitung eingefiigt, welche die Wasser- und Dampfkraftwerke der 
Stadt Miinchen sowie die Lech-Elektrizitatswerke, das "GroBkraftwerk 
Franken", das Schwandorfer Braunkohlenwerk und die "Mittlere Isar" 
zusammenschlieBen. Dieses Ringnetz wird vom Siiden her durch das 
Walchenseewerk sowie das Achenseewerk und vom Osten her durch das 
Kachletwerk bei Passau gespeist. Der Nordostliche Leitungszweig 
schafft iiber Hof eine giinstige Verbindungsmoglichkeit mit dem Netz der 
ASW und damit dem mitteldeutschen Reichsnetz, und der nordwestliche 
Auslaufer schlieBt in Aschaffenburg die Bayernwerk-A.-G. einerseits an 
die Preag und andererseits an das RWE an. Damit ist also eine durch
gehende Hochspannungsverbindung von den Alpen bis zur Nordsee ent
standen und der Energieaustausch zwischen norddeutschem Braun
kohlenstrom und siiddeutschem Wasserkraftstrom ermoglicht worden. 
Endlich gestattet noch die 1924 ausgebaute Leitung Meitingen-Nieder
stotzingen im Westen eine Kupplung mit der Wiirttembergischen Landes
Elektrizitats-A.-G. Die Stromversorgung Bayerns ist nun derart geregelt, 
daB die Laufwasserkraftwerke der MitUeren Isar und der Kachletstufe 
die Grundbelastung und die Dampfkraftwerke und Hochdruckkraftwerke 
die Spitzenleistung iibernehmen. Das Bayernwerk hat eine Verteilung 
bis zum letzten Abnehmer noch nicht durchgefiihrt mit Ausnahme der 
Reichsbahn, sondern beliefert lediglich die stadtischen Elektrizitatswerke 
und die "Oberlandzentralen. In neuerer Zeit macht sich jedoch auch die 
Tendenz des bayrischen Staates geltend, durch kapitalmaBige Beteiligung 
an diesen Unterverteilungsunternehmen, seinen EinfluB bis an den Ver
brauch vorzutragen. Durch die planmaBige Zentralisation der Strom
erzeugung, die erst die Investierung der erforderlichen, hohen Kapital
mengen iiberhaupt wirtschaftlich tragbar macht, hat sich der bayrische 
Staat seine Machtstellung in der Energieerzeugung gesichert. 

IV. Baden. In Baden zeigt sich das Verhaltnis zwischen staatlicher 
und privater oder kommunaler Unternehmungstatigkeit nicht in der 
gleichen Weise scharf abgezeichnet. Wie bereits angedeutet wurde, ist 
die staatliche Initiative schon in der Vorkriegszeit durch den im Jahre 
1913 begonnenen Ausbau des Murg-Schwarzenbach-Werkes hervorge
treten. Die weitere ErschlieBung der GroBkraftwirtschaft nahm jedoch 
der badische Staat nur auf dem Wege der Gemeinschaftgriindungen mit 
privaten oder gemischtwirtschaftlichen Partnern vor, nachdem schon 
vor der Jahrhundertwende die AEG am Oberrhein die Kraftwerke 
Rheinfelden und 1907 mit maBgebender Beteiligung das Werk Augst
Wyhlen und kurz darauf untel;' ihrer Kontrolle das Schweizer Wasser
kraftwerk Laufenbul;'g erbaut hatte. Bekanntlich griff die Landesregie
rung aus Furcht vor einem absoluten Privatmonopol in die Stromversor
gung ein. Trotz der staatlichen Reglementierung vermochte die Privat
wirtschaft jedoch ihren maBgebenden EinfluB zu behaupten. Noch 
heute versorgen die Werke Rheinfelden und Laufenburg ein Drittel 
des badischen Gebietes 1. 

1 Vgl. Wolff: a. a. O. S.1l6. 
Kirchhoff, Untemehmungsform. 7 
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Nachdem durch die Kriegswirren verzogert das Murgwerk im No
vember 1918 seiner Bestimmung iibergeben werden konnte, wurde der 
Betrieb zunachst von der Abteilung fUr Wasserkraft- und Elektrizitats
versorgung gefUhrt, die der Wasser- und StraBenbaudirektion angeglie
dert war. Vom Friihjahr 1919 ab begann insofern eine Erweiterung der 
EinfluBsphare des Landes Baden, als der Staat sein Tatigkeitsfeld von 
der Krafterzeugung auch auf die Verteilung und den Stromvertrieb aus
dehnte und damit der im Gefolge der politischen Umwalzung eingetrete
nen Anderung der Einstellung der Offentlichkeit zur Frage des Staats
betriebes eine Konzession machte 1. Um die Beschaffung der erforder
lichen Geldmittel zu erleichtern, wurde am 6. Juli 1921 die Badische 
Landeselektrizitatsversorgung Aktiengesellschaft (Badenwerk) gegriindet, 
und die Anlagen des Murgwerkes in diese Gesellschaft eingebracht, deren 
Aktienkapita1 2 der Staat in voller Hohe iibernahm. 

Nach Fertigstellung der ersten Ausbaustufe des Murgwerkes fUr eine 
installierte Maschinenleistung von 25000 kVA wurde im Jahre 1924 die 
zweite Ausbaustufe, das 211 m hoher gelegene Schwarzenbachwerk, in 
Bettieb genommen, welches nach seiner Vollendung im Jahre 1926 eine 
installierte Leistung von 46 000 k VA aufwies und hauptsachlich als 
Speicheranlage dienen sollte. 

Damit war die erste hydraulische Pumpspeicheranlage in Deutschland 
geschaffen worden, die in vorteilhafter Weise zur Deckung des winter
lichen Spitzenbedarfs und als Momentanreserve herangezogen werden 
konnte. Fiir die Verteilung der gewonnenen Energie hatte das nO-kV
Verteilungsnetz inzwischen von der vom Murgwerk 40 km entfernten 
Schaltstation Scheibenhardt bei Karlsruhe mehrfache Erweiterungen er
£ahren, als deren bedeutendste die siidliche Abzweigung nach dem 215 km 
entfernten schweizerischen Kraftwerk Laufenburg, das Anfang 1931 
einen AnschluBwert von 68838 kW besaB 3, zu bezeichnen ist. Durch 
diese Verbindung war der Bezug von UberschuBstrom aus den Schweizer 
Werken zur Sommerzeit und die Lieferung von Erganzungsstrom im 
Winter ermoglicht worden. Als dann im Dezember 1926 der dem Baden
werk gehorende nordliche 1l0-kV-Leitungsstrang in der Schaltstation 
Rheinau mit der 220-kV-Sammelschiene des RWE zusammengeschlossen 
wurde, konnte sogar ein Stromaustausch zwischen den Alpenwasser
kraften und dem Rheinisch-Westfalischen Industriegebiet stattfinden. 
Um den steigenden Elektrizitatsbedarf befriedigen zu konnen und be
sonders fUr die projektierte Elektrifizierung der Hauptbahn des Landes 
Frankfurt-Basel geriistet zu sein, beteiligte sich das Badenwerk im 
Dezember 1928 mit 37,5% an der Griindung der Schluchseewerk-A.-G., 
Freiburg i. Br., welche die Nutzbarmachung der Schwarzwaldwasser
krafte bei St. Blasien durch eine weitere leistungsfahige Hochdruck
speicheranlage zur Erganzung des Murg.Schwarzenbachwerkes bezweckte_ 
Die iibrigen Anteilspartner sind das RWE mit 50 %, die Kraftiibertra
gungswerke Rheinfelden A.-G. mit 7,5% und das Kraftwerk Laufenburg 

1 Vgl. Siegel: a. a. O. S.302. 
2 1m Dezember 1925 wurde das Aktienkapital auf 21 Mill. RM erhiiht. 
3 Vgl. Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931, S.67. 
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mit 5 % des Aktienkapitals. Der erste Ausbau des Schluchseewerkes 
wurde in den zwei Kraftstufen Hausern und Eichholz im Jahre 1930 
mit einer Leistung von 120000 kW fertiggestellt 1. Auch an der Neckar
A.-G., Stuttgart, welche die Verwertung der bei der Kanalisierung des 
Neckars gewonnenen Wasserkrafte zum Ziele hat, beteiligte sich Baden 
im Jahre 1921 zusammen mit dem Reich, den Landern Wlirttemberg und 
Hessen sowie groBeren Privatunternehmungen. Weiterhin hatte sich im 
gleichen Jahr das Badenwerk 26% des Stammkapitals der Aktiengesell
schaft GroBkraftwerk Mannheim gesichert, die im Herbst 1923 ein mo
dern ausgerlistetes Dampfkraftwerk mit 37 000 kW in Betrieb nahm, das 
spater bedeutend erweitert wurde und bis zu einer Leistung von 110 000 
Kilowatt ausbaufahig ist. Es basiert auf der durch den glinstigen Rhein
wasserweg verbilligten Ruhrkohle. So drang von Norden nach Baden die 
Dampfkraft ein und wurde zum starken Konkurrenten der von Sliden 
anfallenden Wasserkrafte. Die Position der ersteren ist durch die wichtige 
von dem gewaltigen auf 500000 kW erweiterlen Goldenbergwerk liber 
Mannheim fiihrende 220-kV-Leitung gekraftigt worden, wahrend anderer
seits auch die badischen Wasserkrafte durch den Ausbau der Oberrhein
kraftwerke ein bedeutende Verstrakung erfahren haben. Die badische 
Landesversorgung beteiligte sich weiterhin mit 25 % des Aktienkapitals 
an der Grlindung der schweizerischen "Kraftwerk Ryburg-Schworstadt
A.-G.", die spater das Gefalle der 13 km langen Rheinstrecke zwischen 
Sackingen und Riedmatt im deutsch-schweizer Grenzgebiet durch den 
Bau eines groBen Staukraftwerkes ausnutzte. Einen Anteil von 1 % 
sicherle sich das Badenwerk endlich an der im September 1929 von dem 
RWE mit der Ubernahme von 77 % des Aktienkapitals ins Leben ge
rufenen "Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern A.-G., Waldshut (Baden)", 
die die Kraftstufe Albbruck-Dogern auszubauen beabsichtigte 2. 

Die Projekte der angefiihrten oberrheinischen Laufwasserkraftwerke 
sowie auch des Schluchseewerkes konnten nur auf Grund desZusammen
schlusses weiter Bedarfsgebiete, der Lander Baden und Wlirttemberg, 
des RWE sowie des voraussichtlich zu erwartenden Stromverbrauchs der 
Reichsbahn verwirklicht werden. Wenn der EinfluB der badischen Lan
desversorgung auf die zahlreichen Verteilungsunternehmungen kotz der 
Erweiterung ihrer Interessensphare durch eine 50proz. Beteiligung an 
der Badischen Kraft-Lieferungs-A.-G. in Freiburg auch nur verhaltnis
maBig gering ist, so verfligt das Badenwerk doch liber ein ausgedehntes 
eigenes unmittelbares Versorgungsgebiet im Norden des Landes sowie 
liber eine kleine Enklave nordwestlich des Bodensees. 

Das Schwergewicht der Energieversorgung ist jedenfalls in der Hand 
des Staates zusammengefaBt, und durch Verkupplung des Badenwerkes 
mit den Netzen groBer Elektrizitatskonzerne eine rationelle Einschaltung 
nicht nur in die siiddeutsche sondern auch in die gesamte deutsche 
Energiewirtschaft herbeigefiihrt worden. 1m Verfolg ihrer volkswirt
schaftlichen Interessen ist die badische Landesversorgungs-A.-G. sowohl 

1 Vgl. Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931, S.25 u. 27. 
2 Dehne (a. a. O. S.1I5) gibt die in der Kraftstufe Dogern zu installierende 

Leistung mit 68 500 kW an. 
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der Westdeutschen Elektrizitatswirtschafts-A.-G. als auch der A.-G. fiir 
deutsche Elektrizitatswirtschaft durch lOproz. Beteiligungen beigetreten. 

V. Wiirttemberg. In Wiirttemberg hat der Staat nur eine geringe 
Initiative in eigenwirtschaftlicher Betatigung entwickelt und auBer
wiirttembergischen Konzernen zusammen mit den kommunalen Korper
schaften die Stromversorgung des Landes iiberlassen. Diese passive 
Elektropolitik fiihrte zu einer unrationellen Zersplitterung, deren Be
seitigung nur langsam durch Fusionen der vielen kleinen Elektrizitats
unternehmungen und die Verbundwirtschaft der beteiligten groBeren 
Konzerne vor sich geht. Der Hauptgrund fiir die staatliche Abstinenz 
von elektrizitatswirtschaftlicher Aktivitat ist in dem Fehlen groBerer 
Energiequellen zu suchen. So ist der Oberlauf der Donau nicht ausbau
wiirdig. Weiterhin stehen Schwarzwaldwasserkriifte nicht zur Ver
fiigung, da die Gewasser dieses Gebirges samtlich nach der badischen 
Seite abflieBen. Das Gefalle der oberen Iller birgt nur geringe Energie
mengen, die von Bezirksorganisationen ausgenutzt wurden. Den ersten 
AnlaB zu einer staatlichen MaBnahme gab das Kanalisierungsprojekt des 
Neckars mit der im Jahre 1921 erfolgten Griindung der Neckar-A.-G., 
Stuttgart, an der sich neben dem Reich und mehreren anderen Bundes
staaten auch Wiirttemberg mit rd. 27% des Aktienkapitals beteiligte. 
Ebenfalls das aktive Vorgehen der iibrigen deutschen Lander trug zu der 
nun erwachenden staatlichen Initiative bei. So erwarb die Regierung 
1923 einen Anteil an der im Jahre 1918 als G. m. b. H. gegriindeten und 
1923 in eine Aktiengesellschaft umgewandelten "Wiirttembergischen 
Landes-Elektrizitats-A.-G." (Wiilag). An diesem gemischtwirtschaft
lichen Unternehmen mit einem Aktienkapital von 7,5 Mill. RM sind be
teiligt 1: 

Das Reich und seine Holdinggesellschaft 
Die Vereinigte Industrieunternehmungen: 

A.-G. (Viag) in Berlin mit ......... 28,1 % 
Das Land Wiirttemberg mit ........ 27,5 % 
Die Stadt Stuttgart mit .......... 17,7 % 
Die gemischtwirtschaftlichen NeckarwerkeA.· G.2 

mit ................... 17,7 % 

Der Bezirksverband Oberschwabische Elek-
trizitatswerke Biberach·Rill (OEW) mit .. 4 % 

Sowie 10 wiirttembergische Korperschaften 
(Stadte-Verbande und Elektrizitatswerke). 

Die Wiilag war zunachst ein reines GroBverteilungsunternehmen bis sie 
im Friihjahr 1928 auch die direkte Stromversorgung durch den Ankauf 
des kleinen stadtischen Elektrizitatswerkes Schwemingen aufnahm. Die 
genannte Gesellschaft betreibt u. a. auch die wichtige 100 k V-Kupplungs
leitung Niederstotzingen-Obertiirkheim-Pforzheim, die das Bayern
werk mit dem Badenwerk verbindet. Von diesen beiden Landesnetzen 
sowie vom kommunalen Elektrizitatswerk Stuttgart und dem kommuna-

1 Vgl. Das kommunale Elektrizitatswerk (DKE) 1930, S.97. Pirrung: Zu
sammenfassung der kommunalen "Oberlandwerke Wiirttembergs im Rahmen der 
Gesamtversorgung. 

2 Die Neckarwerke A.-G. ist eine Tochtergesellschaft der Gesfiirel, die 46% 
der Aktien besitzt. 
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len OEW bezieht sie ihren Strom und beliefert die Neckarwerke A.-G., 
die Stadt Stuttgart, die OEW und die Uberlandwerk Jagstkreis A.-G. 
Ellwangen, ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen, an dem die 
Rheinische Elektrizitats-A.-G., Mannheim mit 50% beteiligt ist. Ahn
liche Ziele wie die Wiilag, durch den Bau eines Hochvoltnetzes die Uber
landwerke untereinander zu verbinden und durch Fortleitung und Ver
teilung elektrischer Energie einen Belastungsausgleich der angeschlos
senen Werke herbeizufiihren, verfolgt auch die 1923 gegriindete Wiirt
tembergische Sammelschienen A.-G. (Wiisag), von der sich der wiirttem
bergische Staat ebenfalls einen 26 proz. Aktienbesitz sicherte. An dieser 
Gesellschaft haben sich auBer verschiedenen Bezirks- und Gemeindever
banden, deren Stromlieferung die Wiisag beherrscht, mit 9 % auch die 
GroBkraftwerke Wiirttemberg A.-G., deren Zusammensetzung weiter 
unten naher erortert werden soIl, und die Kraftwerk Altwiirttemberg 
A.-G. Ludwigsburg (Kawag) mit 8 % beteiligt. Von dem letztgenannten 
Unternehmen besitzt das RWE 25% des Aktienkapitals. Weitere 30% 
sind in den Handen del' Elektrizitats-Aktiengesellschaft vorm. W. Lah
meyer & Co., Frankfurt, welche auf Grund einer ca. 75 proz. Majoritat 
vom RWE kontrolliert wird. Wenn also die Kawag und auch Lah
meyer-Frankfurt als Anteilseigner einer Aktiengesellschaft auftreten, so 
ist deren Beteiligung wie eine Beteiligung des RWE zu werten. Das 
gleiche gilt fiir das Konzernunternehmen der RWE die Rheinische 
Elektrizitats-A.-G. Mannheim, welche die Halfte der Aktien der bereits 
angefiihrten Uberlandwerk Jagstkreis A.-G., Ellwangen besitztl. Auf 
die Stromverteilung hat auch das private Unternehmen, die Gesellschaft 
fiir elektrische Unternehmungen Ludwig Loewe & Co. A.-G. (Gesfiirel) 
durch die Neckarwerke A.-G. einen maBgebenden EinfluB, an der die 
Gesfiirel mit 46 %, der Bezirksverband Enzgau mit rd. 27 % und die 
Wiilag mit rd. 18 % beteiligt sind. Allgemein zeigt sich namentlich bei 
den kommunalen Werken die Tendenz, moglichst wenig Kapital in 
Eigenerzeugungsanlagen hineinzustecken, und statt dessen Fremdstrom 
durch fremde Hochspannungsleitungen zu beziehen 2. Weitgehend kam 
diesem Bestreben das RWE entgegen, dessen Hauptexponent in Wiirt
temberg die "GroBkraftwerk Wiirttemberg A.-G." in Heilbronn (Gro
wag) ist, an welcher das RWE zwar nicht direkt, aber indirekt durch die 
Lahmeyer A.-G. (5 %) und die Kawag (rd. 37 %) 3 neben dem wiirttem
bergischen Staat, del' 7 % der Aktien besitzt und kleineren wiirttem
bergischen Verbanden beteiligt ist. Die Growag griindete das Dampf
kraftwerk Heilbronn mit einer installierten Leistung von 10000 kW, 
das zur Stromversorgung des wiirttembergischen Unterlandes dienen 
sollte. Die genannte Gesellschaft wurde vom RWE benutzt, um seine 
220 kV-Leitung von Mannheim durch Wiirttemberg nach Voralberg und 
nach dem Oberrhein zu fiihren. Die Growag trat zwar als Unternehmerin 
fUr die Erstellung dieser Leitung aus politischen Griinden in Wiirttem
berg auf, die jedoch das RWE baute und betrieb 4. Ferner errichtete es 

1 Vgl. DKE 1930, S.97. 2 Vgl. FuBnote l. 
3 Vgl. Deutsche Elektrizitats·Konzerne 1931, S.30. 
4 Vgl. DKE 1930, S.98. 
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im Zuge der Riesenverbindung vom rheinisch-westfalischen Industrie
bezirk zu den Alpenwasserkriiften 2 groBe Umspannwerke in Hoheneck 
bei Stuttgart fUr eine Transformatorenleistung von 180000 kVA und 
weiter siidlich in Herbertingen eine solche von 120 000 k VA. Diese 
Stationen sind in der Lage, die Spitzenbelastungen samtlicher kommu
naler "Oberlandwerke Wiirttembergs sowie der Neckarwerke A.-G. und 
der Stadt Stuttgart nahezu zu decken 1. In den Jahren 1930/31 wurde 
der Bau der 220 kV-Leitung vom Umspannwerk Herbertingen nach 
Tiengen bei Waldshut zum ZusammenschluB mit den Kraftwerken 
Hausern und Eichholz der Schluchsee A.-G. und den Oberrhein-Wasser
kraften vollendet und damit die technisch-wirtschaftliche Einheit zur 
Gestaltung einer Elektrizitatswirtschaft wesentlich gefi:irdert. 

Endlich sei noch die 15 proz. Beteiligung des wiirttembergischen 
Staates an der "Voralberger Illwerke A.-G." erwahnt, welche die Aus
nutzung ergiebiger Wasserkriifte im siidlichen Voralberg bezweckt. 
Weitere Anteilspartner sind die Biindener Kraftwerke A.-G. in Chur und 
die Vorarlberger Landesregierung. AbschlieBend ki:innen wir also fest
stellen, daB die Stromversorgung Wiirttembergs namentlich im Gegen
satz zu Bayern und Sachsen wesentlich von gemischtwirtschaftlichen 
und privaten Gruppen beeinfluBt wird, wenn sich der Staat auch durch 
Beteiligungen an der Wiilag, Growag und den Vorarlberger Illwerken in 
die EnergiegroBversorgung einzuschalten verstanden hat. Zweifellos 
wirkte sich der Mangel einheitlichen und planmaBigen Vorgehens beim 
Aufbau der wiirttembergischen Elektrizitatswirtschaft stark entwick
lungshemmend aus, doch scheint sich in miuerer Zeit nicht zuletzt durch 
die weitsichtige Elektropolitik des RWE beeinfluBt, eine rationalisierende 
Fusion der zahlreichen, oft divergierenden Unternehmerinteressen er
folgreich anzubahnen. 

e) SchluBbetrachtung. Wenn wir am Ende unserer Eri:irterungen iiber 
die Ursa chen des staatlichen Eingreifens nochmals die in den verschie
denen deutschen Landern wirkenden Hauptfaktoren zusammenfassen, 
so ergibt sich folgendes Bild. In Bayern und Baden gaben den AnlaB zur 
Intervention der Landesregierungen ihre Verfiigung iiber die Wasser
krafte und die Plane zur Elekt,rifizierung der Eisenbahnen, in Sachsen 
war der Schutz gegen die Vormachtstellung auBersachsischer Konzerne 
und das starke Interesse an einer Zentralisierung der Erzeugung und im 
Preaggebiet der aus der WasserstraBenpolitik folgende Staustufenausbau 
maBgebend, wahrend fUr das Reich die Liquidierung der Kriegswirt
schaft stark fi:irdernd im Sinne einer aktiven Elektropolitik gewirkt hat. 

Wenn auch auBer dem Westen, den i:istlichen und siidlichen Grenz
gebieten Deutschlands das Schwergewicht der Energieerzeugung bei den 
groBen staatlichen Konzernen: der Reichselektro, Preag, Sachsenwerk, 
Badenwerk und Bayernwerk liegt, so darf doch nicht verkannt werden, 
daB auBer dem kommunalen auch vor aHem das privatwirtschaftliche 
Element der deutschen Elektrizitiitswirtschaft einen stark fi:irdernden 
Impuls gegeben hat und der Privatinitiative auch bei kiinftiger Aus
gestaltung der Stromversorgung im Interesse der Volkswirtschaft ein 

1 Vgl. DKE 1930, S.98. 
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wichtiger Aufgabenbereich zukommen muB. Nicht nur im sachverstiin
dige Kriifte ben6tigenden Elektrizitatswerkbetrieb und seinerureigensten 
Domiine, der Kundenwerbetiitigkeit kann auf die Mitarbeit des Privat
unternehmens ganz verzichtet werden, sondern auch in seiner Form als 
reine Finanzierungs- und Holdinggesellschaft hat es namentlich heute im 
Zeitpunkt der Vollendung der deutschen EnergiegroBwirtschaft und des 
"Obergangs zur europaischen Verbundwirtschaft eine bedeutungsvolle 
Rolle zu spielen. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, daB Dr. S i e gel 
und Prof. Dr. K lin g en b erg, die beide dem AEG-Konzern an
gehOrten, in weitblickender Erkenntnis elektrizitiitswirtschaftlicher Ent
wicklungstendenzen die ersten Projekte fUr eine nach rationellen Ge
sichtspunkten aufgebaute EnergiegroBversorgung entworfen haben und 
Dr. 0 I i v en, der Vorsitzende des Vorstandes der privaten Gesell
schaft fiir elektrische Unternehmungen Ludwig Loewe & Co. A.-G., 
der Berliner Weltkraftkonferenz 1930 einen ausfUhrlichen Plan iiber eine 
europiiische Verbundwirtschaft gr6Bten Stils vorgelegt hat. Danach soll 
der europiiische Kontinent durch eine Reihe von H6chstspannungs
leitungen von 380--400 kV iiberzogen werden 1. 

Der Energieaustausch zwischen den Staaten Europas ist bereits heute 
keine Utopie mehr, sondern schon seit Jahren in gr6Berem Umfange 
durch den Elektrizitiitsexport von der Schweiz nach Deutschland, Frank
reich und Italien, von Osterreich nach Deutschland und von Schweden 
nach Danemark eingeleitet worden. Auch in der praktischen Ausfiihrung 
des Planes einer kontinentalen Verbundwirtschaft ist ein gemischtwirt
schaftliches Unternehmen, das RWE, bahnbrechend vorangegangen 
durch den Bau der 800 km langen 220 kV-Leitung von Osnabrock iiber 
K6ln nach Bludenz in Vorarlberg, die Mitwirkung am Ausbau der Kraft
werke Albbruck-Dogern A.-G. und der Aare-Werke A.-G. Der Austausch 
rheinischer Braunkohlenenergie mit schweizerischen Wasserkraften bietet 
bereits seit einigen Jahren keine Schwierigkeiten mehr. 

1m folgenden Abschnitt der vorliegenden Arbeit soll nun nach der vor
angegangenen Darstellung der Wirtschaftstatigkeit der 6ffentlichen Hand 
die Daseinsberechtigung des privatwirtschaftlichen Faktors in der deut
schen Stromwirtschaft einer Untersuchung unterzogen und dabei er-
6rtert werden, welche Riickwirkung die aktive Elektropolitik der staat
lichen und kommunalen K6rperschaften auf die private Initiative gezei
tigt hat. Einleitend wird ein tlberblick iiber die gegen die eigenwirt
schaftliche Betatigung des Staates und der Kommunen in der Literatur 
vorhandene Kritik gegeben und dann an Hand der Entwicklungs
geschichte eines rein privaten Elektrokonzerns dessen Bedeutung fUr die 
Entwicklung der deutschen Stromversorgung gezeigt. SchlieBlich solI 
noch die gemischtwirtschaftliche Unternehmungsformals Synthese in
dividualistischen und kollektivistischen Wirtschaftswillens dargestellt 
und ihre praktische Bewahrung am Schulbeispiel des RWE demon
striert werden. 

1 Vgl. Deutsohe Elektrizitatskonzerne 1931, S.20. 
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c. Die Riickwirkung der offentlichen Initiative auf die 
Privatwirtschaft und der Versuch eines harmonischen 

Ausgleichs der beiderseitigen Interessenspharen. 
1. Der Staats- und Munizipalsozialismus in der 
Kritik der durch ihr Vordringen benachteiligten 

Wi r t s c h aft sma c h t e. 
1m bisherigen Verlauf unserer Erorterungen iiber den Entwicklungs

stand der wirtschaftlichen Tatigkeit der offentlichen Hand auf dem Ge
biete der Stromversorgung haben wir das machtvolle Vordringen des die 
Idee offentlicher Wirtschaftsgebarung verwirklichenden Staats- und 
Kommunalsozialismus verfolgen und zum Teil auch bereits die diesen 
Unternehmungsformen immanenten Schwachen kennenlernen konnen. 
Um das skizzenhaft entworfene Bild dieses in seinen Grundziigen mit 
voIkswirtschaftlichen Gesichtspunkten motivierten Systems abzurunden 
und damit auch seine Schattenseiten deutlich zu markieren, soll im fol
genden aus der einschlagigen, sehr reichhaltigen Literatur eine kurze 
Folge kritischer Betrachtungen iiber die Nachteile der wirtschaftIichen 
Organisationen des Reichs, der Lander und der Gemeinden angefiihrt 
werden. Wenn auch in verschiedenen Fallen der BeurteilungsmaSstab 
des Kritikers oft klar den verfolgten, privatka pitaIistisch orientierten 
Zweck hervortreten laSt, so wird eine derartige extreme Betrachtungs
weise doch durch ihre Vermittlung des gegensatzlichen Standpunktes 
nicht ohne Nutzen fiir die Erkenntnis der groSen voIkswirtschaftlichen, 
auf dem Gebiete der Stromversorgung wirksamen Zusammenhange sein. 

Zunachst miissen im Rahmen dieses Kapitels die Kompetenzstreitig
keiten zwischen den iiber- und untergeordneten offentIichen Korper
schaften Erwahnung finden. Wie E. Hen k e, der Direktor des RWE 
in Essen und MitgIied des vorlaufigen Reichswirtschaftsrates im Jahre 
1926 in der deutschen Wirtschaftszeitung 1 schrieb, stand damals fiir den 
Beirat der Elektrizitatswirtschaft zur Debatte, ob das auf dem Wege
recht der Selbstverwaltungskorper und dem Enteignungsrecht der Lan
der beruhende Konzessionssystem abgeandert werden solle. Es war 
beabsichtigt, dem Reiche das Enteignungsrecht allein zu geben, weil die 
Lander durch diese Hoheits befugnis in der Lage waren, we eigenen fis
kaIischen Unternehmungen hemmungslos in unproduktivem Sinne aus
zudehnen. Dieser Plan rief begreiflicherweise den Widerstand der deut
schen Staaten hervor, welche ihre Eignung zur objektiven und uneigen
niitzigen Verwaltung der Hoheitsrechte betonten. Von staatlicher bay
rischer Seite wurden z. B. folgende Argumente fUr die Erhaltung des der
zeitigen Konzessionssystems angefiihrt: 

"Die Verhiiltnisse lagen im Deutschen Reich keineswegs iiberall 
gleichartig, in Bayern mit seinen Wasserkraften und der zerstreuten Be
siedlung anders als in Sachsen mit seinen Kohlenfeldern und einer dicht 
gedrangten BevoIkerung, oder als im industrie-, stadte- und kohlen
reichen Rheinland. Gerade deshalb gabe es keine schematische Losung. 
Die Elektrizitatsversorgung vollig zentralisieren heiSe, sie der Biirokratie 

1 Vgl. Deutsche Wirtsohaftszeitung, 13. Jahrg., Nr.23. 
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ausliefern, die den ortlichen Verhaltnissen fernstehe und allzuleicht die 
Initiative lahme, vielleicht sogar den iibermachtigen EinfluB von Sonder
interessen heraufbeschwore - die Erfahrungen der Kriegswirtschaft 
seien noch zu frisch in aller Gedachtnis - 1." Interessant an dieser 
Stellungnahme ist vor aHem die Betonung der Gefahr einer Biirokrati
sierung der vollig zentralisierten Elektrizitatswirtschaft, ein Argument, 
das in zahlreichen privatkapitalistisch orientierten Polemiken wieder
kehrt und speziell gegen die Verstaatlichung der Stromversorgung an
gefiihrt wird. 

Auch die Gegnerschaft der Kommunen erwuchs dem Staat bei der 
Ausweitung seiner elektrizitatswirtschaftlichen Interessen, da sie die 
Gemeinden immer weiter von der Erzeugung abzudrangen und auf die 
Verteilung zu beschranken schienen. Immer wieder wurde, wie aus den 
Protokollen der Mitgliederversammlung der Vereinigung ffir Kommunal
wirtschaft und Kommunalpolitik yom Juli 1927 zu entnehmen ist, auf 
dieser Tagung hervorgehoben, daB sich die Kommunen gegen die an
drangende staatliche Konkurrenz wehren miiBten 2. 

Auch auf der Goslaer Tagung im Jahre 1932 war noch die gleiche 
beunruhigte und ablehnende Haltung der Gemeinden den staatlichen 
Expansionsbestrebungen gegeniiber festzustellen. So filhrte der Haupt
redner Burgermeister Dr. M 0 h r man n, Wesermiinde, in einem Vor
trag iiber "Die Zukunftsaussichten und -aufgaben der kommunalen Elek
trizitatswirtschaft" u. a. aus 3: "Bei der preuBischen Elektrizitatsgesell
schaft sind besonders interessant die AusfUhrungen iiber die Ziele dieser 
Gesellschaft, die sich im Laufe der Jahre, seit ihrer im Jahre 1927 er
folgten Griindung, grundlegend geandert haben und welche die aller
ernsteste Beachtung der Stiidte verdienen, denn sie scheinen mir in ihrer 
politischen Zielsetzung symptomatisch fUr die kommende Elektrizitiits
wirtschaft in Deutschland zu sein. Diese Zielsetzung stellt sich in ihrem 
Grundsatz als ein wohliiberlegter und planvoller Angriff auf die kommu
nale Elektrizitatswirtschaft dar. - Das stimmt auch mitAusfiihrungen 
im preuBischen Landtag iiberein, in denen die Forderung erhoben wurde, 
daB das Land PreuBen an Stelle der verlorenen Eisenbahnen die Staats
elektrizitatswirtschaft erhalten miiBte. Das Ziel ist also fiskalischer 
Natur." 

Der iiber das gleiche Thema sprechende Landrat Freiherr von 
Gag ern, Fulda, wandte sich ebenfalls gegen den Staat als Elektrizi
tatsunternehmer und bezeichnete die staatliche Tendenz, in zunehmen
dem MaBe auch auf das groBere Gewinnchancen bietende Verteiler
geschaft EinfluB zu gewinnen, als Einbruch in die eigentliche kommunale 
Sphiire. "Es hat sich daher - so fiihrt er fort - ein Verteidigungskampf 
der Kommunalverbande gegen Aufsaugung und Ausschaltung durch 

1 Vgl. Miinchen-Augsburger Abendzeitung vom 20. Juli 1926 iiber einen von 
Ministerialrat Deck er, Miinchen, Vorstandsmitglied der Bayernwerke A.-G. und 
Walchenseewerke A.-G., geschriebenen Artikel des Rhein-Donau-Verkehrsbuches. 

2 Vgl. Jeserich: Die Zukunft der kommunalen Elektrizitatswirtschaft. 
DKE 1930, S.274. 

3 Vgl. Z. f. Kommun.-Wirtsch., Nr.5/6, 1932, S.201 bzw. 213. 
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zentralistische GroBunternehmen entwickelt, der besonders da zu groBer 
Erbitterung fiihrt, wo diese GroBunternehmen in staatlicher Hand liegen. 
Weckt doch die Konkurrenz des Staates allzuleicht das Gefiihl, daB er 
durch seine Hoheitsbefugnisse einen Druck ausiibt, der in wirtschaft
lichen Dingen unter allen Umstanden vermieden werden muB 1." 

Gerade das letzte Argument wird ebenfalls von privatwirtschaftlicher 
Seite angefiihrt und zwar nicht nur auf die staatliche Wirtschaft be
schrankt, sondern auf die gesamte offentliche, durch Privilegiengeschiitzte 
Wirtschaftstatigkeit ausgedehnt. "Es geht nicht an - schreibt Direktor 
Rechtsanwalt B I a e h 2, - daB der Staat sich als Einzelpersonliehkeit 
fiihlt, die ihren Konzern abrunden will, sondern er muB, wenn er nicht 
den lebendigen Blutumlauf der Wirtschaft staren will, sich darauf be
schranken, nur im dringenden offentlichen Interesse und im richtigen 
Zeitpunkt eine wirtschaftliche Betatigung ausiiben. Dies ist vor allem 
auch deshalb notig, weil bei der Konzernbildung durch die offentliehe 
Hand die Gefahr vorliegt, daB sieh in Verquiekung mit den Hoheits
reehten der offentlichen Hand hier wirklich industrielle Herzogtiimer 
bilden, die, in dieser Verquiekung iibermachtig werdend, die zellenmaBige 
Nachbildung privatwirtsehaftlicher Korper und Personlichkeiten ver
hindern. Eine derartige Entwicklung miiBte zu einer Verkalkung der 
deutschen Volkswirtschaft fiihren, eine Erscheinung, die iibrigens als 
gewohnliehe Konsequenz der SUbventionspolitik wieder zu dies em Aus
gangspunkt zuriickfiihrt." 

Von der Forderung ausgehend, daB sich die offentliehen Instanzen 
auf das Beaufsichtigungsrecht iiber die Privatwirtschaft beschriinken 
sollten, fiihrt M a xC 0 hen - ReuB, Mitglied des Reiehswirtschaftsrates, 
ebenfalls die Gefahr einer Schadigung der Abnehmerinteressen als Argu
ment gegen eine von offentliehen Korpersehaften betriebene Stromver
sorgung an. Er schreibt in der deutschen Wirtsehaftszeitung u. a. 3: "Die 
Aufsieht der BehOrden iiber die Privatwirtschaft wird immer unentbehr
lieher, und auf diesem Gebiet vermag sie auch, wenn sie riehtig ange
wendet wird, groBen Segen zu stiften und eine Benachteiligung der groBen 
Volksmassen zu verhindern. Das ist auch der Punkt, der am starksten 
gegen die allzu umfangreiche Betatigung der offentlichen Hand spricht. 
Wenn sie selbst wirtschaftet, fiillt die wirtsehaftliehe Kontrolle fort, sie 
kann sieh nieht selbst beaufsichtigen und hat daher die Freiheit, mit dem 
Publikum umzuspringen wie sie will." 

Neben diesen im Verlauf unserer bisherigen Ausfiihrungen bereits 
verschiedentlich erwiihnten Argumenten wird von seiten des privaten 
Unternehmertums darauf hingewiesen, daB das Zustandekommen von 
Verkaufen privater Werke an offentliche Organisationen vor allem auf 
die Kapitalnot der Privatwirtsehaft zuriickzufiihren sei. So eharakteri
siert Dr. He e k dieses Problem im Jahre 1925 mit folgenden Worten 4: 

1 Vgl. FuBnote 3, S.105. 
2 Vgl. Blach: Gegen den modernen Staatskapitalismus. PreuBisches Ver

waltungsblatt 1926, Bd.48, Heft 4. 
3 Vgl. Deutsche Wirtschaftszeitung, Jahrg. 1928, Nr.40. 
4 Vgl. ETZ 1925, S.1874. 
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" ... in der Tat kann es doch nur als falsche Wirtschaftspolitik bezeichnet 
werden, wenn der Industrie auf der einen Seite durch intensivste Be
steuerung selbst die Mittel zur Aufrechterhaltung der Betriebe entzogen 
werden, wahrend auf der anderen Seite die offentlichen Korperschaften 
aus diesen Steuern soviel Kapital frei haben, daB sie dauernd nach An
lagemoglichkeiten suchen. Wo aber der offentlichen Hand freie Kapi
talien nicht zur Verfugung stehen, fallt es ihr verhaltnismaBig leicht, 
Kredite in groBerem Umfange aufzunehmen." 

Es ist angezeigt, an dieser Stelle darauf aufmerksam zu machen, daB 
dieser Klage damals eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen wer
den konnte, zumal das erste Stabilisierungsjahr den offentlichen Kassen 
einen betrachtlichen, Anlage heischenden EtatuberschuB brachte wah
rend andererseits die Privatwirtschaft in ihrer Bewegungsfreiheit durch 
empfindlichen Kapitalmangel eingeengt warl. 

Aber auch in der neueren Zeit noch sind ahnliche Beschwerden 
wieder in der Offentlichkeit laut geworden, zu denen die Expansions
politik der PreuBischen Elektrizitats-Aktiengesellschaft AnlaB gegeben 
hat. So wird von der Deutschen Allgemeinen Zeitung am 10. Juli 1931 
wie folgt berichtet: "Aliein auf Kosten der preuBischen Steuerzahler, 
und zwar in doppeltem MaBe, geht die Wirtschaftspraxis, durch den die 
Preag ihre Tatigkeitsbasis auf dem Gebiete der Elektrizitatswirtschaft 
verbreitert. Die Preag nimmt schwebende Schulden auf und benutzt 
diese zu hohen Zinsen geborgten Gelder, um andere Elektrizitatsunter
nehmungen bzw. deren Aktien oder Teile davon zu erwerben. Jeder 
Leiter eines privaten Unternehmens wiirde eine solche Geschaftsgebarung 
ablehnen mussen, da die Aktionare keine Lust hatten, sich ihre Dividen
den durch derartige teuere Transaktionen kurzen zu lassen. Die Kosten 
aber fur ein solches teures Verfahren bei der Preag als einen Unternehmer 
der offentlichen Hand hat naturlich der Steuerzahler zu tragen, was ja 
auch daraus hervorgeht, daB die Preag fur das Jahr 1929 und 1930 eine 
Dividende von nicht mehr als 6% - private Unternehmen werfen bei 
sogar noch niedrigeren Strompreisen 10-12% ab - erwirtschaftet hat. 
Diese Dividende, so klein wie sie ist, flieBt aber nicht etwa in die Steuer
kasse und ermoglicht so Steuerherabsetzung, sondern wird der Holding
Gesellschaft, der Vereinigten Elektrizitats- und Bergwerks-Aktiengesell
schaft, uberwiesen, von wo sie zu neuen staatlichen Wirtschaftsexperi
menten benutzt wird." 

Ohne im einzelnen die Richtigkeit der vorstehend angefiihrten Be
hauptungen nachzupriifen, solI mit deren Erwahnung lediglich dokumen
tiert werden, daB auch heute die staatliche Elektrizitatswirtschaft trotz 
der zweifellos bedeutenden Verdienste um die Energieversorgung - yom 
volkswirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen - ihre Mangel aufzu
weisen hat, wenn auch der tendenziose Charakter mancher gegen die 
staatliche Elektropolitik angefiihrten Argumente nicht zu verkennen ist. 

Um j ede miBbrauchliche Anwendung der den offentlichen Korper
schaften zustehenden Hoheitsrechte zu vermeiden und deren Anwendung 

1 Vgl. Z. f. Kommun.-Wirtsch.1929, S.I711. 
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zum Nutzen und Frommen der Allgemeinheit zu gewahrleisten, hatte 
Dr. He c kin seinem im Jahre 1926 in der deutschen Wirtschaftszei
tung 1 veroffentlichtem Aufsatz: "PreuBen und das Reich in der deut
schen Elektrizitatswirtschaft" folgende Forderungen aufgestellt: 

,,1. Eine unbedingte und scharfe Trennung der Hoheitsaufgaben von 
den fiskalischen Aufgaben der Lander ist nicht nur auBerlich, sondern 
vor allem innerlich in der Einstellung der ausiibenden Behorden zu 
fordern. 

2. MaBgebend fiir die Fragen der Enteignung und Beleihung diirfen 
ledig wirtschaftliche Gesichtspunkte sein. Hierbeidiirften auch die Selbst
verwaltungskorper als sozusagen niedrige Konzessionsbehorden in ihrem 
Verleihungsrecht durch die Staaten nicht beschnitten werden. 

3. Es ist zu priifen, wie durch irgendeine unparteiische Stelle bei der 
Verwaltung der Hoheitsrechte der Lander betreffend die Enteignung 
Sicherungen eingefiihrt werden konnen, urn j eden Verdacht des MiB
brauches der Hohheitsrechte durch die Lander zugunsten ihrer Unter
nehmerinteressen zu vermeiden. 

4. Erstreckt sich das Interesse einer Elektrizitatsversorgungsanlage 
iiber das Gebiet mehrerer Lander, so ist neben den zu 3 angefiihrten 
Sicherheiten gegebenenfalls noch eine besondere iibergeordnete Stelle zu 
schaffen, deren Entscheidung sich die beteiligten Lander unterwerfen. 

5. Die offentliche Elektrizitatswirtschaft ist dadurch zu fordern, daB 
in jeder Hinsicht die verschiedenen Unternehmungsformen auch tat
sachlich gleichgestellt werden. Insbesondere ist eine einseitige Steuer
befreiung rein kommunaler und rein staatlicher Unternehmungen zu ver
werfen. Will der Staat die Elektrizitatswirtschaft durch besondere Privi
legien fordern, so miissen diese allen Unternehmungen gleichmaBig zu
kommen." 

Auf die unter Position 5 angefiihrte Forderung soIl weiter unten noch 
ausfiihrlicher eingegangen werden, da gerade das Steuerprivileg zu dem 
Streitobjekt geworden ist, urn welches schon seit Jahren ein von beiden 
Seiten erbittert gefiihrter Kampf tobt, der bis heute noch keine definitive 
Entscheidung gefunden hat. 

Die Zitatenreihe der individualistisch orientierten Kritiken des Staats
und Munizipalsozialismus solI nicht geschlossen werden, ohne die klas
sisch gewordenen Thesen Lo:r:d Are bur y s anzufiihren, die seinem 
bereits im Jahre 1909 erschienen, im Banne liberaler Wirtschaftsdok
trinen stehenden Buch: "Staat und Stadt als Betriebsunternehmer" ent
nommen sind. Er schreibt darin u. a. (auf S. 51): "Diejenigen, welche 
Handel und Industrie treiben, wissen ganz genau, daB der Unterschied 
zwischen Gewinn und Verlust von der scharfen Beobachtung der Einzel
heiten, der sorgfaltigen Auswahl ihrer Gehilfen und der Hingebung, mit 
welcher man dem Geschiifte seine Arbeitskraft, seine geistige Tatigkeit 
und seine Zeit widmet, abhangt. Es ist eine unmogliche Voraussetzung, 
daB Regierungen oder Stadtverwaltungen ebenso scharf aufpassenkonnen 
wie Leute, deren Einkommen und Wohlstand nebst der Wohlfahrt derer, 

1 Vgl. Jahrg. 1926, Nr.48. 
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die ihnen am nachsten stehen, von dem Erfolg ihrer Anstrengungen ab
hangig sind. Es ist klar, daB in der von der Regierung oder von den 
Ortsbehorden ausgefiihrten Arbeit nicht dieser Sporn zur Anstrengung 
und Sparsamkeit liegt und also eines von beiden eintreten muB: ent
weder muB es Verluste geben oder die Leistung wird nicht so gut sein." 

Diese Worte wurden am Ende des ersten Dezenniums des 20. Jahr
hunderts zum Signal fiir die Sammlung der Privatwirtschaft zum Kampf 
gegen die vordringende Kommunalisierungsbewegung 1. Noch heute 
greifen die Verfechter der freien Wirtschaft auf diese pragnant formu
lierten Argumente zuruck, die durch ihre Propagandawirkung seinerzeit 
wesentlich mit zur Vorbereitung des Bodens fiir eine neue Ara der Privat
initiative beigetragen haben und deshalb eine so nachhaltige Wirkung 
zeitigten, da den Gemeinden auf dem Gebiet der Stromversorgung auch 
schwere Fehldispositionen nachgewiesen werden konnten. "Deshalb muE 
auch die alte, von keiner Konkurrenz beunruhigte, in idyllischer Behag
lichkeit lebende, biirokratische Kommunalverwaltung einer frischeren 
tatkraftigeren, erfolgreichen Wirtschaft Platz machen", - schrieb 
M a j e r c z i k noch im Jahre 1913 2• DaB auch in der Gegenwart wieder 
die kommunalen Elektrizitatswerke durch den Wandel der energiewirt
schaftlichen Grundlagen und die katastrophale Finanzlage der Gemein
den in ein Krisenstadium getrieben wurden, ist im 2. Abschnitt des 
2. Hauptteils dieser Arbeit bereits naher erlautert worden. "Ober die 
daraus zu ziehenden Konsequenzen wird noch gelegentlich der Erorte
rungen des pro und contra der steuerlichen Bevorzugung staatlicher und 
kommunaler Unternehmungen die Rede sein mussen. Zum SchluB solI 
noch Mel chi n g e r zitiert werden, der seinen Aufsatz: "Versorgungs
monopol oder Energiewirtschaft" mit den folgenden Worten beendet 3: 

"Es ist hohe Zeit, daB sich die Selbstverwaltung von ihrer bisherigen 
Einstellung zu den vorliegenden Fragen abwendet, die sich im wesent
lichen auf eine formale Abwehrstellung gegenuber der Privatwirtschaft 
im Sinne eines ,Hande weg von den Kommunalbetrieben' beschrankt. 
Sie muB sich in allem Ernst mit der Frage befassen, ob nicht die Werks
politik der Gemeinden eine Gefahr fiir den Weiterbestand der kommu
nalen Versorgungsbetriebe als offentliche Wirtschaftsfaktoren zu bilden 
geeignet ist." -

2. Die Bed e u tun g des p r i vat en Un t ern e h mer tum s 
fur die E n t w i c k I u n g d e r d e u t s c hen S t rom v e r s 0 r
gung, erlautert am Beispiel der Elektricitats-

Lie fer u n g s g e sell s c h aft. 
Wenn fiir das Jahr 1930 der Anteil der privaten Werke an der ge

samten nutzbaren Stromabgabe mit U,8 % angegeben wird und man zum 
Vergleich den fUr die J ahrhundertwende genannten entsprechenden Wert 
von 77 % heranzieht, konnte man leicht zu der Ansicht neigen, daB das 

1 Vgl. Jeserich in Z. f. Kommun.-Wirtsch. 1929, Nr.23, S.1708. 
2 Vgl. Majerczik: Kommunale gewerbliche Unternehmungen als Kampf

mittel gegen die finanzielle Notlage der deutschen Stadte. Berlin 1919, S.96. 
3 Siehe Z. f. Kommun.-Wirtsch. 1931, S.292. 
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privatwirtschaftliche Element seine Bedeutung fiir die deutsche Elektri
zitatswirtschaft ganzlich verloren habe und die vollige Herrschaft der 
offentlichen Korperschaften auch auf diesem Ge biete nur noch eine Frage 
der Zeit sein konne. Das Primat einer reinen Privatwirtschaft wird man 
zwar kaum wieder aufzurichten vermogen. Jedoch ist mit dieser Tat
sache noch langst nicht das Urteil iiber die kiinftige Berufung der Privat
initiative zur Mitarbeit an der nach volkswirtschaftlichen Gesichts
punkten auszubauenden deutschen Stromversorgung gesprochen worden. 
Die die Ausbreitung der offentlichen Unternehmertatigkeit begiinstigen
den Faktoren haben wir im Laufe der bisherigen Erorterungen sowohl 
in der Schwungkraft ihrer entwicklungsftirdernden Starke als auch mit 
den ihrer Auswirkung anhaftenden Schwachen kennengelernt. Imfolgen
den soll jetzt ebenfalls der EinfluB der privatwirtschaftlichen Gruppen 
auf die Entwicklung der Stromversorgung behandelt werden 1. 

Mit der Initiative der offentlichen Korperschaften hatten sich die von 
der elektrotechnischen Industrie oder von Finanzgruppen gegriindeten 
Finanzierungs- und Holding-Gesellschaften abfinden miissen, da ja 
deren Existenz von einer zweckmaBigen Losung des durch den immer 
weiter um sich greifenden Staats- und Munizipalsozialismus herbei
gefiihrten Interessenkonfliktes abhangig war. Bekanntlich wahlte man 
den Weg der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft, der, vom RWE zu
erst beschritten, in diesem Unternehmen auch die machtvolle Verwirk
lichung ihres KompromiBgedankens gefunden hat. Damit war derPrivat
initiative ein neues Betatigungsfeld erschlossen worden, das in seiner Be
deutung fiir die kiinftige elektrizitatswirtschaftliche Entwicklung noch 
gar nicht abzuschatzenist. 1m Jahre 1930 hat die nutzbare Stromabgabe 
aller gemischtwirtschaftlichen Werke bereits mit 33,7 % der Gesamt
stromerzeugung den 33 % betragenden kommunalen Anteil iibertroffen. 
Die aufwartssteigende Tendenz diirfte nach in letzter Zeit verschiedent
lich erfolgten Umgriindungen bisher rein kommunaler Elektrizitatswerke 
in gemischtwirtschaftliche Unternehmungen auch noch in den folgenden 
Jahren anhalten. Von dieser Organisationsform solI spater noch aus
fiihrlicher die Rede sein, sowie ihre von seiten der Vertreter der tiffent
lichen Wirtschaft gefundene Aufnahme und Kritik eine eingehende Wiir
digung finden. Wenn sich auch die meisten privaten Beteiligungsgesell
schaften mit den Unternehmungen der offentlichenHand vereinigthaben, 
so ist doch die Mehrzahl der Dachgesellschaften im Privatbesitz ge
blieben 2. Eine weitgehende Verflechtung mit der provinziellen und 
staatlichen Elektrizitatswirtschaft ist beispielsweise bei der Elektrizitats
Lieferungs-Gesellschaft (AEG-Gruppe), der Elektrizitats A.-G. vorm. 

1 Fiir die nachstehenden Erorterungen fanden u. a. folgende Literaturquellen 
Verwendung: 
Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931, Herausgegeben vom Spezialarchiv der 

Deutschen Wirtschaft. Miinchen und Leipzig 1931. 
Wolff: Aufgaben und Organisationsformen im Gebiete der Elektrizitatswirtschaft, 

1931. 
Siegel: Die ELG 1897-1922. (Ein Riickblick auf 25 Jahre ihrer Entwicklung.) 
Dehne: Deutschlands GroBversorgung. Berlin 1928. 

2 VgI. Wolff: a. a. O. S.119. 
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Schuckert, der jetzt vom RWE kontrollierten Lahmeyer Gruppe, der 
Gesellschaft fUr elektrische Unternehmungen und der Dessauer Gas
gesellschaft festzustellen. Damit haben sich die genannten Gesellschaften 
in den Rahmen der GroBwirtschaft wirkungsvoll eingefugt. 

Welche Vorteile hat nun die private Unternehmungsform aufzuweisen, 
die ihre Erhaltung in der deutschen Elektrizitatswirtschaft wiinschens
wert erscheinen lieBe 1 Da ist in erster Linie ihre groBe Beweglichkeit 
zu nennen, welche eine rasche Durchfiihrung ihrer auf Grund reicher 
technischer und kaufmannischer Erfahrungen getroffenen Dispositionen 
ermoglicht. Diese schnelle Anpassungsmoglichkeit ist auf den vielfach 
mit den weitesten Befugnissen ausgestatteten Vorstand der Unterneh
mung zuruckzufiihren, der die Gesellschaft gesetzlich allein nach auBen 
vertritt und ihr fiir seine Handlungen Verantwortung schuldet. Da fiir 
sie der Rentabilitatsgesichtspunkt von ausschlaggebender Bedeutung ist, 
werden trotz hochbezahlter Spezialkrafte und modernster Betriebsein
richtungen die Produktionskosten auf ein Minimum reduziert sein. 
Weiterhin ist das Gebiet der Werbetatigkeit als ureigenste Domane der 
Privatunternehmung anzusehen. Nur sie kann deshalb "durch Einstel
lung von am Erfolg interessierten hochbezahlten Spezialkraften und 
durch Aufwendung bedeutender Werbekapitalien in den AnschluB
anlagen der Elektrizitatsverbraucher restlos alles ausschopfen, was aus
zuschopfen istl". Diesen zweifellos nicht hoch genug anzuschlagenden 
Vorteilen stehen die bekannten N achteile des aIle Handlungen ohne Ruck
sicht auf soziale Belange beeinflussenden Gewinnstrebens, der Abhangig
keit von Fabrikationsunternehmungen und deren Monopolstellung, der 
langjahrigen Bindung des Konzessionsgebers und der zu niedrig bemes
senen Abschreibung bei Heimfall oder Ruckkauf der Werkanlagen gegen
uber. 

Um einen BeurteilungsmaBstab zu schaffen, solI im folgenden ein 
kurzer "Oberblick uber die Entwicklungsgeschichte eines privaten Elektri
zitatsunternehmens gegeben werden. Wir wahlen das Beispiel der von 
der AEG bereits im Jahre 1897 gegriindeten Elektricitats-Lieferungs
Gesellschaft in Berlin, die durch die Organisation der Stromversorgung 
von mehr als 2000 Orten in DeutschJ.8.nd nicht nur einen hervorragenden 
Anteil am Ausbau der Elektrizitatswirtschaft gehabt hat, sondern auch 
heute noch mit zu den groBen deutschen Elektrizitatskonzernen zahlt. 

Das genannte Unternehmen wurde in einer Zeit von Em i I Rat hen a u 
ins Leben gerufen, als die elektrotechnische Industrie gerade das Stadium 
des wirtschaftlichen und technischen Versuches uberwunden hatte und 
nun daran ging, uber den Rahmen des bisherigen Baus kleiner Orts
zentralen hinaus auch groBere Projekte durch die Elektrifizierung mitt
lerer und kleiner Stadte von einem Werk aus in Angriff zu nehmen. 
Wenn auch der ELG durch Vertrage mit der AEG deren Erfahrungen fiir 
die AusfUhrungen elektrischer Anlagen zur Verfugung standen, so ist 
doch zu bedenken, daB das Betatigungsfeld der Gesellschaft zum groBen 

1 V gl. J ung: Die staatliche Elektrizitats-GroJ3versorgung Deutschlands. 
Jena 1918, S.22. 
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Teil absolutes Neuland darstellte, zumal die Kraftstromverwendung 
gerade in das Anfangsstadium ihrer spateren beispiellosen Entwicklung 
fiel und die Lichtstromlieferung im wesentlichen noch zur Befriedigung 
eines LuxusbedUrfnisses diente. Ein solches Gebiet konnte nur der auf 
wirtschaftlichen Erfahrungen basierende Wagemut des privaten Unter
nehmertums durch seine die weitere industrielle Ausgestaltung voraus
schauenden Griindungsaktionen erschlieBen. Als Aufgabe wurde der 
Elektricitats-Lieferungs-Gesellschaft der Bau und Betrieb von auf Grund 
gemeindlicher Konzessionen auf eigene Kosten zu errichtenden Elektri
zitatswerken zugewiesen sowie auch deren pachtweiser Erwerb oder die 
finanzielle Beteiligung an derartigen Anlagen als Gegenstand des Unter
nehmens erklart. So sollte die ELG nach dem 15. Geschaftsbericht der 
AEG fUr das Jahr 1896/97 "den Betrieb auch von solchen Elektrizitats
werken ubernehmen, die den kostspieligen Apparat einer selbstandigen 
Organisation nicht zu tragen vermogen oder eine langere Entwicklungs
zeit bediirfen, bevor sie eine angemessene Rente gewahren". 

Auf die chronologische Aufzahlung der im Laufe der Tatigkeit der 
ELG erfolgten zahlreichen Griindungen, Pachtungen und Beteiligungen, 
muB im Rahmen dieser Ausfiihrungen verzichtet werden. Es sollen Ie dig -
lich die Daten, denen in bezug auf die Entwicklungsgeschichte der deut
schen Elektrizitatswirtschaft eine besondere Bedeutung zukommt, oder 
die fUr die ELG selbst von Wichtigkeit geworden sind, Erwahnung 
finden. 

Da ist z. B. die bereits im Jahre 1906 unter maBgebender Mitwirkung 
der ELG, AEG und der Bergwerksgesellschaft Hibernia erfolgte Griin
dung der Elektrizitatswerk-Westfalen-A.-G. zu nennen. Wenn auch die 
ELG ihren Aktienbesitz schon im Jahre 1908 an die beteiligten kommu
nalen Kreise wieder abgetreten hatte, so blieb sie doch mit dem bald eine 
exponierte Bedeutung erlangenden Unternehmen in langer Beriihrung, 
da der damalige Direktor der ELG Hem pel gleichzeitig V orstands
mitglied der Elektrizitatswerke Westfalen geworden war. Ebenfalls bei 
der Entstehung des Markischen Elektrizitatswerkes im Jahre 1909 hat 
die ELG Pate gestanden und dessen machtvolle Entwicklung eingeleitet. 
Das groBziigig projektierte Versorgungsgebiet, daB die gesamte weitere 
Umgebung im Westen und Osten Berlins umfassen sowie im Norden bis 
an die Netze der Stadt Stettin vordringen sollte, konnte nicht zur Aus
fUhrung gelangen. "Die GroBziigigkeit dieses Planes war jedoch dem 
Verstandnis, der Kirchturmpolitik und dem Wettbewerbsneid jener Zeit 
weit vorausgeeilt," urteilt Dr. S i e gel. 

Nach den Planen Prof. K lin g e n b erg s wurde als Musteranlage 
das Dampfkraftwerk Heegemuhle am Finowkanal erbaut. 1911 ging 
dann die Fiihrung des Unternehmens auf die ELG iiber. 

Auch um die Elektrifizierung weiter Gebiete des sachsischen Erz
gebirges hat sich die ELG verdient gemacht. Von besonderem tech
nischen Interesse war dabei die Kuppelung des 1911 nach dem Muster 
von Heegemiihle erbauten Kraftwerkes Schwarzenberg mit den beiden 
Zentralen der Sachsischen Elektricitats-Lieferungsgesellschaft in Ober
lungwitz und Schweinsburg durch Hochspannungsleitungen von 30 kV. 
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Der anfangs nicht geringe Schwierigkeiten mit sich bringende Parallel
betrieb der drei Werke, der gegenseitige Unterstutzung und Belastungs
ausgleich ermoglichte, stellte damals eine bahnbrechende technische Tat 
dar, die wegen der groBen wirtschaftlichen Vorteile in der Folgezeit 
vielerlei Nachahmung fand. Die moderne Elektrizitatswirtschaft ist ohne 
eine derartige Verbindung von Kraftwerken uberhaupt nicht mehr denk
bar. Ebenfalls auf dem Wege der Gemeinschaftsgriindungen mit offent
lichen Korperschaften ist die ELG fiihrend vorgegangen. Nachdem sie 
schon seit dem Jahre 1897 das Elektrizitatswerk Eisenach zusammen mit 
der Stadt Eisenach im Besitz hatte, grundete sie 1911 gemeinsam mit 
dem Elbtal-Elektrizitatsverband und der AEG die "Elbzentrale Aktien
gesellschaft" deren Verwaltung die ELG ubernahm. Bemerkenswert. ist 
das von dem Gemeindeverband zugestandene Recht, binnen 10 Jahren 
nach der Betriebseroffnung die Aktien jederzeit zu gunstigen Bedin
gungen kauflich zu erwerben. Es zeigt sich also hier bereits die ver
starkte Machtposition der Kommunen in der Tendenz, das erste Wagnis 
der Griindung der Privatinitiative zu uberlassen und sich dann nach dem 
erbrachten Rentabilitatsbeweis die nbernahme des lukrativ gewordenen 
Betriebes zu sichern. 

Bei den meisten der urn jene Zeit ins Leben gerufenen Elektrizitats
unternehmen konnte die Privatwirtschaft nur unter den angefiihrten Be
dingungen eine Beteiligung an einer neu zu erstellenden Anlage oder die 
Konzession zum Bau einer solchen erwerben. Bereits im Jahre 1909 
trat jedoch zum ersten Male der Fall ein, daB eine Stadt, namlich Konigs
berg i. Pr., ihre bisher in eigener Regie betriebenen Elektrizitatswerke 
und StraBenbahnen an die AEG zu verpachten beabsichtigte. Und zwar 
war fUr dieses Vorgehen, wie schon an anderer Stelle naher auseinander
gesetzt wurde, die Erkenntnis maBgebend gewesen, daB eine derartige 
Unternehmertatigkeit mit den ihr immanenten technisch und wirtschaft
lich fundierten Expansionstendenzen allmahlich uber den Rahmen kom
munaler Aufgaben hinausgewachsen war. "Die Grenzen einer Stadt 
werden zu eng fur den Trieb nach Ausdehnung, den die Elektrizitats
werke durch die technischen Fortschritte und den die StraBenbahnen 
durch die Entwicklung des Verkehrs und die Steigerung des Verkehrs
bediirfnisses empfangen haben", begriindete der Magistrat der Stadt 
Konigsberg seinen BeschluB, die kommunalen Werke zu verpachten. Fur 
die Durchfiihrung des im Jahre 1910 mit der AEG geschlossenen Pacht
vertrages wurde dann die "Elektrizitatswerk- und StraBenbabn Konigs
berg-A.-G." unter Beteiligung der AEG, ELG und der Elektrobank ge
schaffen. "Die Unrentabilitat der drei vorhandenen Kraftwerke konnte 
durch die Stillegung zweier Werke bzw. deren Verwendung als Umformer
stationen und den Ausbau des Dritten beseitigt werden. Der Stromver
brauch wurde so gefordert - berichtet Dr. S i e g e 11 - daB er bereits 
in den ersten drei Jahren einen Zuwachs von etwa 50 % aufwies, eine be
deutsame Leistung bei einem Werk, das damals schon auf eine zwanzig
jahrige Vergangenheit zuruckblickte". 

1 VgI. Siegel: Die EIG, S.44. 
Kirchhoff, Untemehmung8form. 8 
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Der zunehmende Industriestrombedarf, der umfangreiche und kost
spielige Neubauten notwendig machte, veranlaBte noch weitere Stadte 
dem Beispiel Konigsbergs zu folgen. So brachte auch Altona in die von 
der AEG, ELG und Elektrotechnik Anfang 1912 gegriindete Aktien
gesellschaft "Elektrizitatswerk Unterelbe A.- G." ihr Elektrizitatswerk 
ein. Die Stadte Brandenburg a. H., Rostock und Linden vor Hannover 
schlossen in der Folgezeit aus den gleichen Anlassen Pachtvertrage mit 
der Elektricitats-Lieferungsgesellschaft. 

1m Jahre 1912 begann eine neue Phase elektrizitatswirtschaftlicher 
Entwicklung durch die unter maBgebender Beteiligung der AEG und 
ELG gegriindeten "Thiiringer Elektricitats-Lieferungsgesellschaft". Den 
Auftakt dazu hatten die in den Jahren 1909-1911 von der AEGmitdem 
Staatsministerium des Herzogtums Gotha gepflogenen Verhandlungen 
uber die einheitliche Elektrizitatsversorgung des Landes gegeben. Der 
zur Griindung der oben genannten Gesellschaft fuhrende VertragsschluB 
war auBer der fiir die damalige Zeit musterhaften zweckmaBigen Aus
gestaltung der Stromversorgung eines groBeren Gebietes auch noch inso
fern von Bedeutung, als hier zum ersten Male eine hochste staatliche Ver
waltungsstelle als Vertragspartner auftrat. Die Mitwirkung des Staates 
bei der Entscheidung elektrizitatswirtschaftlicher Fragen wurde in der 
Folgezeit auch in den ubrigen deutschen Landern immer allgemeiner. 
"Damit war dem ernsten Unternehmertum, soweit sich diese Eingriffe auf 
die Gestaltung der Vertrage und auf die Regelung und Uberwachung der 
Elektrizitatswirtschaft beschrankten, nur ein Dienst erwiesen - schreibt 
Dr. S i e g e 11 - denn es war fiir seine Vertreter naturgemaB angenehmer 
und leichter, mit einer Zentralstelle, die mit den wirtschaftlichen Ver
haltnissen des Landes vertraut war, zu verhandeln und die Einzelheiten 
festzulegen, statt mit jedem Kreise oder Gemeinwesen langwierige Ver
handlungen fUhren zu mussen." 

Auch mit dem mecklenburgischen und bayrischen Staat wurden ver
tragliche Abmachungen bezuglich der Stromversorgung einzelner Ge
bietsteile getroffen, von denen wegen seiner heutigen Bedeutung vor 
allem der Vertrag mit Bayern, die einheitliche Versorgung Oberfrankens 
betreffend, bemerkenswert ist, der nach langeren Verhandlungen endlich 
im Jahre 1914 zur Griindung einer "Bayrischen Elektricitats-Lieferungs
gesellschaft" fUhrte. An diesem Unternehmen waren auBer der ELG, der 
wie im FaIle der Thiiringer ELG, die Leitung uberlassen wurde, weiterhin 
Lahmeyer und die Elektrobank beteiligt. In den Kriegs- und Nach
kriegsjahren muBten, um den sprunghaft steigenden Strombedarf be
friedigen zu konnen, die Werkanlagen teilweise wesentlich erweitert wer
den. Auch neue Versorgungsgebietsteile wurden den schon bestehenden 
angegliedert, wahrend andererseits frUIier gegriindete und entwickelte 
Elektrizitatsunternehmungen z. T. in den Besitz deroffentlichen Korper
schaften ubergingen, da die Kommunalisierungs- und Verstaatlichungs
bewegung der wirtschaftspolitischen Zeitauffassung entsprechend einen 
immer groBeren Umfang annahm. Besonders bemerkenswert ist der im 

1 Vgl. Siegel: a. a. O. S.55. 
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Juli 1917 erfolgte Verkauf des eine Leistung von 25000 kW aufweisen
den Kraftwerkes Hirschfelde an den sachsischen S~aat. 1m Jahre 1916 
hatte bereits die Provinz Brandenburg 7 Mill. von den 12 Mill. RM 
Aktienkapital des Markischen Elektrizi~a~swerkes iibernommen und nach 
KriegsschluB ging der gesamte Besitz an die Provinz iiber. Endlich er
warb die S~adt Konigsberg auch das im Besitz der ELG befindliche 
Aktienpaket an der "Elektrizitatswerk und StraBenbahn Konigsberg 
A.-G." zuriick. 

Zum SchluB seien noch die Auslandsinteressen der ELG erwahnt, die 
gerade in den le~zten Jahren ausgedehnt wurden. Wenn auch bereits in 
der Vorkriegszeit kleinere Elektrizitatswerke im Ausland gegriindet und 
betrieben worden waren, so in Rumanien, Polen, Schweden, Osterreich 
und Ungarn, so begann die Gesellschaf~ vom Jahre 1927 ab sich wiederum 
der Expansion des Geschaftsbereiches auf das Ausland zuzuwenden. Die 
wichtigste In~eressennahme fallt auf die Tiirkei, wo in der Stadt Angora 
von der ELG ein Elektrizitats- und ein Gaswerk erbaut wurde. Weiterhin 
erwarb sie von der tiirkischen Regierung die Konzession fiir die Errich
tung eines Elektrizitatswerkes in Adana. SchlieBlich ist noch die im 
Jahre 1930 durch ein unter Fiihrung der AEG stehendes Konsortium 
erfolgte Griindung einer Aktiengesellschaft rumanischen Rechts mit dem 
Sitz in Temesvar bemerkenswert. 

Beteiligt ist die ELG nach dem Stand Anfang 1931 an den folgenden 
Unternehmungen (s. nebenstehende Tabelle): 

Dami~ ist in groBen Ziigen der Aufbau der heu~e iiber ein Aktien
kapital von 40000000 RM verfiigenden Gesellschaft skizziert worden, 
die sich aus kleinen Anfangen zu einer beachteten einfluBreichen Stellung 
unter den deutschen Elektrizitatskonzernen trotz der in den letzten 
3 J ahrzehnten immer starkeren EinfluB gewinnenden kollektivistischen 
Tendenzen emporgearbeitet hat. Aus der Entwicklungsgeschichte geht 
klar hervor, welchen Weg das private Unternehmertum in der deutschen 
Elektrizitatswirtschaft gegangen ist. Wenn sich naturgemaB aus einer 
derartigen Darstellung auch seine Scha~tenseiten nicht erkennen lassen, 
so muB doch festgestellt werden, daB heute von einem hemmungslosen 
Gewinnstreben ohne Riicksicht auf volkswirtschaftliche Gesich~spunkte 
nicht mehr die Rede sein kann. Vielmehr hat sich ganz allgemein die 
Erkenntnis durchgesetzt, daB im eigenen Interesse der Verbrauchss~eige
rung die berechtigten Wiinsche der Abnehmer BeriicksicMigung finden 
miissen und ebenfalls die Einordnung privater Werke und Lei~ungsnetze 
in das groBe System einer rationell aufgebauten deutschen Elektrizitats
wirtschaft ein zwingendes Gebot ist, gegeniiber dem kleinliche egoistische 
Interessen zuriickzutreten haben. 

Verstandnisvolle Zusammenarbeit zwischen dem Privatunternehmer 
einerseits und den Gemeinden oder sonstigen offentlichen Korperschaften 
andererseits ist auch fiir die Zukunft zu fordern, nachdem sich die Vor
teile einer solchen elektrowirtschaftlichen Gestaltung, wie auch das Bei
spiel der ELG zeigt, klar erwiesen haben. Einmal konnen durch ein der
artiges Vorgehen soziale Belange gewahrt und zum anderen auch der 
Stromversorgung die jahrelange Erfahrung des Privatunternehmens, 

8-
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Gesellschaft 

1. Bayrische Elektricitats-Lieferungsgesellschaft 
A.-G., Bayreuth . . . . . . . . . . . . . 

2. Thuringer Elektricitats-Lieferungs-Gesellschaft 
A.-G., Gotha. . . . . . . . . . . . . . . 

3. Mainkraftwerke A.-G., Hochst a. M. . . . . 
4. Kommunale Elektrizitats-Lieferungsgesell-

schaft, Sagan ............. . 
5. Sachsische Elektrizitats.Lieferungsgesellschaft 

A.-G., Siegmar . . . . . . . . . . . . . . 
6. Elektrizitatswerk Brandenburg (Havel) A.-G., 

Brandenburg .............. . 
7. Kohlenveredlung A.-G., Berlin ...... . 
8. Licht- und Kraftwerke G. m. b. H., Berlin .. 
9. Lausitzer Elektrizitatswerk G. m. b. H., Berlin 

10. Brennerwerke G. m. b. H., Munchen. . . . . 
11. Elektrizitatswerk Schwandorf G. m. b. H., 

Munchen ................ . 
12. Elektricitats-Lieferungs-Gesellschaft m. b. H., 

Eger ................. . 

13. WestbOhmische Elektrizitatswerke A.-G., Asch 

14. Ankara Elektrik Turk Anonim Sirketi (Tur-
kische ELG), Angora .......... . 

15. Ankara Hava Gazi Tiirk Anonim Sirketi (Tur
kische Gaslieferungsgesellschaft), Angora. . . 

16. Adana Elektrik Turk Anonim Sirketi (Turkische 
ELG), Adana ........ . 

17. Elektrizitats-Lieferungs-A.-G. fur die unga
rische Tiefebene, Budapest ..... 

Kapital Beteiligung 
in RlVI in % 

15000000 45,5 

17600000 26,8 
22400000 5,34 

5350000 12,76 

32000000 50 

3000000 100 
2500000 6,68 

500000 100 
2000000 100 
1215000 31,3 

480000 43,75 

20000000 100 
Kc 

15000000 100 
Kc 

1500000 662/ 3 

turk. £ 

1500000 662/ 3 

turk. £ 

1000000 100 
turk. £ 

1000000 162/ 3 

Pengo 
30% eingez. 

seine mit kaufmannischem Geschick verbundene Tatkraft und seinfrischer 
Wagemut erha1ten b1eiben. Gerade diese Eigenschaften sind fUr die zu
kunftsreiche Aufgabe der rest1osen, intensivsten Durchd:dngung der Volks
wirtschaft mit E1ektrizitat Erfordernisse, von denen die Erreichung dieses 
hohen Zie1es wesentlich abhangig sein wird. 

3. Die gem i s c h t w i r t s c h aft 1 i c he Un t ern e h m u n g 
a1s Synthese individua1istischen und 
k 0 II e k t i vis tis c hen W i r t s c h aft s will ens. 

fiber die Bedeutung der gemischtwirtschaftlichen Unternehmungs
form (GWU) ist vie1 geschrieben und ihr Wert stark umkampft worden. 
Von den einen wird sie seit ihrem Entstehen im Jahre 1905 a1s die ideale 
Organisationsform schlechthin bezeichnet und von der anderen Seite 
ihre Propagierung als politischer Schachzug des privaten Unternehmens 
kommentiert, der die Einleitung einer Entkommunalisierungsbewegung 
bezwecke. Wenn auch der praktische Erfolg der GWU, wie die Statistik 
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durch die Angabe der mit 33,7% fur das Jahr 1930 genannten groBten 
nutzbaren Stromabgabe aller offentlichen Elektrizitatswerkgruppen be
weist, fUr die Verfechter dieses Organisationstyps scheinbar eine restlose 
Bestatigung ihrer optimistischen Argumentation bedeutet, so dad man 
sich doch damber nicht hinwegtauschen lassen, daB namlich die ge
mischtwirtschaftliche Unternehmungsform keine Ideallosung des Organi
sationsproblems darstellt, sondern vielmehr den Charakter eines Kom
promisses tragt. Nicht weil sie die restlose Erfullung staatlicher oder 
kommunaler und privater Wunsche verburgt, wurde die GWU ins Leben 
gerufen, sondern lediglich nuchterne, aus einer gewissen Notlage des 
einen Partners geborene Kalkulationen waren meist fur ihre Entstehung 
maBgebend. Diese Tatsache schlieBt jedoch nicht aus, daB etwa dieser 
Unternehmungstyp als die zweckmaBigste Form des Ausgleichs der ver
schiedenen Interessenspharen angesehen werden konnte und ist gleich
falls nicht angetan, als Beweis fur die schlechte Eignung der GWU zur 
Wahrung offentlicher Belange zu dienen. Dieser Hinweis sei den folgen
den Erorterungen uber das Wesen und die praktische Bedeutung der 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmung vorausgesetzt, um von Anfang 
an die richtige Einstellung zu dem Gegenstand der Diskussion zu ver
mitteln. 

Wie bereits an anderer Stelle erwahnt wurde, versteht man nach der 
Definition Pas sow Sl unter der GWU"privatrechtlich organisierte Unter
nehmungen, bei denen das verantwortliche, das eigene Unternehmungs
kapital teils von Privaten, teils von offentlichen Korperschaften (ins
besondere Stadten und Kreisen) aufgebracht ist und bei denen auch die 
oberste Leitung des Betriebes auf Grund des gemeinschaftlichen Eigen
tums von Privaten und offentlichen Korperschaften gemeinsam aus
geubt wird". Es muB also sowohl ein beiderseitiges kapitalmaBiges In
teresse vorliegen, als auch eine gemeinsame Geschaftsfuhrung verwirk
licht sein. Begrifflich ist es demnach gleichgultig mit welchem Prozent
satz die Partner am Unternehmungskapital beteiligt sind und wieviel 
Vertreter sie dementsprechend in den Aufsichtsrat entsenden. Diese 
Festsetzung ist jedoch wegen der steuerrechtlichen Stellung des Unter
nehmens von groBer Wichtigkeit, weil damit gemischtwirtschaftliche 
Organisationen auch bei uberwiegend kommunaler Beteiligung keine 
Anwartschaft auf ein Steuerprivileg mehr besitzen, eine Tatsache, die 
viele Gemeinden aus rein fiskalischen Grunden bewogen hat, trotz gerin
gerer Rentabilitat ihre Elektrizitatswerke in eigener Regie weiterzu
fuhren. 

Welche Motive sind nun fur die Gmndungen derartiger gemischt
wirtschaftlicher Unternehmungen maBgebend gewesen? Ais Folge der 
groBen Welle von Sozialisierungsideen hatte die Kommunalisierungs
bewegung stark zugenommen und dazu gefuhrt, daB zahllose gemeind
liche Elektrizitatswerke entstanden waren, deren Unrentabilitat sich 
bald erwies, zumal sie sich den rapiden Fortschritten der Technik nicht 

1 Vgl. Passow: Die gemischtprivaten und offentlichen Unternehmungen. 
Jena 1912, S. 1. 
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anpassen konnten und meist durch ihre auf Lichtstromkonsum zuge
schnittene hohe Tarifierung den Elektrizitatsverbrauch fUr Kraftzwecke 
abdrosselten. Auch hatte man den Weg der Arbeitsgemeinschaften mit 
benachbarten Gereeinden noch nicht aufgenommen. Die Privatwirt
schaft konnte dem gegeniiber auf dem Gebiet der Stromversorgung 
groBe Erfolge aufweisen. In Anerkennung dieser Tatsache zeigten sich 
die Kommunen in allerdings nur geringem Umfange zu einer Zusammen
arbeit mit privaten Gesellschaften bereit, zumal auch mit der Verteilung 
des mit dem Betrieb eines Elektrizitatswerks verbundenen Risikos ein 
nicht zu unterschatzender Vorteil geboten war. Es darf natiirlich nicht 
verkannt werden, daB das Bestreben, gemischtwirtschaftliche Unter
nehmungen ins Leben zu rufen, deshalb von seiten des privaten Unter
nehmertums ausging, um seinen EinfluB auf die Stromversorgung nicht 
ganz zu verlieren und seine Position wieder zu starken. Weiterhin hoffte 
man durch ein Zusammengehen mit den offentlichen Korperschaften 
Erleichterungen bei Verhandlungen mit Behorden und bei Erlangung 
des an die Genehmigung der Gemeinden gekniipften Wegerechts zu er
reichen. Hinzu kam noch die Aussicht auf finanzielle Vorteile, die einer
seits in der Risikoentlastung und andererseits in der giinstigen Kapital
beschaffung zu suchen waren, denn den Kommunen standen in der V or
kriegszeit im Gegensatz zu heute reichliche Geldmittel zur Verfiigung, 
da sie als besonders kreditwiirdig galten und deshalb Anleihen zu einem 
bedeutend niedrigeren Zinssatz als private Werke erhielten. SchlieBlich 
kam fiir reine Fabrikationsfirmen noch das Interesse an der Absatz
sicherung ihrer Fabrikate in Betracht. Aber ebenfalls den offentlichen 
Korperschaften brachte die gemischtwirtschaftliche Organisationsform 
eine ahnliche Reihe wichtiger V orteile. AuBer den bereits erwahnten 
sind noch die weitgehende Entpolitisierung und Entbiirokratisierung der 
Unternehmungsleitung anzufUhren. Dadurch wurde erst eine kauf
mannisch-groBziigige Geschaftsfiihrung gewahrleistet, die eine wirkungs
volle besonders fur die Heranziehung industrieller GroBverbraucher 
wichtige Werbetatigkeit unterstutzen konnte. Bemerkenswert ist die 
Tatsache, daB gerade diese von den Werken wegen ihres kontinuierlichen 
Konsums geschatzten Abnehmer lieber mit Privaten verhandeln, weil 
sie dort die im Geschaftsleben geforderte Vertraulichkeit finden, die von 
offentlichen Korperschaften nicht immer gewahrleistet werden kann 1, 
wie die Behandlung von Vertriigen im Stadtparlament beweist. Auch 
dieses Moment hat manche Kommune zur Uberfiihrung ihrer Werke in 
die Form einer GWU veranlaBt. Zu dem gleichen EntschluB werden 
teilweise die Gemeinden endlich auch durch ihre zur Zeit besonders 
druckende finanzielle Notlage bewegt, die ihre Kreditwiirdigkeit stark 
herabgesetzt hat. Eine derartige Verbindung mit privatem Kapital be
deutet nicht nur fur die Gemeindekassen eine Erleichterung, da sich ja 
die Kommunen die Kammereiabgabe in der bisherigen Hohe von der 
neuen Gesellschaft garantieren lassen konnen, sondern gestattet durch 
die anteilsmaBige Vertretungsmacht im Aufsichtsrat der GWU auch 

1 Vgl. Schmelcher: Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen, im Hand
worterbuch der Staatswissenschaft, 4. Auflage, Bd. IV, S. 851. 
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noch weiterhin die Elektropolitik des Unternehmens im Sinne des offent
lichen Interesses zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang sei auf das 
Beispiel der Berliner Stadtischen Elektrizitatswerke hingewiesen, die aus 
dem Stadtbesitz an die am 11. Mai 1931 mit einem Grundkapital von 
240 Mill. RM gegriindete Berliner Kraft- und Licht-A.-G. uberge
gangen sind. Nach dem heutigen Stand (Anfang 1932) sind die 
160 Mill. RM Inhaberaktien im Besitz eines internationalen Konsor
tiums. 44 Mill. RM entfallen davon auf die beteiligte deutsche Gruppe. 
Von den 80 Mill. RM Namensaktien haben 38 Mill. RM die Stadt Berlin, 
21 Mill. RM die Elektrowerke A.-G. und 21 Mill. RM die PreuBische 
Elektrizitats-A.-G. ubernommen 1. Der Gesellschaft ist von der Stadt 
Berlin das ausschlieBliche Recht zur Versorgung des gesamten ge
genwartigen Stadtgebietes und seinen spateren Erweiterungen mit 
elektrischer Energie auf Grund eines besonderen Konzessionsvertrages 
ubertragen worden. Die Stadt hat sich dabei ein Riickkaufsrecht vor
behalten, das erstmalig zum 30. Juni 1956 ausgeubt werden kann 2. 

Als handelsrechtliche Form wiegt praktisch fur die GWU bei weitem 
die A.-G. vor. Da bekanntlich weder durch ein Statut noch durch andere 
Vertriige uber die Besetzung des Vorstandes, die Verteilung der Auf
sichtsratsitze und die kiinftige Geschaftsfuhrung rechtswirksame Ver
einbarungen getroffen werden konnen, ist die A.- G. fur offentliche Korper
schaften als ungiinstiger zu bezeichnen, zumal wenn die letzteren ka pital
maBig die Minoritat bilden. Wie bereits an anderer Stelle erwahnt wurde, 
liegen zwar die Verhaltnisse bei der G. m. b. H. in bezug auf die offent
lichen Interessen in einem solchen Fall gunstiger, doch kommt sie bei 
starkerer Inanspruchnahme des Kapitalmarktes nicht in Frage. Den 
Mangel einer fur diesen Zweck geeigneten Gesellschaftsform hat schon 
der Schopfer der gemischtwirtschaftlichen Unternehmung Dr. F r e u n d 
vom PreuBischen Ministerium des Innern empfunden und deshalb eine 
Sonderregelung fur diesen Fall vorgeschlagen 3. So sollte den offent
lichen Korperschaften an Rechten eingeraumt werden: 

1. ein Sitz im Aufsichtsrat, selbst wenn die Kapitalbeteiligung zu 
gering war und 

2. ein Vorrecht gegenuber jedem BeschluB eines Gesellschafts
organes. 

tiber dieses Veto sollte dann ein paritatisch zusammengesetztes 
Schiedsgericht entscheiden und die offentliche Korperschaft als Gegen
leistung verpflichtet sein, einmal der Gesellschaft ihren eigenen Kredit 
und zum andern auch die Dienste ihrer Beamtenschaft unentgeltlich zur 
Verfugung zu stellen. Die Vorschliige von F r e u n d sind jedoch da
mals von Theorie und Praxis ubereinstimmend abgelehnt worden 4. 

Wenn in der Vorkriegszeit auch schon von einzelnen Kommunen die 

1 VgI. Das offentliche Elektrizitatswerk (DOE) 1932, S.33. 
2 Siehe Elektrizitatswirtschaft, Jahrg.1931, S.270/271. 
3 Vgl. Freund: Die gemischte wirtschaftliche Unternehmung. Deutsche 

Juristenzeitung 1911, S. 1113 ff. 
4 Vgl. Jeserich: Entwicklung und gegenwartiger Stand der gemischtwirt

schaftlichen Unternehmung, in Z. f. Kommun.-Wirtsch. 1929, Nr.23. 



120 Der EinfluB der i:iffentlichen Hand und des privaten Unternehmertums. 

Vorziige der GWU anerkannt wurden, betrachteten jedoch die Gemein
den in ihrer Gesamtheit diese neue Gesellschaftsform miBtrauisch als 
Versuch einer Entkommunalisierung. Zu dieser Einstellung haben nicht 
zuletzt die offentlich-rechtlichen Schwierigkeiten bei der A.-G. AniaB 
gegeben. J e s e ric hI ist ebenfalls der Ansicht, daB die Ablehnung der 
V orschlage F r e u n d s die Entwicklung der GWU stark gehemmt 
hat. Immerhin gibt jedoch die Statistik an, daB bereits im Jahre 1913 
17% der deutschen Gesamterzeugung aller offentlichen Elektrizitats
werke auf die gemischtwirtschaftlichen Stromversorgungsgesellschaften 
entfallen 2. Auch in der Kriegszeit spielte diese Unternehmungsform 
eine bedeutende Rolle, da sie Walter Rathenau als Organisator cler 
Kriegswirtschaftsgesellschaften bevorzugte 3. Wahrend der Inflations
periode, in der auBer der trostlosen finanziellen Lage auch haufige 
Streiks und politische Schwierigkeiten von den Gemeindebetrieben zu 
iiberwinden waren, nahm die Zahl der gemischtwirtschaftlichen Unter
nehmungen durch die Umwandlung einer Reihe rein kommunaler Werke 
ebenfalls zu. In den ersten Stabilisierungsjahren, als den Gemeinden 
wieder mehr Geldmittel zur VerfUgung standen, anderte sich diese Ten
denz, zumal man jetzt auch die anerkannten Nachteile der kommunalen 
Regiebetriebe durch ilir Einbringen in handelsrechtliche Gesellschaften 
zu vermeiden hoffte. So befiirwortete der deutsche Stadtetag in einer 
Resolution yom 8. Februar 1924 die GWU nur unter der Bedingung, daB 
eine qualifizierte Mehrheit in der Hand der Kommunen bleibe 4. Erst die 
augenblickliche, durch die erdriickenden Soziallasten verursachte Not
lage bestimmte die Gemeinden, wieder den Weg der Kooperation mit 
dem privaten Unternehmertum zu gehen. 

Das statistische Reichsamt gibt an, daB fiir das Jahr 1925 die Betei
ligung der offentlichen Korperschaften an gemischtwirtschaftlichen Ge
sellschaften ca. 76% des Unternehmerkapitals betragen habe 5. Der Ge
schiiftsbereich des RWE nennt fUr das Geschiiftsjahr 1929/30 einen 
72 proz. Anteil der Vertreter der offentlichen Hand an der Aufsichtsrat
besetzung. Auch heute diirfte der allgemeine oben angegebene Prozent
satz nicht wesentlich unterschritten sein, trotz der im Jahre 1931 mit 
maBgebender privater Beteiligung erfolgten Griindung der Berliner 
Licht- und Kraft-A.-G., so daB auch jetzt noch die durchschnittliche 
qualifizierte Mehrheit auf Seiten der staatlichen und kommunalen Organe 
zu finden ist. Wenn die offentlichen Korperschaften aber trotzdem nicht 
einen dominierenden EinfluB auf die Geschaftsfiihrung auszuiiben ver
mogen, so sind dafiir folgende Griinde maBgebend. An erster Stelle ist 
das zersplitterte Interesse der offentlichen Hand anzufiihren, das aus 
der Beteiligung verschiedener offentlicher Korperschaften an dem glei
chen Unternehmen resultiert. Ais Beispiele seien nur die Wiirttem
bergische Landes-Elektrizitats-A.-G. Stuttgart, das Kraftwerk Alt-

1 V gl. J eserich: a. a. O. S. 1715. 2 V gl. ETZ 1930, S. 852. 
3 Vgl. Jeserich: a. a. O. S.l711. 
4 Vgl. Jeserich: a. a. O. S.1712. 
5 Vgl. Hosiosky: Die gemischtwirtschaftlichen Elektrizitatswerke, in DKE 

1931, S. 18. 
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wurttemberg A.-G. Ludwigsburg, die Rhein-Main-Donau-A.-G. in 
Munchen und vor allem das spater noch ausfuhrlich darzustellende RWE 
genannt. Bei all diesen Gesellschaften treten die oft divergierenden In
teressenspharen der beteiligten staatlichen und kommunalen Anteils
besitzer dem einheitlich organisierten Block des privaten Unternehmer
tums gegenuber, dessen maBgebender EinfluB auf die GeschaftsfUhrung 
meist noch dadurch verstarkt wird, daB die privaten Aktionare gr6Bten
teils die gewiegtesten Fachleute in den Vorstand und Aufsichtsrat ent
senden, wahrend die Vertreter der 6ffentlichen K6rperschaften sich vor
wiegend aus Politikern und Verwaltungsbeamten zusammensetzen. 
Ganz allgemein laBt sich jedoch feststellen, daB sich die GWU als Syn
these zwischen 6ffentlicher und privater Wirtschaft durchaus bewahrt 
hat, wenn auch bei derartigen Gesellschaften das Rentabilitatsinteresse 
oft stark in den Vordergrund geriickt ist, eine Tatsache, die durchaus als 
ein volkswirtschaftlich gunstiges Moment angesehen werden kann und 
der auch die 6ffentliche Hand im Zeichen der Finanznot keineswegs ab
lehnend gegenubersteht. "Fiir die Konsumenten ist nicht unwichtig -
schreibt J e s e ric h im Reichsverwaltungsblatt und PreuBischem 
Verwaltungsblattl - daB unter den gegenwartigen Verhaltnissen die 
GWU vielleicht bessere Gewahr gegen eine "Oberspannung der Tarife 
bildet als eine rein kommunale Unternehmung. Sind die Werke allein in 
den Handen der Gemeinde, so beschlieBt unter Umstanden die Stadt
verordnetenversammlung neue Ausgaben mit dem Hinweis auf die 
Tarifhoheit und die damit gegebene ErschlieBung weiterer Einnahme
quellen." Er schlieBt seine Ausfiihrungen dann mit den Worten: "Eine 
Uberfuhrung kommunaler Werke in die Form der GWU erscheint kom
munalpolitisch vorteilhaft, sozialpolitisch unbedenklich, wenn das 6ffent
liche Interesse genugend gesichert ist; sie ist volkswirtschaftlich be
griiBenswert und ein Weg zur Beseitigung der Kommunalfinanznot." 
Auch M a j e r c z i k betont kurz nach Beendigung des Krieges die 
Vorteile dieser Gesellschaftsform. "Wenn ich fur das gemischtwirt
schaftliche System eintrete" - argumentiert er 2 -, ,so geschieht es haupt
sachlich, um eine wirkliche Verantwortlichkeit fur die Betriebe zu schaf
fen. Eine solche fehlte bisher bei den Kommunen, wie sie auch in der 
Reichs- und Staatsverwaltung nicht vorhanden war . . . Die gemischt
wirtschaftliche Unternehmung bedeutet gegenuber dem rein kommuna
len Betriebe eine Verbesserung, weil sie die formale Aufsicht der Stadt
verwaltung ersetzt durch die Verantwortlichkeit einer fUr ihre Ge
schiiftsgebarung realiter haftbaren Betriebsgesellschaft." 

Um derartige Urteile objektiv werten zu k6nnen, mussen stets die zur 
Zeit ihrer Veroffentlichung bestehenden Wirtschaftsverhaltnisse in Be
tracht gezogen werden. Eine Kritik, die vor 10 Jahren als durchaus be
rechtigt anzusehen war, kann heute vollkommen unmotiviert sein. So 

1 Vgl. Bd.51, Nr.23, S. 371 ff. J eserich: Kommunalfinanznot und Kom
munalwirtschaft. 

2 Vgl. Majerczik: Kommunale gewerbliche Unternehmungen als Kampf
mittel gegen die finanzielle Notlage der deutschen Stiidte. Vorwort, S. IV, Berlin 
1919. 
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ist im Hinblick auf die Stellungnahme M a j e r c z i k s zu vermerken, 
daB seit 1909 auch die kommunalen Betriebe namentlich durch ihre 
Trennung von der biirokratischen und schwerfiilligen Stadtverwaltung 
wesentlich verbessert worden sind. Dies muB anerkannt werden, ohne 
damit die heutige Giiltigkeit der Grundtendenz dieser Kritik in Abrede 
zu stellen. Auch bei den nachstehend angefiihrten Urteilen, die teilweise 
in scharfer, mehr oder weniger tendenzioser Form die Nachteile der ge
mischtwirtschaftlichen Unternehmung herausarbeiten, muB der oben 
charakterisierte Gesichtspunkt Beachtung find en. "Niemand kann er
warten" - schreibt z. B. E. S chi f f 1 im Jahre 1916 - "daB der Er
werbsunternehmer mit dem Eingehen einer solchen Verbindung plOtz
lich das Gesamtwohl iiber den Erwerbsstandpunkt stellt, nutzt er aber, 
wie er dies innerhalb unserer Wirtschaftsordnung fiir sein Recht hiilt, 
die Sachlage aus, so bedeutet dies nicht sowohl, daB die privatwirt. 
schaftliche Leistungsfiihigkeit dem offentlichen W ohle dienstbar ge
macht wird, als vielmehr, daB offentliche Kriifte und Gelder stark in den 
Dienst des privaten Unternehmervorteils geraten." 

F eli x Pin n e r kennzeichnet seine Stellungnahme zu diesem Pro
blem in seinem 1918 erschienenen Buch "Emil Rathenau und das elek
trische Zeitalter" (auf S. 346) mit folgenden Worten: "Sie (die Elektro
industrie) hat sehr schnell eingesehen, daB sie mit der neuen Form der 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmung, mit dieser Konzession an den 
sozialen Zeitgedanken, der streng kommunalsozialistischen Bewegung 
den Wind wenigstens teilweise wiirde aus den Segeln nehmen konnen. 
Was sie praktisch aufgab, war nicht sehr viel." Auch G i t e r man n 
bekennt sich zu dieser Ansicht, wenn er schreibt 2: "Emil Rathenau er
blickte in dieser Unternehmungsform (GWU) das wirksamste Mittel, die 
kommunale Regie niederzuwerfen und dem Privatunternehmer auch in 
Zukunft die praponderierende SteHung zu sichern. Auch seine Nachfolger 
haben eine intensive Propaganda fUr die GWU entfaltet. Namentlich 
haben sie inZeitungen undZeitschriften durch ,fachmannische' Beitrage 
von interessierten Ingenieuren, Direktoren usw. viel Reklame gemacht." 
Zum SchluB seiner Ausfiihrungen versteigt er sich sogar zu der folgenden 
Behauptung 3: "Bei naherer Betrachtung des Wesens der GWU wird 
man sogar gewahr, daB diese Unternehmungsform den okonomischen 
Interessen der Gemeinde und den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit ge
radezu hohnspricht. Die Anlagekosten werden hier infolge der Ausschal
tung der freien Konkurrenz in die Rohe getrieben, denn der Privatunter
nehmer sichert sich das Lieferungsmonopol fiir die Anlagen, Erweite
rungen, Erneuerungen und den Betriebsbedarf." 

Mit den vorstehenden DarsteHungen diirften die Vor- und Nachteile 
der GWU eingehend genug zum Ausdruck gebracht sein. Dem folgenden 
Kapitel solI es nun vorbehalten bleiben, an Rand der Entwicklungs-

1 Vgl. Schiff: Staatliche Regelung der Elektrizitatswirtschaft, S.42. Tu
bingen 1916. 

2 Vgl. Gitermann: Konzessionierter oder kommunaler Betrieb von mono
polistischen Unternehmungen offentlichen Charakters. Zurich 1927, S.579. 

3 Vgl. Gitermann: a. a. O. S.585/586. 
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geschichte des gr6Bten und machtigsten gemischtwirtschaftlichen Unter
nehmens, des RWE, das pro und contra dieser Gesellschaftsform zu 
demonstrieren und die Erkenntnis ihrer Zukunftsaufgaben fUr den wei
teren Aufbau einer rationellen deutschen Elektrizitatswirtschaft zu ver
mitteln. 

4. D asS c h u I b e i s pie Ide s R W E. 
Der Grundstein zu dem heutigen stolzen Bau des Rheinisch-West

£alischen Elektrizitatswerkes (RWE) wurde am 25. April 1898 durch die 
Elektrizitats-Aktien-Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer & Co. (EAG) gelegt, 
die an diesem Tage mit der deutschen Gesellschaft fiir Elektrische Unter
nehmungen (Deutsche Gesfiirel) und einigen Frankfurter Bankhausern 
auf Grund eines Vertrages mit der Stadt Essen die "Rheinisch-West
falische Elektrizitatswerk A.-G." grtindete 1. Die ins Lebengerufene Ge
sellschaft bezweckte die Errichtung eines Drehstromkraftwerkes zur Ent
lastung des sehr verlustreich arbeitenden stadtischen Gaswerkes. Um 
von Anfang an die starke Interessenverknupfung mit der Stadt Essen zu 
dokumentieren wurde ihr Oberbiirgermeister Z wei g e r t in den Auf
sichtsrat gewahlt, dem als 2. Nichtaktionar Hug 0 S tin n e s , der Be
sitzer der Zeche Victoria Matthias, auf der das Werk erbaut werden sollte, 
beitrat. Nach einer kurzen Entwicklungsphase des RWE ging, durch die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Depressionsjahre des beginnenden 
20. Jahrhunderts bedingt, der Aktienbesitz der Gesfiirel und der EAG 
im Jahre 1902 an die GroBindustriellen S tin n e s und Thy sse n 
uber. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft wurden neu besetzt 
und deren Zielsetzung durch den Plan einer einheitlichen Stromversor
gung des gesamten rheinisch-westfalischen Industriegebietes bedeutend 
erweitert. Damit begann die eigentliche Ara beispiellosen Aufschwungs 
fur das RWE, richtunggebend eingeleitet und mit taktischem Geschick 
ausgestaltet durch die mit einem visionaren Weitblick verbundenen Tat
kraft eines genialen Mannes, Hug 0 S tin n e s. Er wurde fiir die 
nachsten zwei Dezennien der fast unumschrankte Herr im Aufsichtsrat 
und damit der tatkriiftige Unternehmer des RWE, der friihzeitig er
kannte, daB niedrige Preise die erste Voraussetzung fiir die gedeihliche 
Entwicklung eines Stromversorgungsunternehmens sind. Diese Erkennt
nis bestimmte die Tendenz seiner elektrowirtschaftlichen MaBnahmen 
und wurde ein wesentliches Agens seiner groBen kommunalpolitischen 
Erfolge. 

Eine groBzugig angelegte Werbetatigkeit setzte als Auftakt des gigan
tisch anmutenden Projektes ein. So kiindigte das RWE in seinem Ge-

1 FUr die nachfolgenden Ausfiihrungen wurden u. a. folgende Literaturquellen 
benutzt: 
Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931. Spezialarchiv der Deutschen Wirtschaft. 
Koepchen: Das RWE in der deutschen Elektrizitatswirtschaft. Essen 1930. 
Wolff: Aufgaben und Organisationsformen im Gebiete der Elektrizitatswirtschaft, 

in Landmann: Moderne Organisationsformen der offentl. Unternehmung. 
Leipzig und Miinchen 1931. 

Schmelcher: Das Rheinisch-Westfalische Elektrizitatswerk A.-G., Essen. 
Heidelberger Dissertation, 1920 (nicht gedruckt). 
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schaftsbericht im Jahre 1903 an 1: "Wir betrachten es im Gegensatz zu 
den meisten Kommunalbetrieben nicht als unsere Aufgabe unter Aus
nutzung unserer Monopolstellung in einzelnen Gemeinden bei geringem 
Stromabsatz groBen Gewinn zu machen, sondern wir gedenken dadurch 
unsere Aufgaben fUr uns und fUr die Allgemeinheit zu erfiillen, daB wir 
den Konsumenten .... zu den denkbar billigsten Preisen groBtmogliche 
Strommengen zur Verfiigung stellen." Um einer Verwirklichung dieses 
Zieles naher zu kommen, war die einheitliche Versorgung des gesamten 
rheinisch-westfalischen Industriegebietes von einigen wenigen GroB
kraftzentralen aus eine unerlaBliche Voraussetzung. 1m Verfolg dieser 
technisch-wirtschaftlichen Konzentrierungs bestre bungen stellten sich 
jedoch der Unternehmung groBe Schwierigkeiten offentlich-rechtlicher 
Natur entgegen, deren Uberwindung als ein diplomatisches Meisterstiick 
angesehen werden muB. In den meisten entwicklungsgeschichtlichen 
Darstellungen des RWE wird nur immer wieder hervorgehoben 2, daB 
der dichtbesiedelte Raum des rheinisch-westfalischen Industriegebietes, 
in dem sich 12 % der gesamten deutschen Bevolkerung und etwa ein 
Drittel der GroBstadte Deutschlands vereinigt sind, der privaten Ini
tiative ein besonderes rentables Betatigungsfeld bot. Diese Behaup
tung entbehrt zweifellos nicht ihrer Berechtigung. Auch die Kohlen
interessen der dortigen Schwerindustrie wirkten sich fordernd auf einen 
elektrowirtscha£tlichen Ausbau dieses Revieres aus. Es darf jedoch nicht 
verkannt werden, daB gerade die angefiihrten wirtscha£tlichen Vorteile 
auch mit schwerwiegenden Nachteilen wegen der sehr zahlreichen, gegen
einanderstrebenden offentlich-rechtlichen Interessen dieses regional eng 
unterteilten Gebietes verbunden waren. Fiir diese Probleme galt es zu
nachst eine befriedigende Losung zu finden, bevor die eigentlich technisch
wirtschaftliche Entwicklung ihren Ausgang nehmen konnte. Weiterhin 
muBte auch noch die starke private Konkurrenz iiberwunden werden, 
welche die aus ihren Betrieben anfallende UberschuBenergie zur Elektrizi
tatserzeugung fUr eigenen und auch fremden Bedarf zu verwerten trach
teten. Nur durch weitgehendes preisliches Entgegenkommen, das jed
wede eigene Stromversorgung der Industrie als unrentables Geschaft er
scheinen lieB, konnte das RWE Aussicht auf Erfolg haben. Auch hatte 
S tin n e sklar den Weg erkannt, der einzuschlagen war, um die groBen 
Kommunen zur Aufgabe der bisher in eigener Regie betriebenen Werke 
zu veranlassen und zum Eremdstrombezug zu bewegen. GroBe greifbare 
Vorteile galt es den Gemeinden einzuraumen, deren iiberzeugender Kraft 
sich auch die o£fentliche Meinung nicht zu verschlieBen mochte. Er lOste 
dieses Problem dadurch, daB er die Gemeinden zu RWE-Aktionaren 
machte und ihnen unter Zusicherung eines bestimmten Gewinnanteils, 
hilligster Preise, unbeschrankt hoher Stromlieferungsverpflichtungen so
wie eines bereits nach 10 Jahren wirksamen Riickkaufrechtes eine zum 
mindesten formale Beteiligung an der Geschaftsfiihrung ermoglichte 3. 

1 Vgl. Schmelcher: Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen im Hand
worterbuch der Staatswissenschaften, S. 848, Bd. 10, 4. Aufl. 

2 So auch Wolff: a. a. O. S.104. 
3 Siehe Asriel: Das RWE. Zurich 1920, S.205/206. 
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Das RWE nannte sich in dem Geschaftsbericht des Jahres 1905/06 einen 
gemischt kommunal-privatwirtschaftlichen Betrie b, nachdem im gleichen 
Jahr die Stadte Essen a. d. Ruhr, Gelsenkirchen und Miilheim a. d. Ruhr 
Aktienbesitzer und ihre Oberbiirgermeister Aufsichtsratsmitglieder ge
worden waren. 

AuBerordentlich rasch breitete sich nun das Unternehmen auf dem 
Wege der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaftsform aus, so daB bereits 
in den Jahren 1906/07 gegen das "Stinnessche Elektrizitatsmonopol" 
nicht nur von verschiedenen Kommunen, sondern auch vonseiten der 
elektrotechnischen GroBindustrie, die dadurch eine Erschwerung des Ab
satzes ihrer Produktion fiirchtete, heftig Sturm gelaufen wurde. Die 
scharfe, plotzlich einsetzende Opposition ging namentlich von den Ge
meinden aus, die selbst im Besitz einer Zentrale waren und ihre Unab
hangigkeit um keinen Preis aufgeben wollten. Auch einige groBe Zechen, 
die wegen Kohlensyndikatsstreitigkeiten im Gegensatz zu Stinnes stan
den 1 sowie die AEG unterstiitzten diese Agitation. Die der AEG nahe
stehende Akkumulatorenfabrik A.-G., Berlin griindete zur Eindammung 
der Expansionsbestrebungen des RWE zusammen mit der deutschen 
Continental-Gasgesellschaft Dessau und einigen Stadten das "Kommu
nale Elektrizitatswerk Mark A.-G." Als zweite Oppositionsgriindung des 
Jahres 1906 wurde die Aktiengesellschaft "Elektrizitatswerk Westfalen 
A.-G.", die Vorlauferin der Vereinigten Elektrizitatswerke Westfalen, von 
der Bergwerksgesellschaft Hibernia und einigen der AEG nahestehenden 
Banken ins Leben gerufen. Auch die Lander und Kreise bereiteten durch 
Verweigerungen von Wegerechten dem RWE groBte Schwierigkeiten. 
"DaB Stinnes wirklich ein Monopol fiir Rheinland-Westfalen beabsich
tigte" - schreibt A sri e 12 - "und auf dem besten Wege war, sein Ziel 
zu erreichen, ist sicher. DaB er aber jemals, wie von allen Seiten be
hauptet wurde, das Monopol hatte ausnutzen konnen, urn spater die 
Preise wieder zu erhohen und so die ganze Gegend auszusaugen, darf be
stimmt bezweifelt werden, denn ein Elektrizitatsmonopol ist kein abso
lutes Monopol." Dieser Ansicht kann vorbehaltslos beigepflichtet werden. 

Anfang 1908 gelangten die Kontrahenten endlich nach langwierigen, 
unter staatlicher Assistenz gefiihrten Verhandlungen zu einer Einigung, 
die fiir Stinnes eine Schlappe bedeutete, jedoch auch im Interesse einer 
einheitlichen Stromversorgung des gesamten Industriegebietes als un
befriedigend zu bezeichnen war, da der geschlossene Demarkationsver
trag die Expansionsbestrebungen des RWE nach Osten begrenzte und 
dessen Versorgungsgebiet im wesentlichen auf das Rheinland beschrankte. 
Die westlich der Demarkationslinie verbleibenden Gebiete wurden nun in 
der Folgezeit zu einem groBziigig angelegten, intensiv elektrifizierten Ver
sorgungsgebiet zusammengeschlossen. Der Konkurrenzkampf hatte aber 
doch einen groBen Werbeerfolg zur Folge gehabt. Nachdem das von 
Stinnes den offentlichen Korperschaften am Ende des Jahres 1905 unter
breitete Angebot, 55% des gesamten RWE-Aktienkapitals zu iiberneh-

1 Vgl. Passow: Die gemischtprivaten und offentIichen Unternehmungen. 
Jena 1923, S.9. 

2 Vgl. Asriel: a. a. O. S.9. 
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men, abgelehnt worden war 1, nahm jetzt die finanzielle Beteiligung der 
Kreise und Gemeinden auf Grund der unablassigen aquisatorischen Be
miihungen erheblich zu. Um den steigenden Strombedarf decken zu 
konnen, muBte die Essener Zentrale erweitert und in Reisholz bei Dussel
dorf mit dem Bau eines neuen Steinkohlenkraftwerkes begonnen werden. 
1909 wurde die Errichtung einer weiteren Zentrale in Wesel erforderlich, 
der im Jahre 1913 schlieBlich die Grundsteinlegung zum spateren Golden
bergwerk auf den linksrheinischen Braunkohlenfeldern bei Knapsack 
folgte. Unter standiger VergroBerung seines Absatzgebietes hat dann 
allmahlich das RWE auf dieser Rohstoffquelle eine weitverzweigte 
Fernkraftversorgung basiert, die der Unternehmung seine heutige inter
nationale Bedeutung verleiht. 

Den offentlichen Anteil am Aktienkapital gibt S c h mel c her 2 fUr 
das Jahr 1913 mit rd. 43 % an. 1m Gesamtaufsichtsrat bestand jedoch 
schon seit 1911 eine absolute Mehrheit der beteiligten offentlichen Kor
perschaften, trotzdem sich auch der Kreis der privaten Aktienbesitzer 
nicht unbetrachtlich erweitert hatte, wahrend die Vorherrschaft im Vor
sitz immer noch bei den beiden privaten Hauptaktionaren verblieb. 

Welche Motive waren nun fUr Stinnes maBgebend, den Wiinschen der 
Kommunen in jeder Weise groBte Bereitwilligkeit entgegenzubringen und 
selbst ihrer spateren majoritativen Beteiligung am RWE keine Hinder
nisse in den Weg zu legen? Zunachst hatte er klar erkannt, daB er ohne 
die wohlwollende Mitwirkung der offentlichen Korperschaften seine weit
reichenden Plane nicht durchzufUhren vermochte. Diese Einsicht be
stimmte den Grundton seiner elektropolitischen MaBnahmen, die trotz
dem jedoch nie den Gesichtspunkt eines niichternen, kaufmannischen 
Gewinnbestrebens vermis sen lieBen. 

So wurde das taktische Geschick des genialen Organisators Stinnes, 
die offentlichen Interessen in Einklang mit der privatwirtschaftlichen 
Zielsetzung zu bringen, zum eigentlichen Schlussel seiner groBen Erfolge. 
Er war deshalb auf die Organe der offentlichen Hand angewiesen, weil sie 
einmal die Verfiigungsgewalt iiber das Wegerecht besaBen und zum an
deren der AnschluB der Gemeinden und Landkreise an das RWE nicht 
nur die zur StromverbiIligung unbedingt notwendige Erweiterung des 
Versorgungsgebietes sowie erhohten Kohlenabsatz bedeutete, sondern 
dariiber hinaus noch durch die verschiedenartige wirtschaftliche Struk
tur dieser Bezirke ein rationeller Belastungsausgleich gewahrleistet war. 
Vor allem erwies sich jedoch die Hilfe der Kommunen bei der Kapital
beschaffung als besonders wertvoll, da sie groBe Mengen der ausgegebenen 
Obligationen iibernahmen, was sich auf die ZinsfuBbemessung giinstig 
auswirkte. AuBerdem waren die offentlichen Korperschaften durch ihre 
groBe Kreditwiirdigkeit in der Lage, erheblich verbilligte Baukredite zu 
verschaffen und langfristige, biIlige Kontokorrentkredite zu gewahren. 
"Man kann also ruhig behaupten" -- schreibt As r i e 1 3 -, "daB das 

1 Siehe Passow: a. a. O. S.28. 
2 Siehe Schmelcher: Das Rheinisch-Westfalische Elektrizitatswerk A.-G. 

Essen, S. 230 ff. 
S Vgl. Asriel: a. a. O. S.209. 
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RWE in den Vorkriegsjahren ohne die finanzielle Unterstutzung der 
Gemeinden entweder auf die schnelle Entwicklung hatte verzichten 
mussen oder in Abhangigkeit von den GroBbanken oder Elektrofirmen 
geraten ware." 

Wenn es Stinnes auch in geschickter Weise verstanden hat, die Ge
meinden als Finanzierungsinstrumente zu benutzen, ohne selbst in ein 
Abhangigkeitsverhaltnis zu geraten und gleichzeitig ihr kapitalistisches 
Gewinnstreben so zu dirigieren wuBte, daB er sie gegeneinander aus
spielte, um seine Ziele zu erreichen, so kann letzten Endes doch nur der 
volkswirtschaftliche Erfolg seiner Politik als Gegenstand einer Kritik an
gesehen werden, zumal die Kommunen in den meisten Fallen die Aufgabe 
ihrer elektrowirtschaftIichen Selbstandigkeit gegen bedeutende finanzielle 
Vorteile bei gleichzeitiger Sicherung einer modern organisierten Strom
versorgung eintauschten. Das offentliche Interesse wurde yom RWE 
durch Einbeziehen auch dunn besiedelter Gebiete in den Elektrifizie
rungs plan und relativ niedriger Stromtarifierung gewahrt, zu der noch 
als wesentIicher Pluspunkt eine absolute Betriebssicherheit auBer dem 
Wegfall jeglichen Risikos kam. Fiir den AnschluB der Gemeinden waren 
auch noch rein fiskaIische Gesichtspunkte maBgebend, da die sicheren 
Einnahmen aus der Aktienbeteiligung und die nicht unbetrachtlichen 
Aufsichtsratstantiemen fiir den Gemeindehaushalt keine unbedeutende 
Rolle spielten 1. Manche Landkreise kuppelten ihre Versorgungsbetriebe 
auch nur aus dem Grunde mit dem RWE-Netz, weil sie vermeiden woll
ten, die finanzielle Lage der benachbarten Stadt zu Lasten ihrer eigenen 
Finanzen durch Strombezug von deren Werk zu verbessern, da hieraus 
leicht die Gefahr einer kunftigen Abhangigkeit erwachse, die zu einer 
spateren Eingemeindung fiihren konne 2. 

Unter geschickter Ausnutzung aller dieser Momente war Stinnes nun 
in der Lage, auf Grund der Verfugung uber die zusammengefaBten Wege
rechte der angeschlossenen Gemeinden, eine groBzugige, rohstofforien
tierte Elektrizitatswirtschaft zu schaffen. Auch der Krieg begunstigte 
den Ausbau des RWE, da das Goldenbergwerk zur Deckung des Strom
bedarfs der Rustungsindustrie bedeutend vergroBert werden muBte. 
Fiir den Ausbau dieses Kraftwerkes sowie seine Kupplung mit den ande
ren GroBzentralen durch no kV-Leitungen wurden yom Reich umfang
reiche Kredite gewahrt. AuBerdem beteiligten sich das Reich und das 
RWE gemeinsam an der Grundung der Erftwerke A.- G. in Grevenbroich, 
die zur Aluminiumherstellung dienen sollten. Nach KriegsschluB wurde 
die Erweiterung der Werke fortgesetzt. Fiir die weitere Entwicklung des 
RWE zeigte sich der durch das Kohlenabkommen von Spa immer 
druckender werdende Kohlenmangel dadurch von Bedeutung, daB die 
Braunkohlenenergie in steigendem MaBe zur Stromerzeugung Verwen
dung fand und damit das Goldenbergwerk zum Schwerpunkt der rheini
schen Elektrizitatsproduktion wurde. 

Nachdem bereits im Jahre 1909 das RWE den ersten Schritt getan 
hatte, mit dem Erwerb eines Aktienanteils am Paderborner Elektrizitats-

1 Vgl. Asriel: a. a. O. S.208. 2 Vgl. Asriel: a. a. O. S.211. 
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werk seinen EinfluB nach Norden auszudehnen, folgte 1920 ein weiterer, 
der den Umklammerungsversuch des westfalischen Gebietes klar erken. 
nen lieB. Der in diesem Jahr getatigte Kauf der Aktien der Niedersachsi. 
schen Kraftwerke Osnabriick A.·G. brachte den Besitz des Steinkohlen· 
kraftwerkes Ib benbiiren ein, das drei westfalische und sechs hannoversche 
Kreise mit Strom versorgte. Da auBerdem noch das Stadtische Elektrizi· 
tatswerk Miinchen·Gladbach in den Besitz des RWE iibergegangen war, 
hatten sich Kapitalerhohungen notwendig gemacht. Bei dieser Gelegen. 
heit sicherten sich die Kommunen einen betrachtlichen Aktienanteil, der 
ihnen auch zur knappen rechtlichen Mehrheit im Aufsichtsrat des Unter· 
nehmens verhalf. Der Grund des Strebens nach der Kapitalmehrheit lag 
einmal in den immer starker werdenden Sozialisierungstendenzen be· 
griindet und war zum anderen darauf zuriickzufiihren, daB sich auch neue 
private GroBaktionare eingekauft hatten. Dadurch schwand allmahlich 
der EinfluB von Stinnes, so daB sein im Jahre 1924 erfolgter Tod keinen 
empfindlichen Geschaftsverlust fiir das RWE mehr bedeuten konnte, 
zumal die Gesellschaft allmahlich zu einem GroBunternehmen geworden 
war, dessen Leiter ihre Tatigkeit selbst bezeichneten als "fachliche Selbst· 
verwaltung, aufgebaut ausschlieBlich nach den Richtlinien groBter Wirt· 
schaftlichkeit und billigster Erzeugung im Interesse aller Verbraucher 
des Versorgungsgebietes und damit der Elektrizitatswirtschaft selbst 1". 

Auch fiir die folgenden Jahre wurde an dem von Stinnes in seinen 
Grundfesten errichteten Bau im Sinne der von ihm aufgestellten Richt· 
linien weitergearbeitet und Stein um Stein bis zu der heutigen stolzen 
Hohe zusammengefiigt. 

Nachdem die Hemmungen der Inflation und Ruhrbesetzung mit ihren 
iiblen Folgen iiberwunden waren, begann fiir das RWE eine neue 
Expansionsperiode, die seinen Machtbereich nach Siidosten ausdehnte 
und die heutige Verbundwirtschaft zwischen der rheinischen Braunkohle 
und westfiilischen Steinkohle einerseits und den siiddeutschen, oster· 
reichischen und Schweizer Wasserkriiften andererseits hinleitete. 1m 
Jahre 1922/23 war bereits die Aktienmajoritiit der Elektrizitiits-A.·G. 
vormals W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a. M. und die A.-G. fiir Energie. 
wirtschaft, Berlin erworben worden. Die von den beiden Gesellschaften 
kontrollierten Elektrizitiitsunternehmungen wurden mit dem RWE zu 
einer technischen Einheit verschmolzen und der Bau der 220/380-kV. 
Siid.Leitung in Angriff genommen. Von der Hauptschaltstation Brau· 
weiler ausgehend wurde sie zunachst bis zur Station Kelsterbach bei 
Hochst a. M. gefiihrt und von hier aus iiber Aschaffenburg mit dem 
1l0-kV·Netz des Bayernwerkes verbunden. Wie bereits gelegentlich der 
Darstellung der siiddeutschen Elektrizitiitswirtschaftsgebiete erwiihnt 
worden ist, fand die Leitung im Laufe der Jahre ihre Fortsetzung iiber 
Rheinau, wo der AnschluB an das Badenwerk erfolgte, nach den wiirttem· 
bergischen Umspannwerken Hoheneck und Herbertingen. Von der letzt· 
genannten Station fiihrt der eine Leitungsstrang nach Bludenz in Vorarl· 

1 Vgl. Schmelcher: Entwicklung und neuere Probleme der gemischtwirt. 
schaftlichen Unternehmung, besonders im Industriegebiet. Wirtschaftliche Nach· 
richten fUr Rhein und Ruhr, Essen 1927, Heft 37/38. 
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berg zum Vermuntwerk und Liinerseewerk sowie nach den oberrheini
schen Laufwasserkriiften und der andere zweigt nach Gurtweil zum badi
schen Schluchseewerk abo DaB das RWE keine Kosten scheute, um die 
Alpenwasserkriifte fUr sich nutzbar zu machen und eine vollig unab
hiingige Transportanlage Vorarlberg-Oberrhein-Rheinland zu besitzen, 
beweisen die allen fiir die wiirttembergischen Anlagen aufgewendeten 
hohen Baukosten, die iiber 30 Mill. RM betrugen 1. Das Enteignungsrecht 
fiir die Leitungen war von den in Frage kommenden Liindern, Kreisen 
und Gemeinden nur auf Grund der Sicherung einer Kapitalbeteiligung 
und Vertretung im Aufsichtsrat bewilligt worden, dessen Mitgliederzahl 
so allmiihlich bis zum Jahre 1930 auf 109 anwuchs. Die nachteiligen 
Folgen dieser zahlenmiiBigen VergroBerung war die, daB sich aus diesem 
vielkopfigen Organ eine schwerfiillig arbeitende Institution entwickelt 
hatte, die namentlich auch wegen der Vielheit der darin vertretenen Inter
essen nur noch in sehr beschranktem Umfang den an den Aufsichtsrat 
einer Aktiengesellschaft gestellten Anforderungen gerecht werden konnte. 
Deshalb wurde die eigentliche Aufsichtsratstatigkeit von dem jeweiligen 
Vorsitzenden, zu dem nach dem Tode Stinnes Generaldirektor Dr. Vogler 
gewiihlt war, und seinen Stellvertretern ausgeiibt. Yom Jahre 1927 ab 
iibernahm diese Funktion das sog. Prasidium, 'dem als Vorsitzenden
kollegium die Aufgabe obliegt, die Beschliisse des Aufsichtsrats vorzu
bereiten und die von diesem Gremium beauftragten Geschiifte zu er
ledigen 2. Die Initiative der eigentlichen GeschiiftsfUhrung liegt jedoch 
fast ganz in den Handen des Vorstandes, zumal nach Stinnes Ableben 
kein einziger privater, an eigener Rechnung interessierter Unternehmer 
mehr die Geschicke des RWE leitete. Die Gesellschaft war dadurch zu 
einem GroBunternehmen im Sinne G e i I e r s 3 geworden, bei dem sich 
die leitenden Personlichkeiten als Treuhander des anvertrauten Kapitals 
und aller am ProduktionsprozeB Beteiligten einschlieBlich der Strom
konsumenten fUhlen. Zweifellos sind in der Elektropolitik des Vor
standes, die auf die Stromversorgung immer groBerer Gebietsteile hin
zielt, privatkapitalistische Tendenzen unverkennbar, da das Rentabili
tiitsinteresse bei allen Kalkulationen seine primiire Bedeutung nicht ver
loren hat. Jedoch ist mit dem Streben nach rationeller Bewirtschaftung 
auch das Interesse der Gesamtheit gewahrt, zumal in Verfolg der be
zweckten Erweiterung des Verbraucherkreises auf die Gestaltung des 
Konsums geniigend Riicksicht genommen werden muB. 

Welche Politik verfolgten nun die kommunalen Aktionare in dieser 
neuen .Ara, und welche Beweggriinde waren fiir die Gemeinden bestim
mend, sich dem RWE in immer groBerem Umfange anzuschlieBen und 
damit seine Expansionsbestrebungen zu unterstutzen ? Zunachst ist fest
zustellen, daB sich in der Nachkriegszeit eine vollkommene Umgruppie
rung der Interessen vollzogen hatte. Wenn die Kommunen vor dem 

1 VgI. DKE 1930, S.98. 
2 Siehe Asriel: a. a. O. S.225. 
3 VgI. Geiler: Die wirtschaftlichen Strukturwandlungen und die Reform des 

Aktienrechts. Enquete-AusschuB, I. UnterausschuB, 3. Arbeitsgruppe, I. Teil, 
S.52, Berlin 1928. 

Kirchhoff, Unternehmungsform. 9 
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Kriege in ihrer Eigenschaft als kapitalkriiftige Bankiers von Stinnesheran
gezogen wurden, so lagen jetzt die Verhaltnisse derart, daB die Gemeinden 
wegen ihrer immer schwieriger werdenden Finanzlage beim RWE Unter
stiitzung suchten. Einmal konnten sie mit ihren meist unmodernen Zen
tralen nicht so billig produzieren und zum anderen stand ihnen eine regel
maBige Einnahme ohne groBe Kapitalinvestitionen in Aussicht. Ein 
weiterer groBer Vorteil des Anschlusses an das RWE war der, daB 
letzteres die iibernommenen Anlagen meist in bar bezahlte und damit 
wesentlich zur kommunalen Schuldenverminderung beizutragen ver
mochte. So traten die fiskalischen Interessen immer mehr in den Vorder
grund. SchlieBlich unterschied die kommunalen RWE-Aktionare mit 
ihrem extrem privatkapitalistisch versierten Ertragsstreben nichts mehr 
von den privaten Aktienbesitzern. In einzelnen Fallen wurde sogar -
wie As r i e I unter Anfiihrung eines Zitats aus dem Vorwarts (vom 
11. November 1927) berichtet 1 - von sozialdemokratischer Seite die 
Forderung nach Erhohung des offentlichen Einflusses auf die Geschiifts
fiihrung des RWE erhoben, urn die Ausschiittung einer h6heren Dividende 
zu erzwingen. Das RWE muBte also den Erwerb neuer Absatzgebiete 
und Wegerechte sowie den Vorteil der verbesserten Ausnutzung seines 
Leitungsnetzes oft teuer bezahlen, zumal damit auch die "Obernahme 
meist alter Zentralen verbunden war. Ais weiterer betrachtlicher Nach
teil ist die Tatsache zu werten, daB die iiber den weitaus groBten Aktien
besitz verfiigenden 6ffentlichen Korperschaften die Beschaffung zusatz
lichen Kapitals erschweren, da eine "Obernahme neuer Aktienpakete 
wegen ihrer schlechten Finanzlage nicht in Frage kommen kann und auch 
deren anderweitige Unterbringung deswegen erschwert wird, weil den 
Gemeinden durch ihre Namensaktien doch die Stimmenmehrheit nicht zu 
nehmen ist 2. Man war deshalb auf den Weg der sehr kostspieligen und 
an scharfe Bedingungen gekniipften Auslandsanleihen angewiesen. Es 
bleibt abzuwarten, welche Rolle die im Marz 1930 gemeinsam mit ver
schiedenen Schweizer Gesellschaften gegriindete Finanzierungsgesell
schaft fiir Elektrizitatsbeteiligungen A.-G. Aarau (Finelectra) in Kapital
fragen zu spielen berufen ist. Diese Holdinggesellschaft verwaltet u. a. 
die Beteiligungen an der Aarewerke A.-G. Brugg (Schweiz), von der das 
RWE 30 % des Aktienka pitals besitzt, und die Vorarlberger Elektrizitats
Leitungs-G. m. b. H. Bregenz. Mit der bereits erwahnten siidbadischen 
Umspannstation Gurtweiler der 220/380-kV-Siid-Leitung sind auBer den 
beiden Aarekraftwerken Wildegg-Bruck und Klingnau das Rheinkraft
werk Albbruck-Dogern und die Schluchseewerke gekuppelt. Beriicksich
tigt man noch die von den Vorarlberger Werken anfallende Energie, so 
steht dem RWE nach dem Ausbau der genannten Zentralen allein eine 
Wasserkraftleistung von 232 800 k W zur Verfiigung 3. Bei dieser Angabe 
sind noch nicht die nordlich des Mains und der Nahe zum RWE gehOren
den Wasserkraftanlagen sowie das fiir eine Maschinenleistung von 
140000 kW ausgebaute Speicherkraftwerk Herdecke a. d. Ruhr, das 

1 Vgl. Asriel: a. a. O. S.218. 2 VgI. Koepchen: a. a. O. S.7. 
3 Vgl. Koepchen: a. a. O. S.7. 
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groBte seiner Art in Europa, beriicksichtigt. Namentlich das letzt
genannte Werk hat fiir das RWE eine ganz besondere Bedeutung da
durch, daB es in seiner Eigenschaft als Spitzenkraftwerk die Belastungs. 
kurve des Gesamtnetzes ganz wesentlich verflacht. Wenn auch diese 
sog. Stromveredelung mit einem Energieverlust von ca. 40 % einhergeht, 
so stellt sie doch eine wesentliche Verbilligung der Spitzendeckung dar, 
weil sie die nachts wahrend der geringen Belastung zur Verfiigung 
stehende, also keinen Kapitaldienst kostende Maschinenleistung benutzt, 
um Wasser in das hochgelegene Speicherbecken zu pumpen. Gleichzeitig 
hat das Speicherkraftwerk Herdecke die wichtige Funktion einer 
Momentanreserve zu erfiillen. So ist es moglich, bei Ausfall eines Ma
schinensatzes in einer Zentrale oder einer Kupplungsleitung innerhalb 
weniger Minuten von der Hauptschaltstation Brauweiler aus, die mit 
einer Gesamtleistungsfahigkeit von 3 500 000 k V A die zur Zeit groBte 
Freiluftstation der Welt ist, auf die im Hochbecken stehende Reserve
kraft von 140000 kW Stundenleistung zurUckzugreifen. Das Zentral
umspannwerk Brauweiler ist in ein 220-kV-Ringleitungssystem einge
schlossen, das die Werke Wesel (15000 kW), Ibbenbtiren (75000 kW), 
Paderborn und Herdecke kuppelt. Von Wesel nach Herdecke fiihrt 
weiterhin eine Querverbindung, die teilweise mit 110 kW und teilweise 
mit 220 kV betrieben wird, tiber die Steinkohlenzentrale Essen und das 
den Vereinigten Elektrizitatswerken Westfalen gehorende Werk Hattin
gen. Brauweiler ist ferner durch mehrere Leitungen mit dem zur Zeit auf 
500000 kW ausgebauten Goldenbergwerk, dem groBten Werk Europas, 
verbunden und tiber das Kraftwerk Fortuna II des Rheinischen Elektrizi
tatswerkes und der Zentrale der Zukunft-A.-G. in Weisweiler mit dem 
Wasserkraftwerk Heimbach der Urftalsperre-Genossenschaft gekuppelt. 
Endlich sei noch der von der Station Koblenz der 220!380-kV-Siidleitung 
nach den zwei Trierer Kraftwerken und dem Kraftwerk Mettlach der 
Saarkraftwerke G. m. b. H. fiihrende 220-kV-Abzweig erwahnt. 

Auf die Skizzierung des weitverzweigten 110-kV-Netzes und die Auf
zeichnungen anderer interessanter entwicklungsgeschichtlicher Daten 
muB im Rahmen dieser Darstellung verzichtet werden. Es sei nur noch 
darauf hingewiesen, daB die verhaltnismaBig niedrigen Strompreise des 
RWE zum groBen Teil auf die giinstige Belastungscharakteristik der 
Werke zuriickzufiihren sind, die durch die einheitliche Versorgung der 
Elektrizitatsprovinzen bedingt ist. So gab K 0 e p c hen 1 im Jahre 1930 
an, daB bei der derzeitigen Belastungskurve des RWE das prozentuale 
Verhaltnis der Belastungsspitzen gegeniiber dem Belastungsminimum 
1,8 : 1 betragt, wahrend sich das gleiche Verhaltnis bei Hamburg auf 
4,1 : 1 und bei Berlin auf 6 : 1 stellt. Dadurch ist eine rationelle Aus
nutzung der installierten Maschinenleistung moglich. Diese Tatsache 
muB besonders bei einem Vergleich der Kapazitiit der Gesamtkraft
anlagen des RWE, die nach dem Stand Anfang 1931 1060000 kW be
tragt, mit der Leistungsfahigkeit anderer GroBkonzerne beriicksichtigt 
werden, zumal eine iiber den Rahmen des Ublichen hinausgehende Re-

1 VgI. Koepchen: a. a. O. S.4. 

9'" 
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servehaltung fiir das RWE nicht in Frage kommt. Ais weiterer kosten
verbilligender Faktor ist noch anzufiihren, daB in dem 45400 qkm um
fassenden Versorgungsgebiet iiberwiegend auch die Kleinverteilung durch 
das RWE erfolgt und iiberall der unmittelbare, unbedingt notwendige 
Zusammenhang zwischen GroBerzeugung und GroBabnehmer gewahrt istl. 

Um das Bild dieses Konzerns abzurunden, dessen Aktienkapital An
fang 1931 243 Mill. RM betrug, soll im folgenden noch eine Zusammen
stellung der Tochtergesellschaften und Beteiligungen des RWE gegeben 
werden 2. 

Gesellschaft 

a) Holdinggesellschaften. 
1. Elektrizitats·Aktien-Gesellschaftvorm. W. Lah-

meyer & Co., Frankfurt a. M. ...... . 
2. Aktiengesellschaft fiir Energiewirtschaft, Berlin 
3. "Finelectra" Finanzierungsgesellschaft fiir Elek

trizitatsbeteiligungen A.-G., Aarau (Schweiz) 

b) Elektrizitatserzeugungs- und 
Vedeil ungsgesellschaften. 

4. Schluchseewerk A.-G., Freiburg i. Br. . . 
5. Elektrizitatswerk Siegerland G. m. b. H., Siegen 
6. Niedersachsische Kraftwerke A.-G., Osnabriick 
7. Rheinische Licht- und Kraftwerke G. m. b. H., 

Brand bei Aachen ............ . 
S. Kraftwerk Zukunft A.-G., Weisweiler bei Esch-

weiler ................. . 
9. Elektrizitatswerk Rauschermiihle A.·G., Ander-

nacha. Rh ................ . 
10. Elektrizitatswerk Berggeist A.-G., BrUhl b.Koln 
11. Oberstein-Idarer Elektrizitats-A.-G.,Idar(Nahe) 
12. Licht- und Kraftwerke der Moselkreise A.-G., 

Bernkastel-Cues. . . . . . . . . . . . • . 
13. Bergische Licht- und Kraftwerke A.-G., Lennep 
14. Rheinkraftwerk Albbruck-DogernA.-G., Walds-

hut (Baden) . . . . . . . . . . . . . . . 
15. Eifelkraftwerk A.-G., Essen . . . . . . . . 
16. Elektrizitatswerk Illingen A.·G., Illingen·Saar 

17. Rhein-Nahe Kraftversorgungs-A.-G., Bad 
Kreuznach ............... . 

IS. Rheinisch-Westfalische Elektrizitatsversor
gungs-Gesellschaft m. b. H., Lennep. . . . . 

19. Speicherkraftwerk Herdecke G. m. b. H., Her-
decke a. d. Ruhr. . . . . . . . • . • . . . 

20. Wasserkraftwerke Niederhausen G. m. b. H., 
Niederhausen bei Kreuznach. . . . . . . . 

21. Elektrizitatswerk Burg G. m. b. H., Burg a.d.W. 
22. Vorarlberger Elektrizitats-Leitungs-G. m. b. H. 
23. Aare-Werke A.-G., Bruck . . . . . . . • . 

1 VgI. Koepchen: a. a. O. S.5. 

Gesellschafts· 
Kapitai in RM 

IS 000 000 
5000000 

30000000 
sfrs. 

14000000 
7500000 
6000000 

6000000 

5000000 

4500000 
4000000 
3300000 

750000 
212000 

16000000 
150000 
150000 
ilis. 

50000 

50000 

50000 

50000 
43600 

30000000 
sfrs. 

2 VgI. Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931, S. 27 ff. 

Anteil am 
Kapitai in % 

75 
mehr als50 

m. Schweizer 
Gesellschaft. 

50 
100 
100 

50 

Majoritat 

9S,5 
100 
68 

100 
100 

77 
50 

Mehrheit 

100 

100 

100 

100 
Mehrheit 
unter 50 

30 
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Gesellschaft 

24. Rheinisch-Westfalische Elektrizitats- Versor
gungs-G. m. b. H., Osnabruck. . . . . . . . 

25. Sauerkraftwerke Weilerbach G.m.b.H., Weiler-
bach ................•• 

26. Main-Kraftwerke A.-G., Frankfurt-Hochst 
am Main ........•......•. 

27. Kraftwerk Altwiirttemberg A.-G., Ludwigsburg 
28. Paderborner Elektrizitatswerk und StraBen

bahn A.-G., Paderborn . . . . . . . . . • 
c) Bergwerke. 

29. Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube 
A.-G., Bruhl b. Koln . • . . . . . . . • . 

30. Braunkohlenindustrie Zukunft, Weisweiler .. 
31. Gewerkschaft Steinkohlenbergwerk Viktoria

Matthias, Essen ......•...... 
32. Gewerkschaft Steinkohlenbergwerk Friedrich 

Ernstine, Stoppenberg b. Essen . . . . . . 
33. Gewerkschaft Gustav, Dettingen b. Aschaffen-

burga.M .............••.. 
d) StraBenbahnen und "Oberlandbahnen. 

34. Kreis Ruhrorter StraBenbahn A.-G., Duisburg-
Meiderich ...............•. 

35. Westfalische Kleinbahnen A.-G., Gruna b. 
Lethmate .............. . 

36. Rheinisch-Westfalische Bahn-Gesellschaft 
m. b. H., Essen. . . . . . . . . . . . 

37. Bochum-Gelsenkirchner Bahngesellschaft 
m. b. H., Gelsenkirchen . . . . . . . . 

38. Clever StraBenbahn G. m. b. H., Cleve . 
39. Kreis Mettmanner StraBenbahn G. m. b. H., 

Mettmann ............... . 
40. StraBenbahn Moers-Camp-Rheinberg G. m. b.H. 

e) Sonstige Beteiligungen. 
41. Westdeutsche Elektrizitats-Wirtschaft A.-G., 

Frankfurt-Hochst . . . • . . . . . . . . . 
42. A.-G. fiir Deutsche Elektrizitatswirtschaft, 

Berlin .........•...•..•• 
43. Gas-Aktien-Gesellschaft Ritter & Cie., Siegen 

i.W ..•...........•.•.• 
44. Ruhrgas A.-G., Essen. . • . . . . . . . . 
45. Hochtief A.-G. fiir Hoch- und Tiefbauten 

vorm. Gebr. Helfmann, Essen . . • . . . . 
46. Rheinisch-Westfalische Treuhand G. m. b. H., 

Essen .............. . 
47. Rheinisch-Westfalische Landgesellschaft . . . 

Von den zahlreichen Beteiligungen der ange
fiihrten Holdinggesellschaften seien wegen ihrer 
allgemeinen Bedeutung von denen der EAG nur 
folgende Gesellschaften genannt: 
1. Lechelektrizitatswerke A.-G., Augsburg .... 
2. Mainkraftwerke A.-G., Hochst a. M. . . . . . 
3. Kraftwerk Altwiirttemberg A.-G., Ludwigsburg 
4. Thiiringische Elektricitats-Lieferungs-A.-G., 

Bayreuth ................ . 
5. Bayrische Elektricitats-Lieferungs-A.-G., Bay-

reuth • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 

Gesellschafts-
Kapltal in RM 

20000 

4000 

22400000 
8400000 

6000000 

18000000 
16000 000 

1000 Kuxe 

1000Kuxe 

1000 Kuxe 

4400000 

2600000 

1700000 

1700000 
1500000 

1000000 
100000 

1000000 

1000000 

1000000 
25000000 

7750000 

204800 
10000 

40532400 
22400000 
8400000 

17600 000 

15000000 

Anteil am 
Kapital in % 

100 

uber 50 

28 
25 

36 

uber 80 
Majoritat 

ca. 100 

ca. 100 

Majoritat 

331/ 3 

Majoritat 

25 

25 
100 

100 
49 

10 

10 

80 

ca. 25 

100 
100 

30 
26 
30 

11 

15 
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Besonders erwahnenswert ist noch die im Februar 1929 auf Betreiben 
des RWE in Frankfurt a. Main erfolgte Griindung der Westdeutschen 
Elektrizitatswirtschaft A.-G. Diese Abwehrfront gegen die A.-G. fiir 
Deutsche Elektrizitatswirtschaft bezweckte die Zusammenfassung der 
technisch-wirtschaftlichen Interessen der offentlichen Elektrizitatserzeu
gung im Westen Deutschlands. 

Die sich bald bemerkbar machenden Gegensatze zwischen den zwei 
groBen deutschen Dachgesellschaften wurden im Mai 1929 durch eine 
Einigung iiberbriickt, als deren Folge das RWE, die YEW und das 
Badenwerk der A.-G. fiir deutsche Elektrizitatswirtschaft mit einer 
lOproz. Beteiligung beitraten. 

Wenn wir jetzt abschlieBend die Entwicklungsgeschichte des RWE 
noch einmal von der Griindung als kleine Ortszentrale der Stadt Essen 
bis zu seiner heutigen Stellung als bedeutendstes deutsches Stromver
sorgungsunternehmen iiberblicken, so miissen wir zu der 1Jberzeugung 
gelangen, daB ein derartiges rapides und dabei doch organisches Wachs
tum nicht ohne die von Stinnes geleistete bahnbrechende Unternehmer
tatigkeit moglich gewesen ware. GewiB haben z. B. auch die Reichs
elektrowerke und die Preag einheitlich organisierte Elektrizitatswirt
schaftsgebiete geschaffen und mit taktischem Geschick ihre Expansions
tendenzen verfolgt. Jedoch darf bei einem derartigen Vergleich nicht 
auBer acht gelassen werden, welche ungleich groBeren Schwierigkeiten 
offentlich-rechtlicher Natur das RWE zu iiberwinden hatte. Ferner sind 
die entwicklungshemmenden Anfeindungen von Seiten des Staates, der 
Kommunen, der Landkreise und der offentlichen Meinung in Betracht 
zu ziehen, denen dieses Unternehmen bei seinen Ausdehnungsbestrebun
gen ausgesetzt war. Zwar ist der Vorwurf nicht unberechtigt, daB das 
RWE bis zu den letzten Vorkriegsjahren nur Mittel zum Zweck war, um 
den Steinkohlenabsatz der Stinneszechen zu fordern. Aber auch diese 
versteckte Zielsetzung ist - wie wir sahen - keinesfalls zum Schaden 
der beteiligten Gemeinden gewesen. Der Bau des Goldenbergwerkes im 
Jahre 1913lieB jedoch deutlich eine Wandlung in der elektropolitischen 
Einstellung erkennen, da dieses auf den rheinischen Braunkohlenfeldern 
bei Knapsack sein Entstehen in der Hauptsache dem Streben nach stark 
verbilligter Produktion verdankt, um die groBen industriellen Unter
nehmen zum Strombezug zu veranlassen 1. So war also die rationellste 
Energieerzeugung und -Verteilung zum eigentlichen Selbstzweck gewor
den, wahrend die Steinkohleninteressen dagegen an Bedeutung zuriick
traten. Seitdem hat sich das RWE stets als eines der ersten Unter
nehmungen die neuesten Fortschritte der Elektrotechnik im Verfolg des 
Zieles einer rationellen GroBkraftwirtschaft zunutze gemacht. Heute 
stellt das RWE einen geschlossenen, vorbildlich durchkonstruierten Wirt
schaftskorper dar, bei dem das Prinzip der vertikalen Organisation durch 
die Verfiigungsgewalt liber reichliche, sich gegenseitig kompensierende 
Energiequellen und die Verteilung bis zur letzten Lampe in idealer Form 
verwirklicht worden ist. Seine 220 kV-Leitungen reichen von der hollan-

1 Vgl. Asriel: a. a. O. S.71. 
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dischen und belgischen Grenze bis nach der Schweiz und Osterreich 
hinunter. Schon jetzt hat deshalb das RWE durch seinen groBziigigen 
Stromaustausch von Land zu Land eine internationale Bedeutung er
langt und ist dazu berufen, ebenfalls in einer kiinftigen europaischen Ver
bundwirtschaft eine fUhrende Rolle zu spielen. Das Charakteristische 
dieses Unternehmens kommt durch die Tatsache zum Ausdruck, daB an 
der Produktion sowohl die Kommunen in ihrer Eigenschaft als fiskalische 
Interessenten und als Vertreter der Kleinkonsumenten sowie auch die 
privaten GroBverbraucher maBgebend beteiligt sind. Damit ist inner
halb des Rahmens des RWE der Gedanke einer Art Produktionsgenos
senschaft verwirklicht worden, welche die Wahrung der Gemeinschafts
interessen verbiirgt. A sri e 11 weist mit Recht darauf hin, daB sich alle 
GroBversorgungsunternehmen im Wesen letzten Endes gleichen miissen, 
mogen sie nun yom Reich, von den Landern, den Kommunen oder Pri
vaten betrieben werden. Ganz unabhangig von kollektivistischen und 
individualistischen Gedankengangen muB das Streben nach wirtschaft
lichster Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie im Interesse der 
Allgemeinheit das Leitmotiv ihrer elektropolitischen MaBnahmen sein. 
Ebenso wie der rein privatkapitalistisch versierte GroBunternehmer auf 
alle Verbraucherpreise die notige Riicksicht zu nehmen hat, ist ebenfalls 
die wirtschaftende offentliche Hand gezwungen, dem Rentabilitats
gesichtspunkt eine primare Bedeutung beizumessen. 

In dem von Dr. 0 s k a r von Mill e r im Jahre 1930 veroffent
lichten Gutachten fiber die Reichselektrizitatsversorgung ist der Ge
neralplan eines deutschen Hochstspannungsnetzes fUr 220 kVaufgestelit 
worden, mit dem die rationelle Stromverteilung ganz Deutschlands von 
dem Erzeugungsschwerpunkt aus gewahrleistet werden soli. Das Projekt 
sieht insgesamt 3360 km und 220 kV-Leitungen vor. Wenn man die Lei
tungsfUhrung des yom RWE erstellten 220 kV-Netzes, welches Anfang 
1931 bereits eine Lange von 2062 km aufwies 2, mit dem von Mill e r 
entworfenen Netz vergleicht, so ergibt sich die Tatsache, daB sie sich fast 
ganz mit dem fiir den gesamten Westen Deutschlands projektierten Teil 
des Generalplanes der nahezu die Hallie der Mill e r schen 220 kV
Verteilung ausmacht, zur Deckung bringen laBt 3. Weiterhin istzu ver
merken, daB in den Generalplan ebenfalls die 180 km lange Ost-West
Verbindung Bielefeld-Hannover-Harbke iibernommen wurde, deren Er
richtung bereits im Jahre 1926 yom RWE in Aussicht genommen war. 
Die Ausfiihrung des Baus dieser wichtigen Kupplungsleitung zwischen 
dem rheinisch-westfalischen Industriegebiet und den mitteldeutschen 
Braunkohlenfeldern scheiterte damals, weil das erforderliche Enteig
nungsrecht nicht gewahrt wurde. Zweifellos sind fUr diese ablehnende 
Haltung der Regierung nicht nur elektrizitatswirtschaftliche Griinde 
maBgebend gewesen. Vielmehr muB angenommen werden, daB diese Ent
scheidung vorwiegend auf Motive zuriickzufUhren ist, die aus der In-

1 Asriel: a. a. O. S.243. 
2 Vgl. Deutsche Elektrizitatskonzerne 1931, S.26. 
3 Vgl. Koepchen: a. a. O. S.12 und Abb.24. 
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teressensphare des preuBischen Staates in seiner Eigenschaft als Elektri
zitatsgroBunternehmer stammen. Die von der Preag im Laufe ihrer Ent
wicklungsgeschichte des ofteren bewiesene privatkapitalistisch orien
tierte Elektropolitih: berechtigt zu einer solchen Annahme. Es sei nur an 
den Konflikt mit dem RWE erinnert, der nach erbitterten Kampfen im 
Jahre 1927 mit dem bezweckten Erwerb des strittigen Aktienpaketes der 
Braunschweigischen Kohlenbergwerke endete. Jedenfalls ist aus dem 
Vorstehenden zu ersehen, daB der Hinweis auf die Gefahr eines MiB
brauchs der staatlichen Hoheitsgewalt zugunsten eigener Unternehmer
interessen durchaus nicht unberechtigt ist. So stellte auch der damalige 
Reichswirtschaftsminister Dr. Cur t ius im Vorwort zu den Gutachten 
Os k a r von Mill e r s fest, "daB in den letzten Jahren bei Ent
scheidungen iiber die Deckung des steigenden Strombedarfs sich wieder
holt an Stelle der allein maBgebenden wirtschaftlichen Erwagungen poli
tische Gesichtspunkte in den Vordergrund gedrangt hiitten". 

Zweifellos ist der oben angefiihrte Generalplan als ein weiterer Beweis 
fUr die volkswirtschaftlich richtige Elektropolitik des RWE zu werten, 
zu der es keinerlei Anregung von auBerhalb bedurfte. Wenn heute all
gemein anerkannt werden muB, daB das RWE eine vorbildliche elek
trische GroBkraftwirtschaft im wahrsten Sinne des W ortes betreibt, ist 
die Feststellung von besonderem Interesse, inwieweit die gemischtwirt
schaftliche Organisationsform als solche an dieser machtvollen Entwick
lung beteiligt ist und ob sie die einzige Losung darstellt, um den Ausbau 
einer rationellen GroBstromversorgung zu gewahrleisten. Eine lange Dis
kussion iiber dieses aktuelle Thema eriibrigt sich, da wir nur auf wenige 
Tatsachen zuriickzugreifen brauchen. 

S tin n e s muBte nach der Griindung der RWE zunachst seine Poli
tik auf die Uberwindung der offentlich-rechtlichen Hindernisse konzen
trieren, die gerade im rheinisch-westfiilischen Industriegebiet mit unge
wohnlich groBen Schwierigkeiten verbunden waren. Deshalb wahlte er 
den Weg der Gemeinschaftsgriindungen mit den Kommunen. DaB er da
mit in der Vorkriegszeit auch noch finanzielle Zwecke verfolgte, ist in 
diesem Zusammenhang belanglos. Zweifellos war mit diesem Vorgehen 
eine groBe Propagandawirkung verbunden, zumal der kommunale Ein
fluB bei dem Ausbau der einzelnen Stromversorgungsgebiete von Anfang 
an die auf die Konsumgestaltung notige Riicksichtnahme gewahrleistete. 
Einen weiteren Vorteil bot die Form der GWU bei der Expansion iiber 
den rheinischen Bezirk hinaus, die sowohl fUr ein rein kommunales Unter
nehmen als auch fUr einen staatlichen Elektrizitatsbetrieb in dem heute 
vorliegenden Umfange unmoglich gewesen ware, zumal die RWE-In
teressen auch vor den Landesgrenzen der siiddeutschen Staaten nicht 
Halt machten und bis nach der Schweiz und Osterreich hinein vordran
gen. Wenn wir zum Vergleich die Unternehmungen PreuBens, Sachsens, 
Badens und Bayerns heranziehen, dann ergibt sich die Feststellung, daB 
deren Wirkungsbereich wesentlich beschrankter ist, da die politischen 
Grenzen immer noch einen groBen EinfluB auch auf die staatliche Wirt
schaftsgebarung ausiiben. Es solI dabei durchaus nicht verkannt werden, 
daB auch hier im Laufe der letzten Jahre Fortschritte durch Netzkupp-
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lungen zum Zwecke des Stromaustausches zwischen den einzelnen Lan
desversorgungen zu verzeichnen sind. Doch wird sich eine gewisse Erden
schwere gerade in dieser Beziehung bei staatlichen Konzernen schwerlich 
vermeiden lassen. Demgegeniiber haben die gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmungen eine viel groBere Bewegungsfreiheit in ihrer Elektro
politik und sind deshalb in der Lage, groBzugigere Dispositionen zu tref
fen. Unseres Erachtens nach liegt speziell in diesem Vorzug die hervor
ragende Eignung der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaftsform fiir 
elektrische GroBunternehmungen begriindet, der bei einer spateren euro
paischen Verbundwirtschaft noch wesentlich an Bedeutung gewinnen 
diirfte. 

1m Interesse einer rationellen deutschen GroBstromversorgung ist 
jedenfalls zu fordern, daB in Zukunft samtliche politischen Faktoren bei 
elektrowirtschaftlichen Entscheidungen ausgemerzt werden und vor
urteillos nur i:ikonomische Gesichtspunkte den Ausschlag geben. Die 
volkswirtschaftliche Durchdringung der Versorgungsgebiete steht erst in 
ihren Anfangen. Die gemischtwirtschaftliche Gesellschaftsform scheint 
uns wegen ihrer durch das RWE bewiesenen Vorziige der berufene Weg 
zu sein, diese hohe Aufgabe zu erfiillen. 

D. Die Wahrung des offentlichen Interesses in der 
Elektrizitatswirtschaft der Vereinigten Staaten' 

von Amerika. 
1m April des Jahres 1932 kam aus Amerika die aufsehenerregende 

Nachricht, daB die beiden Spitzengesellschaften des Chicagoer Insull
Konzernes die Zahlungen eingestellt und die Gerichte die Zwangsverwal
tung iiber ihr Vermogen angeordnet haben 1. Die Mitteilung von den 
Insolvenzen der Insull Utility Investments Inc. und der Middle West 
Utilities wirken urn so iiberraschender, als gerade die Public Utilities, zu 
denen vornehmlich die Elektrizitats-, Gas- und Wasserwerke sowie die 
Verkehrsunternehmungen zu rechnen sind, bisher in der Weltwirtschafts
krise eine beispiellose Konjunkturunempfindlichkeit gezeigt haben. So 
weisen die Billanzen dieser offentlich kontl'ollierten Gesellschaften fUr 
das Jahr 1931 eine nur geringfUgige Einnahmereduzierung gegeniiberdem 
Vorjahr auf, wahrend die amerikanischen Industrieunternehmungen in 
gleichem Zeitabschnitt nur einen Gewinn erzielen konnten, der durch
schnittlich urn fast zwei Drittel hinter dem Jahresertrag 1930 zuruck
bleibt. Der schlechte Geschiiftsgang kann also nicht unmittelbar in einen 
kausalen Zusammenhang mit der Zahlungseinstellung des zur Diskussion 
stehenden Konzerns, dessen Stromabsatz 6 Milliarden kWh ubersteigt, 
wahrend vergleichsweise das RWE nur 374 Milliarden kWh absetzt, ge
bracht werden. Vielmehr liegen die Ursa chen des Zusammenbruchs 
letzten Endes in der Organisation und der Finanzpolitik der amerika
nischen Public Utility-Gesellschaften begrundet, die durch ein weitver
zweigtes Verschachtelungssystem zu unubersichtlichen Wirtschaftsko
lossen herangewachsen sind. Diese iibersteigerte Konzentrierungstendenz, 

1 Vgl. Deutscher Volkswirt 1932, S. 982 ff. Katona: Public Utility-Krise 
in Amerika? 
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welche in dem heute bestehenden AusmaB keineswegs ausschlieBlich mehr 
mit RationalisierungsmaBnahmen motiviert werden kann, ist in del' 
Hauptsache als eine Vernebelungsaktion gegeniiber del' staatlichen Kon
trolle aufzufassen, um die erzielten Gewinne zu verschleiern. Die 
Art del' behordlichen Regelung ist also ebenfalls nicht unbeteiligt an del' 
heutigen komplizierten Struktur del' amerikanischen Elektrizitatskon
zerne, zumal die Aufsichtstatigkeit generell von einzelstaatlichen Kom
missionen ausgeiibt wird, deren EinfluB sich die groBen Public Utility
Gesellschaften durch weitgehende, sich iiber mehrere Staaten erstrek
kende Verschachtelungen zu entziehen suchen. Holdinggesellschaften 
wurden geschaffen, die bis zu 50 einzelne Stromversorgungsunternehmun
gen aufkauften und dieselben, oft unter Zwischenschaltung anderer Hol
dings, zu ungeheuren, vertarnten Trusts zusammenballten. Dieses Kon
zernierungsstreben wurde durch die Borsenhausse von 1926/1929 stark 
unterstiitzt. In diesen Jahren des Prosperitatstaumels war den groBen 
Konzernen die Kapitalsbeschaffung sehr erleichtert, da durch Emission 
nennwertloser Stammaktien die zur Expansion notwendigen Geldmittel 
ohne Schwierigkeiten herangezogen werden konnten 1. Jede neugegriin
dete Gesellschaft stellte ein unbelastetes Unternehmen dar, das eine 
erststellig gesicherte Anleihe zu emittieren vermochte. Manche Staaten 
hatten zwar den Kommissionen das Recht eingeraumt, die Emmissionen 
del' Public Utility Corporations unter Aufsicht zu nehmen, jedoch wurde 
auch dafiir eine Umgehung durch das sog. Blocksystem und die Auf
nahme kurzfristiger Anleihen gefunden 2. Oft veranlaBte die Holding
gesellschaften auch spekulativer Gewinn, exorbitante Preise fiir erwor
bene Betriebsgesellschaften zu zahlen, die wedel' im Neubauwert del' be
treffenden Werke noch in ihren Verdienstmoglichkeiten motiviert 
waren a. Diese Expansionspolitik fiihrte dann zu einer Aufblahung des 
Kapitals und bildete so eine Gefahrdung del' Anteilseigner, zumal die 
meisten Public Utility-Konzerne am Ende del' sog. Boomperiode ent
wedel' groBe Bankschulden aufzuweisen odeI' betrachtliche Betrage kurz
fristiger Notes ausstehen hatten 4. Die Gefahr eines Zusammenbruches 
derartig komplizierter, spekulativ begriindeter Finanzgebaude muBte 
urn so leichter akut werden konnen, je mehr sich das Griindungsdatum 
eines solchen Trusts dem Zeitpunkt des Hereinbrechens del' amerika
nischen Wirtschaftskrise naherte. So hatte auch Sam u ell n s u 11, 
del' sog. Elektrokonig von Chicago, die Spitzengesellschaft seines Kon
zernes, die Insull Utility Investments Inc. erst im Januar 1929 ins Leben 
gerufen.' Trotzdem die aufwartssteigende Gewinntendenz del' Public 
Utility Corporations auch noch im Jahre 1930 anhielt, machte sich doch 
schon in diesem Jahr wegen del' beginnenden Liquiditatssorgen und des 

1 Vgl. Deutscher Volkswirt 1932, S.983. 
2 Vgl. Jessen: Die anglo-amerikanische offentliche und quasi-offentliche Unter

nehmung, S.215/16, in: Moderne Organisationsformen del' offentlichen Unter-
nehmung. Berlin u. Leipzig 1931. . 

3 Vgl. Ritter: Das Verhaltnis del' Elektrizitatswerke zur Offentlichkeit in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, in: Annalen del' Betriebswirtschaft und Arbeits
forschung, Heft 3, S. 275 ff. 

4 Vgl. auch fUr das Folgende: Deutscher Volkswirt 1932, S. 983 if. 
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Vorranges der Anleiheschulden vor den Aktien ein immer rapider fallen
der Stammaktienkurs bemerkbar. So wurde z. B. fUr den groBten von 
der General Electric beherrschten Public Utility-Konzern der Electric 
Bond & Share Co., dessen Beteilungsgesellschaften iiber 14 Millionen 
kWh absetzten, ein Hochstkurs von 80Y2 im Jahre 1929 und am 18. April 
1932 dagegen nur noch ein Borsenwert von 5 notiert. Amerikanischen 
Meldungen zufolge sind unter Assistenz der interessierten Banken um
fangreiche SanierungsmaBnahmen am Insull-Konzeru in Angriff ge
nommen worden. Wenn auch, wie berichtet wird, fiir die anderen 5 
groBen Finanzgruppen: General Electric & Co., 1. P. Morgan & Co., 
A. W. Mellon, H. M. Billesby & Co. und Henry L. Doberty & Co., die mit 
Samuel Insull zusammen 23 groBe Holdinggesellschaften beherrschen 
und damit etwa zwei Drittel der gesamten Stromversorgung in der Hand 
haben \ wegen ihrer ausreichenden Fundierung keinerlei Gefahr zu be
fiirchten ist, so diirfte das statuierte Exempel einmal fiir die Konzerue 
selbst eine ernste Waruung vor spekulativer Finanzpolitik gewesen sein 
und andererseits aber auch verscharfte staatliche Kontrollbestimmungen 
zur Folge haben, damit in Zukunft die Wirtschaft vor derartigen verlust
reichen Experimenten verschont bleibt. Die Antitrustbewegung hat 
jedenfalls dadurch eine neue Starkung erfahren. Auf ihr Betreiben hin 
wurde bereits im Jahre 1928 die Federal Trade Commission yom Kon
greB beauftragt, die Existenz einesvermutetenPowerTrusts zu beweisen. 
Anfang 1931lagen bereits sieben umfangreiche Bande der Untersuchungs
kommission iiber die finanzielle und technische Organisation der groBen 
Elektrizitatskonzerue vor, ohne daB bisher ein Ende abzusehen ist 2. In 
den offentlichen Diskussionen und politischen Kampfen spielt die Stel
lungnahme zur "Power Control" eine groBe Rolle. A 1 S mit h, der 
Gouverneur von New York und friihere Prasidentschaftskandidat, be
kampft ebenfalls aufs scharfste die privaten Elektrizitatsgesellschaften. 
R itt e r 3 zitiert folgende Erklarung aus einer seiner Wahlreden. "Es 
hat nie eine unehrenhaftere und unpatriotischere Propaganda in dies em 
Lande gegeben, als sie jetzt durch die Untersuchungen tiber die Methoden 
gewisser Versorgungsgesellschaften enthiillt worden ist: Private Gesell
schaften, die die Herrschaft tiber offentliche Hilfsquellen zu erlangen 
wiinschen, haben veranlaBt, daB Lesebticher fiir die offentlichen Schulen 
geschrieben wiirden, haben Redner unterstiitzt, die behaupteten, dem 
Lande ihre eigene, ehrenwerte und unvoreingenommene Meinung vorzu
tragen, haben friihere Beamte in ihren Dienst genommen und haben sich 
bemiiht, die offentliche Meinung irre zu fUhren, indem sie die Leistungen 
der offentlichen Behorden in den verschiedenen Teilen des Landes herab
gesetzt haben. Hochbezahlte Lobredner traten in jedem Staate auf und 
selbst in den Hallen der Gesetzgebung des ganzen Volkes". 

Wenn auch diese Ausfiihrungen in ihrer Scharfe zum Teil erheblich 
iiber die vorliegenden Tatsachen hinausgehen und eine starke politische 
Tendenz erkennen lassen, so wird doch damit die starke Propaganda-

1 V gl. Brand t: Public Utilities oder Public Ownership, S. 12 in Der Stadtetag, 
Jahrg. 1930. 

2 Vgl. DOE 1931, S.106. 3 Vgl. Ritter: a. a. O. S.284. 
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tatigkeit der privaten Konzerne charakterisiert, die sich zweiiellos nicht 
immer in einwandfreien Bahnen bewegt. So berichtet auch Bra n d t 1 

von der Beeinflussung der Zeitungen im Sinne der Public Utilities. 
"Auch dad ohne Ubertreibung angenommen werden" - behauptet er 
sagar - "daB fUr die Beeinflussung der Gesetzgebung im Sinne der Privat
interessen, die sag. ,Lobby', von den groBen Public Utility-Gesellschaften 
jahrlich Millionenbetrage aufgewandt werden". 

Die vorstehenden Erorterungen sind geeignet, den Eindruck zu er
wecken, als wenn mit den Elektrizitiitskonzernen ein privatkapitali
stisches Ausbeutungssystem herangewachsen sei, das unbedingt aus 
wirtschaftlichen und moralischen Grunden abgelehnt werden muB. Dem 
ist aber nicht so. Wir haben die Schattenseiten der Public Utility Cor
porations (PUC) in ihren extremen Auswirkungen nur deswegen heraus
gearbeitet und vorangestellt, um von Anfang an der oft vertretenen Auf
fassung zu begegnen, welche die amerikanische Elektrizitatswirtschaft 
kritiklos als schlechthin mustergiiltig und nachahmenswert bezeichnet. 
Zweiiellos hat sie ganz bedeutende Vorzuge, wie bereits ihre dominie
rende Weltstellung beweist. "Offentliche Betriebe sind nicht unmoglich 
und auch nicht unbedingt verlustreich" - hat einmal J 0 h n M a uri c e 
C I ark, einer der bedeutendsten amerikanischen Nationalokonomen 
gesagt 2 -"aber sie sind kein geeignetes Mittel, um die Nachteile zu be
seitigen, die mit privaten Unternehmungen unter offentlicher Kontrolle, 
verbunden sind. Es besteht daher in Amerika wenig Neigung, die vor
handenen Public Utilities in offentliches Eigentum umzuwandeln". 

So stark beim Amerikaner auch allgemein die Abneigung gegen eine 
Kommunal- oder Staatswirtschaft ausgepragt ist, und man in der Be
horde im graBen ganzen nur ein notwendiges Ubel sieht, kommt doch als 
Gegenpol seine Furcht vor Trusts hinzu, aus der die bereits geschilderte 
Bewegung gegen die privaten Holdinggesellschaften resultiert. Welchen 
praktischen Edolg dieser Kampf um die Erweiterung des staatlichen 
Einflusses uber die bisherige regulation hinaus zeitigen wird, bleibt ab
zuwarten. Dem Zusammenbruch des Insulltrusts durfte die Antitrust
partei eine nicht unbetrachtliche Verstarkung ihrer Position zu verdan
ken haben. Eines ist jedoch sicher, daB sich niimlich in Amerika nie das 
staatliche und das kommunale Element in derartigem Umfang wie in 
Deutschland als Wirtschaftssubjekt durchsetzen wird. Einmal ist die 
Macht der Konzerne zu groB, um ganz beseitigt werden zu konnen, und 
zum andern wurzelt auch der Kult der privaten Initiative im Volks
bewuBtsein zu tief, zumal er aus einer geschichtlich bedingten weltan
schaulichen Uberzeugung geboren ist. Ganz allgemein laBt sich ja fest
stellen, daB in allen iiberseeischen Gebieten das Zusammengehorigkeits
gefUhl nur sehr schwach entwickelt ist. 

Nicht nur der Weltkrieg hatte zum erstenmal auch in den Vereinigten 
Staaten eine vorubergehende wirtschaftliche Betiitigung der offentlichen 
Hand in groBerem AusmaBe zur Folge gehabt. Schon fUr die ersten 

1 Vgl. Brandt: a. a. O. S.10. 
2 Zitiert bei Brandt: a. a. O. S. 14 aus Social Control of business. Chicago 

1926. 



Die Wahrung d. 6ffentl. Interesses i. d. amerik. Elektrizitatswirtschaft. 141 

Jahre nach der Unabhangigkeitserkliirung, also etwa von 1820 ab, war 
ein starkes Anwachsen der Kommunalwirtschaft charakteristisch ge
wesen 1. Die Krise des Jahres 1837 bereitete dieser aufwartssteigenden 
Tendenz jedoch ein Ende, da sich herausstellte, daB die Gemeinden der 
Fiihrung der offentlichen Betriebe wegen des vollig mangelhaften Ver
standnisses fUr rationelle Geschaftsfiihrung durchaus nicht gewachsen 
waren. Diese Erfahrung wurde auch fiir die Einstellung der Offentlich
keit maBgebend und bekriiftigte den Glauben an die Sendung des priva
ten Unternehmertums, den auch die spateren MiBbrauche der privaten 
Wirtschaftsdiktatoren nicht wieder zu erschiittern vermochten. Es 
setzte sich lediglich die Auffassung durch, daB zur Wahrung des offent
lichen Interesses eine Kontrolle der Public Utility Corporations, die das 
Feld der Public-Utilities fast vollig beherrschten, notwendig sei, zumal 
sie sich allmahlich zu machtigen Wirtschaftsfaktoren ausgebildet hatten. 
Man machte zunachst den Versuch, durch Erteilung von Konzessionen 
an mehrere Privatunternehmer in dem gleichen Bezirk eine Gefahrdung 
des Public-Interest zu vermeiden. Die erwarteten preisreduzierenden 
Folgen des Wettbewerbs blieben aber meist aus, da die Konkurenten 
unter sich das Versorgungsgebiet aufteilten. Weiterhin ergaben sich 
groBe Kapitalverluste durch iibermaBige Investitionen 2, wie z. B. das 
Parallellaufen verschiedener Eisenbahnlinien konkurrierender Gesell
schaften in Nord- und Siidamerika beweist, so daB man schlieBlich den 
Weg der Monopolverleihung an eine Gesellschaft als die rationellste Lo
sung wahlte und dessen Nachteile durch staatliche Regulation zu bannen 
suchte. So wurde bereits im Jahre 1887 eine zentrale Aufsichtsbehorde, 
die Interstate Commerce Commission gegriindet. AuBerdem entstanden 
in fast allen Staaten besondere Kontrollorgane, die Public-Service
Commissions oder Public Utility Commissions, deren Aufgabenkreis sich 
in der Hauptsache auf die Uberwachung der Tarifgestaltung der einzelnen 
privaten Betriebsgesellschaften erstreckt, um dadurch die Konsumenten 
vor Ausbeutung zu schiitzen. In Verfolg dieser Zweckbestimmung haben 
die Kommissionen das Recht, Einblick in die gesamte Geschaftsgebarung 
des kontrollierten Unternehmens zu erlangen. Sie bestehen in der Regel 
aus 3-7 Mitgliedern, die samtlichst von dem Gouverneur des betreffen
den Bundesstaates fiir eine Amtsdauer von 6 Jahren ernannt werden und 
deren Bestatigung an die Zustimmung des Senats gekniipft ist 3. Dazu 
gehort noch ein Stab von Angestellten, so daB die Public Utility Commis
sions dem Staat nicht unbetrachtliche Kosten verursachen, die insge
samt auf jahrlich 12 Millionen Dollar geschatzt werden 4, eine Tatsache, 
die von seiten der Privatgesellschaften als Propagandamaterial gegen 
die staatliche Bevormundung natiirlich eine entsprechende Auswertung 
erfahrt. 1m allgemeinen haben jedoch die PUC keinen Grund zur Klage, 
da die amerikanischen Gerichte den elastischen Tarifgrundsatz "fair 
return on fair value", d. h. angemessener Reingewinn auf Grund an
gemessenen Vermogens, giinstig interpretieren, indem sie als angemes-

1 Vgl. auch fiir das Folgende Jessen: a. a. O. 8.189/190. 
2 Vgl. Jessen: a. a. O. 8.197. 3 Vgl. Ritter: a. a. O. 8.278. 
4 VgI. Brandt: a. a. O. 8.11. 
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senen Ertrag maximal 8-10% des investierten Kapitals bezeichnen. 
Sogar der sog. going value wird als Bestandteil des fair value anerkannt 
und kann durchschnittlich ebenfalls mit 10% Beriicksichtigung find en 1. 

Damit solI die Mindereinnahme ausgeglichen werden, um die eine noch 
nicht funktionierende neuerbaute Anlage gegenuber einem normal aus
genutzten Werk im Ertrag zuriickbleibt. Allgemein verlangen auch die 
Kommissionen die Einsendung monatlicher und jahrlicher Berichte iiber 
den Geschaftsgang sowie nach einheitlichem Schema aufgestellte Gewinn
und Verlustrechnungen. Eine Ausnahme von diesen Bestimmungen 
macht nur der Staat Delaware, der deshalb fur Griindungen sehr beliebt 
ist. Bereits in anderem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, daB 
TariferhOhungen nicht ohne Genehmigung der zustandigen Public 
Service Commission erfolgen dUrfen, die nach eingehender PrUfung der 
Selbstkostenberechnungen und Betriebsstatistiken der antragstellenden 
Gesellschaft von der Notwendigkeit einer Preisanderung iiberzeugt sein 
muB. Auch auf Antrag des Publikums oder nach freiem Ermessen der 
Kommission kann ohne den vorerwahnten zwingenden Grund eine Tarif
untersuchung vorgenommen werden. Die Entscheidungen der Public
Utility-Commissions bedurfen zwar stets der Nachpriifung der ordent
lichen Gerichte, doch sind sie berechtigt, den PUC bindende Vorschriften 
fUr ihre Geschaftsfiihrung zu machen, die ihnen zur Wahrung des Public 
Interest zweckmaBig erscheinen 2. Von einem freien privaten Unter
nehmertum kann also in der amerikanischen Elektrizitatswirtschaft gar 
nicht die Rede sein. 

Trotzdem die Holdingsgesellschaften in den meisten Fallen auch noch 
die Kosten fiir die Kommissionen tragen miissen, betonen sie in der 
Offentlichkeit aus Propagandengriinden ihre vollste Zufriedenheit mit 
dem System der regulation, wenn sie sich sonst auch im iibrigen mit allen 
Mitteln dem staatlichen EinfluB zu entziehen suchen. Die Verschachte
lungstendenz dergroBen Elektrizitatsgesellschaften kennzeichnetden Weg 
dieser Flucht vor der Aufsicht der Behorden. So wurde namentlich in den 
Nachkriegsjahren die staatliche Kontrolle immer unwirksamer, da sie 
nur einzelstaatliche, verhaltnismaBig kleine Glieder der groBen Public 
Utility-Konzerne erfassen konnte, deren Wirkungsbereich sich gleich
zeitig auf 10-20 Staaten erstreckte. Durch systematische Propaganda
tatigkeit gelang es jedoch den PUC, die Argumente der gegen diese 
Konzentrierung ankampfenden, politisch versierten offentlichenMeinung 
zu zerpfliicken und sie von derZweckmaBigkeit einer solchenZusammen
ballung zu iiberzeugen. Zwar ist seit den 80er Jahren wieder eine 
steigende Zunahme der offentlichen Betriebe zu verzeichnen, die 1890 
16% aller amerikanischen Elektrizitatswerke ausmachten 3. Nach dem 
Kriege war dieser Prozentsatz bereits auf 40 % gestiegen. Wenn trotzdem 
heute nur ca. 5% der Stromversorgung bei kommunalen Werken liegt, 
so erklart sich diese scheinbare Divergenz dadurch, daB 85% der offent
lichen Betriebe in Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohner zu finden 
sind und dementsprechend auch verhaltnismaBig unrationell arbeiten. 

1 VgI. Brandt: a. a. O. 8.208. 
3 Vgl. Jessen: a. a. O. 8.191. 

2 VgI. Jessen: a. a. O. 8.204. 
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Es ist fur den Geschaftssinn der Amerikaner bezeichnend, daB die pri
vaten Public Utility Corporations trotz derweitgehenden behOrdlichen Ein
engung ihrer freien Geschaftsgebarung alles tun, um durch groBtes Ent
gegenkommen die Verbraucherkreise und damit die offentliche Meinung 
fUr sich zu gewinnen. Der Dienst am Kunden ist in den Vereinigten 
Staaten in der vorbildlichsten Weise verwirklicht worden in der richtigen 
Erkenntnis, daB nur der good will des Verbrauchers die Sphare zu be
griinden vermag, in der das Maximum an geschaftlichen Erfolgen zu er
zielen ist. Die bereits mehrfach erwahnte sog. Customer Ownership 
wurde in Verfolg dieser Absatzpolitik ausgebaut und durch das damit 
geschaffene Eigentumsrecht der Abnehmer an dem ihrer Stromversor
gung dienenden Werke ein Konnex personlicher Interessennahme her
gestellt, der eine betrachtliche Konsumsteigerung zur Folge hatte. Die 
Schwierigkeiten, den steigenden Kapitalbedarf der PUC zu befriedigen, 
war der urspriingliche AnlaB im Jahre 1915 gewesen, um die Verbraucher 
zur Ubernahme neu emittierter Werte zu veranlassen. Die Form dieser 
Geldmittelbeschaffung bewahrte sich jedoch in Kfuze so ausgezeichnet, 
daB die National Light Association die Customer Ownership-Bewegung 
regelrecht organisierte, zumal sich auGer der erweiterten Kreditbasis noch 
der Vorteil einer gewissen Stabilitat des Marktes ergab 1. GroBe Werbe
feldzuge, die sog. Customer-Ownership-compaigns, wurden von den pri
vaten Gesellschaften in Szene gesetzt und dabei durch wirksame Schlag
worter wie: "Your childs future! Investments in property you can seet 
Make your dividends pay your lightbill!" an den Stolz, den Burgersinn 
und die Sparsamkeit der Kaufer apelliert 2. Uber den Erfolg einer inten
siven Werbung berichtet der Vizeprasident R. H. Ball a r d von der 
Southern California Edison CO.3, daB es bei dieser Gesellschaft im Zeit
raum 1917-1928 gelungen war, die Zahl der Aktionare von 2000 auf 
U8 000 zu steigern. Die Gesamtsumme der verkauften Aktien erreichte 
dabei die stattliche Summe von 150000000 Dollar. Besonders inter
essant ist auch die Angabe, aus welchen Berufsschichten sich die Aktio
nare zusammensetzten. So fUhrt Ball a r d an, daB sich beteiligten 

Industrielle Arbeiter zu . . 37% Biirobeamte zu . . . . . . 18% 
Geschaftsleute usw. zu ... 31% Landwirte u. Landarbeiter zu 14% 

Wenn auch vielerseits die PUC einen Teil ihrer Werte zu Vorzugs
bedingungen an ihre Angestellte und Arbeiter abgegeben haben, deren 
Beteiligung oft nur verhaltnismaBig gering sein wird, so hat doch gerade 
diese Politik eine groBe Propagandawirkung, die besonders bei Kontro
versen uber die Frage der Uberfuhrung der privaten Gesellschaften in 
offentlichen Besitz eine wertvolle Unterstutzung der PUC darstellt. Die 
Zahl der Kleinaktionare wird in der amerikanischen Elektrizitatsindustrie 
auf ungefahr 2 Yz Millionen geschatzt 4. Da es bei den amerikanischen 
Aktiengesellschaften fast nur Namensaktien gibt, deren Inhaber in die 
Bucher der Gesellschaften eingetragen sind, so erhalt das Verhaltnis 
zwischen dem Werk und dem Kundenaktionar durch das regelmaBige 
Zustellen der Geschaftsberichte sowie der Stimmzettel mit vorgedruckten 

1 VgI. Jessen: a. a. O. S.218. 2 VgI. Brandt: a. a. O. S.13. 
3 Siehe Electrical World Bd.97, Nr.7. ' Vgl. Brandt: a. a. O. S.13. 
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Wahlvorschlagen zur jahrlichen Neuwahl des board of directors eine per
sonliche Farbung, die auch zum Verstandnis ffir die Plane und Projekte 
der Public Utility einen wesentlichen Beitrag leistet. Mit den ausgegebe
nen Vorzugsaktien, die mit einer festen Verzinsung bis zu 7%% ausge
stattet sind, ist meist volles Stimmrecht verbunden, demjedoch wegen der 
Gleichgiiltigkeit der KIeinaktionare praktisch in den meisten Fiillen 
keine groBe Bedeutung zukommt. Die Gesellschaft legt natiirlich Wert 
darauf, moglichst wenig Anteile in einer Hand sammeln zu lassen, urn 
vor unliebsamen Einfliissen auf die Geschiiftsleitung gesichert zu sein. 

Die charakterisierte Kundenpolitik der PUC, als deren wichtiger 
Wesenszug noch die bereitwilligste Auskunft auf alle Anfragen zu nennen 
ist, kann jedenfalls den groBen Erfolg buchen, daB sie ein Vertrauensver
haltnis zwischen Werk undAbnehmer geschaffen hat, welchem zweifellos 
an der groBartigen Entwicklung der amerikanischen Elektrizitiitswirt
schaft ein wichtiger Anteil zugeschrieben werden muB. 

Zusammenfassend konnen wir also feststellen, daB die Public Utility 
Corporations trotz aller eingangs geschilderten Schattenseiten eine erfolg
reiche Synthese zwischen privater Unternehmertatigkeit und behOrdlicher 
Regulation zum Zwecke der Wahrung des Public Interest darstellen. 
Wenn auch zweifellos die gesamte Elektropolitik der groBen Holding
gesellschaften von rein privatkapitalistischem Gewinnstreben beherrscht 
ist und trotz nach auBen stark betonter Zufriedenheit mit dem System 
der Regulation alle finanzpolitischen MaBnahmen darauf hinzielen, die 
staatliche Aufsicht moglichst unwirksam zu machen, darf doch nicht ver
kannt werden, daB die dargestellte Entwickl)mg der amerikanischen 
Elektrizitatswirtschaft der groBen Masse der Konsumenten keineswegs 
zum Schaden gereicht hat. Ob das zur Zeit herrschende System der 
behordlichen Kontrolle die beste Losung zur Wahrung offentlicher Be
lange darstellt, laBt sich durch eine kurze Untersuchung nicht entschei
den. Zweifellos ist jedoch der unter Beriicksichtigung der in den Ver
einigten Staaten vorliegenden Verhaltnisse der Weg der staatlichen Rege
lung gegenuber einer selbstandigen Wirtschaftstatigkeit der offentlichen 
Korperschaften der Vorzug zu geben. Wir sind nicht der Ansicht, daB 
der Zusammenbruch des Insull-Konzerns eine allgemeine Public Utility
Krise eingeleitet hat. Vielmehr diirfte er eine Reorganisation des regu
lation system, daB in seiner bisherigen Form sicher nicht ganz unbeteiligt 
an der ungesunden Verschachtelungstendenz der Holdinggesellschaften 
gewesen ist, zur Folge haben und gleichzeitig fiir die Public Utility Cor
porations eine ernste Mahnung vor spekulativer Finanzpolitik sein. 

Ais wichtige Erkenntnis soll aus der vorstehenden Darstellung der 
organisa torischen Struktur der amerikanischen Elektrizitii tsversorgung 
folgendes entnommen werden. Zwischen Konsumenten- und Unter
nehmerinteresse ist eine weitgehende Parallelitiit vorhanden, deren 
kaufmannische Ausnutzung den erfolgreichsten Weg fUr eine restlose 
Elektrifizierung des Wirtschaftskorpers darstellt. Das Fundament einer 
erfolgreichen Elektropolitik ist ein Vertrauensverhaltnis zwischen Werk 
und Abnehmer von moglichst personlicher Fiirbung, das nur durch weit
gehendes Entgegenkommen fur die Wiinsche der Kunden, Verstandnis 
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fiir ihre Eigenart und dauernde Aufkliirungsarbeit iiber aIle elektrischen 
Fragen geschaffen werden kann. Damit sind die Faktoren gekennzeich
net, die zum Teil in der Konsumentenpolitik deutscher Stromversorgungs
unternehmungen noch viel zu wenig Beachtung finden und doch berufen 
sind, wirkungsvoll zum Ausbau einer rationellen Energiewirtschaft 
Deutschlands beizutragen. Gleichzeitig wird mit dieser Feststellung aber 
auch dokumentiert, daB der private Unternehmergeist, dessen Domiine 
gerade die charakterisierten Tiitigkeitsgebiete sind, auch bei kiinftiger 
elektrowirtschaftlicher Gestaltung nicht entbehrt werden kann. 

E. Der Wettbewer b um die Vormachtstellung in der deutschen 
Elektrizitatsversorgung und seine volkswirtschaftliche 

Bedeutung. 
1. Der Wettbewerbsvorsprung der privilegierten 

off e n t I i c hen W i r t s c h aft. 
1m Verlauf der bisherigen Erorterungen wurden die Vor- und Nach

teile der verschiedenen Unternehmungsformen in ihren theoretischen 
Zielsetzungen und praktischen Erfolgen unter WUrdigung des offentlichen 
Interessenstandpunktes eingehend dargestellt. Es solI nun als AbschluB 
der Diskussion iiber die Frage der -oberfiihrung privater Elektrizitiitswerke 
in offentliche Unternehmungen nur noch die Rede sein von den Wett
bewerbsgrundlagen dieser beiden Konkurrenten im Kampf um die wirt
schaftliche Vormachtstellung. Wie ein Blick in die Tageszeitungen und 
Fachzeitschriften zeigt, ist gerade dieses Thema sehr aktuell und spielt 
das am meisten diskutierte Streitobjekt der Berechtigung steuerlich 
privilegierter Betriebe der offentlichen Hand in politischen Debatten eine 
groBe Rolle. Es ist deshalb angezeigt, in Abrundung des bisher entworfe
nen Bildes den dem Widerspruch der aufeinanderprallenden Meinungen 
zugrunde liegenden Sachverhalt herauszuschiilen und das FUr und Wider 
der Steuerbefreiung der von offentlichen Korperschaften gefiihrten Unter
nehmungen einer objektiven Wiirdigung zu unterziehen. 

Zuniichst mag es unlogisch erscheinen, wenn wir nach den voran
gegangenen Feststellungen von einem Wettbewerb zwischen privaten und 
offentlich bewirtschafteten Elektrizitiitswerken sprechen wollen, zumal 
eine gewisse Gebietsbelieferung nicht in Frage kommt und auch die ver
schiedene Struktur der einzelnen Versorgungsbezirke keinen Vergleichs
maBstab zuHiBt. Die wirtschaftlichen Verhiiltnisse sind - wie wir 
sahen - zu verschieden, um auf die gleiche Beurteilungsbasis gebracht 
werden zu konnen. So ist auch selbst bei Unternehmungen gleicher 
Organisationsform ein Tarifvergleich nur unter Beriicksichtigung der 
schwer zu erfassenden, in der Eigenart der Konsumgebiete begriindeten 
Faktoren moglich, die oft jedes Kalkiil illusorisch machen. Trotzdem er
gibt sich fiir die Privatwirtschaft die Notwendigkeit, jedes gewerbliche 
Unternehmen der Offentlichen Hand yom Standpunkt der Konkurrenz 
aus zu beurteilen, schon aus der Tatsache, daB Staat und Gemeinde in das 
Erwerbsleben eingedrungen sind, denn Steigerung der offentlichen Wirt
schaftsbetiitigung bedeutet gleichzeitig eine Beeintriichtigung des Wir-

Kirchhoff, Unternehmungsform. 10 
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kungskreises des privaten Unternehmertums. Diese Einengung ihrer Ein
fluBsphare ist von der Privatwirtschaft um so driickender empfunden 
worden, als das Vordringen der offentlichen Korperschaften zu wirtschaft
licher Machtentfaltung in eine Zeit fiel, in der die gesamte Wirtschaft 
unter den schwersten Bedingungen arbeiten muBte. Die Lebensfahigkeit 
der Privatindustrie wurde auBerdem durch erhohten Steuerdruck immer 
mehr in Frage gestellt. Wenn vor dem Kriege der von Ado I f Wag n e r 
vertretene finanzpolitische Grundsatz allgemein anerkannt war, "daB 
das Kapital fUr offentliche Unternehmungen unbedingt aus auBer
ordentlichen Einnahmen oder aus Anleihen beschafft werden miisse, da 
es dem letzten Zweck und dem tiefsten Rechtsgrund der Besteuerung 
widersprache, 6ffentliche Betriebe durch Steuern zu finanzieren 1", wur
den jetzt vielfach die von der Industrie aufgebrachten Steuermittel als 
Finanzquelle in Anspruch genommen. Dazu kam noch die durch die 
steuerliche Bevorzugung der staatlichen und kommunalen Unternehmun
gen bedingte weitere Dezimierung der Konkurrenzfahigkeit. Ais Haupt
argument fiir eine Aufhebung dieses Privilegs fiihrt die Privatwirtschaft 
an, daB nach der Beseitigung der steuerlichen Sonderstellung erst der 
Beweis erbracht werden konne, ob die Betriebe der offentlichen Hand 
iiberhaupt rentabel seien. Nur nach Aufhebung dieser kiinstlich geschaf
fenen Ungleichheit ware die "Richtigkeit der Wirtschaftsrechnung" zu 
verbiirgen. 

Wie im nachsten Kapitel noch naher darzustellen sein wird, wehren 
sich die offentlichen Korperschaften aus erkHirlichen Griinden gegen die 
geforderte Besteuerung der in ihrem Besitz befindlichen Betriebe und 
motivieren ihre Haltung mit dem Argument, daB der Staats- bzw. der 
Gemeindehaushalt in der heutigen kritischen Finanzlage die Ertrage 
aus dem offentlichen Erwerbsvermogen nicht entbehren konne und eine 
Beseitigung des Steuerprivilegs deshalb notwendigerweise eine Tarif
erhohung zur Folge haben miisse. AuBerdem wiirden die kommunalen 
und staatlichen Elektrizitatswerke ja im gemeinniitzigen Interesse zur 
Erfiillung wichtiger sozialer Aufgaben betrieben und auch in ihrer fis
kalischen Zielsetzung lediglich vom Allgemeinwohl, das die Ablehnung 
jedweder Steuererhohung fordere, bestimmt. 

Welches sind nun die Auswirkungen der geltenden Steuergesetze auf 
die privaten Elektrizitatsunternehmungen und welche Vorteile erwach
sen den gewerblichen Betrieben der offentlichen Hand aus dem Steuer
privileg 1 Die Finanzreform des Jahres 1919 hatte den Grundstein zu 
der Steuerbefreiung heutigen Umfanges gelegt. Aber schon 1921 er
suchte der Reichswirtschaftsrat nach eingehenden Untersuchungen die 
Reichsregierung, bei der Beratung des Steuerausgleichs fiir eine steuerliche 
Gleichstellung aller Gewerbeunternehmungen Sorge zu tragen 2. Auch 
der volkswirtschaftliche AusschuB des Reichstags erklarte sich in einem 
BeschluB vom Marz 1925 ausdriicklich gegen dieses Privileg. Trotzdem 
ist die Grundtendenz der Erzbergerischen Gesetzgebung beibehalten wor
den. Charakteristisch fiir die Motivierung der steuerlichen MaBnahmen 

1 Vgl. ElsaB: Stii.dte, Werke, Steuern, S.9. Nowawes 193I. 
2 Vgl. Niebuhr: a. a. O. S.55. 
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ist die folgende Begriindung aus dem Entwurf eines Korperschaftssteuer
gesetzes: "Nichtsteuerpflichtig sollen aber auch die sog. Versorgungs
betriebe sein, d. h. Betriebe, die lebenswichtigen Bediirfnissen dienen, zu 
deren Befriedigung die BevoIkerung auf die Betriebe und Verwaltungen 
angewiesen ist. Auch bei diesen Betrieben tritt der Gesichtspunkt der 
Beteiligung am privaten Wirtschaftsleben in den Hintergrund. Ihr 
Zweck ist in erster Linie ein sozialer, sie dienen vor allem dem Gemein
wohl. Die Erzielung von Uberschussen ist ihnen grundsatzlich wesens
fremd; wo sie gleichwohl erstrebt und erreicht wird, tragt sie eher den 
Charakter einer Abgabenerhebung als den eines privatwirtschaftlichen 
Gewinnes. " 

Als Hauptsteuern kommen fur die Elektrizitatswerke in Frage: die 
Umsatzsteuer, die Vermogenssteuer, die Korperschaftssteuer und die Ge
werbesteuer. Die drei erstgenannten sind Reichssteuern, wahrend die 
Gewerbesteuern von den Landern erhoben werden. Deshalb ist hier auch 
die Befreiung der offentlichen Hand ungleichmaBig. Die Elektrizitats
betriebe des Reiches sind von der Gewerbesteuer ebenso wie die meisten 
Werke der Lander und Gemeinden £rei. Nur die Unternehmungen der 
Zwischeninstanzen, also der Provinzen, Kreise, Amter usw. sind Z. B. in 
PreuBen gewerbesteuerpflichtig 1. Die Umsatzsteuerbefreiung bezieht 
sich nur auf die eigentlichen Regiebetriebe. Aktiengesellschaften und 
G. m. b. H. sind jedenfalls dieser Steuer unterworfen, wahrend samtliche 
Elektrizitatsversorgungsunternehmungen deren Ertragnisse ausschlieB
lich der offentlichen Hand zuflieBen, von der Korperschaftssteuer und 
von der Vermogenssteuer ganzlich befreit sind. Zu vermerken ist noch, 
daB die gemischtwirtschaftlichen Betriebe, selbst wenn der Staat oder die 
Kommunen mit 99 % daran beteiligt sind, in bezug auf Steuererhebung 
den privaten Werken gleichgestellt werden, eine Tatsache, die sich auf die 
Entwicklung der GWU stark hemmend ausgewirkt hat. 

Wie beeinfluBt nun diese Besteuerung den Strompreis 1 Dr. Sen
g e r, der Direktor der Elektrizitatswerk Sachsen-Anhalt A.-G., Halle, 
berechnet nach dem Stand der Steuersatze vom Jahre 1928 den Preis 
einer normalen Licht-kWh ohne und mit Steuern wie folgt: Die Kosten 
fUr Kohle (Braunkohle), sonstiges Material, Lohne und Gehiilter jeder 
Art sowie die gesamten Verluste betragen 20 Rpf. pro kWh. Der 
Kapitaldienst solI mit 14 % (8 % Zinsen und 6 % Durchschnittsabschrei
bung) eingesetzt werden. Wenn fUr das installierte Kilowatt 1000 RM 
investiert sind und mit einer Benutzungsdauer von 1000 Stunden fur das 
Licht-kW gerechnet wird, so ergibt sich ein Kapitaldienst von 14 Rpf., 
also fUr die normale Licht-kWh ohne Steuern ein Preis von 34 Rpf. 
Dazu kommen jetzt an Steuern: 

a) Die U m sat z s t e u e r 2 mit 0,75% des Strompreises beim ersten 
Lieferer, also etwa 0,32 Rpf. 

1 VgI. auch das Folgende das Protokoll des Vortrags von Direktor Dr. Senger 
auf der Tagung des Elektrobundes in Berlin am 20. Juni 1928: Die Auswirkungen 
der geltenden Steuergesetze auf Elektrizitats-Versorgungs.Unternehmungen. 

2 1m Jahre 1932 betragt die Umsatzsteuer bereits 2%. 
10* 
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b) Die Ve r m 0 g ens s t e u e r (Reichsvermogenssteuer, Industrie
aufbringung und Gewerbekapitalsteuer). Sie steuertca. 2% (5 + 7,65 + 
6,7 vom Tausend = 19,350/ 00) des Vermogens weg. Unter Beriicksichti
gung des gleichen Anlagekapitals und der gleichen Benutzungsdauer wie 
oben entfallt auf die kWh 2 Rpf. 

c) Die E r t rag sst e u ern (Korperschaftssteuer und Gewerbe
ertrsgassteuer) nehmen insgesamt 40 % des Ertrages in Anspruch. Der 
Kapitaldienst von 14 Rpf. ist nur mit 4 Rpf. - den zugelassenen Ab
schreibungen - steuerfrei. Auch die Personalsteuern (s. h. Reichsver
mogenssteuer und Korperschaftssteuer) gehoren zum steuerpflichtigen 
Gewinn. Die erstgenannte macht 5 pro Tausend des Anlagekapitals von 
1000 RM also 0,5 Rpf. pro kW und die Korperschaftssteuer 20 % vom 
steuerpflichtigen Kapitaldienst (10 Rpf.), d. h. 2 Rpf. pro kWaus. Der 
gesamte steuerpflichtige Ertrag betragt demnach 10 Rpf. + 0,5 Rpf. + 
2 Rpf. = 12,5 Rpf. Somit belaufen sich die Ertragssteuern auf 40 % 
hiervon, also auf 5 Rpf. pro kWh. 

d) An son s t i g enS t e u ern (Hauszinssteuerpflichtige Grund
stucke, Steuern fur den Autopark usw.) entfallt auf die normale kWh 
ca. 1 Rpf. Wir hatten also einen Gesamtsteuerbetrag von 0,32 + 2 + 5 
+ 1 = 8,32 Rpf., der 19,6 % des Gesamtpreises von 42,32 Rpf. fur die 
Licht-kWh entspricht. 

Wenn auch in diesem Zahlenbeispiel von Dr. Sen g e r als dem Direk
tor eines privaten Elektrizitatswerkes kein ungiinstiger Fall im Sinne der 
Zweckbestimmung seiner Ausfuhrungen gewahlt worden ist, erhellt aus 
dem Vorstehenden doch, daB die Gestehungskosten der offentlichen 
Unternehmungen, gewerbesteuerliche Regiebetriebe vorausgesetzt, um 
einen bedeutenden Prozentsatz niedriger liegen als die der privaten und 
gemischt-wirtschaftlichen Elektrizitatswerke. Unter Berucksichtigung 
der seit 1928 erfolgten Steuererhohungen, wobei z. B. die Umsatzsteuer 
mit einer Steigerung von 0,75% auf 2 % des Bruttoertrages zu nennen ist, 
durfte der im Enquete-Bericht (S.75) angegebene durchschnittliche 
Steuersatz von 8-10 % aller entstehenden Kosten fur heutige Verhalt
nisse zu niedrig bemessen sein. 

Der aus der wirtschaftlichen Bedeutung des Steuerprivilegs resul
tierende Wettbewerbsvorsprung der von offentlicher Hand bewirtschaf
teten Unternehmungen ist also unverkennbar. Die steuerliche Aus
nahmestellung der rein kommunalen und staatlichen Betriebe, die sich, 
wie wir feststellten, nicht auf gemischtwirtschaftliche Gesellschaften er
streckt, wenn deren private Beteiligung auch noch so gering ist, benach
teiligt die Unternehmungen der letztgenannten Organisationsform aber 
nicht nur finanziell, sondern wirkt sich gleichzeitig auch stark hemmend 
auf die Entwicklung der GWU als solche aus. Diese Tatsache kann be
sonders volkswirtschaftlich bedenkliche· Folgen zeitigen, wenn die Zu
sammenfassung einzelner Konsumgebiete zum Zwecke der Durchfiihrung 
einer nach rationellen Gesichtspunkten proj ektierten einheitlichen Strom
versorgung auf gemischtwirtschaftlicher Grundlage an den Widerstand 
der im Besitz Offentlicher Korperschaften befindlichen Elektrizitatswerke 
scheitert, die mit Aufgabe ihrer Selbstandigkeit auch der steuerlichen 
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Vorteile verlustig gehen. Wie die Praxis zeigt, sind derartige FaIle durch
aus keine gedanklichen Konstruktionen, sondern beruhen auf vielfachen 
Erfahrungen. Nicht mit Unrecht wird behauptet, daB gerade dieses Mo
ment der Ausbreitung der gemischtwirtschaftlichen Unternehmungsform 
entgegengearbeitet hat. Der Riickhalt an Offentlichen Kassen war vor 
der Inflation und in den ersten Stabilisierungsjahren ein weiterer Vorteil 
kommunaler Elektrizitatsunternehmungen gegeniiber privaten Werken. 
Wegen der miBlichen finanzieIlen Lage der Gemeinden spielt dieser Fak
tor des Wettbewerbsvorsprunges heute zwar keine Rolle mehr. Vielmehr 
hat sich die enge Verflechtung der kommunalen Finanzen mit den Be
trieben in den letzten Jahren als besonders ungiinstig in bezug auf den 
Kredit der letzteren ausgewirkt, wahrend das gleiche Abhangigkeitsver
haltnis vor dem Kriege leichte Geldbeschaffungen unter giinstigen Be
dingungen ermoglichte. Die immer starker fiihlbare Schrumpfung des 
inlandischen Kapitalmarktes in der Nachkriegszeit hatte eine gewisse 
Rivalitat zwischen der privaten und offentlichen Wirtschaft um die Er
langung von Auslandskapital zur Folge. Bei der Fliissigkeit der aus
landischen Kapitalmarkte lag die Gefahr nahe, daB die offentliche Hand 
deren Beanspruchung weit iiber den volkswirtschaftlich verantwort
lichen Bedarf hinaus ausdehnen wiirde, zumal hier nicht wie beim Privat
unternehmertum der Rentabilitatsgesichtspunkt von ausschlaggebender 
Bedeutung war, der der Anleiheaufnahme entsprechende Grenzen vor
schrieb. So wurden oft von offentlichen Korperschaften Anleihen fiir 
ihre Elektrizitatswerke aufgenommen, deren Gewinne nicht ausreichten, 
um die Zinsen des entliehenen Kapitals zu decken, so daB zum Faustmittel 
der Erhohung von Steuern und Abgaben gegriffen werden muBte. Zur 
Verhinderung der aus diesem Finanzgebaren folgenden rapid zunehmen
den Verschuldung der Gemeinden wurde eine Beratungsstelle fiir Aus
landskredite ins Leben gerufen, deren Gutachten die fiir die Genehmigung 
einer kommunalen Auslandsanleihe zustandige Landesregierung einzu
holen hat. 

Wenn durch diese Regelung auch der Geldbeschaffung privater Werke 
keine Hindernisse im Wege standen und deren Anleiheaufnahme noch 
durch die Mitwirkung groBer Elektrofinanzierungsgesellschaften erleich
tert werden konnte, muB doch die viel sic here Fundamentierung privater 
Finanzierung gegeniiber der offentlicher Korperschaften bei einer objek
tiven Beurteilung der Sachlage weitgehende Beriicksichtigung erfahren. 
Fiir die kommunalen Elektrizitatswerke heiBt das Problem: Wie ist es 
moglich, bei wirtschaftlich tragbaren Tarifen einen Ausgleich der finanz
wirtschaftlichen Interessen der Gemeinden mit den Interessen des Be
triebes zu find en 1 "Die Losung dieser Frage wird erleichtert - fiihrte 
der ehemalige Berliner Biirgermeister Dr. E I s a B in einem am 20. Fe
bruar 1931 in der Jahresversammlung der Interessengemeinschaft kom
munaler Elektrizitatswerke gehaltenen Vortrag aus -, wenn man sich 
vor Augen halt, daB es fUr die Gemeinde selbst von groBter Wichtigkeit 
ist, auf die Dauer leistungsIahige und ertragreiche Unternehmungen zu 
besitzen". Der Oberbiirgermeister von Hanau, Dr. B I a u m, schreibt 
sogar in einem Aufsatz iiber die Finanzpolitik stadtischer Elektrizitats-
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werke 1: "Aber offentliche Betriebe mussen gerade, wei! sie meist mono
polartige Versorgungsbetriebe sind, auf dem bestmoglichen technischen 
Stande sich befinden und mussen gerade unter dem Gesichtspunkt der 
Sicherheit ihrer Ltlistungen hohere Abschreibungssatze aufbringen, als 
sie der Privatbetrieb fUr sich zulassen kann." 

Wie wir bereits verschiedentlich feststellten, steht jedoch die Praxis 
kommunaler Finanzpolitik oft in scharfem Widerspruch zu den zitierten 
theoretischen AusfUhrungen, da sich viele Gemeinden unter dem Druck 
finanzieller Lasten veranlaBt gesehen haben, im fiskalischen Interesse die 
Abschreibungen nicht zu berucksichtigen. Derartige einschneidende, un
gesunde MaBnahmen stellen eine kurzsichtige Gefahrdung der Wirtschaft
lichkeit der Betriebe uberhaupt dar, da sie durch die Entziehung der 
Riickstellungsmittel deren Leistungsfahigkeit in Kurze stark herabsetzen. 
Werden die nach betriebswirtschaftlichen Grundsatzen erforderlichen 
Abschreibungsquoten deswegen reduziert, um nur mit den Preisen pri
vater oder gemischtwirtschaftlicher Werke konkurrieren zu konnen, so 
bedeutet diese Finanzpolitik eine ungerechtfertigte Benachteiligung der 
aus Existenzgrunden auf weitgehende Selbstfinanzierung und deshalb 
scharfste Abschreibungspolitik angewiesenen privaten Betriebe. Auch 
wenn von dem letztgenannten Moment ganz abgesehen wird, ist schon die 
Tatsache der zunehmenden Ausschaltung des freien Unternehmertums 
an sich durch das Eingreifen der offentlichen Hand in die Stromversor
gung im volkswirtschaftlichen Interesse nicht als unbedenklichzu bezeich
nen, da die Gewinne aus privaten Unternehmungen den Unterhalt zahl
reicher Existenzen bedeuten, die ihrerseits selbst wieder eine neue Steuer
quelle darstellen. 

Es ist angezeigt, am SchluB der vorstehenden Erorterungen uber die 
Faktoren, die als Wettbewerbsvorsprung der offentlichen gegenuber der 
privaten Wirtschaft zu wert en sind und zu denen auBer den angefUhrten 
auch noch die auf dem Gebiet der Stromversorgung wichtige Hoheits
befugnis zur Wegerechtverteilung gerechnet werden muB, darauf hinzu
weisen, daB deren EinfluB von Fall zu Fall unter weitgehender Beruck
sichtigung etwaiger sozialpolitischer Argumente zu untersuchen ist, wenn 
auch in Zukunft die Ausdehnung kommunaler und staatlicher Unter
nehmungen mehr als bisher von ihren wirtschaftlichen Erfolgsmoglich
keiten abhangig sein wird. 

Auf das seit Jahren am meisten bekampfte Steuerprivileg soli im 
folgenden Kapitel wegen seiner Bedeutung noch kurz eingegangen und 
versucht werden, den objektiven Kern aus dem Streit der aufeinander
prallenden Meinungen herauszuschiilen. 

2. D e r K amp fum d asS t e u e r p r i v i leg un d s e in e 
wi r t s c h aft s pol i tis c heM 0 t i vie run g. 

Der Verlauf unserer bisherigen Betrachtungen hat die Erkenntnis ge
zeitigt, daB der terminologisch klare Unterschied zwischen Gemeinwirt
schaft und Privatwirtschaft auf dem Gebiete der Elektrizitatsversorgung 

1 V gl. Der Stadtetag 1931, S. 120 ff. 
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weitgehend verwischt worden ist und damit auch das Argument der Ge
meinnutzigkeit in der Verteidigung des Steuerprivilegs hinsichtlich seiner 
Beweiskraft stark an Bedeutung verloren hat. Durch die Notlage der Ge
meinden bedingt, wurde die FinlJ,nzpolitik der kommunalen Versorgungs
betriebe in Bahnen gezwangt, welche die ideelle Zielsetzung weitgehender 
Beriicksichtigung sozialer Momente gegeniiber dem Bestreben moglichst 
groBe "Oberschiisse herauszuwirtschaften stark zuriicktreten, wenn nicht 
ganz vermissen laBt. Reute sind die namentlich aus den stadtischen 
Elektrizitatswerken herausgepreBten Gewinne zum wesentlichen Ruck
grat des gemeindlichen Raushaltes geworden. Wenn in den verschiede
nen kommunalen Unternehmungen ein weitgehender Fiskalismus Platz 
gegriffen hat, dann ist die Tatsache vor allen Dingen darauf zuriickzu
fiihren, daB die Tarife der Versorgungsbetriebe einen der wichtigsten be
weglichen Einnahmefaktoren darstellen, nachdem die Realsteuern (d. s. 
Gewerbesteuern, Grund- und Gebaudesteuern) durch die Notverordnung 
yom 1. Dezember 1930 praktisch in der Beweglichkeit ausgeschaltet wor
den sind 1. Da die Kammereiverwaltungen zur Ausbalancierung des Etats 
von Jahr zu Jahr steigende Finanzabgaben aus den Ertragnissen der 
stadtischen Werke verlangt haben, wurden den letzteren oft ohne Ruck
sicht auf die einfachsten betriebswirtschaftlichen Grundsatze dauernd 
Mittel entzogen, die ihre Leistungsfahigkeit notwendigerweise in kurzer 
Zeit stark reduzieren muBte, falls nicht durch teuer erworbene Anleihen, 
also Aufnahme neuer Schulden, wieder Gelder zur Erneuerung oder 
Erweiterung der Betriebsanlagen herbeigeschafft werden konnten. Selbst 
wenn die in den Strompreisen enthaltenen sog. Finanzzuschlage nur zur 
Erfiillung gemeinnutziger Aufgaben Verwendung finden wiirden, ware 
diese indirekte Besteuerung der Energiekonsumenten - ganz a bgesehen 
davon, daB sie elektropolitisch grundfalsch ist - auch yom Standpunkt 
steuerlicher Gerechtigkeit aus zu verwerfen, da die Belastung einseitig zu
gunsten der Nichtverbraucher erfolgt. Es wird jedoch namentlich von 
seiten der Gegner des zur Zeit gultigen Steuerprivilegs oft verkannt, daB 
die gekennzeichnete kurzsichtige Finanzwirtschaft nicht so sehr auf das 
mangelnde wirtschaftliche Verstandnis der Gemeinden zuriickzufiihren 
ist, sondern deren Wurzel vielmehr in der nach dem Kriege getroffenen 
Regelung des Finanz- und Lastenausgleichs gesucht werden muB, welche 
die Kommunen zum Schwachsten in der Reihe der Steuerglaubiger 
machte und ihnen sowohl zu wenig Einkunfte gab, als auch ihre Einnahme 
in einer fUr die gemeindliche Finanzgebarung hOchst gefahrvollen Weise 
schematisierte 2. E 1 s a 13 hebt besonders hervor, daB die Gemeinden 
durch die Gestaltung des Finanzausgleichs und der Steuergesetzgebung 
ebenfalls in den Ruf der Wirtschaftsfeindlichkeit hineingedrangt worden 
sind. In diesem Zusammenhang sei nur an die beinahe untragbare Be
lastung des kommunalen Etats durch die ErwerbsloserifUrsorge erinnert, 
fiir die die deutschen Gemeinden im Rechnungsjahre 1931/32 allein eine 

1 Vgl. EIsaB: Stiidte, Werke, Steuern. Nowawes 1931, S.6. 
2 Vgl. J eserich: Die Bedeutung der Betriebsuberschusse fur den kommu

nalen Haushalt, S. 222. 
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Summe von 1015 Millionen RM aufbringen muBten 1. Das Problem des 
Ausgleichs der finanzwirtschaftlichen Interessen der Kommunen mit den 
betriebswirtschaftlichen Forderungen der Werke bei wirtschaftlich trag
baren Tarifen wird darum immer schwieriger. Aber auch in kommunalen 
Kreisen setzt sich die Auffassung immer mehr durch, daB die Losung die
ser Frage erleichtert wird, wenn man sich vor Augen halt, daB es fUr die 
Gemeinde selbst von groBter Wichtigkeit ist, auf die Dauer leistungsfahige 
und ertragreiche Unternehmungen zu besitzen 2. Zu dieser Erkenntnis 
diirfte die Finanzkatastrophe der letzten Jahre nicht unwesentlich bei
getragen haben. Weitestgehende Selbstfinanzierung und scharfste Ab
schreibungspolitik kennzeichnen die Marksteine, die allein zur Gesun
dung der z. T. stark verschuldeten Werke der offentlichen Korperschaf
ten fUhren konnen. Diese Forderungen sind fUr die privaten Elektrizitats
werke schon aus Existenzgriinden eine Selbstverstandlichkeit. Es nimmt 
darum nicht wunder, wenn von seiten der Privatwirtschaft als Haupt
argument gegen die steuerrechtlich bevorzugten kommunalen Betriebe 
angefiihrt wird, daB das Steuerprivileg ein Fortbestehen unrationeller 
Betriebe ermogliche und zugleich die Nachbarwerke hindere, wirtschaft
licher zu arbeiten. 

Da 45% des gesamten Stromabsatzes der Steuer unterliegen, die im 
Durchschnitt etwa 12% des Verkaufspreises betragt, wiirde das Gesamt
steueraufkommen bei 9,3 Milliarden kWh aus privaten und gemischt
wirtschaftlichen Unternehmungen fur das Jahr 1930 etwa 110-120 Mil
lionen RM ergeben haben 3. Aber diese Rechnung verleitet leicht zu 
dem TrugschluB, als wenn durch den Wegfall des Privilegs die genannte 
Summe ohne weiteres fUr andere Etatposten zur VerfUgung stehen wiirde. 
Dabei wird die fUr die Gesamtheit der kommunalen und staatlichen Be
triebe zweifellos unrichtige, stillschweigende Voraussetzung gemacht, 
daB diese Werke den abzufiihrenden Steuerbetrag durch rationelleres 
Wirtschaften ohne weiteres zu kompensieren vermochten. In vielen 
Fallen lieBe sich bei Aufhebung der Steuerfreiheit jedoch sic her entweder 
eine Erhohung der Gemeindesteuern oder ein weiteres Anziehen der 
Tarifschraube nicht vermeiden, wenn die bisherigen Abgaben an die 
Kammereiverwaltungen nicht reduziert werden sollen. Diese Behauptung, 
die weiter unten noch durch Zahlenangaben zu beweisen sein wird, gilt 
natfulich nur unter der Voraussetzung, daB der Grundsatz okonomischer 
Betriebsfiihrung und auBerster Etatbeschrankung schon bisher als Leit
motiv wirtschaftlichen Handelns von den betroffenen offentlichen Kor
perschaften befolgt worden ist. Wenn auch erfahrungsgemaB mit der
artigen Voraussetzungen nicht immer gerechnet werden kann, so ware 
es doch bei Beurteilung der Sachlage verfehlt, den ungiinstigen EinfluB 
des zur Zeit geltenden Finanzausgleichs auf die Finanzgebarung der Ge
meinden unbeachtet zu lassen. Seine derzeitige Regelung gibt den Kom
munen nicht nur zu wenig Einnahmen, sondern ist auch insofern als unge
recht zu bezeichnen, als dabei die steuerpflichtigen gemischtwirtschaft-

1 Vgl. Deutsche Allgemeine Zeitung 1932, Nr.275. 
2 Vgl. ElsaB: a. a. O. S.13. 
3 Vgl. Berliner Borsen.Zeitung, Nr.25 v. 16. Januar 1932. 
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lichen Unternehmungen zugunsten der rein kommunalen Betriebe stark 
benachteiligt werden, weil die Gemeinden mit eigenen Werken bei 
Steuerriickiiberweisung von seiten des Reichs bzw. der Lander die glei
chen Zuschiisse erhalten wie die bereits mit Steuern vorbelasteten Kom
munen, an deren Erwerbsunternehmungen Private beteiligt sind. 

Aus der vorstehenden Darstellung der verschiedenen fUr und gegen 
die Aufrechterhaltung des Steuerprivilegs angefiihrten Argumente ist 
schon zu erkennen, daB die beiden Kontrahenten leicht Gefahr laufen, 
mit ihrer Beweisfiihrung in das Fahrwasser politischer und weltanschau
licher Diskussionen zu geraten, zumal bis heute ein auf Tatsachen ge
griindeter objektiver VergleichsmaBstab zwischen kommunalen und 
staatlichen Werken einerseits sowie privaten und gemeinwirtschaftlichen 
Unternehmungen andererseits fehlt. Der erste Schritt zur Losung des 
gekennzeichneten Fragenkomplexes ist jedoch schon insofern getan, als 
das Besteuerungsproblem durch die Notverordnung yom 2. Dezember 
1930 in das Blickfeld amtlicher unparteiischer Erforschung und Priifung 
geriickt worden ist. Und zwar geht diese Verordnung des Reichsprasi
denten bereits auf eine im Mai 1929 erfolgte Verstandigung der Mehr
heitsparteien zuriick, die Reichsregierung zu ersuchen, "zur Durch
fiihrung der Priifung der Frage der Besteuerung der Betriebe der offent
lichen Hand und ihre sonstige Belastung mit Abgaben fiir offentliche 
Zwecke einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den die erwahnten Be
triebe zur Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen verpflichtet 
werden 1. In Anlehnung an eine EntschlieBung des Reichstages schIug 
der Reichswirtschaftsrat vor, bei der Untersuchung der Besteuerungs
frage nicht nur ihre volkswirtschaftliche und finanzpolitische Auswir
kung zu priifen, sondern auch sozialpolitische Momente zu beriicksich
tigen. Der Reichsrat stimmte dem urspriinglich aus 2 Paragraphen des 
erwahnten Inhalts bestehenden Gesetzentwurf in seiner Vollversammlung 
yom 15. Juni 1930 zu, nachdem er, dem Wunsche der offentlichen Kor
perschaften Rechnung tragend, durch einige nicht unwesentliche Zusiitze 
dem urspriinglichen Entwurf drei neue Paragraphen hinzugefiigt hatte, 
die einmal auch den privaten und gemischtwirtschaftlichen Werken bei 
nicht ausreichendem AufschluB ihrer Steuerakten die Verpflichtung auf
erlegte, weitgehende Betriebsauskiinfte zu erteilen und zum andern den 
Landern eine gewisse Mitwirkung und Einsichtnahme in die Unterlagen 
der Erhebungen sicherte 2. Die Durchfiihrungsbestimmungen zu der den 
angefiihrten Gesetzentwurfrechtskraftig erklarendenNotverordnung yom 
2. Dezember 1930 wurden erst im Reichsgesetzblatt Teill yom 29. Okto
ber (Nr. 71) veroffentlicht. Danach haben die Betriebe der genannten 
Art Erhebungsbogen fiir die 3letzten vor dem 1. April 1931 abgeschlos
senen Wirtschaftsjahre auszufiillen 3. Die Deutsche Bergwerkszeitung 4, 
das Blatt der privaten Schwerindustrie, kennzeichnete bereits im Mai 
1930 bei der bevorstehenden Vorlegung des Gesetzentwurfes iiber Er-

1 Vgl. Berliner Borsen.Zeitung 1929, Nr.501. 2 VgI. DKE 1930, S.198. 
3 Vgl. Berliner Borsen.Zeitung, Nr.508 v. 30.0ktober 1931. 
, Nr. 105 v. 6. Mai 1930. 
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hebungen zur Frage der Besteuerung offentlicher Betriebe ohne Vor
eingenommenheit die Hauptpunkte des Problems. Diese Ausfiihrungen 
seien in folgendem wegen ihrer objektiven und klaren Fassung zitiert: 
"Man mag namlich verschiedener Meinung dariiber sein, wie weit durch 
eine Steuerpflicht der Betriebe per Saldo sich Steuermehreinkommen 
ergibt, ohne daB durch Tariferhohung oder durch eine andere Form der 
Eroffnung neuer oder der Erweiterung bestehender FinanzqueUen die 
Betriebe bzw. die hinter ihnen stehenden Gemeinden, Lander usw. sich 
auf Kosten der Konsumenten und der Wirtschaft doch wieder schadlos 
halten ... Es wird sich vor aUem deutlicher als bisher ergeben, ob die 
Gebiihren offentlicher Werke in voUen Umfange reines Leistungsentgelt 
sind oder ob und in welchem AusmaBe sie ausschlieBlich zur Deckung 
des Finanzbedarfs der beitreibenden Korperschaft dienen, also als in
direkte Steuer wirken. Ferner werden sich die Ertragsverhaltnisse der 
offentlichen Betriebe eingehender und klarer mit denen privater ahn
licher Art vergleichen lassen, und das wird, wie vielfach iiberhaupt die 
Besteuerung, einen Druck im Sinne verstandiger Wirtschaftsfiihrung und 
Rationalisierung auslosen". 

Interessant ist auch die AuBerung des ehemaligen Berliner Stadt
kammerers Dr. Lan gel, "daB den kommunalen Versorgungsbetrieben 
selbst daran gelegen sein miisse, die mit dem Hinweis auf die Steuerfrei
heit gemachten, immer wiederkehrenden Angriffe und UntersteUungen 
unwirtschaftlichen Betriebes aus der Welt zu schaffen". Auch Dr. h. c. 
Wen d 0 r f f, der Reprasentant des Interessenverbandes kommunaler 
Elektrizitatswerke, bezeichnet die amtliche Priifung der Betriebe im 
Sinne der ausgefiihrten Notverordnung als "eine Aufgabe, die von den 
Versorgungsbetrieben der Offentlichen Hand dankbar begriiBt und nach 
besten Kriiften gefordert werden wird" 2. 

Mit der Erhebung von Untersuchungsdaten werden von Anhangern 
und Gegnern der Steuerpflicht ganz verschiedene Absichten verfolgt. 
Wahrend die ersteren Tatsachen erwarten, die unbedingt fiir eine Auf
hebung des Steuerprivilegs sprechen, glauben die Befiirworter des herr
schenden Steuersystems durch das zu sammelnde Tatsachenmaterial 
einen Beweis fur die Notwendigkeit steuerlich bevorzugter, im Gemeinde
oder Staatsbesitz befindlicher Unternehmungen erbringen zu konnen. 

Leider ist jedoch bis heute, nahezu 3 Jahre nach ErlaB der Not
verordnung, die Losung des gesamten Fragenkomplexesnochnicht soweit 
gediehen, daB irgendein positives Ergebnis der Erhebung, das von der 
gesamten Fachwelt mit Interesse erwartet wird, vorliegt. Fiir die Lang
wierigkeit der Untersuchung diirften zum groBten Teil die bereits er
wahnten Schwierigkeiten der Fragestellung iiberhaupt sowie der Ver
arbeitung der erlangten Auskiinfte verantwortlich zu machen sein. In 
der Gegenwart ist darum die zweifellos in weitgehendem MaBe auf MiB
verstandnissen beruhende Kampfstellung der beiden Parteien noch nicht 
abgebrochen worden. Die Tatsache ist yom volkswirtschaftlichen Stand
punkt aus geurteilt um so bedauerlicher, als das gemeinsame Bemiihen 
um eine sinnvolle Arbeitsteilung "das Ziel dieser beiden in der gegen-

1 Vgl. DKE 1929, S.109. 2 Vgl. DKE 1930, S.197. 
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wiirtigen Phase des Kapitalismus gleichberechtigten Unternehmungs
formen" sein muB, wie Staatssekretiir Dr. S tau din g e r 1 in seiner 
Arbeit "Der Staat als Unternehmer" mit Recht ausfUhrt. Ganz unab
hangig von dem Ergebnis des noch zu erwartenden Enquete-Berichtes 
steht jedoch fest, daB eine isolierte Betrachtung des Steuerbefreiungs
problems ohne eine kritische Stellungnahme zum geltenden Finanzaus
gleich, "dieser Schliisselstellung der deutschen Finanzpolitik", nicht 
moglich ist. Da diese Tatsache in ihrer Bedeutung auch heute noch viel 
zu wenig gewiirdigt und namentlich in privatkapitalistisch gefiirbten, 
das Steuerprivileg betreffenden Polemiken oft iibersehen wird, soIl im 
folgenden kurz auf die Fundamente kommunaler Steuerpolitik ein
gegangen werden. Eine derartige Erorterung diirfte wesentlich zu dem 
Verstiindnis fUr die Finanzgebarung gemeindlicher Elektrizitatswerke 
beitragen, wenn damit auch keinesfalls die den betriebswirtschaftlichen 
Grundsatzen oft widersprechende Werkpolitik der Kommunen allein 
durch den Zwang der Verhaltnisse motiviert werden kann. 

Biirgermeister Dr. E I s a B berichtete in der Jahresversammlung der 
Interessengemeinschaft kommunaler Elektrizitatswerke 2, daB vor dem 
Kriege von allen Steuereinnahmen 40,3 % auf das Reich, 19,3 % auf die 
Lander und 37,2% auf die Gemeinden entfielen, wahrend im Rechnungs
jahre 1929/30 das Reich 46,7%, die Lander 20,1 % und die Gemeinden 
30,5 % des Steueraufkommens erhielten. Die Reduzierung des auf die 
Kommunen entfallenden Betrages ist um so starker fiihlbar, als deren 
Ausgaben durch Erwerbslosenfiirsorge bekanntlich gewaltig gesteigert 
worden sind. 1m Gegensatz zu heute hatten die Gemeinden friiher aus
gedehnte Moglichkeiten, die steuerliche Belastung in selbstverantwort
licher Entscheidung auf Einkommen-, Real- und zahlreiche Neben
steuern zu verteilen. Jetzt sind als wirklich ertragsreiche Steuern nur 
noch die Realsteuern, also Gewerbesteuern, Grund- und Gebaudesteuern, 
anzusehen, die im Rechnungsjahr 1913/14 591,8 Mill. M., d. s. 39,4% 
des Steueraufkommens brachten, 1929/30 zwar 1685 Mill. RM hergaben, 
deren Anteil an dem zur Verfiigung stehenden Gesamtsteuerbetrag aber 
nur 38,6 % ausmachte. Noch intensiver wirkt sich der Einnahmeriick
gang aus der Einkommen- und Korperschaftssteuer aus, die vor dem 
Kriege 780 Mill. M, d. s. 52% des Steueraufkommens ergab, wahrend 
1929/30 der erheblich hohere Ertrag von 1,2 Milliarden nur einen Prozent
satz von 27,7% bedeutet. 

Welche Schwierigkeiten sich aus dem verringerten Steuereingang fUr 
die kommunale Etatgebarung ergeben zeigt die folgende systematische 
Einteilung 3 der gesamten Einnahmen aller Gemeinden und Gemeinde
verbande des deutschen Reiches - ohne Hansastadte - im Rechnungs
jahr 1927/28. 

Der Finanzbedarf betrug in Mill. RM 7430,3. 

1 Vgl. Staudinger: Der Staat als Unternehmer. Berlin 1932. 
• Vgl. auch fUr das Folgende EIsaB: Stii.dte, Werke, Steuern. Nowawes 1931. 
• Vgl. J eserich: Die Bedeutung der Betriebsiiberschiisse fUr den kommunalen 

Haushalt in: Beitrage zur kommunalen Finanzwirtschaft, S.204. 
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Er wurde gedeckt durch: 
1. Zuschusse, Beitrage, Erstattung u. dgl. 

von anderen Gebietskorperschaften. 314,9 RM 
2. Verwaltungseinnahmen ...... U63,7 " 
3. Entnahmen aus Anleihen, Fonds usw. 1210,8 " 
4. Erwerbsvermogen COberschusse der 

Betriebe, ausschlie.Blich Beteiligung 
und Einnahme aus Grund u. Kapital) 575,9" 

5. Steuern . . . . . . . . . . . . . 4089,7 " 
6. Vorzutragende Mehrausgaben 75,3 " 

Die unter den Positionen 1-3 genannten Einkiinfte werden als 
spezielle Deckungsmittel bezeichnet, well dieselben nur fiir bestimmte 
Ressorts Verwendung finden diirfen. Die ubrigen Einnahmen dienen zur 
Durchfiihrung der verschiedensten Aufgaben und werden generelle oder 
allgemeine Deckungsmittel genannt. Unter ZuschuBbedarf versteht man 
dann nach der Definition der Reichsfinanzstatistik den Teil des reinen 
Finanzbedarfs, der nach Abzug der speziellen Deckungsmittel verbleibt 
und durch Steuern, Zolle und Ertrage des Erwerbsvermogens seine 
Deckung findet. Wir haben bereits festgestellt, daB die Einkiinfte aus 
den einzelnen Steuerkategorien im Laufe der Nachkriegsjahre absolut 
wohl wesentlich gesteigert werden konnten, jedoch prozentual im Ver
haltnis zum Gesamtsteueraufkommen eine absinkende Tendenz zeigten. 
Trotz Einfiihrung zahlreicher neuer Gemeindesteuern muBte infolge des 
steigenden dringenden Finanzbedarfs, insbesondere fiir Wohlfahrts
zwecke, das Erwerbsvermogen immer starker als Deckungsmittel heran
gezogen werden. Extreme Formen nahm die Anspannung der Werk
tarife durch die Notverordnung yom 1. Juli 1930 an, die bekanntlich den 
Kommunen die Vermehrung der Steuerbelastung mit geringfiigigen Aus
nahmen untersagte. 

Die wach!:!ende Bedeutung der Elektrizitatsversorgung innerhalb der 
kommunalen Wirtschaft kommt sinnfallig durch die in der nachstehenden 
Zahlentafel 2 aufgefiihrten Zahlenangaben zum Ausdruck. 

Zahlentafel 14. 

Reiniiberschiisse der 
Erzeugung aller deut-

schen dem offentlichen 
Rech- kommunalen Verkehr dienenden 
nungs- Elektrizitatsversorgung Elektrizitatswerke 
jahr 

in Mill. I Index in Mill. I Index 
kWh 1925/26=100 RM 1925 = 100 

1913/14 51,9 38,5 2500,0 25,2 
1925/26 144,9 100,0 9914,7 100,0 
1926/27 197,6 136,5 10 207,8 102,9 
1927/28 221,4 152,9 12316,5 124,2 
1928/29 266,7 179,9 14145,6 142,7 
1929/30 275,0 187,7 16391,5 165,3 
1930/31 345,0 232,8 15714,5 158,5 

Die Reiniiberschiisse 
der kommunalen Elek
trizitatswerke haben 
sich also in der Berichts
periode in den Rech
nungsjahren 1913/14 
und 1925/26 bis 1930/31 
um mehr als das sieben
fache vergroBert. Wenn 
auch die in der Zwi
schenzeit eingetretene 
Geldentwertung beriick~ 
sichtigt werden muB, 

so diirfte die UberschuBzunahme doch etwa das vierfache des Vor
kriegswertes ausmachen. Von 1925/26 bis 1930/31 betragt die ErhOhung 

1 Vgl. auch fur die folgenden statistischen Angaben L. Daniel und Dr. 
E. Satmong: Elektrizitatsversorgung und kommunaler Haushalt in DOE 1931, 
S. 265 ff. 
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132,8 % wahrend in dem gleichen Zeitintervall die Erzeugung aller 
deutschen dem o£fentlichen Verkehr dienenden Elektrizitatswerke nur 
um 58,5% zugenommen hat. Trotz der Verscharfung der Krise £allt die 
groBte Zunahme der elektrizitatswirtschaftlichen Reinuberschusse auf 
das letzte Berichtjahr 1930/31 mit 70 Mill. RM. Wenn in dieser Summe 
auch die einmalige Sondereinnahme von 32 Mill. RM enthalten ist, die 
die Stadt Berlin aus dem Verkauf der Aktien der Elektrizitatswerke 
Sudwest A.-G. bezogen hat, so ist die Einnahmesteigerung doch auf das 
bereits erwahnte, kammereiwirtschaftlich bedingte Anziehen der Tarif
schraube zuriickzufUhren. Besonders hervorzuheben ist noch die Tat
sache, daB die kommunale Elektrizitatswirtschaft vor dem Kriege an den 
Uberschussen aller gemeindlichen Betriebe nur mit einem Viertel des Er
trages beteiligt war, wahrend sich dieser Anteil1925/26 bereits verdoppelt 
und im Berichtsjahr 1930/31 bis auf rund 60% erhOht hatte. Diese 
wichtige Einnahmequelle spielt mit zunehmender GemeindegroBe eine 
immer bedeutendere Rolle, wie die sog. Kopfquoten erkennen lassen. So 
wurde beispielsweise fur das 
Jahr 1927/28 von RM 6,21 
pro Kopf der beteiligten Be
volkerung beispielsweise fur 
die GroBstadte eine solche von 
RM 8 und fur die Landgemein
den nur RM 2,09 angegeben, 
wobei nur die GroB- und Mit
telstadte uber dem Durch
schnitt liegen. 

Am besten ist aber die Be
deutung der Reiniiberschusse 
fur den kommunalen Haus
halt aus ihrem Verhaltnis 
zum ZuschuBbedarf zu er
kennen, wie die Zahlen
tafel 15 zeigt. 

Rechnungs· 
jahr 

1913/14 
1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 

Zahlentafel 15. 

Reinuber- I 
Zuschul.l- schusse der Reinuber-
bedarf der Elektrizitiits· schusse in 
Gemeinden versorgu~g (Sp. 2 in % 

und Gemein- der Gemem· Sp. 1) % des 
deverbiinde den und Ge- Zuschul.l-
iu Mill. RM meindever- bedarfs 

biinde 
in Mill. RM 

1 2 I 3 

1804,0 51,9 2,9 
3875,6 144,9 3,8 
4344,4 197,6 4,6 
4670,5 221,4 4,8 
5187,6 266,7 5,2 
5229,9 275,0 5,2 
5500,0 345,0 6,3 

1m Rechnungsjahre 1930/31 stellt sich also die Deckungskraft der 
Einkunfte aus der kommunalen Stromversorgung fur die Gesamtheit 
der Gemeinden auf 6,3 %, wah-
rend fur das Jahr 1913/14 nur ein 
Satz von 2,9% errechnet worden 
ist. Um die steuerersparende Wir-
kung der Betriebsgewinne deutlich Rechnungs· 

hervortreten zu lassen, sei schlieB- jahr 

lich noch fur die einzelnen Rech
nungsjahre deren Relation zu den 
gesamten Steuereinnahmen an
gefuhrt. 

Die nebenstehende Zahlentafel 
zeigt weiterhin den prozentualen 
Anteil der Reinuberschusse an 

1913/14 
1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 

Zahlentafel 16. 

Reinuberschusse der 
Elektrizitiitsversorgung in % 

der gesamten I der Real-Steuer-
Steuer- einnahmen 

einnahmen 
----'----

der Gemeinden-Gemeinde
verbiinde 

3,4 
4,5 
5,5 
5,4 
6,1 

8,8 
13,8 
15,6 
15,1 
16.9 
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den Realsteuereinnahmen. Eine solche Zahlenreihe ist deswegen von 
besonderem Interesse, da diese Steuergruppe etwa zu drei Viertel der 
unmittelbaren BeschluBfassung der Kommunen unterliegt und damit 
sinnfallig zum Ausdruck bringt, welcher Beachtung das von den Ge
meinden angefiihrte Argument, das jeder durch eine Besteuerung ihrer 
Versorgungsbetriebe diesen Werken erwachsene Ausfall anderweitig 
ausgeglichen werden muB, zu schenken ist. Mangels einer Sonder
regelung bliebe fUr diesen Ausgleich also nur der Weg der Tariferhohung 
oder der weiteren Steigerung der Realsteuern iibrig. 

Die im Vorstehenden durch Zahlenmaterial erlauterte Tatsache, daB 
den Elektrizitatswerken als wichtigste betriebliche Einnahmequelle der 
Gemeinde eine auBerordentliche hauswirtschaftliche Bedeutung zu
kommt, rechtfertigt zweifellos diesen Standpunkt. Damit ist jedoch 
keinesfalls die Raltlosigkeit der von seiten der Privatwirtschaft mit 
Nachdruck geforderten Aufhebung des steuerlichen Ausnahmezustandes 
erwiesen. "Allein schon die Aussicht, daB mit der Aufhebung des Steuer
privilegs kommunale Kirchturminteressen auf dem Gebiete der Ver
sorgungswirtschaft dem groBen Gedanken einer weitziigigen Verbund
wirtschaft weichen mussen ~ schreibt die Berliner Borsenzeitung1 -, 

sollte aber ein genugender AnlaB dafiir sein, mit diesem ungerechten 
Steuerprivileg aufzuraumen". AuBerdem bezweckt ja die Forderung 
nach Besteuerung der im Besitz der offentlichen Korperschaften befind
lichen Betriebe vor allem die Feststellung, ob diese Werke uberhaupt in 
bezug auf Wirtschaftlichkeit mit den privaten Unternehmungen gleicher 
Art zu konkurrieren vermogen, weil die an die Kammereiverwaltungen 
abgefuhrten ,;Uberschusse" in vielen Fallen keineswegs einen MaBstab 
fur die Rentabilitat der kommunalen Versorgungsbetriebe bilden konnen. 
Die durch die Rohe der Ablieferungen dokume};ltierte Rentabilitat kann 
ja ebensogut nur eine scheinbare sein, zumal die Bilanzen dieser Werke 
uber die tatsachlichen Verhaltnisse keine erschOpfende Auskunft geben. 
Da unsere gegenwartige Wirtschaftsnot mit groBtem Nachdruck die 
Entfernung aller unwirtschaftlichen Betriebe verlangt, muB die For
derung, in den Gewinn- und Verlustrechnungen der kommunalen Werke 
die Steuern, bei denen nach geltendem Recht Vergunstigungen bestehen, 
bis zur endgiiltigen Entscheidung der Privilegfrage als Unkosten auf
zufuhren und die entsprechenden Beitrage an die Gemeindeverwaltungen 
abzufiihren, durchaus als berechtigt angesehen werden, zumal den Kom
munen daraus kein materieller Schaden erwachst. Fur eine solche Rege
lung, deren ZweckmaBigkeit auch von gemeindlicher Seite anerkannt 
wird, tritt ebenfalls der bekannte Finanzsachverstandige Staatssekretar 
z. D. Prof. Dr. Pop i t z ein 2. Ais Vorsitzender einer im Friihjahr 1931 
fur die Unterbreitung eines "vollstandig durchgebildeten Vorschlages fur 
die kiinftige Gestaltung des Finanzausgleichs" gebildeten ~tudiengesell
schaft legte Pop i t z am Ende des gleichen Jahres der Offentlichkeit 
als erstes Gutachten seine Arbeit "Der kiinftige Finanzausgleich zwischen 
Reich, Landern und Gemeinden" mit dem Wunsch vor, "daB das Gut-

1 Vgl. Nr.508 v. 30.0ktober 1931. 
• Vgl. Berliner Borsenzeitung, Nr.25 v. 16. Januar 1932. 
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achten zu lebhafter Aussprache und weiterfiihrender Behandlung in der 
Offentlichkeit geben und den maBgebenden Instanzen den fUr das Wohl 
der Gesamtheit dringend gebotenen WillensentschluB iiber eine gesetz
geberische Losung des Problema des Finanzausgleichs erleichtern moge". 
Besonders interessant sind die Ausfiihrungen des Venassers deshalb, weil 
er als hervorragender finanztechnischer Sachverstandiger auch yom 
deutschen Stadtetag, dem "Gralshiiter des Steuerprivilegs der offent
lichen Hand" in Wiirdigung seines Kommentars zum Umsatzsteuer
gesetz, das er riickhaltslos als epochales Werk bezeichnet, anerkannt 
wird. 

"Das Gutachten stellt sich im iibrigen auf den Standpunkt" -schreibt 
Pop i t z 1 -, daB die geschMtliche Entwicklung unserer Verhaltnisse 
zur Herausbildung einer Reihe von Typen von Unternehmungen gefiihrt 
hat, die in immer groBerem Um£ange sich in der Hand der Gemeinden 
befinden und deren Betrieb durchaus als eine kommunale Aufgabe emp
funden wird. "Es wird also anerkannt, daB sich die Versorgungsbetriebe 
grundsatzlich fiir die Bewirtschaftung durch die offentliche Hand eignen. 
Andererseits wird aber auch in steuerlicher Hinsicht ihre Gleichstellung 
mit den privaten Werken, also Steuerpflicht verlangt. Pop it z be
griindet diese Forderung mit folgenden Ausfiihrungen 2. "Soweit die 
Gemeinde im Erwerbsleben tatig ist, muB sie in jeder Beziehung ebenso 
behandelt werden wie ein privater Unternehmer. Es besteht kein Grund 
dafiir, die wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinden dadurch im 
Wettbewerb mit reinen privaten Unternehmungen zu begiinstigen, daB 
die Gemeinden bei dem Betrieb des Unternehmens steuerlich im Vorteil 
sind. Viel mehr muB die Gemeinde all den Steuern unterliegen, die ein 
privates Unternehmen zu zahlen haben wiirde. 

Das enordert nicht nur der Grundsatz der Allgemeinheit und Gleich
heit der Besteuerung, sondern die Besteuerung ist auch die Voraussetzung 
dafiir, daB das Unternehmen als rentabel bezeichnet werden kann. Mit 
Einfiihrung der Besteuerung der offentlichen Betriebe werden auch aIle 
die Hemmungen beseitigt, die heute fUr eine technische und wirtschaft
lich zweckmaBige Befriedigung bestimmter Bediirfnisse bestehen". Die 
aus der steuerrechtlichen Sonderstellung erwachsenden Schaden kenn
zeichnet er ebenfalls mit schanen Worten. "Es hat sich wiederholt als 
unmittelbares Hindernis fiir den AnschluB einer gemeindlichen Unter
nehmung an ein groBeres Versorgungsnetz erwiesen, daB die Gemeinde 
ihr Steuerprivileg verliert, sobald die Unternehmung sich nicht mehr in 
dem alleinigen Besitz der Gemeinde befindet. Es ist auch unzweifelhaft, 
daB in nicht wenigen Fallen die Gemeinde eine eigene Unternehmung 
nicht errichtet, sondern AnschluB an ein bestehendes privatwirtschaft
liches Unternehmen gesucht haben wiirde, wenn nichtinfolge der Steuer
freiheit der rein gemeindlichen Unternehmung dieses trotz erheblich 
groBerer Einrichtungs- und Betriebskosten fiir die Gemeinde fiskalisch 
giinstiger gewesen ware. Gerade darin zeigt sich aber, daB die Errichtung 
der Gemeindeunternehmung unzweckmaBig und unrationell gewesen ist"_ 

1 Vgl. Popitz: a. a. o. 8.49. 2 Vgl. Popitz: a.. a.. O. 8.54. 
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Von besonderem Interesse ist der von Prof. Pop it z vorgeschlagene 
Finanzausgleichsplan. Bei einem derartigen Projekt schiebt sich vor 
allem das Problem in den Vordergrund, wie der fUr die Gemeinden un
bedingt notwendige bewegliche Einnahmefaktor geschaffen werden solI. 
Mit Entschiedenheit lehnt er das Zuschlagsrecht der Kommunen fUr die 
Einkommen- und Korperschaftsteuer ab, da sich aus dem ortlichen Auf
kommen an diesen beiden Steuerarten ergebende Finanzkraft der Ge
meinden derartig verschieden ist, daB sie nicht zur Grundlage eines den 
Bedurfnissen der Gemeinden entsprechenden Steuersystems gemacht 
werden konne. Deshalb sei der bisher ubliche Weg, die Reichssteueruber
weisungen auf die Einkommen-, Korperschafts- und Umsatzsteuern zu 
radizieren als ein iiberlebter Gedanke zu bezeichnen, der den modernen 
Anschauungen fUr eine zweckmiiBige Dotierung widerspreche. Von dem 
Zustand der festen Uberweisungen, deren Basis gesetzlich bestimmte 
Steuern sind, will Pop i t z uberhaupt loskommen. Vielmehr soIl die 
Verteilung der Reichssteueruberweisungen nach besonderen Landes
schlusseln erfolgen, die der Leistungsfahigkeit und dem Finanzbedarf 
der einzelnen Gemeinden entsprechend Rechnung tragen, wenn auch 
nicht die in England ubliche Art der Dotationen fur deutsche Verhalt
nisse als erstrebenswert hingestellt wird, nach der die Kommunen staat
liche Uberweisungen nur bei nachgewiesenem Bedarf erhalten. Pop i t z 
will den Gemeinden die erforderliche Bewegungsfreiheit durch ein neues 
Gemeindesteuersystem geben, das ihnen zunachst die sog. kleinen 
Steuern, d. h. also die Grunderwerbssteuer, Vergnugungssteuer usw. so
wie namentlich auch die Getrankesteuern zur eigenen Verfugung uber
laBt. Dazu sollen noch die Realsteuern, also hauptsachlich die Gewerbe
steuer und die Grundvermogenssteuer, treten. Der Finanzausgleich wird 
also nicht mehr wie bisher von oben nach unten, sondern umgekehrt von 
unten nach oben geregelt, da sein Schwergewicht in die Gemeinden und 
Gemeindeverbande gelegt ist. 

Wie nicht anders zu erwarten war, hat dieses Gutachten Prof. Po
pit z s von kommunaler Seite aus nicht in allen Punkten eine beifalls
freudige Kritik erfahren. So schrieb z. B. der ehemalige Berliner Stadt
kammerer B run 0 A s chin den Mitteilungen des Deutschen Stadte
tages 1: "Mit besonderem Nachdruck muB man sich dagegen wehren, daB 
die in selbstandiger Rechtsform betriebenen kommunalen Unternehmun
gen indirekte Bindungen auferlegt erhalten, die ihre Beweglichkeit ge
fahrden. Auch die Forderung auf weitere Einschrankung der kommu
nalen Steuerfreiheit, fUr die gewiB beachtliche Grunde angefUhrt werden, 
ist vom Standpunkt der Gemeinden betrachtet undiskutabel, da sie im 
Grunde auf eine weitere Verschlechterung jeder Finanzausgleichs
gebarung hinauskommt. Dagegen ware es durchaus moglich, die Steuer
betrage in den Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen anzu
fuhren, um die Nettorentabilitat der Unternehmungen :wfzuweisen, 
wenn die Steuern selbst der Gemeinde verbleiben". 

Damit soIl die Diskussion uber das viel erorterte Problem der Be-

1 Vgl. Der Stadtetag 1932, Nr.2, S.75. 
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steuerung der gemeindlichen Versorgungsbetriebe abgeschlossen sein. 
Die vorstehende Darstellung des ganzen Fragenkomplexes hatte sich zum 
Ziel gesetzt, einmal den gegensatzlichen Standpunkt der beiden Parteien 
zu explizieren sowie deren Argumentationen unter Wurdigung ihrer 
wirtschaftlichen Lage verstandlich zu machen und zum andern den Weg 
der ProblemlOsung aufzuzeigen, der im Interesse einer nach rationellen 
Gesichtspunkten auszubauenden deutschen Energieversorgung geboten 
scheint. 

Wir konnten feststellen, daB sich die Gemeinden vor aHem aus kam
mereiwirtschaftlichen Grunden fUr die Beibehaltung des Steuerprivilegs 
bzw. fUr die restlose Riickgabe der von den kommunalen Versorgungs
betrieben etwa in Zukunft auferlegten Steuern an die Besitzgemeinden 
einsetzen. Obwohl von den Kommunen zweifeHos in nicht wenig Fallen 
eine uberspannte Investitionspolitik gezeigt und eine den einfachsten 
betriebswirtschaftlichen Grundsiitzen widersprechende Werkpolitik ver
folgt worden ist, muB doch die an der Grenze des uberhaupt tragbaren 
liegenden Beschwerung des kommunalen Etats mit Wohlfahrtslasten in 
weitgehendem MaBe fur die derzeitige prekare Finanzlage der Gemeinde 
verantwortlich gemacht werden. Dieses Argument ist in seiner Tragweite 
keineswegs zu unterschatzen und muB bei der Abwagung der Vor- und 
Nachteile des geltenden Steuerprivilegs gebuhrende Berucksichtigung 
erfahren. Trotzdem die Wahrscheinlichkeit besteht, daB ein erheblicher 
Teil der kommunalen Erwerbsbetriebe durch RationalisierungsmaB
nahmen rentabler gestaltet werden k6nnte, ist die oft geh6rte Behaup
tung, mit Hilfe der Beseitigung jedweder steuerrechtlichen Sonder
steHung lieBe sich die Steuerbelastung der Privatwirtschaft erheblich 
senken, als eine Utopie zu bezeichnen. Die Ergebnisse der bereits mehr
fach erwahnten langwierigen Enquete uber die Besteuerungsfrage bleiben 
abzuwarten. Ganz unabhangig von der endgultigen Entscheidung der 
Steuerfrage muB j edoch die Forderung einer klaren Bilanzierung der 
kommunalen Werke, aus der die Nettorentabilitat zu ersehen ist, er
hob en werden, um im Interesse der Gesundung unserer Wirtschaft jeden 
unrentablen Betrieb ausmerzen zu k6nnen. 

Nach Abwagung aller fiir und gegen die Aufhe bung des S1;euerprivilegs 
sprechenden Griinde scheint uns darum im volkswirtschaftlichen Inter
esse die Aufhebung jeder steuerrechtlichen Sonderstellung der 6ffent
lichen K6rperschaften geboten, die jedoch mit einer Reform des Finanz
ausgleichs im Sinne des Popitzschen V orschlages Hand in Hand gehen 
muB. Unserer Meinung nach kann allerdings keinesfalls durch die Be
steuerung kommunaler und staatlicher Betriebe eine neue ergiebige Ein
nahmequelle erschlossen werden. Der h6here Zweck einer solchen Sy
stemanderung liegt vielmehr in der bewuBten Betonung des Rentabili
tatsgesichtspunktes jedweder Erwerbstatigkeit der 6ffentlichen Hand. 
Da diese Erkenntnis immer mehr auch im Lager der Vertreter staatlichen 
Unternehmertums durchdringt, beweisen die Worte, mit denen Staats
sekretar Dr. S tau din g e r seine Arbeit "Der Staat als Unternehmer" 
abschlieBt: 

"Wenn aber die 6ffentliche Unternehmung in den letzten Jahrzehnten 
Kirchhoff, Unternehmungsform. 11 
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ein wesentlicher Faktor modemer Volkswohlstandspolitik geworden ist, 
wenn sie in der Vielheit ihrer Rechtsformen und Organisationstypen eines 
der wichtigsten Mittel des ,Staatsinterventionismus' darstellt, so wird 
ihre weitere Ausdehnung doch ausschlie.Blich eine Frage ihrer wirtscbaft
lichen Erfolgsmoglichkeiten bleiben. Sie wird immer wieder ihre Existenz 
durch den Nachweis zu rechtfertigen haben, daB sie unter Preisgabe aller 
Prestigegesichtspunkte und aller lokalen und personlichen Sonderinter
essen einheitlich dem Ziele des groBten gesamtwirtschaftlichen Produk
tionsertrags auf der Grundlage allgemein anerkannten Bedarfes zustre bt." 

Dritter Teil. 

Die Probleme der Tarifpolitik der Elektrizitiitswerke. 

A. Grnndsatzliches znr Strompreisfrage. 
1m Verlauf unserer bisherigen Erorterungen haben wir festgestellt, 

daB die {jffentlichkeit an der Diskussion iiber das Problem der produk
tivsten Untemehmungsform regen Anteil nimmt und je nach kollektivisti
scher oder individualistischer Wirtschaftsorientierung entweder Ver
staatlichung bzw. Kommunalisierung oder Privatisierung der Elektrizi
tatsversorgung anstrebt. Wenn fiir diese Stellungnahme fast gene1;ell 
Momente rein politischer Natur maBgebend sind, so ist das lebhafte 
Interesse breiter Schichten der Bevolkerung an dem zweiten Haupt
problem der Stromwirtschaft, der Frage der zweckmaBigen Tarifierung 
elektrischer Arbeit, ganz anders motiviert, da hierbei das unmittelbare 
finanzielle Interesse unabhangig von jedweder weltanschaulichen mer
zeugung den Standpunkt der Kritik an irgendwelchen preispolitischen 
Ma.Bnahmen der Elektrizitatswerke bestimmt. Einleitend wurde bereits 
darauf hingewiesen, daB die gro.Be Masse der Kleinkonsumenten auch 
heute noch recht wenig Verstandnis fiir die Grundlagen der Strompreis
bemessung aufzubringen vermag und darum den willkiirlich erscheinen
den Tarifierungstendenzen oft miBtrauisch gegeniibersteht. Eine der
artige feindliche Einstellung der {jffentlichkeit gegeniiber der Preispolitik 
der Stromproduzenten hat aber bekanntlich eine konsumdrosselnde Wir
kung, da nur ein gegenseitiges Vertrauensverhaltnis, der good will des 
Verbrauchers, das geeignete Fundament zu einer Verbrauchssteigerung 
im Sinne optimaler Ausnutzung der Erzeugungs- und Verteilungsanlagen 
zu schaffen vermag. Wenn auch von seiten der Konsumenten nur selten 
Riicksicht auf die Eigenarten des Angebotes elektrischer Arbeit genom
men wird, so ist doch ebenfalls der dem Stromverkauf gemachte Vorwurf, 
daB er den Besonderheiten der Nachfrage nicht immer geniigend Rech
nung trage, in nicht wenig Fallen gerechtfertigt. Die im ersten Teil dieser 
Arbeit als hochste Entwicklungsstufe gekennzeichnete kommerzielle Ein
stellung der Elektrizitatswerke hat sich noch langst nicht iiberall durch
zusetzen vermocht, trotzdem ein kaufmannisch geleitetes Unternehmen 
im eigenen Interesse weitgehend die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Ab
nehmer beriicksichtigen sollte. Darum muB immer wieder betont werden, 
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daB das Studium und die PHege des Konsums als wichtigste Aufgabe einer 
zielbewuBten Elektrizitatswirtschaft anzusehen ist, aus der sich aIle fiir 
eine erfolgreiche Kunden- und Tarifpolitik erforderlichen MaBnahmen er
geben. Jedes Elektrizitatswerk hat die volkswirtschaftliche Pflicht, durch 
rationelle Absatzsteigerung seine okonomische Existenz zu festigen. Nur 
durch die Erhohung der Benutzungsdauer und die Schaffung belastungs
ausgleichenden Konsums laBt sich die angestre bie Senkung der Selbst
kosten je kWh erreichen. Es darf nicht vergessen werden, daB es fast 
keinen Bedarf gibt, der nicht noch weiter ausdehnungsfahig ware und 
gerade beim Stromverkauf der Preis nachhaltig die Nachfrage zu be
einflussen vermag. Auf die Bedeutung der Werbung zur Erreichung des 
Zieles einer gewinnbringenden Umsatzsteigerung ist an anderer Stelle 
schon mit Nachdruck hingewiesen worden. Jeder Elektrizitatspropa
ganda hat die Formel zugrunde zu liegen: Mehr kWh verkaufen als k WI! 
d. h. also, daB der Verkauf der Arbeit starker als der der Leistung an
steigen muB. 

Mit dem Vorstehenden sind die aus der Eigenschaft der Elektrizitats
werke als StromverkauferresultierendenHauptaufgabenangedeutet. Der 
Zweck der folgenden Ausfiihrungen solI nun der sein, einen Uberblick 
iiber den auch in Fachkreisen vielfach umstrittenen Fragenkomplex der 
Tarifpolitik zu geben und ihre im Sinne einer produktiven Stromversor
gung liegenden RichtIinien zu kennzeichnen, um damit das von der deut
schen Elektrizitatswirtschaft in den vorangegangenen Erorterungen ent
worfene Bild abzurunden. 1m Rahmen dieser Arbeit kann eine bis ins 
einzelne gehende Darstellung der Verkaufsgrundlagen wegen des Um
fanges des Gegenstandes nicht gegeben werden. AuBerdem ist dieses 
Thema auch schon in der Literatur erschopfend behandelt worden. Von 
den besten und ausfiihrlichsten Arbeiten auf diesem Gebiet seien nur 
genanntdas Buch von Dr.-Ing. G. Siegel iiber "Den Verkaufelektrischer 
Arbeit" (Berlin 1917) und das von H. E. Eisenmenger betitelt: 
"Die Stromtarife der Elektrizitatswerke" (Miinchen und Berlin 1929). 

Die sich an die durch N otverordnung dekretierte groBe Preissenkungs
aktion des Jahres 1931 anschlieBende Kommentierung der vorgenomme
nen Preisreduktionen hat wiederum mit Deutlichkeit erkennen lassen, 
wie wenig die Offentlichkeit iiber die einfachsten Gestehungskosten
zusammenhange einzelner Handelsprodukte orientiert ist. Besonders 
kraB muBte die Verkennung der Preisgrundlagen auf dem fiir den Laien 
undurchsichtigen Gebiet der Elektrizitatswirtschaft zutage treten. Die 
von den Verbrauchern auf Grund einer 10proz. Kohlenpreissenkung sowie 
Lohn- und Gehaltsreduzierung geforderte prozentual gleiche Stromver
billigung hat erneut die Notwendigkeit eindringlicher und beharrlicher 
Aufklarungsarbeit iiber die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Strom
tarifierung bewiesen. Nach den vom Preiskommissar gemachten Angaben 
sind die Elektrizitatspreise im Durchschnitt um 6 % gesenkt worden. 
"Dies bedeutet fiir die groBe Mehrzahl der Stromverbraucher eine Er-

1 Vgl. H. Muller: Wirtschaftskrise und Stromwerbung, in Elektr.-Wirtsch. 
1932, S.165, Nr.7. 

11* 
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sparnis von 10-15 Rpf. im Monat," schreibt Dr. S i e g e P, "fiir die 
Gesamtheit der Werke aber einen Verlust von etwa 100 Millionen RM, 
von dem hochstens die Halfte durch Ersparnisse auf Grund der Notver
ordnung wieder eingebracht werden kann. Der restliche Teil bedeutet 
nicht nur eine Verschlechterung des Ertrages, sondern auch eine Er
hohung der Zahl der Arbeitslosen und weitere EinbuBe an Kaufkraft." 

Ausfiihrlich wurde die Gestehungskostenberechnung bereits im Ka
pitel"Die Elektrizitat als Ware" erlautert, dabei jedoch noch keine Riick
sicht auf die Verteilung der errechneten festen Kosten auf die einzelnen 
Abnehmer, eines der altesten Probleme der Elektrizitatswirtschaft, ge
nommen. Die grundlegende Forderung einer gerechten Tariffestsetzung 
ist die, alle durch denAnschluB der Konsumenten entstehenden laufenden 
Belastungen derart auf die einzelnen Stromverbraucher umzulegen, daB 
jeder Strombezieher nur fiir den Kostenanteil in Anspruch genommen 
wird, fiir den er "nach kaufmannischen Anschauungen und Gtundsatzen 
der Billigkeit" verantwortlich zu machen ist 2. 

Die sich aus der Beanspruchung der Erzeugungs- und Verteilungs
anlagen ergebende Schwierigkeit der Gestehungskostenberechnung tritt 
besonders dann zutage, wenn es sich darum handelt, die sog. Spitzenver
antwortlichkeit, d. h. den Anteil der verschiedenen Anteilnehmer an der 
Belastung des Werkes, festzustellen. Es ware vollig abwegig, etwa als 
Kriterium dafiir die Hochstbeanspruchung der Anlagen durch die einzel
nen Konsumentengruppen anzusehen. Das wiirde einem Verkennen der 
Bedeutung des Belastungsausgleiches gleichkommen, der bekanntlich in 
der Elektrizitatswirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Tatsachlich ist die 
arithmetische Summe der Einzelhochstbelastungen bei offentlichen 
Elektrizitatswerken stets groBer als die gemessene Hochstbelastung dieser 
Werke. Sinnfallig wird dieser Zusammenhang durch den bei der Planung 
von Stromerzeugungs- und Verteilungsanlagen bedeutungsvollen sog. 
Gleichzeitigkeitsfaktor zum Ausdruck gebracht, der als das Verhaltnis 
der am Speisepunkt gemessenen Spitzenlast des Werkes zu der Summe 
der Spitzenbelastungen der Abnehmer definiert wird. Dieser Faktor 
muB stets kleiner als 1 sein. GroBverbraucher oder Gruppen von Klein
konsumenten, deren maximaler Strombedarf in die Zeit schlechter Aus
nutzung des Elektrizitatswerkes, also in das sog. Mittagstal der Be
lastungscharakteristik, faUt oder die aus Renta bilitatsgriinden erwiinschte 
Nachtbelastung schaffen wiirde, waren vom Werkstandpunkt aus be
deutend giinstigere Verbraucher und konnten deshalb erheblich billiger 
beliefert werden als solche mit ein~r gleichgroBen Stromabnahme, die 
jedoch die Lastspitze des Werkes erhoht. Das angefiihrte, als Extremkon
struierte BeispiellaBt also deutlich erkennen, daB die Benutzungsdauer 
eines bestimmten Leistungsanspruchs aHein keinesfalls der maBgebende 
Faktor fiir die Hohe des Strompreises sein kann, wie die in der Offent
lichkeit weitverbreitete Auffassung annimmt. Dieser irrigen Ansicht ist 
auch das bei einem groBen Teil der Abnehmer fehlende Verstandnis fiir 

1 Vgl. Siegel: Stromtarife und Preisabbau. ETZ, Heft 25, S.596. 
2 Vgl. Schraeder: Tarifpolitik der Elektrizitatswerke. Elektr.-Wirtsch.1929, 

Nr.478, S.119. 
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eine Differenzierung in der Preisbildung zuzuschreiben, da nach der ge
kennzeichneten Anschauung die verschiedene Tarifierung eines gleich
wertigen Gutes bei nur zeitlich abweichendem Konsum mit den Grund
satzen eines ehrlichen Kaufmanns nicht vereinbar zu sein scheint. Es 
wird deshalb von seiten der Verbraucher vielfach nach einem Einheits
preis je kWh fiir jede Art der elektrischen Bedarfsbefriedigung gestrebt. 
Wenn auch heute von den Elektrizita~swerken eine Vereinheitlichung 
der Stromtarife gewiinscht wird in der richtigen Erkenntnis, daB die 
Verwendung der von den Zahlerfabriken gebau~en 5000 verschiedenen 
Zahlertypen wegen der dadurch hervorgerufenen Verteuerung dieser MeB
instrumente einen dringend der Reform bediirftigen Zus~and darstellt, 
so muB doch eine maBvolie Preisdifferenzierung bestehen bleiben, um 
einmal die Anpassung der Tarife an die Marktlage zu ermoglichen undzum 
andern ihre Angleichung an die Gestehungskostenkurve herzustellen. 
"Wenn man die Richtigkeit des Satzes, daB der Preis durch die Faktoren 
des Angebots und der Nachfrage bestimmt wird, anerkennt," schreibt 
Dr. S i e g ell, "so muB man sich bei der auBerordentlichen Verschieden
heit der Erzeugungs-, der Verteilungs- und der Verbrauchsverhaltnisse 
mit einer gewissen Mannigfaltigkeit der Preisgestaltung abfinden." 

Man hat zwar streng die Methoden der Gestehungskostenermittlung 
von denen der Preisbildung zu scheiden, doch ist fUr eine zweckmaBige 
Tarifierung eine genaue Kenntnis der Selbstkosten unerlaBlich. Ihr 
muB deshalb eine primare Bedeutung zukommen. Als Grundlage jeg
licher tarifpolitischer Erwagungen miissen die Belastungsdiagramme der 
Elek~rizitatswerke dienen. Fiir eine deutsche Industrie- und Geschafts
stadt ergibt sich als Stromabnahmecharakteristik eines Wintertages das 
bekannte Bild, daB etwa von dem bei 4 Uhr morgens liegenden niedrig
sten Belastungspunkt die Kurve steil bis zu der bei etwa 8 Uhr liegenden 
Morgenspitze ansteigt und dann wieder ein Stiick bis zum Mittagstal ab
sinkt. Hierauf ist ein erneutes starkes Ansteigen bis zur Abendspitze, der 
Hochstbelastung, festzustellen, die in unseren Breiten zwischen 16 und 
17 Uhr liegt, und dann wieder ein steiles Abfallen zu erkennen. Die zweite 
Belastungsspitze wird durch die Uberlagerung der industriellen Strom
verbrauchscharakteristik mit der s~eilen Abnahmekurve der Geschafts
hauser-, Reklame- und Wohnungsbeleuchtung verursacht. Sie hat in der 
Zeit der stiirmischen Entwicklung der Elektrizitatswirtschaft zu zahl
reichen fachwissenschaftlichen Diskussionen AnlaB gegeben. Ausschiisse 
und Kommissionen "Zur Bekampfung der Spitze" berieten iiber die bren
nende Tagesfrage, mit welchen MaBnahmen man der voraussich~lich 
immer weiteren Steigerung der Belastungsspitze begegnen solIe. Man 
baute kostspielige Dampf- und Wasserspeicheranlagen, s~ellte riesige 
Akkumulaturenbatterien auf, die zur Zeit geringer Werkinanspruchnahme 
aufgeladen werden und versuchte schlieBlich auch die Belastungsspitzen 
durch Sperrstunden oder die gleiche verbrauchsdrosselnde Wirkung 
hervorrufende Tariferhohung zu kappen. Der sich mit Beginn des Jahres 
1930 immer deutlicher bemerkbar machende scharfe Konjunkturriick-

1 Vgl. Siegel: a. a. O. S.596 (ETZ 1932). 
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gang auf allen Gebieten brachte auch in der Beurteilung der Wichtigkeit 
des Spitzenproblems eine Wandlung, die einmal auf die wegen der Ab
satzverminderung mehr als reichlich dimensionierten Erzeugungs- und 
Verteilungsanlagen zuruckzufiihren war und deshalb das Absatzproblem 
entsprechend an Bedeutung gewinnen lieB und zum anderen durch die 
sich immer starker bahnbrechende Erkenntnis, daB eine Bekampfung der 
Spitze nicht nur zwecklos, sondern von Nachteil ist, indem sie hochstens 
das Prestige der Werke schadigt, gefordert wurde 1. Die Amerikaner ver
folgen schon seit langem das Prinzip, keinen, auch noch so ungunstig 
liegenden Konsum zu hemmen, dafiir aber mit allen Mitteln kaufmanni
scher Geschaftsroutine in der Zeit schwacher Werksbeanspruchung den 
Stromverbrauch zu steigern. Auch bei uns hat sich allmiihlich die Er
kenntnis durchgesetzt, daB das Spitzenproblem in ein Tarif- und Propa
gandaproblem aufgelost, bedeutend rationeller von der Abnehmerseite 
aus gemeistert werden konne, da durch eine geeignete, mit einer wirkungs
vollen Propaganda verbundenen Preisstellung elektrischer Arbeit die 
Verbreitung der Spitze und die Ausfiillung der Belastungstiiler zu er
reichen seL Um die Auswirkung der Bedarfsbefriedigung der verschie
denen Kundengruppen auf die Ausnutzung des Werkes kennenzulernen, 
ist das Studium der Arbeitsverhaltnisse und Lebensgewohnheiten der 
Abnehmer ein dringendes Erfordernis. Nur auf Grund einer genauen 
Analyse des Belastungsgebirges, d. h. also dessen Zerlegung in die Ab
nahmekurven der einzelnen GroBverbraucher und Konsumentengruppen, 
in welche die Kleinverbraucher mit wei1;gehender Gleichheit ihrer Ent
nahme hinsichtlich Arbeitsmenge, Spitze und Zeitdauer des Bezuges zu
sammengefaBt werden konnen, laBt sich eine gewinnbringende Differen
zierung der Tarifgestaltung aufbauen. Hand in Hand damit muB eine 
Aufklarung der Abnehmer dahingehend erfolgen, wie sich ihr Elektrizi
tatsbediirfnis auf die Belastungscharakteristik des Werkes auswirkt. Zum 
mindesten diirfte doch dann bei industriellen GroBkonsumenten mit 
einem Verstandnis fiir derartige elektrizi1;atswirtschaftlichen Zusammen
hange zu rechnen sein. 

Zur Losung des bekannten Problems der gerechten Verteilung der 
festen Kosten auf die verschiedenen Abnehmerarten sind eine groBe 
Anzahl zum Teil wissenschaftlich sehr interessanter Verfahren ausgeklugelt 
worden, uber die im nachsten Kapitel noch eine kurze Ubersicht gegeben 
werden solI. Es sei jedoch jetzt schon vermerkt, daB die zahlreichen 
mathematischen Verteilungsmethoden viel zu unelas1;isch sind, da sie 
auf einer ganz bestimmten Zusammensetzung des Verbrauchs basieren. 
Namentlich in der heu1;igen Zeit der Wirtschaftskrise ist das Abfallen von 
industriellen GroBabnehmern keine seltene Erscheinung. Damit kann 
sich aber das Gesamtbild der Belastungskurve und damit auch die 
Kostenverteilung grundlegend andern. AuBerdem berucksichtigen die 
wissenschaftlich formalen Verfahren viel zu wenig den EinfluBder Form 
und der Lage der Einzelabnehmercharakteristik zur Gesam1;kurve des 
Werkes. FUr die Gestehungskostenberechnung sind diese Methoden -

1 Vgl. v. Zastrow: Betrachtungen tiber das Spitzenproblem. DKE 1931, 
Heft 1, S.27. 
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wie wir noch sehen werden - nur bedingt und bei geniigender Verfeine
rung brauchbar. Das Haupterfordernis fiir ihre Anwendbarkeit ist jedoch 
die bereits erwahnt(e Auflosung der im Werk gemessenen Belastungs
charakteristik in die verschiedenen Verbrauchskurven einzelner Konsu
mentengruppen. Das MaB fiir die auf die betreffende Gruppe entfallen
den fixen Kosten wird dann durch die Gesamtflache unterhalb der Be
lastungskurve dieser Gruppe reprasentiert 1~ Die fiir den Einzelabnehmer 
in Frage kommenden festen Kosten sind aus seinem Anteil an der 
Gruppenspitze dann ohne Schwierigkeiten zu errechnen. 

Als wichtige Erkenn'\inis muB als festgehalten werden, daB als Kri
terium fiir die TarifhOhe elektrischer Arbeit nicht ein bestimmter Lei
stungsanspruch und dessen Benutzungsdauer anzusehen ist, sondern die 
Abnahmekurve des betreffenden Konsumenten bzw. die seiner Gruppe 
und ihrer Lage zur Gesamtbelastungskurve zu gelten hat. Wie bereits 
angefiihrt wurde, ware es jedoch falsch, der Preiskalkulation allein die 
Selbstkosten zugrunde zu legen. Vielmehr miissen die letzteren so ver
teilt werden, wie sie der Markt am besten vertragt, da ja der Stromver
kauf eine gleiche kaufmannische Angelegenheit ist wie das Anbieten von 
anderen Handelsgiitern. Neben der Wertschatzung des Verbrauchers 
muB deshalb auch seine Leistungsfahigkeit gebiihrend bei der Tarif
gestaltung beriicksichtigt werden, denn das volkswirtschaftliche In'\ier
esse verlangt auch die Zuganglichmachung der Wohltaten der Verwen
dung des elektrischen Stromes fiir unbemitteltere Bevolkerungsschich'\ien. 
Darum is'\i es nicht zu umgehen, daB ein Teil der Kleinabnehmer durchaus 
mit Verlusten beliefert wird. Die Wertschatzung der elektrischen Arbeit 
is'\i vollkommen unabhangig von den Selbstkos'\ien des Werkes und in der 
Haup'\isache durch die Kosten der konkurrierenden Beleuchtungs-, 
Kraft- und Warmemittel bestimmt. Sie wird erhOht durch die Annehm
lichkeiten der Stromverwendung, wie z. B. ihre groBere Sauberkeit, Be
quemlichkeit und Gefahrlosigkeit gegeniiber Kohle-, Gas- und Benzin
verbrauch. Allerdings spielt im gegenteiligen Sinne z. B. der verhaltnis
maBig hohe Anschaffungspreis der Elektrogerate eine Rolle. 

Da ein moglichst vielseitiger Stromverbrauch als eines der wirk
samsten Mit'\iel zur Verringerung der Erzeugungs- und Verteilungskosten 
anzusehen ist, kann eine Anpassung der Tarife an die verschiedenen Ver
wendungszwecke nicht entbehrt werden, zumal die Wertschatzung fiir 
diese verschiedenen Konsumarten so auBerordentlich verschieden ist, 
wie das Extrem des Wertschatzungsverhaltnisses von Licht- zu Heiz
strom, das bis 10 : 1 betragt, beweist. Darum ist auch ein hochwertiger 
Strom hoher zu belasten, um geringwertigen unter dem Durchschnitts
preis verkaufen zu konnen. 

Ums'\iritten ist die Frage, wie sich die Kochbelastung in bezug auf die 
Beleuch'\iungskurve der Elek'\irizitatswerke verhalt. Wahrend auf der 
einen Seite fiir die Ausbreitung der elektrischen Kiiche stark geworben 

1 Vgl. den von Prof. Sohneider, Darmstadt, vor der Elektroteohnisohen Ge
sellsohaft in Frankfurt a. M. gehaltenen Vortrag liber: Stromtarife und Strom
tarifpolitik. Berioht von Dr. Wolff: ETZ 1929, Heft 23, S.826[827. 
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wird, mahnt u. a. auch Prof. S c h n e ide r 1 im Jahre 1929 noch -
also vor der Auswirkung der Krise auf den Stromkonsum - zur V orsicht 
bei ihrer Propagierung, da eine gedankenlose Ubertragung des Energie
bedarfs fUr Kochzwecke vom Gaswerk auf das Elektrizitatswerk zur 
Spitzenbildung fUhre. Der Untersuchungsbericht der Sektion 3 der 1930 
in Berlin stattgefundenen 2. Weltkraftkonferenz, der sich mi~ dem Thema 
Belastungsgebirge und Stromtarife befaBte, stellte fest, daB die Koch
belastung in solchen Orten, in denen die Hauptmahlzeit gewohnheits
maBig mit~ags eingenommen wird, sehr erwiinscht ist, da die Kochspitze 
auBerhalb der Lichtspitze auftritt und dieser Umstand in Verbindung 
mit der hohen Benutzungsdauer des elektrischen Kochens zu einer Ni
vellierung der Belastungscharakteristik beitrage. In Stadten mit un
geteilter Arbeitszeit liegen in der Beziehung die Verhaltnisse ungunstiger, 
doch neigt man auf Grund von Untersuchungen zu der Ansicht, daB nur 
ein relativ geringer Teil der Kochbelastung in die Lichtspitze £alIt. Selbst 
wenn ein Teil der Kochspitze die Abendspitze erhohe, wurde sich doch 
fUr die gesamte Wohnungsbelieferung unter allen Umstanden eine Ver
besserung der Benutzungsdauer ergeben. 

Aus dem bisher uber die Strompreisfrage Gesagten geht bereits her
vor, welche wichtige Aufgabe der Tarifpolitik der Elektrizitatswerke zu
kommt, die Oberbaurat S c h r'a e de r als die Gesamtheit der MaB
nahmen definiert 2, "die die Werke zu treffen haben, um moglichst aIle 
bei dem Aufbau und der Ausgestaltung zweckmaBiger Tarife mit,bestim
menden Faktoren, lei~enden Ideen und Rucksichten nutzlich anzuwen
den, und ferner, um durch die Anwendung geeigne~er Tarife moglichst 
weitgehende Vorteile fur die Stromabnehmer mit Vorteilen fUr das Werk 
zu verbinden". 

Man muB sich natiirlich daruber im klaren sein, daB die Losung der 
gestellten Aufgabe nur unvollkommen sein kann. Einmalliegt diese Tat
sache in der Unmoglichkeit begriindet, fUr einen den Bedfufnissen mog
lichst zahlreicher Abnehmer in gleicher Weise gerecht werdenden Tarifes, 
die Faktoren der Menge, der Dauer sowie des Zeitpunktes der Entnahme 
und die Schwankungen des Konsums, die Hochstbeanspruchung des 
Werkes sowie deren Zeitpunkt zu erfassen. Andererseits muB der Strom
preis, da er ffu langere Zeit der Natur nach zu gelten hat, zum festen 
Angebot fUr Zeitraume werden. Diese Preisbedingung belastet nicht nur 
das Elektrizitatswerk, sondern auch die Verbraucher durch die Schwierig
keit, die Verpflichtung zu andern und die Unmoglichkeit, die Kalku
lation raschen Anderungen der Wirtschaftslage anzupassen 3. 

Zusammenfassend stellen wir fest, daB eine zielbewuBte Tarifpolitik 
folgende Grundsatze fur die Strompreisgestaltung beachten muB: 

1. Der Tarif muB eine konsumsteigernde Werbewirkung bei den Ab-

1 Siehe Schneider: Tarifpolitik und Propaganda auf Grund von Analyse und 
Synthese von Belastungskurven. DKE 1929, Heft 3, S. 31. 

2 Vgl. Schra eder: Tarifpolitik der Elektrizitatswerke. Elektr.-Wirtsch. 1929, 
Nr.478 und 479, S. 119 ff. 

a Siehe auch Freiherr von Hornstein: Grundsatzliches zur Tariffrage im 
Stromverkauf. Elektr.-Verwertg., Jahrg. 1927/28, Heft 1, S.1. 
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nehmern auslosen und gleichzeitig die Ausfullung der Belastungstaler 
durch Schaffung eines Mittagstromverbrauchs und einer rationellen 
Nachtbelastung herbeizufiihren. 

2. Der Tarif solI technisch so einfach und ubersichtlich sein, daB er von 
den Konsumenten leicht verstanden und als gerecht empfunden wird. 
Eine wesentliche Reduzierung der vielen Tarifarten und ihre Vereinheit
lichung nach einigen bewahrten Grundformen ist im Interesse der Er
sparnis einer Menge unnotiger Verwaltungsarbeit und Zahlerkosten anzu
streben. 

3. Der Differenzierung der Strompreise nach der Wertschatzung der 
Abnehmer ist besonderes Augenmerk zu schenken und jede schablo
nenhafte Tarifpolitik zu vermeiden. Die Rucksicht auf die Psychologie 
der Konsumenten kann nicht weit genug getrieben werden. 

4. Dabei muB jedoch stets das Selbstkostengesetz gebuhrende Beriick
sichtigung finden. Unterschneidungen der Gestehungskostenkurve sind 
nur in Ausnahmefallen zulassig. Die primare Bedeutung der Rentabilitat 
der Erzeugungs- und Verteilungsanlagen muB bei allen tarifpolitischen 
MaBnahmen gewahrt bleiben. 

5. Die Verwendung komplizierter und teurer Zahler solI nach Moglich
keit vermieden werden, um die MeBkosten im Verhaltnis zu den Gesamt
kosten des Strombezuges niedrig halten zu konnen und unnotige Fehler
quellen zu vermeiden. 

6. Die Tarife sollen zur Verbesserung der Phasenverschiebung an
regen. 

Damit sei der Uberblick uber die Grundsatze der Stromtarifierung 
abgeschlossen. rm folgenden solI das Thema "Gestehungskosten und 
Preisstellung" noch etwas naher erortert und zum SchluB die Haupt
tarifarten im Hinblick auf ihre konsumsteigernde Wirkung behandelt 
werden. 

B. Gestehungskosten und Tarifierung. 
Als Fundament fur den wirtschaftlichen Aufbau eines Elektrizitats

werkes hatten wir eine griindliche Selbstkostenberechnung fur die ver
schiedenen Abnehmergruppen kennen gelernt. Die genaue Feststellung 
des fiir jede dieser Gruppen angelegten Kapitals von den Maschinen des 
Werks uber das Netz bis zu den einzelnen Kunden ist also eine unerlaB
liche Voraussetzung fur eine erfolgreiche Tarifpolitik. Durch das Mittel 
der Analyse ist es dem Wirtschaftler zwar ermoglicht, aus der Gesamt
belastungskurve eines Marktes den charakteristischen Verlauf der Ab
nahme der na,ch Eigenart und tariflicher Sonderbehandlung zusammen
gehorigen Konsumentengruppen herauszuschalen und diese Einzelver
brauchskurven dann durch zweckmaBige werbetechnische und preis
politische MaBnahmen im Sinne eines gunstigen Belastungsausgleichs zu 
beeinflussen, aber die Schwierigkeit der Verteilung der festen Kosten ist 
damit noch keineswegs behoben. Das umgekehrte Verfahren der Syn
these gestattet, von den Belastungskurven bekannter Abnehmergruppen 
ausgehend, die kunftige Abnahmecharakteristik des Werkes bei Bedarfs-
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anderungen der verschiedenen Konsumenten zu konstruieren und den 
Belastungsverlauf anderer Kundengruppen zu bestimmen 1. 

In der Fachliteratur werden folgende Verfahren der Analyse ange
geben, die sich zwar zum Teil durch groBe Griindlichkeit auszeichnen, 
aber doch durch ihre Kompliziertheit fiir den praktischen Gebrauch oft 
nicht verwendbar sind oder wegen ihres Aufbaus auf vielen Annahmen 
nur eine bedingte Richtigkeit haben. An erster Stelle ist als die ein
fachste Methode die Analyse durch Differenzbildung zu nennen. Der 
Elektrizitatsverbrauch einzelner Gruppen kann namlich dadurch fest
gestellt werden, daB man Messungen der Gesamtbelastung an Tagen vor
nimmt, an denen die zu untersuchenden Abnehmer keinen Strom be
ziehen und diese Kurve dann mit einer Charakteristik bei voller Be
lastung vergleicht. So solI sich beispielsweise die Kennlinie einer Laden
innen- und Schaufensterbeleuchtung durch die Differenzbildung der Be
lastungskurve eines Sonntags nach Weihnachten von demjenigen eines 
Sonntags vor Weihnachten ergeben 2. Bei einem derartigen Verfahren 
sind natiirlich Zufalligkeiten nie ganz auszuschalten. So ist es im Hin
blick auf das angefiihrte Beispiel durchaus m6glich, daB ein wesentlicher 
Teil der Schaufenster mit Riicksicht auf die Ausverkaufe auch an den 
Sonntagen nach Weihnachten beleuchtet ist. Die experimentelle Ana
lyse ist wesentlich genauer, doch auch bedeutend umstandlicher und 
teurer, da registrierende Leistungsmesser die Abnahmecharakteristiken 
der einzelnen Konsumentengruppen oder GroBabnehmer aufzeichnen 
sollen. SchlieBlich sei noch die Methode der rechnerischen Analyse er
wahnt, die mit Hille von empirischen oder durch Messungen gefundenen 
Beziehungszahlen, wie z. B. den bereits erwahnten Gleichzeitigkeits
faktor, durchgefiihrt wird. AuBerdem ist fur dieses Verfahren aber noch 
die Zeitangabe erforderlich, in welcher der Verbrauch der zu unter
suchenden Gruppe in der Regel stattfindet. 

Um eine eingehende Kenntnis der Zerlegung und des Aufbaus von 
Belastungsgebirgen zu schaffen und daraus allgemein giiltige Richtlinien 
fiir die Tarifgestaltung und Werbung entwickeln zu k6nnen, wurden von 
Prof. Dr. Dr. Win del in Zusammenarbeit mit dem Osnabrucker 
Stadtbaurat Wen d shu t im Netz des stadtischen Elektrizitatswerkes 
Osnabruck umfangreiche Untersuchungen angestellt, mit Hille genauer 
Messungen den Anteil jeder Verbrauchergruppe an der Spitzenlast des 
Werkes zu bestimmen und diese verschiedenen Gruppen dann noch durch 
Messungen des Lastenanteils der einzelnen Abnehmer zu analysieren. 
Als Ergebnis dieser langwierigen Arbeiten liegen zahlreiche Belastungs
diagramme der verschiedensten Abnehmertypen vor, die einen interes
santen Einblick in die Strukturelemente des Belastungsgebirges ge
wahren und den Elektrowirtschaftler die Wertigkeit der einzelnen Ver
braucherarten klar erkennen lassen 3. Wegen der Kompliziertheit der 

1 Vgl. Schneider: Analyse und Synthese von Belastungskurven als Hills
mittel fiir wirtschaftliche Untersuchungen. ETZ 1929, Nr.lO, S. 337 ff. 

B Vgl. Windel u. Wendshut: Die Analyse eines Belastungsgebirges durch 
Messungen. DKE 1930, Nr. 12, S.296. 

3 Die Resultate sind unter der unter FuBnote 2 angefiihrten Artikelserie ver-
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Messungen ist zwar diese Methode der Analyse nicht allgemein verwend
bar, doch diirfte bereits das Resultat der durchgefiihrten Aufteilung des 
Osnabriicker Belastungsgebirges auch anderen Elektrizitatswerken sehr 
wertvolle Aufschliisse iiber die Behandlung werbe- und tarifpolitischer 
Fragen gegeben haben. 

Wenn auch die genannten analytischen Verfahren zu keiner exakten 
Losung des Verteilungsproblems der festen Kosten auf die einzelnen Ver
braucher fiihren konnen, so haben sie doch die Methoden der Selbst
kostenermittlung auf eine feste Grundlage gestellt. FUr die Verteilung 
der fixen Kosten sind eine groBe Anzahl Verfahren geschaffen worden, 
die im wesentlichen aIle auf der Anschauung basieren, die Abnehmer ent
sprechend ihres Anteils an der Werkspitze mit Kosten zu belasten. Die 
meisten Methoden gehen von der Leistung als maBgebenden Faktor aus, 
wahrend andere die Zeitdauer als Kriterium benutzen. Auf die Erorte
rung dieser z. T. sehr interessanten Verfahren 1 soli im Rahmen dieser 
Arbeit verzichtet und nur noch Dr. S i e g e 12 zitiert werden, der fol
gendes iiber die Frage der Kostenverteilung schreibt: 

"Meines Erachtens geniigt es, durch aufmerksamen Vergleich der 
Tagesbelastungskurven, durch vereinzelte Messungen an charakteri
stischen Tagen und Verbrauchspunkten sich ein ungefahres Bild iiber die 
Teilnahme der einzelnen Verbrauchergruppen an der Hochstbelastung 
des Unternehmens zu machen und unter sachgemaBer Abwagung von 
Sondereinfliissen den Anteil jeder Verbrauchergruppe an den festen 
Selbstkosten zu schatzen. Die theoretisch an sich richtigen Einwande, 
daB man auf diese Weise vielleicht Zufallsergebnisse zur Grundlage der 
Preisbemessung machen k6nnte, oder daB man Abnehmer nicht genii
gend belaste, die an der Hochstbelastung des Werkes nicht teilnehmen, 
sind praktisch nicht von besonderer Bedeutung". - Da subjektive 
Wertungsmerkmale wie z. B. die Wertschatzung und der Zeitpunkt der 
Stromentnahme, deren mathematische Behandlung unmoglich ist, bei 
der Preisbildung eine wichtige Rolle spielen, wird sich der Praktiker mit 
der von S i e gel vorgeschlagenen Methode durchaus einverstanden 
erklaren konnen. 

Es wurde bereits erwahnt, daB die Methoden der Selbstkosten
berechnung fiir die Stromlieferung an die einzelnen Abnehmer streng von 
den Verfahren der Preisbildung zu trennen sind, da bei den letzteren die 
Beriicksichtigung der Marktlage, also ein subjektives Moment, eine 
wichtige Rolle zu spielen hat. Als Einwand gegen die Kostenverteilung 
nach Wertschatzung und Leistungsfahigkeit der Verbraucher wird viel
fach erhoben, "daB es allen kaufmannischen Grundsatzen widerspricht, 
Ausgaben, die durch rein sachliche Leistungen und Aufwendungen her
vorgerufen werden, nach Schatzungen und Erwagungen derjenigen, die 

offentlicht worden, die erschienen ist in DKE 1930, Heft 12 bzw. DOE 1931, 
Heft 1-7. 

1 Einen guten Uberblick iiber die einzelnen Verfahren gibt der Aufsatz von 
Prof. Schneider: Die Verfahren fiir die Verteilung der festen Kosten in der 
elektrischen Energiewirtschaft. ETZ 1932, Heft 1, S. 5 ff. 

2 Vgl. Siegel: Stromtarife und Preisabbau. ETZ 1932, H.25, S.594/595. 
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sie verursachen, zu verteilen" 1. S i e gel lehnt diese Argumentation 
mit dem Hinweis ab, daB der Grundsatz der Verteilung nach Wert
schatzung und Leistungsfahigkeit keinesfalls dann anfechtbar sei, wenn 
die aufzuteilenden Kosten nicht als reine Betriebsausgaben, also Kosten 
die zur tatsachlichen Aufrechterhaltung des Betriebes dienen, gerechnet 
werden konnen. Es lassen sich natiirlich keine bestimmten Normen fUr 
die Beriicksichtigung der Wertschatzung aufstellen. Vielmehr wird der 
MaBstab je nach der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Ver
sorgungsgebiete oft sehr verschieden ausfallen miissen. Es ist eine nicht 
leichte Aufgabe der Verkaufskunst, den richtigen Weg der Anwendung 
dieser nur subjektiv zu bewertenden Preisfaktoren im Sinne optimalen, 
gewinnbringenden Absatzes zu wahlen. 

Generell wird der Preis eines Gutes durch die Selbstkosten plus einem 
bestimmten Gewinnzuschlag bestimmt. Auch beim Stromverkauf liegt 
der Gewinnberechnung kein einheitliches Gesetz zugrunde, sondern die 
Methoden der Preisbemessung sind Variationen unterworfen. So kann 
man einmal derart verfahren, daB man zu den Kosten stets den gleichen 
Prozentsatz addiert, um die Tarifhohe festzulegen. Es besteht aber auch 
die Moglichkeit je nach Bedarfsbefriedigung von dem Abnehmer ver
schiedene Preise fUr Licht-, Kraft- und Heizstrom zu verlangen, die bei 
ihnen wegen der verschiedenen Energieformen verschiedene Bewertung 
erfahren. Endlich ist aber auch eine Preisdifferenzierung nach Kunden 
moglich. Derjenige Konsument, der einen hoheren Preis pro Einheit zu 
zahlen gewillt und in der Lage ist, wird dann starker belastet als ein 
Abnehmer, der die gleiche Einheit niedriger bewertet. Danach kann man 
3 Verfahren der Gewinnberechnung unterscheiden 2. 

a) D asS e 1 b s t k 0 s ten p r i n zip: Allen Kunden wird nur ein 
Preis verrechnet, der den Kosten der Arbeitsleistung entspricht. Jeder 
Abnehmer wird also mit dem gleichen Prozentsatz Gewinn belastet. 

b) Die Methode des Spitzenverdienstprinzips: 
Die leitende Idee dieses Verfahrens ist die, ein Maximum an Gewinn zu 
erzielen. J e nach wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit und Bewertung des 
Stromes miissen die verschiedenen Verbraucher einen hoheren oder nie
drigeren Preis pro Einheit bezahlen, wobei ein Verkauf nur solange statt
findet, als er einen iiber den Selbstkosten liegenden Preis ergibt. 

c) Die Met hod e d e r W e r t s c hat z u n g: Hierbei hat der 
Spitzenverdienst des Verkaufers nicht primare Bedeutung, sondern das 
Hauptziel ist die Heranziehung einer moglichst groBen Zahl von Kon
sumenten. Hohe Preise werden von den Kunden nur gefordert, die 
bereit sind sie zu zahlen, um den finanziell weniger gutgestellten Bevol
kerungskreisen durch niedrige Tarifstellung den Strombezug zu ermog
lichen. Weiterhin besteht die Tendenz, bei einer Selbstkostensenkung 
auch selbsttatig entsprechend geringere Preise einzufUhren. Das Charak
teristische an diesem Verfahren ist also die Beriicksichtigung sozialer 
Momente. 

1 Vgl. Siegel: Der Verkauf elektrischer Arbeit, S.197 (2. Aufl. 1917). 
2 Vgl. fiir das folgende auch Eisenmenger: Die Stromtarife der Elektrizitats

werke. Berlin 1929, S. 37 ff. 
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Wenn wir die un1;er b und c genannten Methoden miteinander ver
gleichen, so ist eine gewisse "Obereinstimmung nicht zu verkennen, die 
sich namentlich darin zeigt, daB die den elektrischen Strom hoher be
wertenden Abnehmer auch zu hohen Preis en beliefert werden. Die Me
thode der Wertschatzung nimmt jedoch weitgehend auf die Konsu
menteninteressen Rucksicht, zumal sich bei einer Preisminderung auch 
der Stromabsa1;z und damit auch die Produktion hebt. "Jeder Ab
nehmer hat sich - ob bewuBt oder unbewuBt - einen bestimmten 
Hochstpreis gesetzt - schreibt E i sen men g e r 1 -, welchen er fiir 
die bestimmten Arten der Arbeitsleistung zahlen will, obwohl die Preis
grenze, jenseits welcher er die Einheiten nicht mehr kaufen wiirde, ihm 
mehr oder weniger genau vorschwebt. Sollte er mehr als diesen Grenz
wer1; fUr irgend einen Teil der Arbei1;sleistung bezahlen, so wird er diesen 
Teil nich1; in Anspruch nehmen, er wird also die ubrigen Teile der Arbeits
leistung allein weitergebrauchen, bis er, mit weiter ges1;eigerten Preisen, 
als Kunde des Werkes vollig ausscheiden wird. So wird ein Kunde bei 
Steigerung des Lichtpreises gewisse Lampen zu gewissen Stunden nicht 
brennen". 

Der sog. Grenzpreis des Kunden wird also einmal davon abhangen, 
welche Vor1;eile sich fur ihn aus der Verwendung des elektrischen Stromes 
ergeben und andererseits von seinen wirtschaftlichen Verhaltnissen und 
seiner haushalterischen Einstellung abhangen. 

Um den angestrebten groBen Abnehmerkreis zu erreichen, muB aber 
die Tarifhohe auBer zwischen den verschiedenen Kunden auch zwischen 
den verschiedenen Arten der Arbeitsleistung und ihren verschiedenen 
kleinsten Teilen variieren. Es mach1; sich deshalb nach E i sen men -
g e r 2 eine moglichst weitdifferenzierte Gruppen- oder Klasseneinteilung 
hinsichtlich Arbei1;sleistungen oder Kunden, kombiniert mi1; einer be
stimmten Zahl von Einheiten der Arbeitsleistungen, von denen man er
wart en kann, daB ungefahr dieselbe Wertschatzung von seiten der Kun
den vorliegt, notwendig. 

Innerhalb jeder Klasse oder Gruppe werden alle Einheiten zum glei
chen Preise verrechnet. Zwischen den Gruppen muB dann eine Preis
differenzierung bestehen. Diese Berechnung verschiedener Gewinn
prozentsatze ist im Geschaftsleben nicht ohne Parallele wie Z. B. bei 
Saisonausverkaufen oder PreisermaBigung bei Ferienzugen usw. Um das 
gekennzeichnete Wertschatzungssystem im Stromverkauf praktisch ver
werten zu konnen, werden die Kunden zweckmaBig nach 2 Systemen und 
zwar nach der GroBe der Abnehmer und dem Verwendungszweck der 
elektrischen Arbei1; eingeteilt. Wahlen wir fur das erstgenannte die 
Gliederung in kleine, mittlere und GroBabnehmer, so mussen fur die 
Gruppe der Kleinkonsumenten wegen ihrer geringeren Finanzkraft nie
drigere Durchschnittspreise gefordert werden. Eine hohere Belastung ist 
schon fur die zweite Gruppe moglich, wahrend bei den groBen Konsu
menten die Konkurrenz der Eigenanlagen weitgehende Berucksichtigung 
finden muB, da diese fiir ihre Wertschatzung maBgebend sind. Die Unter-

1 Vgl. Eisenmenger: a. a. O. S.38. 2 Vgl. Eisenmenger: a. a. O. S. 47· 
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teilung der Stromabnehmer nach Verwendungszweck hat schon in an
derem Zusammenhang hinreichende Wiirdigung gefunden. rm nachsten 
Abschnitt solI nun von der Praxis der Tarifpolitik die Rede sein und 
untersucht werden, welche Tarifform den theoretisch fundierten For
derungen am meisten gerecht wird. 

c. Die Tarifpolitik als Hauptfaktor einer ratione lIen 
Konsumsteigerung. 

Der Wirrwarr und die Zersplitterung im Deutschen Stromtarifwesen 
sind gro.B. "Man hat manchmal den Eindruck - fuhrte Prof. De t t
mar gelegentlich eines Vortrags auf der Leipziger technischen Messe 
am 3. Marz 1926 aus -, da.B die Schaffung einer neuen Tarifart gewisser
ma.Ben als "Befahigungsnachweis" fur Leiter von Elektrizitatswerken 
betrachtet wird". Um dies em "Obelstand abzuhelfen, hat die Tarif
kommission bei der am 17. und 18. Januar 1928 abgehaltenen Tarif
tagung der Vereinigung der Elektrizitatswerke "Richtlinien fiir die Er
mittlung der Gestehungskosten elektrischer Arbeit und zur Ableitung 
von Grundgebiihrentarifen fur Kleinabnehmer" vorgelegt. Die auch 
heute noch bestehende reichhaltige Auswahl der differenziertesten Tarif
modulationen la.Bt sich jedoch auf einige wenige Grundformen zuruck
fuhren, deren wichtigste Typen folgende sind: 

1. P a usc hal tar if: Hierbei wird entweder eine bestimmte 
monatliche oder jahrliche Gebuhr fur jede Lampe und jeden Motor pro 
Kerze und PS erhoben oder lediglich der gesamte Anschlu.Bwert in kW 
der Tarifhohe zugrunde gelegt, wobei die Verwendung des Stromes fur 
Licht- und Kraft- oder Warmezwecke unberiicksichtigt bleibt. Der gro.Be 
Vorteil dieses Tarifs ist seine Einfachheit und seine Werbekraft. Da 
jedoch die Selbstkosten fiir das Werk pro kWh mit wachsender Benut
zungsstundenzahl abnehmen, werden meist Verbraucher mit kurzer 
Benutzungsdauer zugunsten solcher mit weitgehender Ausnutzung ihres 
Anschlusses benachteiligt. Eine Kontrolle wird oft durch Einbau von 
Strombegrenzern ausgeubt. 

2. E i n f a c her Z a hIe r tar if: Die festen Kosten werden auf 
den kWh-Preis umgelegt. Dieser Tarif ist deshalb nur fur eine ganz be
stimmte Benutzungsdauer richtig. Da die Kalkulation meist auf eine 
mittlere Strombezugszeit abgestellt sein wird, ergibt sich fur Abnehmer 
mit langer Benutzungsdauer eine Benachteiligung. Er wirkt deshalb 
verbrauchsdrosselnd, hat jedoch den nicht zu unterschatzenden Vorteil 
leichter Verstandlichkeit. 

3. Z a hIe r tar i f mit Pre i s a b stu fun g en: Den Abnehmern 
werden mit zunehmendem Verbrauch preisliche Vergiinstigungen ge
wahrt. Bei Abstufungen nach Staffeln erhalten dabei die Verbraucher 
bei kleiner 'Uberschreitung einer Grenze einen geringeren Gesamtpreis, 
wahrend sich bei Abstufungen nach Zonen die Preiserma.Bigung nur auf 
den eine bestimmte Grenze uberschreitenden Verbrauch bezieht. Die 
erstgenannte Methode ist deshalb bei weitem einfacher und wirkt in 
hoherem Grade konsumsteigernd als die zweite, die wegen der erst am 
Jahresende vorgenommenen Rabattberechnung viele umstandliche Ver-
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waltungsarbeit verursacht und die monatliche Ertragnisrechnung un
ubersichtlich macht. 

4. G run d g e b u h r e n tar if: Er ist als der zweckmaBigste Tarif 
fUr fast aIle Stromabnehmerkategorien anzusehen, da er sich am besten 
der Gestehungskostenkurve anpassen laBt und Wertschatzung sowie 
Leistungsfahigkeit der Verbraucher am leichtesten zu berucksichtigen 
gestattet. Sein Grundprinzip ist es, die festen Kosten nach Moglich
keit mit der Grundgebuhr jedes Anschlusses zu erfassen und die beweg
lichen Kosten mit dem Arbeitspreis pro kWh zu decken. Die Haupt
schwierigkeit bildet dabei die zweckmaBigste Bemessung der Grund
gebuhr. Auf dieses Problem wird weiter unten noch einzugehen sein. 
AuBerdem ist es nicht leicht, den Abnehmern diese Tarifform verst and
lich zu machen, wie zahlreiche Erfahrungen beweisen. Trotzdem scheint 
sie der Zukunftstyp der fUr deutsche Verhaltnisse geeigneten Strom
preisbemessung zu sein. 

Wenn auch bei der vorstehenden Charakterisierung der verschiedenen 
Tarifgrundformen ein gewisses Werturteil hinsichtlich ihrer ZweckmaBig
keit angedeutet wurde, so ist es doch keinesfalls moglich, eine fUr aIle 
FaIle empfehlenswerte Preisgestaltungsgrundlage zu geben. Vielmehr 
wird es wesentlich von der Struktur des Versorgungsgebietes und der 
Abnehmerkategorie abhangen mussen, welcher Tarifform jeweilig der 
Vorzug zu geben ist. "FingerspitzengefUhl fUr das mogliche Geschaft 
und Erfahrung haben neben der Ingenieurtatigkeit und der Mathematik 
ihren Platz beim Aufstellen von Tarifen. Viele der Tariffragen mussen 
gefUhlsmaBig oder kunstvoll, wenn man sich so ausdrucken darf, aber 
nicht rein wissenschaftlich entschieden werden" - schreibt E i sen -
men g e r 1. Bei der Beurteilung der ZweckmaBigkeit einer Tarifform 
muB ebenfalls die Frage Beachtung finden, inwieweit den Forderungen 
des Verkaufers und des Kaufers dabei entsprochen worden ist. 1m In
teresse des Elektrizitatswerkes wird eine moglichste Anpassung an die 
Gestehungskosten mit entsprechendem Gewinnzuschlag und eine mog
lichst geringfUgige, durch den Tarif bedingte rechnerische und buch
halterische Arbeit liegen, wahrend yom Standpunkt des Konsumenten 
aus gesehen der Tarif der beste ist, welcher sich der Art und Wertung 
seines Verbrauchs am meisten anpaBt und auch dem Kriterium hinsicht
lich Einfachheit und Verstandlichkeit genugt 2. Eine Losung des Pro
blems der Preisbildung ist jedoch mit der Wahl der Tarifform noch nicht 
erreicht. Vielmehr muB den verschiedenen Umstanden der Nachfrage 
durch Abstufungen der Einheitspreise Rechnung getragen werden. Nach 
S i e gel 3 sind die hauptsachlichsten, Berucksichtigung verlangenden 
Umstande die folgenden: 

Der Verwendungszweck der elektrischen Energie, 
die GroBe des AnschluBwertes, 
die GroBe des Verbrauchs, 
die Beanspruchung der Betriebsmittel, 
die Zeitdauer der Beanspruchung, 
der Zeitpunkt der Beanspruchung, 

-----
1 Vgl. Eisenmenger: a. a. O. S.70. 
3 VgI. Siegel: a. a. O. S.211. 

2 Vgl. Siegel: a. a. O. S.201. 
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Besonderheiten technischer und wirtschaftlicher Art, 
Wertschii.tzung und Leistungsfahigkeit der Verbraucher. 

Es wiirde im Rahmen dieser Arbei~ zu weit fiihren, auf jeden der an
gefiihrten Faktoren naher einzugehen. Darum sollen nur die zum Ver
standnis tarifpolitischer MaBnahmen notwendigen, wichtigsten Momente 
kurze Erwahnung finden. 

Beziiglich der Abstufung des Strompreises nach dem Verwendungs
zweck elektrischer Energie is~ zu sagen, daB ein Einheitspreis den heu
tigen wirtschaftlichen Verhaltnissen beim Elektrizitatsverkauf nicht 
en~spricht. Der Grund liegt vor allem darin, daB die Wertschatzung einer 
Licht-kWh ganz bedeutend hOher liegt als z. B. die einer Warme-kWh. 
Beim Grundgebiihrentarif wird zwar heute die Arbeitsgebiihr zweck
maBigerweise so niedrig bemessen, daB z. B. im Haushalt auBer der Be
leuchtung auch noch die Verwendung von Biigeleisen, S~aubsauger, Nah
und Kiichenmotor sowie gelegentliche Warmeverwertung bestritten 
werden kann. Das diirfte mit Ausnahme des elektrischen Kochens und 
der Warmwasserbereitung bei einem Arbeitspreis von 15-20 Rpf. pro 
kWh moglich sein 1. Das elektrische Kochen wird aber erst bei einem 
Arbei~spreis von 8-12 Rfg./kWh und die Warmwasserbereitung erst 
bei 6-8 Rpf./kWh rentabel. Es ist aber ausgeschlossen, bis auf den 
Heizpreis auch mit dem Tarif fUr Beleuch~ung herabzugehen. Trotzdem 
ist aber Dr. Pas s a van t recht zu geben, wenn er sag~ 2, "daB die 
Zukunft der ganzen Tarifbildung darin liegt, daB man keinen Un~erschied 
mehr zwischen den Verwendungsarten der Elektrizi~at machen, sondern 
einen Tarif suchen miisse, der alle Verwendungsarten deck~. Diese Auf
gabe ist aber ihrer Losung noch ziemlich fern". 

Die nach dem AnschluBwert gestaffelte Grundgebiihr ist im all
gemeinen als absatzdrosselnd anzusehen, wenn nicht bei groBerem An
schluB die MaBeinhei~ mit einem geringeren Einheitspreis als bei klei
nerem AnschluB belegt wird. 

Die Preisdifferenzierung nach GroBe des Verbrauchs ist weit ver
breitet. Bei Pauschal~arifen wird nach der Hohe der mutmaBlichen Ab
nahme der Pauschalpreis bemessen und bei Zahlertarifen mit wachsen
dem Strombezug ein geringerer Einheitspreis verrechnet. Die in Amerika 
iiberaus popularen Block~arife sind nach der Beanspruchung der Be
triebsmittel abges~uft. Und zwar erniedrigt sich der Strompreis bei dieser 
Tarifart dann, wenn der Verbrauch eine bestimmte kWh-Zahl iiber
schritten ha~. Oft ist auch eine drei- und mehrfache Staffelung vor
gesehen. Der weit iiber dem deutschen Durchschnitt stehende Elek~rizi
tatsverbrauch der amerikanischen Haushaltungen ist zweifellos mit auf 
die Wirkung dieser wegen des von Block zu Block stark abfallenden 
Strompreises iiberaus zur Konsumsteigerung anregenden Tarifform 
zuriickzufUhren. Bei dem sog. Doppeltarif spielt der Zei~punkt des Ver
brauchs eine Rolle. Er ist aus der Erwagung entstanden, durch niedrige 

1 Vgl. hierzu Siegel: Stromtarife und Preisabbau. ETZ, 1932, Heft 25, S. 595. 
2 Vgl. Ausfiibrungen des Sachverstandigen Dr. Passavant iiber die Tarif

gestaltung der deutschen Elektrizitatswirtschaft. Enquete-Bericht iiber die 
deutsche Elektrizitatswirtschaft. Berlin 1930, S.312. 
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Preise in Zeitintervallen schlechter Ausnutzung der Werke zum Strom
bezug anzureizen bzw. durch hohere Preise die Konsumanhaufung zur 
Zeit der Belastungsspi~zen, der sog. Sperrzeit, einzudammen. Der Nach
teil dieses Doppeltarifs liegt vor allem in der Verteuerung der Strom
messung durch das no~wendige Einfuhren von Umschaltuhren oder 
Mehrfachtarifzahlern. Die Preisabstufung nach dem Zeitpunkt der Ent
nahme ist jedoch in der Schweiz sehr verbreitet. Damit sind dor~ gute 
Resultate erzielt worden. SchlieBlich sei noch bezuglich der Abstufung 
nach besonderen technischen und wirtschaftlichen Umstanden des Ver
brauchs die Rabattgewahrung fiir Hochspannungsabnehmer erwahnt. 
Hierher gehort gleichfalls die preisliche Berucksichtigung der Lage eines 
Konsumschwerpunktes zum Werk, der Verwendung von Gleich- oder 
Wechselstrom und des Leistungsfaktors. So haben z. B. die meisten 
Elektrizitatswerke in ihre Tarife eine Klausel aufgenommen, die der 
GroBe des Blindstromverbrauchs Rechnung tragt 1. 

DaB AnschluBwert, Hochstbeanspruchung, Verbrauch, Zeitpunkt und 
Zeitdauer der Abnahme von der Wertschatzung und Leistungsfahigkeit 
der Konsumenten abhangig sind, hatten wir bereits festgestellt. Auf 
diese nicht ziffermaBig ausdriickbaren Umstande der Nachfrage muB 
das Elektrizitatswerk weitgehende Rucksicht nehmen und deshalb eine 
Anzahl verschieden differenzierter Tarife vorsehen, unter denen sich 
der Verbraucher den fur seine Zwecke giinstigsten auszusuchen vermag. 
Die kaufmannisch versierte Tendenz, eine moglichst groBe Auswahl von 
Tarifen zu schaffen, urn den Abnehmern den Strombezug besonders 
schmackhaft zu machen, wird speziell in der amerikanischen Elektrizi
tatswirtschaft verfolgt, wahrend in Deutschland das Bestreben vor
herrscht, alle Verbraucher nach einheitlichen Bedingungen zu belief ern. 
"Selbst wenn der Konsument tatsachlich bei dem Spezialtarif nicht bil
liger fahrt -, schreibt N iss e 1 2 mit Recht - wird er sich bei groBerer 
Tarifauswahlleichter dazu bestimmen lassen, AnschluB bei einem Elek
trizitatswerk zu nehmen, da er rein gefuhlsmaBig lieber einen Sonder
tarif annimmt, der seinen Betriebverhaltnissen entspricht, als sich aus 
einem allgemeinen Tarif die fur seinen Betrieb im besonderen heraus
springenden Vorteile herauszusuchen. DaB fur die einzelnen Abnehmer
kategorien nur ein bestimmter Tarif praktisch in Frage kommt, merkt 
der Verbraucher nicht, wenn er die groBe Tarifauswahl sieht. Er empfin
det nur das auBerordentliche Entgegenkommen seines Elektrizitats
werkes". 

Der Wertschatzung und Leistungsfahigkeit der Abnehmer kann man 
beim Grundgebuhrentarif weitgehend Rechnung tragen. Theoretisch 
sollte die Bemessung zwar von dem Anteil ausgehen, den jeder Ver
braucher von der Hochstleistung des Elektrizitatswerkes in Anspruch 
nimmt. Praktisch ist das jedoch aus absatzpolitischen Grunden meist 
nicht moglich, da die Grundgebuhr bei Deckung der gesamten festen 
Kosten zu hoch ausfallen wurde. Es wird deshalb in Deutschland viel-

1 Vgl. Nissel: Der EinfluB des cos rp auf die Tarifgestaltung der Elektrizitats
werke. Berlin 1928. 

2 Vgl. Nissel: Amerikanische Elektrizitatstarife. ETZ 1929, Heft 40, S. 1437. 
Kirchhoff, Unternehmungsform. 12 
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fach ein Teil der fixen Kosten mit auf die Arbeitsgebiihr umgelegt. Die 
Bezeichnung "Zahlermiete" fiir den Fachausdruck "Grundgebiihr" hat 
in der (Jffentlichkeit insofern viel Unheil angerichtet, als das Publikum 
in Unkenntnis der tatsachlichen Zweckbestimmung dieser Gebiihr sich 
durch die Hohe dieser "Miete" iibervorteilt glaubte, zumal die Ver
braucher auch damit belastet wurden, wenn sie einige Monate iiberhaupt 
keinen Strom bezogen hatten. Zweifellos sind aber durch beharrliche und 
eindringliche Aufklarungsarbeit schon groBe Erfolge erzielt worden. 
Nach Ansicht prominenter Fachleute miissen auch in Zukunft Arbeiten 
in dieser Richtung den Weg ebnen, um das Anwendungsgebiet des Grund
gebiihrentarifes zum Nutzen der Konsumenten vergroBern zu konnen. 
Da Kleinkonsumenten erfahrungsgemaB am milltrauischsten gegeniiber 
tarifpolitischen MaBnahmen sind, diirfte der sog. Miinzzahler berufen 
sein, den Stromverbrauch in unbemittelteren Bevolkerungskreisen durch 
Einschalten der Elektrizitat in den Zug zum hoheren Lebensstandard zu 
erhohen. Der Steigerung des Konsums tut der standig wiederholte 
Appell an die Sparsamkeit in Form der monatlichen Stromrechnung Ab
bruch. Durch den Miinzzahler werden die Stromkosten in die Ausgaben 
fiir den taglichen Bedarf eingereiht und treten nicht mehr mit einem 
groBen Betrag in Erscheinung 1. Zweifellos ist damit eine werbende 
Wirkung zur Erhohung des Strombezugs verbunden. Die Ausnutzung 
dieses psychologischen Momentes durch die Gaswirtschaft hat z. B. 
den Miinzgasmesser zu einem der erfolgreichsten Pioniere der Gaskiiche 
gemacht. Ein derartiger MeBapparat hat nur den einen Fehler, daB er 
rund zweimal so teuer wie ein einfacher Zahler ist. Trotzdem diirfte sich 
in verschiedenen Fallen seine Investierung lohnen. 

Der Grundgebiihrentarif ist in England schon vor dem Kriege ein
gefiihrt worden. Die Grundgebiihr wird dort auf den sog. Steuerwert der 
W ohnung bezogen, und zwar erhebt man von diesem Wert 10-12 % als 
Gebiihr 2. Der Wertschatzung und Leistungsfahigkeit der Konsumenten 
ist damit weitgehend in beinahe idealer Weise Rechnung getragen worden. 
In Deutschland verwendet man zur Feststellung der Hohe der Grund
gebiihr auch sog. Leistungsanzeiger oder auch Doppeltarifzahler, um die 
Beanspruchung wahrend einer bestimmten Zeitspanne zu messen. Die 
meisten Lichttarife bemessen die Grundgebiihr jedoch nach der GroBe 
der W ohnung oder nach der Zimmerzahl. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daB in der amerikanischen 
Elektrizitatswirtschaft die Blocktarife, die in ihrem Aufbau versteckte 
Grundgebiihrentarife sind, eine dominierende Rolle spielen. Sie sind 
derart kalkuliert, daB die die festen Kosten deckende Grundgebiihr in 
den hoheren Preisblocks einbegriffen ist. Der Unterschied der Strom
preise ist bei hoher und niedriger Benutzungsdauer oft verhaltnismaBig 
groB. Jedenfalls stellt sich die Differenz meistens groBer als bei den 

1 Vgl. Ferrari: Zur Frage der Miinzzahler. DKE 1930, S.252. 
2 Vgl. Bericht des SachversMndigen Dr.-Ing. Siegel iiber die Wirtschaftlich

keit der deutschen Elektrizitatsversorgung unter besonderer Beriicksichtigung der 
Tarifgestaltung. Enquete-Bericht iiber die Deutsche Elektrizitatswirtschaft. 
Berlin 1930, S.289. 
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deutschen Grundgebtihrentarifen. N iss e 11 fUhrt folgendes typische 
Beispiel eines Wohnungstarifs der Commonwealth Edison Co. in Chicago 
an. Danach sind zu bezahlen fUr: 
die ersten 3 kWh monatlich je Raum 8 cts (33,6 Ppf.) kWh 
die nachsten 3 " 6" (25,2 " ) 
und dariiber 3" (12,6 " ) 
Die ersten Kilowattstunden kosten hier fast das Dreifache dessen, was 
der Verbrauch tiber 6 kWh je Raum kostet. Es ergibt sich daraus, daB 
die festen Kosten, d. h. auch der Betrag, der bei verhiiJtnismiiBig nie
drigem Verbrauch in jedem Fall zu zahlen ist, ziemlich hoch sind. Bei 
Konsumsteigerung sinkt andererseits der Strompreis auch sehr rasch. 
Da in amerikanischen Haushaltungen wegen des hoheren Durchschnitt
einkommens der Bevolkerung elektrische Haushaltapparate weitgehende 
Verwendung finden, ist der genannte Tarif besonders auch fUr elektrische 
Kochherde geeignet, da der Kochstromverbrauch in den billigsten Block 
fallt. Wenn die amerikanischen Haushalttarife verhiiltnismaBig giin
stigere Preise als die deutschen Tarife ergeben, so liegt diese Ta~sache vor 
allem in dem hohen Verbrauch und der guten Benutzungsdauer der 
dortigen Haushaltungen begrtindet. N iss e 12 macht aber mit Recht 
darauf aufmerksam, "daB die amerikanischen Tarife selbst unter den 
oben erwahnten, den Stromverbracuh forderlichen Eigenarten des 
dortigen Elektrizitatsmarktes nicht den gleichen Erfolg wie druben 
haben wurden, und zwar ganz einfach deswegen, weil die deutsche 
Durchschnittsfamilie, abgesehen davon, daB die Beschaffung der elek
trischen Gerate finanziell vielfach nicht in Frage kommt, nicht in der 
Lage ware, so erhebliche Summen fur Elektrizitat auszugeben". Eine 
kritiklose Ubertragung der amerikanischen Tarifpolitik auf deutsche 
Verhaltnisse ist deshalb nicht angangig, wenn auch die Verwendung des 
Blocktarifs wegen seiner erprobten konsumsteigernden Wirkung auch bei 
uns neben den Grundgebuhrentarifen Beachtung verdient. Nachahmens
wert ist aber vor allen Dingen der vorbildlich ausgebaute amerikanische 
Kundendienst unter Berucksichtigung der Psychologie des deutschen 
Kaufers. Der Erfolg dieses Service beruht nicht zuletzt auf dem Be
muhen des amerikanischen Unternehmers, moglichst weite Kreise der 
Offentlichkeit fUr seine Bestrebungen zu interessieren 3. Es geschieht 
dies durch eine liebenswurdige Aufklarung uber samtliche Fragen der 
Stromversorgung, die mit groBter Offenherzigkeit gegeben wird, um den 
good will, das angenehme Verhaltnis zum Konsumenten, zu wahren und 
im eigenen Geschaftsinteresse weiter auszubauen. 

1 Nissel: Amerikanische Elektrizitatstarife. ETZ 1929, Heft 40, S.1437. 
2 Vgl. Nissel: a. a. O. S.1436. 
3 Vgl. Adolph: Amerikanische Elektrizitatswirtschaft. ETZ 1929, Heft 40, 

S.1435. 
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Schlu Bwort. 

Die Ergebnisse der Untersuchung als Forderungen fUr eine 
produktive deutsche Stromversorgung. 

Wenn wir am Ende unserer Darstellung del' Hauptprobleme der deut
schen Elektrizitatswirtschaft und del' Erorterung ihrer Losungsmoglich
keiten die im Verlauf diesel' Untersuchung gewonnenen wirtschaftlichen 
Erkenntnisse zusammenfassen, so lassen sich daraus einige wichtige 
Forderungen fiir den weiteren Ausbau der deutschen Stromversorgung 
im Sinne groBtmoglicher Produktivitat ableiten. Ganz allgemein kann 
zunachst festgestellt werden, daB die bisherige Tendenz elektrizitatswirt
schaftlicher Gestaltung in Deutschland in ihren Hauptziigen eine orga
nische Durchdringung derVolkswirtschaft mit Elektrizitat herbeifiihrte. 
Zweifellos hat die Vielseitigkeit der bestehenden Organisationsmoglich
keiten diese Entwicklung wesentlich gefordert und ist der gesunde Auf
bauprozeB unseres Elektrizitatswesens wirksam durch das Fehlen gesetz
licher ZwangsmaBnahmen unterstiitzt worden. Der heutige Zustand der 
deutschen Stromversorgung kann jedoch keineswegs als schlechthin 
mustergiiltig bezeichnet werden, sondern erweist sich noch in verschie
denen Punkten als mehr oder weniger stark rationalisierungsbediirftig. 
So lieBe sich z. B. die Produktion in manchen Fallen noch durch die Still
legung kleiner ortlicher Kraftwerke und den AnschluB ihrer Versorgungs
gebiete an bestehende Uberlandzentralen verbilligen. Auch durch Kupp
lung von GroBkraftwerken, die strukturell verschiedene Verbrauchs
zentren beliefern, sind wirtschaftliche V orteile zu erreichen, falls mit 
einem gewinnbringenden Belastungsausgleich gerechnet werden kann. 
Allgemeine Richtlinien lassen sich dafiir jedoch nicht aufstellen, da die 
ZweckmaBigkeit der Anwendung der erwahnten RationalisierungsmaB
nahmen nur von Fall zu Fall zu entscheiden ist 1. 

Die Untersuchung der Frage der rationellsten Organisationsform 
fiihrt zu der Erkenntnis, daB doktrinaren, meist weltanschaulich fun-

1 Oberbaurat Schraeder weist in einem in der ETZ 1931, Heft 42 u. 43, 
veroffentlichten Aufsatz:"Die Problematik des Spitzenausgleichs bei der GroB
kraftwirtschaft in Deutschland" auf Grund einer Untersuchung von Hochst
belastungskurven einer Anzahl deutscher Elektrizitatswerke nach, daB die Wir
kung des Spitzenausgleichs bei einem elektrischen ZusammenschluB der deutschen 
Stromversorgungsnetze zu einem gekuppelten System vielfach iiberschatzt worden 
ist. Er kommt zu dem Ergebnis, daB die durch die genannte Kupplung zu er
wartende Erniedrigung der Hochstbelastung gegeniiber der Summe der Einzel
belastungen in der GroBenordnung eines Wertes liegt, der mit groBer Wahr
scheiulichkeit nicht hoher als mit rd. 5% anzunehmen ist. Der elektrische Zu
sammenschluB von graBen deutschen Unternehmungen (d. h. solchen mit mehr 
als 25 Mill. kWh Jahresabgabe) darf danach generell nicht als Faktor von positiver, 
wirtschaftlicher Bedeutung gewertet werden. 
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dierten Theorien zuliebe nicht eine der im zweiten Teil dieser Arbeit aus
fiihrlich mit ihren Vorzugen und Nachteilen ge¥:ennzeichneten Unter
nehmungstypen einseitig propagiert werden darf. Den Ausschlag bei 
derartig wichtigen Entscheidungen mussen allein die auf diesem Gebiete 
in reichlicher Anzahl vorliegenden, oft teuer erkauften praktischen Er
fahrungen geben, da nur durch die Beachtung der daraus gezogenen Leh
ren die produktivste Losung des Organisationsproblems gewahrleistet ist. 
Fur theoretisch noch so interessante wirtschaftwissenschaftliche Experi
mente ist in der heutigen schweren Krisenzeit kein Raum vorhanden. 
Unbedingt muB gefordert werden, daB im Rahmen unserer V olkswirt
schaft j edwede fiskalischen Gesichtspunkte bei elektrizitatswirtschaft
lichen Planungen und Entscheidungen hinter okonomischen Erwagungen 
zurUcktreten. Wie das in den vorstehenden Erorterungen dargelegte Tat
sachenmaterial beweist, ist dieser fur den Wirtschaftler selbstverstand
lichen Forderung nicht immer entsprochen worden. So wurde namentlich 
von seiten der Gemeinden oft das kommunalpolitische und fiskalische 
Moment allzusehr auf Kosten des Rentabilitatsgesichtspunktes in den 
Vordergrund gestellt. Wenn auch meist die prekare Finanzlage der Kom
munen als die eigentliche, zu einer substanzvernichtenden UberschuB
politik fuhrende Ursache anzusehen ist, so kann den in Fragekommenden 
Gemeinden doch der Vorwurf des durch die Vernachlassigung einfachster 
betriebswirtschaftlicher Grundsatze bewiesenen mangelnden wirtschaft
lichen Verstandnisses nicht erspart bleiben, denn zur Gesundung der 
offentlichen Betriebe und damit zur Erhaltung der begehrten Einnahme
quelle vermogen in erster Linie nur weitestgehende Selbstfinanzierung und 
scharfste Abschreibungspolitik zu fuhren. Darauf kann nicht nach
driicklich genug hingewiesen werden. 

In der Gegenwart zeigt sich der terminologisch klare Unterschied 
zwischen offentlicher und privater Wirtschaft weitgehend verwischt, da 
die Gewinnerzielung zum mindesten bei den kommunalen Werken pri
mare Bedeutung erlangt hat. Aber auch das Reich und die Lander haben 
Interesse an einem UberschuBertrag ihrer Elektrizitatsbetriebe und mus
sen deshalb eine nach betriebswirtschaftlichen und ebenfalls privatkapi
talistischen Grundsatzen versierte Finanzpolitik betreiben. Damit soll 
keinesfalls das groBe Verdienst des Staates als Unternehmer fur die 
Entwicklung der GroBstromversorgung in den Schatten gestellt werden. 
Die vom Reich und den Landern erbauten Riesenwerke, die in ratio
nellster Weise die nationalen Energiequellen ausnutzen, haben zweifellos 
den elektrizitatswirtschaftlichen Fortschritt richtunggebend beeinfluBt. 
Auch die von ihnen durch die Zusammenfassung von Konsumgebieten 
verfolgten Vereinheitlichungsbestrebungen stellen im volkswirtschaft
lichen Sinne liegende RationalisierungsmaBnahmen dar. Die Gefahr ist 
jedoch naheliegend, daB sich der Staat in seiner Unternehmerrolle leicht 
als Einzelpersonlichkeit fiihlt, die ihren Konzern abrunden will. Auf der 
gleichen Linie einer uber den in einer freien Wirtschaft ublichen Rahmen 
staatlicher EinfluBnahme hinausgehenden Interventionsfreudigkeit lie
gen auch die Versuche einiger Staat swerke , auBer der GroBversorgung 
ebenfalls noch die Kleinverteilung bis zur letzten Lampe unter ihre Bot-
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maBigkeit zu bringen. Mit Recht sehen das private Unternehmertum 
und die Kommunen in diesen Ausdehnung gewinnenden Bestrebungen 
einen Einbruch in ihre Wirtschaftsdomane, in der auBer dem erstgenann
ten auch die Gemeinden zweifellos Erfolge aufzuweisen haben. Gerade 
der Stromverkauf erfordert eine griindliche Kenntnis der Konsumbediirf
nisse und Lebensgewohnheiten der Kleinabnehmer und eine kaufman
nische Anpassungsfahigkeit in der Kundenbehandlung, die dieses Gebiet 
zur restlosen Ausschopfung aller Erfolgsmoglichkeiten fiir ein staatliches 
Unternehmen ungeeignet erscheinen lassen. 

Wir konnten feststellen, daB die Kommunen Gefahr laufen, von den 
iibergeordneten offentlichen Korperschaften und den gemischtwirt
schaftlichen Unternehmungen allmahlich immer mehr aus der Strom
erzeugung verdrangt und auf die Verteilung beschrankt zu werden. 
Motiviert ist diese Tendenz durch die Tatsache, daB die rohstofforien
tierten Kraftwerke wachsende Bedeutung erlangten, und damit der 
kommunale Rahmen sowie selbst Landesgrenzen durch die Ausdehnung 
der von einem Produktionsschwerpunkt belieferten Konsumgebiete nicht 
mehr die einengende und abschirmende Umzaunung autarker Strom
versorgungsbezirke darstellen konnten. Eine weitere Erschiitterung ihrer 
Position in der deutschen Elektrizitatswirtsc'haft braucht den Gemeinden 
der Wandel der wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen die Elektrizi
tatswerke ihre Leistungen zu erbringen haben. LieBen die durch die 
"Ruhe des Monopols" gekennzeichneten Versorgungsbetriebe im Anfang 
ihrer Entwicklung durchaus eine biirokratische Verwaltung zu, so waren 
sie im Laufe der Zeit zu Unternehmungen herangewachsen, deren Leitung 
ein hohes MaB kaufmannischen Verstandnisses erforderte, da die Strom
preise nicht mehr monopolistisch, sondern konkurrenzwirtschaftlich be
stimmt wurden und die Werbetatigkeit einen gewichtigen Teil des Ge
schaftserfolges ausmachte. Die hauptsachlich durch die immer starker 
zunehmenden Wohlfahrtslasten entstandene finanzielle N otlage der Ge
meinden, an der falsche Wirtschaftsdispositionen in manchen Fallen 
ebenfalls nicht unbeteiligt waren, brachte weiterhin die Abkehr der 
kommunalen Stromversorgung von der urspriinglich richtunggebenden 
gemeinniitzigen und sozialpolitischen Zwecksetzung und lieB das Ertrags
streben statt dessen stark in den Vordergrund treten. Die veranderte 
Basis elektrizitatswirtschaftlicher Betatigung bedingte eine grundlegende 
Umstellung der Elektropolitik und bedeutete gleichzeitig eine Chance fUr 
die Starkung der Position des privaten Unternehmertums, das wegen 
seiner groBeren Anpassungsfahigkeit und sachlichen Kenntnis die Ge
schiiftslage besser auszunutzen verstand. Die Betriebe der offentlichen 
Hand haben zwar durch weitgehende Beseitigung verwaltungstechnischer 
und politischer Fesseln eine groBere Beweglichkeit erlangt und konnen 
heute vielfach einem Vergleich mit gutgeleiteten Privatunternehmungen 
standhalten. Ein nicht kleiner Prozentsatz kommunaler, meist noch als 
Regiebetriebe gefiihrter Elektrizitatswerke zeigt jedoch immer noch eine 
gewisse Erdenschwere in der Gebundenheit an biirokratische Richtlinien 
und eine Abhangigkeit von parteimaBig zusammengesetzten Gremien. 
Zusammenfassend laBt sich feststellen, daB die Zukunftsaussichten ge-
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meindlicher Betatigung in der Elektrizitatswirtschaft lediglich davon ab
hangen, inwieweit die Kommunen einmal der Forderung nach starker be
tonter interkommunaler Gemeinschaftsarbeit und Verflechtung mit der 
GroBversorgung gerecht werden und zum anderen den berechtigten Wiin
schen der Abnehmer durch Riickkehr zu sozialer Preispolitik entgegen
kommen und betriebswirtschaf1;liche Grundsatze sowie kaufmannische 
Geschaftsprinzipien als notwendige Leitmotive einer produktiven Strom
versorgung anerkennen. 

Bei der Entscheidung der viel diskutierten Frage der Berechtigung 
einer steuerrechtlichen Sonderstellung offentlicher Unternehmungen ist 
von der Uberlegung auszugehen, ob der Vorteil, der der Allgemeinheit 
aus dem Steuerprivileg erwachst, nicht etwa durch die Verteuerung der 
Produktion oder der Lebenshaltung ausgeglichen wird. Man muB sich 
jedoch dariiber im klaren sein, daB mit der Aufhebung des Privilegs keine 
neue ergiebige Finanzquelle geschaffen werden kann, die Interessenten 
errechnet haben. Zweifellos wiirde sich jedoch die gleichmaBige Steuer
behandlung aller Unternehmungsformen giinstig insofern auswirken, als 
sich die Betriebe der offentlichen Hand durch Ausnutzung aller produk
tiven Krafte in der Konkurrenz mit der Privatwirtschaft behaupten 
miiBten. Auch konnte der drohende Verlust des Steuerprivilegs kommu
nale oder st.aatliche Werke nicht mehr Abstand davon nehmen lassen, 
sich mit gemischtwirtschaftlichen und privaten Unternehmungen zwecks 
billigerer Gesamtproduktion zu vereinigen. Bis zur endgiiltigen Entschei
dung iiber den volkswirtschaftlichen Nutzen einer gleichmaBigen Be
steuerung aller Werke, der bekanntlich durch eine umfangreiche Unter
suchung festgestellt werden solI, ist zu fordern, daB samtliche Betriebe 
der offentlichen Hand ihre Nettorentabilitat durch eine klare Bilanzie
rung nachzuweisen haben. 

tJber die kiinftige Richtung im Wandel der Organisationsform in der 
deutschen Elektrizitatswirtschaft laBt sich noch nichts Endgiiltiges sagen, 
zumal gerade auf diesem Gebiet noch alles im FluB ist 1. Die Politik be
herrscht heute nach dem siegreichen AbschluB der nationalen Erhebung 
die Stunde. Trotzdem unsere Reichsregierung das Primat der Politik 

1 So schreibt die Berliner Borsenzeitung v. 26. Juni 1933: "Das Reichswirt
schaftsministerium hat in den letzten W ochen unter Anhorung hervorragender 
Sachverstandiger gepriift, ob und welche MaBnahmen zu einer Verbesserung der 
deutschen Elektrizitatswirtschaft getroffen werden kOnnen. Dabei hat sich heraus
gestellt, daB eine Vereinfachung der Organisation der Elektrizitatswirtschaft mit 
dem Ziele der Herabsetzung der Kosten, einer Ausweitung des Absatzes und einer 
Verbilligung und Angleichung der Strompreise durchfiihrbar erscheint, nachdem 
die nationale Erhebung der Reichsregierung die Moglichkeit einer starken EinfluB
nahme auf die Gestaltung der wirtschaftlichen Verhaltnisse in Deutschland er
offnet hat. Es hat sich aber weiter ergeben, daB die Hemmungen, die bisher einer 
planvolleren Ausgestaltung der Elektrizitatswirtschaft entgegenstanden, ortlich 
durchaus verschiedener Natur sind. Generelle MaBnahmen miissen daher im Inter
esse der Gemeinschaft und insbesondere der Stromverbraucher den ortlichen Ver
haltnissen Rechnung tragen. Bei dieser Sachlage hat das Reichswirtschaftsmini
sterium in Fiihlungnahme mit der A.-G. fiir deutsche Elektrizitatswirtschaft die 
erforderlichen Erhebungen eingeleitet, um in moglichst kurzer Frist MaBnahmen 
zu einer Verbesserung der Elektrizitatswirtschaft unter Beriicksichtigung der 
ortlichen Verhaltnisse treffen zu konnen." 
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vor der Wirtschaft ausdriicklich verkiindet hat, so bedeutet diese Tat
sache jedoch keineswegs, daB es nun als die Aufgabe des nationalsozia
listischen Staates erachtet wird, in die einzelnen Wirtschaftszweige ein
zugreifen und darin herumzuregieren. Darauf hat Reichswirtschafts
minister Dr. S c h mit t in seiner groBen Programmrede yom 13. Juli 
1933 ausdriicklich hingewiesen 1. U. a. fiihrte er dabei folgendes aus: 
"Der Staat solI verwalten und mit seiner Wirtschaftspolitik die Wirtschaft 
fiihren, aber nicht selbst wirtschaften . .. Der Fiihrer hat wiederholt 
klipp und klar ausgesprochen, daB es nicht ohne die Kopfe der Wirtschaft 
geht und daB jeder Versuch einer Sozialisierung der Wirtschaft an dem 
Menschen scheitern muB, denn es gabe keine Menschen, die von vorn
herein auf jede Chance in der wirtschaftlichen Betatigung verzichten 
wollten. Was uns groB gemacht hat, ist die Ausnutzung der individuellen 
Fahigkeiten. Wenn wir sozialisieren, wiirden wir als MaBstab des Tem
pos der nationalen Arbeit das Tempo der langsamsten Arbeit aufstellen." 
- Diese Thesen bedeuten aber nichts anderes, als daB auch bei der Neu
ordnung der deutschen Wirtschaft im dritten Reich Selbstverantwor
tung und freie Initiative als wichtige Faktoren mitwirken und plan
wirtschaftliche Experimente unterbleiben sollen. 

Wie die in dieser Arbeit gegebene ausfiihrliche Darstellung der Ver
dienste der Privatwirtschaft um das deutsche Elektrizitatswesen und 
ihrer besonderen Eignung fiir seine kiinftigen Aufgaben erkennen laBt, 
wiirde die verschiedentlich angestrebteAusschaltung des privatwirtschaft
lichen Elementes aus der Stromversorgung nicht zum Vorteil fiir deren 
Weiterentwicklung sein. Die Befiirchtung, daB die Betriebsfiihrung der 
bestehenden staatlichen und kommunalen Unternehmungen mehr und 
mehr biirokratische Formen und eine fiskalische Zielsetzung annehmen 
wiirde, sobald die Konkurrenz und das Vorbild der privaten Elektrizitats
werke verschwunden ware 2, ist nicht von der Hand zu weisen. Das 
RWE als Typus der gemischtwirtschaftlichen Organisationsform beweist 
durch seine imposante Entwicklung zum groBten deutschen Stromver
sorgungsunternehmen, daB eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der 
offentlichen Hand und der Privatwirtschaft durchaus moglich ist. Eine 
derartige Gemeinschaftsarbeit aller an der Erzeugung und der Verteilung 
Beteiligten, bei der sowohl der Staat, die Gemeinden als auch die private 
Initiative, jeder in dem seiner besonderen Eignung entsprechenden Rah
men, an einem Wirtschaftsgebaude gestaltend mitwirken konnen, diirfte 
auch fiir die Zukunft berufen sein, die groBtmogliche Produktivitat der 
deutschen Elektrizitatswirtschaft zu erzielen. 

Das Beispiel der von den amerikanischen Stromlieferungsgesellschaf
ten verfolgten Kundenpolitik zeigte, daB eine weitgehende Parallelitat 
zwischen Produzenten- und Konsumenteninteressen besteht, deren kauf
mannische Ausnutzung den erfolgreichsten Weg zur restlosen Elektrifi
zierung des ganzen Wirtschaftskorpers darstellt. Die sich aus dieser Er
kenntnis fiir die Elektrizitatswerke ergebenen Aufgaben, unter denen die 

1 Vgl. DAZ Nr.294 v. 14. Juli 1933. 
2 Vgl. auch die Ausfiihrungen des Sachverstandigen Dr. Siegel: im Enquete

Bericht iiber: Die Deutsche Elektrizitatswirtschaft, S.281. 
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Vertiefung bzw. die Herstellung eines Vertrauensverhaltnisses zur Ver
braucherschaft eine wichtige Rolle spielen muB, lassen die Mitarbeit des 
privaten Unternehmertums schon wegen seiner besonderen Eignung fiir 
den notwendigen werbe- und verkaufspolitischen Ausbau der Stromver
sorgung unentbehrlich erscheinen. 

Speziell im Tarifwesen ist ein kaufmannisches Fingerspitzengefiihl fiir 
das mogliche Geschaft neben ausreichender Erfahrung auf dies em kompli
zierten Gebiet von ausschlaggebender Bedeutung. Ein starres Festhalten 
an einem bestimmten Tarifsystem verbiirgt keinen erschopfenden Erfolg. 
Vielmehr ist ein gewinnbringender Absatz nur durch eine gewisse Mannig
faltigkeit der Tarifformen, die auf die verschiedenen Bediirfnisse des Ver
brauchs zugeschnitten sind, zu erreichen. Eine solche Differenzierung 
darf jedoch nicht so weit getrieben werden, daB sie verwirrend wirkt, 
sondern soll die Abnehmer zum Strombezug anregen und ihnen das Ge
fiihl des Entgegenkommens ihres Stromlieferanten vermitteln. Darum 
muB auch auf die nur subjektiv zu bewertenden Preisfaktoren der Wert
schatzung und Leistungsfahigkeit der Kunden weitgehend Riicksicht ge
nommen werden. Von groBter Wichtigkeit ist ferner die eindringlichste 
Aufklarung der Konsumenten iiber die Einwirkung ihres Verbrauchs hin
sichtlich Dauer, Zeitpunkt und GroBe der Entnahme auf die Preis
stellung. Sie miissen erkennen, daB eine Tarifsenkung nur durch bessere 
Ausnutzung der Werkanlagen und Erhohung des Konsums zu erzielen 
ist. Endlich sei noch auf die Bedeutung eines gut ausgebildeten Kunden
dienstes hingewiesen, der, wie das amerikanische Vorbild zeigt, wesent
lich mit zur Schaffung einer Sphare des good will beizutragen vermag, 
ohne die das optimale MaB des Stromabsatzes nicht erreicht werden 
kann. 

AbschlieBend laBt sich also feststellen, daB eine Steigerung der Pro
duktivitat der deutschen Stromversorgung durch vollige Beseitigung 
immer noch vorhandener biirokratischer Fesseln und verwaltungstech
nischer Mangel sowie die Betonung einer starker als bisher von kauf
mannischen Gesichtspunkten geleiteten Absatzpolitik moglich ist. Diese 
Erkenntnis sollte allen fiir die Elektrizitatswirtschaft verantwortlichen 
Stellen die Verpflichtung auferlegen, zu ihrem Teil an der Ausmerzung 
der angedeuteten Verlustquellen und zur Ausnutzung aller Erfolgs
chancen beizutragen und dadurch an der Aufrichtung unserer schwer 
darniederliegenden Gesamtwirtschaft mitzuarbeiten. 
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