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Vorwort. 
Beim AbschluB rueser Schrift, rue dem ZusammenschluB einer 

europaischen Front in Sachen der Arbeit ruenen mochte, wird eine Rede 
bekannt, rue der englische Finanztheoretiker Keynes Ende Juli rueses 
Jahres in Cambridge gehalten hat. Der zuerst durch seinen Mut dem 
Versailler Diktat gegeniiber beriihmt gewordene Mann spricht offen 
aus: ". . . the leadership of the Capitalist Cause is weak and stupid. 
It is to much dominated by third-generation men". Also Schwache 
und Dummheit durch rue Herrschaft von Epigonen bedrohen rue be
stehende Wirtschaftsordnung mit Verfall. Er zitiert dann den ameri
kanischen Okonomen Commons fiir rue Einsicht, rue not tue, daB wir 
in einer Epochenwende zwischen der Wirtschaft "of abundance" und 
einer zukiinftigen "of stabilisation" standen. AlIe Schulweisheit der 
Staatsmanner, rue Kolleghefte der Professoren usw. beruhen auf Vor
aussetzungen, rue taglich weniger wahr werden. "We have to invent 
new wisdom for a new age." Die neue Epoche braucht neue Erkennt
nisse. Auch der Sozialismus konne dabei nicht helfen, "because it also 
is sprung from the presuppositions of the Era of Abundance just as much 
as laissez-faire inruvidualism and the free play of economic forces." 
Es versagen also gleichmaBig rue beiden Vorstellungswelten, mit denen 
Herrscher und Beherrschte sich in der abgelaufenen Epoche beholfen 
haben. (Zitate aus "The Nation and the Athenaeum" XXXVII, 1925, 
564 und 588) 

Hat Keynes recht, so begriindet seine Kritiknoch einmalunsere Grund
Setzung, die wir am SchluB des letzten Abschnitts so formulierten: 
Die europaische Wirtschaft bedarf der Ermutigung. Sie 
muB die stadtische Ordnung der biirgerlichen Welt und die geschOpf
liche Ordnung der Arbeit an der Erde miteinander versohnen. Sie 
muB durch seelische Krafte wieder einzubringen trachten, was sie an 
finanziellen verloren hat. 

Dann aber darf ein Versuch, auf solche ·brachliegende Energien 
hinzuweisen, im gegenwiirtigen Augenblick auf besondere Nachsicht 
hoffen. Lehrt er nur ruese Energien sehen oder glauben, so ist seine 
Aufgabe erfiillt. 

z. Zt. Manchester, 29. Oktober 1925. 
Eugen Rosenstock 
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Einleitung. 
In einem Werkstattmodell, also in verkleinertem MaBstabe und 

in der Art eines Lehrbeispiels, wird in den folgenden Abschnitten der 
gegenwartige Ort der Arbeitsfrage zwischen Gesellschaft und Yolk zu 
bestimmen gesucht. 

Daraus erklart sich die moglichst konkrete Haltung, das Ausgehen 
von einem einzelnen scharf umrissenen Vorgang innerhalb des Betrie
bes, der Verzicht auf die systematische und abstrakte Darbietung der 
Grundgedanken. Die breite Aufrollung der theoretischen Hintergriinde, 
der Probleme des Werts, der Produktionssteigerung, von Geld und 
Zinskapital und Unternehmung, Gemeinschaft und Gesellschaft, Recht 
und Sitte, Arbeitsraum und Lebensraum muBte unterbleiben. Einiges 
hierher Gehorende ist in des Verfassers alteren Schriften oder dem (noch 
ausstehenden) II. Teil seiner Soziologie zu finden. Aber im ganzen wird 
es schon so sein, daB der Praktiker zu viel und der Theoretiker zu wenig 
Theorie feststellen wird und beide vielleicht zu wenig Rezepte. Ich 
hoffe, sie beide durch die Mitteilung auslandischer im wesentlichen bei 
uns noch unbekannter V organge und Schriften etwas zu entschadigen. 
An der Sache selbst lieB sich nichts andern. 

Denn weder allein auf Systemdarstellung noch auf Sachmitteilung, 
sondern auf Obermittlung einer geistigen Haltung muB es dem Volks
und Sozialwisssenschaftier ankommen. Mut zur Wirklichkeit, Mut zur 
Gestaltung mochte das Schriftchen indem jiingstenNachwuchs erwecken, 
der von all den bald ein Jahrhundert tobenden sozialen Kampfen von 
Robert Owen bis Lenin nur noch den Nachhall erlebt und daher 
den Grad der Lebensnahe, den heut die verschiedenen Probleme auf
weisen, schwer bemessen kann. 

Den Jungen gegeniiber besteht also die doppelte Pflicht: Das Alt
erarbeitete und bereits Gewordene schatzbar zu machen, ihre eigene 
Witterung aber ffir das, was sie mehr als anderes angeht, weil es gerade 
auf die Erfiillung durch sie wartet, zu respektieren. Beides wird wohl 
nur dann gelingen, wenn man das Erbe aus dem nur kiinstlich weiter 
genahrten Streit veralteter Gegensatze herausnimmt, dafiir aber auch 
riickhaltlos anerkennt, daB jenes Erbe heut im Kampf um neue Fragen, 
und von den neuen Antworten her, die auf diese gegeben werden, wieder 
erworben werden muB. 

R 0 8 e n 8 to c k, Lebensarbeit. 1 



2 Einleitung. 

Nur das Waehstum naeh vorwarts siehert das Vergangene. Und 
die Lehre des Gewordenen wandelt sich unablassig unter der andrin
genden Kraft zur Anfragestellung des Werdenden. Denn die Lehre ist 
verantwortlieh nieht einfaeh fur die Weitergabe alter Bestande, sondern 
fUr den Zusammenhang des Bestehenden mit dem Kommenden. Das 
Gegebene muS auch angenommen werden konnen. Mit diesem Zu
sammenhang der alten Lehre und der Jugendnote sieht es heut bose 
aus. 

So beginnen wir mit der Feststellung des schon Geordneten im Ar
beitsleben, mit den Leistungen von Sozialpolitik und Arbeitsreeht, 
die niemand missen mag, um uber sie hinaus an die verantwortliche 
Aufgabe der Gegenwart heranzudringen. 



1. J enseits von Sozialpolitik und Arbeitsrecht. 
Der Segen, den Sozialpolitik ins Arbeitsleben getragen hat, ist im 

wesentlichen unbestrittenl). Der heute Lebende kann ihn sich aus der 
Ordnung der Dinge nicht mehr wegdenken. DaB den arbeitenden Men
schen der technische ProzeB nicht zu korperlicher Schlacke brennen 
darf, ist selbstverstandlich geworden. Die Sozialpolitik hat zuerst 
den Kampf gegen die Leibes- und Gesundheitsschaden der Arbeit auf
genommen. Hygiene ist ihr erstes Ziel gewesen. Licht und Luft im 
Arbeitsraum, Unfallverhiitung, Zuriickhaltung von Kindern und Frauen 
von zu schwerer Arbeit, gesundheitlicher Hochstarbeitstag, Bekamp
fung der Gewerbekrankheiten und Berufsleiden, Fabrikinspektion -
alles geht darauf aus, die biologische Qualitat, den Gesundheitsstand 
des Korperwesens Mensch zu verbessern. Und so hat dieser auBere 
und auswendige Mensch fiir seine Arbeitskraft in der Sozialgesetz
gebung, wie sie von England her fiir Europa ausgebildet worden ist, 
einen Schutzwall gewonnen, iiber dessen Wert ernsthaft kein Streit 
besteht. 

Noch fiir einen anderen Menschen sorgt die Sozialpolitik, diesmal 
in einer zuerst in Deutschland zu Gesetzen erhobenen Form. Sie sorgt 
fUr den alten, verungliickten, durch Krankheit aus der Arbeit gewor
fenen Menschen, den stillgelegten, der iiber die Bruchstellen der Arbeits
kette zwischen den einzelnen Arbeitsverhaltnissen nicht hiniiber gelangt 
ist und nun arbeitslos oder doch erwerbslos ist. Hier wird fiir den Men
schen um seiner Vergangenheit willen gesorgt. Weil er schon gearbei
tet hat, weil er schon Arbeit hinter sich hat, wird fortan fiir ihn gesorgt. 
Der von ihm schon zuriickgelegte Marsch in Reih und Glied der Arbeit 
gibt ihm Anspruch, als Veteran und Invalide der Arbeit behandelt 
zu werden. Wehe dem Feldherrn, der seine Veteranen nicht versorgt! 
Kein Wunder, wenn auch dieser Zweig der Sozialpolitik, der die Ver
gangenheit des arbeitenden Wesens Mensch ehrt, im wesentlichen un
bestritten bleibt. 

Bei der Hygiene der auswendigen und der Betreuung der vergan
genen, der verflossenen Arbeitskraft gehen die Kampfe nicht um das 
Ziel, sondern hochstens um Tempo und AusmaB, um die auBeren Mog-

1) Herkner: Bestrittene und unbestrittene Sozialpolitik. Schmollers Jahrb., 
2. Heft. 1924. - Rosenstock: Sozialpolitik und Arbeitsrecht in Riedels Arbeits
bunde 1925, S. 67ff. 

1* 



4 Jenseits von Sozialpolitik und Arbeitsrecht. 

lichkeiten seiner Verwirklichung. Wenn daher der wirtschaftliche Zu
sammenbruch die sozialpolitischen Leistungen in Deutschland beschnei
det, so tragt diese Notlage keinen geistigen RiB ins Yolk. Denn niemand 
leugnet, daB es sich um ein Ungluck und eine Not dabei handelt. Nur 
die Risse aber sind gefahrlich, die in der Zielsetzung sich auf tun. Nur 
sie auch bediirfen des Eingriffs und der helfenden Mitwirkung von Ande
reno Geistig zerreiBt die Sozialpolitik unser V olk nicht. 

Etwas schwieriger liegen die Dinge bei der Fiirsorge fUr den dritten 
Menschen im Arbeiter. Diese dritte Art der Sorge heiBt nicht Sozial
politik; sie gibt namlich dem politischen und moralischen Wesen des 
Menschen wahrend der Arbeit Genugtuung. Sie begleitet ihn wahrend 
seiner Arbeit, um ihm die Bekundung seiner menschlichen Uberzeugun
gen und Stimmungen zu sichern; trotzdem er Arbeiter ist, obwohl 
er also durch die Arbeit sich in Abhangigkeit befindet, solI er politisch 
unabhangig, rechtlich selbstandig, moralisch frei, weltanschaulich auto
nom sein. Diese Autonomie seines geistigen Inneren gewahrt dem Arbei
ter das Arbeitsrecht. Die Freiheit zur Koalition, die Vereinsfreiheit, 
das Wahlrecht, die Presse- und Versammlungsfreiheit, der Aufbau 
programmatischer Berufsverbande und Betriebsvertretungen - sie 
aIle wirken zusammen, um Mundstiicke und Sprachrohre des geistigen 
Innenlebens der Welt der Arbeit hervorzubilden. Die Gedankengange, 
die Utopien und Traume, die Theorien und Anschauungen, die Ideen 
und Ideologien, die Ideale und das KlassenbewuBtsein malen sich ab 
in den Leitsatzen und Richtlinien, den Prinzipien und Programmen, 
die den Gewahlten mit seinen Wahlern geistig verbinden und den Ver
treter zum Sprecher der Vertretenen machen sollen. 

DaB jeder arbeitende Mensch sein geistiges Innere vertreten sehe 
und vertreten wisse, das ist die Zielsetzung arbeitsrechtlicher Auto
nomie, wie sie im kollektiven Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag am deut
lichsten zum Ausdruck kommt. Nichts tut unserer Vernunft so sehr 
Geniige, als wenn die Wertheiligtiimer, an denen sie hangt, mit zum Aus
druck kommen beim Schopfen und Sprechen der Rechtssatze der Ge
meinschaft, in der wir leben. Dabei ist es oft gleichgiiltig, ob unsere 
Gedanken uns seIber heilsam und der Sache dienlich sind. Dem gei
stigen Menschen ist in erster Linie daran gelegen, mit zu W orte zu kom
men - auf die Gefahr hin, daB er dabei sein eigenes Interesse nur un
vollkommen selbst wahrzunehmen versteht. Auch die Errungenschaf
ten des Betriebsrategesetzes gehoren zu diesem Bereich des denkenden 
und sprechenden, des inneren Menschen im Arbeiter. Das befremdet 
vielleicht. Und doch ist in der konstitutionellen Fabrik ja nichts 
anderes geleistet, als im konstitutionellen Staat: Die Stummheit, die 
iiber dem Menschen lag, der in Arbeit stand, wird durch die Mitwir
kung des Betriebsrats gehoben. 
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Der Betriebsrat hat das Recht, vom Arbeitgeber gehort zu werden. 
Er kann bei Beschwerden den SchlichtungsausschuB anrufen. Er kann 
in bestimmten Fallen gegen die Neueinstellung von Arbeitern wie gegen 
ihre Entlassung Einspruch erheben. Er kann sich vor der Belegschaft 
des Betriebes in Betriebsversammlungen oder schriftlich durch An
schlage auBern. Er kann eine Sprechstunde abhalten. Er berat mit dem 
Arbeitgeber Stunden- und Pausenplan der Doppelarbeitswoche und die 
Formulierung der Arbeitsordnung. Gehor, Beratung, Anruf, Einspruch, 
AuBerung, Aussprache, Formulierung brechen also den Bann des Schwei
gens. Mag dem Arbeitgeber auch das, was gesprochen wird, oft arger
lich sein, - daB gesprochen und dann auch auf ihn gehort wird - das 
pflegt auch er heut zu billigen. Insofern bestreitet auch er nicht das 
Arbeitsrecht! Also auch hier herrscht weitgehende Ubereinstimmung 
im Ziel. Auch hier klafft kein geistiger RiB. Weshalb also trotzdem 
noch keine allgemeine Freude iiber den Zustand, der besteht ~ Der 
arbeitende Mensch scheint innerlich und auBerlich und riickwarts ent
deckt und gesichert. Es scheint nichts Hoheres mehr geben zu konnen. 
Der Korper, die Vergangenheit, sein Geist - alles Menschliche am Arbei
ter scheint geschiitzt zu sein. Der auswendige, der vergangliche, der 
innerliche Mensch ist zu seinem Recht gekommen im Laufe der Kampfe 
um die Arbeitsgestaltung. Sollte es noch einen Menschen im Arbeiter 
geben, dessen Kampf erst bevorsteht ~ 

Um das zu erkunden, wollen wir uns von den Feldziigen der politi
schen Schlagworte hinweg den miihevollen Tagesmarschen der Juristen 
des Arbeitsrechts beigesellen. Hier, wo man nicht von revolutionaren 
Errungenschaften sondern niichtern von der Weiterbildung des Rechts 
unter dem Druck der Demobilmachung von 1918~1923 spricht, laBt 
sich vielleicht bemerken, wo die Reise hingeht. Mustert man den 
Gesetzentwurf, der die Bedingungen fUr Arbeitsvertrage und Arbeits
verhaltnisse einheitlich normieren will und an die Stelle der einschla
gigen Bestimmungen aus biirgerlichem, kaufmannischem und gewerb
lichem Recht und ihrer Zerstreuung ein geordnetes Mosaik setzen solI, 
so entdeckt man nicht viel neues Rechtsgut. Lohnschutz, Kiindigungs
regeln, Zeugnisrecht - iiberall griiBen alte Bekannte. Noch ist in dem 
Entwurf, vor allem in seiner Oberschrift, die Fiktion des "freien" Arbeits
vertrages (Gewerbeordnung 105, BGB. 611) festgehalten, obwohl doch 
nur der Eintritt und Austritt in die Arbeit, die Einstellung und An
stellung zur Arbeit frei, die Vertragsinhalte selbst gebundene sind!). 
Immerhin betont der Entwurf schon die Unabdingbarkeiten des 
Arbeitsschicksals, in die den Arbeitnehmer der Eintritt oder die Ein-

1) Rosenstock: Jur. Wochenschrift 1922, 521; Kreller: Archlv fiir die 
zivilistische Praxis, NF. IT, 17 (1924). 
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stellung hineinweisen: die Kollektivnormen, die es inhaltlich bestim
men, es sei nun Gesetz oder Tarif, Betriebsvereinbarung oder Arbeits
ordnung. 

Und er betont sie so stark, daB die Arbeitsbedingungen im wesent
lichen heut generelle, allgemeinbestimmte heiBen miissen, solI anders 
die deutsche Sprache noch ihren schlichten Sinn behalten. 

Die Bedingungen der Arbeit werden grundsatzlich heut generell, 
kollektiv, sozial, typisch geregelt. Das ist der Kern des heutigen Zu
standes. Und weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer wollen an diesem 
Zustand riitteln oder ihn andern. 

Auf dieser Grundlage aber entwickelt der Gesetzentwurf mindestens 
nach einer Richtung hin selbst Gedanken iiber das Recht auf das Arbeits
ergebnis, die vom generellen Unterbau hinauffiihren zu einer person
lichen Gestaltung. Bei der Beurteilung der Erfindungen im Dienst 
und im Betrieb namlich versucht der Entwurf, personlichen Leistungen 
des Arbeitnehmers seinen Schutz angedeihen zu lassen. Damit sind wir 
jenseits von Sozialpolitik und Arbeitsrecht! 

Dann dieser Schutz des "Einzelnen" betrifft nicht wie in der Sozial
politik seine Freiheit, Gesundheit, sein Geschlecht, seine MuBe, seine 
politische Tatigkeit, seine Weltanschauung usw., kurz seinen Privat
menschen, das sogenannte Individuum. Sondern er wird gerade um
gekehrt in seinem produktiven, gliedhaften Tun als Arbeitender, als 
Schaffender und Werktatiger betrachtet und behandelt. 

Dies ist ein neuer Gesichtspunkt. Alle Gesetze und Tarife bisher 
schiitzen den Menschen im Arbeiter und versuchen ihn zu Ehren zu 
bringen. Gerade deshalb konnte ja der militarische Zusammenbruch 
in eine Lohnbewegung ohne Ende auslaufen, weil im Lohn, den der 
Arbeiter nach Hause tragt, der private, hausliche, ausgewachsene 
Mensch den Ausgangspunkt seiner individuellen Freiheit erblicken muB. 
Gerade deshalb ist das alteste Schutzgesetz fiir den Menschen im Arbei
ter das Lohnbeschlagnahmegesetz von 1870, das ihn gegen sich selbst 
und die eigene Obereilung schiitzt; damit er namlich nicht noch vor der 
Menschwerdung, vor der Lohnauszahlung, also wahrend der Arbeit, 
dieses Starts zum Menschsein sich berauben konnte durch vorzeitige 
Verfiigung iiber den Lohn. 

Wie also, wenn es auch Ordnungen geben muB, die den zukiinftigen 
Menschen im Arbeiter zu Ehren bringen? Die sein Wirken und Schaf
fen entfesseln, die den Weg der Entwicklung quer durch die Leidenschaft 
zum Schaffen suchen ? 

Das ware dann. eine Erganzung der Sozialpolitik und des Arbeits
rechts, die durch das Bediirfnis nach Kraft und Leidenschaft erzeugt 
werden miiBte. Also an die Stelle des Bediirfnisses Schutz (Sozialpolitik) 
und des Bediirfnisses Freiheit (Arbeitsrecht) trate damit ein Bediirfnis, 
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<las schlechterdings nicht mehr dem Individuum gilt. Es muB wohl die 
Zukunft der Wirtschaft sein, die diesem Bediirfnis Nachdruck 
verleiht. Wenn die Werkstatten mehr yom Arbeiter brauchen, als er 
bisher hergibt, wenn sie ihn zu ermutigen wiinschen, damit er noch ala 
ein anderer in ihnen tatig werde, dann handelt es sich hier weder um 
Ethik noch Recht, die das Menschliche, das Privatmenschliche schonen, 
pflegen, betreuen, anerkennen. 

Nein, hier handelt es sich urn das Selbstinteresse der Wirtschaft, 
um etwas ethisch und sozial zunachst vollig Wertindifferentes. Den 
Schaffenden im Menschen entfesseln - das kann man nicht unter dem 
Gesichtspunkt sozialethischer Normen. Entfesseln von Kraften ist 
zunachst ein amoralischer, gesellschaftlicher Vorgang schlechthin, der 
zu Neubildungen des Zusammenlebens durch neue Sitten fiihren kann, 
aber nicht aus Sittlichkeit entspringen wird, sondern aus harter Not
wendigkeit. 

Diese Notwendigkeit miiBte aus dem ProduktionsprozeB selbst 
entspringen und ihre Befriedigung daher in ihm selbst verbleiben. Fiir 
seine Lenkung und Verstarkung kommen daher Sozialversicherungs
anstalten, Gewerbeinspektoren, Behorden und Schlichtungsausschiisse, 
Rechts- und Spruchstellen zunachst nicht in Betracht. Er scheIDt ja 
ein rein technisches Problem darzustellen. Zwischen Politik und 
Recht einerseits, die das Menschenschicksal vor den Folgen abhangiger 
Arbeit schiitzen, und der Technik, die den Giitererzeugungsvorgang 
anordnet, scheIDt es kein Mittelglied weiter geben zu konnen. Der Be
trieb ist doch automatisiert, rationalisiert, taylorisiert, mechanisiert. 
Die Ingenieure bauen ihn zusammen. Man kann sich nicht genug tun 
in der Fiille der Ausdriicke, die die Entwicklung des Betriebes hervor
heben und unterstreichen sollen. Nun, wie erwahnt, die Erfindung ist 
immerhin ein V organg innerhalb der technischen Anordnung; ein
gebettet in den ProduktionsprozeB wird yom Chemiker "erfunden". 
Gerade diese Einbettung der schOpferischen Leistung eines Einzelnen 
in die technische Betriebsorganisation erzeugt ja das Rechtsproblem 
der Dienst- und der Betriebserfindung. Wir sehen also, ein eigenartiges 
Stiick Menschentum wirkt doch noch als Kraft zwischen dem Rechts
gesetz und der technischen Organisation. Es wirkt auf einem von beiden, 
von Recht und Technik nicht eindeutig erfaBten Mittelfelde des Arbeits
lebens, in einem Raum, in den nicht der inwendige oder auswendige oder 
der verflossene Mensch eingeordnet ist, sondern den der Mensch als Ge
staltungstrager, Zukunftsordner mit seinem Oberraschungseffekt, seiner 
irrationalen Gewalt einnimmt. 

Ist nun die SchOpfertat des Erfindens der einzige denkbare Inhalt 
dieses Mittelraumes zwischen Recht und Technik ~ Alles kommt darauf 
an, daB wir hier klar sehen. Die Erfindung richtet sich ja auf neuartige 
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Giitererzeugungsvorgange. Sie ist also ihrem Wesen nach die Ausnahme. 
Sie andert sachliche Vorgange, die aber im ganzen eben doch rein sach
liche Vorgange bleiben. Die Erfindung materialisiert Ideen. Aber die 
Ideen werden in dieser Materialisierung sofort unpersonlich. Der Werk
statt legt die neue Erfindung genau so ein technisches Gesetz auf wie 
der vorherige Zustand vor der Erfindung. Ja mehr noch, die Erfindung 
pflegt gerade ein Stiick Willkiir aus der Werkstatt zu entfernen, sie 
vermindert also meistens die personlichen Faktoren der technischen 
Arbeit. 

Der Erfinder verirrt sich sozusagen in den Mechanismus des Be
triebes noch aus der Welt der "freien Berufe", des schopferischen 
Lebens. Mag es also an sich sehr interessant sein, daB ein Gesetz die 
personlichen Leistungen der Erfinder mit dem Betriebsinteresse aussoh
nen will, so sind diese seine Leistungen offensichtlich schon viel zu per
sonlich, urn mehr als eben die Ausnahmen von der Regel zu bilden. 
Sie iibersteigen das MaB des im Betriebe sonst der Technik dienenden 
Menschentums. Der Erfinder ist doch ein geistiges Phanomen, ein 
"Schopfer", ein Stiickchen von einem Genie und einem Wundermann. 
Daskommt alles fiirdenAlltag nicht inBetrachtl). Mehr als einenFinger
zeig gibt uns mithin das Sonderrecht des Erfinders nicht. Aber auch 
dieser Fingerzeig ist wichtig. Geistesblitze und Einfalle eines schopfe
rischen Kopfes, die in dem Mittelfelde zwischen Arbeitsrecht und 
technischem ProduktionsprozeB auftauchen, lenken unsere Aufmerk
samkeit darauf, daB allerdings zwischen dem Menschenrecht im Arbei
ter und dem Arbeiter als Radchen im ProduktionsprozeB noch eine 
Mittelzone vorhanden sein kann. Dnd in ihr gibt es also wenigstens 
fiir den in den Betrieb eingetretenen Erfinder innerhalb oder genauer 
auf der Grundlage der kollektiven Arbeitsbedingungen, unter die jeder 
Arbeitnehmer durch die Einstellung oder Anstellung tritt, noch eine 
individualisierende Tatigkeit, die ihm Rechte am Arbeitsertrag 
eigener Art verschafft. Individualisierung der Arbeit - so fragen wir 
deshalb weiter - worin besteht sie bei uns armen Sterblichen, die wir 
keine Schopfer und Genies sind, sondern die misera contribuens plebs 
der taglichen Arbeit. 

Dariiber, daB aus dem freien Arbeitsvertrag auf dem Dmwege iiber 
die kollektiven oder generellen Arbeitsbedingungen ein individuali
siertes Arbeitsverhaltnis werden sollte und miiBte, ist schon viel gehan
delt worden. Auch davon ist natiirlich oft die Rede, daB und wie recht
lich solche Individualisierung durchaus in der Richtung einer Erhohung 
der von der Kollektivnorm verbiirgten Anspriiche des Arbeitnehmers 

1) So weit kann ich Englander zustimmen, Die AngesteIItenerfindung im 
geltenden Recht 1925, S.56ff. 
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vorgesehen ist1). Aber una interessieren die Voraussetzungen ffir die 
Entetehung solcher individualisierten Anspruche. Sie miiBten ent
stehen durch die Lage des NichtschOpfers. Denn echte Ordnung kann 
nicht aus Idealen erdacht werden. Sie kann stete nur der wirklichen Lage 
Rechnung tragen. Gibt es also Umstande, die auch den Nichtschopfer 
im ArbeitsprozeB verselbstandigen und individualisieren miissen oder 
konnen~ 

1) z. B. Erwin Jacobi: Einfiihrung in daB Gewerbe- und Arbeitsrecht, 
4. Auf!. 1924, behandelt S. 14 den freien Arbeitsvertrag, S.54 den individuellen 
Arbeitsvertrag. Vgl. auch MelBbach: Individuelles Arbeitsvertragsrecht. Jur. 
Wochenschr. Bd. 54, 177f. 1925. 



II. Die Werkstatt. 
Eins ist sicher, das Recht nimmt von der Selbstandigkeit des nicht

erfindenden Arbeiters gegenuber dem technischen ProzeB bisher keine 
Notiz. Das Erfinderrecht ist eine Ausnahme. Wenn unser burgerliches 
Recht in § 950 einer Person, die durch Verarbeitung oder Umbildung 
eines oder mehrerer Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt, dasEigen
tum an der neuen Sache unter bestimmten Voraussetzungen zuspricht, 
so ist niemals ein Streit gewesen, daB dieser Rechtssatz fUr den Betriebs
angehorigen nicht gilt. Der Arbeitnehmer gilt nicht als Person, als Bur
ger, als Rechtstrager im Sinne dieses Paragraphen des Burgerlichen 
Gesetzbuches. Er ist kein "Wer" im Sinne des Gesetzgebers. Bei der 
sogenannten "Spezifikation", die etwa ein Uhrmacher in den bekannten 
Schramberger Fabriken an dem Material vornimmt, aus dem er die 
Uhr kunstvoll herstellt, vertritt der Uhrmacher den Fabrikanten bei 
der Produktion1 ). Dieser "laBt" die Sache durch einen Produktions
diener herstellen, der so wenig eigene Rechte an der Sache erwirbt, wie 
der Portier an dem Hause, dessen Raume er bewacht. Man hat sich 
viel uber die "Grunde" gestritten, aus denen der § 950 nicht fur Arbeit
nehmer gelte2). Es bedarf das aber keiner "Begrundung" aus anderen 
Ursachen. Die Negation des Rechtssatzes selbst genugt 3). Zwischen 
den Rechten des Menschen im Arbeiter und dem vom Unternehmer 
geleiteten ProduktionsprozeB besteht rechtlich kein Betriebsraum, in 
dem der Schaffende eigene Anspruche durch seine Tatigkeit erwirbt. 
Und doch lassen sich Verhaltnisse denken, in denen nicht das Recht, 
aber die Sitte der Werkstatt aus dem Schaffen Wirkungen erzeugt. 
Es kann Brauch sein, daB der Arbeitnehmer z. B. fur eine Unterwei
sung, eine Fuhrung durch die Werkstatt, fur eine Gefalligkeit eine 
Sonderbehandlung erfahrt, die auf den Lohn nicht angerechnet werden 
darf, daB er z. B. beschenkt wird. Diese Sonderbehandlung braucht 
durchaus nicht nur in einem "Trinkgeld" zu bestehen oder sonst einem 
Geldwert. Sie kann auch einfach und buchstablich in einer anderen "Be-

1) Motive zum Biirgerlichen Gesetzbuch III, 360. 
2) Sinzheimer: Grundziige des Arbeitsrechts 1920. S. 23, 31. Wenig ein

leuchtend die Entgegnung Riezlers bei Molitor-Hueck-Riezler: Der Arbeits
vertrag. 1925. S. 235. Vgl. noch Herz in Iherings Jahrbiichern 74 (1924), Iff. 

3) Das meint wohl auch Englander: Die Angestelltenerfindung im gelten
den Recht 1925, S. 54. 



Die Werkstatt. 11 

handlung" bestehen. Diese andere Behandlung hat dann keine recht
liche Grundlage. Sie entsteht im Verlaufe des Arbeitslebens als Frucht 
eines besonderen und individualisierten Verhaltens. Sie ist Ausdruck 
der innersten und innigsten Verflechtungen durch den ArbeitsprozeB 
selbst zwischen den an ihm Beteiligten. 

lch will noch ein bieher meines Wissens nicht verwendetes Bei
spiel heranziehen, um zu zeigen, daB der abhangige Arbeiter nicht Biir
ger oder Person wahrend seiner Tatigkeit im Betriebe ist, dennoch aber 
kraft seiner Betriebsangehorigkeit irgendwie zu einer sonderbaren 
Geltung kommt. 

§ 904 des Biirgerlichen Gesetzbuches verpflichtet den Eigentiimer 
einer Sache, zu dulden, daB man seine Sache zur Abwendung einer gegen
wartigen Gefahr benutze. Der Mieter, dessen Nachbar tOdlich erkrankt, 
darf somit das Fahrrad des Hauseigentiimers, das zufallig im Hof steht, 
fiir eine Fahrt zum Arzt benutzen. Dem Eigentiimer der Sache, hier 
also dem Hauseigentiimer, steht dann nur der Anspruch zu, fiir die 
Abnutzung oder Beschadigung des Rades, der Laternenfiillung, des 
Gummis Ersatz zu fordern. Verweigern darf der Eigentiimer sein Rad 
nicht! 

Dieser Rechtssatz gilt allgemein. Er miiBte also auch fUr den Fall 
gelten, wo ein Schiff auf hoher See einem anderen Schiffe, etwa einem 
Wrack und seiner Mannschaft, zu Hille kommt. Der Schiffseigentiimer 
- so sollte man denken - kann fiir die Verwendung seines Schiffes, 
fiir die verbrauchte Kohle, die verlorene Zeit usw. Ersatz fordern, 
im iibrigen aber ist er an dem Drama, das sich da zwischen den Rettern 
und Geretteten abspielt, nicht mehr beteiligt, als der Hauseigentiimer, 
dessen Rad benutzt wird. Der Schiffsreeder ist fern an Land. Es ist 
eben die in § 904 angenommene Pflicht, daB er sein Schiff hergibt. Hin
gegen sind allein der Kapitan und die Schiffsbesatzung in der verant
wortlichen Lage der EntschluBfassung und der Tat. Einzig sie sind es, 
die sich der Rettungsaufgabe, "der Abwendung der Gefahr" im Sinne 
des § 904 BGB. unterziehen. Wenn also, wie das iiblich und recht ist, 
den Rettern ein Bergelohn gezahlt werden muB, so sollte man erwarten, 
daB der Schiffseigentiimer von dieser Belohnung nichts erhalt, so wenig 
wie der Nachbar des Mieters jemandem anderen als dem Mieter fiir die 
Radfahrt zu Danke verpflichtet ist. 

Aber Kapitan und Schiffsbesatzung sind eben keine Biirger im Ver
haltnis zum Schiffahrtsunternehmer. Sie sind Betriebsangehorige des 
Unternehmens der Reederei. Denkt man an die Regelung der Sach
bearbeitung in § 950, so konnte man sogar vermuten, der Reeder allein 
erhalte den gesamten Bergelohn. So ist es aber auch wieder nicht. Son
dern der Reeder erhalt nachst seinem Schadenersatz zwei Drittel 
des dann noch iibrigbleibenden Bergelohns. Das letzte Drittel aber wird 
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so geteilt, nach gesetzlicher Vorschrift, daB der Betriebsleiter des Schif
fes, namlich der Kapitan - der ja den verantwortlichen EntschluB zur 
Rettung fassen muB - ein Sechstel, die Betriebsbelegschaft aber, die 
Schiffsbesatzung als solche das andere Sechstel beanspruchen kann 
(Handelsgesetzbuch § 749). 

Was laBt sich aus diesem Beispiel fur unsere Fragen entnehmen 1 
Der einzelne Arbeitnehmer wird zwar nicht als Person im Sinne des 
burgerlichen Rechts behandelt, wenn er im ArbeitsprozeB und am Be
triebsstoff tatig wird. Aber seine BetriebsangehOrigkeit beteiligt ihn 
unter Umstanden an Anspruchen, die der Belegschaft als solcher aus 
ihrem gemeinsamen Schaffen und Wirken zustehen. Die Schiffsmann
schaft tut ja bei der Bergung vielleicht genau so ihren "Dienst", wie 
sonst. Wehe z. B., wenn sie dem Kapitan bei der Bergung nicht ge
horchte! Sie bedient das Schiff. Von einer schOpferischen Tatigkeit 
wie beim Erfinder ist nicht die Rede. Und doch hat sie Anspruch auf 
mehr als die Heuer. Sie arbeitet nicht bloB; das Unvorhergesehene 
der Leistung stempelt ihr Tun zu einem besonderen Schaffen. Wir 
merken uns also: zwischen rein technisch gebundener Arbeit und schop
ferischer Tat kann es ein Wirken geben, das zwar innerhalb des Betriebs
ganzen und innerhalb der Pflichtgrenzen verlauft, das aber doch dem 
Betriebsangehorigen einen individualisierten Anspruch auf Beruck
sichtigung verschafft, das ihn zu einem eigentumlichen Glied des Be
triebs umpragt. Die gemeinsam bestandene Gefahr, das mit dem Be
trieb geteilte Schicksal sind solche Pragestempel fUr Werkstattbrauche 
und Betriebssitten. 

Es gibt eine Aufzeichnung innerhalb des Betriebes, die uns naher 
an diese Betriebssitten heranfuhrt. Die Sitten wohnen im stillsten, 
unauffalligsten Bezirk des Lebens. Diesen stummsten Bezirk des Ar
beitslebens beruhrt nun vielfach die Arbeitsordnung des Betriebes. 
An sich und nach der gesetzlichen Vorschrift (§ 134f Gewerbeordnung) 
braucht sie das nicht zu tun. Ulrichs veroffentlicht z. B. eine Muster
arbeitsordnung, die dem Gesetz Genuge tut, von einem Dutzend Zeilen. 
Das Gesetz will namlich nur, daB die Arbeitsordnung den auBeren 
Rahmen des Produktionsprozesses angibt: vor allen Dingen also Beginn 
und Ende der Arbeit auf die Minute der astronomischen Zeit. Da ist 
kein Ungefahr, kein Spielraum, kein akademisches Viertel anzugeben 
erlaubt! Almliche Rahmenvorschriften stellen die Kundigungs- und 
Strafvorschriften dar, die eine Arbeitsordnung enthalt fUr den Fall, daB 
ein Arbeitnehmer aus der Rolle, die ihm zugewiesen ist, herausfallt 
oder heraustreten will. Aber der wirkliche Inhalt der Arbeits
ordnungen umfaBt ein Stuck yom inneren Produktionsvorgang mit. 
Sie sind fast immer reichhaltiger, als das Gesetz vorschreibt. Man kann 
aus ihnen die Eigenart des Betriebes, seine Struktur gut erkennen. 
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Sie geben ein Sittenbild der Werkstatt; sie bezeugen uns die Gebrauche, 
die im Betriebe herkommlich sind. Auch und gerade hier, wo sie keine 
Rechtssatze gegenuber der einzelnen Abrede schaffen konnen1), sondern 
nur Gewohnheiten und Gepflogenheiten bekunden. 

Es lohnt wohl, sich das an einigen Beispielen zu vergegenwartigen, 
ehe wir daraus Folgerungen fur die mogliche Individualisierung des 
Arbeitsverhaltnisses ableiten. 

Schon wenn in dem mir vorliegenden Muster einer Hotelarbeits
ordnung von 1912 drei Entlassungsgrunde fur die Hotelangestellten 
aufgefiihrt werden: 

1. Unziemliches Verhalten gegen den Chef und seine Vertreter (im 
Sinne des § 123 der Gewerbeordnung), 

2. Nichtabgabe einer Fundsache im Hotelbureau, 
3. Rauchen im Bett, 

so spiegeln diese drei Grlinde in bildhafter Klarheit die wirkliche Arbeits
situation des Hotelangestellten. Die Anstandspflicht aus dem Abhangig
keits- und Dienstverhaltnis, die in der dem Gesetz entnommenen 
Ziffer 1 erwahnt wird, liegt ihm mit allen Dienenden ob. Aber schon 
in 2 auBert sich die Eigenart des Hotelbetriebs. Ein Hotelier, der seine 
Kunden "prompt" bedienen will, muB seinen Betrieb so "aufziehen", 
daB er wie eine behordliche Einrichtung "klappt". Uniformierte Kell
ner, die gerauschlos hin und her huschen, mussen dem Publikum das 
beruhigende Gefiihl einfloBen, diese stummen und unpersonlichen 
Fracktrager kamen nicht in Betracht. Denn das Publikum will "unter 
sich" sein, es will darum ausschlieBlich und hochstens mit dem Willen 
des Gasthofwirts zu rechnen haben. Es braucht sich nun kraft dieser 
Bestimmung 2 der Arbeitsordnung das Personal im einzelnen ebenso
wenig anzusehen wie den Bahnsteigautomaten oder das Fahrpersonal 
im Zuge. Der Hotelier dehnt namlich mit Hille der Arbeitsordnung 
eine Bestimmung des biirgerlichen Rechts, die fiir das Finderrecht in 
offentlichen Verkehrsanstalten ergangen ist, auf seinen Betrieb aus. 
Mit Fug und Recht hat auf der Eisenbahn und in den Geschiiftsraumen 

. einer Behorde wer immer etwas findet, laut § 978 BGB. kein Finder
recht. Wir erinnern uns der Faile der Schiffsrettung und der Bearbeitung 
durch einen Arbeiter. Auch hier im Gasthofsbetrieb solI der Kellner 
nach dem Willen des Hoteliers sich seiner biirgerlichen Stellung alB 
Rechtssubjekt gegenuber Dritten beim Fund begeben. Die Kundigungs
drohung ist ja eine so starke Waffe, daB sie genugen durfte, um die Be
stimmungen des biirgerlichen Rechts praktisch auch fiir den Hotel
betrieb auBer Kraft zu setzen. Der Betriebsangehorige "findet" nicht 

1) Dariiber, daB der Inhalt mit Ausnahme der Strafen abdingbar ist, Kaskel, 
Arbeitsrecht. 1925. S. 24. 
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dort, wo der "BUrger" findet. Schon im Hilfsdienstgesetz im Kriege 
(§ 2) fand sich fUr die Banken und ahnliche Betriebe der Ausdruck "be
hordliche Einrichtungen". Wir bemerken auch in unserm Fall, daB 
der moderne Betrieb sichtlich darnach strebt, wie eine behordliche oder 
offentliche Einrichtung zu "funktionieren". 

Ziffer 3 mit dem Rauchverbot beleuchtet umgekehrt die Lage des 
in diesem Betrieb mitfunktionierenden Hotelangestellten. Einerseits 
darf er wahrend des Dienstes nicht rauchen, andererseits lebt er in der 
Wohngemeinschaft des Gasthofs. Nun droht er mit der endlich beim 
Einschlafen entzundeten Zigarette nachts Bett und Zimmer und Hotel 
in Brand zu stecken. Es ist naturlich fUr den Gast gerade so unzulassig, 
im Bett zu rauchen. Aber die Aufnahme des Verbots in die Arbeits
ordnung stempelt dies anst6Bige Verhalten im Bett zu einem Bestand
teil der Dienstpflicht! 1st es nicht so, daB wir mit diesen drei Ziffern 
des § 3 der Arbeitsordnung die Zusammenhange, in denen der Hotel
betrieb schwingt, anschaulich zu uberblicken vermogen 1 

Der Betrieb fordert sein Recht und unterwirft sich den ganzen 
Menschen als ein Stuck Natur. Daruber tausche man sich 'nun nicht: 
Diese Erfassung des Menschen nimmt immer noch zu. 

Ein besonderer Punkt in diesem ProzeB sei durch die modernsten 
Arbeitsordnungen aus der Stahl- und Metallindustrie erlautert. Es 
handelt sich hier um die eigenartige Haltung, die der Arbeitnehmer 
heut gegenuber sich selbst als Arbeitskraft bekundetl). Der Mensch 
im Arbeiter, wie ich es ausgedruckt habe: der Lebensraum des Arbei
ters2), wird von der Ware Arbeitskraft, die in den Fabrikraum hinein
genommen wird, sauberlich unterschieden gehalten. Und es ist der 
Arbeiter selbst, oder doch die Arbeiterschaft als solche, die im groBen 
und ganzen mit dieser Unterscheidung sich abgefunden haP). Z. B. 
stieB die korperliche Untersuchung des Arbeiters beim Arbeitsein
tritt fruher auf heftige Widerstande4). Schrieb doch ein schwabischer 
Dreher uber die Schweiz4): "Leider hat es mir in den Schweizer Fabri
ken nirgends gefallen. Denn die freien Schweizer hatten schon Arbeits
ordnungen, die in Deutschland wohl nie Anerkennung gefunden hatten. 
So muBte man in allen Schweizer Fabriken, beY~r man eingestellt wurde, 
eine arztliche Untersuchung uber sich ergehen lassen, wobei man sich 
ganz nackt ausziehen und jedes Glied einzeln bewegen muBte, etwa 
gerade so wie man ein Pferd pruft, beY~r man es kauft." Nun, diese 
so beanstandete "pferdemaBige" Behandlung wird in § 2 der Arbeits
ordnung fUr die Betriebe der rheinisch-westfalischen Stahl- und Eisen-

1) Vgl. hierzu auch Wehrle: Die Ware Arbeitskraft. Mannheim 1925. 
2) Werkstattaussiedlung. 1922. S. 6f£. 
3) Vgl. schon Marx: Kapital I, 133. 
4) Werkstattaussiedlung. S. 39. 
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industrie vorgeschrieben1). Sie wird aber bei weitem iiberboten durch 
die psychotechnischen Priifungen, die ja diese korperliche Untersuchung 
nach allen Seiten ausgebaut haben zu Sinnes-, Intelligenz-, Trieb- und 
InstinKtspriifungen. Diese Priifungen sind aber unter dem Beifall 
der Arbeiterschaft eingefiihrt worden2). Es ist also offenbar, daB der 
Arbeiter z. B. die neuerdings ernsthaft vorgeschlagene psychoanaly
tische Tiefenanalyse zur Ermittelung "der Leitmotive seiner Sexuali
tat"3) an sich - d. h. innerhalb des Arbeitsraums - nicht beanstandet. 
Er findet sich - oder doch "die" Arbeiterschaft findet sich damit ab, 
daB die rationelle Ausnutzung der Arbeitskraft "natiirlich" nicht an 
der Ausnutzung medizinischer und psychoanalytischer Hil£smittel vor
bei gehen darf. 

Es ware eine ebenso wertlose wie blinde Sentimentalitat, wollte 
man dieses Abfinden nicht in Rechnung stellen. Die "Arbeitskraft" 
macht eben mitsamt dem Betrieb, in dem sie verwendet wird, sichtlich 
einen VeroffentlichungsprozeB durch. Dieser VeroffentlichungsprozeB 
erstreckt sich auf schlechterdings alles, auf die Abstammung und das 
Keimplasma, auf die Sehscharfe und die Libido, auf die Intelligenz und 
auf die Moral. 

Und nur er erklart, warum wir in einer zwischen machtigen Arbeit
nehmerorganisationen und den Arbeitgebern der Berliner Metallindustrie 
vereinbarten Arbeitsordnung (in den Protokollnotizen zu § 21) lesen: 
"Beide Parteien empfehlen, den Paragraphen durch folgende Bestim
mungen zu erweitern: Jeder Arbeiter kann beim Betreten und Verlas
sen der Fabrik angehalten werden, um sich wegen etwa unrechtmaBig 
mitgefiihrter Gegenstande auszuweisen. Kontrollen mitgefiihrter Korbe, 
Pakete, Rucksacke und dergleichen, sowie korperliche Untersuchungen 
sind zulassig. Wer sich der Kontrolle widersetzt oder entzieht, wird 
entlassen" 4). 

Wir kennen schon aus der Hotelsitte die im letzten Satz verwendete 
Waffe der Betriebsexkommunikation, um das staatliche Recht auBer 
Kraft zu setzen. Sie wird aber hier fiir eine Pflicht eingesetzt, die keine 
zentrale zu sein scheint und den Nichtangehorigen der Welt der Arbeit 
befremdet. Gerade deshalb ist diese Vereinbarung so wichtig. Sie zer
stort etwaige Illusionen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind sich iiber 
diese Zielsetzung geistig einig! Der Fabrikinsasse darf mit seinem Ruck
sack gleichgesetzt werden. 

1) Ulrichs: Arbeitsordnungen: Biicherei des Arbeitsrechts XIII, 1921. S. 72. 
') Vgl. dariiber das psychotechnische Sonderheft der Daimlerwerkzeitung 

II. Jahrgang 1920. 
3) So wortlich Giese, Fritz: Auswahl und Verteilung der ArbeitskriiJte, in 

Riedels Arbeitskunde 1925, S. 300. Man erinnert sich an Aage Madelung, 
Zirkus Mensch. 

4) Ulrichs: Arbeitsordnungen. S. 69. 
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Man beachte die natiirlich ganz absichtslos in die Feder gelaufene 
und doch so vielaagende stilistische Nebensachlichkeit des "sowie", 
kraft dessen der Korper neben den Rucksack tritt. - Aus dieser Pro
tokollnotiz falit mehr Licht auf die Behandlung der Individuen ala 
Koliektiva, ala bloBer Individuen, statt als Individualitaten wie nicht 
aus den langsten Schriften. Diese Bestimmungen beweisen meines Er
achtens, daB auch der hier ja mitempfehlende Teil der Arbeitnehmer
schaft in seinem Kampf um kollektive Rechte die Hande fiir einen Kampf 
um die Arbeitssitte nicht frei hat. So sehr gilt Individualisierung von 
vorn herein ala aussichtslos. Hat doch das bayerische Oberlandesgericht 
1922 dahin erkannt, daB ein Arbeiter, der sich den die Leibesvisitation 
fordernden Fabrikwachtern widersetze, nicht in N otwehr handele1)! 
Und ein Schriftsteller bemerkt iiber ,.die Leibesvisitation wortlich: 
"Ausnahmen (bei ihr) werden zweckmaBig vermieden. Der Umstand, 
daB ein Arbeiter sich viele Jahre bei dem betreffenden Unternehmen 
im Dienst befindet und bis dahin fiir ehrlich befunden ist, kann niemals 
dazu fiihren, ihn von der Torkontrolle ganz oder teilweise zu befreien"2). 

So fiihrt der Fabrikeingang grundsatzlieh ins Ausland des Menschen. 
Durch das Fabriktor geht nur die Arbeitskraft ein und aus, eine bloBe 
Naturkraft, der mit einer Leibesvisitation daher auch nicht zu nahe 
getreten wird - so wenig wie bei der Ausreise nach Amerika die Leibes
visitation durch den Zollner uns schandet. Der Betrieb hat eben ahn· 
liehe Hoheitsrechte an sich gebracht3 ) wie die Zolle erhebende Staats
gewalt. 

Noch besser begreift man diese Vorgange, wenn man sie dem mili
tarischen Leben vergleicht und der Kasernenordnung. Es ist das des
halb wertvoll, weil dieser Vergleieh auch manches andere erklart: Die 
Verwasserung der Arbeit, die den Akkord nicht voll herausholt; die pazi
fizistische Gesinnung einer Arbeiterschaft, die ja schon kraft ihrer 
Arbeitsordnung beim Militar ist. Eine zweite "militarische" Dienstzeit 
miiBte sie und hat sie notwendigerweise komisch anmuten miissen. 
Die Betriebe sind viel modernere Garnisonen und Exerzier- und Kampf
platze als das sogenannte Heer. Wer ins Heer eintritt, fahrt am besten, 
wenn er nicht aus der Reihe tanzt, nichts Individuelles beansprucht, 
nichts als seine Gebiihrnisse und Kompetenzen in Reih und Glied 
fordert. 

1) Neue Zeitschrift fiir Arbeitsrecht 1923, S. 64. 
2) So wortlich Fuchs, Johannes: Wichtige Gegenwartsfragen des Arbeits

rechts 1925. S. 40. "(jber Bellocs Prophezeiung dieser Vorgange unten V. 
3) In dem erwahnten bayrischen Urtei! heiJ3t es entsprechend: "Weiter 

treffen die Voraussetzungen des Selbstschutzes durch Eingriff in die personliche 
Freiheit fiir den Fabrikherrn, namens dessen die Wachter handeln, zu." Mehr 
behauptet auch der Staat von seinem "Selbstschutz" nicht. 
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Nicht vom Arbeitnehmer seIber kann man eine Auflehnung gegen 
die Formen oder Wirkungen der Kasernierung erwarten. Die Ermu
tigung des Schaffenden und Zukunftstragers im Arbeiter muB aus ganz 
anderen GrUnden und Motiven anheben, als die waren, aus denen die 
Ermutigung des "Menschen", als Vergangenheitstragers, als Korper
mensch und als Geistesmensch in Form von Arbeitsrecpt und Sozial
politik ins Werk gesetzt worden ist. Es muB der ProduktionsprozeB 
seIber sein, dort wo er auf die vom Arbeitnehmer hergegebene Arbeits
kraft swBt, der mit der nackten Arbeit nicht genug anfangen kann. 
Sollte nicht der ProduktionsprozeB seIber an irgendeiner Stelle auf den 
Menschen stoBen, der keinAutomat sein darf, der den Betrieb vor Bureau
kratisierung, Erstarrung, technischem Stumpfsinn retten muB ¥ Wir 
machen uns wohl zu wenig deutlich, wie weit dieser ErstarrungsprozeB 
in der deutschen Wirtschaft bereits. gediehen ist, als wie unzulanglich 
sich gerade augenblicklich vielerorts die Betriebsfiihrung erweist. Wir 
wollen hier aus naheliegenden Griinden keine der niederschmetternden 
Details geben1). Wir begniigen uns mit der positiven Wendung: Der 
rein technische ProduktionsprozeB stoBt allerdings heute mehr denn je 
auf den Verantwortungstrager im Arbeiter. Die Verantwortung 
aber ist bei uns gewohnlichen Sterblichen unser Zukunftsbereich! 
Der Punkt, an dem der ProduktionsprozeB auf den verantwortlich Wir
kenden trifft, wird in den Arbeitsordnungen bezeichnenderweise bisher 
nie iibergangen, aber immer nur negativ bestimmt! Er muB offenbar 
da liegen, wo der ProduktionsprozeB den Arbeiter personlich und ver· 
antwortlich bindet I Es scheint das eine Banalitat zu sein, und der Leser 
wird sagen: Nun, das ist die Maschine, an der der Arbeiter steht oder 
es ist der gesamte Betrieb als solcher. Mit Verlaub, gerade hier steckt 
der Irrtum. Weder die Maschine noch der Betrieb bilden den Raum 
der Verantwortung! An seiner Maschine oder an seinem Einzelplatz 
wird vom Arbeiter nur ein technisches Verhalten gefordert. Hier wird er 
als Kraft tatig. Hier gerade leistet er seine nackte Arbeit, sobald man 
ihn mindestens rein isoliert betrachtet. Umgekehrt als Betriebsange
horiger ist er ein politisches Wesen. Hier hat er jene politischen, geisti
gen, kulturellen und hygienischenAnspriiche, die als Gegengewichte gegen 
die Einbeziehung in die Kommandogewalt der Fabrikkaserne sich aus
gebildet haben. Der Betrieb ist der Raum, innerhalb dessen der Arbeit
nehmer zur Arbeitsleistung hin und her beordert werden kann2). Aber 

1) V gl. unten S. 45. 
2) Dieser Gesichtspunkt empfiehlt Bich ffir die bekanntlich strittige Ab

grenzung des Begriffs "Betrieb" im RechtsBinne. Ein einheitlicher Betrieb 
diirfte nli.mlich in dem AusmaB vorliegen, in dem roindestens ein Arbeitnehmer 
hin und her zur Arbeitsleistung rli.umlich kommandiert werden kann. Es wird 
in der Regel die unterste Schicht der Arbeitnehmer sein, die Bich die umfas-

Rosenstock. Lebensarbeit. 2 
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der Arbeitnehmer selbst bleibt als Betriebsangehoriger sozusagen passiv: 
er "wird" beordert. D. h. der Betriebsleiter kann ihn gerade nach Gut
dtinken tiberall dort mit dem ProduktionsprozeB in Beziehung setzen, 
wo es ihm gefallt. In einem bertihmten Berliner Werk melden taglich 
die Werkstatten bis 10 Uhr, wieviel Arbeitskrafte sie benotigen. Dann 
stromen diese .an die einzelnen Stellen abo Erst wenn und wo diese 
Krafte in der einzelnen Werkstatt mit dem ProduktionsprozeB die be
stimmte Verbindung aufnehmen, beginnen sie ihrerseits auf den Be
trieb aktiv einzuwirken. 

Nun enthalten schon die alten patriarchalischen Arbeitsordnungen 
regelmaBig einen Satz, der in den neusten, vereinbarten Ordnungen 
wiederkehrt. Er gehort Z. B. in der Uhrenfabrik von Cauer & Cuhn 
in Villingen von 1904, die acht Druckseiten umfaBt, zu den 6 (sechs) 
Worten oder Satzen, die in Fettdruck erschienen. Er gilt also als beson
ders wichtig. § 23, in dem er steht, lautet: "Kein Arbeiter darf wahrend 
der Arbeitszeit ohne gentigenden Grund oder ohne Auf trag andere 
Arbeitssale als seinen eigenen betreten." Was ist damit gesagt 1 Zwi
schen dem Arbeitsplatz, an dem der Arbeiter "arbeitet", und dem Be
trieb, innerhalb dessen er kommandiert werden kann, gibt es einen 
mittleren Raum, hier Arbeitssaal genannt, in dem er sich bewegen kann, 
ftir den er eine gewisse Mitverantwortung mit seinen Arbeitsgenossen 
durch sein Verhalten tragt. Wir erinnern uns der Schiffsmannschaft. 
Nicht aus hervorragender Leistung des Einzelnen, nicht aus dem Dienst
verhaltnis zum Reeder, aus der Schicksalsgemeinschaft als Besatzung 
des Schiffes erklart sich ihr gemeinschaftlicher Antell am Bergelohn. 
Die einzelne Arbeitsstelle des Heizers oder Matrosen auf dem Schiffe 
verschaffte ihm nicht die Moglichkeit zur Individualisierung der im 
Laufe seiner Dienstzeit von ihm mit "geschafften" und verrichteten 
'Virksamkeiten. 

Sollte es innerhalb des Betriebes auch die Werkgemeinschaft von 
Genossen, die Werkstatt oder die Arbeitsgruppe sein, die den einzelnen 
weder zum bloBen Geistwesen (wie den Betriebsangehorigenl) noch zur 
bloBen Arbeitskraft (wie den atomisiert Arbeitenden), sondern zum 
Trager von Mitverantwortung auspragen kann 1 Dem widerstreitet es 
nicht etwa, daB wir in der Arbeitsordnung immer nur negativ von 
einer Residenzpflicht des Arbeiters in dieser Werkstatt horen. Gerade 
der Verantwortliche namlich ist residenzpflichtig. Diese Residenz
pflicht istdie Voraussetzungseiner Befugnisse. So istes beim Bischof, beim 

sendste "Verschiebung" gefallen lassen mUJ3. Eben sie bestimmt deshalb in 
der Regel, wieweit ein und derselbe "Betrieb" reicht. Je hoher die Leistung, 
desto differenzierter pflegt die Arbeitsstelle zu sein. Nur durch diesen Gesichts
punkt personenrechtlicher Art, nicht durch technische Griinde kann der Be
griff des Betriebs geklart werden. Vgl. auch Flatow: Betriebsrategesetz S. 36ff. 
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Kapitan, beim Beamten, daB ihre Vollmachten gerade auf ihrer Treue 
zu einem ihnen zugewiesenen ortIichen Bereich fuBen. Gerade der 
Kapitan dad das Schiff nicht verlassen. GewiB driicken sich die Arbeits
ordnungen nur negativ aus: "Kein Arbeiter dad ohne dienstIichen Grund 
eine Werkstatte betreten, in der er nicht beschii.ftigt ist"l). Oder "kein 
Arbeiter dad sich in eine andere Werkstattsabteilung begeben, wenn 
es nicht durch seine Arbeit bedingt ist"2). Positiv wird damit dem 
Arbeiter eben doch im Betriebe ein Wirkraum zugestanden, der iiber 
die anderthalb Quadratmeter seines Arbeitsplatzes hinausragt. In 
diesen groBeren Raum also gilt er mit seiner Arbeit hineingewirkt. 
Ergeben sich Verantwortungen und Aufgaben fiir diesen Wirkraum 
der Werkstatt, so kommt er als Mitarbeiter an ihnen durch die - wenn 
auch noch so geringe - Befugnis, die ihm iiber ihn oder in ihm ein· 
geraumt ist, mit in Betracht. 

Die Werkstatt ist offenbar der Schauplatz, auf dem sich jene Arbeits
sitten des Miteinander entfalten, die vom Recht und der Arbeitsordnung 
nur nach ihrer negativen Begrenzung edaBt werden. "Ober den Arbeits
saal hinaus reicht die Sitte nicht, die dem Arbeiter je nach der Art des 
Betriebes ein gebrauchIiches Verhalten, ein iibliches Hin- und Hergehen, 
Mittun, Helfen, Zugreifen, Rat erteilen usw. gestattet. Nun gut, soweit 
aber reicht der Brauch. Und er ist natiirlich der Nerv jeder gesunden 
Betriebsorganisation3)! Was ist mit alledem gewonnen 1 So auBerlich 
das angefiihrte dem obedlachlichen Blick scheinen mag, ich glaube, wir 
haben etwas Wichtiges ermittelt. 

Wenn die Wirtschaft eine Ermutigung braucht, und wenn ihr diese 
Ermutigung nur das verantwortliche Schaffen, die Verantwortung im 
Arbeiter verschaffen kann, dann dad der Bereich, in dem diese Ermuti
gung erwachsen kann, weder im Atom der Arbeitsstelle noch im Kosmos 
des Betriebes vermutet werden. Jener ist zu isoIiert und atomisiert, 
dieser ist zu groB und universal. Nur in der Verbindung, die den arbei
tenden Menschen noch mit seiner eigenen Arbeit verkniipft laBt, aber 
schon mit anderen zur Mitverantwortung zusammenfiihrt, kann ein 
Arbeiter als Verantwortungstrager erzeugt werden, den zu suchen wir 
ausgezogen sind. Denn wir wollten doch einen anderen Menschen fin
den als den leiblichen, den weltanschauenden, den verganglichen. Es 
gibt diesen Menschen in der Tat als den ewigen Vollstrecker der Zu
kunft, als den, der dem noch nicht gelebten Tage Antwort gibt, indem 
er dieses Tages Ordnung verantwortet. Es ist der Mensch, der seine Stel
lung als Amtsglied einer Gemeinschaft auffassen kann, einer Gemein
schaft, die mit ihm und seinen Vorziigen wie Lastern, mit seiner Seele 

1) Ulrichs: Arbeitsordnungen. S. 74, § 17. 
2) ebenda S. 69, Protokollnotiz Ziffer 5. 3) VgI. dazu auch S. 22. 

2* 
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so wie sie eben ist, rechnet, aber doch auch wieder auf ihn und seine 
Selbstuberwindung, seine seelische Feinhorigkeit und Verantwortung 
zahlt. Sie muB fur ihn, er aber auch fur sie einspringen. Dieser Mensch 
ware keine "Arbeitskraft", hinter der ein Zeitmeister, ein Aufseher, 
ein Meister und ein Betriebsingenieur kontrollierend "her" sein mussen. 
Er ware umgekehrt auch nicht schopferisch, aber doch schaffend tatig. 
Die Illusionen, die heute im Schwange sind, wollen den Arbeiter entweder 
deklamatorisch zu "schopferischer Arbeit" entfesseln (Sozialismus, 
Schulreform, Jugendbewegung) und zum Herrn der Produktion machen. 
Oder sie wollen ihn taylorisieren, psychotechnisieren, an die Kette 
stellen und so wie eine Pferdekraft auf Heller und Pfennig auskalku
lieren. An beide Illusionen moge denken, wer unsere Darlegungen 
mager findet. Denn sie wollen eben diesen Illusionen von beiden Seiten 
der Barrikade - und der Kapitalist im geistigen Sinne ist ein noch gro
Berer Phantast in bezug auf das Arbeitsproblem als der Marxist - nuch
tern die Wirklichkeit gegenuberstellen, in der es weder Kraftatome noch 
Machtuniversa geben kann, sondern gegliederte Wirkraume ineinander 
verflochtener Menschengruppen, in denen die kleinste Zelle genau die 
gleiche Anordnung zeigt wie das groBe Ganze. Nur das kann daher 
Zelle sein, das dieses Gleichnis des Ganzen sein kann: also die Arbeits
gruppe oder die Werkstatt. Nur das kann als Ganzes gedeihen, was nicht 
aus Atomen, sondern aus solchen gleichnishaften Zellen sich aufzu
bauen weiB. 

Ohne die Gewinnung dieser Erbweisheit, daB sich aIle menschlichen 
Krafte unten wie oben,. gewiB unten im kleinen, aber eben doch im klei
nen wie oben im groBen mindestens im Keime und Grundsatz mussen aus
wirken konnen, ohne den Respekt nicht nur fur den auswendigen und 
inwendigen und verflossenen, nein auch fur den kommenden Menschen 
im Arbeiter, ist die Lehre von der Arbeit entweder Utopie oder Mathe
matik. Aber der Mensch ist weder ein Traum noch ein Rechenexempel, 
sondern der Verwirklicher von Ordnung. Als Mitverwirklicher von Or
nung also setzen wir den Arbeiter in die Rechnung der nachsten Ab
schnitte ein, von Ordnung an der Stelle, an die ihn der Produktions
prozeB bindet, in seiner Werkstatt. 



III. Die Umwandlnng der Fabrik. 
Wenn der VerwirkIicher der Ordnung im Arbeiter gefordert werden 

soIl, so wird noch einmal besonders deutlich, weshalb die bisher bevor
zugten Machte Arbeitsrecht und Sozialpolitik dem Brauch und der 
Werkstattgepflogenheit Raum geben mussen. Die VerwaltungsmaBnah
men der Sozialpolitik diktiert sozusagen der denkende Kopf den stummen 
Gliedern. Die Rechtssatze des ArbeitsrechtB verschafft die gerechte 
Vemunft den Klagen des Herzens. Der Brauch aber und die Gepflogen
heit ist die Lebensform des einheitlichen Organismus selbst. Wenn wir 
verwalten, so ordnen wir Fremdes. Wenn wir Recht setzen, so ordnen 
wir zwar Briiderliches, aber etwas von der Kraft, die dasRecht setzt, deut
lich Verschiedenes. Wo wir uns aber in Sitte und Brauch bewegen und 
mit ihnen bekleidet handeln, ordnen wir una selbst, genauer: "sind 
wir in Ordnung", wie die Sprache sehr gut sagt. Man hat viel im 
Jahrhundert der Ethik iiber den Unterschied von Recht und Sitte 
debattiert, um so mehr, je weniger Sitten es gab, je mehr dem Recht der 
Allgemeinheit nur die freie Sittlichkeit des Einzelnen gegeniiber zu stehen 
schien. Wir erfassen jetzt am ArbeitBproblem den Unterschied. Die 
Sitten der Gemeinschaft sind unzerspaltene SelbstverwirkIichung. 
Alles Recht setzt einen Bruch zwischen Herz und Kopf, zwischen Ord
ner und Geordnetem voraus. Es nimmt ja gerade die Moglichkeit der 
Verkriimmung, des Unrechts zum AnlaB, die Dinge wieder gerade zu bie 
gen. Die VerwaltungsmaBnahme gar ist ausdr'iickIich Eingreifen. von 
auBen in "den Lauf der Dinge". Entsprechend also greift die Sozial
politik, Verwaltungstii.tigkeit, die sie in der Hauptsache war, von auBen 
in den Lauf der Dinge im Arbeitsleben ein. Das Arbeitsrecht macht 
den durch die Abhii.ngigkeit bei der Arbeit verkriimmten Arbeiter 
wieder zum freien Menschen. Aber beide kommen zu spat, wo immer 
sie den Ablauf der Arbeit selbst verwalten oder richten wollen; den gesell
schaftlichen ProzeB, der sich im Zusammenspiel der im Arbeitsraum 
wii.hrend der Arbeitszeit zusammenwirkenden Krafte abspielt, mei
stert nur der Brauch. Meistem ist eine andere Tatigkeit ala verwalten 
und richten. Sich bemeistem und damit eine Ordnung verwirkIichen 
kann nicht der politisch freie Arbeiter, der seine Arbeitskraft im Fabrik
raum abliefert und hier nackte Arbeit leistet, sondem nur das in der 
Gemeinschaftssitte eingebettete Glied der Werkstatt. Der Arbeiter 
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und neuerdings auch die darin marxistisch gewordene Unternehmer
schaft gebrauchen beide zu bedenkenlos das Schlagwort von der Ware 
Arbeitskraftl), um fUr Sitte und Brauch der Arbeit noch das notige 
Verstandnis zu haben. Die "Ware" Arbeitskraft ist und bleibt ewig 
tot. Sie kann ich allerdings nur als etwas Auswendiges und Verflos
senes schatzen, und meinen inwendigen Menschen davor schutzen, in 
ihren VerwesungsprozeB hineinverstrickt zu werden. Die "Ware" Arbeits
kraft hat keine Zukunft. Anders die wahre Arbeitskraft! Sie ist gewiB 
auch eine auBerlich-leibliche, eine verganglich-gesetzmaBige Kraft. 
Sie ist die nackte Arbeit, so wie unser Adam nackt und auBerlich
leiblich und verganglich-gesetzmaBig ist. Aber die Arbeit leidet unter 
dieser ihrer Nacktheit wie Adam. Sie will bekleidet werden. Die Arbeits
kraft, die nur von auBen durch Recht, Wirtschaft und Technik geord
net wird, bleibt weiter nackt. Sie friert und schamt sich ihrer Nackt
heit. Sie friert ein und wird arbeitsunlustig. Sie verlangt das Kleid der 
selbstverwirklichten eigentumlichen Gemeinschaftsordnung, die Rulle 
der Sitten und Brauche. Gerade der Verwirklicher der Ordnung in uns, 
der Mensch als Gesetzgeber und Meister seiner selbst, greift nach Sitte 
und Brauch, um nicht nackt und zugellos zu erscheinen. Keiner unter
steht mehr dem Zwang der Gebrauche und Zeremonien, als Staats
oberhaupter und Kirchenlenker. Sie, die kein Gesetz bindet, ordnet 
um so starker die Sitte. 

Es scheint eine lehrhafte Abschweifung, wenn wir hier die Unter
schiede von Verwaltung, Recht und Sitte erortern. Dabei fUhrt uns aber 
diese Erorterung gerade umgekehrt mitten in die groBe Umwalzung, 
die sich zur Zeit in der Fabrik vollzieht. 

Es gab namlich dort bisher eine Gestalt, die jene Selbstverwirk
lichung durch Brauch und Sitte verkorperte. Nur deshalb konnte sich 
das Arbeitsleben es bisher leisten, um die Werkstattbrauche nicht groB 
zu sorgen, weil jene Gestalt sie als Oberhaupt der Werkstatt meisterte. 
Die moderne Technik aber entthront dies Oberhaupt, und damit erst 
wird die Frage der Werkstattsitten brennend. 

Das Dasein des "Meisters" war der besondere Grund, daB die Mei
sterung der Werkstattbelegschaft oder der Arbeitsgruppe bisher nicht 
besonders erortert zu werden brauchten. Das Funktionieren dieser 
BetriebszeHen verst and sich namlich von selbst durch die monarchische 
Gestalt, die ihr der alte Werkmeister gab. Bei ihm liefen aHe Faden 
zusammen. Er vereinigte die technische, finanzielle, moralische, recht
liche Leitung. In seiner Person kam also der Raum der Arbeit zu seiner 

1) Vgl. dazu meinen Aufsatz "Die nackte Arbeit", Beilage zur Augsburger 
Postzeitung 29. X. 24; Emil Wehrle: Der Warencharakter der Arbeit. Mann
heim 1925, gibt einen Uberblick iiber die okonomische Lehre und die rechtliche 
Ordnung von der Arbeitskraft als kiiuflicher Ware. 
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verantwortlichen Erfiillung. Vor ihm schamte sich der Pfuscher. Sein 
Beifall zeichnete aus. Er handhabte den "code de la pudeur", jenes 
Gesetzbuch der Scham l ), das die Krii.fte des Zusammenlebens lOst und 
bindet und die Voraussetzung fUr Sitte und Brauch ist. 

Der Meister konnte mit seiner Personlichkeit vielfach vor den RiB 
treten, dort wo Sitte und Brauch nicht mehr und noch nicht bestanden. 

Aber seine Tage sind gezahlt. Die allseitige Herrschaft des Mei
sters macht heut einem Funktionsmeistersystem Platz, kraft dessen 
eine Reihe von Spezialisten eine Teilverantwortung iibernehmen. Die
sen Spezialisten kann aber der Kern der Meisterstellung nicht zuwachsen. 
Er muB in die Arbeitsgemeinschaft der nicht mehr monarchisch ver
faBten Werkstatt hiniibergerettet werden2). 

Gerade die modernen Arbeitsmethoden zerstoren die Meisterper
sonlichkeit und ersetzen diesen Kleinkonig durch Fachminister. 

Aber die so zerstorte Untergliederung des Betriebes muB in irgend 
einer Form wieder aufleben. Man spricht heut viel und gern von Werk
gemeinschaft3). Man ersetzt dabei die etwas gefiihllosen Worte Arbeit 
(vgl. Arbeitsgemeinschaft) und Betrieb durch eine ansprechendere 
Klangfigur. Aber es scheint mir das ein etwas billig gekaufter Ersatz 
zu sein, der daran vorbeigeht, daB dem modernen Werk eben nur die 
einheitliche Kommandogewalt von oben die Einheit gibt, daB aber die 
Einwurzelung von unten niemals so hoch hinauf reichen kann, weil der 
Arbeiter ausdriicklich und nach dem Willen des Betriebs auf kleinere 
Einheiten zuriickverwiesen wird. Ein Artillerist kann sich seiner Bat
terie zugehorig fiihlen, nicht der Brigade. Das moderne Werk hat hoch
stens den Affektionswert der Brigade. Jeder gewesene Soldat weiB, 
wie groB der war! 

Das Mittelfeld zwischen Arbeitsrecht und ProduktionsprozeB kann 
nur der menschliche Bereich sein, in dem sich der technische Pro
duktionsprozeB mitsamt dem Arbeiter als Arbeitskraft vorfindet. Wenn 
wir diesen Bereich die Werkstatt nennen, so ist das schon ein vieldeuti
ger Ausdruck. Denn die Erfordernisse der Technik verandern die Glie
der der Produktion. Einheiten von 5, 10, 20, bis zu fiinfzig Arbeitern 
konnen notwendig werden. Wir wollen jede durch eigene Fiihrung und 
eigene VerantwortuJJ.g abgegliederte Gruppe mit diesem Worte mit
treffen. 

1) Uber diesen Begriff und seine Herkunft vgl. meine Soziologie I, S. 43f., 
201£. 1925. 

2) Vgl. die ansprechende kleine Schrift von H. A. Forster: Menschliche 
Bildung im Maschinenbetriebe, Ein Beitrag zur Psychologie des Betrlebes. Leipzig: 
Die Landsassen 1925. 

3) Vgl. z. B. die (recht inhaltslosen) Ausfiihrungen der Mitarbeiter zu diesem 
Thema bei Potthoff, Die sozialen Probleme des Betriebes S. 254-288, 1925. 
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Hat es nun irgendeinen Sinn, in dem chaotischen Wirbel der moder
nen Produktion solche in sich verbundenen Batterien und Korporal
schaften herauszuheben und hervorzukehren? Man miiBte das ver
neinen, wenn die Fabrik sich es leisten konnte, in immer weiterschrei
tender Spezialisierung jahraus jahrein eine Differenzierung der Hand
griffe usw. ihrer Belegschaft anzustreben. Dies aber ist nur bis zu einem 
gewissen Grade der Fall. GewiB muB sich die Fabrik in jeden groBeren 
Auf trag "verlieben". D. h. sie muB zu seiner Erledigung die hochst
mogliche Rationalisierung ins Werk setzen. Aber die Grenze fiir die um 
des bestimmten Produktes willen notwendige Spezialisierung liegt in 
der Zeitdauer, fiir die sich das Werk die Liaison mit dem einzelnen 
Produkt gestatten kann! Und da ist doch eine groBe Erfahrung der 
letzten Jahre, daB auch das festgebauteste Werk im Wechsel der Kon
junkturen umstellfahig bleiben muB. Gerade die Umstelleistungen 
der deutschen Industrie erst fiir die Kriegfiihrung, dann fiir die 
Demobilmachung und jetzt fiir die veranderte Wirtschaftslage sind 
beachtenswert. Denn die Lehre, die sie geben - in den kurzen 
Abschreibungsperioden fiir den Maschinenpark liegt ja ein Teil 
desselben Gedankengangs '- ist die: nicht das ist die beste Fabrik
einrichtung, die "fiir die Ewigkeit"ihre Produktion austiiftelt, son
dern die, die das Paradox lOst, fiir jede einzelne Aufgabe so rationell 
wie moglich den Betrieb durchzubilden und trotzdem schlagfertig fiir 
immer neue Aufgaben zu bleiben. 

Richtet man den Betrieb "fiir die Ewigkeit" ein, so treten die Sach
werte in den Vordergrund, die Werkzeugmaschinen werden immer 
spezieller, die Verkoppelung der. Arbeitsgange immer raffinierter. Dann 
ist der Betrieb eine Anstalt, die einen einmal empfangenen Antrieb bis 
ins letzte technisch durchstrukturiert. Oder der Betrieb ist, wie einst 
die "Batterie", gesammelte Schlagkraft; dann darf keine Betriebs
veranstaltung die Schlagkraft ganz aufzehren und festlegen. J ede Anord
nung muB auswechselbar bleiben, jedes Glied fiir neue Aufgaben fahig 
sein. Alsdann ist die Anpassungsfahigkeit der Fabrik im Kampf ums 
Dasein die groBe Frage. Vor die Sachwerte tritt dann die personliche 
Gruppierung der Arbeitskrafte, die fiir neue Aufgaben Verstandnis 
und Wandlungsfahigkeit behalten miissen. . 

Die nahere Durchfiihrung dieser Gedanken wird nur dann geniigend 
anschaulich, wenn sie mit technischen Einzelziigen an einem einzelnen 
Betriebsaufbau erlautert werden kann. Deshalb ist als Anhang ein 
Gesprach abgedruckt, in dem "der Kampf ums Dasein" einer Automo
bilfabrik aus AnlaB der Umstellung 1918/19 durchgedacht ist. Die 
Beibehaltung der heut langst veralteten Schlagworte: "Sozialisierung", 
"Planwirtschaft" und die Gesprachsform wird nicht dariiber hinweg
tauschen, daB im Anschlu13 an die wirklichen Vorgange in einem Betriebe 
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eine Umwertung zwischen Betriebsgemeinschaft und Betriebskapital 
in diesen Ausfiihrungen angebahnt wurde, ohne daB dabei das benutzte 
Bild des Werks aus den Augen verloren ist. 1m Gegenteil, wie hier er
lauternd bemerkt sei, kniipft das Gesprach an die bezeichnende Em
porung der Arbeiterschaft eines Werkes an dariiber, daB damals 
zwecks rascherer Umstellung die kostbaren Fenster einer Maschinenhalle 
eingeschlagen werden muBten. Die Ankniipfung an jenes "Buden
geschwatz" und die politische Zuspitzung haben seinerzeit den AQdruck 
des Gesprachs mit Recht widerraten. Es wird auch hier nur als Skizze 
abgedruckt, die in die Dynamik des Fabrikproblems einfiihrt. 

In der "anpassungsfahigen" Fabrik wird also das personenrecht
liche Band wichtiger als die Fabrikanlage, weil es die Konstante bil
det, die Anlagen aber variabel bleiben sollen. Wir miissen nun von einer 
ganz anderen Seite her noch einmal den Marsch in Richtung auf das 
Arbeitsproblem antreten, namlich von der Wirtschaftsordnung und ihren 
Gesetzen, die ja heut von aller Arbeitswissenschaft getrennt dargestellt 
zu werden pflegen. 



IV. Kommandite. 
Man kennt aus dem Handelsrecht die Rechtsform der Komman

dite. Eine GroBbank zum Beispiel schafft sich in einem Kleinbankier, 
den sie mit Kapital ausriistet (kommanditiert), einen Mitarbeiter, 
der zwar nicht ihrer Kommandogewalt untersteht, aber auch nicht einen 
neuen Konkurrenten am Markt bedeutet. Sie kommanditiert ihn, statt 
ihn zu kommandieren, d. h. sie fordert das Entstehen eines neuen 
selbstandigen Machtbereiches, an dessen Friichten sie teilnimmt, ohne 
fiir seinen inneren Aufbau die Last der Kommandogewalt sich selbst 
aufbiirden zu miissen. 

So schafft die Kommandite Machtgliederung und Machtspaltung 
innerhalb des Kapitalbereiches. Sie differenziert die Unternehmer in 
Grade verschiedener Schaffensnahe und weist auf die Wichtigkeit die
ser Differenzierung hin. Sie widerlegt damit die These, als sei innerhalb 
der Kapitalistenklasse keine rechtliche oder okonomische oder soziale 
Schichtung moglich oder wichtig. Das Beispiel zeigt vielmehr die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit von kapitalistischen Unternehmern 
verschiedener "Arbeitsnahe". Der Sparer, der sein Geld zur GroBbank 
tragt, die Bank, die unternehmend den Kleinbankier kommanditiert, 
der sein Geschaft eroffnet, sie sind wie Unternehmer dritten, zweiten 
und ersten Grades im Verhaltnis zur Arbeit, und zwar durch die verschie
dene Haufigkeit ihrer Handlungen. Auch der Unternehmer dritten 
Grades handelt. Er muB tatig werden, um sein Geld anzulegen. Auch 
er ist nicht "reiner Kapitalist" sondern muB unternehmen. Wenn der 
Bauer sein Geld auf ein Jahr der Bank anvertraut, so tritt diese seine 
Tatigkeit allerdings zurUck, sodaB er als bloBer Kapitalist erscheint 
gegeniiber dem Unternehmer ersten Grades, der tatig im Erwerbskampf 
an Schalter und Borse steht, oder selbst gegeniiber dem Unternehmer 
zweiten Grades, der sich standig und laufend iiber die Moglichkeiten 
der Kapitalsanlage informieren muB. Und doch ist unsere Umkehrung 
der in der Theorie iiblichen Sehweise notwendig, well sie fruchtbar ist. 
Schon die Erfahrung der Geldentwertung legt es nahe, den Bauern 
unseres Beispiels als Unternehmer aufzufassen, der das Risiko der Geld
entwertung - aber auch in normalen Zeiten das Risiko der verringerten 
Kaufkraft - tragen muB. 
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Der scheinbar nichtstuende oder reine Kapitalist wird also bei dieser 
Betrachtungsweise umgekehrt ein weniger tatiger Unternehmer. AlIe 
Stufen kapitalistischer Mitwirkung am Unternehmen stellen Verlang
samungsgrade der akuten Unternehmertatigkeit dar. Nicht ist die 
Unternehmertatigkeit als ein Zuschlag zum Kapitalzins zu bewerten. 
Sondern die Tatigkeit des Kapitalisten ist herabgesetzte Unternehmer
vitalitat. Die Begriffsbildung geht hierbei statt von der Statik von der 
Dynamik aus und setzt den scheinbaren Grundfall der Statik als den 
dynamischen Mindestwert in die Dynamik ein. Die Dynamik zieht die 
Statik in sich hinein. Es gibt keine Statik begrifflich vor der Dynamik. 
Der Kapitalist ist, indem er sein Kapital anlegt, immerhin auch noch 
tatig, und, wenn auch verlangsamt, wie ein Unternehmer unternehmend. 
Dies "immerhin noch" wird zur Hauptsache fiir die Rangordnung der 
Begriffe. Denn nun wird der Kapitalist ersten Grades Unternehmer 
dritten Grades. 

Diese Umkehrung ist kein miiBiges Spiel. Denn sie erklart, weshalb 
der Unternehmer ersten Grades in einem gegebenen Zeitpunkt die Unter
nehmer zweiten, dritten, vierten Grades kaltstellen, schadigen, verge
waltigen kann. Die Unternehmer vierten und fiinften Grades (die Klein
rentner etwa) werden in der· Krafteordnung des Wirtschaftlebens 
leichter stillgelegt, als die Unternehmer des ersten und zweiten (Auf
wertung!) 

Der Kampf zwischen diesen Graden tobt mit Erbitterung. Anderer
seits ist die verniinftige Zuordnung dieser Grade die Voraussetzung 
fiir den gesunden Ablauf des Wirtschaftsprozesses. Wir sehen heute 
besonders deutlich durch die Folgen der Inflation, daB der Zusammenhang 
zwischen diesen verschiedenen Gliedern der Kapitalsseite ein groBes 
Vertrauensproblem darstellt, dem mit der einfachen Formel des Gegen
satzes von Kapital und Arbeit nicht beizukommen ist. Der innere 
Gegensatz zwischen den verschiedenen Gruppen innerhalb der Unter
nehmer, z. B. die Enteignung der Unternehmer dritten Grades durch 
die Unternehmer ersten Grades, ist heute brennend geworden. 

Eine ahnliche Zerkliiftung besteht auf seiten der Arbeit. Die schein
bar unauflosliche Solidaritat der Arbeiterklasse ist heute einem erbit
terten Bruderkampfe gewichen. Zwar versucht die Arbeiterschaft, und 
vor allen Dingen die theoretische Fiihrung, diesen Bruderkampf als 
MiBverstandnis oder als voriibergehend oder als nebensachlich hinzu
stellen. Der Marxist glaubt auch heute noch, daB die Gegensatze 
zwischen Kapital und Arbeit ewig starker bleiben miiBten als die Ab
griinde innerhalb der Arbeiterschaft zwischen alten und jungen Arbei
tern, festen und fluktuierenden, Land- und Stadtarbeitern, Betriebsraten 
und Gewerkschaften. Die Solidaritat des Kapitals und die Solidaritat der 
Arbeit beruhen aber auf Voraussetzungen, die heute beide briichig sind. 
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Die biirgerliche Okonomie kann so lange die Gegensatze innerhalb 
des Kapitals fiir unbetrachtlich erklaren und kann so lange die Statik 
der Dynamik vorausschicken, als sie die Wirtschaft isoliert betrachtet 
und diese isolierte Betrachtung mit Erfolg festzuhalten vermag. Wenn 
die Wirtschaft nur die zwei Gegebenheiten, Kapital und Arbeit kennt, 
dann allerdings werden die Unterschiede innerhalb jeder dieser beiden 
Hauptbegriffe notwendig verblassen und zuriicktreten. Hat aber die 
Wirtschaft Voraussetzungen politischer Natur, wie das Dasein einzelner 
Machtstaaten mit rechtsetzender und friedenwirkender Gewalt, und 
bilden die staatlichen Leistungen Posten innerhalb der Wirtschafts
bilanz, so wird es plotzlich eine Wirtschaftsfrage ersten Ranges, in 
welcher Beziehung jeweils die Unternehmertatigkeit ersten, zweiten 
oder letzten Grades zum Funktionieren des Staatsapparates steht. 

Die Tatigkeit des reinen "Kapitalisten" z. B. ist in der isolierenden 
Statik der burgerlichen Okonomie Voraussetzung der kapitalistischen 
Akkumulation. Nun zeigt es sich, daB ohne die rechtliche Garantie 
seitens der Staatsordnung dies okonomischeSystem in derLuft schwebt. 
Die Herrschaft der Unternehmer ersten Grades uber die Rechtsordnung 
im Kriege und in der Inflationszeit hat die unmittelbare Unternehmer
tatigkeit mit Privilegien ausgerustet. Diese heut durchgangige Pri
vilegierung dessen, der "Arbeitsgelegenheit" schafft, des Arbeitgebers, 
zeigt, daB die moderne privatwirtschaftliche Ordnung der Dinge darauf 
beruht, daB Staaten vorhanden waren, die solche Privilegien nicht schu
fen, sondern dem Rechte seinen Lauf lieBen in der Richtung der oko
nomischen Theorie, namlich die Rechte des Kapitalisten gegen den Unter
nehmer starker schiitzten als umgekehrt. Die Isolierung der wirt
schaftlichen Vorgange war so lange berechtigt, als die Staaten die ihnen 
zugedachte Rolle unweigerlich und unveranderlich im Hintergrunde 
spielten. Sie wird bruchig, sobald der Kampf um ein anderes Verhalten 
des Staates fUr die in der Wirtschaft Stehenden aussichtsreich wird. 
Denn in diesem Augenblicke wird die Rechtssetzung selbst fur die 
verschiedenen Unternehmergrade ein Faktor in ihrem Interessen
kampfe, ein Posten in der Bilanz. Und in diesem Augenblicke wird aus 
dem reinen Kapitalisten eben der Unternehmer letzten Grades. Denn 
nunmehr wird ihm mindestens eine politische Tatigkeit (Aufwertungs
organisation, Hausbesitzerverbande!) als Bestandteil seines Kapita
listendaseins zugemutet. Damit ist die Moglichkeit einer statischen 
Betrachtung dahin. Nur bei stabiler Rechtsordnung ist okonomische 
Statik fruchtbar oder sinnvoll. 

AlmIich geht es der marxistischen Okonomie, die bisher den andern 
dialektischen Begriff der Wirtschaft, die Arbeit, statisch undifferenziert 
zum Ausgangspunkt all ihrer Beweise nimmt. Auch sie lebt davon, 
daB die Unterschiede innerhalb des Begriffs Arbeit nie ein gewisses 



Kommandite. 29 

MaB iiberschreiten diirfen. Der Hauptgegensatz muB Kapital und Arbeit 
bleiben. Aber nur solange kann der Theoretiker die These von der gott
gegebenen Solidaritat der Kapitalisten einerseits, und der Arbeiter 
andererseits, verfechten, als die Kampfe in der Arbeiterschaft rein ge
danklich programmatischer Natur zu sein scheinen. Langst zwar 
werden nicht nur in Worten Arbeiterschadel von Arbeiterfausten blutig 
geschlagen. Trotzdem also die papiernen Worte langst zu taglichen 
Scheidungen und Entscheidungen zwischen Gruppen der Arbeiter fiih
ren, so kann der Marxist selbllt dann noch darauf beharren, daB es sich 
um Instinktverirrungen handelt. In dem Augenblick aber, wo diese 
Bruderkampfe wirtschaftlichen Charakter annehmen, horen solche 
Deutungen auf, auszureichen. Die Einbeziehung der Politik, des Kamp
fes ums Recht, in die Wirtschaftsordnung zerstort die biirgerlichen 
Pramissen von der Einheit der Kapitalistenklasse. Die Einbeziehung 
der Wirtschaftsordnungen, der Produktionsweisen in den politischen 
Kampf zwischen den Arbeiterparteien zerstort die marxistische Pra
misse von der Einheit der Arbeiterklasse. Ein tagliches Beispiel hier
fiir ist die Unterstiitzung der Forderungen eines Industriezweiges durch 
die in ihm Arbeitenden vor dem Parlament, auch wo damit die "Masse" 
der iibrigen Arbeiter geschadigt wird. 

Ein Beispiel dafiir, daB und wie der Unternehmer ersten Grades 
mit einer Arbeiterminoritat wirtschaftlich naher zusammenriicken kann 
als jener mit den Unternehmern ersten, zweiten, dritten und vierten 
Grades, diese mit der Majoritat und Masse der Arbeiterschaft, ist der 
Gegenstand dieser Arbeit. Es handelt sich also um ein Heraustreten 
aus dem Bann der isolierenden, von der Statik eines Privatrechts aus
gehenden Okonomie von Smith bis Marx"die in dem Axiompaar Kapi
tal und Arbeit wurzelt. 

Schon der Name solI das ausdriicken. In ihm ist ein kapitalis
tischer Begriff (Kommandite) mit einem rein "arbeitstechnischen" 
(Werkstatt) verkoppelt. Was nun hat es mit diesem Begriffszentauren 
auf sich ¥ 

Werkstattkommandite heiBt Kommanditierung der Arbeitskrafte 
durch den Unternehmer. An die Stelle des Vertrags iiber den Verkauf 
der Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt (Dienstmiete, locatio conductio 
operarum) unter den Usancen des Marktverkehres (Tarifnormen) zum 
Zweck der Ausbeutung durch den Unternehmer, solI treten die Kom
manditierung von Krafttragern (Arbeiter) durch Machttrager (Arbeit
geber) zur gewerbsmaBigen Ausbeutung von Kraften menschlicher und 
natiirlicher Herkunft im kommanditierten Betriebe (Werkstatt). 

Diese Denkfigur zerbricht bewuBt beides: Die Konstruktion der 
freien Arbeit durch das "biirgerliche" Recht wie die Konstruktion 
der abhangigen Arbeit durch das Arbeiterrecht. Aus der im wesent-
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lichen bestimmten Gattungssache Arbeitskraft wird eine in ihrem Be
trieb aller Berechnungen spottende Kraft und Erwerbsquelle, namlich 
personliche in gesellschaftlicher Mitarbeit betriebene Tatigkeit. Aus 
dem Lohn auf Arbeitnehmerseite wird eine Gewinnbeteiligung auf 
Arbeitgeberseite mit Vorzugsverzinsung fur das Kommanditkapital. 
An die Stelle der miteinander heut noch unversohnlich ringenden Be
griffe: freie gesellschaftliche und abhangige gesellschaftliche Arbeit 
tritt der zwischen beiden aufspringende Begriff der gesellschaftlichen 
Mitarbeit. 

Der Bruch mit einer bisherigen Denkfigur ist nie etwas AuBerliches. 
Er hat dort, wo er eintritt, den Bruch mit dem KlassenbewuBtsein 
auf beiden Seiten der Barrikade zur Voraussetzung und nach dem Gesetz 
der Wechselwirkung dann auch in Anderen zur Folge. Wir wissen nun 
bereits, daB dieser Bruch vom Verhaltnis der herrschenden Gesellschafts
ordnung zu den vorgesellschaftlichen und zu den nach- und zu den 
auBergeselischaftlichen Machten abhangt. Auf dies Verhaltnis von Poli
tik und Wirtschaft kommt es an und dies Verhaltnis wechselt. 1m Grade 
seines Wechsels wandelt sich die Gesellschaftsordnung. 

Die heutige sogenannte kapitalistische Gesellschaftsordnung wird 
in der Regel - und zwar ganz gleich, ob von burgerlichen Okonomen 
(vgl. Passows Sammlung aller bisherigen Definitionen in seiner 
Schrift "Kapitalismus" 1917) oder von Marxisten - isoliert defi
niert, so als setze sie begrifflich keine andere Ordnungen voraus! Dabei 
ist das Verfahren freilich verschieden: Die burgerliche Okonomie ver
nachlassigt das auBerokonomische Blickfeld; ihre Definition der Gesell
schaft bestreicht einfach den auBerokonomischen Raum nicht mit. 
Die marxistische Definition bestreicht den gesamten Raum des Ge
meinschaftslebens, erhebt aber die Gesellschaft zur Herrscherin uber 
alle anderen Machte, und macht deshalb das geistig politische Leben 
zu einer Funktion der okonomischen Gesellschaft. Die isolierende bur
gerliche Definition der Wirtschaft ist gegenuber diesem omnipotenten 
Gesellschaftsbegriff wehrlos. Sie kann sich ihm verschlieBen, aber sie 
kann ihn nicht widerlegen. 

Yom Standort der Denkfigur "Werkstattkommandite" sind beide 
Gesellschaftsbegriffe geschichtslos1). Die kapitalistische Wirtschaft ist 
fur diesen Blickpunkt eine Ordnung, die das wirtschaftende Indivi
duum grundsatzlich von der politischen Sorge um die Rechtsord
nung und von der Herrschaft uber die von ihr verwandten Arbeits
krafte befreit. In dieser kapitalistischen Ordnung wird also das poli
tische von dem okonomischen Ordnungsmittel bewuBt getrennt. Wegen 

1) Naheres dariiber bringt Band II meiner Soziologie: Die Volker der Ge
schichte. 
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dieser Entlastung des individuellen Unternehmens von auBerwirtsehaft
lieher Verantwortung beruht die moderne Wirtsehaft auf dem Zusam
menspiel von zwei Faktoren1), von den das Privatreeht hiitenden 
Staaten und der aus privater Tatigkeit sieh zusammensehlieBenden 
Gesellsehaft. 

Gesellsehaft ist also wirtsehaftliehe Verfleehtung von Individuen 
aus Einzelstaaten. In den Einzelstaaten erzogene und behiitete 
und von den Einzelstaaten entlassene und freigelassene Individuen 
bilden diese moderne Gesellsehaft im mehrstaatliehen Raum. Diese 
(die Gesellsehaft der Gegenwart) aber ist jiinger als die Staaten und ist 
von dies en aus sieh entlassen2). Ihre Entstehung ist daran 
gebunden, daB die alte berufsstandisehe Gliederung, auf der der Staat 
des Mittelalters ruht, fiir einen bestimmten Bezirk des offentliehen 
Lebens iiberwunden und dureh ein Aggregat von Individuen ersetzt 
wird. Diesen Bezirk aber nennen wir die Gesellsehaft, und die -ober
windung der alten standisehen Gliederung ist das Werk der modernen 
Staaten. Das Dasein soleher Einzelstaaten, der moderne Maehtstaat 
ist nicht nur historiseh, sondern aueh definitoriseh die Voraussetzung 
dieser Gesellsehaftsordnung; denn die Individuen werden von dem 
Maehtstaat erzogen, ausgeriistet und geschiitzt oder freigegeben. Der 
Zerbruch eines oder mehrerer dieser Einzelstaaten entzieht der modernen 
Gesellschaft eine ihrer wesentliehen Voraussetzungen. Die geschehene, 
wenn auch maskierte, Entstaatliehung Deutschlands untergrabt min
destens fiir deutsches Denken die bisherigen stillschweigenden Voraus
setzungen der deutschen biirgerliehen wie der sozialistisehen Okonomie. 
Denn aIle Instinktsicherheit der staatlichen Ordnung ist damit zerstort. 
Die Staatsmasehine lauft leetl). Und so ist jener die lebensfahigen 
Individuen in die Gesellschaft aus sieh immer neu herausschleudernde 
und aus sich entlassende Staat nieht mehr da. Die biirgerliche Gesell
schaft ist ihres Riiekhaltes beraubt. Sie ist ii brig und neben ihr 
iibrig ist das von den bisherigen staatlichen Ordnungen ihr zugefiihrte, 

1) Diese nirgends beachtete Voraussetzung behandelt die wirkungslos ge
bliebene und daher verschollene vortreffliche Schrift Paul Kloppels, "Staat 
und Gesellschaft" 1887. Kloppel hat auch die tiefste Kritik des Entwurfs eines 
Biirgerlichen Gesetzbuchs in den Fragen des Arbeitsrechts verfaBt und den Cha
rakter der Betriebsgemeinschaft (jetzt Entsch. des Reichsgerichts in Zivilsachen 
Bd. 106, 272ff.) damals schon entwickelt. 

2) Diesen vortrefflichen Ausdruck pragt J oachimsen: "Zur Psychologie des 
deutschen Staatsgedankens" (in Die Dioskuren, Ein Jahrbuch Band I, S. 109. 
Miinchen 1922. 

3) Von diesem Leerlauf und der una widerfahrenen Entstaatlichung 
handeln zwei meiner Schriften: Die Hochzeit des Kriegs und der Revolution, 
Wiirzburg 1920. S. 99ff. und Der Abbau der politischen Liige, Frankfurt. 
1924. 
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heut entordnete V olk. Diese neue Lage trifft auf alle europaischen 
Volker, wenn auch in gradweiser Verschiedenheit, zu, mindestens aber 
auf das der Mitte. Die neue Spannung ist nicht mehr: Staat und Gesell
schaft, sondern Gesellschaft und Volk. 

Begreiflich genug, daB zunachst trotzdem die alten Gedankenreihen 
weiter behelfsweise in Gang geblieben sind. Sowohl Arbeitgeber als 
Arbeitnehmer halten an der isoliert privatwirtschaftlichen Arbeits
marktauffassung fest, obwohl diese einen Machtstaat zur Voraussetzung 
hat. Das Ungeniigen an diesen Gedankengangen, die nur noch in Gang, 
nicht mehr in Kraft sind, auBert sich aber doch sehr deutlich. 



v. Die Rolle Amerikas. 
Das sichtbarste Zeichen hierfiir ist die Amerikainvasion. Mit Fieber

eifer geht die Welt der Arbeit bei Amerika in die Schule. Scheinbar 
handelt es sich dabei urn technische Eindriicke, die den Juristen und 
Okonomen, den Politiker und Soziologen nicht unmittelbar beriihren. 
Aber das ist nur Schein. Die Eindriicke reichen tiefer. Es. sind gerade 
die sozialen Bedingungen, unter denen driiben die technische Hochst
leistung erzielt wird, die aufriittelnd wirken. Fords Buch wurde eben 
deshalb das gelesenste dieses Jahres.l). 

Die Werkstattkommandite roUt gegeniiber' dieser amerikanischen 
Invasion die gemeineuropaischen Betriebsprobleme auf, wie 
sie in Frankreich, England, der Schweiz und bei uns von einer neu er
stehenden Front gesehen werden. 

Diese neue Front kniipft nicht unmittelbar an die biirgerlichen 
und sozialistischen Gedankenwelten an. Zwischen diesen und ihr ist 
vielmehr noch als Zwischengeneration die iiberh.orte Prophetenschar 
einzureihen, die schon vor dem Kriege das bittere Ende der Arbeits
marktentwicklung in Europa geschaut und verkiindet hat. Die Unter
gangslehren Nietzsches sind durch Spengler popular geworden. 
Aber diese Lehren sind nur die Projektion ins ,Allgemeine und Riesen
hafte aus ganz niichtj:lrnen sozialen Vorgangen, die einen Wirtschafts
und Arbeitspessimismus begriinden muBten. Und das ist auch geschehen. 
Da ist zunachst der Arbeitspessimismus, den in klassischer Weise am 
Ende der Vorkriegsbliite Bello~ 1912 in seinem "Sklavenstaat"2) formu
liert hat. Diesem Arbeitspessimismus entsprach ein Wirtschaftspessi
mismus ahnlich genialen Weitblicks wie wir ihn bei Belloc finden, 
etwa in Gerhard Hildebrands mutiger Schrift "Die Erschiitterung 
der Industrieherrschaft und des Industriesozialismus"3). Was namlich 
Hildebrand im Jahre 1910 fiir 1925 - iibrigens damals unter Verlust 
seiner pclitischen SteHung! - prophezeit hat, ist heut in eben diesem 
Jahre 1925 eine Tatsache geworden, die niemand bezweifelt. Der Welt-

1) "Der Zug nach U. S. A.". Gedanken einer Amerikareise 1924 von Prof. 
Dr.-Ing. P. Riebensahm. Berlin: Julius Springer 1925. 

2) Der erst 1925 in deutscher Ubertragung (von Arthur Salz, Deutsche Ver
lagsanstalt Stuttgart) vorliegt. Englisch "The servile state" bei T. N. Foulis, 
London u. Edinburgh 1912. 

3) Jena: Gustav Fischer, 1910. 
Rosens t 0 ck. Lebensarbeit. 3 



34 Die Rolle Amerikas. 

krieg und die Inflationsjahre bedeuten mithin viel weniger als man 
gemeinhin denkt. Belloc und Hilde brand haben das Wesentliche 
unserer heutigen Lage vorhersehen k6nnen, sowohl in Sachen Arbeit 
wie in Sachen Wirtschaft. Dem Englander und dem Deutschen stellt 
sich an die Seite der Franzose Francis Delaisi mit seinem genialen Schrift
chen "La guerre qui vient1)", dlS 1911 vorhersagt, daB die Lage der 
europiiischen Wirtschaft jedem der groBen Einzelstaaten es nahelege, 
den Nachbar allein die Zeche der unvermeidlichen wirtschaftlichen 
Wende bezahlen zu lassen! Daraus ergibt sich, daB die europiiischen 
Katastrophen des Jahrzehnts 1914-1924 nicht etwa den heutigen Zu
stand erzeugt haben, sondern Krampfe darstellen, um diesem dumpf ge
ahnten Verhangnis bis zum letzten Augenblick sich zu verschlieBen. 
Europa hat jenen Wirtschafts- und Arbeitspessimismus nicht wahr 
ha ben und nich t Wort ha ben wollen. Heut wird wohl jeder in 
diesen Pessimismus hineingerissen, und wir sprechen nur zu solchen, die 
erst einmal- und sei es erst im Jahre 1925 - diesen griindlichen Pessi
mismus mit durchschritten haben und mitdurchschreiten. Wir bejahen 
seine erbarmungslosen Einsichten, um gerade darum iiber sie hinaus
zuleben! 

Was sehen wir heute? Industrie wie Arbeiterschaft hat noch zehn 
Jahre lang, davon noch sechs nach Eintritt der Katastrophe, mit einer 
Art Mondsiichtigkeit die Zielsetzungen der Vorkriegszeit bis ans letzte 
Ende verfolgt. Es war eine grandiose Zielstrebigkeit in Richtung der 
nationalen Entwicklungstendenzen. Die alten d. h. iiberalterten Ziele 
sind in diesem Jahrzehnt bis an die Wand der Sackgassen in die sie 
fiihrten verfolgt worden, so als sei nichts geschehen. In der Organisation 
der Fabrikanlagen, in der Auswahl der Produkte, in der Produktions
weise, in der Verteilung der Energien auf Inlands- und Auslandsmarkt, 
in der naiv isolierenden Kalkulation, wie sie sich in den fortgesetzten 
Neubauten industrieller Art aus Steuerflucht und Gleichgiiltigkeit gegen 
den Kapitalsmarkt offenbarte, in geradlinigem Zuendedenken der ge
werkschaftlichen Egoismen, auf technischem, kaufmannischem, sozial
politischem Gebiete beginnt man heute fast das gesamte Jahrzehnt auf 
Verlustkonto abzuschreiben. Gewisse grobe Versaumnisse hat man 
entschieden nachgeholt: Die meisten arbeitsrechtlichen Neuerungen (we
nigstens alle echten, also Arbeitsausschiisse, Schlichtung, Unabding
barkeit) waren schon vor dem Kriege iiberfallig. Sie fallen deshalb 
nicht auf das Abschreibungskonto. - Wodurch wird heute die rein 
privatwirtschaftliche Kalkulation der deutschen Kapitalisten fragwiir
dig? Wir lesen: "Die Mansfeld-Aktiengesellschaft fiir Bergbau und 
Hiittenbetrieb errechnet fiir 1924 eine Steuerlast von 1OY2% des Aktien
kapitals und 6% des Umsatzes: eine zehnfache Vermehrung der Lasten 

1) Paris: Verlag "L:t Guerre Sociale". 1911. 
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gegeniiber dem Jahre 1913. Dieselbe Gesellschaft berechnet, daB die 
Belastung fiir die Beitrage zur Sozialversicherung heute 22% der ge
samten Lohnsumme ausmacht, gegeniiber einer Friedensbelastung von 
13,8%, eine Belastung, die seither noch weiter zugenommen hat. Der 
ProduktionsprozeB bei Mansfeld war im Jahre 1924 insgesamt an Steuern 
und Sozialversicherungsbeitragen einschlieBlich der Arbeitnehmer
beitrage mit einer Summe belastet, die 23% des Aktienkapitals und 
13,4% des gesamten Umsatzes darstellt." 

Damit wird in die Dividendenmaschine der gesellschaftlichen Pro
duktion yom offentlichen Leben des Volkes so viel Sand gestreut, daB 
die Maschine stillzustehen droht. Die Rentabilitat des isolierten Unter
nehmens wird aus ihrer Alleinherrschaft geworfen. Die Peitsche der 
Dividende versagt zum Tell. Das neue Phanomen einer proletarisier
ten Staatswirtschaft zwingt jedes rein gesellschaftliche Glied der deut
schen Volkswirtschaft in eine Lage von unerhorter Kompliziertheit. 
Der deutsche Unternehmer kann nicht einfach aus den Fesseln, die ihm 
aus seiner Verbindung mit dem bankrotten Staat auferlegt sind, heraus. 
Die Kapitalistenseite seines Daseins ware ja scheinbar international 
ungebunden. Es scheint, als gehe alles Kapital seinen Anlagemoglich
keiten ohne Riicksicht auf Staatsgrenzen nacho Indessen bedeuten die 
Hemmnisse, die der eigene und der fremde Staat diesem Begehren des 
Kapitalisten entgegensetzen, mehr als ein bloBes Hinausschieben der 
rein kapitalistischen GesetzmaBigkeiten. Denn die Zwischenzeit zwi
schen dem Eintritt der Schicksalsgemeinschaft zwischen dem deut
schen Unternehmer und dem deutschen Staat bis zu seinem Heraus
treten als reiner Kapitalist in die Weltwirtschaft ist unabsehbar lang. 
Der Unternehmer ersten Grades ist es, der iiber den Kapitalisten dritten 
Grades im Unternehmer den Sieg davontragt, well seine Mittel an die 
Arbeitsgelegenheit innerhalb Deutschlands unloslich gebunden sind und 
bleiben. So zwingt diese neue Lage, dem Verhaltnis der Selbstkosten 
zu den Steuern auf den Grund zu gehen. Von da aus wird Z. B. die Krise 
des Hausbesitzes, den ja Industrie und Arbeiterschaft gemeinsam ent
eignet haben, neu beleuchtet. Da die industriellen Neuinvestitionen des 
Jahrzehnts nicht werden rentieren konnen, so taucht der Gedanke auf, 
daB der Bau von Wohnhausern statt von Fabrikschornsteinen die in
landischen Marktverhaltnisse vielleicht heut besser beeinfluBt hatte. 
Ein Ausbau des Inlandsmarkts auf weite Sicht statt ein Hoherfiihren 
des Exportturms bedeutet aber eine ganz andere Art der Kalkulation 
in Sachen Reklame, Steuern, Lohne und Preise. 

Der Amerikareisende, der mit solchen Einsichten heimkehrt, wird 
aber noch mehr durch eine andere Einsicht bedriickt: er steht unter 
dem niederziehenden Gefiihl, daB im Vergleich zu der Neuen Welt unsere 
seelischen Energien zu vergiftet sind, unsere Lebensgewohnheiten 

3* 
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- angefangen vom Kuchenzettel - zu vielwinklig-kompliziert, unsere 
Verkehrssitten zu unpraktisch, um die nun notwendige Umgestaltung 
unseres Gesellschaftsbaues mit der notigen Beherztheit anzupacken. 
HaB, Verfolgungswahn, und eine theoretische Versessenheit scheinen 
die lebendigen Teile des europaischen Menschen zu lahmen, namlich 
sein Herz, seine Initative und seine Phantasie1). Daher bleiben fur seine 
Praxis nur die geringeren Leidenschaften und Krafte frei: FleiB, Exakt
heit, Kalkul, Schneid. 

Wie ware sonst die Verbliiffung uber das Buch von Ford erklar
lich 1 Hier hat eben ein primitiver Mensch aIle seine Krafte und Lei
denschaften zur Gestaltung eingesetzt, einschlieBlich seiner - plimi
tiven - Fantasie und seines - durchaus nicht im "ObermaB entwickel
ten - Herzens. Die bei uns zur Privatsache abgekapselte religiose 
Weltanschauung, Fords private Wirtschaftstheorie, seine private innen
und auBenpolitische "Oberzeug"\lng - alles hat bei seiner Initiative un
gebrochen mitwirken durfen. Ein einheitlicher Mensch wirkt immer 
verbliiffend. Bei uns ist der AngehOrige der Welt der Arbeit, ob Arbei
ter, ob Ingenieur oder Kaufmann, in Nachahmung der akademischen 
Oberschicht weitgehend "schizophren". Das heiBt, seine Seelenkrafte 
wirken in Zerspaltung. Er verzichtet von vornherein auf die Einheit 
zwischen seinen religiosen "Oberzeugungen, seiner politischen Betati
gung, seinen Liebhabereien und seiner Arbeits- und Werkstattgestaltung. 
Das ganze offentliche Leben des Jahrzehnts belegt diese Gespaltenheit 
bei allen Gruppen. 

Ein Ingenieur berichtet: "Erstaunlich ist es zu beobachten, wie diese 
Direktoren auf die Hindenburgwahl schimpfen, solange in geschaft
lichen Verhandlungen von auslandischen Krediten die Rede ist. Sitzen 
sie aber nachher beim Glas Wein und Zigarre zusammen und sprechen 
von Politik, dann mit einem Male ist man national, und einzig Hinden
burg ist der groBe Mann. lch staune jedesmal von neuem ob dieser 
Diskrepanz der politis chen Anschauungen. Ich erwarte von diesen 
Fabrikdirektoren keinerlei groBe politische Gedanken, aber zum min
desten eine Ubereinstimmung ihrer politischen Ansichten mit denen der 
Wirtschaft, die sie vertreten". Aber in der Politik gilt es als etwasFeines, 
an den eigenen Handlungen vorbei Ideale zu haben, fur die man nicht 
verantwortlich ist, und die man hinterher beim Wirtschaften sabotiert. 

Die Uberalterung unseres geistigen Rustzeugs und die Spaltungen 
in unserer seelischen Haltung sind ein Element unserer Wirt
schaftskrise, das die europaische Lage noch viel trostloser macht, 
als sie an sich schon ist. Denn infolgedessen bleibt eine Sanierung un
denkbar, falls nicht eine geistige Regeneration die Lage vereinfacht. 

l) Ravage. N, E.: The Malady of Eurore-New York 1923, 8.17££. 
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Den Luxus eines Kampfes zwischen Stadt unq Land, Industrie! und 
Landwirtschaft, Kaufmann un.d Ingenieur, zwischen Staat und Win
schaft, Marxismus und AIitimarxismus, zwischen Christlichen und Freien 
Gewerkschaften, zwischen Europii.em und Nationalisten ertriLgt die 
Wirtschaft nicht! 

Aber auch ein weiterer VerstoB gegen die konkrete Verantwortung 
fiir da.s "lebende Geschlecht", wie der greise Graf Posadowsky me in 
seinem Geleitwort zur "Deutschen Arbeit" !,!chon bezeichnet hatt), ist 
bedenklich weit verbreitet. Wir meinen unser Heraustreten aus der 
Gegenwart, indem wir romantisch von einer historischen Vergangenheit 
her oder historisch aus einer konstruierten Zukunft die Gegenwart kri
tisieren. Solche Gedankenspiele und WunschtriLume mogen uns als 
Erholung und Zerstreuung unterhalten. Als wissenschaftliches Dogma 
wirkt die Idealisierung der guten alten Zeit, des· GroBen Kurfiirsten, 
des christlichen Mittelalters, der Siidseeinsulanerunschuld zerstorend. 
Und dasselbe bewirkt eine politische Theorie, die sich als Riickblick 
aus dem Jahre 2000 oder 3000 einfiihrt. Denn Romantik und Utopie 
konnen, unwirklich wie sie sind, nie widerlegt werden2). Sie brauchen 
nie zu einem fruchtbaren Ergebnis zu fiihren. Nun und so fiihren me 
statt dessen zu einem bitteren Ende. In unsrer Nation sind fast aIle 
Lehren vom Staat und der Kirche unbewuBt oder halb bewuBt roman
tisch gefiLrbt. Die Lehren· von der Gesellschaft treten dafiir offen als 
Utopien auf. Von beiden wird so die Wirklichkeit entkemt und ent
seelt. Denn wer so denkt, verschmiLht es, "sein Herz als Bussole auf das 
Schiff der Zeit" (Immermann) hinaufzunehmen. Ein Beispiel solcher 
nie endenden Streithaltung ist im Anhang 3 abgedruckt. Ein geistig 
gleich hochstehendes Beispiel fiir die bfugerlich romantische Haltung 
stand leider nicht zur Verfiigung3). Marx setzt zwar inhaltlich an die 
Stelle der Utopie die Kritik. Aber dafiir bleibt seine Methode um so 
einseitiger utopistisch. So kommt es, daB gerade die Sozialisten - so
weit sie iiberhaupt Denker sind - heut gerade ·dieaus .dem Nirgendwo 
eines auBerweltlichen· Denkens gespeisten iiberlebten· Verfahren der 
"biirgerlichen Wissenschaft" iibemehmen und die alten geistigen Klei
der auftragen, die im na.chnietzscheschen Zeitalter kein entromantisierter 
Denker mehr triLgt. Die Marxisten sind heut geistig. die BannertriLger 
der Reaktion, die einen Geisteszustand ails der Mitte des 19. Jahrhun-

1) Deutsche Arbeit I. Jabrgang, 1916. . 
2) 'Ober Romantik und Utopie naheres in meiner Soziologie I. S. 248 ff. 
3) Die romantischen und utopisohen Wirtschaftslehren behandelt dasschOne 

Buch von Freyer, Hans: "Die Bewertung der Wirtschaft.iro philosophischen 
Denken des 19. Jahrhunderts" (Arbeiten zur Entwicklungspsychologie, herausge
geben von .Felix Krueger), Heft 5, S. 37ff. S 72ff., Leipzig 1921, und das SchluB
urteil S. 161. 
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derts verewigen, eben. den Kampf zwischen romantisch burgerlicher 
Staatswissenschaft und proletarisch utopischer Gesellschaftslehre1). 

Solch unwirklicher Gespensterkampf wird fUr uns wirtschaftlich 
untragbar! V olksfriede wird ein Stuck Betriebskapital. 

Wenn zum Beispiel durch die tagliche Wanderung von Hunderttau. 
senden zu zwei oder drei Mellen entfernt gelegenen Arbeitsstatten, 
durch das Herumstehen auf den Bahnhofen, durch das Rasonnieren 
in stinkenden Abteilen, durch das Rauchen und Kartenspielen in den 
Wartesalen noch vor Arbeitsbeginn, nur weil die verschlafenen Men· 
schen zu fruh befOrdert werden, wenn aus allen solchen Grunden der 
tagliche Gang zur Arbeitsstatte diesen Frieden gefiihrdet2) oder wenn 
gar der Ernahrer der Familie die Woche lang als Schlafganger lebt 
und nur einen Sonntagshausstand sein Eigen nennt, dann schwacht ein 
solcher Zustand letzten Endes die Produktion. 

tJbrigens haben Grabe und Dressel, zwei Hygieniker, diese Scha. 
den noch unmittelbarer nachweisen konnen. Sie teilten die Arbeiter einer 
Waggonfabrik nach der Art ihres Wohnens in Gruppen. Dabei ergab 
sich, daB die Zahl der Erkrankungen, der Unfalle und der Arbeitsver· 
saumnis in gesetzmaBiger Steigerung von der Gruppe der Nachstwoh· 
nenden bis zur Gruppe der Weitestwohnenden von Gruppe zu Gruppe 
zunimmt3). Es wird also ein Kapital an Arbeitskraft verwiistet. Es wird 
aber nicht nur Arbeitskraft entwertet, die Folgen schadigen die Wirt. 
schaft auch von der Marktseite her. Es wird weiter in diesen reduzierten 
Produktionskraften die Werttafel fUr ihre Verbrauchsbedurfnisse un· 
sicher und versehrt, es werden falsche Konsumenten erzeugt, die eine 
fehlerhafte Nachfrage an den Markt bringen, grob gesagt nach zu viel 
Zigaretten und nach zu wenig Brot fragen. Die Nachfrageseite gerat auf 
diese Weise in ihrer Wertung und inneren Haltung in wachsende Ab· 
hangigkeit von der Angebotsseite. Sie wird ein Spielball der Propaganda 
und der kunstlichen Bedarfserzeugung. 

Die Formel von Angebot und Nachfrage ist heute, ganz abgesehen 
von ihrer sehr fragwurdigen Richtigkeit, - eines der gedankenlosesten 
Schlagworte geworden. Fur einen Markt, auf dem die Angebotseite die 
Bedarfseite dauernd mit einem Trommelfeuer von Anpreisungen und 
Reizen aller Art iiberschuttet, ist sie unhaltbar. Das brennende Pro· 
blem ist vielmehr, die Nachfrageseite auf echten Bedarf zu lenken. 

1) Vgl. dazu das monumentale Werk von Hans Ehrenberg, Disputation 
fiber den deutschen Idealismus, vor allem Band III, 1925. Rosenstock: Hegel 
und unser Geschlecht. Neuer Merkur 1925. 

2) Vgl. Rosenstock: "Werkstattaussiedlung" S. 168ff., und PrelIer: "Der 
Weg vom Wohnort zur Arbeitsstatte", Reichsarbeitsblatt 1925, 358. 

3) EinfIul3 der Pendelwanderung auf die Arbeitnehmer, Dtsch. med. Wochen· 
schr. 1924. S.959ff. VgI. auch Storck: Grol3kreise und industrielle Siedlungs. 
reform Heft 19 des Ver. f. Communalwirtschaft BerIin-Friedenau. 
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Nicht die Konkurrenz zwischen Produzenten desselben Artikels, sondern 
die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Giiterarten wird das Pro
blem. Es werden falsche Giiter durch die Gesellschaft produziert, wenn 
und soweit die gewachsenen Werte im Volke ausgerottet werden. Werte 
wachsen freilich nur im Lebensboden Mensch. Sie konnen nicht produ
ziert werden wie Giiter. 

Ihr Wiedererwachsen wird trotzdem ein Interesse der echten Produ
zenten. Denn sonst ziichten sich die wertvollen Produktionszweige 
selbst in den Erzeugern der falschen Bedarfsgiiter eine selbstmorderische 
Konkurrenz. Sie diirfen sich nicht beklagen, wenn fiir ihren Absatz 
nur ein Bruchteil iibrig bleibt von den Mitteln, die eine gesundgewachsene 
Volkschaft mit eigenstandiger Wertung fiir die lebenswichtigen Giiter 
aufbringen konnte. 

Die Kalkulation muB die Arbeiterziige der Eisenbahn, den briichig 
gewordenen Aufbau unserer Strafrechtspflege, Irrenhauser und poli
tische Prozesse, Polizisten und PaBbureaus, Bars und Bordelle ernst
haft einrechnen in die "privatwirtschaftliche" Rechnung. Es wird das 
auf dem Umwege iiber die hoheren Einheiten des Berufszweiges oder 
Industriezweiges ("Branche") und die schon heute durch die Reglung 
des Dawestributes auch juristisch greifbar gewordenen Machte von 
Industrie, Handel, Landwirtschaft usw. moglich werden. Der einzelne 
Betrieb und seine Kalkulation ist schon von je nur innerhalb der Gesamt
kalkulation der Unternehmung verstandlich. So ist aber auch die Unter
nehmung kraft der Wucht der auf sie gelegten offentlichen Lasten mit 
ihrer Kalkulation wieder in Bezug zu setzen zu dem groBeren Sinn
zusammenhang ihres Industriezweiges. Man kann diese Verklammerung 
als einen der wesentlichen Zusatzvorgange des hochkapitalistischen 
Zeitalters gegeniiber den Verhaltnissen in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
ansprechen. Die damals auf das Wort "kapitalistisch" festgelegte 
Wirtschaftsordnung balancierte nur einen Augenblick zwischen der 
Gleichgiiltigkeit des wirtschaftenden Individuums gegeniiber dem Staat 
und einer ebensolchen Gleichgiiltigkeit dieses Individuums gegeniiber 
allen~hoheren Wirtschaftseinheiten. Der Begriff "kapitalistisch" ver
ewigt den Durchgangspunkt, in dem der europaische Einzelstaat noch 
Macht genug hatte, um dem Individuum als unverlierbarer Riickhalt 
bei seiner Wirtschaft dienen zu konnen, in dem der Staat mit anderen 
Worten im unbestrittenen Besitz seiner Souveranitat war, das Indi
viduum aber einzeln selbst im Kriegsfall weiter business as usual weiter
treiben konnte und seiner Unternehmungslust sogar gerade im Kriege 
mehr denn je der Anreiz von Lieferungen und Kriegsgewinnen zu Hille 
kamen. Diese Spannung zwischen einzelstaatlicher Macht und indivi
dueller Gesellschaftsform hat aIle Theorien von Staat und Gesellschaft, 
die wir heute in uns tragen, genahrt. Das war aber nur moglich, weil 
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in diesem Zeitpunkt die Spannung zwischen Individuen und hoheren 
gesellschaftlichen Verbanden noch kaum vorhanden war, weil also da
mals der noch vorhandenen Staatsmacht auf der einen Seite, auf der 
anderen Seite nur einzelne Privatunternehmer statt der noch nicht 
vorhandenen gesellschaftlichen Durchorganisation gegeniiberzustehen 
schienen, die in ihrer Kalkulation keinem hoheren Sinnzusammenhange 
Rechnung zu tragen brauchten. 

Nunmehr aber gilt nach dem Zusammenbruch dereinzelstaatlichen 
Steuerwirtschaft und dem Ausbau der gesellschaftlichen Organisation 
andererseits, daB ein tributpflichtiger Staat mit seinen Lasten grund
satzlich in jede Privatbuchhaltung als Element der gesellschaftlichen 
Ordnung mit eingehen muB. 

Die kapitalistische Wirtschaftsordnung ruht auf einer Gleichgiil
tigkeit ,des wirtschaftenden Individuums gegeniiber der Staatsrason, 
auf business as usual und Mehrverdienst durch Kriegsgewinne. Nun
mehr aber gilt, daB Volksfriede den Steuerdruck vermindert, daB er 
den Abbau der La,sten fUr Zeitungskorruption, Verbande, Nothilfe ins 
Bereich der Moglichkeit riicken wiirde. 



VI. Die neue Froht. 
Die erate wichtige Erkenntnis in dieser Lage ist, daB es sich hier 

um ein europaisches Problem handelt. Aus dem Schutt des Einsturzes 
kriechen nicht nur wir Deutsche, sondern aIle Volker Europas langsam 
heraus und sehen sich gegeniiber dem Problem der Arbeit in einer ge
meinsamen Lage gegeniiber Amerika. Die Fordsche Primitivitat ist 
imponierend, aber sie bleibt ganz deutlich amerikanisch. Gegeniiber 
dem durch seine Neger und Kulis - von anderen Dingen zu schweigen 
- grundlegend anders strukturierten Amerika, - an dessen Horizont 
die "Nomadisierung der Arbeit" iibrigens auch schon als Gefahr steht, -
regen sich in Frankreich, in England, in der Schweiz und·in 
Deutschland Manner, die eine Front der europiiischen Arbeit bilden moch
ten. Eine dauerhaftere, auf das Zusammenspielen von Vatern und 
Sohnen _ angelegte Betriebsverfassung alIein konne in Europa rentie
ren. Sie gelte es, dem Raubbau driiben entgegenzustelIen. Das Ein
wandererpathos driiben in Amerika miisse bei una durch ein Pathos der 
Arbeitslaufbahn ersetzt werden. Bisher habe auch die industrielIe 
Jugendzeit Europas ein ahnliches Pathos besessen. Die Uraachen ffir 
das Versagen dieses Pathos lassen sich etwa so formulieren: Nur die stete 
Zuwanderung aus dem Handwerk und yom flachen Lande hat eine heroi
sche Haltung gegeniiber dem MenschenverschleiB und der Behorden
verachwendung gestattet. 

Hat doch in Deutschland Z. B. bis 1907 eine- Fabrikbelegschaft noch 
zu einem Viertel oder Drittel aus Mannern bestanden, die aus Werk
stiitteIi der Vorfabrikzeit zusammengeholt waren. Wenn 1907 noch zwei 
Drittel der gelernten Industriearbeiter aus dem Handwerk stammten, 
so bedeutete das moralisch, daB diese zwei Drittel in einer Arbeits
tradition standen und Fertigkeiten hatten, die der Ingenieur vielfach 
nicht beherrschte noch auch beherrschen konnte. Diesem Patriziat mit 
eigener wurzelhafter Arbeitstradition gegeniiber war er also auch nicht 
im letzten Vollsinn Herr der Arbeit. Diese war-gerade in technischer 
Hinsicht noch nicht enteignet, noch nicht nackte, wissenschaftlich be
herrschte Arbeit. Ferner hatte das nichts Geringeres bedeutet, als daB 
bis dahin eine breite Lage der Industriemenschheit im Laufe ihres Le
bens zwei verschiedenen Umwelten angehorte: namlich einer vorindu
strielIen und nur einer industrielIen. Jede dieser Umwelten hat dem In
dustriemenschen etwas WertvolIes mitgegeben, und zwar dem oben 
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wie dem unten. Nur durch diesen Wechsel ist er leistungsfahig gewesen. 
Heut ist die vorindustrielle Umwelt in ihrem Formgehalt zerstort, 
unten das Handwerk und der Patriarchalismus, oben das Gymnasium 
und die humanistische Bildung. Mithin liegt erst jetzt das Vollproblem 
der Arbeitsproduktivitat, der Arbeitsfreude und des Arbeitskonnens 
der Industrie seIber auf Bisher hat sie durchweg von den alteren Ord· 
nungen der V olkssitte und des V olkstums in Stadt und Land zehren 
konnen. Eine richtige Kalkulation der V olkswirtschaft verbucht also 
einen erheblichen Teil der bisherigen industriellen Leistung auf anderen 
Konten als auf denen der Industrie. Jetzt sind aber diese Konten ge· 
schlossen. Nun erfahrt der Arbeiter von nirgends anders her mehr 
wie zu leben und wie zu arbeiten als aus der Industrie selbst. Aus sich 
selbst heraus mull nun die moderne Arbeitswelt die Polaritat und die 
Spannungen eines industriellen Arbeitslebens aufbauen. Ohne 801che 
Spannungen verwassert die Arbeit und verdorrt die Wirtschaft. Kein 
Mensch kann ohne sie leben. Also mull heut die rationalisierte Arbeits· 
welt die Leistungen der geschlossenen Konten seIber kalkulieren lernen. 

Dies etwa sind die Gedankengange, wie sie als europaische Schick· 
salsfrage in Deutschland wohl zuerst Willy Hellpach formuliert hat, 
wie sie in dem sehr zu Unrecht oft vergessenen "Thunenarchiv" Richard 
Ehrenbergs immer wieder aufklingen, wie sie die von Riebensahm 
geschaffene "Daimlerwerkzeitung" 1919/20 vertrat. 

Heut werden diese Gedankengange von den sozialpsychologischen 
Forschungen1) und der Akademie der Arbeit in Frankfurt vertreten2). Sie 
fanden in dem Schwindeltreiben der geistigen und wirtschaftlichen 
Inflation wohl bei Mannern wie Th. Brauer3), v. Eickstedt, Briefs, 
Oskar Bohme u. a. Beachtung. Die eigentlichen Industriellen rumpf. 
ten die Nase und die freien Gewerkschaften taten sie sogar mit aus· 
gesprochener Abneigung ab und bekampfen jede ihrer,Aullerungen4 ). 

Bezeichnend fUr die Schwierigkeiten der neuen Front ist das Heft 
"Das Problem der Industriearbeit", das zwei Vortrage auf der Deutschen 
Werkbundtagung 1924 vereinigt (Julius Springer 1925). Der eine Redner 
ist Hugo Borst von der Robert Bosch A.· G., der andre Hellpach. 
Sie reden zwei verschiedene Sprachen. Die Scheidung der Geister ist 
einevollkommene. Hugo Borst kommt sich offenbar sehr modern vor. 
Aber er weill einfach nichts von dem, worauf es bei dem Arbeitsproblem 
ankommt, weil er es - als typischer "Praktiker" - verabsaumt, seine 
Haltung zu "seiner eigenen" Arbeit zugrunde zu legen (er hat eben das 

1) Bisher zwei Bande. Berlin: Julius Springer. 
2) V gl. meinen Aufsatz iiber sie in der Zeitschrift "Arbeitsgemeinschaft" 1921, 

S. 147ff. 
3) "Der Deutsche", 1922, Nr. 266. 
4) Vgl. die lehrreiche Polemik der sozialistischen Zeitschrift "Arbeit" 1925 

gegen die Lehre der Frankfurter Akademie der Arbeit. 
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Gliick einer solchen), weil er statt dessen mit Hille seiner "Vor"-bildung 
auf "die" Arbeit der anderen in ihrer Allgemeinheit blickt. 

Anders im Auslande. In Osterreich ist Wilhelm A. Wilhelm mit 
ahnlichen Gedanken hervorgetreten1). In der Schweiz begriffen Manner 
aus der Genossenschaftspraxis, daB hier eine neue Zeit anpoche, wie z. B. 
J aggy in Basel oder der unermiidliche Dr. Fa uq uet vom internatio
nalen Arbeitsamt in Genf. In England wiirdigen Mercer und E. W. 
Mundy die neue Fragestellung; die "distributive" Bewegung sucht 
in dieser Richtung. Italiens Landwirtschaft bietet uralte Losungen2 ). 

Am weitesten gediehen sind die Dinge aber in Frankreich. Ein so an
gesehener Volkswirt wie Charles Gide glaubte sich anders als seine 
deutschen Kollegen nichts zu vergeben, wenn er diesen Dingen nach
ginge. Er steuerte 1924 zu dem Werk eines Pariser Drehers eine Vorrede 
bei, in der er das Problem der Arbeitsverwasserung und Arbeits
freude als die Formen signalisierte, in denen heute die Arbeitsfrage 
vor die industrielle Fiihrerschicht tritt. 

Der Verfasser dieses Buches, das sich das Industrielle Gemeinwesen 
betitelt3), Henri Dubreuil, hatte gleichzeitig die Association pour 
Ie developpement des Contrats cooperatifs de Travail (Paris 8e, Rue 
Pasquier 7) durchgesetzt, deren Sekretar er ist. Die Association kam auf 
dem Prager KongreB fUr Sozialpolitik 1924 erstmals zu Wort. Aber 
schon im selben Jahr schienen einem so erfahrenen Praktiker wie Albert 
Thomas die Dinge so geklart, daB er in seinem Referat iiber die Be
ziehungen zwischen den verschiedenen Arten von Genossenschaften 
auf dem Internationalen GenossenschaftskongreB in Genf sogar die 
praktische Inangriffnahme dieser feineren Organisationsprobleme der 
Arbeit durchsetzen zu konnen glaubte4 ). Die ablehnende Haltung nicht 
zum wenigsten der deutschen Praktiker zwang ihn allerdings dort, 
den Pflock ins theoretische "Studium der Frage" zuriickzustecken. 
Aber in Frankreich laufen auch praktisch die Dinge schon anders. 

Denn immerhin konnte dort der Arbeitsminister Godart unter dem 
10. November 1924 ein Schreiben herausgehen lassen, das sich wohl 
zum erstenmal mit der neuen Fragestellung amtlich befaBt6 ). Es 

1) "Wirtschaft8demokratie der Zukunft oder die Organisation der freien Ax
beit und des Verbrauches" 1919. 

2) Preyer, W. D.: Die Axbeit8- und Pachtgenossenschaften ltaliens. 1913. 
3) La Republique Industrielle, Paris, Bibliothek d' Education, Rue de Cluny 

191, Paris 5. 
4) Agenda fiir den 9. Genfer KongreB, S. 125ff., London 1924. 
5) Den Wortlaut teilt unser Anhang V mit. Ich schulde die Abschrift des 

Formulars sowie den Einblick in das franzoaische Material Herm Dub r e u il, vor 
allen Dingen aber meinem hochverehrten Freunde Herm Dr. Fauquet und sei
nem Mitarbeiter Dr. Colombain in Genf, deren selbstloser Hille diese Arbeit 
so viel schuldig geworden ist, daB ich ihnen hiermit auch offentlich danken mochte. 
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hei.St darin: "Ich habe mich dahin entschieden, meine Behorden zu 
einer Umfrage anzuhalten iiber eine Organisation und Entlohnung der 
Arbeit, die gemeinhin mit dem Namen "Travail en Commandite" be
legt wird." Der ErlaB fiihrt dann aus, daB es sich wederum bloBeArbeits
kolonnen innerhalb eines Unternehmens noch um auBerhalb eines Werk
verbandes stehende Arbeiterproduktivgenossenschaften handeln diirfe . 

• Und er macht darauf aufmerksam, daB- sich die Kommandite vor allen 
Dillgen in Druckereien finden diirfte. 

In der Tat kann die neue programmatische Bewegung, deren Fiihrer 
Du breuil ist, auf die praktische Durchfiihrung der Kommandite vor 
allen Dingen in der Pariser Nationaldruckerei hinweisen. Schon im 
Jahre 1905 veroffentlichte ein Drucker dieses Instituts, A. L. Boudet, in 
der Zeitschrift "Le mouvement Socialiste" einen langeren noch heute 
sehr lesenswerten Aufsatz iiber die soziale Bedeutung der Kommandite1). 

Eine parallele Pionierstellung der Buchdrucker ist uns ja in Deutsch
land aus der Geschichte des Tarifvertrages seit 1896 wohl vertraut. 

Bei der Kommandite handelt es sich aber anders als bei deutschen 
Pionierleistungen um eine deswegen wichtige Form der Arbeitsgestal
tung, weil sie "metagewer kschaftlich" ist, das solI heiBen, weil 
sie Berufsorganisationen und Tarifvertrage voraussetzt. Gerade das 
macht sie ja heut aktuell. Sie kampft personlich nicht mehr fiir ein 
Minimalrecht fiir aIle, sondern bedeutet die volle Arbeits
gestaltung fiir bestimmte Arbeiterwerkstatten. Daher muBte 
sie schon Boudet gegen die Abneigung der bloBen Arbeitermasse ver
teidigen. So ist sie noch heute nur die Arbeitsform einer Minderheit 
in der Nationaldruckerei. Deshalb muBte sie dort immer wieder den 
Vorurteilen der Werksbu:eaukratie und der Gewerkschaft abgerungen 
werden. 1m kleinen drangt sich hier das Gesamtproblem auf, um das 
es geht: 1st ein Biindnis des Arbeitsfiihrers und der Werkstatt moglich, 
das durch die Attrappen der Werksbueaukratie durchstoBt~ Denn die 
Gewerkschaft ist ja nur das unentbehrliche Gegengift gegen dieses aIle 
"guten Absichten" von oben illusorisch machende Stehkragenprole
tariat. Der Unternehmer oder Arbeitgeber weiB oft nicht, daB seine Ent
personlichung durch seinen "Stab" es ist, die den Betrieb ihm entriickt. 
Er kennt die Gesetze alIer Institutionen nicht2). Mit einer Festrede 
des Chefs zum 50 jahrigen Dienstjubilaum von Karl Miiller ist daran nichts 
geandert. Von der JahrtausendaussteIlung in Koln schreibt mir ein 
Unternehmer: "Sehr interessant und eindrucksvoll die Ausstellungen 
der Industrie. Jedes Werk in einem kleinen Raum. In jedem Raum 
Portrats der Griinder. Der Name und die Personlichkeit. Es waren 

1) In der Nummer vom 15. April 1905. 
2) Vgl. uber diese Gesetze meine Studie "Das Herz der Welt. Ein MaBstab 

der Politik", in "Kirche und Wirklichkeit" herg. von Ernst Michel, Jena. 1923. 
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Manner, einzelne Personlichkeiten, die die Werk~ schufen. Gesellschaf
ten sind daraus geworden . .An Stelle der Personlichkeit ein Beamten
apparat. Und der Geist dieses Beamtentums ganz und gar der Geist, 
der subalterne Geist der Staatsbeamten. Sie haben Art und Form ge
wechselt, der Geist ist der gleiche geblieben : Von dem unternehmenden 
Geist der Griinder ist nichts mehr zu spiiren: Beamte, die Karriere 
machen wollen, und Angst haben vor dem Vorgesetzten um Stellung und 
Weiterkommen, untertan dem Generaldirektor, dieser untertan dem Auf
sichtsrat. Ich habe viele unerquickliche Erfahrungen gemacht mit diesem 
industriellen kaufmannischen Beamtentum, das genau so holzern und 
ledern ist wie die Klubssesel und Eichenpaneele ihrer Inflationskontore. 
In einer Sitzung verlangten wir eindeutige Stellungnahme, ablehnend 
oder befiirwortend. 0 nein, man setzte ein pflaumenweiches Sitzungs
protokoll auf - ohne irgendwelche eigene Ansicht zu auBern - denn 
man kannte den Willen und die Absicht der Generaldirektion nicht. So 
geschehen in J. in der N. G. m. b. H. Dabei waren ane 5 Direktoren 
von der Giite unserer Projekte restlos iiberzeugt. Aber die Ansicht der 
Generaldirektion ? - So wird nun dies Protokoll zu den Akten wandern 
und die Angelegenheit in den Bureaus verschimmeln. Das sind dann 
die "Unternehmer", die nicht einmal den Mut zu einem ,Ja' oder 
,Nein' haben. Bei dieser Art von Beamtentum und Bureaukratismus 
m u B die Industrie stagnieren und allmahlich vom riihrigeren Amerika 
erdrosselt werden I}." 

Als erste Erkenntnis aus dem Gesagten ist festzustellen: Es han
de It sich hier grundsatzlich um Minoritatsfragen! Und 
zwar oben und unten. Die bekannte, verantwortlich gegliederte Gruppe, 
die personliches Leben hat, ist immer, niemais aber und nirgends wohl 
mehr.aIs in der modernen Arbeitswelt, in der Minoritat. AlIe zu
kiinftigen Arbeitsaufgaben teilen dies SchicksaI, sich an die mindere 
Zahl zu wenden. Denn die Arbeitsverwasserung durch die seelische 
Zerspaltung, die geistige Erstarrung, die technische Kurzsichtigkeit 
soli wettgemacht werden durch beherztes und besonderes Handein. 
Herzen kann man nicht en gros beziehen, Besonderes nicht allgemein 
haben. 

Gerade das macht die neue Fragestellung dem rein quantitativen 
Denken, das Wirtschaft mit .Materie verwechseIt, Ordnung mit AlIge
meinheit, Notwendigkeit mit Knechtschaft, schwer faBbaI'. Immer wie
der begegnet man dem Einwand, eine Reform konne doch nicht inter
essieren, die hochstens 10 oder 15% der BeIegschaften zunachst erfassen 
konne! Diese Denkart weiB nicht, daB sogar 15 % schon viel zu viel 

1) Ein anderer drei Generationen umfassender Originalbericht fiber diesen 
ProzeS ist abgedruckt in der 2. Auflage meines "Industrievolk". Frank
furt &. M. 1924. 
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sind, sobald es sich um eine echte Reform handeln solI. Es gibt nichts 
wertvolles in der Welt, das man sofort "fiir aIle" haben oder ins 
Werk setzen konnte. Seitdem man die Arbeit "Aller" okonomisch gleich 
machte und soweit man das durch Stundenlohn, Gehaltsklassen, Grup
pentarife getan hat, muBte man sie allerdings auch juristisch kollektiv 
behandeln. Aber damit hat sie nicht einfach ihren Wert behalten! 
Sondern man hat sie entwertet. Aller Arbeit ist etwas Gleichgiiltiges; 
meine und deine Arbeit sind etwas Bestimmtes. Dnd schon dies, daB 
wir sie an einem bestimmten Lebenstage in einem bestimmten Augen
blicke unseres Lebens leisten, gibt unserer Arbeit - bei aller Monotonie 
- einen einzig:utigen Wert. Diesen Wert zu retten ist das ganze Pro
blem der Arbeitsbeseelung der Arbeiterpersonlichkeit, der Werkstatts
belebung, des Friedens in der Gesellschaft. Die moderne Arbeit ist wert
zerstorend. Sie liigt, wenn sie behauptet, daB sie Kulturwerte schafft. 
Sie schafft vielmehr Kulturgii ter und will nur Giiter erzeugen. Dnd 
sie schafft Kulturgiiter um den Preis von Kulturwerten. Die Wertver
nichtung durch Giitererzeugung droht heut die Produktion - durch die 
offentlichen Lasten, die Zerstorung des Inlandmarkts, und den organi
satorischen Leerlauf - lahmzulegen. Also steht das Optimum des Ver
haltnisses zwischen Giitererzeugung und Wertvernichtung zur Debatte. 
Werte wachsen; Giiter werden produziert. Dieser Gegensatz in den 
Verfahren ist nicht zu verwischen. Aber diese Wiederaufrichtung der 
Werte kann in den ProduktionsprozeB nur eingepflanzt werden, wenn 
sie innerhalb der Disziplin der modernen Arbeitsmaschinerie und Arbeits
armee eingeordnet bleibt. Dieser Rahmen ist unwiderruflich zu respek
tieren. Arbeitsmarkt, Berufsorganisation usw. bestimmen iiber Kon
junktur der Betriebe und der Arbeitsplatze in ihnen. Aber es gibt ein 
Dariiberhinaus. Der Rahmen ist nur ein Rahmen, wie ich schon jiingst 
in Riedels Arbeitskunde1) und Hilde brand gleichzeitig in Pott
hoffs Sozialen Problemen des Betriebs ausgefiihrt haben. Denn in 
diesem Rahmen muB die Arbeit personlich - und das heiBt, sie muB 
Minoritatsarbeit werden. Gegen diese selbstverstandliche Ein
sicht straubt sich das Schematisierungsbediirfnis der Werksbureaukratie 
und der Masseninstinkt, beide gleichermaBen. Sie verschanzen sich 
hinter der Behauptung, jene, die technische Betriebseinheit, diese, 
die Arbeitersolidaritat werde darunter leiden. Sie behaupten, es "m iisse" 
sich dabei um finstere "mittelalterliche" Anschlage gegen die moderne 
Arbeitsordnung handeln. Modern nennen sie ihre gerade in diesem 
Augenblick durch Amerika als antiquiert dargetane technische und 
sozialpolitische Theorie, die aus der Mitte des neunzehnten Jahrhun
derts stammt und sich nur erst jetzt restlos in allen auBeren Aufbauten 
und Einrichtungen niedergeschlagen hat. Theorien brauchen zwei, 

1) Leipzig 1925, S. 64ff. 
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drei Menschenalter zu Realisierung. Also welch eine Verwechslung 
zwischen Modem und Sichtbarl Das Sichtbare kann liingst antiquiert 
sein. Als der Prasident der General Electric Company in den U. S. A. 
im vorigen Jahre zuriicktrat, do. spra.ch er es aus, daB die nachste Gene
ration driiben die AuflOsung des GroBbetriebes durchzufiihren habe. 
Ford selbst betra.chtet nach einem Bericht von Thomas Alva Edi
son seine Kette bereits in gewisser Hinsicht a.ls antiquiert. Er steuert 
auf Kleinbetriebe hin. Driiben in Amerika. ist man eben noch so im 
Schwung, daB man keinen Augenblick das, was "ist", fUr "modem" er
kIm. Nur die Anwalte des Masseninstinkts mUssen das Bestehende 
fiir das einzig Mogliche halten. Bestenfalls wird neben das Bestehende 
eine Utopia oder ein Kulturfeierabend gesetzt, wie wir das in all den Re
zepten der Bodenreformer, Kultursozialisten usw. wahrnehmen. 

Daher ist es kein technischer und kein politischer oder sozialer 
Kampf, den die Drucker der Pariser Nationaldruckerei aufgenommen 
haben. Sie fiihren den ewigen Kampf der Wenigen, geistig Selbstan
digen gegen die anonymen, verantwortungslosen Tendenzen des Tages. 
Sie sind Pioniere - wie die beriihmten Pioniere von Rochdale. Diesmal 
freilich geht es nicht um die Konsumtion, sondem um die Produktion. 
Und deshalb kann nur eine Wirkensgemeinschaft zwischen den Weni
gen von Oben, den Wenigen aus der Mitte und den Wenigen von Unten 
zum Ziel fiihren: "die paar Unternehmer, die paar Techniker, die paar 
Arbeiter" mUssen zusammenhalten gegen den Typ, der heute herrscht. 

Aber "riskiert man in der Wirtschaft auch nur einmal eine Scheidung 
der Geister 1 Es sind viele gute Ansatze in der Arbeitnehmerbewegung, 
aber sie konnen nicht zur Entfaltung kommen, weil auf der anderen 
Seite keine Gesinnungsgruppe da ist, auf die man unter allen Umstan
den fest bauen kann" 1). 

Es wird eben eine bestimmte Haltung gefordert, wie wir in der 
Einleitung sagten. Und dazu bedarf es der Erziehung, die uns lehrt, 
das Alltaglichste mit unsrem - nicht alltaglichen - Wesen ganz zu 
durchdringen. 

Worum handelt es sich bei der Kommandite der Drucker 1 "Sie ist 
die selbstandige Organisation der Werkstatt durch die Arbeiter selbst." 
Die Ma.chtbereiche innerhalb des Unternehmens werden gegliedert. 
Es findet eine Machtabspaltung statt. Das Unternehmen bleibt ein
heitlich, aber es wird gegliedert. Die durch die Technik geschaffenen 
kunstvollen Einheiten des Produktionsprozesses werden auf dieser hoch
sten Verfeinerungsstufe erhalten. Aber die Kommandogewalt inner
halb des Betriebes zieht sich aus allen Bereichen zuriick, in denen Teil
kommandos zur Abspaltung herangereift sind. Der militarische Druck, 
der Arbeitsmilitarismus wird damit in eine zivile, dauerhaftere Old-

1) Bechly, Hans: Volk, Staat und Wirtschaft. Hamburg 1924, S. 44. 
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nung iiberfiihrt. Das Zivil unterscheidet sich yom Militar begrifflich 
dadurch, daB im Militar ein heroischer Ausnahmezustand, im Zivil 
eine dauernde Lebensordnung verkorpert wird. Wir haben schon oben 
erwahnt, daB auch die europaische Industrialisierung in heroischem 
Stil geschehen ist. Anders als mit diktatorischen Machtvollkommen
heiten lieB sich dieser Aufbau nicht ins Werk setzen. Sein Bestand aber 
ist an die Ausbildung ziviler Machtabspaltung und lebendiger Gliederung 
gekniipft. Noch jede neue Wirtschaftsordnung hat diesen Weg zurUck
legen miissen. Es ist etwas die Schuld von uns Historikern, die Gesetze 
dieses "Obergangs vernachlassigt zu haben. 

Das unterste Glied dieses Prozesses ist die Werkstatt und die Beleg
schaft dieser einzelnen Werkstatt. Wir sehen bisher die sozialen Pro
bleme des Betriebes nur beim Betrieb im ganzen und von ihm aufwarts. 
In dem erwahnten Sammelband von Potthoff, 1925 erschienen, 
haben von zwei Dutzend Mitarbeitern nicht zwei gemerkt, daB die sozia
len Probleme des Betriebes auch innerhalb und unterhalb der Einheit 
"Betrieb" auf Losung harren! 

Die Kommandite lehrt uns das sehen. 
Die Veranderung der Blickrichtung auf das Betriebsinnere ist der 

entscheidende Vorgang. Die Kommandite gibt der Werkstatt Selbst
verwaltung. Der von der Werkstatt zu beanspruchende Lohn wird 
von der Belegschaft im ganzen verdient, an d:e Belegschaft im ganzen 
ausgezahlt, von der Belegschaft unter sich nach eigimem Rechte ver
teilt. Die Anordnung der Arbeit in der Werkstatt ist Sache der Werk
statt selbst. Nicht die eigene Arbeit, sondern die eigene Arbeit in 
und mit dieser Werkstatt, also: die Mitarbeit in dieser Werkstatt tritt 
als Aufgabe vor den Arbeiter. Er wird iiberfordert, wenn man ihn zum 
Mitarbeiter des Gesamtbetriebes machen will, oder gar zum Mitbesitzer 
(Kleinaktie!). Auch die Werkgemeinschaft ist leicht eine hohle kollek
tive Redensart, weil sie yom Werk statt von der Werkstatt ausgeht. 

Die Setzer in Paris haben in dramatischen Kampfen nur die fakul
tative Anwendung der Kommandite erreichtl). Die obligatorische 
Kommandite - zuerst 1853 gefordert! - wurde mit schwachen Gewerk
schaftsmehrheiten 1867, 1868 und 1877 verworfen. Boudet bemerkt 
dazu 1905: "Daran liegt es, daB die Kommandite noch heute wie eine 
neue Idee erscheint." Immerhin griffen im selben Jahre 1905 die fran
zosischen Wagenbauer anlaBlich eines Streikes die Kommandite als 
Vertragsform auf. 

Dennoch bedurfte es der Enttauschung der Massen durch Krieg 
und Demobilmachung, und vor allen Dingen des Auftretens eines Man
nes aus einer ganz anderen Technik, eben des ehemaligen Drehers 
Du breuil, urn die Kommandite auch der Drucker neu zu beleben 

1) Siehe Reglement im Anhang 4. 
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und aus einer Angelegenheit eines einzelnen Gewerbes zu einer grund
satzlichen Aufgabe zu erheben. 

Durch Du breuils allgemeineres Wirken hat bezeichnenderweise 
auch die Kommandite in der Nationaldruckerei erhohte Lebenskraft 
gewonnen. Ein Aufsatz von Marvaux im Organ des Genfer Arbeits
amtes wird wohl noch dies Jahr darfiber berichten1). Dubreuil ist es 
eben gelungen, die Kommandite aus der Zufalligkeit eines Erwerbs
zweiges hinauf in das Reich der Notwendigkeit und der Notwende der 
kranken Arbeit zu erheben. Der Wirtschaftspessimismus hatte Belloc 
sprechen lassen: "Entweder Wiederherstellung des Einzeleigentums oder 
Sklaverei: etwas Drittes gibt es nicht." Und er sah mit Recht (oben S.15) 
unter der Oberflache ideologischer Freiheitsrufe die Knechtschaft in 
Europa taglich handgreiflicher einbrechen. Dubreuil aber bestimmt 
sehr glficklich den schmalen Weg zwischen jenen beiden Verderbnissen, 
den ich als industrielles Lehnwesen und Arbeitseigentum bezeichnet 
und beschrieben habe, mit folgenden klassischen Satzen: "Fiir die 
Bauern findet das Problem seine Losung in der leichten Erlangung von 
Grund und Boden, in der auBersten Zerstficklung des Bodenbesitzes; 
aber hinsichtlich des Industriearbeiters kann die Losung mittels dieser 
Methode nicht gesucht werden, und aIle Plane, die sich mit der 
Frage des Besitzes des Betriebes befassen, scheinen mir 
an dem Kern vorbeizugehen. Wenn es richtig ist, daB die 
Industrie ebenso wie der Boden zu zergliedern ware, um 
zu groBter Stabilitat zu gelangen und um die Betriebs
angehorigen mit dem Eifer des Bauern arbeiten zu machen, 
so muB es etwas Geistigeres als der Besitz sein, das die 
Gliederung erfahrt, namlich die Verantwortlichkeit, von 
der einem jeden, er stehe hoch oder niedrig im ArbeitsprozeB, nach sei
nen Fahigkeiten ein Teil auferlegt wird." 

In der Tat, die "vertikale Natur", die sich in der technischen Be
meisterung von "Kraften" der horizontalen Stoffnatur der Erde zur 
Seite stellt, bedarf auch einer entsprechend anderen Herrschaftsordnung 
ala der Grund und Boden. Hier liegt auch ein schwieriges juristisches 
Problem ffir unsere Kapital und Arbeit schroff entgegensetzende Zeit. 
In "Werkstattaussiedlung", einer 1922 erschienenen Untersuchung fiber 
den Lebensraum des Industriearbeiters, finden sich Formulare einer 
solchen Betriebsgliederung nach deutschem Recht. Zugleich habe ich 
dort diese Machtabspaltung geschichtlich, okonomisch, technisch und 
politisch zu verteidigen gesucht. Der Titel dieses Buches ist vielfach 
miBverstanden worden, weil die meisten Leser das Wort Siedlung 

1) VgI. auch die Broschiire des BauarbeitergewerkschaftBfiihrers Perrot: 
"L'organisation cooperative du Travail dans Ie BlI.timent et las Travaux publics." 
Paris 1925. 

Rosenstock, Lebensarbeit. 4 
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heraushorten. Und dies Wort wirkt nachgerade wie Limonade. Man hat 
sogar ein Rezept fUr "nervose" Arbeiter daraus gemachtl). Aber 
die "Aus"siedlung von Werkstatten soilte nur einen Grenzwert an
geben, bis zu dem im auBersten Fail eine Betriebsgliederung mit Macht
abspaltung auch raumlich fiihren kann. An sich beschaftigt sich mein 
Buch, wie alle hier angefiihrten Gesinnungsgenossen, nur mit dem gei
stigen Vorgang der Werterhaltung und Werterneuerung 
inner hal b des Betrie bes. Eine enggebaute Fabrik in der Altstadt 
kann also im Sinne des Buchs "ausgesiedelt" sein; eine raumlich noch 
so dezentralisierte Unternehmung braucht keine Spur von Dekonzen- . 
tration, das heiBt von Eigenleben der Werkstatt und Machtabspaltung, 
aufzuweisen. Der Begriff Kommandite hat seinen Namen sozusagen 
dem ersten, der Begriff Aussiedlung hingegen den' seinen dem letzten 
Schritt des Entwicklungsprozesses entlehnt, dessen Ganzheit beide vor 
Augen stellen wollen. 

Belehrt durch die Erfahrung mit dem durch "Siedlung" romantisch
vergifteten Wort Aussiedlung und durch das franzosische Beispiel 
adoptiere ich gern den Begriff der Kommandite und setze ihn an die 
Stelle der Werkstattaussiedlung. Das Wort Kommandite hat den Vor
zug, an die handelsrechtlichen Kommanditgesellschaften zu erinnern. 
Dergleichen rein wirtschaftliche V orstellung wird vom Wirtschafts
menschen gewiB leichter assoziiert. Auch sachlich ist das Wort zutref
fend 2 ), indem es die Umwandlung der Herrschaft aus einer lauten und 
befehlenden in eine stille und leitende andeutet. 

Fiir eine rein ortliche, das heiBt fiir eine in erster Linie nicht inner
organisatorische, sondern standortsmaBig verursachte Dezentralisation 
gebraucht Oskar Boehme neuerdings den Ausdruck Werksaussied
lung. Er bespricht die Werksaussiedlung als Vorgang der "Indu
striellen Standortsveranderung", die- der Riicksicht auf den Ausgleich 
zwischen Arbeitsmarkt und W ohnungsmarkt entspringe. Es ist ein 
groBer Fortschritt, daB dieser Aufsatz aus dem Arbeitnehmerlager Auf
nahme im "Arbeitgeber" (1925, S. 370) gefunden hat. Denn damit 
ist wenigstens von der materiellen Seite her das Problem endlich "zu
standigen Orts" als Problem gesichtet worden. Und so mag diese ding
liche materielle Seite der Sache fortan den Namen Werks-Aussiedlung 
allein fiihren; Werkstattkommandite aber bezeichne die rechtlich ge
staltende Kraft, die dem Vorgang als die innere, energetische eigentiim
lich sein muB, wenn er kraftesteigernd wirken solI. 

1) Dies ktistliche MiBverstii.ndnis bei Johannes Gerhardt: Zeitwende 1925, 
S.S72ff. 

2) Nicht juristisch! Die Kommanditgesel1schaft des deutschen Handelsgesetz
buches ist nicht verwendbar. DaJl man mit § 22 BGB. helfen kann, zeigen die 
anhangsweise aus "Werkstattaussiedlung" abgedruckten Formulare. 
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Das Wort Werkstattaussiedlung, das beide Seiten des. Geschehens 
uInklammern wollte, kann mch offenbar in der vorlii.ufigen Zerkliiftung 
von dinghaftem Denken ("Werk")l)und geisthaftem Denken("Komman
d:te") nicht durchsetzen. Einheitsworte in einer einheitlichen, "schizo
phrenen" Wirklichkeit werden gewaltsam einseitig miBdeutet. Man 
glaubt, sie miiBten auf die eine Seite gehoren, miiBten Parteiworte 
sein. So hat man unser Wort, das radikal aus der neuen Gegenwarts
lage, also jiinger als Marx und Lenin, denkt und das erst recht jen
seits des Vulgarmarxismus liegt, da es die Gesellschaftsordnung. nicht 
bloB kritisieren, sondern mit positiven Zukunftsinhalten sii.ttigen will, 
ausgerechnet als Romantik abtun wollen! 

Welchen Funktionswert hat aber das Gebilde Werkstattkommandite 
fiir die Aufgabe, vor der wir stehen ~ Wir sagten: nach SchluB der In
dustriewanderungsepoche, d. h. nach dem heroischen Zeitalter unserer 
aus ii.lteren Lebensordnungen sich losringenden lndustrie, muE heut eine 
entsprechende Spannung und Anspannung aller Krafte im Leben des 
Menschen innerhalb der lndustrie erzeugt werden. Ein Gefii.lle 
muE den Lebenslauf, der schon den Lehrling in die Fabrik fiihrt, bis 
zum 60. Jahr treiben. Dies Gefii.lle fehlt heute. Zum Beleg drucke ich 
hier den Brief eines Mannheimer lndustriellen ab,den er mir auf den 
Aufsatz: Betriebsverfassung des Hochkapitalismus2) schrieb: "lch bin 
mit 14 Jahren ins Handwerk, mit 17 Jahren zur lndustrie iibergetreten; 
- heute 52 Jahre alt und techno Direktor einer kleinen Metallwaren
fabrik, die hart um ihre Existenz kiimpft. Das Resultat einer langen 
Reihe von arbeitsreichen Jahren ist die "Oberzeugung von der Not
wendigkeit eines Gesetzes, demzufolge jeder Mann, der Arbeitnehmer 
ist und das 50. Lebensjahr iiberschritten hat, mit Giftgas oder auf eine 
andere beliebige Art aus dem Leben gebracht wird ... 3)" Heutegeht es 
dem jungen Arbeiter wirtschaftlich besser als dem ii.lteren. Dieser 
widernatiirliche Zustand wiirdigt den ii.lteren herab. Demgegeniiber 
konnen Werkstattgliederung und Werkstattkommandite nur dem be
nannten und bekannten, genauer dem bekannt gewordenen und zu einem 
angesehenen Namen gekommenen Arbeiter zufallen. V eran twortung 
erwirbt man sich. Daher kann Selbstverwaltung der Werkstatt 

1) Das Wesen dieser Denkart des modernen Fabrikmenschen beleuchten eine 
Fiille von Belegen in der klassischen Anmerkung 42 von Hellpach-Langs Grup
penfabrikation 1922, die eine noch unausgeschiipfte Fundgrube darstellt. V gl. auch 
die bedeutenden Ausfiihrungen bei G. Lukasz: Geschichte und KlassenbewuBt
sein, Berlin 1923, S.94ff., der im wesentlichen allerdings bei Karl Marx' ge
nialen Ansichten stehen bleibt. Ein Beispiel unten S. 55. 

2) Frankfurter Zeitung, 15. Februar 1924. Vgl. dazu auch meine Darstellung 
Unternehmer und Volksordnung im Neuen Merkur S. 997-1004,1924. 

3) Vgl. dazu Niirnberger Tagung des Vereins fiir Sozialpolitik. Schriften des 
Vereins, Bd. 138, S. 183f. 

4* 
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nur Sache der Alteren und eine Sache fiir die AIteren sein. Die 
zentralisierten Teile der Fabrik bleiben daher, was sie heute sind: Der 
Tummelplatz der Energien der jiingeren Arbeiterschaft! Aber wahrend· 
diese Tatsache heute wahrhaft tragisch in lohn-, gewerkschafts- und sit
tenpolitischer Hinsicht wirkt (Betriebsrate!, Respektlosigkeit!, Kampf 
um den Soziallohn! Politisierung des Berufsvereins!), wird nun die 
militarische Kaserne der J ungmannschaft entgiftet. Bestenfalls kann 
heute der altere Arbeiter auBerhalb seiner Arbeit zur Mannwerdung 
reifen; denn auBerhalb kann er mit Hille der Partei, des Konsums, 
-eigenen Gartchens zur Bekleidung mit einer personlichen Verantwor
tung gelangen. In der Fabrik bleibt er zeitlebens ranggleich mit 
dem eigenen Sohn. Dies wird durch den Soziallohn noch unter
,strichen. So bleibt seine verantwortungslose Arbeit unbekleidete, 
nackte Arbeit. Dem alteren Arbeiter fehIen geistige Pflichten. Nur 
Pflichten geben Rechte! Dem Arbeiter Pflichten zu geben, heiBt ihn 
-entproletarisieren. Die, Verleihung' von Rechten an die Masse hat ver
sagt und muB versagen. Menschwerdung vollzieht sich nur iiber die 
Verleihung von Pllichten! Die Werkstattkommandite gibt sie ihm und 
gibt damit dem Arbeitsleben einen Sinnl ). 

1) Anhang 4 enthiilt in seineD Artikeln neben viel Ballast eine Reihe Er
fahrungen hierzu. Wegen des Alters der Kommanditierten. vgl. Art. 27. 
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HeiBt das nicht zu groB getan mit solch einem Planchen, wie es die 

ganze Kommandite, Aussiedlung, Betriebsgliederung bestenfalls dar
stellen ¥ Weder der Techniker noch der Politiker wird sich eines Achsel
zuckens enthalten konnen, in welch ubertriebener Weise hier von einer 
belanglosen Kleinigkeit geredet wird. Angesichts der "Riesenzahlen", 
"riesigen" AusmaBe, "ungeheuren" Aufgaben der Wirtschaft, im Ver
gleich mit den "gigantischen" technischen Problemen und dem "tita
nenhaften" Ringen um ihre LOsung ist das menschliche MaB der 
ganzen Angelegenheit entsetzlich banal. Es handelt sich bloB um die 
Unterscheidung von Jugend und Alter, bloB um eine Schlichtung 
zwischen Stadt und Land, um ein Gesetz vaterlicher und sohnhafter 
Lebensfuhrung, um Sitten und Gebrauche, Stil und Mundart. 

Es ist allerdings so. 1m politischen und im technischen Leben wird 
die Werkstattkommandite erst eine Rolle spielen, wenn etwa ~in Ge
setzentwurf so und 80 viel vom Hundert der Arbeiterschaft zu kom
manditieren befiehlt, wenn die Funktionen des Arbeitszugsverkehrs 
durch den Werkstattengiiterverkehr ersetzt werden mussen l ). Einst
weilen ist das nicht zu erwarten. Ware die Werkstattkommandite ein 
politischer oder technischer Plan, so ware das schlechterdings ein Man
gel. Aber die Werkstattkommandite ist kein "Plan". Nur der Unter
nehmer, der Ingenieur, die Betriebsleitung konnen und sollen planen. 
Sie diirfen sich mit Recht das Hineinreden in ihre Plane, in ihre eigent
lichsten Aufgaben verbitten. Die Werkstattkommandite ist aber kein 
solch unzulassiges Kommando der Theorie an die Praktiker2). Sie ist 
kein Rezept, keine Quacksalberei. Sie "kommanditiert" nur das gesell
schaftliche Leben mit einem SchuB volksgesetzlicher Erkenntnis. Sie 
soll ein Priifstein der im Gesellschaftsleben wirkenden Geister sein, 
ein Priifstein, der die Geister scheidet. Entscheiden aber mussen sich 
diese selbst. Und wie diese Geister dann die Arbeitsgemeinschaften 

1) Von diesei technischen Aufgabe ist in der interessanten Abhandlung die 
Rede, die EisenbahnratDr. Bii.Beler Boeben in der "Verkehrstechnischen Woche" 
1925 unter dem Titel "Schnellgiiterverkehr" verOffentIicht. 

2) Vgl. dazu WerkstattaUBBiediung, Einleitung und Schlu.okapitelsowie maine 
"Andragogik", Archlv fiir Erwachsenenbildung 1924 gegen die Vergotzung der 
BegriHe Theorie und Praxis. 
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ihrer Werkstatten herbeifiihren, ob sie einsiedeln, aussiedeln, komman
ditieren, zwischensiedeln, abspalten, verleihen, gliedern - das miissen 
sie entscheiden. DieWerkstattkommandite ist eine Denk-, ja 
genauer eine Sprechweise. Wir haben sie als Denkfigur oben S.24 ein
gefiihrt. "Sprechweise" sagt deutlicher was gemeint ist. Diese Art von 
der Arbeit zu sprechen ist namlich seIber ein Schritt auf einem pada
gogischem Wege, den es zuriickzulegen gilt. In der Lage Europas, in 
der die Geister zerkliiftet mit Schlagworten sich toten und "der" Geist 
tot ist, kann nicht am Anfang die Tat stehen. Erst miissen in den Seelen 
wieder die von der Giiterproduktion ausgerodeten Werte wachsen und 
also Worte laut werden, deren Werte von jenen Zerkliiftungen noch 
nicht vergiftet sind. 

Hierin glauben wir den Wert dieser Sprechweise zu erfassen: Die 
Werkstattkomman(4te kann bestenfalls nur wenigen im Anfang Pflich
ten und damit Wiirde geben. Aber von ihr aus und auf sie hin zu den
ken wandelt das unwiirdige Bild, das wir von der gesellschaftlichen Arbeit 
haben. Damit also erzieht und modelliert diese Denkweise aIle. Jenes 
Bild der Arbeit ist ja nicht deshalb unwiirdig, wie sentimentale Roman
tiker deklamieren, weil die Maschine den Menschen mechanisiert und 
wie die Jeremiaden dieser Art lauten, sondern weil das Hauskind 
Maschine innerhalb seines Fabrikpalastes das Arbeitsindividuum wie 
einen Stiefbruder, der keine Zukunft hat, an die Wand driickt. Die ge
wordene, fertige, laufende, exakte Maschine scheint jedes Werden, 
jede Zukunft der an ihr tatigen Arbeitskraft brutal zu kappen und zu 
vernichten. Aber die Arbeitsgemeinschaft entwaffnet die Maschine. 
Sie wechselt ja sogar auBersten Falls ihren Maschinenpark ausl). Und 
deshalb handelt es sich bei der Werkstattkommandite um eine nur in 
der Arbeitsgemeinschaft des Volkes verstandliche, nur aus 
ihr zu rechtfertigende Denkfigur! Gibt es kein Yolk, gibt es nur Gesell
schaft, so hat diese Denkfigur keinen Sinn. Denn dann gibt es weder 
Vergangenheit noch Zukunft, weder Vater noch Sohne, weder Ahnen 
noch Enkel, weder Alte noch Junge, kurz alles das, was der Gesellschaft 
gleichgiiltig, dem Yolk wesentlich ist2). Wir haben schon oben die neue 
Lage der deutschen an einen bankerotten, tributpflichtigen Staat ge
ketteten Wirtschaft darzutun versucht, diese unerhorte Lage, in der 
die Okonomie plOtzlich die Bereiche, in denen Werte wachsen und ver
gehen (Volk), neben denen, in denen Giiter erzeugt und verschlissen 
werden (Gesellschaft), selbst mit einkalkulieren darf und muB, eine 
Lage, in der aus einer Gesellschaftswirtschaft (jetzt richtig Sozial
okonomik, friiher irrefiihrend N ationalokonomie genannt) eine V olks
wirtschaft werden konnte. 

1) Siehe Anhang 1. 
2) Niiheres im II. Bande meiner Soziologie "Die Volker der Geschichte". 
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In den vorliegenden SchluBabschnitt gehOrt <laher wenigsten in stich
wortartiger Kiirze der Hinweis, inwiefern auch die Volkserziehung 
durch eine veranderte Art und Weise, von der Lebensarbeit des Men
schen zu sprechen, eine Reihe von Aufgaben zusammensehen kann, 
unter deren Zersplitterung wir heute leiden. 

Hier gerade und vor allem diirfte der Funktionswert des Problems sich 
erweisen .. Denn aus den Tiefen dieser Aufgaben und Note entsprangen 
auch die Bemiihungen der neuen europaischen Front guten Teils seIber. 

Zunii.chst ist der Inhalt dieser Lehre charakteristisch begrenzt. 
Aus gewaltigen, ja uferlosen Projekten, aus weltgeschichtlichen Per
spektiven oder Utopien lernt der Blick sich auf das Nachste und 
Kleinste richten. Der Bann der groBen Zahlen weicht. 

Erst unter dieser veranderten Blickrichtung kann aber die Gemein
schaftserziehung erfolgreich einS£tzen. Ohne zu zeigen, wo denn die 
cngen Bezirke der Gemeinschaft sind, in die der einzelne hineingehen 
oder hineinwachsen darf, bleiben Mahnungen iiber Heimischwerden und 
Wurzelnschlagen "im GroBen Ganzen" oder gar in der "Allgemeinheit" 
erzieherisch wertlos. 

Die ArbeiterbiIdung bekommt eine klar umrissene Zielsetzung. Es 
ist kein zufalliger sondern ein tief in der "V erdinglichung" des Denkens 
wurzelnder Mangel (oben S. 51 bei A.l), daB die ArbeiterbiIdung bisher 
in sich zerrissen sein muBte. Da ist die Fach- und FortbiIdungsschule 
mit ihrem matten Fliigelschlag. Sie ist vollig abgeschnitten vom iibrigen 
Bildungswesen, ja vom Geistesleben. Gerade an den Fortbildungs
schiilern der GroBstadt hat Giinther Dehn in seiner erschiittern
den Rundfrage deutlich machen konnen, wie geistlos unsere arbei
tende J ugend, wie unwirklich die Gedanken unserer geistigen Schatz
kammern geworden sind. In PreuBen z. B. ist das gewerbliche Schul
wesen auch organisatorisch luftdicht vom Unterricht8wesen anderer 
Art getrennt. Die preuBischen Landwirtschaft8- und Handelsminister 
(d. h. natiirlich ihre Rate) halten anscheinend jeden Auderungsgedan
ken fiir ein SakriIeg. Man wird ausgelacht, wenn man davon spricht, 
daB gerade dies gefahrenreichste Alter von 14-20 im Herzpunkt er
griffen und gefiihrt werden miiBte. Ein paar Stunden Deutsch oder 
Religion sollen uns dariiber beruhigen, daB diese Schulen fiir die Ge
meinschaftserziehung ausfallen. 

Demgegeniiber hat die Jugendbewegung die Herzen der Jungen und 
bindet sie in die Gemeinschaft. Aber sie bleibt inhaltsleer, weil sie ja 
mit ihrem richtigen Ahnen an die Schulungstatbestande nicht heran
gelassen wird. Als Drittes sehen wir die utopische oder idealistische 
BiIdung durch die Partei von den Kommunisten bis zu den Volkischen. 
Kurse, Zeitungen, Versammlungen hammern ihre hinter der Wirk
lichkeit langst vetalteten, iiberstandigen Programme oder Schlagworte 
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ein. Sie konnen nicht "bilden", weil sie den Menschen fern von seiner 
Arbeit aufsuchen. Deshalb lauft der Sozialismus leer. Deshalb sind die 
sozialistischen Fiihrer so ohne Weisheit und Blut. Ais letztes bietet sich 
die populare Bildungssuppe der Volksbildung alter Art an. Sie gibt 
Wissen, Kenntnisse, Kenntnisse der Sterne und der Orthographie, des 
Rechnens und der Philosophie zum Selbstkostenpreise, ja unter dem 
Selbstkostenpreise ab und stopft mitleidig die Locher im Wissens
teppich, die der Schullehrer gelassen hat, mit etwas groben Stichen zu. 

Weshalb diese Zerrissenheit, dies "Oberkleben der einen Verlegenheit 
mit einer andern 1 Weil Mensch, Arbeitskraft und Verantwortungs
trager im Arbeiter heute ein jeder seine eigenen Wege sich suchen muB. 
Seine Seele muB sich anderwarts nahren, als da, wo seine Hande sich 
riinren, aber auch als da, wo sein Konnen schulmaBig ausgefeilt wird, 
und als dort, wo sein gieriger Geist d~n Machten des Wissens nacheilt, 
weil er Wissen fiir Macht halten muB. 

Wird aber die Denkweise der Werkstattkommandite maBgebend, 
so erhalt die Erziehung die einheitliche Aufgabe. Denn ein auf weite 
Sicht angelegtes Ineinanderwirken von Stadt und Land, ein Kreislauf 
der Menschen und Generationen solI einsetzen. Ein jeder gehort zu
zeiten unter die rziehungseinfliisse des Landes, zuzeiten unter die 
der Stadt. Das GroBwerk bleibt Ausdruck hochster Energieerzie
hung, die Kommandite umgekehrt starkster Einwurzelung. Das stadti
sche Leben lehrt unbegrenzt hoffen. Das landliche Leben bildet und 
veredelt die menschliche Furcht. Beides ist unentbehrlich. Der Ideal
fall ware vielleicht dieser: Tritt ein Junge mit 14 Jahren in die Fabrik
lehre, so kann er mit 35 J ahren kommanditiert werden. Seine Kinder 
sind dann 1-10 Jahre alt. (Denn die unnatiirliche Friihehe des Pro
letariats wird sich dann fUr diese gehobene Schicht zuriickbilden.) 
Diese Kinder wachsen also auf dem Lande groB oder doch als Kinder 
eines verselbstandigten Vaters. Kommt der Sohn mit 14 Jahren in 
die L3hre, so ist der Vater etwa 45 Jahre. Der Vater kann es also mit 
65 Jahren sehr wohl erleben, daB es sein eigener Sohn ist, der ihm 
in die Werkstattkommandite nachfolgt. 

Dieses Beispiel erlautert wohl, worauf die Erziehungsaufgabe ab
zielt. Sie hat in dem jungen Arbeiter vom 14. Jahre an die Spannkraft 
zu entfalten, die ihn bis zum 35. Jahre vortreibt. Damit bekommt die 
gesamte Jungmannerbildung ihre Gliederung. Die Gemeinschafts
erziehung wahrend der Lehre durch die Alteren, der AnschluB an das 
Biindewesen in der Wanderzeit, das Urlaubswesen wahrend der einzel
nen Arbeitsjahre, die Besinnung vor der AbschlieBung in der schon oft 
geforderten langeren Dienst· oder Freizeit, in dem "Volksjahr des Er· 
wachsenen" - das wird alles auch wirtschaftlich wertvoll und erst 
durch diese okonomische Bedeutung wird es echt. 
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Das einzelne Arbeitsjahr wird also seinen Urlaub ala Freizeit so auf
bauen miissen, daB gerade mit Hille diaser Freizeiten und ihres geisti
gen Gehalts der Gesamtbogen des Arbeiterschicksala in das einzelne 
Arbeitsjahr hineinverfugt und eingebunden wird 1). Gerade die MuBe 
dient dann der Zukunft der ArbeWl). Das einzelne Arbeitsjahr be
kommt wieder einen nicht willkiirlichen, nicht bloB astronomischen 
oder kirchengeschichtlichen Sinn. Denn es wird eine Stromungsstufe 
im Rhythmus und Strom der Lebensgeschichte dieses nur scheinbar 
das einzelne Jahr abarbeitenden Menschenkindes. 

Die Volkshochschule, deren Gedanke durch unlauteren Rummel 
heute zu Unrecht ge1ii.hmt erscheint, gewinnt ihren Sinn vertieft zuriick. 
Denn sie muB die Statte bilden, in der sich - anders wie heute, wo sie 
die Statte des Kleinbiirgertums ist - die Arbeiter mit Unternehmern, 
Ingenieuren, Volkswirten, Juristen treffen, kennen lernen und an
freunden, in denen zwischen ihnen die Aussaat, auf deren Gelingen 
die "neue Front" angewiesen bleibt, aufgehen kann. 

Ohne solches Treffen, solche Statten der Vertrauensbildung, solche 
gemeinsame menschliche Grundlagen ist gemeinsame Zielsetzung -
wie sie die Werkstattkommandite fordert, - nicht moglich. Diese 
Volkshochschulheime gilt es also zu schaffen3). 

So sind aIle diese erzieherischen Schritte unerlaBliche Vorbedingung 
und zugleich Wirkung dieser Denkweise. ~rade hier aber sieht as auch 
schon hoffnungsvoll genug aus, indem die Erzieher aller Lander sich 
auf ihre Pflicht zwischen Politik und Technik zuriickbasinnenf ), und in
dem die Jugend schon einfach entsprechend handelt. 

Auch die neuartigen Inhalte fiir die zu dieser Erziehung und Schu
lung notwendige Lehren treten schon in Umrissen hervor: an erster 
Stelle erforderlich ist eine Lehre von den Lebensaltern6 ) und dem 
seelischen Wechselspiel auf diesen Lebensstufen, von der Sprache der 
Gemeinschaften und Lebenskreise8 ), vom Schaffen und der Gestaltung, 
von der Erbfolge und Nachfolge, von Gesellschaft und Yolk. Diese 
Lehren miissen sich heut aus zahllosen Einzeldisziplinen des alten Wissen· 

1) Davon handelt u. a. meine Schrift Protestantismus und Volksbildung. 
Berlin 1925. 

I) Dieser Geda.nke ist sahr schOn ausgefiihrt inHellpachs Beitrag zu Hell· 
pach.Borst: Probleme der Industriearbeit. B3rlin: Julius Springer. 1924. 

3) Diesa Gedanken vertritt der Hohenrodter Bund. Sein Organ ist das aus der 
von Werner Picht und R. v. Erdberg gegriindeten Zeitschrift "Arbeits. 
gemeinschaft" (seit 1919) hervorgegangene "Archlv fiir Erwachsenenbildung". 

') Ein Beispiel dieser Frontbildung vermag vielleicht die World association 
for Adult Education zu werden. 

6) Eine erste Darstellung gibt meine Soziologie I. 1925. 
I) Dariiber steht ein Buch Fritz Klatts zu erwarten. VgI. vorlii.ufig meine 

Angewandte Seelenkunde. Darmstadt 1924. Es handelt mch dabei um das Gegen
teil von Sprachpsychologie, nii.mlich um eine Soziallogik! 



58 Der Sinn der Zielsetzung. 

schaftsstammbaums und aus den Irrlehren der idealistischen Philo
sophie miihsam freikampfen. Begegnet es doch mit Vorliebe, daB eine 
Darstellung dieser Zusammenhange, die sich als volkswissenschaft
liche gibt, ala volkswirtschaftliche verlesen wird! 

In Wahrheit handelt es sich hier um den wissenschaftlich geklarten 
oder besser erst neu zu erringenden Schatz der alten V olksweisheit, 
ohne den Aufbau und Bildung eines Yolks unmoglich bleibt. Die neue 
Lehre muB, wie man das mit einem bezeichnenden Modewort heute 
allgemein nennt, in den Arbeitsgemeinschaften dieser Erziehungsweise 
"erarbeitet" werden. Denn die Fassung dieser Lehren darf nie eine 
"begriffliche" werden wie bei den Universitatswissenschaften. Sie muB 
jedesmal zwischen den Beteiligten neu ausgesprochen werden1). Erst 
damit wird ihre Geltung besiegelt, daB die in ihrer Arbeit stehenden 
Manner und Frauen, Jiingeren und AJ.teren, . Arbeiter und Bauern, 
Metallarbeiter und Seeleute, sie in dem ihnen zuganglichen Gleichnis 
und Ausdruck sich "erarbeiten". Dieser Vorgang ist keine bloBe "Ein
verleibung" von Wissen, ebensowenig ist er eine hohle "Begeisterung" 
durch stolze Ideen. Das iiberniichterne Wort "erarbeiten" verdeckt 
ein wenig das, was gemeint ist. Diese Lehre soll den arbeitenden Men
schen ansprechen, beim Worte nehmen, mit Namen rufen und durch 
alles dies beseelen. Deshalb kann die Methode dieser neuen - aus 
Padagogik, Jurisprudenz, Theologie, Okonomie, Philologie, Historie, 
Philosophie usw. usw. heraustretenden - Soziologie oder besser Volks
wissenschaft nur innerhalb von Gemeinschaften in Kraft treten. Sie 
gilt nicht fUr Individuen. Sie lebt aus der Bindung an die Gemeinde, 
in der jeweils die Erkenntnis Wort wird und in erfahrenen Kopfen 
Verstandnis, in gepriiften Herzen Widerhall findet. Die Lehre gilt 
zum Unterschied von der Philosophie nicht fUr AHe, sondern zwischen 
Verschiedenen. 

Leistet diese Lehre und leisten die Statten, an denen sie lebt, der
einst was sie sollen und miissen, so werden die Liicken und Mangel offen
kundig und behebbar, die heute etwa der Bildungsgang des Ingenieurs 
aufweist. Die technische Hochschule bildet theoretisch glanzend ge
schulte Techniker aus. Sie holt sich als Aufputz, angstlich besorgt, 
der Universitat nicht nachzustehen, in ihre "allgemeine Abteilung" 
Vorleser iiber Kunst, englische Literatur, Padagogik, Soziologie, Philo
sophie. Der ganze Studienbetrieb verlauft ungetriibt durch die Wider
stande der echten und wirklichen Arbeitswelt. Kein Arbeiter ist zugegen, 
wenn Sozialpolitik doziert wird. Ein Professor, der yom Magneten 
lehrte, ohne ihn vorzufiihren, der Tuberkulose lehrte, ohne Kranke vor
zustellen - sie sind undenkbar. In den "Geistes"wissenschaften aber 
herrscht die alte Scholastik fort. Begriffe werden zerspalten, ohne daB 

1) Vgl. dazu Hans Ehrenbergs Disputation Band I und III. 1923 und 1925. 
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erprobt wird, wie Namen wirken, mag auch das Yolk daruber zugrunde 
gehen. 

Das dem Arbeitsrecht entfremdete Geistesleben des Volkes der 
Dichter und Denker bietet eben nur objektive Begriffssysteme und 
subjektive Lyrismen uber das "Leben" im Allgemeinen und im Beson
deren. Die Wiederbelebung der Wirtschaft kann sich nur vollziehen, 
wenn aus und von der Arbeit her wieder gedacht wird. Auch die "hohere" 
geistige Welt wird sich bequemen mussen, aus dem Wurzelgrunde und 
Heimatboden der taglichen Wirtschaft und Arbeit sich die Fragen und 
Denk- und Sprechweisen zu holen. Die Wirtschaft ist ja nur entseelt 
worden, weil sich ihr das Geistesleben geflissentlich entriB und in das 
"Hohere" der Ideen wie ein Luftballon entwich. 

Die Wiederbeseelung der Wirtschaft wird so eine Frage der Selbst
demutigung der Gebildeten, die aus fertigen "Gebildeten" zu Elementen 
der Volkbildung, Volkwerdung werden mussen. Der Geltungsbereich 
unserer Zielsetzung ist daher in erster Linie ein seelischer. N ur ffir die
sen Bereich kann sie die volle Verantwortung selbst ubernehmen. Das 
andere bleibt unter der Verantwortung derer, die nicht Bucher zu schrei
ben noch zu lehren, sondern zu verkorpern haben. -

Ja noch mehr: Wenn die Technische Hochschule ihr Gesicht um
wenden wird und statt ffir Universitatsmimikry fUr die bisher von ihr 
schlechterdings ubersehene Aufgabe der Gemeinschaftserziehung des 
Ingenieurs Opfer bringt, dann wird die Werkstattkommandite nur noch 
einen winzigen Bruchteil der umfassenden Aufgabe darstellen. Denn 
dann wird dies Beispiel ja seinen Zweck erfiillt haben: Der Ingenieur 
wird mittels solcher Denkweise sich selbst als Erzieher und Arbeits
fuhrer entdeckt haben. Die Welt der Technik wird daraufhin das, 
was hier nur fur eine einzige Stufe, namlich die unterste Arbeitsgemein
schaft der Arbeitergruppe entwickelt worden ist, vielleicht lieber zuerst 
auf den hoheren Stufen der Betriebsstaffel verwirklichen. Diese hohe
ren Schichten sind ja nicht minder proletarisiert und bureaukratisiert. 
Vielleicht ist es noch wichtiger, daB die Seele des studierten Proletariers 
heute erobert, kolonisiert, "besiedelt" und "kommanditiert" werde. 

Der Weg zur Kommandite ist zweifellos ebenso weit oder weiter, 
als die Wirkungen sein konnen, die von ihr fur den Geist der Arbeits
welt auszustrahlen vermogen. Aber gerade das ist ihr eigenartiger Wert. 
Denn jeder Schritt auf diesem Wege tragt seinen Wert in sich selbst. 
Keine Freizeit, kein Urlaub, keine Schulgemeinschaft, keine mensch
liche Beruhrung im Volkshochschulheim darf als Mittel zum Zwecke 
betrachtetwerden. Die Mittel sind hier seIber zugleich Zwecke. 
So aber stellt sich jedes gesunde Verhalten des Volkes dar: Von der Ge
sellschaftsseite her soli und muB der notwendige Zweck mit den unerHtB
lichen Mitteln erreicht werden. Von der Volksseite her treten AuBerun-
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gen lebendiger Kraft zu einem sinnvollen Ganzen zusammen; nichts 
ist da bIolles "Mittel", nichts auch "bIoller" Zweck. Der Zweck
trager und der Ausdruckstrager in una, Mann und Kind, verlangen beide 
ihr Recht. Die instinktiven Regungen auf dem Gebiete der Volks
erziehung und die Notwendigkeit neuer Mittel ftir die Zwecke der Volks
wirtschaft brauchen nicht unausgesohnt nebeneinander her zu laufen. 
Sie konnen sich gegenaeitig verstarken und damit den Krafttiberschull 
erzeugen, der ftir das Volk Gesundheit, ftir die Gesellschaft Gedeihen 
bedeutet. Zur Einleitung dieser Wechselwirkung bedarf es eines Ent
wurfs. Der Entwurf ist aber kein Rezept sondern er hat den Sinn eines 
"hingeworfenen" Worts, an dem sich die Geister je nach ihrer seeli. 
schen Opferwilligkeit scheiden und umgruppieren konnen. Diese Schei
dung mit anzuregen ist der Sinn unserer Zielsetzung. 



Schlufi. 
Blicken wir zuriick. Wir sind zunachst an die Stelle in der Arbeits· 

geschichte getreten, von der aus gesehen Sozialpolitik und Arbeits· 
recht als unbestreitbare Tatsachen nach riickwarts vorliegen. Je 
eherner diese Tatsachen der offentlichen Verwaltung der Arbeit und 
ihrer Autonomie feststehen, desto deutlicher wird, daB beide nur bis 
zum Betrieb herunter reichen. Die Arbeitsgruppe und die Werkstatt 
leben von anderen ordnenden Kraften, von dem stummen unperson. 
lichen Befehl der Arbeitsordnung oder dem lauten und personlichen 
des Meisters. Hier tun sich neue Moglichkeiten auf, aus technischen 
und organisatorischen Griinden. Der Sachwertfetischismus gefahrdet 
die Anpassungsfahigkeit der Fabrik im Kampf ums Dasein; die Meister· 
herrlichkeit ist bedroht. Statt nur immer den leiblichen und politi. 
schen Menschen in der Arbeitskraft zu schiitzen, gilt es, den Verant. 
wortungstrager im Arbeiter freizusetzen. 

Die Wirtschaftsgeschichte weist gleichzeitig Spuren auf, die der 
Arbeitsgeschichte entsprechen. Indem der Staat aus einem Plus und 
Riickhalt zum Minus und Verzehrer fiir den Unternehmer wird, hort 
der technische Teil der Unternehmung auf, ein bloBer Anhang des kauf· 
mannischen Tuns sein zu konnen. Die FuBangeln innerer Bureaukrati· 
sierung drohen iiberall. Die seelischen und geistigen Spaltungen des 
Yolks kommen zu teuer. 

Der Eindruck der amerikanischen Verhaltnisse unterstreicht die 
Entmutigung iiber die europaische Arbeitsverwasserung und Wirtschafts· 
erstarrung. Daher war dem biirgerlich.kapitalistischen und dem sozia· 
listisch.utopistischen Optimismus schon vor dem Krieg ein Wirtschafts· 
und Arbeitspessimismus entgegengetreten. Delaisi, Belloc, Hilde· 
brand stehen jenseits des Gegensatzes Individualismus-Sozialismus. 
Sie sehen, wie der Sozialismus selbst die individualistische Wirtschaft 
mit abdrosseln hilft, so daB sie, statt sich zu "entwickeln", verfallt und 
sozusagen auf der halben Strecke liegen bleibt, statt wie Marx glaubte, 
"immer weiter" zu gehen. 

Die hinter Belloc und Hildebrandt her sich hervorbildende 
europaische Front ist deshalb auf Wirtschaftsermutigung und 
Wirtschaftserneuerung aus. In der Erfassung der Werkstattsitten 
und in ihrer Emanzipation, in "Werkstattkommandite" wie sie in Frank· 
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reich umkampft wird, sieht sie einen geeigneten Schritt zur Entfesselung 
des Schaffenstragers im Arbeiter. Ermutigung und Erneuerung voll
ziehen sich aber nie durch auBere MaBnahmen allein. Die neue Front 
weiB daher, daB ihre Zielsetzung ebensosehr den p8.dagogischen Sinn 
hat, eine innere Zuwendung zu der neuen Aufgabe herbeizufiihren. 

Ein geschichtlicher Vergleich kann vielieicht am besten die Lage 
zusammenfassend erlautern, aus der heraus hier von Werkstattkomman
dite die Rede war. 

Die "Werkstattaussiedlung" ist 1923 in der Zeitschrift des Vereins 
deutscher Ingenieure mit den Planen der Reformer von 1807-1812 
verglichen worden. Der allzu ehrenvolle Vergleich kann alierdings 
zeigen, daB es heut wie damals auf Ermutigung ankommt. Zusam
mengebrochen war damals der Machtstaat. Durch Volkstum (Roman
tik), Volksgeist (historische Schule), Volkssprache (Germanistik) ihm 
neues Leben einzufloBen, war damals das Ziel. Aber die wirksame Form 
wurde das Volksheer; in ihm hat sich die Ehe zwischen dem Staat 
Friedrichs des GroBen und der Nation angebahnt. 

Heute ist zusammengebrochen die europaische Wirtschaft. Sie, 
die Wirtschaft, nicht die Staatenwelt, ist heute Schicksal. Daher miis
sen ihr die Kriifte des Yolks zugeleitet werden. Fiel damals das Wort: 
der Staat miisse durch innere Krafte ersetzen, was er an auBeren ver
loren habe, so konnte man heute sagen: Die Wirtschaft muB mit Hille 
seelischer Krafte ersetzen, was sie an finanzielien Mitteln eingebiiBt hat. 

Nun konnen der Wirtschaftsgeselischaft nur andere Kriifte aus dem 
Volke helfen als dem Staat. Diese eigentiimlichen Kriifte heraufzu
beschworen erfordert eine Besinnung auf das Lebensgesetz der Volker. 

Fiir den Staat kann man sterben. Ihn kann man durch patriotische 
Opfer retten. Fallend offenbart der Vaterlandsverteidiger am schon
sten seine Begeisterung. Patriotische Begeisterung kriiftigt den Staat; 
sie beseelt nicht die Wirtschaft. Denn in der Gesellschaft muB das 
Le ben - nicht der Heldentod - ertragen und gefiihrt werden. Die 
Kriifte des Yolks, die der Gesellschaftsordnung neues Leben zu ver
leihen vermogen, sind eben deshalb anderer Art ala 1813. Nicht der 
Ruf des Konigs kann helfen wie damals, daB "alle, aIle kamen". Son
dern der eigentiimliche Beruf der Volksglieder bei ihrer Arbeit muB 
verwirklicht werden. Das Yolk solI nicht auBer sich geraten in Hin
gabe und "Oberschwang ("VerlaG die Pflugschar, laB den MeiBel fallen", 
hieB es damals). Es solI das Seine schaffen, es solI durch aIle Schein
berufe der modernen Arbeitsteilung verantwortlich zu seiner Lebens
arbeit durchbrechen. Zivilcourage wird heute gesucht, abseits aller staat
lichen Politik. Die Arbeitsbahn des eigenen Lebens ist als verliehenes 
Amt zu leben, vor dessen Echtheit und Stromstarke aIle bloBe Beamtung 
der auBeren Rangklassen verblasse. 
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Der Grund, daB gerade dieser Ruf heute an die Glieder des Yolks 
ergeht, liegt darin, daB die Wirtschaftsordnung ihr Jena und Auer
stadt erIebt. Die Ermutigung dieser Wirtschaft kommt nicht aus Aus
landskrediten, Handelsbilanzen, Statistiken, ZolIen, Dividenden. Sie 
kommt nur daher, wo das Schaffen, als der Ausdruck notwendiger 
Lebensfiihrung, die Wirtschaft in allen kleinsten Aderchen und Zellen 
durchblutet, wo sich nicht Genius und Masse gegeniiberstehen, sondern 
eine Volksordnung Vater und Sohne umschlieBt. Denn nur im 1Jber
gang iiber die Altersstufen findet der Mensch Zugang in die ihm ge
wahrte bildhafte Herrschaft iiber aIle, wirklich aIle seine Krafte. 

Diese Schaffenskraft des Menschen darf natiirlich nicht mit seiner 
"Arbeitskraft" gleichgesetzt werden. Deshalb ist sie nicht ein fiir alIe
mal bekannt, nicht nach Stoppuhrsekunden oder Bruchteilen von PS 
berechenbar. Sie ist zu bemessen nach Lebensjahren und Jahrzehn
ten. Der Mensch lebt siebzig Jahre, und wenn es hochkommt, lebt 
er achtzig Jahre. Die Tagesarbeit gedeiht nur im Rahmen unserer 
Lebensarbeit. Stumpfsinn muB sein. Aber er muB unter der Hand des 
Sinnes bleiben. Den Sinnesrahmen der kleinen alltaglichen Zeiten geben 
die groBeren Zeiteinheiten des Lebenslaufs. Es ist Wahnsinn, aus Stun
den oder Minuten die Arbeit zusammenzuaddieren. Es hat Sinn, um 
der Lebenszeit willen viele und getreue Kleinarbeit zu verrichten. 

Daher besteht die Herrschaft des Menschen iiber seine Arbeit im 
Gehorsam gegen dies Verh1iJtnis von Tag und Jahr, Jahr und Lebens
abschnitt. Wir brauchen Respekt vor den Gesetzen des Lebenslaufs. 
Dort wo jetzt Arbeitskrafte verschlissen werden, muB mit den Kraften 
viel mehr gegeizt werden, damit sie ihre volle Frucht tragen konnen: 
Lernen, Dienen, Helien, Wandern, Saen, Bauen, Kampfen, Sichern, 
Meistern, Fiihren, Verwalten, Lehren und mindestens der geheimnis
volle Vbergang aus Bewegung in Verwurzelung muB als Kraft "aus
gebeutet" werden. Erst dann wird dort, wo heut der Querschnitt der 
Arbeitskraft exploitiert wird, der Mensch wie eine kostbare Langsader 
im Gestein ausgebeutet. Wo dieser Gehorsam gegen das Gesetz sich 
findet, entspringt die Kraft zur Arbeit, und nur dort. AIle andere Arbeit 
bleibt Raubbau, bleibt ungesegnete Hast und Willkiir. Die Willkiir 
aber allein ist es, die unter den Fluch des Klassenkampfes stellt und 
die in solche Arbeit Verstrickten proletarisiert. Niemand kann die Men
schen aus den Fesseln eines miihsamen Arbeitslebens befreien. Diese 
Fesseln brauchen aber nicht das lebendige Fleisch zu durchschneiden. 
Sie konnen sich als passende Riistung dem VerIauf der Muskeln und 
Sehnen anschmiegen. 

Die Jugendbewegung ist ja vor zwei Jahrzehnten zu einem Leben 
aus den Quellen aufgebrochen. Mehr stand anfangs nicht in ihrem Wor
terbuch. 
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Lernt sie den Gehorsam gegen die Gesetze dieses Quells, so muS 
sie sich unter das Volksschicksal stellen. Das Joch, das heut als For
derung des Tages aufgerichtet steht, lautet: Ermutigung und Erneuerung 
der Wirtschaft. 

Nimmt die jungeMannschaft dies Joch auf sich, so kann die Jugend
bewegung der Gesellschaftsordnung das nach vorwiirts werden, was vor 
100 Jahren das Volksheer nach ruckwiirts fur den Staat geworden ist: 
der lebendige Strom, dessen Gefiille die entseelte Apparatur der Wirt
schaft neu durchstromt, wirksam gliedert und in einen Gang bringt, 
der den Wechsel der Generationen zu uberdauern vermag. 



Anhang. 
1. Aus den Papieren der Daimler-Werk-ZeituRg 

(die 1919 und 1920 von Dr.-Ing. Riebensahm, Major a. D. Muff 
und Dr. jur. Rosenstock in gemeinsamer Redaktion herausgegeben 

wurde, vgl. S. 42f.) 

Die Fabrik im Kampf urns Dasein. 
Ein Gesprach. 

Motto: Die einzige wahre Voraussicht ist, zu Behen, 
daJl sich nichts vora~sehen laJlt. 

Der Ingenieur: lch beschwore Sie, mein Herr, sagen Sie mir, 
wohin Sie mit Ihrer Planwirtschaft und Sozialisierung hinsteuern. 
Wir geben in unserm Werk 7000 Arbeitern Brot. Aber wie haben wir 
das erreicht 1 Indem wir Automobile bauen, Automobile, also etwas, 
ohne das man leben kann, ohne das die Menschheit bisher ganz gut ge
lebt hat. Ihr werdet also sagen: Automobile sind Luxus. Luxus wird 
verboten; in der sozialistischen Planwirtschaft werden nur noch Dampf
pfliige gebaut. Damit schlagt ihr alles in Scherben, was wir hier auf
gebaut haben. Unser Stolz ist hin, aber zugleich auch unser Verdienst. 
Zugunsten eines ausgedachten Planes, dessen Nutzen niemand vorher
sehen kann, macht ihr in aller Seelenruhe die Bevolkerung dieser klei
nen Mittelstadt brotIos und unsere Maschinen macht ihr zu wertlosem 
alten Eisen. 

Der Sozialist: Wir machen eure Maschinen zu altem Eisen 1 
Wir lieBen eure Arbeiter feiern 1 0 nein, das besorgt ihr Ingenieure 
selbst. Was hat dies Umstellen auf die Friedenswirtschaft, wie ihr es 
nennt, Geld gekostet! Wie viele Stunden muBten die Arbeiter feiern, 
bis die Maschinen wieder betriebsfahig waren. Und wie war es denn 
mit den Fenstern, die ihr zerstort habt 1 Nie wird ein Sozialist begrei
fen, daB kostbare Scheiben gewaltsam eingeschlagen werden. So iippig 
wirtschaftet nur der Kapitalismus. 

Der Ingenieur: Uppig 1 Glauben Sie nicht, daB wir genau aus
gerechnet hatten, es sei noch das billigste, die Fenster zu zerschlagen 1 
Die Halle war fiir andere Zwecke eingerichtet. Wer konnte voraus
sehen, daB wir den Betrieb umstellen muBten 1 Wir muBten damals 
froh sein, den Bau fertig zu bekommen. Auf solch gewaltsame Ver-

Rosenstock, Lebensarbeit. 5 
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anderungen kann man sich nicht vorbereiten. Das ist doch von auGen 
iiber uns hereingebrochen. 

Der Sozialist: Vor solchen Gefahren wollen wir euch ja eben 
schiitzen. In unserer Planwirtschaft wird nichts mehr von auGen 
hereinbrechen. Da wird jede Fabrik sicher sein, bei ihren Leisten 
bleiben zu konnen. Die Erlaubnis vom Staat oder Wirtschaftsrat, und sie 
ist ala volkswirtschaftlich niitzlicher Betrieb fiir alle Ewigkeit gesichert. 

Der Ingenieur: Dnd vor dieser kiinftigen Ewigkeit zerstort ihr 
erst aHe bestehenden Fabriken, indem ihr sie ruiniert. 1st das nicht 
ein merkwiirdiger Ausweg ~ Dnd sehen Sie, mit der kiinftigen Ewigkeit 
haben wir doch schon Erfahrungen gemacht. Als die Englander ihre In
dustrie ausbauten, glaubten sie auch fiir die Ewigkeit sich einzurichten. 
Aber da kam Deutschland dreiBig Jahre spater und iiberholte Eng
land in MaschineIi, Kraftausniitzung und Vertrieb. Wir konnten gleich 
viel moderner sein als England, einfach deshalb, weil wir spater an
gefangen hatten. Dnd das droht uns heut. Jedes Land, das spater sozia
lisiert, wird nur weil es spater kommt, besser sozialisieren konnen. 
Dnd dadurch wird es unseren Plan iiber den Haufen werfen. 

Der Sozialist: Aber wer hat denn mehr fiir die Ewigkeit gebaut, 
als die deutsche Industrie vor dem Kriege ~ Das wuchs und wuchs 
und spezialisierte sich "Riihmt sich mit stolzem Mund fest wie der Erde 
Grund steht mir des Hauses Pracht". So arg werden wir es nie treiben. 

Der Ingenieur: Aber wir haben uns'ern Stolz doch auch schon 
gesiihnt. Wir haben uns doch im Krieg umsteHen miissen. Die groBten 
Werke haben von heut auf morgen ihren Betrieb iiber den Haufen ge
worfen. Da ist ein Raum aus einer Schlosserei eine GieBerei geworden, 
da sind aHe Transmissionen neu verlegt, Ventilatoren neu eingebaut, 
Wasserspeisung eingerichtet worden. Dnd welche Miihe hat die andere 
Verteilung der Rohrleitungen verursacht. Dnd sehen Sie, wir haben es 
doch fertig gebracht. Die Friedensfabrik und die Kriegsfabrik, da
zwischen liegt eine Revolution des Betriebes. 

Der Sozialist: Ja eben eine Revolution! Das heiBt also ein Vor
gang, den ihr heut als unwirtschaftlich fiirchtet und bejammern woHt! 
Dnd war die Betriebsrevolution nicht eine graBliche Angelegenheit ~ 
Da stand der Arbeiter p16tzlich zwischen zwei Pfeiler eingekeilt, die 
viel zu dicht beieinander standen, und befand sich unbewuBt den gan
zen Tag unbehaglich, ohne zu wissen, daB es die falsche Raumanlage 
war, die ihn storte. Die Halle war eben zu ganz anderen Zwecken be
stimmt gewesen." Dnd wie viel Pfeiler sind angehackt worden, wie viel 
Wande zerstort. Ware die Kriegsbegeisterung nicht gewesen, dann 
hatte die Leitung geflucht und geseufzt. Dnd mancher kiihlere Indu
strieHe hat ja doch anfangs seinen Betrieb Heber stillgelegt, als sich aHes 
zu ruinieren durch die neuen Auftrage. Der war gescheit. 
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Der Ingenieur: Ich glaube nicht, daB er gescheit war. Sondern 
die andern, die sich begeistert umstellten, waren nur noch nicht gescheit 
genug! Sie nahmen die Veranderung bloB als ein notwendiges einmaliges 
tJbel hin und suchten so schnell wie moglich wieder in einen neuen 
endgiiltigen Betriebszustand hiniiberzugelangen. Wie dann mit dem 
Hindenburgprogramm wieder neue Aufgaben sich einstellten, waren 
sie schon miirbe, und eine zweite Veranderung hatte so viel Kosten ver
ursacht, daB sie nicht lohnte. Aber die Veranderung ist vielleicht gar 
kein notwendiges Vbel. Wir sehen es ja jetzt, sie kommt immer wieder 
vor. Bei der Umstellung auf den Frieden, bei der Einfiihrung der Gmp
penfabrikation. Heut stoBt sie jedesmal auf die ungeheuersten Wider
stande. Die Leitung zogert, die Ingenieure zweifeln, die Arbeiter schimp
fen. Ich konnte mir aber denken, daB wir die Veranderlichkeit des 
Betriebs statt sie als notwendiges einmaliges Dbel zu vermeiden, gerade
zu als Grundlage unserer Einrichtungen ansehen lernen. 

Der Sozialist: Das scheint mir reichlich kiihn. Sie miissen doch 
ihre Fraserei, Schlosserei, Montage usw. zweckmaBig bauen 1 

Der Ingenieur: Natiirlich miissen wir das. Aber die Hauptsache 
braucht das nicht zu bleiben. Die gebandigte und geordnete Kraft, 
Wasser, Gas, Dampf, Elektrizitat, das ist das Haustier, das der Indu
strielle an seine Kette legt. In welcher Richtung er diese Krafte walten 
laBt, das hangt einmal von dem Arbeitsheer ab, das er zu fiihren die 
Ehre hat, von dem Konnen seiner Mitarbeiter, und zum andern von dem 
Bediirfnis drauBen in der Welt. Der fette Frieden verfiihrte jeden Indu
striellen sich eine feste Pfriinde zu suchen, und seine Arbeiter und seine 
Anlagen wahlte er nach dem bestimmten Erzeugnis aus, das er produ
zieren wollte. Heut hat sich das griindlichverschoben. Die Arbeiter 
sind da und die Kraftanlagen sind vorhanden. Aber der Absatz muB 
erst neu errungen werden. Die Erzeugnisse sind durch die Kriegsunter
brechung fraglich geworden. Jetzt ware die ideale Fabrik die, die ohne 
Kosten und Energieverbrauch, ohne Widerwillen des Arbeiters, ohne 
Unlust der Leitung ihre Produktion nach den Absatzmoglichkeiten 
beweglich halten konnte. Ich wiirde also z. B. in eine neue Halle gleich 
so und so vielAnderungsmoglichkeiten mit einbauen, z. B. die Zwischen
wande miiBten ohne Kosten auslosbar und auswechselbar sein. Das 
Kraftgeader, das die Fabrik durchzieht, miiBte allseitig so ausgebaut 
werden, daB das gefesselte Haustier mir iiberall zum Dienst gleichmaBig 
erbOtig ware. Die Transportwege miiBten jeden Winkel der Anlage 
erfassen. Und die Ausriistung der Raume miiBte entsprechend uni
versell gehalten sein. Raum, Ausriistung, Transport und Kraftgeader 
waren also die vier Punkte, die auf Veranderlichkeit angelegt sein miiB
ten. Die sichtbare Szene der Fabrik muB sich schmerzlos verschieben 
lassen. Die Einrichtung wird elastisch, wahrend sie bisher starr war. 

5* 
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Das Geld, das die elastische Ausriistung am Anfang kostet, ist schon 
bei der zweiten Veranderung eingebracht. Denn die einzelne Veran
derung kostet nun fast nichts mehr. Sie wird aus einem Stein des An
stoBes, der einem die Fenster entzweischlagt, eine planmaBig vorge
sehene Selbstverstandlichkeit. 

Der Sozialist: Merkwiirdig; damit wiirde das Unternehmen ja 
einem Lebewesen in der Natur ahnlich. Denn es wiirde elastisch und 
anpassungsfahig im Kampf ums Dasein. Es ware nicht mehr abhangig 
von einem bestimmten ausgeglichenen Zustand in der iibrigen Wirt
schaftswelt; und auf den konnen wir ja vorerst noch nicht hoffen. 
Aber wir brauchen es ja dann auch nicht mehr. Denn die einzelne Fabrik 
wird dann ein Unternehmen, ahnlich wie ein Schiff, das vollbemannt 
durch die Brandung des Meeres fahrt, und dessen Besatzung bald in 
dieser bald in jener Weise eingesetzt werden muB. Dann ist sie nicht 
mehr magnetisch angezogen von der fixen Idee, mit allen Anlagen und 
Angestellten abhangig von dem Absatz dieses einzigen Produkts zu 
sein. Sondern es tritt ein heilsamer Riickschlag gegen die Knechtschaft 
unter das Erzeugnis und seinen mit allen Listen zu erzwingenden Ab
satz hin. Das Unternehmen selbst wird die entwicklungsfahige Haupt
sache, sowohl die Arbeitsgemeinde, wie die Kraftanlagen. Die Erzeug
nisse aber nehmen die ihnen zukommende Stellung als bloBe wechselnde 
Friichte der lebendigen Werkgemeinschaft ein. Bisher standen ja die 
Dinge auf dem Kopf; die Erzeugnisse galten als die Hauptsache, die 
Werkgemeinschaft aber zitterte um ihretwillen. 

Der Ingenieur: Da konnen Sie Theoretiker einmal sehen, in wel
cher Reihenfolge sich eine solche geschichtliche Entwicklung in der 
Praxis abspielt. Namlich ·gerade umgekehrt als Sie es sich gewohnlich 
in Ihren Gedanken vorstellen. In der Theorie, da ist das einfachste 
immer das erste. Da ist also auch die verwandelbare Werkanlage die 
einfachste Sache von der Welt. Aber es hat hundert Jahre gedauert, 
in denen niemand begriff, daB eine Schlosserei anders geoaut werden 
konne, denn als Schlosserei, eine GieBerei anders denn als GieBerei 
usw. Wir Menschen sehen immer nur das Nachste, was uns vor Augen 
liegt, den erstbesten Zweek von heute. DaB hinter all den Kraften 
die Naturkraft an und fiir sich steckt, und daB ein elastisches Gebilde 
lebensfahiger im Kampf ums Dasein ist, als ein starres, das sind die ein
fachsten Theorien von der Welt. Aber ohne den Krieg waren die In
genieure nicht aIle auf dies Problem hingelenkt worden. Nur der auBerste 
Zwang bringt uns jetzt dazu, unsere Fabriken mit veranderten Augen 
anzusehen und ihre Umstellbarkeit langsam zu erhohen. Ihr Sozialisten 
aber traumt sogar heut noch von einer Planwirtschaft und einer ewigen 
Ruhe, wahrend wir schon beherzt aufs Meer des Lebens hinausfahren 
wollen, wie es uns die Naturwissenschaft darstellt. 
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Der Sozialist: Wir haben allerdings die Fabrik immer als etwas 
Statisches statt als etwas Dynamisches betrachtet und ich begreife jetzt, 
weshalb Sie mich so flehentlich beschworen haben, sie nicht durch die 
Planwirtschaft zu ruinieren. Aber dafiir habe. ich die Genugtuung, 
daB Sie selbst uns die Planwirtschaft moglich maehen wollen. Denn 
wenn die Fabriken in sich elastisch geworden sein werden, dann werden 
sie einer Gemeinwirtschaft und irgendeinem Luxusverbot nie mehr hili
los erliegen konnen. Ihr schafft also die wichtigste Voraussetzung zu 
aller Sozialisierung, indem ihr euch zum Kampf urns Dasein jetzt erst 
richtig tauglich macht. Ich hatte nicht gedacht, daB der Ingenieur 
uns eines Tages vom "W arenfetischismus" befreien wiirde. 

2. Aus der "Werkstattaussiedlung'H). 
Entwurf eines Werkstattaussiedlungsvertrages. 

A. Erzahlende (soziologische) Fassung. S. 174ff. 
Sechs Arbeiter, tiichtige Leute, Dreher und Schlosser, erbieten sich, 

mit der Normal A.-G. eine Arbeitsverbindung (Gliedbetrieb) zu bilden, 
unter folgenden Bedingungen: 

1. Griindung. Die sechs Arbeiter und die Normal A.-G. als sieben
ter Genosse bilden zusammen eine Vereinigung zum Betrieb einer Werk
statt auf dem Lande an einer Wasserkraft; in der Werkstatt werden 
Arbeiten fiir die Normal A.-G. ausgefiihrt. 

Die Genossen werden eine geeignete Werkstatt bzw. Wasserkraft 
nachweisen. Alsdann stellt der Verbindung die Normal A.-G. die Mittel 
zur Verfiigung zum Erwerb oder Pacht oder zur Beteiligung an dieser 
Wasserkraft; sie gibt die Maschinen und Werkzeuge zur Einrichtung 
einer modernen Werkstatt unter Beriicksichtigung des von den Genos
sen einzureichenden Arbeitsplanes; sie gibt laufend die erforderlichen 
Betriebsstoffe (Ole usw.) abo 

Die gesamten 'Leistungen der Normal A.-G. werden in Geld um
gerechnet. Die errechnete Summe ist von der Verbindung mit einem 
festen ZinsfuB zu verzinsen. Die Verbindung hat das Recht, diese Be
teiligung der Normal A.-G. gegen RatenablOsung bis auf einen bestimm
ten Mindestbetrag zu iibernehmen. Auf diese Weise soIl nach Ablauf 
der Griindungsperiode ein fiir die Dauer geeigneter Zustand des ver
mogensrechtlichen GIeichgewichts hergestellt werden. 

Es soIl der Verbindung ein BetriebsvorschuB gewahrt werden, unter 
Umstanden in der Form, daB der erste Auf trag vorher bezahlt wird. 

2. Arbeitsweise der Verbundenen. a) die Verbindung arbeitet 
selbstandig auf eigene Rechnung. 

1) Sozialpsychologische Forschungen. Her. von W. Hellpach. II. Berlin: Julius 
Springer 1922. 
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b) Die Genossen bestelien einen der Arbeiter zum Geschii.ftsfiihrer. 
Seine Ernennung ist von der Normal A.-G. zu bestatigen. Seinen Wei
sungen haben sich die tibrigen zu fugen. 

c) Die Verbindung ist verpflichtet, in erster Linie Auftrage der Nor
mal A.-G. zu ubernehmen. 

d) Fiir alle Auftrage fordert die Normal A.-G. die Verbindung zur 
V orkalkulation auf. 

3. Anteile. Die Anteile aller Genossen, Arbeiter wie Normal A.-G. 
sind gleich groB, das heiBt die Normal A.-G. nimmt zu einem Siebentel 
am Reingewinn teil. Die Zahl der Genossen kann nach dem Gesohafts
gang und bei Unvertraglichkeiten oder aus anderen dringenden Grun
den verandert werden. Sie darf aber nie uber zehn (zwolf) hinausgehen. 

Es darf niemand Genosse sein oder bleiben, der nicht selbst mit
arbeitet (auBer der Normal A.-G.). Der Verbindungsanteil ist daher 
nur auf selbst wieder arbeitende S6hne vererblich. Sind solche nicht 
vorhanden, so wird der Anteil eines Genossen yom Tage seines Todes 
nur noch als Darlehn verzinst, und zwar lh% unter Banksatz und 
kann von den ubrigen Genossen jederzeit abgelOst werden. Entsprechen
des gilt, wenn ein Genosse sonst die Mitarbeit aufgibt. 

4. Rechte der Normal A.-G. Die Normal A.-G. hat das Recht 
auf Einsicht in die Bucher und auf Einspruch gegen solche Vorkalkula
tionen, die darauf ausgehen, Auftrage der Firma zugunsten anderer 
Arbeiten zuruckzuweisen. In dieser Beziehung ist der Geschafts
fuhrer verpflichtet, bei der Normal A.-G. auf deren Verlangen sich zum 
Bericht einzufinden. 

Solange das Kapital der Normal A.-G. nicht amortisiert ist, hat die 
Normal A.-G. als Genossin ein eingetragenes Widerspruchsrecht gegen 
alie VerauBerungen und Belastungen der Werkstatt, Maschinen und 
Rohstoffe. 

5. Streitigkeiten entscheidet der Gesamtbetriebsrat unter Zu
ziehung des Arbeitgeberverbandes und der Gewerkschaften oder ein aus 
ihm von den Parteien bestimmter Einzelrichter zusammen mit je einem 
Vertreter der Arbeitgeber und der Gewerkschaften. 

Vorlaufige Erlauterung des Entwurfs. 

Die Normal A.-G. ist als irgendeine der Kapitalsgesellschaften vor
gestelit, wie sie heute vorkommen. Ob privat, staatlich, oder gemischt
wirtschaftlich, macht keinen Unterschied. Die Beteiligung der Arbei
ter an dem Betriebe dieser Aktiengesellschaft vollzieht sich demnach 
bisher in einer der heute vorkommenden Formen. Es wird also dort 
ein Betriebsrat bestehen, gegebenenfalis sogar irgendeine Tantiemen
oder Kleinaktienbeteiligung (ZeiB - Jena). Diese Normal A.-G. soli 
nicht dadurch umgestaltet werden, daB die formale Betriebsdemokratie 
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hohergetrieben wird, noch auch durch Ausgabe von Kleinaktien. Son
dern sie wird umgestaltet durch Ausgliederung. 

Darans ergibt sich: Bis zu unserm Vertrag ist die Arbeiterschaft 
der Normal A.-G. nach dem bisher geltenden Arbeitsrecht angestellt. 
Sie ist gewerkschaftlich organisiert und steht im Tarifvertragsver
Mltnis. 

Unter Wahrung dieser Voraussetzungen gestaltet nun 
die Arbeiterschaft ihr Arbeitsverhaltnis und ihre ver
mogensrechtliche Beziehung zu ihrem Unternehmer durch 
einen Zusatzvertrag um. Dazu gliedert sie in sinh Arbeitsgruppen 
aus. Die Arbeitsgruppen bleiben im Rahmen der Unternehmung 
und bilden dort Unterbetriebe, aber weder nach Art der kapitali
stischen Schachtelgesellschaften, die Unterbeteiligungen anzuordnen 
p£legen, noch durch Angliederung von reinen Arbeiterproduktiv
genossenschaften, sondern in neuartiger Weise. Die Betriebs
abteilungen des Unternehmens werden zu beschrankt selbstandigen 
Rechtsorganisationen (Gliedbetriebe), deren vermogensrechtlicher, ar
beitsrechtlicher und personenrechtlicher Aufbau einerseits in sich 
intern und andererseits in seiner Einkniipfung in das Gesamtunter
nehmen etwa nach den Grundsatzen des Entwurfs zu regeIn ist. 

Aus ihnen ergibt sich, daB Rechtstrager fiir die Besitzverhaltnisse 
der Werkstatt nach auBen (Grund und Boden, Gebaude, Wasserkraft) 
der Gliedbetrieb ist. 

Die Bezeichnung als Vereinigung oder Verbindung soll andeuten, 
daB weder Gesellschafts- noch Korperschaftsrecht rein anwendbar 
erscheint. Das Ziel ist eine korperschaftliche Organisation mit vertret
baren Mitgliedstellen, damit die Freiziigigkeit gewahrt bleibt. Damit 
laBt sich das Bediirfnis einer geregelten Nachfolge wohl vereinigen. 

Die Leistungen der Normal A.-G. konnen nur unter Vorbehalt als 
Einlagen, Beteiligung oder ahnliches aufgefaBt werden. Diese Leistun
gen miissen zwar in Geld rechnungsmaBig veranschlagt werden, denn 
diese Zahlen sollen die buchmaBigen Unterlagen fiir die Rentabilitat des 
Gliedbetriebes liefern. Aber die Analogie der Kommanditbeteiligung 
der offenen Handelsgesellschaft oder nach den Grundsatzen der G .m. b.H. 
in ihrer geltenden Rechtsform darf nicht herangezogen werden. 

B. Verbindliche (juristische) Fassung, S. 273ff. 

Es werden gleichzeitig innerhalb der Normal A.-G. ein Betriebsverein 
und eine Arbeitsgesellschaft ins Leben treten, und zwar mit folgenden 
Satzungen. 

1. Satzung des Betriebsvereins. 

1. Der Verein bewirbt sinh um die Verleihung der Rechtsfahigkeit 
nach § 22 BGB. 
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2. Mitglieder des Vereins sind: Der Geschaftsfiihrer der Arbeits
gesellschaft, auBerdem ein Gesellschafter sowie je ein Vertreter der Nor
mal A.-G., des Betriebsrates und der Gewerkschaft. 

3. Die Mitgliedschaftstrager konnen wechseln, die Gesellschafter 
der Arbeitsgesellschaft sollen regelmaBig wechseln. Die Mitgliedschaft 
erlischt, falls das Mitglied nicht mehr Vertreter der delegierenden Ver
bande, bzw. nicht mehr Geschaftsfiihrer ist. 

4. Dem Verein gehoren samtliche von der Arbeitsgesellschaft be
notigten Produktionsmittel der Werkstattsiedlung. Der Verein hat die 
Pflicht, diese Produktionsmittel durch Vertrag von der Normal A.-G. 
zu erwerben und die Nutzung an seinem Vermogen gegen eine Verzin
sung nach MaBgabe des mit der Normal A.-G. abzuschlieBenden Vertrags 
und unter Anrechnung des V orstandsgehaltes der Arbeitsgesellschaft zu 
gewahren. 

5. Die Mitglieder des Vereins haben Einblick in die Biicher und die 
Korrespondenz sowohl des Vereins als der Arbeitsgesellschaft. 

6. Der Verein genehmigt die Zulassung von Mitgliedern zur Arbeits
gesellschaft nach Anhoren der Arbeitsgesellschaft sowie unter Wah
rung der erworbenen Anwartschaft der Gesellschafter. Er genehmigt 
die Arbeitsordnung der Arbeitsgesellschaft. 

7. Der Verein bestimmt in seiner konstituierenden Sitzung aus der 
Zahl der Gesellschafter der Arbeitsgesellschaft nach Vorschlag der Nor
mal A.- G. den Geschaftsfiihrer der Arbeitsgesellschaft, der dadurch 
gleichzeitig als zum Vorstand des Vereines gewahlt gilt. Der Vorstand 
erhalt eine angemeRsene Entschadigung .. 

8. Der Vorstand des Vereins ist an die Beschliisse der Mitglieder
versammlung bei allen seinen Handlungen gebunden. 

9. Falls weitere Arbeitsgesellschaften innerhalb der Normal A.-G. 
gebildet werden, so steht ihnen die Eingliederung in den Verein offen. 
Die verschiedenen Geschaftsfiihrer bilden dann zusammen den Vereins
vorstand. 

10. Mitgliedsbeitrage werden nicht erhoben. 
11. Der Verein wird der Arbeitsgesellschaft ein Vorkaufsrecht an 

dem Grundstiick einraumen. 

2. Gesellschaftsvertrag. 

1. Die Arbeitsgesellschaft besteht aus den Arbeitern der Werkstatt
aussiedlung (bzw. der Arbeitsgruppe) und ihrem Geschaftsfiihrer. 

2. Sie betreibt aIle Arbeiten, die zum ordnungsmaBigen Betrieb 
einer Werkstattaussiedlung der Normal A.-G. gehoren. 

3. Die Gesellschafter haben den NieBbrauch am Grundstiick, Maschi
nen, Rohstoffen der Werkstatt. Jeder Gesellschafter hat den gleichen 
Anteil am Gesellschaftsvermogen. 
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4. Jeder Gesellschafter erwirbt nach Ablauf.von 5 Jahren das Recht, 
seine gesamten Rechte auf einen im selben Berufe hinreichend aus
gebildeten Sohn zu iibertragen oder zu vererben. 

Macht ein Gesellschafter von seinem Ubertrags- oder Vererbungs
rechte keinen Gebrauch, so riicken die iibrigen Gesellschafter in seine 
Stellung ein. 

5. Sinkt die Zahl der Gesellschafter unter die zum Betrieb notwen
dige Grenze, so miissen neue Stellen in erforderlicher Zahl geschaffen 
werden, im Einvernehmen mit dem Verein (siehe dessen Satzungen). 

6. Der Geschaftsfiihrer vertritt die Gesellschaft nach auBen und 
kann verlangen, daB die Gesellschafter fiir die Betriebsordnung allen 
seinen Weisungen Folge leisten. 

Er erlaBt eine Arbeitsordnung nach MaBgabe des § 6 der Vereins
satzung. 

7. Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern und zwischen der 
Gesellschaft und der Normal A.- G. aus dies em Vertrage unterliegen 
unter AusschluB des Rechtsweges der Schlichtung durch den Verein, 
es sei denn, daB dieser sich fiir unzustandig erklart. Es solI aber auch 
dann das ordentliche Gericht lediglich nach freiem Ermessen entscheiden. 

Wenn wir die Vor- und Nachteile dieser Regelung priifen, so ergibt 
sich: Die Bestellung des Geschaftsfiihrers durch den Verein beseitigt 
die Schwierigkeit, daB weder die Arbeiter noch die Firma ihn einseitig 
bestellen sollen. Bekanntlich hat dieses Problem fiir einen analogen Fall 
schon vor dem Kriege Wolbing zu Anderungsvorschlagen fiir die ein
schlagigen Gesetzesbestimmungen veranlaBtl}. Auch ermoglicht die 
Verbindung der Formen den Wechsel der Genossen ohne Erschiitterung 
des objektiven Werkstattverbandes eintreten und das Kontrollrecht 
verniinftig handhaben zu lassen. 

Die Doppelstellung des Geschaftsfiihrers und Vereinsvorstandes 
gestattet, seine Autoritat zu wahren und doch zu begrenzen. 

Die Normal A.-G. wahrt ihre Interessen durch die Vereinsmitglied
schaft hinlanglich. 

Die Frage, ob die Doppelform praktisch zu Komplikationen des Ge
schaftsganges fiihren muB, darf wohl verneint werden. Sie ist bloBe, 
wenn auch sehr niitzliche Form, aber ohne Leerlaufarbeit zu erzeugen. 

Der Aufbau bietet schlieBlich den Vorteil, beliebig viel Gliedbetriebe 
einer Firma ohne weiteres und von Fall zu Fall in die einmal gegebene 
Form (des Betriebsvereins) zu iiberfiihren. Und hierin liegt eine beson
dere Rechtfertigung fiir die Inanspruchnahme des behordlichen Appara
tes bei der Verleihung. 

1) Appel, Die rechtliche Stellung der Zwischenpersonen beim gewerblichen 
Arbeitsvertrag. Schriften des Verbandes deutscher Gewerbe- und Kaufmanns
gerichte, 145, 3. 1916. 
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3. Jungmarxistische Thesen zur "Werkstattkommandite". 
Die Thesen wurden als Kritik meines gleichnamigen Aufsatzes im Reichsarbeits

blatt 1925 von jungmarxistischer Seite formuliert. (Vgl. dazu oben S. 37.) 

Der Plan der Werkstattkommandite kann gegeniiber dem bestehen
den Wirtschaftssystem mit einem zwiefachen Anspruch auftreten: 

A. Er kann einmal beanspruchen, nur eine Variation der gegebenen 
Wirtschaftsordnung, des Kapitalismus, zu sein, unter Beibehaltung 
ihrer okonomischen und soziologischen Struktur, aber unter Abschwa
chung ihrer vom Proletariat als bedriickend empfundenen Ausstrah
lungen. So wiirde die Kommandite als ReformmaBnahme zu gelten 
haben, so ware sie ein innerkapitalistisches Betriebsproblem. 

Wir geben zu, daB die unter diesen Gesichtspunkten geschaffene 
Kommandite eine minimale Intensivierung des Arbeitsprozesses be
deuten kann, sofern sie sich innerhalb der durch die Technik und Arbeits
weise eines GroBbetriebes gezogenen Grenzen halt. 

Aber wir bestreiten, daB die Kommandite vom Standpunkte des 
Proletariats aus als eine erleichternde Modifikation des Kapitalismus 
und seiner militarischen Kommandogewalt oder als die Erringung 
einer neuen Machtposition (analog etwa den Betriebsraten) angesehen 
werden kann. 

1. Fiir die Auslese der Kommanditefiihrer kommt im kapitalistischen 
Betrieb aus politischen und betriebswirtschaftlichen Griinden allein die 
kapitalistische Werksleitung in Betracht. Damit aber ist unentrinnbar 
die Gefahr gegeben, daB sich die Auslese in ein Druckmittel des Kapita
listen gegen die Arbeiter verwandelt, und die Chance zu avancieren 
ein Privileg ge£iigiger Subjekte wird. Nicht absolute Tiichtigkeit und Ver
dienst, sondern Gesinnung wiirde die "Pflichtenbelehnung" (R.) erwerben. 

2. Unmittelbar im Zusammenhang damit steht die Gefahr, daB in 
den Kommanditefiihrern eine Arbeiteraristokratie erwachst, deren Los
ltisung und Entfremdung von der Klasse ihres Ursprungs um so groBer 
sein muB, als sie ihre Stellung dem W ohlwollen des Klassengegners 
verdankt. 

3. Die dritte verhangnisvolle Wirkung der Kommandite muB sich 
aus ihrer Selbstandigkeit in den Fragen des Lohns ergeben. Der von der 
Werkstatt zu beanspruchende Lohn solI von der Belegschaft im ganzen 
verdient, an die Belegschaft im ganzen ausgezahlt und von der Beleg
schaft unter sich nach eigenem Recht verteilt werden. Die Folge davon 
ware, daB (wie man schon heute in den Arbeitskolonnen des kapitalisti
schen Betriebs beobachten kann) der Lohnkampf aus einem Kampf 
der Klasse um ihren Antell am Sozialprodukt umschlagen wiirde in 
einen Kampf des Einzelnen um seine Quote am Belegschaftsverdienst. 
Dies aber bedeutet Schwachung des KlassenbewuBtseins, Schwachung 
der Klassensolidaritat. 
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Die Kommandite im. kapitalistischen Betrieb ware ein Keil in die 
GeBchloBBenheit der ArbeiterklasBe. Sie kann deBhalb von fur weder 
alB eine Reform des Kapitalismus noch alB eine Machtposition betrach
tet werden. 

B. Der Plan der Werkstattkommandite kann aber auch beanspru
chen, alB eine Revolution, d. h. alB eine Umwalzung der gegebenen 
WirtschaftBordnung zu gelten, die "ein ganz neues Prinzip an die Stelle 
des bestehenden Zustandes setzt" (Lassalle) und eine grundlegende 
Umgestaltung der okonomischen und soziologischen Struktur der kapi
talistischen Gesellschaftsordnung bewirkt. Diesen .Anspruch erkennen 
wir nicht an. Die Werkstattkommandite ist - und will nicht mehr sein 
alB - ein "Betriebsproblem" (R.). Die Kulturkrise an der Wende des 
Kapitalismus aber ist ein Gesellschaftsproblem, erwachsen aus den 
Widerspriichen der kapitalistischen Ordnung iiberhaupt, die in der 
Kommandite keine Aufhebung finden. Die Werkstattkommandite 
tangiert weder das okonomische System des Kapitalismus noch seine 
soziologischen Auswirkungen: 

1. Die kapitalistische Dynamik erfahrt keine Abschwachung und 
keine regulative Beeinflussung. Der Konkurrenzkampf tobt weiter, 
die Akkumulationsnotwendigkeit bleibt bestehen. Die Steigerung der 
Produktivkrafte vollzieht sich auch kiinftig unter antagonistischen 
Distributionsverhaltnissen. Der ImperialismuB bleibt der einzige Weg 
ffir die Kapitalistenklasse, um der Krise in Permanenz zu entgehen, 
die schlieBlich doch alB unabwendbares Schicksal erscheint, wenn nicht 
vorher der Sozialismus siegt. 

Die Kommandite beseitigt nicht die Anarchie der kapitalistischen 
Produktionsweise. Sie verhindert nicht denperiodeweisen Absturz der 
wirtschaftlichen Produktivitat infolge einer okonomischen Krise oder 
einer politischen Verwicklung (Krieg). Dieser Absturz jedoch ist eine 
Wertvernichtung, die man nur allzu oft vergaB, auf das Lastenkonto 
des Kapitalismus zu setzen, und die ihn schon deshalb in bezug auf Wirt-
8chaftlichkeit dem Sozialismus weit unterlegen macht. Auch die Werk
stattkommandite ist also - weit entfernt, diese Verlustfaktoren ander
weitig zu kompensieren - nicht imstande, der Forderung des kleinsten 
MittelB im gleichen MaBe zu geniigen wie der Sozialismus. 

Ebensowenig wie in die kapitalistische Produktion greift die Kom
mandite in die Distribution ein. GewiB ist das Problem der gerechten 
Verteilung ffir den Sozialismus Bekundar. Sicherlich wird seine Losung 
nicht daB materielle Ergebnis zeitigen, welches diejenigen erwarten, 
die sich ein marchenhaftes Bild vom Reichtumsgrad der gegenwartigen 
Gesellschaft machen. Aber die schreienden MiBverhaItnisse in der 
kapitalistischen Einkommensskala lassen uns das Problem wichtig 
genug erscheinen, um es auch hier aufzurollen. Die Kommandite kann 
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es nicht lOsen, well es nur radikal zu 16sen ist, d. h. durch eine Umwal
zung der Produktionsverhaltnisse iiberhaupt. 

2. Mit der 6konomischen Grundstruktur des Kapitalismus aber 
laBt die Werkstattkommandite auch seine soziologische Gliederung 
unberiihrt. Das Klassenverhaltnis, beruhend auf der polaren Spannung 
zwischen der "freien Arbeitskraft" (Proletarier) und den mit den Pro
duktionsmitteln ausgestatteten Kapitalisten, bleibt bestehen. Es bleibt 
nicht nur bestehen fiir die Masse der Arbeiter, deren "Tummelplatz" 
auch weiterhin die "zentralisierte Fabrik" (R.) bilden solI; es wird auch 
nicht aufgehoben fiir diejenigen, denen die Zerspaltung der kapitalisti
schen Kommandogewalt Eigenverantwortlichkeit bescheren solI.· "Ent
proletarisierung des Arbeiters" (R.) kann sich nicht vollziehen durch 
eine Pflichtenbelehnung, die den Arbeiter zum bloBen Funktionar des 
Kapitalisten macht. Der Arbeiter bleibt Proletarier, solange ihm die 
Produktionsmittel als Kapital, d. h. als Mehrwert heckender Wert 
gegeniibergestellt sind, und er selbst im ReproduktionsprozeB die Be
dingungen der Aufrechterhaltung seiner Klassenlage reproduziert. Mit 
der Grundstruktur der kapitalistischen Wirtschaftsordnung erhalt sich 
die Klassenscheidung, mit ihr der Klassenkampf. "Friede in der Gesell
schaft" (R.) wird demgegeniiber zur Utopie. 

4. Reglement aus der Pariser Nationaldruckerei. 
(Vom Februar 1920.) 

But de la Commandite. 
Article Premier: - Sous la denomination de Commandite de l'lm

primerie nationale, il est forme entre les ouvriers typographes syndiques qui 
adherent au present Reglement, une Association ayant pour but d'executer en 
commun les travaux de typographie enonces aux articles 6 et 7, d'en repartir Ie 
salaire a ses membres auprorata du temps que chacund'eux a consacre a la produc
tion et de faire disparaitre l'inegalite des salaires resultant de la difference d'apti
tudes ou du favoritisme. 

La Commandite est egalitaire; elle est ouverte a tous les compositeurs syndi
ques de l'Etablissement qui s'engagent a se conformer aux presentes dispositions. 
Aucune fonction ne donne lieu a plus-value. 

Organisation. 
Article 2: - La Commandite se subdivise en autant de groupes que la diver

site du travaill'exige; eHe repartit ses membres etl'ouvrage dans lesgroupes de 
maniere a obtenir une production rapide et irrt3prochable, en faisant concourir 
les aptitudes de chacun aumieuxque l'interet generalet en reduisant, dans la mesure 
du possible, les pertes de temps, les veilIees et les inconvenients que ceHes-ci entrai
nent. 

L'effectif de chaque groupe est fixe par Ie Conseil d'administration. 
Les changements de place sont autorises par ledit Conseil. 

Obligations des Commanditaires. 
Article 3: - La Commandite s'interdit d'imposer a ses membres aucune 

obligation autre que ceHe resultant de la bonne et rapide execution du travail 
qui lui est confie. 
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n n'est fait exception au paragraphe precedent qu'en ce qui concerne: 
1. - Lea jours suivants declares facultatifs par l' Administration, qui sont 

ch6mes par 13 Commandite: 3 janvier, Mi-Careme (aprea-midi), ler mai, 15 juillet. 
Dans ce cas, les travaux dont l'execution ne peut etre diff eree sont assures par 

des commanditaires designee par Ie Conseil d' administration. 
Lea jours declares facultatifs a cause d'un evenement imprevu sont facultatifs 

a la Commandite. 
2. - La perception des cotisations syndicales, de la commission ouvriere et 

de la commission du tarif des souscriptions de greve emanant de la Chambre 
syndicale Typographique parisienne ou de la FMeration fran9aise des Travailleurs 
du Livre et de la Caisse des passagers, pour lesquels la Commandite s'inscrit col
lectivememt. 

La somme a allouer a chaque souscription est fixee par Ie Conseil d'admini
stration. Elle ne peut, en aucun cas etre inferieure a quinze francs ni superieure it 
quarante francs. 

Article 4: - Chaque commanditaire est tenu de consacrer tout son temps it 
la production et de fournir un effort soutenu toute la duree des seances de travail. 

n doit inscrire Ie titre, la nature et la quantite des travaux executes par lui. 
Quand il est titulaire d'un ouvrage qu'il execute seul, il doit, aussit6t aprea 

la terminaison du travail, dresser une fiche du temps passe et la remettre au 
deIegue. 

Le lundi matin, il etablit une fiche faisant ressortir Ie nombre d'heures qu'il 
a passe sur chaque travail et la production qu'il a obtenue pendant la semaine. 

Obligations des Metteurs en pages. 
Article 5: - Lorsque l'execution d'un travail exige Ie concours de plusieurs 

commanditaires, Ie metteur en pages ou Ie titulaire du dit travail etablit une fiche 
indiquant Ie temps passe et la production de chacun. 

Les metteurs en pages ou les titulaires de travaux periodiques ou de travaux 
dont I'execution porte sur plusieurs semaines etablissent une fiche hebdomadaire 
mentionnant les indications prescrites au paragraphe precedent, la valeur appro
ximative du travail execute pendant la semaine et Ie montant de I'acompte it 
prendre. 

Les metteurs en pages suivent I'execution des travaux qui leur sont confies, 
surveillent la production des membres de leur equipe et font les remarques appro
priees en vue de la bonne marche du travail. 

TIs tiennent avec precision leurs livres ou feuilles d'ouvrage et preparent 
Ie contr6Ie de la Commission. 

Travaux. 
Article 6: - Les travaux attribuee a la Commandite d'une maniere perma

nente sont: 

Bulletin { Partie principale. 
des lois Partie supplementaire. 
Bulletin de I'Instruction publique. 

" 

de la Marine. 
des Colonies. 
des Postes et TeIegraphes. 
des Contributions. 
de I'Office du Travail. 
de Cassation (civile). 
de Cassation (criminelle). 
de la Justice. 

Catalogue de la Bibliotheque. 
Oeuvres de Victor Hugo. 
Oeuvres de Flaubert. 
Annales du Commerce, etc. 
Annales hydrographiques. 
Renseignements agricoles. 
Bibliographie des Societes Savantes. 

Notices de la Guerre. 
Instructions nautiques (partie). 
Conseil superieur du Travail. 
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Memorial. 
Compte-rendus. 
Renseignements divers. 
Rapports techniques. 
Fonderie de Ruelle. 
Commission de Gavres. 

Anhang. 

Feuilles modificatives de la Marine. 

Dictionnaire de la poste. 
Memoire des Domaines. 
Conseils d'Etat. 
Traites, marches et cahiers des 

Colonies. Manuel de la Direction centrale. 
Savants etrangers (sciences). Circulaires des contributions indi-
Tables des brevets d'invention. 
Brevets d'invention (partie). 
Ambulants, indiquants, tris, bul-

letins des depoohes, bulletins nomina
tifs, feuilles de pointage et cahiers 
de la Poste. 

rectes. 
Circulaires des Douanes. 
Bandes d'adresses. 
Ordres du jour des chemins de fer 

de l'Etat. 

Et tous travaux divers d'etablissement et de changements que Ie Conseil 
d'administration juge a propos de demander pour assurer Ie bon fonctionnement 
de la Commandite. 

Article 7: - Quand les travaux enumeres a l'article precedent ne suffisent 
plus a l'activite de la Commandite, Ie deIegue en avertit Ie chef d'atelier en lui 
faisant connaitre Ie nombre de personnes a occuper. 

Les travaux qui lui sont confies doivent, si rien ne s'y oppose lui etre donnes en 
entier; quand ils sont formes de parties independantes, une ou plusieurs de ces par
ties peuvent lui etre attribuees. 

Administration de la Commandite. 
Article 8: - La Commandite est administree, conformement aux prescrip

tions du present Reglement et a celles du Reglement de l' Administration, par un 
Conseil compose comme il est dit a l'article 9. 

Article 9: - La Commandite apres en avoir discute en assembIee generale, 
nomme, pour une duree d'une annee, par un vote dans l'atelier: 

P - Un Conseil d'administration compose de: un delegue, deux deIegues 
adjoints (dont un premier adjoint est designe); un deIegue adjoint (convention), 
un comptable et un comptable-adjoint; 

20 - Une Commission de Controle composee de cinq membres, recrutes, autant 
que possible dans chaque atelier; Ie metteur en pages, membre de la Commission 
de Controle, doit s'abstenir lorsqu'un de ses paquetiers est appele devant ladite 
Commission; 

30 - Les metteurs en pages et leurs aides, (sur la proposition du Conseil d'admi-
nistration et apres consultation des equipes); 

40 - Des deIegues it la Commission ouvriere; 
50 - Des delegues a la Commission du tarif; 
60 - Un receveur pour Ie Syndicat. 
Pour toute decision importante a prendre, Ie Conseil d'administration et la 

Commission de Controle se r(mnissent pour deliberer. 
Pour toute decision importante concernant Ie travail, les metteurs en pages sont 

invites it donner leur avis, sans prendre part au vote. 
Article 10: - Les divers fonctionnaires designes it l'arlicle 9 sont rMligibles. 
Ils peuvent etre revoques, en cas de faute grave dans l'exercice de leurs fonc

tions, par la Commandite reunie en Assemblee generale. 

Attributions du Delegue. 
Article 11: - Le deIegue est en rapport avec Ie chef d'atelier ou ses suppleants 

pour tout ce qui concerne la reception, l'execution et la livraison des travaux 
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confies a la Commandite ou qui doivent lui echoir en raison des exigences du ser
vice. 

Il a qualite pour traiter au nom de la Commandite pour tout ce qui conceme 
Ie travail; toutefois, dans les cas litigieux, afin de donner plus d'autorite aux de
cisions qui sont prises, Ie deIegue se fait assister par un ou plusieurs commanditaires 
designes par Ie Conseil d'administration. 

Le deIegue a la direction et Ie controle du travail confie aux metteurs en pages 
et aux paquetiers. 

Il signale au Conseil d'administration et a la Commission de Controle reunis, 
les commanditaires qui ne font pas leur devoir, et propose les mutations qui parais
sent necessaires au maintien du bon ordre dans l'atelier ou que peut necessiter 
l'application de l'article 2 du reglement. 

Il fait rayer de la feuille de presence Ie commanditaire se trouvant dans un 
etat qui ne lui permet pas de travailler et l'invite a quitter l'atelier. 

Le Conseil d'administration et la Commission de Controle procedent aux chan-
gements de places, specialites et fonctions, chaque fois que l'inter6t generall'exige. 

Tout commanditaire a l'obligation de remplir la tAche qui lui est impartie. 
Quand Ie deIegue s'absente, un deIegue adjoint Ie remplace dans ses fonctions. 
Article 12: - Aucune communication manuscrite ou imprimee ne peut 6tre 

mise en circulation dans les ateliers commanditaires si elle ne porte Ie timbre de 
la Commandite. 

Il n'est deroge aux dispositions du paragraphe precedent que pour les souscrip
tions et lettres de faire.part venant des autres ateliers. 

Attributions du comptable. 

Article 13: - Le comptable est charge des ecritures et de la comptabilite de 
la commandite. Le tarifage est fait a l'atelier par Ie comptable, Ie comptable 
adjoint, et par les commanditaires designes par Ie Conseil d'administration. 

Le comptable represente la Commandite aupres du prote comptable et traite 
avec lui toutes les questions de tarifage, en se conformant strictement aux tarifs 
en vigueur. 

La commandite ne reconnait les modifications qui pouvent 6tre apportees 
aux dits tarifs que si elle les a formellement consenties par un vote dans l'atelier. 

Quand, pour des travaux speciaux, il est etabli des prix de gre a gre, Ie comp
table peut se faire assister par Ie commanditaire qui dirige l'execution de ces tra
vaux. 

Article 14: - Le comptable etablit, de concert avec Ie deIegue, un etat heb
domadaire indiquant la production exacte de la semaine, les heures de presence et 
Ie prix de l'heure. 

Cet etat, apres verification et approbation de la Commission de controle, est 
laisse a la disposition des commanditaires qui peuvent en prendre connaissance au 
bureau du Conseil. 

Tous les ans, Ie comptable dresse un etat des acomptes qui ont eM pris sur les 
travaux en cours d'execution et Ie soumet, huit jours avant la reunion de la Com
mandite, a la verification de la Commission de Controle, qui en juge la sincerite. 

Cet etat doit 6tre communique, a l'atelier, aux commanditaires qui manifestent 
Ie desir d'en prendre connaissance avant l'assembIee generale. 

Article 15: - Le comptable per90it une cotisation hebdomadaire suffisante 
pour assurer Ie paiement des depenses enumerees a l'article 3 ci-dessus. 

Aucun pr6t ne peut 6tre consenti sur les fonds de la Commandite confies a la 
garde du comptable. 

Les erreurs de caisse du comptable sont supportoos par la Commandite. 
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Quand Ie comptable s'absente, Ie comptable adjoint Ie remplace dans ses fonc
tions. 

Attributions de la Commission de Contre.Ie. 
Article 16: - La Commission de Controle est chargee: 
1. - De verifier toutes les ecritures de la Commandite et de certifier les fiches 

hebdomadaires de production ainsi que les etats annuels des acomptes pris sur les 
travaux en cours d'execution; 

2. - De controler la production et la presence a l'atelier de chaque commandi
taire; 

3. - De veiller, d'une maniere rigoureuse, a l'observation du Reglement et 
de proposer a la Commandite d'infliger les avertissements aux commanditaires 
qui en violeraient les dispositions; ceux-ci seront autorises a. presenter leur 
defense ecrite dont l'etendue ne devra pas depasser celle du rapport de la 
Commission de Controle. II est procede au vote comme il est dit au paragraphe 
ler de l'article 30; 

4. - De proposer pour l'exclusion tout commanditaire qui, ayant reguliere
ment rec;m les deux avertissements prevus a l'article 29, persisterait a ne pas faire 
son devoir. 

Chaque seance de la Commission de ContrOIe fait l'objet d'un proces-verbal. 
Le livre des proces-verbaux doit etre communique, a l'atelier, a tout com

manditaire demandant a Ie consulter. 
Le temps consacre au controle est porte dans les heures de fonctions de la 

Commandite. 

Duree du travail. 

Article 17: -- La semaine de travail a une duree normale de 48 heures, repar
ties de la maniere suivante: cinq jours de 9 heures et Ie samedi 3 heures. La jour
nee est divisee en deux seances: celle du matin qui commence a 8 heures 05 et 
celle du soir qui. commence a 2 heures 05. 

Le total des heures ordinaires et extraordinaires de la quinzaine ne peut jamais 
depasser cent deux heures. 

Le matin, la brisure est annoncee a 11 heures 55; Ie soir, a 6 heures 55. 
Le comptable donne Ie signal du commencement et de la cessation du travail. 
Article 18: - Le temps cons acre a la production est fractionne par quart 

d'heures. 
Article 19: - Les commanditaires arrivant a l'atelier apres 10 heures 45 Ie 

matin et apres 5 heures 45 Ie soir, n'ont droit a aucune retribution pour Ie temps 
ecouIe entre leur rentree a la brisure. 

Le commanditaire suspendant son travail pour un motif quelconque et ne sor
tant pas de I'Etablissement, a droit a. un quart d'heure; toute fraction supllrieure 
a ce temps est deduite. La suspension et la reprise du travail doivent etre signaIees 
aux pigeurs. 

Le temps necessaire a la consultation medicale ne donne lieu a. aucune reduction. 
Article 20: - L'heure juste est toujours celIe donnee par Ie comptable. 

Veillees - Tour de role - Brisures. 
Article 21: - Tous les commanditaires sont astreints, a tour de role, aux 

veillees et aux travaux extraordinaires des dimanches et jours de fetes. Les mala
des et les commanditaires Ages font leur tour les dimanches et fetes. 

En raison de la nature et de l'importance du travail Ie deIegue designe lea 
commanditaires charges de l'executer sans tenir compte du roulement. 
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Le commanditaire designe pour une veillee ou pour un travail extraordinaire 
ala faculte de se faire remplacer. Toutefois, Ie' commanditaire remplace est porte 
en tete de liste pour la plus prochaine veillee, et Ie rempla9&nt est considere comme 
ayant effectue son tour de role. 

Les commanditaires commandes pour terminer des travaux urgents pendant 
les heures des repas peuvent, s'ils Ie desirent, ne prendre qu'une partie de leur temps 
normal de repos a. dejeuner et completer de temps Ie soir, par leur depart de l'ate
lier avant l'heure de sortie reglementaire. 

Article 22: - Les membres du Comite federal, du Comite syndical, des Com
missions de ContrOle du syndicat et de la Federation, de la Commission ouvriere 
et de la Commission du tarif peuvent sur leur demande etre exemptes si la veillee 
se produit Ie jour ou Ie lendemain de la reunion de ces organisations. 

Le delegue peut, exceptionnellement, differer Ie tour de veillee des commandi
taires se trouvant dans un cas de force majeure. 

Article 23: - Pour les veillees jusqu'a. 9 heures, il est fait une brisure d'un 
quart d'heure. A 7 heures et it 7 heures 15 la cessation et la reprise du travail 
sont annoncees par la sonnerie. Le temps de la brisure est comptable. Les veil
lants doivent travailler jusqu'it la sonnerie de 7 heures. 

Quand une veillee depasse minuit et que les prevision du travail restant it faire 
font apparaitre la necessite d'un passage de nuit, une brisure est faite de l'heure a. 
2 heures. La sonnerie annonce la brisure et la reprise du travail. Le temps de la 
brisure est retribue par l'administration. 

Absences - Conges - Laissez-passer. 

Article 24: - Les commanditaires desirant s'absenter pour une cause quelcon
que doivent en demander l'autorisation au d61egue et lui indiquer approxima
tivement la duree de leur absence; ils sont tenus, en outre, de regulariser eux
memes leur situation pres de l'administration. 

Les absences ne peuvent etre autorisees par Ie delegue que si Ie concours des 
commanditaires devant en beneficier n'est pas necessaire it la commandite pour 
assurer dans les delais prescrits les travaux qui lui sont confies. 

Les commanditaires desirant quitter l'etablissement avant l'heure reglementaire 
sont tenus de se munir d'un laissez-passer delivre par Ie delegue et contresigne 
par Ie chef d'atelier. 

La commandite regIe, par voie de tirage au sort, Ie tour du conge administratif. 
Article 25: - Les commanditaires se declarant malades doivent aviser Ie 

delegue en meme temps que l'administration. 

Extensions - Admissions. 

Article 26: - Quiconque desire faire partie de la Commandite doit en faire 
Ia demande ecrite au Conseil d'administration. 

Une liste des adherents it Ia Commandite est dressee par Ie Conseil d'admini
stration. 

Les aspirants commanditaires sont invites: 10 - it prendre connaissance du 
present Reglement et it Ie signer; 20 - it demander leur numero d'ordre d'inscrip
tion. 

Article 27: - Tous les ans, au premier janvier, la Commandite re<}oit dans 
son sein les nouveaux adherentes it son regiement interieur. Nul ne peut etre 
admis s'il ne peut justifier qu'il est au pair de ses cotisations syndicales et s'il 
n'a pas cinq annoos de metier. 

En cas de vacances dans Ie cours de l'annee, les vides sont combIes en prenant 
les commanditaires dans leur ordre d'inscription. 

Rosen8tock, Lebensarbeit. 6 
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Le nouvel admis verse so. quote-part a 111. caisse de 111. Commandite, il participe 
immediatement a. tous les avantages et obligations de l'association. 

Aucun commanditaire ne peut quitter, de son plein gre, 111. Commandite avant 
Ie 31 decembre de chaque annee. 

Toutefois sont seules recevables les admissions et les demissions donnees avant 
111. date de cloture fixee apres entente avec l'administration. 

Le commanditaire exclu ne peut faire partie de 111. Commandite que 4 annees 
apres 111. date de son exclusion. Celui qui demissionne en fin d'annee ne peut y 
adMrer que deux annees apres 111. date de so. demission. 

Demissions - Exclusions. 

Article 28: - Les demissions doivent ~tre adressees par ecrit au Conseil d'ad
ministration, qui les soumet, avec son avis, a l'acceptation de 111. Commandite. 

Les membres demissionnaires ou exclus cessent d'appartenir ala Commandite 
Ie jour de 111. notification de l'arr~te directorialles concernant et doivent se retirer 
Ie lendemain au plus tard. 

I1s ne peuvent, en aucun cas, pretendre au boni qui peut exister au moment 
de leur depart et n'ont droit qu'au montant des heures effectivement consacrees 
par eux a 111. production et au remboursement de leur part sur lea fonds de la Com
mandite. 

Le commanditaire qui se livre a des voies de faits envers un de ses camarades 
ou a des injures a un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est passible 
d'un avertissement. 

En cas de recidive, il est propose pour l'exclusion. 
En cas de deces d'un commanditaire, so. part sur les fonds en caisse de la Com

mandite est remise a ses ayants-droit. 
Article 29: - Quiconque ne se conformera pas scrupuleusement aux dis

positions du present Reglement et qui, apres deux avertissements persiste a ne 
pas faire son devoir, est propose pour l'exclusion. 

Chaque avertissement est valable pour une duree de six mois a partir du jour 
011 il a ete donne. 

Toute absence de plus de trois jours sans autorisation ou les absences partielles 
se renouvelant frequemment et portant, de l'avis du Conseil d'administration, 
atteinte au traveil peuvent entrainer l'exclusion, prononcee comme il est dit au 
paragraphe ler. 

Toute majoration volontaire sur 111. fiche de production entraine pour son auteur 
111. peine portee au paragraphe ler du present article. 

Une reunion d'atelier ou en ville a lieu si Ie commanditaire propose pour l'ex
clusion en fait la demande par ecrit au Conseil d'administration. 

Le commanditaire contre qui l'exclusion est prononcee est libre de se pourvoir 
devant Ie Comite syndical. Toutefois, l'appel interjete ne suspend l'execution de 
111. peine que s'il est forme par I'interesse et porte par lui ala connaissance du Con
seil d'administration dans les vingtquatre heures qui suivent la notification de 
l'execution. 

Mode de votation. 
Article 30: - Tous les votes, sans exception, doivent ~tre signes. Les bulletins 

non sigm~s sont consideres comme nuls. 
Les votes ayant pour but la modification du present Reglement ou des tarifs 

en vigueur, les nominations aux diverses fonctions ou delegations, les demissions 
et les revocations ont lieu dans l'atelier et sont pris a la majoriM absolue des suf
frages exprimes, calcules en de£alquant les bulletins blancs et nuls. 
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Lea votes ayant pour but de prononcer l'exclUBion de commanditaires ont lieu 
dans l'atelier et sont pris a. la majorite abBolue des suffrages exprlmes. calculee 
en dMalquant lea bulletins nulB et en ajoutant les bulletins blancs a. la majorite. 

Article 31: - Aucun vote n'est valable si les deux tiers des commandita.ireB 
presents n'y ont pris part. 

Lea commandita.ireB sont scrutateurs a. tour de role; iIB sont pris dans l'ordre 
alphablltique. 

Apres Ie depouillement, les bulletins sont mis dans une enveloppe qui est 
cachetee par lea scrutateurs. Si, Ie lendemain du vote, aucune reclamation n'eat 
f&ite, les bulletins sont detruits par ces derniers. 

Assem blees generales. 
Article 32: - Une assemblee generale ordinaire de Ia Commandite a lieu 

tous lea ans dans la premiere quinzaine de fevrier. 
Les votes ont lieu a mains levees. 
Toutes les propositions adoptees en assemblee sont ratifiees par un vote a 

l'atelier. 
Les seances des assemblees generales ordinaires et extraordinaires de la Comman

dite sont ouvertes quinze minutes apres l'heure fixee par les convocations. Si ces 
assemblees ne reunissent pas Ie "quorum", la seance est levee et une nouvelle 
assemblee est tenue dix minutes aprils; celle-ci delibere valablement. quel que Bait 
Ie nombre de presents. 

Article 33: - Les propositions a. porter al'ordre du jour doivent ~ remises 
au comptable huit joms au moins avant la date fix6e pour l'assemblee. 

Aucune proposition ne peut Gtre discutee en assemblee glmerale de Ia Comman
dite si elle ne figure pas al'ordre du jour. 

Article 34: - Trois joms au moins avant l'assemblee generale, les proposi
tions sont portees a la connaissance de la Commandite sous forme de circulaire. 

Article 35: - Une &BBemblee generale extraordinaire peut avoir lieu sur la 
demande faite par Ie quart au moins des membres de Is Commandite. 

L'ordre du jour ne comporte que l'objet mGme de la reunion. 

Dispositions diverses. 
Article 36: - Lors du deces d'un commanditaire. 1a Commandite designe 

deux de ses membres pour la representer aux obBeques. Ceux-ci sont designes dans 
l'ordre alphaMtique. 

Article 37: - En cas de dissolution, les membres de Is Commandite restant 
solidaires jusqu'au Reglement definitif des travaux en coms d'execution; iIs parti
cipent chacun pour une part egale. a. tous les avantages et supportent toutes les 
obligations resultant de Is dissolution, jusqu'a ce que Is liquidation des compteB 
&it ete acceptee par l'administration. 

Article 38: - Tous les cas non preVUB par Ie present Reglement sont tranches 
par la Commandite. 

5. Franzosisches Enquete-Formul~r1). 
A. Rundschreiben. 

J'ai decide qu'il serait procede par mes services a une enquete sur 
une forme d' organisation et de renumeration du travail generalement 
designee sous Ie nom de "Travail en commandite". 

1) Oben S. 43f. 

6* 
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Le service de l'inspection est charge de rechercher les etablissements 
industriels ou commerciaux qui appliquent ce mode de travail. Les 
chefs de ces etablissements, les ouvriers travaillant en commandite 
et les syndicats professionels seront invites a repondre au question. 
naire de l'enquete et les Inspecteurs joindront leurs appreciations et 
observations personnelles aux renseignements qu'ils auront ainsi 
recueillis. 

II importe de bien preciser que 180 presente enquete doit porter 
exclusivement sur Ie travail dit en commandite, tel qu'il est applique 
a l'interieur de diverses entreprises industrielles et notamment dans un 
certain nombre d'imprimeries. II faudra donc: 1° qu'il s'agisse d'equi
pes formees de travailleurs appartenant a une entreprise auxquels 
leur employeur confie l'execution en commun de travaux determines. 
2° que ces equipes reQoivent chacune de l'employeur un salaire global 
pour Ie prix de son travail collectif; 3° que ce salaire global soit reparti 
entre les membres de l'equipe par les interesses eux-memes ou par l'un 
d'eux designe a cet effet. 

II ne sera pas tenu compte des cas dans lesquels Ie prix du travail 
collectif d'une equipe n'est pas verse globalement a l'equipe elle-meme, 
mais reparti par l'employeur et paye par lui a chaque interesse. 

On ne confondra pas non plus les equipes travaillant en commandite 
avec les associations ouvrieres de production celles-ci etant composees, 
au moins en partie, de travailleurs qui Bont co-proprietaires de Pentre
prise. 

On ecartera egalement les associations dites de main-d'oeuvre, soit 
qu'il s'agisse de societes analogues a celles constituees, en application 
de 180 loi du 26 avril 1917, en vue de 180 repartition entre les travailleurs 
d'une entreprise de la somme qui leur est attribuee Ii, titre de partici
pation dans les benefices, soit encore qu'il s'agisse d'associations qui 
auraient pu se fonder, suivant l'exemple des "braccianti" italiens, 
entre des travailleurs d'une meme profession pour 180 vente collective 
de leur main-d'oeuvre. 

Ces reserves faites, les investigations devront porter sur les entre
prises concedees ou subventionnees et sur les services publics industriels 
au meme titre que sur les autres etablissements. Toutefois, au cas ou 
l'existence d'equipes travaillant en commandite serait signalee dans des 
etablissements qui ne sont pas soumis au controle de l'Inspection du 
travail, il devrait m'en etre rendu compte prealablement a toute enquete 
afin que les autorisations necessaires soient demandees au Ministere 
interesse. 

L'enqUElte devra etre terminee dans Ie delai de trois mois mais les 
questionna.ires devront m'etre adresses sous Ie timbre de 180 Direction du 
Travail, Service des enquetes, au fur et a mesure de leur etablissement. 
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VOllS voudrez bien transmettre aux Inspecteurs de votre circon
scription les copies ci-jointes de la presente circulaire, ainsi que quelques 
exemplaires du questionnaire de l'enquete. 

Les formules de questionnaire dont vous pourrez avoir besoin par 
la suite devront m'eJtre reclamees. 

II va sans dire que, comme pour les precedentes enquetes, il sera 
tenu compte, aux Inspecteurs, du Travail suppIementaire qui resul
tera pour eux des reponses au questionnaire. 

Le Ministre 
Justin Godart. 

B. Der Fragebogen. 
Enquete sur Ie "Travail en Commandite". 

Nota. - L'enqutlte porte sur Ie travail en commandite applique a l'interieur 
d'entreprises industrielies ou commerciales. - Pour qu'il y ait lieu de repondre au 
present questionnaire il faudra: 10 qu'il s'agisse de travailleurs, appartenant Ii 
une entrepri8e et group6S en une ou pluaieurs equipes, auxquels leur employeur 
confie l'execution en commun de travaux determines; 20 que ces equipes re,}oivent 
chacune de l'employeur un 8alaire global pour Ie prix de son travail collecti/j 30 que 
ce salaire global soit reparti entre les membres de l'equipe par les interesses eux
m~mes. (Voir la circulaire relative a l'enqutlte adressee par Ie l\finistre du Travail 
aux Inspecteurs divisionnaires du Travail.) 

Questionnaire1). 

Le Chef d'entreprise consent-il a. ce que l'etablissement soit, Ie cas 
echeant, nominativement designe dans Ie compte rendu de l'enquete 1 

(Dan8le ca8 contraire le8 renBeignementB donnea 8eront yubliea 8anB que l'etabU,88e
mentB qu'iLB coru;ernent 80it aucunement indique.) 

Nom de l'etablissement: ..................................... . 
Industrie exercee (donner sur ce point des indications tres precises): 

Adresse de l'etablissement: .................................. . 
. { Hommes adultes ................ . 

Effectif du personnel occupe: Total .......................... . 

I. - Organisation et Fonctionnement du Travail en 
Commandite. 

A. - Emploi du travail en commandite dans l'etabli88ement. 
1° Date a partir de laquelle Ie travail en commandite a ere appli-

que dans l'etablissement: ...................................... . 

1) Lea reponses qui ne pourront tenir dans les blanca laiss6s en dessous des 
questions devront· titre redigoos sur une feuille qui sera jointe au questionnaire; 
elies seront precedees chacune du numero dela question A laquelie elies repondent. 

I) Si oui joindre, si possible, ce reglement au questionnaire. Priere de joindre 
igalement, le cas ecAiant, le ou le8 reglementB adoptes par 1e8 travailleur8 intere88ea 
et I_zant le8 conditions de lom:tionnement de la commandite. 
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2° Le travail en commandite fait-ill'objet dans l'etablissement d'un 
reglement imprime ou ecrit etabli par l'employeur ou accepte par 
lui 2) ? 

3° Les equipes travaillant en commandite sont-elles constituees 
d'une fac;on permanente ou bien les travailleurs qui Ies composent tra-
vaillent-ils tantOt en commandite et tantOt individuellement? ...... . 

4° Nombre total du personnel travaillant habituellement en com-
mandite? ..................................................... . 

En plus du personnel permanent des equipes y a-toil des suppIeants ~ 
Quel est leur nombre? ........... . 

5° Travaux executes en commandite: 
NATURE DES TRAVAUX NOMBRE NOMJ3RE 

Executes en Commandite. 

1 ....................... . 
2 ....................... . 
3 ....................... . 
4 ....................... . 
5 ....................... . 

.. 6 ....................... . 

Des Travailleurs 
occupes en commandite 

aces travaux. 

Parmi les travaux ci-dessus mentionmls quels sont ceux qui, dans 
l'etablissement, sont executes exclusivement par des equipes travaillant 
en commandite? 

B. - Composition des equipes travaillant en commandite. 

6° Les equipes se constituent-elIes librement? ....... . 
Ou bien sont-elIes formees avec I'intervention de Ia direction de 

l'entreprise ? ................................................... . 
Au cas ou elIes se constituent librement, les equipes peuvent-elIes 

se recruter en dehors du personnel deja embauche par Ia direction? 

7° Comment et par qui les ouvriers travaillant en commandite peu-
vent-ils etre exclus de I'equipe a IaquelIe iis appartiennent? ........ . 

La direction de l'entreprise peut-elle congedier un membre d'une 
, . ~ equlpe ........................................................ . 

8° Les equipes comprennent-elles chacune un chef d'equipe ou un 
contremaltre? ............................................... _ .. 

Leschefs d'equipe ou contremaitres sont-ils designes par la direc-
tion? ......................................................... . 
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C. - Organi8ation du travail deB equipea. 
9° Qui traite avec la direction au nom de l'equipe¥ ............. . 

Comment sont designes ce ou ces representants ¥ ............... . 

lO° L'equipe oot-eUe chargee d'assurer eUe-m~me la discipline de soo 
membres a.l'atelier et de surveiller leur travail~ .................... . 

La direction exerce-t-eUe un controle sur Ie travail de chaque membre 
de l'equipe ~ ..•................................................. 

Comment est assure ce controle ? .............................. . 

n° Les ouvriers travaillant en commandite sont-ils soumis a.la meme 
reglementation que les autres travailleurs de l'etablissement, notamment 
en ce qui concerne: a. Les heures de travail? b. reglement d'atelier? 

D. - Remuneration des ouvriers travaillant en commandite. 
12° Suivant queUe procedure est fixe Ie prix des travaux executes 

en commandite ~ (Donner des indications tres precises.) ........... . 
13° Les equipes ont-eUes a leur charge tout ou partie de l'outillage 

ou bien diverses fournitures ? .................................... . 
Quel outillage? QueUes fournitures ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
14° Par qui est effectuee la repartition du prix global paye al'equipe 

pour son travail? .............................................. . 
15° Le prix paye par l'employeur est-il reparti en totalite, sans aucun 

prelevement prealable? ......................................... . 
En cas de prelevement avant repartition, indiquer l'importance et 

la destination de ces preIevements: ............................... . 
16° La repartition se fait eUe par parts egales ou bien en tenant 

compte de la nature ou de la quantite du travail fourni par chacun? 

Si l'equipe comprend un chef d'equipe ou un contremaitre, comment 
celui-ci est-il remunere ? ........................................ . 

E. - Renseignements diver8. 
17° Comment ont ete solutionnes les differences qui ont pu naltre 

entre la direction et les equipes travaillant en commandite? 
18° Comment et par qui sont trancMes les difficultes qui peuvent 

naitre entre les membres d'une equipe ? 
19° Lea ouvriers travaillant en commandite profitent-ils dans les 

memes conditions que Ie reste du personnel des institutions socialoo 
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(caisses de retraites, allocations familiales, etc.) qui peuvent exister 
dans l'6tablissement 1 ........................................... . 
Mentionner ces institutions ..................................... . 

20° Renseignements compiementaires non prevus au questionnaire: 

II. - Resultats du Travail en Commandite. 

21 ° Quelle est l'opinion de la direction de l'etablissement sur les 
resultats du travail en commandite au point de vue: ............... . 

a. Du rendement (Quantite et qualite du travail fourni? Economie 
de matieres premieres ou de materiel? etc.): ....................... . 

b. De la remuneration des travailleurs (Simplification de la comp-
tabilite? Salaire individuel plus eleve? etc.): ...................... . 

c. De la discipline dans l'etablissement (Surveillance facilitee? etc.): 

d. Des relations entre employeurs et employes 1 ................ . 
22° Quelle est l'opinion des ouvriers travaillant en commandite sur 

les avantages ou les inconvenients de cette organisation du travail? 

23° Quelle est l'opinion du ou des syndicats ouvriers interesscs? 

Observations de l'Illspecteur du travail. 
A , Ie ................................... . 

L'lnspecteur departemental du travail. 

Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig 
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Sozialpsychologische Forschungen 
des Instituts fiir Sozialpsychologie an der Technischen Hochschule 

Karlsruhe 

herausgegeben von. 

Prof. Dr. phil. et med. Willy Hellpach 
Vorstand des Institut. 

1. Band: Grnppenfabrikation. Von R. Lang, :Untertiirkheim : und 
W. Hellpaoh, Karlsruhe. (196 S.) 1922. L,4.80 Goldmark 

2. Band: Werkstattanssiedlnng. Untersuchungen iiber den Lebensraum 
des Industriearbeiters. In Verbindung mit Engen May. Dreher in Miin
ster a. Neckar, und Martin 6rlinberg, Dr. jur. in Stuttgart, herausge
geben von. Dr. jur. Engen Rosenstock. (292 S.) 1922. 6 Goldma.rk 

Die Frage der Aussohnung von Mensch und Arbelt 1m mechanlslerten Betrieb beschllftigt 
heute nlcht nur die Theoretiker. sondern auch die Praktiker... Da 1st es denn sehr zu begrUBen, 
daB aus elner Verbindung von Praktlkern und Theoretlkern zwei sozlalpsychologische Studlen 
hervorgegano:en sind, die elnmal das Problem des Arbeits- und Schaffensraumes In einer mecha
nisierten Arbeitswelt Uberhaupt lU'unds~tzlirh aufweisen, dann aber auch Moglichkeiten zur 
J.ooung, wenlgstens aosatzweise, aufzuzeigen sich bemUhen. In Hell pac h s Buch, das vor allem 
grunddtzlich das Schicksalhafte des moderuen Maschinen·Arbeitsbetriebes herausarbcitet, deutet 
dlese Losung in folgender Richtunq; er geM. angeregt durch Verouche in der Maschineniudustrie, 
die Dlpl.·Tng. Richar d Lang durchgefUhrt hat, davon aus, daB das verodende Prinzip der 
relnen Arbeitsteiluug gebrochen werden kann durch eine Renaissance des Werkstattbetriebes In 
moderner Form. Technloch lZesprochen: alle zu elnem fertlgen WerkstUck notwendigen Arbelts· 
prozesse werden in einer Gruppe ausgefUhrt und dadurch elne !tberslcht Uber den Fabrlkations
gang geschaffen; es wird gebrochen mit dem Prinzip, daB jeder ArbeitsprozeB fiir slch in einer 
gesonderten Halle ausgeflihrt wird. Das Problem 1st fabrlkatorisch durch Erwll.gungen verkehrs· 
technlscher Art akut geworden; der Antell der Transportkoiten Innerhalb des Werkes 1st bei 
ausgedehnten Anlagen sehr groll und lillt slch wahrschelnlich durch Gruppenfabrikation stark 
elndl1mmen. Hellpach weist nun nach, daB damlt zuglelch auch sozialpsychologlsche Umschich
tungen angebahnt werden, die fiir die Umbildung der Arbeltermentalitit von groBer Wlchtlgkelt 
werden kilnnen. -

Rosenstock faBt das glelche Problem von elner anderen Selte her an. Er legt dar, und 
zwar am Beispiel elnes Arbeiterlebenslaufes, wie die Mechanisation der Arbeit gerade den TUchtlgen 
In der Entfaltung und Auswirkung seiner Persilnlichkelt hemmt, nnd Ihn dadurch zu elnem 
Moment der Unruhe uud des Verdrusses fUr Ihn seiber und fUr seine Umwelt macht. Rosenstock 
sieht llilgllchkelten, durch neue Organlsatlonsformen, eben die Werkstattaussiedlung, die frellIch 
mit neuen Rechtsformen verbunden seln mUssen, den streblamen und tUchtlgen Personlichkelten 
innerhalb der Arbeiterschaft eln volles Auswirken Ihre. Kriifte zu gewihrlel.ten. Zu Ende go
dacht, fUhrt auch Rosenstocks Gedankengang, ebenso wie der Hellpachs, zu einer mindestens tell· 
welsen RenaiBSance de. Werk.tattbetrlebes an Slelle des GroBbetriebes, aber so, daB aile tech
nlscben und organisatorlschen Vorteile des GroBbetrlebes gewahrt Ilnd die mechanfsierten Neben
wlrkungen beseitlgt oder doch gemildert werden. (Betrleb.wirtschaltl. Bufldsclulu.) 

Das Problem der Industriearbeit. :Mechanisterte Indnstrie
arbeit. mnJ1 sle 1m Gegensatz zo freler Arbeit Mensch ond Knltnr go
fllhrftnt Von Hngo Borst, KaufmannischerLeiter der Robert Bosch A.-G. 
Die Erziehnng der .l.rbeit. Von Dr. W. Hellpach, Staatsprii.sident und 
Professor in Karlsruhe. Zwei Vortrii.ge, gehalten auf der Sommertagung 1924 
des Deutschen Werkbundes. (75 S.) 1925. 2 Goldma.rk 

Die psychologischen Probleme der Industrie. Von Frank 
Watts, M.-A., Dozent der Psychologie an der Universitat Manchester und 
an der Abteilung fiir industrielle Verwaltung der Gewerbeakademie von 
Manchester. Deutsch von Herbert Frhr. Grote. Mit 4 Textabbildungen. 
(229 S.) 1922. 5.50 Goldmark; gebunden 7 Goldmark 

Taylorsystem und Physiologie der berufiichen Arbeit. 
Von Prof. J. M. Lahy. Paris. Deutsche autorisierte Ausgabe von Dr. J. Walds
bnrger. Mit 11 Abbildungen. (170 S.) 1923. 

4 Goldmark; gebunden 5 Goldmark 
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Industrielle Psychotechnik 
Angewandte Psychologie in Industrie - Handel - Verkehr -

Verwaltung 
I1erausgegeben von 

Prof. Dr. W. Moede 
Technlsche Hochschule zu Berlin I Handelshochschule Berlin 

)(onatlich ein Heft von 32 bis 40 Seiten Quartformat 
Preis fiir das In- und Ausland vierteljahrlich 5 Goldmark, 

zuziiglioh Selbstkosten fUr Porto bei direkter Zusendung vom Verlag 
Einzelpreis 2 Goldmark 

Bationelle Fabrikation - zweckmlUUge Verwaltung - wirksume Reklame 
konnen nioht durch teohnisohe und kaufmannisohe Organisation allein erzielt 
werden, sondern der Mensoh als Arbeiter und Angestellter in Biiro und Werk
statt, als Produzent und als Konsument verlangt in Industrie, I1andel, Verkehr, 

Verwaltung eingehende Beaohtung. 
Die Arbeitsgebiete der "Industriellen Psyohoteohnik" sind: 

1. Rationalisierung der Arbeitszuteilung: Priifung der einzusteIlen
den Arbeitskrafte, Arbeitsverteilung entsprechend den Ergebnissen der Priifung. 
Berufsberatung an I1and der PriifungBlesultate fiir den Priifling selbst. 

2. Rationalisierung der Anlernung: Schulungderin einemBetrieb auf
genommenen Neulinge naoh mprobten und als zweckmaJ3ig erwiesenen Ar
beitsmethoden in Werkstatt und BUro. 

S. Rationalisierung der Arbeitsverfahren: ZweckmaBigeEinriohtung 
und Gestaltung der Werkzeuge, Arbeitsplatze sowie aller wiohtigen Betriebs
hilfsmittel technischer und kaufmannischer Unternehmungenmittels umfassender 
Arbeitsstudien, die der Beanspruohung des Mensohen nach allen arbeitswioh
tigen Seiten seiner Beschaffenheit hin gebiihrend Reohnung tragen. Neben 
Sinnes-, Aufmerksamkeits- und Zeitstudien werden Bewegungs-, Arbeits-, Er
miidungsmessungen zu behandeln sein. 

4. Rationalisierungder A bsatzverfahren: ZweckmaBige Gestaltung 
von WerbeEaohen aller Art, Untersuchung der Whksamkeit von Inserat und 
Plakat, praktisohe Erfolgskontrollen der Unternehmen, psyohotechnische Be
gutaohtung von Plakat, Inserat, Warenzeichen, Packung, Werbefeldziigen. 

Mit diesem Programm ist die "Industrielle Psyohoteoknik" das 
Zentraiorgan fUr die Rationalisierung und Organisation der 

mens('hlichen Arbeit 
an allen Platz en der Betriebe, an denen Mensohen tatig sind. 

Neben Lt'istungssteigerunl!' wird auch Menschenwoblfabrt duroh psyoho
teohnische Organisation erzielt. Rationelle Arbeitszuteilung macht den Mensohen an 
seinem Arbeitsplatz seBhaft und berufsfreudig. Unnotige Ermiidungwird vermieden. 
Unfiille werden vermindert oder verhindert durch psychoteohnisch begriindete 
Vorkehrungen mannigfaohster Art, zu denen auch Betriebspropaganda gehort. 

J edem, der in Industrie, I1andel, Verkehr, Verwaltung alB Leiter oder An
gestellter tatig ist, jedem Industriellen und Kaufmann, jedem VerwaJtungs- und 
Verkehrsbeamten gibt unsere Zeitsohrift eine FiiIle von Anregungen. 

Die Erfahrungen der Praxis mit psychotechnischen OrganisationsmaBnahmen 
werden eingehend geschildert. Die praktisch-wissenschaftlichen Untersuohungen 
im Laboratorium und Betrieb werden griindlich nach Methode und Ergebnis be
handelt, so daB Nutzanwendung jederzeit moglioh ist. 

Die Rundscbau berichtet in kurzen Mitteilungen iiber Stand und Fortschrltt 
psychotechnischer Arbeiten in Deutschland und auBerdeutschen Landern. 1m 
Sprechsaal findet ein Meinungsaustausch statt. 




