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Gel e it ,v 0 r t. 

Nachdem der Krieg und die Bestimmungen von Versailles die 
handelspolitischen Beziehungen Deutschlands zerrissen hatten, haben 
viele Staaten Deutschland gegenilber eine wirtschaftliche Sonderpolitik 
getrieben, um sich gegen den deutschen Wettbewerb zu schutzen, 
oder um irgendeinen Vorsprung zu erlangen. Diese mannigfachen 
SondermaBnahmen des Auslandes liegen nur zum Teil klar zutage, 
zum Teil sind sie dadurch verhuHt, daB man sie in allgemeine Vor
schriften (z. B. Dumping-Bestimmungen) gIeichsam eingebettet hat. 

AIle handeIspoIitischen Erwagungen und Verhandlungen Ieiden 
heute darunter, daB ein exakt gezeichnetes Bild der so entstandenen 
lillubersichtlichen Situation bisher fehIt. Es existiert fur keine einzige 
deutsche Industrie eine DarsteHung, die so gutes und zweckmaBig 
gruppiertes Material enthalt, daB sie als wissenschaftliche Grundlage 
fur handelspolitische Verhandlungen dienen konnte. 

Dieses Buch schafft hierin Wandel: Mit Hilfe einer eindringenden 
und ordnenden Methode wird gezeigt, wie die handelspolitischen 
Systeme des gesamten Auslandes in die deutsche Maschinenindustrie 
eingreifen, in diejenige Industrie also, die im deutschen Export 
durchaus die FUhrung hat. So erhalten wir eine belehrende Dar
steHung fUr den, der sich uber die wirtschaftliche Lage informieren 
will, und zugleich ein zuverlassiges Handbuch fur den erfahrenen 
Praktiker. 

Berlin, im Juli 1924. 

Ludwig Bernhard 
ord. Prof. d. Staatswissenschaften 

an der Universitat Berlin. 



Inhalts verzeichnis. 
Seite 

Einleitung . . . .. ...... 1 
Die Bedeutung des deutschen Maschinenbaues fiir die deutsche 

Industrie S. 1. - Zweck der Arbeit S. 2. 

Erster Teil. 
Wirtschaftspolitischer Uberblick. 3 

I. Amerika. . . . . 3 
Die drei Hauptkonkurrenten Deutschlands S. 3. - Entwicklung 

des amerikanischen Zolltarifs S. 3. - Deutsch-amerikanische Wirt
schaftsbeziehungen vor dem Kriege S. 3. - Deutsche Maschinenein
fuhr in Amerika vor dem Kriege S. 4. - Amerikas Maschinenausfuhr 
CUbersicht von 1910-1922) S. 4. - Amerikas Wirtschaftsstellung 
durch den Krieg S. 4. - Der neue Wirtschaftskurs nach dem Kriege 
S. 5. - Der neue Zolltarif S. 5. - Mal3nahmen zur Ausfuhrsteigerung 
S. 5. - Panamerikanische Stromungen S. 5. Erobenmg des 
asiatischen Marktes S. 6. - (Ausfuhr deutscher Maschinen nach Siid
amerika, China und Japan) S. 6. - Statistik der Maschinenausfuhr im 
Jahre 1910, 1913, 1915, 1919, 1920, 1921/22, nach den Bestimmungs
landern gegliedert S. 6. 

II. Gl'o13britannien. . . . . . . . .. 7 
Deutsche Maschinenausfuhl' nach Gl'o13britannien S. 7. - Eng

lische Handels- und Zollpolitik VOI' dem Kriege, nach dem Kriege S. 8. 
- Versuch der Griindung eines autarkischen Reiches, Scheitenmg, 
jetzige Einstellung S. 8. - Schlechte Lage fUr die englische Maschinen
industrie wahrend del' Jahre 1920/22 S. 8. - Englische Propaganda
tatigkeit, Aus- und Einfuhrstatistik von Textilmaschinen 1913, 
1920/22 S. 9. - Anteil der Vereinigten Staaten und Gro13britanniens 
an der Maschineneinfuhr nach China und Japan (Entwicklung von 
1910-1922) S. 10. - Deutsch-englische Handelsbeziehungen S. 10. 

Die Reparationsabgabe S. 11. 

III. Frankl'eich. . . . . . . . . 
Deutschlands Maschineneinfuhr nach Frankreich VOl' dem Kriege 

S. 12. - Regelung del' deutsch-franzosischen Handelsbeziehungen VOl' 
dem Kriege S. 13. - Anbahnung einer deutsch-franzosischen Arbeits
gemeinschaft auf der Koks-Erzbasis (Idee Thyssens) S. 13. - Betonung 
des politischen Moments auf franzosischer, des wirtschaftlichen Mo
ments auf deutscher Seite S. 13. - Frankreichs Einstellung gegen 
Deutschland nach dem Kriege S. 13. - Der Ruhreinbruch, eine Ver
quickung des wirtschf1.ftlichen und poJitischen Moments S. 14. -
Organisation des Hanflelskrieges gegen Deutschland S. 14. - Frank
reichs Zollpolitik S. 1 ,. - Deutsch-franzosische Beziehungen in der 
Zukunft S. 16. - Zusammenfassung der Kapitel liber die drei Haupt
wettbewerbsUinder S. 16. 

12 

IV. TschecLslowakei . '. . . . . . . .. 17 
Ihre Entstehung und Umgrenzung S. 17. - Ihre politische und 

wirtschaftliche Einstellung S. 17. - Bild der tschechoslowakischen 
Industrie S. 20. - Au13enhandel der Tschechoslowakei in Maschinen 
1921 und 1. Vierteljahr 1922 S. 20. - Industrielle Unternehm'lmgen 
und ihr gegenwartigel' Stand S. 20. - Zusammenstellung der wichtig
sten Handelsvertrage der Tschechoslowakei S. 22. - Zusammen
fassung S. 23. 



VI Inhaltsverzeiclmis. 

V. Polen ... 
Umgrenzung des Staates S. 23. - Anteil del' einzelnen Lander 

an Polens Ein- Ulld Ausfuhr S. 24. - Polen, ein Geschopf Frank
reichs S. 24. - Die deutsch-polnischen BeziehUllgen S. 24. - Sabo
tage del' Abkommen seitens Polens bis zum Jahre 1922 S.24. -
Polens Handelsvertrage S. 25. - Polens Schulden CUbersicht) S. 25. 
- Gegenwartige Lage del' polnischen Industrie S. 25. - Die wichtig
sten Wirtschaftsziffern des Jahres 1923 S.27. - Tendenz del' pol
nischen Maschinenindustrie: Selbstversorgung S. 27. 

Seite 

23 

VI. Ungarn . . . . . .. 28 
Ungarns industrielle Stellung VOl' dem Kriege S.28. - Del' 

Vert-rag von Trianon S.28. - Das Rumpfungarn, ein Agrarstaat 
S. 28. - Ungarns industrielle Ambitionen S. 28. - TemporegelUllg 
del' Industrialisierung durch die wachsende finanzielle ZerriittUllg 
S. 29. - Ungarns Finanzreform und ihre Folgen S. 29. - Ungarn in 
del' Gewalt franzosischen Kapitals S. 29. - Anteil deutscher Unter
nehmUllgen an Ungarns Industrie S. 29. - Die Ullgarische Industrie
schutzpolitik S. 29. 

VII. Deutsch-Osterreich . . . . . . . .. 30 
Die Zerstiickelung Deutsch-Osterreichs durch das Friedensdiktat 

von St. Germain S. 30. - EinfluD auf seine Industrie S. 30. - Ein
stellung del' neuen Staaten gegen Osterreich S. 31. - AnschluBbe
wegungen an Deutschland S. 31. - Idee einer DonaukonfOderation 
S. 31. - Osterreichs Finanzreform und seine dadurch entstandene 
Abhangigkeit S. 3.~. - Osterreichs Zoll- IDld Handelsvertragspolitik 
S. 32. - Kurzer Uberblick iiber die Balkanstaaten S. 33. . 

VIII. Belgien . . . . . . . . . . .. 35 
Belgiens Maschinenindustrie VOl' dem Kriege S. 35. - Deutsche 

:Maschinenausfuhr nach Belgien S. 35. - Standorte del' belgischen 
Maschinenindustrie S. 35. - Deutsch-belgische HandelsbeziehUllgen 
VOl' dem Kriege S. 35. - Nach dem Kriege S.36. - Kampf gegen 
den deutschen Wettbewerb S. 36. - Tendenz einer belgisch-fran
zosischen VertrustUllg S. 36. - Spitze gegen Deutschland S. 37. -
\Vurzel aller diesel' MaBnahmen in Frankreich zu suchen S.37. -
Del' franzosisch-belgische Handelsvertrag mit seiner Spitze gegen 
Deutschland S. 37. - Belgiens Zollpolitik S. 38. - Ungiinstiger Ein
fluB del' l3;uhrpolitik auf die EntwicklUllg del' belgischen Industrie 
S. 39. - Uberblick iiber die wichtigsten belgischen Handelsvertrage 
S.39. 

IX. Niederlande. . . . . . . . . .. 40 
BedeutUllg del' Niederlande fiir die deutsche Maschinenausfuhr 

S. 40. - Die Maschineneinfuhr del' Niederlande S. 40. - Handels-
und finanzielle Beziehungen zu Deutschland S. 40. 

Die N ordischen Staaten 
A. Schweden. Schwedens Maschineneinfuhr VOl' dem Kriege 

S.41. - Jahreserzeugung einiger Zweige del' Metallindustrie von 
1906 bis 1917 S.41. - Die industrielle EntwicklUllg wahrend des 
Krieges S. 42. - Gefahr del' Erstickung del' schwedischen Maschinen
industrie nach dem Kriege (Krisis 1920/22) S.42. - Arbeiterzahl 
wahrend diesel' Periode S. 43. - Standorte del' Hauptindustrien S. 43. 
- Jetzige Lage del' Maschinenindustrie S. 43. - Deutsch-schwedische 
\VirtschaftsbeziehUllgen S. 44. 

40 



Inhaltsverzeichnis. 

B. Norwegen. Deutsche MaschinenausfulU' nach Norwegen 
S .. 44. - Entwicklung del' norwegischen Maschinenindustrie von 
1903/1917 S.44. - Deutsch-norwegische Beziehungen S.44. 

C. Danemark. Entwicklung unserer Beziehungen zu Dane
mark S.45. - Ihre Verscharfung nach dem Kriege S.45. - Ent
wickhmg del' danischen Maschinen- und Eisenindust.J:ie wahrend des 
Krieges S.46. - Die Handelsvertrage Danemarks (Ubersicht) S.47. 
- Zusammenfassung del' Darlegungen libel' die nordischen Staaten 
S.47. 

VII 

Seite 

XI. Die Schweiz . . . . . . . . . .. 4.7 
Aufschwung del' Schweizer Maschinenindustrie wahrend des Krie

ges S.47. - Einfuhrverbote S.48. - Einfuhrkontingente, einseitig 
gegen Deutschland gerichtet S.49. - Franzosische Regie S. 4.~. -
Del' Schweizer Zolltarif S. 49. - Handelsvertrage del' Schweiz (Uber
sicht) S. 50. 

XII. Spanien . . . . . . . . . . .. 51 
Die spanische Maschineneinfuhr VOl' dem Kriege S. 51. - Ent

wicklung del' spanischen Maschinenindustrie S.51. - Industrieller 
Aufschwung wahrend des Krieges S. 51. - Folgen: MiJ3wirtschaft im 
Staatshaushalt S. 52. - Absatz deutscher Maschinen in Spanien VOl', 
wahrend und nach dem Kriege S. 52. - Verschlechtel'lmg del' deutsch· 
spanischen Wirtschaftsbeziehungen S. 52. - Gegenliberstellung des 
deutsch-spanischen modus-vivendi-Abkommens und del' Handels
vertrage, die Spanien mit England, Frankreich, del' Schweiz, .;Nor
wegen und Italien schlo13 S. 53. - Sonstige Handelsvertrage (Uber
sicht) S. 55. 

XIII. Italien . . . . . . . . . . .. 55 
Italiens hochgeziichtete Maschinenindustrie S. 55. - Ihr Stand 

VOl' dem Kriege, nach dem Kriege S. 55. - Ihre Abhangigkeit yom 
Ausland S. 56. - Zusammenschlu13bewegungen in Italien wahrend des 
Krieges S.57. - Ma13nahmen zur Hebung del' Konkurrenzfahigkeit 
S.57. - Italiens Taktik, zu giinstigen Vertragsabschliissen zu kom
men S. 57. - Die Benachteiligung Deutschlands S .. p8. - Del' ita
lienische Zolltarif S. 58. - Italiens Handelsvertrage (Ubersicht) S. 59. 

XIV. Ru131and. . . . . . . . . . ., 59 
RuJ3land VOl' dem Kriege, einer del' best en Kunden Deutschlands 

S. 59. - Del' russische Maschinenbedarf S. 59. - Die deutschen Hoff
nungen auf den Osten nach dem Kriege S. 60. - Moglichkeiten, mit 
RuJ3land Geschafte zu machen S. 60. - Das Handelsmonopol S. 60. 
- Seine Organisation S. 60. - Seine Auswirktmg S. 62. - Das System 
d~r Konzessionen S. 62. - Ihre Erfolge S. !12. - Stellung des Privat· 
mgentums S.63. - Ma13nahmen gegen Ubertretung des Handels
monopols S. 64. - Die wichtigsten industriellen Unternehmungen 
S. 64. - Produktions- tmd Exportziffern S. 65. - Zusammenfassung 
S.66. 

XV. Zusammenfassung 67 
Fazit des wirtschaftspolitischen Uberblicks S. 67. - Ein Ring, 

geschlossen urn Deutschland - bestehend aus zwei Landergruppen 
S. 67. - 1. Die franzosisch orientierte Gruppe stellt politische Ziele 
libel' die wirtschaftlichen S. 67. - 2. Gruppe del' Gema13igten S. 68. 

Deutschlands Stellung gegenliber diesel' Gruppienmg S. 68. -
Seine Passivitat S. 68. - Del' Ma,schinenexport yom Standpunkt des 
Gebens und Nehmens S.68. - Deutschlands Sperrpolitik S.69. -
Seine Bindung durch den Versailler Vertrag S. 69. - 10. Januar 1924 
und 10. Januar 1925 Wegfall del' einseitigen Meistbegiinstigtmg S. 69 
- Deutsche Zollpolitik nach del' Wiedererlangtmg del' Handelsfreiheit 



VIII Inhaltsverzeichnis. 

S. 69. - Zollpolitik del' anderen Hinder. (Deutsche Tendenz: All
gemein niedriger Zollsatz mit Androhung einer Erhahtmg. Tendenz 
del' anderen Lander: Hoher Generalzoll zwecks Abhancllungen in 
Einzelverhandlungen) S. 69. - Das Streben Deutschlands: 'Wieder 
in die internationa.Ie Wirtschafts- und Handelsgemeinschaft del' VOl
ker zu kommen S. 70. 

Zweiter Teil. 
Spezialuntersuchungen. 

1. Die En twickl ung des deu tschen Maschinen ba ues nach 

Seite 

70 

dem Kriege bis zur Gegenwart 70 
Besprechung del' Exportkurve, del' Auftragskurve, der Versand

kurve, del' Arbeiterkurve, der Beamtenkurve S.70. - Produktions
intensitat pro Kopf der Beschaftigten S. 73. - Griinde der Konjunk
turschwankungen S. 76. - Behinderung des Exports durch: 1. aus
landische Zollpolitik; 2. Absatzschwierigkeiten, begriindet in del' 
Preisentwicklung, den Lohn- tmd Rohstofffragen u. a. S. 77. - Diese 
Fragen sind Gegenstand del' nachsten Kapitel S. 79. 

II. Auswirkungen del' Handelsvertrage und del' Zollpolitik 
auf den Maschinenbau ....... " 79 

Die Entwicklung der Valutazuschlage auf den spanischen Ein
fuhrzoll fUr Deutschland, Frankreich, ~elgien, Italien, Tschecho
slowakei (Kurve) S. 79. - Vergleichende Ubersicht libel' die Handels
vertrage Englands, Frankreichs, und der Schweiz einerseits und 
Deutschlands andererseits mit Spanien S. 80. - Prozentuale Mehr
belastung Deutschlands fUr die einzelnen Tarifpositionen. Auswirkung 
des Gesagten bei del' einzelnen Maschine S. 86. - 69 Beispiele der 
Zollmehrbelastungen von Maschinen bei del' Einfuhr nach Spanien, 
Italien und Frankreich (Stand September 1923 tmd April 1924) S. 87. 
- 12 Maschinenbeispiele. - .. Ihre Verzollung nach den im ersten 
Teile behandelten LandeI'll (Ubersicht) S. 96. 

III. Die Produktion . . . . . . . . . . 103 
lVlateria:Ifragen S. 103. - Ein Vergleich del' Preisentwicklung in 

Deutschland und England fUr Kohle, Hamatit, Gie13erei-Roheisen III, 
Stabeisen (Kurve) S. 104. - Lohnfragen S. 108. - Vergleichende 
Lohnstatistik fUr Deutschland lmd England S. llO. - Vergleichende 
Lohniibersicht libel' die Lahne yom Marz 1923 in Amerika, Frankreich, 
England, Belgien, Schweden, Holland, Spanien S. lli. - Verhaltnis 
Yom Material zum Lohn S. ll4. 

IV. Die Entwicklung der Zahlungsbedingul,!;gen und ihr 
Einflu13 auf die Konkurrenzfahigkeit. - Die Ander-ung del' 

Selbstkosten im Maschinenbau . . . . . . . ll5 
Preisfragen im deutschen Maschinenbau S. 116. - Entwicklung 

bis zur Gegenwart S. ll6. - Die Folgen der verschiedenen Zahlungs
bedingungen S. 122. - Substanzverluste im deutschen Maschinenbau 
wahrend der Jahre 1920/22 S. 122. - Andel'lmg del' Selbstkosten im 
Maschinenbau S. 123. - (Tabelle Schulz-Mehrin) S. 126. - Kalku
lationsbeispiele (Stand 1. Juli 1914 und 1. Februar 1924) S. 127. 
Zusammenfassung S. 129. 

V. Vorschlage zur Hebung des Maschinenexports 130 
Sieben Postulate S. 130. - Zusammenfassung S. 131. 

Literaturverzeichnis. 133 
Abkiirzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 



Einleitung. 

Die Bedeutung des deutschen Maschinenbaues HiT die 
deutsche Wirtschaft. 

Bevor wir mit del' Beal'beitung del' uns gestellten Aufgabe be
ginnen, erscheint es uns nicht unangebracht, kurz auf die Bedeutung 
des Industriezweiges hlnzuweisen, del' Gegenstand diesel' Untersuchungen 
sein solI. Del' standig zunehmende Ausbau del' Organisation des deut
schen Maschinenbaues, insbesondere die damit verbundenen statisti
schen Arbeiten ermoglichen es, die Bedeutung des deutschen Maschinen
baues VOl' aHem ziffernmaBig zu belegen. Die Zahl del' Beschaftigten 
im Maschinenbau konnte zu Beginn des Jahres 1923 auf 750000 Per
sonen geschatzt werden!). Fiir die andel'en Hauptzweige des Gewerbe
lebens liegen seit del' amtlichen Zahlung im Jahre 1907 keine zuver
lassigen Angaben VOl', ein Vergleich mit ihnen ist also nicht moglich. 
Immerhin ist del' Maschinenbau an erster Stelle zu nennen, und hoch
stens die Nahrungs- und GenuBmittelindustrie, vielleicht die Be
kleidungs- und Textilindustrie laufen ihm, was die Zahl del' beschaftigten 
Personen anbelangt, den Rang abo Die Beschaftigten im Maschinenbau 
sind in einem auBerordentlich hohen MaBe hochwertige Arbeitskrafte. 
Durchschnittlich entfallen auf 100 Beschaftigte 17 AngesteHte und auf 
100 Arbeiter 46 Facharbeiter mit mehrjahriger geregelter Lehrzeit. -
Del' Anteil des Maschinenbaues an del' deutschen Ein- und Ausfuhr 
laBt sich annahernd bestimmen. Schon VOl' dem Kriege war die Anteils
quote del' Maschineneinfuhr an del' deutschen Gesamteinfuhr sehr 
gering. Sie betrug im Durchschnitt del' Jahre 1909/13 etwa 76000 t 
(= rd. 16 % del' durchschnittlichen Maschinenausfuhr in derselben 
Zeitspanne). 

\Vahrend des Krieges und nach dem Kriege bis zur Gegenwart 
zeigte es sich, daB die deutsche Maschinenindustrie in del' Lage ist, 
den deutschen Innenbedarf an Maschlnen vollkommen zu decken. 
Neben del' dadurch entstandenen weiteren Verringerung del' Maschinen
einfuhr gelang es dem Maschinenbau, den Export von Maschinen nach 
dem Kriege wieder auf eine betrachtliche Hohe zu bringen. Er betrug 
im Jahre 1922 rd. 491000 t und war damit del' Ausfuhr des Jahres 1913, 

1) Vgl. Geschaftsbericht des V. d. M. A. 1922, und TerMer: Die Be
deutung des deutscherr Maschinenbaues, Hanomag Nachr. u. V. d. J\.l. A. 
Drucksache Nr.4. 

Re ute r. Exportmoglichkeiten. 



2 Einleitung. 

die 596000 t betragen hatte, wieder nahe gekommen1 ). Bezi.'tglich del' 
Ausfuhr del' unbestritten hochwertigen Erzeugnisse des Maschinenbaues 
darf nicht vergessen werden, darauf hinzuweisen, daB durch ihn relativ 
geringwertige, groBtenteils vom Ausland bezogene Rohstoffe verarbeitet 
und als Fertigfabrikat auf den Weltmarkt geworfen werden, ein Moment, 
das in erster Linie geeignet erscheint, die deutsche Zahlungs bilanz zu 
bessern. 

Das Gewicht del' Erzeugung des Maschinenbaues muB im ganzen 
fUr das Jahr 1922 auf 2-2,500000 t geschatzt werden. 

Die Wichtigkeit des Maschinenbaues kann man nicht allein durch 
Zahlen darlegen, man muB sich auch einmal kurz vergegenwartigen, 
welche Aufgaben er zu bewaltigen hat. - In del' Tat, sein Arbeitsfeld ist 
von enormer Ausdehnung. Gibt es doch kaum einen Zweig in unserm 
Wirtschaftsleben, del' nicht in irgendeiner Beziehung zum Maschinenbau 
steht, sei es, daB del' Maschinenbau fur ihn liefert, odeI' sei es, daB er 
als Abnehmer ffir ihn auftritt. In unendlich groBer Verschiedenheit 
ist es immer wieder die eine Aufgabe, die die deutsche Maschinen
industrie zu losen hat: mit geringsten Mitteln, mit geringstem Auf
wand an Werkstoffen, Menschen- und Maschinenkraft den in Aussicht 
genommenen Zweck zu erreichen. So einfach diesel' dem okonomischen 
Prinzip entsprechende Grundsatz sich in kurzen Worten darlegen laBt, 
um so schwieriger ist seine AusfUhrung. Die Vielgestaltigkeit del' Auf
gaben erfordert ein Heel' von Ingenieuren, die ihre KonstruktioneIi 
immer wieder unter diesem Gesichtswinkel zu prilien haben. - Es 
ware muBig, im Rahmen einer Einleitung auf die einzelnen Schwierig
keiten einzugehen, vielmehr genugt es, sie erwahnt zu haben. 

Zweck del' folgenden Kapitel ist es nun, an Hand verschiedener 
Wirtschaftszahlen und Kurven den Stand del' deutschen Maschinen
industrie und ihrer Hauptkonkurrenten VOl' und nach dem Kriege dar
zulegen. Eine kurze Schilderung del' Wirtschaftspolitik jedes del' im 
folgenden behandelten Lander seit 1919 sowie ihre jetzige Stellungs
nahme Deutschlands Handel gegenuber bezwecken, an Hand diesel' 
Unterlagen die Bedeutung del' einzelnen Lander fUr den deutschen 
Maschinenexport festzustellen. Sie sollen aufdecken, welche Hohe del' 
Entwicklungsstufe die deutsche Maschinenausfuhr bereits erreicht hatte, 
welche Aufgaben sie also jetzt noch zu bewaltigen hat. 

Mit diesen zum Teil entwicklungsgeschichtlichen AusfUhrungen ist 
del' Rahmen gezimmert, in dem dann die verschiedenen Spezialunter
suchungen uber die Exporterschwerungen und Exportmoglichkeiten 
eingepaBt werden. 

1) Der Einflu13 des Ruhreinbruchs im Jahre 1923 und die krankhaften 
Erscheinungen, die er zeitigte, lassen das Jahr 1923 fUr allgemeine Ver
gleichsziffern nicht geeignet erscheinen. Die aus dem Ruhreinfall fiir den 
Maschinenbau entstandene Lage wird in einem besonderen Kapitel (III. Kap., 
Frankreich) geschildert. 



Erster Teil. 

'Vil'tschaftspolitischer Uberblick. 

I. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach den Ve:r.einigten Staaten. 

Unter den maschinenbauenden Landern waren es vor allem die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika, England und Frankreich, mit 
denen Deutschland um die Eroberung des Weltmarkts fUr Maschinen 
zu kampfen hatte. Betrachten wir daher zuerst ein
mal den groBen Konkurrenten Deutschlands jenseits 
des Ozeans: Amerika. 

Seit 1828, kann man sagen, unterliegt auch die 
Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten der Mon
roedoktrin1). ·Es begann um diese Zeit unter einer 
mehr oder minder intensiven Schutzzollpolitik der 
riesenhafte wirtschaftliche und industrielle Auf

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

t 

9617 
2316 
2165 
5112 
40002) 

schwung des Landes. Folgende Zolltarifdaten sind zur Illustration zu 
nennenS). 

1828: Stark erhohter Schutzzoll. 
1829: Fast freihandlerischer Tarif (durch Wahlsieg der Siidstaaten). Folge: 

wirtschaftlicher Niedergang. 
1842: Dem Niedergang folgten Prohibitivzolle. 
1860:' Sezessionskrieg: weitere Erhohung der Zolle, um Kriegskosten zu 

bezahlen. 
1890: Beriichtigt hoher Kinleytarif mit Kontrolle der Wertangabe. 
1894: ErmaJ3igter Wilsontarif. 
1897: "Dingley Bill" mit hohen Fabrikatzollen. 
1909: "Payne Bill": weitere Erhohung. 
1913: Sieg der Demokraten, "Underwood Bill": ErmaJ3igung der friiheren 

Satze. 
1922: Starke Unterteilung der durch ihn erfaJ3ten Erzeugnisse. 

Die handelspolitischen Beziehungen Amerikas in Deutschland 
waren vor dem Kriege deutscherseits durch ein Gesetz yom 5. Februar 

1) Vgl. Kjellen: Die GroJ3machte der Gegenwart, Kapitel: Amerika. 
Leipzig und Berlin 1917. 

2) Die Zahlen fUr das Jahr '1923 konnten infolge des Ruhreinbruches 
und der dadurch entstandenen Storung in der genauen Erfassung der aus
gefiihrten Mengen nur annahernd nach den monatlichen N achweisen, den 
Handakten und privaten Statistiken geschatzt werden. 

3) Vgl. Horstmann: Handelsvertrage und Meistbegiinstigung. 
Berlin 1916, S. 20/21. 
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1910 geregelt, auf Grund dessen der Bundesrat ermachtigt wurde, in 
angemessenem Umfange die zugestandenen Zollsatze der geltenden 
Handelsvertrage auch £iiI die amerikanischen Waren zuzulassen. Einer 
Proklamation des Prasidenten der Vereinigten Staaten zufolge wurde 
daraufhin Deutschland der :Mindesttarif bewilligt. Trotz der ausge
sprochenen schutzzollnerischen Tendenzen war Amerika ein guter Kaufer 
deutscher Maschinen, und Deutschlands Maschineneinfuhr nach den 
Vereinigten Staaten war trotz aller Erschwerungen durch die oben 
skizzierte Zollgesetzgebung fast stetig gestiegen. In der amerikanischen 
Einfuhrstatistik nahm Deutschland die zWeite, GroBbritannien die erste 
Stelle ein. Amerikas Maschineneinfuhr erreichte, nimmt man den 
Durchschnitt der Jahre 1908-10, den Wert von 60 :Mill. M.l), an welcher 
Summe Deutschland mit einem Viertel, GroBbritannien mit einem 
Drittel beteiligt waren. Insonderheit wurden in Amerika eingefiihrt: 

1. Kraftfahrzeuge fUr 16 :Mill. M., davon je 1/6 aus Deutschland 
und Italien, Y2 aus Frankreich. 

2. Stickmaschinen fUr 5 Mill. M., davon fUr 3 Mill. M. aus England, 
fli.r etwas liber 1 Mill. M. aus Deutschland. 

3. Andere Maschinen, meist Sondermaschinen, fUr 35 Mill. lVI., zur 
Halfte aus Deutschland und England. 

Die scharfe Konkurrenz der Vereinigten Staaten gegeniiber 
Deutschland tritt zutage in der Hohe ihrer Maschinenausfuhrziffer von 

Jahr Wert in Dollar 

1910 49117620 
1913 88058604 
1915 73264575 
1919 284678786 
1920 324252357 
1921 208798201 
1922 112288922 

Wert in Mill. M. 
rnnd 

206 
362 
307 

1197 
1362 
876 
471 

362 :Mill. M. (1913), von welcher 
Summe 24 :Mill. M. auf Deutsch
land entfallen. Die enorme Stei
gerung der amerikanischen Ma
schinenausfuhr von 1910-22 
zeigen folgende Daten :2) 

Die Moti ve, die Amerika 
zum Eintritt in den Weltkrieg 
bewogen, sollen hier nicht naher 
erortert werden. Es ist der ein

zige Staat, der durch den Krieg unschatzbare Vorteile errungen hatte. 
Sie lassen sich kurz kennzeichnen: 

1. in der Erstarkung seiner Handels- und Kriegsflotte; 
2. Amerika wurde der Glaubiger der ganzen Welt; 
3. Industrie und Handel bliihten machtig auf. 
Nach dem Kriege war es das Bestreben der Regierung und del' In

dustrie, die Hochkonjunktur aufrechtzuerhalten, die Betriebe umzu
schalten und sich vor auswartiger Konkurrenz zu schlitzen. 1m Jahre 

1) Urn uns ein Eild libel' den Wert der Vorkriegsausfuhr und -einfuhr 
von Maschinen bei den verschiedenen Landern zu machen, geben wir in 
der Schilderung die Vorkriegswerte an. Soweit keine Jahreszahl ange~eben 
ist, sind sie die Durchschnittswerte der Jahre 1908 -10 und den treffhchen 
Ausfiihrungen Dipl..Ing. Froelichs: Die Stellung der deutschen Maschinen
industrie im deutschen Wirtschaftsleben und auf dem Weltmarkte ent
nommen. Technik und Wirtschaft 1914. 7. Jg. H. 8 (Sonderheft). 

2) Commerce Yearbook 1922. Including Early Part of 1923. Heraus
gegeben von United States Department of Commerce, 1923. 
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1919 wurde ein neuer Zolltarif vorbereitet. In ihm spielte die Art der 
Wertverzollung eine groBe Rolle (entweder Verzollung nach dem ameri
kanischen Marktwert - american valuation - oder nach dem Wert 
im Herkunftsland - home valuation). Er trat vom 20. zum 21. Sep
tember 1922 in Kraft. Das "Joint Comittee", bestehend aus fiinf Mit
gliedern des Senats und Reprasentantenhauses, hatte sich schlieBlich fUr 
"home valuation" entschieden. Allerdings sind fUr die deutsche Ma
schinenausfuhr die Sektionen 201/202 des Notstandtarifgesetzes vom 
Jahre 1921 besonders bedeutsam, nach welchen - unseres Wissens 
noch heute - bei allen eingefiihrten Erzeugnissen, deren Ausfuhr
verkaufspreis geringer ist als der Auslandsmarktwert, auBer den tarif
maBigen Zollen noch ein besonderer Dumpingzoll in Hohe des ermittel
ten Unterschiedes erhoben wird. - Deutschland hatte bislang keinen 
Anspruch auf Meistbegttnstigung. Es kann durch die oben dargelegte 
Bestimmung in seiner Maschinenausfuhr ganz empfindlich getroffen 
werden; zudem ist es gegeniiber England, Frankreich, Belgien-Luxem
burg, der Schweiz, Spanien, Italien, der Tschechoslowakei und Kanada 
benachteiligt, da diese Lander alle mit den Vereinigten Staaten in 
einem Vertragsverhaltnis stehen und das Recht der Meistbegttnstigung 
genieBen. Ein neuer, auf zehn Jahre geschlossener deutsch-amerika
nischer Handelsvertrag, des sen Ratifizierung noch aussteht, enthalt 
auch fUr Deutschland diese wichtige Klausel. 

Besonders beziiglich des Maschinenbaues ist eine scharfe Kon
kurrenz amerikanischer Exporteure an Platzen, die sonst Deutschland 
belieferte, bemerkbar, und unsere Konsuln in Mailand, in Barcelona 
und Lissabon klagen heftig iiber die Schwierigkeiten fiir deutsche 
Unternehmer, wieder ins Geschaft zu kommen1 ). Das amerikanische 
Handelsamt unterstiitzt gerade die Maschinenindustrie auf das kraftigste. 
So hat es 1922 eine besondere, in gewissem MaBe selbstandige Abteilung 
eingerichtet, "The Industrial Machinery Division", welche die Ausfuhr 
des heimischen Maschinenbaues tatkraftig unterstiitzen solI 2) . Zur 
Leitung berief man neben Ingenieuren auch Maschinenexporteure, die 
auf Grund langjahriger Erfahrungen vertraute Kenner des siidameri
kanischen und asiatischen Marktes waren. Hierin liegt ein bedeutsamer 
Hinweis, welche Richtung die weltwirtschaftliche Expansion der Ver
einigten Staaten nehmen wird3). In der Tat zeigt die seit dem Kriege 
einsetzende Unterbringung nordamerikanischen Kapitals (Dollarerobe
rung) in den Mittel- und Siidstaaten die Tendenz, die Staaten auBer
halb der Union nordamerikanisch zu orientieren. - Ein Abhangigkeits
verhaltnis besteht zur Zeit schon - abgesehen von Haiti und der 
dominikanischen Republik - mit Salvador, Honduras, Kostarika, 
Panama. In Siidamerika sind Peru, Kolumbia und Bolivia in tatsach
licher Abhangigkeit; Ekuador, Venezuela und Paraguay sind die nach
sten Ziele der friedlichen panamerikanischen Durchdringung, die hier 

1) Entnommen den mir zuganglichen deutschen Konsulatsberichten 
an das Auswartige Amt. 2) Maschinenbau und Wirtschaft 1. Jg. Heft 2. 

3) Deutsche Wirtschaftszeitlmg. 21. Jg. vom 12. Februar.1924. Nr.6. 
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nicht so glatt verlauft, wie man gehofft hatte. Die Krisen in den Jahren 
1921/22 fijrderten diese Bestrebungen. Hinter der Bewegung scheinen 
auch Banken zu stehen, was aus nachstehender Kredittabelle des 
Jahres 1921 und ersten Halbjahres 1922 zu ersehen ist. Die Vereinigten 
Staaten haben in diesem Zeitraum an das Ausland geliehen: 1) 

Vorstehende Verteilung un
Land Mill. Dollar 

Fraukreich . 199 

Belgien. . . 34 r Danernark . 45 I 
Holland . . 28 0 

terstreicht das Interesse, das die 
Vereinigten Staaten am eigenen 
Kontinent, Latein-Amerika und 
dem fernen Osten haben. 

Zur Vervollstandigung un
seres Gedankengangs seien nnch 
die deutschen Ausfuhrziffern 
nach Sudamerika; China und 
Japan angegeben, die gegen
uber ihrer Vorkriegshohe in der 
Tat einen wesentlichen Ruck
gang aufweisen, der zum Teil 
sicherlich in der dargelegten Ex
pansionsrichtung Amerikas be
griindet ist. 

Jugoslawien . . 25 'T:I 
Tschechoslowakei . 22 . g:> 

Anderen Landern . 17 
Zusanun---en--------+-~3~7~0~ 

Land r Mill. Dollar 

N ordamerika . 
Siidamerika. . 
Australien u. Ostasien 

Zusanunen .... I 

(364) 
228 
124 
352 

Ausfuhr deutscher Maschinen nach Sudamerika., China und 
Japan. 

1913 1921 1922 

Siidamerika 43536 t 5977 t 12902 t 
China. .. 3332 t - t 4.32 t 
Japan. .. 9478 t - t 1580 t 

Die folgende Tabelle, mit der wir das Kapitel Amerika beschlie£en, 
gibt Aufschlu£ uber die Verteilung der Maschinenausfuhr der Ver-

Steuerjahr (1. 7. bis SO. 6.) Kalenderjahr (in 1000 Dollars) 
1910 1913 I 1915 1919 1920 I 1921 I 1922 

Kanada, Neufund-
land usw. .. 14113 30637 15449 52346 63157129966.123010 

Europa (ausgen.) 14149 28119 38219 100397 90731 41100 23236 
Siidamerika. 4309 8000 4457 24048128736123181 11385 
Mexiko u. Zentral-

amerika 6412 6209 2590 11144 1 21235123373 9609 
Westindien . 2763 4877 4.013 19369 38287 23780 7026 

Lateinamerika, zus.: 13484 19086 11060 54561 88258 I 70334.128020 

Asien (ausgenommen 
Kleinasien) . 3666 4610 377,7 61880 65308 55599131037 

Australasien 2200 3560 2987 5672 8044 7605 4516 
Afrika. 1353 1592 1490 5183 5314 4487 1564 
Andere Lander 152 455 282 4640 3440 2707 I 906 

Alles zusammen 1 491171 880591 732641284679132425212087981112289 

1) Maschinenbau und Wirtschaft. 2. Jg. vom 21. Februar 1923. H.I0. 
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einigten Staaten nach den einzelnen Bestimmungslandern wahrend del' 
Jahre 1910-22 (1910-1915 Steuerjahr; 1919-1922 Kalenderjahr)l). 

In 010 del' Gesamtsumme 

1910 I 1913 I 1915 I 1919 I 1920 I 1921 I 1922 

Lateinarrlel'ika 27,5 21,7 15,1 19,2 27,2 33,7 24,9 
Asien 7,4 5,2 5,2 21,7 20,1 26,6 27,6 
Kanada, Neufundland usw. 28,7 34,8 21,1 18,4 19,5 12,9 20,5 
Europa. 28,8 31,9 52,2 35,2 28,0 19,7 20,7 
Austl'alasien 4,5 4,1 

I 
4,0 2,1 

i 

2,5 3,6 4,1 
Afrika 2,7 1,8 2,0 1,8 1,6 2,2 1,4 
Andere Lander 0,4 I 0,5 I 0,4 , 1,6 1,1 1,3 0,8 

II. GroBbritannien. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach GroBbritannien. 

Als zweites Wettbewerbs- und Absatzland fill' die deutsche Ma
schinenindustrie ist GroBbritannien zu nennen. Zwar ist es in erster 
Linie - VOl' dem Kriege sogar an erster Stelle -
Deutschlands Konkurrent gewesen, doch hatte es 
anderseits immerhin die ziemlich betrachtliche Ma
schineneinfuhr fur rd. 130 Mill. M.2), wovon auf 
Deutschland etwa 20 % entfielen. Diesel' Einfuhr
zahl stand gegenuber eine Ausfuhrziffer von 
rd. 840 Mill. M., von del' nul' rd. 5 % Deutschland zu 
begleichen hatte. 

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

112g~~; 
1849 
9206 
9000 

Die Maschineneinfuhr GroBbritanniens setzte sich in del' Haupt
sache zusammen aus folgenden Gruppen: 
1. Fahrrader und Kraftfahrzeuge 

(Deutschlands Anteil 1/5) 
2. Schreibmaschinen . . . 
3. Nahmaschinen . . . . . . 

(Deutschlands Anteil) . . 
4. Textilmaschinen. . . . . . 

(Deutschlands Anteil 1/3) 
5. Arbeitsmaschinen . . . .. '" 

(Deutschlands Anteil tillwesentlich) 
6. Bergwerksmaschinen. . . . . . . 

(Deutschlands Anteil die Halfte) 
7. Andere Maschinen. . . . . . . . . 

(Deutschlands Anteil 1/3) 

rd. 

rd. 

fiir 90 l\filL M. 

" 

7 
6 
2 
4 

1 Yz " 

1 Yz " 
35 

Die englische V orkriegs au s f u h I' gliederte sich in folgende Gruppen: 
1. Textilmaschinen. . . . . . . . . fiir 160 Mill. M. 

(Deutschlands Anteil etwas libel' 1/10) 
2. Landwirtschaftliche Maschinen . . . . . . . . rd. 
3. Lokomotiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Hauptabsatzgebiete; Brit.-rndien u. Sii.damerika) 
4. Bergwerksmaschinen. . . . . . . . . . . . . . . 

(Hauptabsatzgebiet Britisch-Siidafrika) 

1) Commerce Yearbook, a. a. O. S. 154. 
2) Vgl. Froelich, a. a. O. S.49. 

50 
35 

25 
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Vor dem Kriege waren unsere Handelsbeziehungen zu England 
derart geregelt, daB Deutschland ihm autonom die Meistbegfulstigung 
zugestanden hatte. England war in der Zeit, als aile Staaten Hoch
schutzzollmauern zu errichten begannen, der Hort des Freihandels ge
blieben1). Man hielt es in Deutschland demnach fUr recht und billig, 
da GroBbritannien keine Gegenleistungen auf schutzzollnerischem Ge
biete geben konnte, mit ihm zu der oben charakterisierten Regelung zu 
kommen. Der Krieg wl;tr fUr England ein Wirtschafts- und Handels
krieg mit dem Ziele der Vernichtung Deutschlands als gefahrlichen 
Konkurrenten am Weltmarkte. Es gelang England, zu einem Kriegs
ende zu kommen, das ihm mit einem Friedensinstrument die Macht 
gab, Deutschland unter einem Schein des Rechtes wirtschaftspolitisch 
vollkommen zu fesseln und zu vernichten2). Mit dem Versuche dieser 
Knebelung Deutschlands auf Jahrzehnte ging Hand in Hand das Be
streben, England und seine Kolonien fester zusammenzuschlieBen, sie 
gegen das Ausland mehr abzusperren. Da das europaische Festland, 
insbesondere Deutschland, kein guter Abnehmer mehr war, spurte man 
die Neigung, ihm auch das Inselreich zu verbieten. Der Krieg hatte 
fUr England neben umwalzenden Anderungen in den industriellen 
Organisationen bedenkliche Absatzverschiebungen gebracht. Nach dem 
Kriege erschwerten ernste Krisen Ende 1920 und Anfang 1922, sowie 
lange Streiks in den Montan- und mechanischen Industrien den vollen 
Krafteeinsatz zur Wiedereroberung des Weltmarkts, und zum ersten
mal seit den Chamberlainschen Planen erstand in England wieder die 
Idee, GroBbritannien durch Schutzzolle z.ur alten Prosperitat zu bringen. 
Eine gewisse Europamudigkeit und die nicht wegzuleugnende Tat
sache, daB England die FUhrung der europaischen Politik Frankreich 
uberlassen muBte, veranlaBten den Premierminister Baldwin Herbst 
1923 fUr den Schutzzollgedanken einzutreten. Gegen seine Ziele erhob 
sich eine starke Opposition mit einer mustergUltigen Propaganda fur 
den Freihandel. FUhrende Blatter, wie der "Economist" u. a. brachten 
Sonderbeilagen, die den Freihandel und seine Vorteile fUr das Imperium 
von allen Seiten beleuchteten. - Der Kampf endete um die Jahres
wende 1923 mit einem Siege der Freihandler, das Kabinett Baldwin 
demissionierte, und die englische Politik wird nach dem gedeckten 
Ruckzugsversuch frUber oder spater mit merkbarerem Nachdruck als 
bislang ihre Meinung bei den Entscheidungen auf dem Kontinent zu 
vertreten haben. England braucht als der FrachtfUbrer und Handels
mann der Welt ein gesundes Europa. 

Die erwahnte Krise um 1920 bis Anfang 1922 brachte auch filr die 
Maschinenindustrie erhebliche Schwierigkeiten. Neben Werkzeug
maschinen u. a., die erst 1923 wieder einen frischen Markt fanden, 
stockte der Absatz mit Ausnahme der Textilmaschinen vollkommen. 
Letztere hatten, wie aus nachfolgender Tabelle ersichtlich ist, eine 

1) VgI. H.orstmann, a. a. O. S. 16. 
2) VgI. Keynes: Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrags. 

Derselbe: Revision des Friedensvertrags. Mlinchen 1921/22. 
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standig steigende Tendenz. Dies ist im wesentlichen auf den Umstand 
zuruckzufuhren, daB die englischen Kolonien, hauptsachlich Britisch
Indien und Australien, 1921/22 begannen, sich eine eigene Textil
industrie zu schaffen. Auch in China und Japan sind dieselben Be
strebungen wahrnehmbar: (Daraus erklart sich anderseits auch die 
schlechte Lage in der englischen Textilindustrie.) 

GroBbritanniens Aus- und Einfuhr von Textilmaschinen. 

Ausfuhr: 

Bestimmllngsiand 
1913 

I 
1920 

I 
1921 

I 
1922 

t 0/0 t 0/0 t 0/0 t 0/0 

RuJ31and . 15308 9 188 -
I 

3 -

I 
69 -

Deutschland 13917 8 43 - 342 - 1948 1 
Niederlande . 12171 7 1374 2 2468 2 2178 1 
Frankreich . 12630 7 17001 27 24475 16 12127 8 
Andere Lander in 

Europa. 22981 13 8948 14 12721 8 13994 9 
China 3321 2 2616 4 16489 10 19797 13 
Japan . 19688 11 8051 13 22532 14 22765 15 
Ver. Staaten . 3939 2 1745 3 6397 4 4042 5 
Lander in Sud-

amerika 15281 8 2239 4 5404 4 8019 5 
Brit. -Ostindien 

I 
- - 17945 28 60230 38 62231 40 

Australien 1417 1 632 1 1692 1 2849 1 
Andere Lander 57421 32 2532 4 4291 3 2137 1 

Zusammen 178074 I 63314 157044 152156 

Hiervon ent· 
fallen auf: 

Spinnereimasch. - - 44548 70 119017 76 127818 82 
Webereimasch. - - 13541 22 29593 19 22133 41 
Andere Maschinen - - 5225 8 8434 5 5205 4 
Ausfuhr zus. 178074 - 63314 - 157044 - 155156 -

Einfuhr: 5026 - 4091 - 2079 - I 12386 -

Schon oben wurde betont, daB der Krieg eine Verschiebung 
des Absatzmarktes fUr England zur Folge hatte. Das zeigte sich 
besonders beim Ausfuhrgeschaft nach Asien. Nachfolgende Statistik 
solI diese Behauptung erharten. Wir ersehen aus ihr, wie der 
Auteil der Vereinigten Staaten gegenuber England nach China 
und Japan in den Jahren 1910-21 ganz erheblich gewachsen ist. 
(Siehe Seite 1O.) 

Die englische Werbetatigkeit setzte nach dem Kriege unter 
tatkraftiger Unterstutzung des "Department of Overseas Trade" 
mit der bekannten Umsicht wieder ein. Ganz automatisch traten 
auBerdem auch die deutsch-englischen Wirtschaftsbeziehungen wieder 
ins Leben. Fii.r den Geschaftsverkehr mit deutschen Staatsange
h6rigen gelten im allgemeinen nur noch folgende einschrankenqe Be
stimmlmgen. 
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Anteil der Vereinigten Staaten und Gro13britanniens an der 
Maschineneinfuhr nach China und Japan in Prozent der 

Gesamtausfuhr jedes der beiden Lander 1). 

Jahr 
laus den Ver. staatenl aus England laus den Ver. Staatenl aus England 

nach China: Jahr nach Japan: 
, 010 I 0/0 010 I 0 fo 

I 

I 
1910 1910 11,1 

, 
81,4 

1911 5,8 35,5 1911 13,6 72,1 
1912 3,8 37,5 1912 13,4 63,3 
1913 9,4 45,4 1913 9,,1 66,4 
1914 8,3 46,0 1914 15,3 59,? 
1915 14,7 44,5 1915 28,0 59,1 
1916 17,6 38,4 1916 46,0 45,1 
1917 23,6 27,6 1917 52,3 39,8 
1918 30,4 16,7 1918 78,5 > 17,5 
1919 45,0 14,4 1919 74,0 18,6 
1920 54,1 23,2 1920 64,0 31,5 
1921 38,6 38,8 1921 47,9 41,4 

1. Alles deutschen Staatsangehorigen gehorende Eigentum, aIle 
Rechte und Interessen innerhalb des britischen Reiches unterliegen, 
soweit sie nicht seit Wiederaufnahme des Handels mit Deutschland neu 
erworben sind, der Regelung durch den Friedensvertrag. 

2. FUr einen Zeitraum von ffinf Jahren nach Beendigung des 
Krieges darf kein Geschaft der nichteisenhaltigen MetaIl- und Erz
industrie von deutschen Staatsangehorigen betrieben oder unter ihrem 
Einflu13 oder unter ihrer Kontrolle gefiihrt werden, es sei denn mit der 
ausdrfwklichen Genehmigung des Board of Trade. 

3. Ffir einen Zeitraum von ffinf Jahren nach Beendigung des 
Krieges und auch fernerhin so lange, bis das Parlament eine andere 
Bestimmung trifft, darf kein Bankgeschaft in England zugunsten oder 
unter Aufsicht eines Angehorigen der obenerwahnten Staaten be
trie ben werden. 

Abgesehen von diesen Vorbehaltungen und den fUr aIle Staaten 
geltenden allgemeinen Beschrankungen hat jedoch jeder Deutsche wieder 
das Recht, Firmenhauser oder Zweiggeschafte in GroBbritannien zu 
errichten, sowie Aktien oder Anteile an englischen Firmen oder Gesell
schaften zu erwerben. An der Ausstellung ffir den Maschinen- und 
Schiffsbau im Jahre 1919 war noch das feindliche Ausland ausge
schlossen .. Erst im Juli 1922 wurden auf der durch die International 
trade exhibition Ltd. ins Leben gerufenen London fairs and markets 
Messe zum erstenmal nach dem Kriege deutsche Erzeugnisse aus
gestellt. Bei der 6th international Mining exhibition im Juni 1923 sah 

. man allerdings keine deutschen Maschinen ausgesteIlt2). Reklameartikel, 
wie sie im Katalog einer englischen Firma3 ) zu finden sind, in dem vom 
"Hunnen" gesprochen wird, '"der seine ganze Schwerartillerie einsetzt, 

1) Maschinenbau und Wirtschaft. 3. Jg. H. 1. 
2) Vgl. Ausstellungskatalog der 6th international Mining exhibition. 
3) Del' Firma Jolm Haddon, London E. C. 



GroJ3britannien. 11 

um unseren (englischen) "\Vettbewerb durch ehrliche und unehrliche 
1\<littel zu schlagen", sind keineswegs dazu angetan, den Handel - ins
besondere auch den Maschinenh!Lndel - nach England im rosigen 
Lichte erscheinen zu lassen. 

Bekanntlich lieferten die deutschen Firmen nach England auf 
Reparationskonto, das heiBt, es wurden vom englischen Abnehmer 26 % 
an die Reparationskasse abgefiihrtl), wahrend dem deutschen Lieferer 
der genannte Prozentsatz von der Reichsregierung ruckvergutet wurde. 
November 19232) stellte die Reichsregierung diese Ruckvergutungen 
p16tzlich ein, so daB del' deutsche Fabrikant, wenn er seit diesem Zeit
abschnitt bis Ende Februar 1924 noch einen Verkauf nach England 
tatigte, diese 26 % seinerseits zu tragen hatte. Es liegt auf der Hand, 
daB unter diesen Umstanden ein Ausfuhrgeschaft in Maschinen nach 
England in d~r genannten Zeitspanne nur in geringem MaBe statt
gefunden hat, und die Klagen uber die dadurch entstandene Absatz
stockung in der Maschinenindustrie waren groB. Ende Februar 1924 
- kurz vor Beginn der Leipziger Friihjahrsmesse - erldarte sich die 
englische Regierung bereit, die abzufUhrende Summe auf 5 % des Wertes 
des verkauften Gegenstandes zu ermaBigen, ein Betrag, der vom deut
schen Fabrikanten eher aufgebracht werden kann. 

SchlieBlich geben wir noch, um die derzeitige Lage in der englischen 
Maschinenindustrie zu umreiBen, eine kurze Bilanz uber das englische 
Maschinengeschaft auf Grund einer von der Engineering Employers 
Federation unter ihren Mitgliedern getatigten Umfrage uber Ge
stehungskosten und Auftragsbestand im Jahre 1923 und im ersten 
Vierteljahr 1924. Die Erhebungen zeitigten folgende Daten: 1020 
- d. h. 60 % - der angeschlossenen Firmen hatten geantwortet. Ihre 
Maschinenausbeute im Jahre 1923 betrug 150 Mill. Pfund. Sterl. Von 

'dieser Summe gehen ab fur 

Materialkosten 
Lohnkosten: 

a) direkte . 
b) indirekte. . . . 

Sonstige Belastungen 
Zusammen ..... 

ti.ber 63 Mill. Pfd. Sterl. 

30 
20 
30 

rund 143 

Es blieb ein UberschuB von 6189615 Pfund Sterl. Unter weiterer 
Berucksichtigung von Umlagen verschiedener Art bleibt fur das Jahr 
1923 ein DberschuB von 2,73 %. FUr das erste Vierteljahr 1924 ergibt 
sich nach den Erhebungen derselben Vereinigung beieinem Auftrags
bestand an Maschinen im Werte von 655 0591 Pfund Sterl. - ein 
DberschuB von nur 0,3 %. Das Bild das wir durch die wenigen Zahlen 
gewinnen, bestatigte somit unsere Ausfiihrungen uber die - auch heute 
noch - ungunstige Lage in der englischen Maschinenindustrie. Frei-

1) Englisches Gesetz vom 24. Marz 1921; urspriinglich soUten 50%. vom 
yVerte entrichtet werden. Durch eine Verfiigung des Schatzamtes wurde 
der Satz auf 26% ermaJ3igt (26. Mai 1921). 

2) Verordnung vom 15. November 1923, RGB. II, S. 411. 



12 Wirtschaftspolitischer tTherblick. 

lich darf man den Zahlen 1), da sie fUr die Offentlichkeit bestimmt und 
von einemZweckverbande errechnet sind, kein zu groBes Gewicht bei
legen; jedoch schien es uns statthaft, mit ihnen unsere Skizze der Lage 
der englischen Maschinenindustrie zu erganzen. 

ID. Frankreich. 

Deu tsche Maschinenausfuhr nach Frankreich. 

Die auBerordentlichen Verschiebungen sowohl in den Zielen der 
franzosischen Handelspolitik im allgemeinen als auch in der Stellungs
nahme zur deutschen Industrie rechtfertigen es, Frankreich in unserem 
wirtschaftspolitischen AbriB an dritter Stelle zu bringen, zumal die 
Suprematie der franzosischen Politik in Europa es notwendig macht, 
sich mit ihren wirtschaftspolitischen Tendenzen und mit der wirtschaft
lichen Entwicklung Frankreichs des naheren zu befassen. 

Jahr t 

1913 59935 
1920 38154 
1921 16131 
1922 24328 
1923 10000 

einschliel3lich 
Reparations
lieferungen 

Der franzosische Maschinenexport 
belief - sich vor dem Kriege auf 
rd. 160 Mill. M.2), die Einfuhr auf 
rd. 150 Mill. M. Und zwar war 
Deutschland trotz zeitweiser hoch
wallender, standig vorhandener chau
vinistischer Regungen der Hauptlieferer 
Frankreichs. Sein Auteil belief sich 

auf rd. 56 Mill. M., d. h. 44 % der Gesamteinfuhr an Maschinen. Die 
franzosische Maschineneinfuhr setzte sich im wesentlichen zusammen aus 
1. Daropfmaschinen. . . fiir rd. 10 Mill. M. 

Deutschlands Antell 3 '? " 

2. Lokomobllen. . . . . " 2" 
Deutschlands Antell 1,5 " 

3. Landwirtschaftliche Maschinen . " 35 " 
Deutschlands Antell 3,5 " 

4. Werkzeugmaschinen . " " 22 
Deutschlands Antell- 11 

5. Textilmaschinen . . . " 16 " " 
Deutschlands Anteil 5,3 " 

6. Nlilunaschinen . . . . " 15 " 
Deutschlands Anteil 7,5 " 

7. Kraftfahrzeuge. . . . . . . . . . 7 
Deutschlands Antell unbedeutend 

Frankreichs <Maschinenausfuhr, die ja die Einfuhr bedeutend uber
stieg, erstreckte sich im wesentlichen auf folgende Maschinengattungen: 
1. Kraftfahrzeuge. . . . .. im Werte von 130 Mill. M. 
2. Landwirtschaftl. Maschinen "" 7 ,. ". 
3. Lokomotiven " " 3-4 " 
4. Textilmaschinen . . . .. " " 3 " 
5. Dampfmaschinen. . . . . "" 1 " " 
6. Druckereimaschinen " " etwas iiber 1 ,. 

1) Vgl Deutsche Bergwerkszeitung vom 31. Mai 1924. 
2) S. Froelich, a. a. O. 52. 
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Die groBe Ausfuhrziffer von Kraftfahrzeugen zeigt, wie wertvoll 
die durch den Autosport hervorgerufene Spezialisierung war. 

Unsere handelspolitischen Beziehungen zu Frankreich waren derart 
geregelt, daB wir auf Gl'1\nd des § 11 des Frankfurter Friedens von 1871 
nach dem Grundsatz der ewigen meistbegiinstigten Nationen behandelt 
wurden. Der genannte Paragraph bezog sich aber nur auf Meist
begi.instigungen, die England, Belgien, Holland, 0sterreich, der Schweiz 
und RuBland gewahrt wurden. Infolgedessen entwickelte sich in Frank
reich ein krasses Hochschutzzollsystem, das nur bezuglich der fran
zosischen Kolonien und Protektorate durchbrochen wurde. Es be
standen, mit Ausnahme Marokkos, Zollnachlasse gegenuber dem Mutter
land und auch zwischen den Kolonien unter sichl). 

Die Entwicklungstendenz der deutschen Industrie hatte vor dem 
Kriege zweifelsohne die Richtung, von der Kohlenbasis im Ruhrbecken 
uber die lothringische Minette zur franzosischen Erzbasis zu kommen. 
Es entstanden in Lothringen, dem wirtschaftlichen Bindeglied, die 
groBartigen Anlagen der "Deutsch-Luxemburg" in Differdingen, der 
Thyssenschen Werke in Hagendingen. Gerade Thyssen war einer der 
ersten, der in den franzosischen Erzlagern in der Nahe von Caen, in 
der Normandie, festen FuB faBte 2). Seine Schopfungen der Werke von 
Caen, die als die ersten Frankreichs vom Rohprodukt bis zum Fertig
fabrikat durchgegliedert waren, verwirklichten den Gedanken der 
deutsch-franzosischen Arbeitsgemeinschaft auf der Kokserzbasis. -
DaB die deutschen Industriellen sich bei dem Versuche, dieses nahe
liegende Ziel anzustreben, von keinerlei politischen Motiven leiten 
lieBen, beweist die Tatsache, daB Thyssen die Idee der Werke von Caen 
auch weiter verfolgte, als er durch die franzosische Regierung gezwungen 
wurde, 60 % des Aktienanteils seiner Schopfung und den Vorsitz im 
Aufsichtsrat.e franzosischen Handen zu uberlassen. Dieses Beispiel 
erhellt dje Tendenz der franzosisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen 
vor dem Kriege: auf deutscher Seite erstrebte man die bestmogliche 
wirtschaftliche Losung des Erzkoksproblems, war man aktiv produktiv; 
auf franzosischer Seite nahm man die deutschen Plane, da sie Vorteile 
brachten, entgegen und benutzte sie zu politischer Propaganda gegen 
Deutschland3). 

Der Krieg mit seinem schlieBlichen Friedensdiktat versetzte Frank
reich in die Lage, seinerseits die Initiative zur Losung des Erzkoks
problems zu ergreifen. Jedoch mehr denn je zuvor leiteten es bei dem 
Versuche einer Regelung imperialistisch gefarbte politische Motive sehr 
zweifelhafter Gute. Nun Frankreich Lothringen hatte und die Macht 
besaB, besetzte es zu Begillli des Jahres 1923 das Ruhrgebiet unter 

1) Vgl. Horstmann, a. a. O. S.18. 
2) Vgl. MatschoB: Thyssen und sein Werk. 1921, S. 18/19 und S. 34. 
3) Le Chatelier schreibt in der Revue de Metallurgie vom 

Februar 1913, S.324 (nach seiner Riickkehr aus dem Ruhrgebiet): Des 
Ie retour du voyage de Westphalie les divers elements de l'affaire furent 
mis a l'etude en s'abandonnant au reve de faire fran9aise, autant que les 
circonstances le permettraient, une affaire demeuree jusque la exclusivement 
allemande. 
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Scheingriinden die Erzkoksbasis, durch Bajonette erzwungen, war 
geschaffen. Es erhebt sich fiir die Zukunft die Frage: wird diese ge
schaffene Linie von der Ruhr bis nach Briey und zur Normandie an den 
plumpen Versuchen, aus einer notwendigen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit eine gewaltsam erzwungene politische Einheit zu schaffen, uber 
kurz oder lang zerrissen werden; oder setzt sich der wirtschaftlich 
gesunde Gedanke durch und treten die Franzosen ihren politischen 
Ruckzug aus der Ruhrpolitik an. Die Losung dieser Fragen wird ganz
lich abhangen von der politis chen Konstellation auf dem Kontinent. 

Diese kleine Abschweifung in die Problematik der deutsch-fran
zosischen Beziehungen scheint uns deshalb wichtig, weil sie kraB und 
von jedwedem Beiwerk isoliert den Kern der franz6sischen Einstellung 
gegenuber Deutschland wiedergibt, die sich dahin zusammenfassen laBt: 
Wirtschaftskrieg mit Deutschland mit politischen Mitteln bis aufs 
Messer! Eine Einstellung, die wir auch im folgenden AbriB der fran
zosischen Wirtschaftspolitik und des franzosischen Verhaltnisses gegen
uber deutschen Kaufleuten wahrnehmen konnen. 

Nach dem Kriege war es Frankreichs oberstes Ziel, die wesentliche 
Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Lage gegenuber der Vorkriegs
zeit, die neben dem jetzt aufkommenden MiBtrauen an der getatigten 
brutalen Expansionspolitik in seiner wachsenden Verschuldung seinen 
Hauptgrund hatte, durch Hebung seines AuBenhandels zu bessem. Da 
das Land aber, wie schon einmal betont, durchaus protektionistisch ist, 
seit 100 Jahren, mitAusnahme einerEpisode unterNapoleonIII.l), so 
war, und es voraussichtlich bleiben wird, so wird die Erzielung des 
Exportuberflusses weniger durch freien uberlegenen Wettbewerb als 
durch kiinstliche Forderung der Ausfuhr seitens des Staates angestrebt. 
Eine typische Einrichtung dafur ist die Banque nationale du Com
merce exterieur, von deren Griindung man 1920 manches Gute erwarten 
durfte, die sich aber immer mehr als eine krankhafte Anstrengung zur 
Erzielung eines Exportuberflusses erwies2). Hand in Hand mit den Be
stre bungen der Ausfuhrsteigerung ging das Stre ben, den deutschen 
Handel moglichst auszuschalten. Fiihrend in der Verfolgung dieses 
Zieles ist die Association nationale d'Expansion economique, die auf 
Betreiben der Handelskammem und einiger Parlamentarier unter 
Fiihrung der Pariser Handelskammer ins Leben gerufen worden war, 
und der sich die groBten wirtschaftlichen Verbande des Handels und 
der Industrie angeschlossen haben. Sie nahm sich die deutschen In
dustrie- und Handels-, insbesondere die Exportmethoden zum Vorbild 
und arbeitete danach einen Plan fiir die Abwehr des deutschen Wett
bewerbes aus. Er hat folgende Hauptpunkte znr Grundlage: 1. Staat
liche t1berwachung und Behinderung der deutschen Einfuhr auch uber 

1) Vgl. Lotz: Die Ideen der deutschen Handelspolitik von 1860-1891. 
2) Speziell fiir die Maschinenindustrie wurde von dem Gesamtverbancl 

der franzosischen Maschinen- tmd Elektroindustrie (Federation de Ia Con
struction mecanique, electrique et metallique) ein AusschuL'l ernannt, der 
die Griindung eines Exportkontors in der Form einer Aktien~esellschaft 
erstreben soll (vgl. Maschinenbau u. Wirtschaft, Wirtschaft, II. Jg., H. 24). 



Frankreich. 15 

das Ausland (siehe belgisch-franzosischen Handelsvertrag, Kap. VIII); 
2. Bekampfung des offenen und versteckten Dumpings; 3. internatio
naler Protektionismus (wobei "international" jede MaBnahme genannt 
wird, die den Franzosen zugute kommt); 4. hoher Zoll auf Eisen
erzeugnisse; 5. FrachtenermaBigung und Ausfuhrpramien; 6. lang
fristige Kredite; 7. Vertrustung verwandter Industrien a); 8. groBziigige 
Mustermessen. Es liegt auf der Hand, daB ein derartig ausgearbeiteter 
staatlich sanktionierter Kampfplan nicht dazu angetan ist, die deutsch
franzosischen Wirtschaftsbeziehungen zu bessern; und die Bereitwillig
keit der deutschen Industriellen fiir ein wirtschaftliches Zusammen
gehen mit Frankreich, wie sie bereits in einer EntschlieBung im Sommer 
1920 gelegentlich der Tagung des deutsch-franzosischen Wirtschafts
vereins und in Kundgebungen bis zur Jetztzeit zum Ausdruck kommt; 
spielt neben den machtigen Stromungen der oben geschilderten Art 
eine etwas belanglose Rolle. Eine starke Waffe bildete in dem System 
des Kampfes gegen den deutschen Wettbewerb der franzosische Zolltarif. 

Der franzosische Einfuhrzolltarif gliedert sich in einen General
tarif und einen Minimaltarifb); zudem bestehen noch verschiedene 
Zwischentarife infolge der Gewahrung von prozentualen Abschlagen 
von verschiedenen Satzen des Minimaltarifs an Kanada1), die Tschecho
slowakei 2), Finnland 3), Polen 4), Spanien 5) und Estland 6) . Diese Ge
wahrung von Zwischentarifen (Tarifs intermediaires) erfolgte auf Grund 
des Ermachtigungsgesetzes vom 29. Juli 1919 und solI eine groBere 
Individualisierung der Handelsvertrage gestatten. 

Deutsche Waren werden nach dem Generalzolltarif verzollt, das 
Deutsche Reich hat keinen Anspruch auf die Meistbegiinstigung, und 
nur fiir gewisse deutsche Waren (in del' Hauptsache Baumaterialien, 
Maschinen usw.), soweit sie als Reparationslieferungen fiir den Wieder
aufbau del' zerstorten Gebiete eingefiihrt werden, gilt ein Sondertarif, 
dessen Satze bis auf gegenteilige Anordnung gleich denen des Minimal
tarifs sind. (Dekret vom 28. Juli 1922.) 

Die Entwertung sowohl der eigenen als auch del' fremden Wahrung 
solI durch ein System von Verviel£altigungskoeffizienten kompensiel't 
werden, mit denen die Grundzollsatze des Generaltarifs, des Minimal
tarifs, wie des Zwischentarifs zu multiplizieren sind. Diese Koeffizienten, 
die zwischen 1,1 und 10 schwanken, ermoglichen Frankreich eine auGer-

a) Anfang und Symbol dieses Zusammenschlusses ist bereits die 
UniC!n des Industries Metallurgiques et Minieres und die kiirzliche Starkung 
del' 111neren Verbandsorganisation del' franzosischen vVerke, des Comptoir 
siderurgique de France. 

b) Vgl. Industrie- und Handelstag: Die wichtigsten Zollsysteme 1922, 
Kapitel: Frankreich. AuLlerdem: Zollblatt desV.d.M.A. Frankreich. Nr.147. 

1) Vertrag vom 29. Januar 1921, Handelsarchiv 1921, S. 260. 
2) Vertrag VOPl 17. August 1923, Handelsftrchiv 1924, S.316. 
3) Vertrag vom 13. J1.ui 1921, Handelsarchiv 1921, S.437 u. 628, 

1924, S. 922. 
4) Vertrag vom 6. Februar 1922, Handelsarchiv 1922, S. 523 u. Handels

archiv 1924, S.549. 
5) Vertrag vom 8. Juli 1922, Handelsarchiv 1922, S. 663. 
6) Vertrag vom 7. Januar 1922, Handelsarchiv 1922, S. 755 .• _ 
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ordentlich labile Zollpolitik, zumal Abanderungen auf Vorschlag eineR 
interministeriellen Ausschusses im Verordnungswege, vorbehaltlich der 
spateren Ratifikation durch die Kammer, vorgenommen werden konnen, 
was auch schon des ofteren geschehen ist. Valutazollzuschlage, die 
nach den Wahrungen der Einfuhrlander differenziert sind C), bestehen 
nicht. Auf Grund dieses, wie man sieht, fein ausgearbeiteten Zoll
systems, dessen Spitze jeweils gegen Deutschland gerichtet ist und durch 
eine groBzugig angelegte, Deutschland feindliche Wirtschaftspropaganda 
wirksam unterstutzt wird, erscheint es uns unmoglich, auch bezuglich 
der Aussichten des deutschen Maschinenexports nach Frankreich eine 
Tendenz zur Besserung festzustellen. Soweit es sich nicht um Re
parationslieferungen handelt, die ja trotz der Ablehnung der deutschen 
Vorschlage, den Wiederaufbau durch Deutschland bewerkstelligen zu 
lassen, auch 1922 noch recht erheblich waren (vgl. die Ausfuhrziffern 
zu Beginn des Kapitels), war von einem nennenswerten Maschinen
geschaft mit Frankreich keine Rede. Diese Lage wird, solange 
die franzosische Ruhrpolitik nicht abgeblasen wird, sich schwerlich 
andcrn. 

Zusammenfassung der ersten drei Kapitel: V"berblicken 
wir noch einmal die Wirtschaftsentwicklung der drei Hauptkonkurrenten 
und ihre Stellungnahme zur deutschen Einfuhr, so ergibt sich, daB 
1. Amerika an Stelle Deutschlands die FUhrung ubernommen hat, 2. der 
deutsche AuBenhandel in Maschinen nach diesen Staaten bedeutend 
erschwert wurde, 3. die deutsche Wettbewerbsfahigkeit auf dem Welt
markt durch die erstarkte Konkurrenz der drei Lander erheblich ge
fahrdet wird. Folgender Nachweis von W. Althoff in den Commercial 
Reports erhartet das aus den drei Kapiteln gewonnerie Bild, insbe
sondere tritt Althoff den Beweis an, daB Amerika in der Maschinen
ausfuhr die FUhrung an sich gerissen habel). Nach seinen AusfUhrungen 
ist Amerikas Vorzugsstellung auf dem Weltmarkt von Deutschland 
keineswegs bedroht. Von 1910-13 fUhrten Deutschland, England, 
Frankreich und die Vereinigten Staaten zusammen im Durchschnitt 
jahrlich fur 530 Mill. Dollars aus. Deutschlands Anteil ging von 45,10 % 
im Jahre 1910 auf 43,6 % im Jahre 1913 herunter. Dagegen stieg der 
Anteil Amerikas in dieser Zeitspanne von 17 % auf 20,9 %, und der 
englische sank von 33,1 % auf 28,8 %. Das bedeutete ffir Amerika eine 
Werterhohung um rd. 57 Mill. Dollars. - 1918 und 1919 war die Lage 
derartig, daB die Vereinigten Staaten den Hauptanteil an der Ma
schinenausfuhr hatten. Die entsprechenden WertgroBen waren fUr 
Amerika 282 (1918) und 378 (1919) 2) Mill. Dollars. - 1920 erschien 

C) 1m Gegensatz zu Spanien, Itallen u. a.; vgl. die jeweiligen Kapitel. 
1) Del' Aufsatz ist abgedruckt in Maschinenbau und Wirtschaft. 

1. Jg. H. 11. 
2) Es scheint uns angebracht, zu betonen, daB es sich bei dem Alt

hoffschen Wertangaben um Zahlen handelt, die zwar von der amtlichen 
amerikanischen Statistik des Handelsdepartements (vgl. Kap. I, S. 4) 
wesentlich abweichen; da er abel' Ausfuhr-, d. h. Weltmarktpreise verwendet, 
so lassen diese zweifelsohne einen annahernden SchluJ3 auf das Verhaltnis 
der absoluten Ausfuhrmengen zu. 
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Deutschland wieder auf dem Weltmarkte, lmd die Gesamtsumme del' 
von den vier Landern ausgefiihrten Mas chinen stieg auf 1 Milliarde 
Dollars. Fast die Halfte davon kam auf die Vereinigten Staaten 
(48,8 %); England war mit 24,6 % und Deutschland mit 20,8 % be
teiligt. - 1921 wies von den vier Landern nur England eine Erhohung 
des Ausfuhrwerts auf (jeden£alls auf Grund langfristiger Bestellungen 
von Textilmaschinen 1). Del' Wert del' ausgefiihrten Maschinen del' Ver
einigten Staaten fiel 1921 betrachtlich. Trotzdem iibertraf die ameri
kanische Ausfuhr von 1921 die von 1918 und war dem Werte nach 
zweimal so groB wie die Ausfuhr von 1913. - 1921 fiihrte Amerika £iiI' 
290 Mill. Dollar aus2 ), eine Summe, die 36 % del' Weltausfuhr aus
machte, wahrend es 1913 ffir 130 Mill. Dollar2) odeI' 20,8 % del' Welt
ausfuhr lieferte. Ergebnis diesel' Feststellungen ist die Tatsache, daB 
Deutschland 1920 und 1921 trotz aller Vorteile einer schwachen Valuta 
nur etwa die Halfte seines friiheren prozentmaBigen Anteils an del' 
Maschinenausfuhr del' Welt erreichen konnte. 

IV. Tschechoslowakei. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach del' Tschechoslowakei. 

Del' lmgluckliche Kriegsausgang schuf im Osten Deutschlands eine 
Reihe von Randstaaten, die in politischer Beziehung im wesentlichen 
im Fahrwasser del' franzosischen Politik schwimmen, 
die in wirtschaftlicher Beziehung, auf Gnmd ver
schiedener Begiinstigungen aus dem Versailler Diktate 
und dank ihrer Lage, Deutschland empfindliche 
Schlage versetzen konnen. Del' wichtigste Wettbewer
bel' unter den "Emporkommlingen" ist - Deutsch
land gegenuber - die Tschechoslowakei. Sie um
faBt die ehemaligen Lander Bohmen, Mahren, Schlesien 

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

t 

11966 
8677 

14420 
8057 

und die Slowakei, sowie KarpathenruBland. Dieselben sind, nach dem 
Westen gelegen, mehr Industrielander, nach dem Osten fast die reinen 
Agrarstaaten. Immerhin konzentrieren sich in diesen Landern ungefahr 
80 % del' Industrien del' ehemaligen osterreichischen Monarchie, eine 
Tatsache, bedingt durch die reichen Kohlenschatze des Landes, vor
nehmlich del' Kohle und des Erzes, neben denen auch ein betrachtlicher 
Holzreichtum zu vermerken ist. Man konnte daher nach dem Um
sturz, del' zur Grundung del' tschechoslowakischen Republik fUhrte, 
groBe Erwartungen und den Glauben hegen, die neue Republik werde 
sich zu einem Exportstaat erster Giite entwickeln. - 1m Laufe del' 
Jahre zeigte es sich, daB die Tschechoslowakel ihre Orientierung nach 
Frankreich zum Leitmotiv ihrer AuBenpolitik gemacht hatte, und ihre 
Einstellung Deutschland gegenilber ergibt sich dadurch von selbst. 

1) Vgl. Kap. II: GroBbritannien S. 8/9. 
2) V gl. dagegen S. 4. 

R e u t er, Exportmoglichkeiten. 2 
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Wir erinnern an die Broschiire von Hanusch Kufner1), betitelt: Unser 
Staat und del' Weltfriede, die die Presse eine Zeitlang beschaftigte. In 
gesagter Broschiire werden die Grenzen des tschechischen Staates in 
scharfer Form beanstandet, und del' Verfasser (Pseudo Benesch) will 
zur Sicherung eines Dauerfriedens Europa in drei groBe Interessen
spharen teilen: eine slawische, eine romanische Festlandzone und eine 
ozeanische. Nach seiner Dreiteilung solle vom heutigen Deutschland 
eine "deutsche Reservation", Bayern, Sachsen, Wiirttemberg, Hessen, 
Baden und Westfalen umfassend, iibrigbleiben. Soweit die Skizzierung 
del' extremen, franzosischerseits unterstiitzten politischen Ziele. 

In wirtschaftspolitischer Beziehung verfolgt die Tschechoslowakei 
eine gewissermaBen defensive Opportunitatspolitik gegeniiber allen 
ihren Handels- bzw. Handelsvertragsgegnern. Man vermiBt in del' 
Handelspolitik del' Tschechoslowakei ein gewisses agressives Moment. 
Hat sie doch grundsatzlich die Einfuhr jedweder Erzeugnisse, gleich
giiltig, aus welchem Lande sie stammen und kommen, verboten und 
jegliche Einfuhr an eine vorherige Einfuhrbewilligung seitens des 
Prager Handelsministeriums gebunden (das gleiche gilt auch fiir die 
Ausfuhr). Ausnahmen von diesem allgemeinen Einfuhrverbot werden 
nur in vereinzelten Fallen gemacht, und zwar hat das Prager Handels
ministerium sogenannte, nul' wenige Waren erfassende "Einfuhr
freilisten" geschaffen, in denen diejenigen Erzeugnisse aufgezahlt sind, 
die ohne eine solche Einfuhrbewilligung, bzw. auf bloBe Anmeldung hin 
freigegeben sind. Hinter diesem Panzer von Einfuhrverboten, del' noch 
gehartet wurde durch hohe Zolle, laBt die Tschechoslowakei ihre 
Handels- bzw. Handelsvertragsgegner an sich herankommen und benutzt 
ihre eigene gedeckte, starke Position, um von ihnen wirtschaftliche 
Zugestandnisse, vornehmlich zolltarifarischer Art, zu erpressen. Als 
Gegenleistung bietet die Tschechoslowakei "das Recht del' meist
begiinstigten Nation", das sich abel' nicht etwa auf ermaBigte Zolle 
erstreckt - solche bietet die Tschechoslowakei iiberhaupt nicht -, 
sondern nul' auf die Gewahrung von Einfuhrkontingenten bzw. Teil
nahme an den anderen Landern gegeniiber eingeraumten Einfuhr
freilisten. 

Um nur einen Uberblick iiber die Hohe del' Zolle fiir einzelne Ma
schinen zu geben, lassen wir einige Beispiele fiir Maschinen der Woll
industrie folgen, einer Industrie, die sich ja in del' Tschechoslowakei 
einer relativ hohen Entwicklungsstufe und darum auch eines sehr 
hohen Zollschutzes erfreut. 

Beispiel 1a zu Tarif-Nr. 538, Anm. 3. 
Eine zweischneidige Tuchschermaschine (fUr Wollindustrie), 1600 Inm 

Zylinderbreite mit 2 Biirsten. 
Gewicht: netto 1500 kg. 
Heutiger Preis (Mai 1924) . . . . . . . . . . 25200 Kc. 
Zollbelastung fUr 100 kg 72 Kc. 

" " 1540" . . . . . . . . . . . 1 080 " 
= 4,3% vom Warenwert. 

1) Hinter welchem Nan1.en Herr Dr. Benesch in hochsteigener Person 
stecken solI. 
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Beispiel 1 b zu Tarif-Nr. 538. 
Dieselbe Maschine fiir die Baumwollindustrie. 
Heutiger Preis. . . . . . . . . . . . . . . 25200 Ke. 
Zollbelastung fUr 100 kg 600 Ke. 

1500 ". . . . . . . . . . 9 000 " 
= 35,7% yom \Varenwert. 

Beispiel 2a zu Tarif-Nr. 538, Anm. 3. 
Ein Friktions-Filz-Kalander mit 2 Kalandrier- und Glattapparaten, 

Warenspanner, Dampfapparat, Leitwalzen, 1600 mm vVarenbreite 
(fUr die W ollindustrie). 

Gewicht: netto 2500 kg. 
Heutiger Preis. . . . . . . . . . . . . . . 35400 Ke. 
Zollbelastung fiir 100 kg 72 Ke. 

" 2500 ". . . . . . . . . . I 800 " 
= 5,1% yom \Varen wert. 

Beispiel 2b zu Tarif-Nr. 538. 
Dieselbe Maschine filr die Baumwollindustrie. 
Heutiger Preis. . . . . . . . . . . . . . . 35400 Ke. 
Zollbelastung fiir 100 kg 600 Ke. 

" 2500 " . . . . . . . . . . 15000 " 
= 42,4% yom \Varenwert. 

Eine ganze Reihe von Maschinen fur die Woll- und Baumwoll
industrie kosten bei einem Gewicht von rund 4000 kg rund 40000 Kc. 
Fiir die Maschinen betragt der Einfuhrzoll, wenn sie fur die W oll
industrie geliefert werden, 2880 Kc., d. h. rund 7,2 % yom Waren
wert, wenn sie fUr die Baumwollindustrie geliefert werden, 24000 Kc., 
d. h. rund 60 % yom Warenwert. Man sieht aus diesen Beispielen 
den hohen Schutzzoll speziell fur die Baumwollindustrie. Da aber die 
Maschinen fiir die Wollindustrie von denen fur die Baumwollindustrie 
in der Konstruktion nur wesentlich, teiIweise uberhaupt nicht ab
weichen, ist es fur einen Zollbeamten ganzlich unmoglich zu unter
scheiden, fiir welche Industrie die Maschine bestimmt ist, der WiIlkur 
sind Tur und Tor geoffnet. 

Die geschilderten ungunstigen deutsch-tschechischen Handels
beziehungen gewahren naturlich fiir den Warenverkehr beider Lander 
nicht die notige Freiheit und Bestandigkeit, die zwischen Nachbar
landern angestrebt werden muB. Pressemeldungen zufolge wurde schon 
zu Beginn des Jahres 1924 in del' Tschechoslowakei der Wunsch laut, 
mit Deutschland in Verhandlungen zwecks gegenseitiger Einfuhr
erleichterungen zu treten. In del' Tat fanden auch im Laufe des Friih
jahrs Verhandlungen statt, die allerdings ergebnislos verliefen. Neuer
dings sollen wieder mit den tschechischen Vertretern Beratungen uber 
die zweckmaBige Loslmg wichtiger Wirtschaftsfragen im Gange sein. 
Es ist verstandlich, daB Deutschland sich vor dem Inkrafttreten seines 
neuen ZolItarifs in tarifarischer Hinsicht keineswegs binden will, eine 
Forderung, die allerdings bei jedweden Handelsvertragsverhandlungen 
in erster Linie vertreten wird. 

Neben del' konsequenten Durchfiihrung des soeben geschilderten 
Prinzips der verschlossenen Tiir widmete die Tschechoslowakei ihre 
ganze Energie dem Aufbau einer wettbewerbsfahigen Industrie, iiber 
deren Art und GroBe die folgenden Statistiken AufschluB "geben sollen. 

2* 
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Nach ihnen. arbeiteten in der Tschechoslowakei im Jahre 1922 
1273 Aktiengesellschaften mit einem Kapital von 5778090939 Kc 
und 2447 G. m. b. H. mit einem Kapital von 917188647 Kc, zusammen 
6695279586 Kc auBer den Geldinstituten und dem fremden Kapital. 
In der Statistik steht die Maschinenindustrie an fiinfter bzw. sechster 
Stelle1) • 

Art und Anzahl der industriellen Unternehmungen in der 
Tschechoslowakei. 

Art der Unternehmung A.-G.! Akt~enkapital !G m b H ! GeseJIschafts-
m Kc .... kapital in Kc 

Landwirtsch. Betriebe (Tierzucht. I 
u. Fischereien) . 12 45207000 I 23 7858000 

Berg- u. Hiittenbetl'iebe 39 463240000 84 78694531 
Ton- u. G1asindustrie 107 466965600 191 90364944 
Metallverarbeitende Indwltrie 53 480164000 115 46852693 
Maschinenindustrie . 65 555255000 115 43680974 
Elektrotechnische Betl'ie be 25 158050000 41 18359400 
Ho1z- u. Schnitzindustrie 72 318840000 110 35353325 
Kautschukindustrie 9 44040000 7 2590000 
Lederindustrie . 20 80510000 25 7681000 
Textilindustrie . 74 451300000 75 50653237 
Konfektion 22 77680000 54 10435111 
Papierindustl'ie 20 88560000 28 5917250 
Chemische Industrie 69 408644000 156 35293800 
Baugewerbe .... 34 104686800 82 13044503 
Graphische Industrie 35 63944000 74 11754700 
Be1euchtungs- u. Beheizlmgsind. 33 189189200 32 47564000 
Lebensmittelindustrie . 293 882109480 252 129921529 
Gast- u. Schankwirtsgewel'be 3 11080000 20 I 4728900 
Hande1sgewerbe 121 289250400 472 I 162947750 
Hande1shilfsgewerbe 12 25110000 142 

I 

67030500 
Verkehrsunternehmungell 101 447668059 24 9489000 
Theater, Konzert u. Film. 16 42475000 81 16514200 
Kurbetriebe u. Sanatorien 27 60165000 7 4171000 
Andere Unternehmungen 11 23957400 37 17338300 

11273 157780909391 2447 1917188647 

Dber den AuBenhandel - speziell in Maschinen - und die immer
hin regen tschechisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen gibt eine 
weitere Tabelle (s. S. 21) AufschluB2). 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, betragt der Anteil Deutsch
lands bei der Einfuhr an den in der Zahlentafel ausdrucklich genannten 
Maschinenarten durchschnittlich 70 % mit Schwankungen zwischen 49 
und 84. Auf den ersten Blick scheint der Anteil Deutschlands 1922 
(im 1. Vierteljahr) bedeutend geringer zu sein wie in derselben Zeit
spanne im Jahre 1921, da in einigen Positionen ein bedeutender Ruck
gang zu verzeichnen ist; dieser Ruckgang wird indes durch die Ver-

1) Vgl. auch Bel'. aus den neuen Staaten, Wien. Nr.1. 4. Jan. 1924. 
2) Maschinenbau und Wirtschaft. 2. Jg., H. 5/6, S. 182, und vgl.: 

Del' AuLlenhandel del' tschechos1owakischen Republik im Jahre 1921 
(Tschechoslowakische Statistik, Bd. III). 
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Der AuBenhandel der Tschechoslowakei in Maschinen und 
Apparaten im Jahre 1921 und im 1. Viertelj ahr 1922. 

Erzeugnis 

Masch., Apparate, Be·1 
standt. ders. aus 
Holz, Eisen od. un· 1 

ins
gesamt 

edlen Metallen ' 25072 

I 2760 
1910 

891 
., 2336 

1585 
11015 

Textilinaschinen 
Landmaschinen . 
Lokomotiven . 
Kraftmaschinen 
Pumpen u. Pressen 
And. Masch. u. Appar. 
Dampfkessel, Destill.-, 

Kill·u. Kochappar. 
Rechen- u. Schreibm. 
Waagen 
Elektr. Masch. u. App. 
Dynamomaschinen . 

835 
146 

88 
6425 
3327 

Masch., Apparate, Be-, 
standt. ders. aus 
Holz, Eisen od. nn-
edlen Metallen . . 46843 

Davon: 
Werkzeugmaschinen 
Textilmaschinen . 
Landmaschinen . 
Lokomotiven . 
Pumpen, Pressen . 
And. Masch. u. Appar. 
Dampfkessel, Destil.-

1757 
7481 

15468 
367 

1199 
8188 

Kiihl- u. Kochapp. . 7655 
Waagen ...... 1 174 
Elektr. Maschinen.. 1742 
Dynamomaschinen.1 914 

Einfuhr: 

1921 111~21 1. Vi~teljahr 1922 1; Vi7eljahr 

ms- l1.l Zl ~ ins- I ;T,J ~ 't:I 
'I ,gesamt ~ ~ ~ 01 gesamt ~ ~ ~ °/. 'I t ~-' I t ~~ 

17431 70 

2020 75 
958 50 
534 60 

1459 62 
1269 80 
8112 74 

405 49 
91 63 
63 71 

3054 48 
1555 47 

I 

Ausfuhr: 

6121 

800 
458 

78 
624 
453 

2728 

177 
33 
33 

1954 
1002 

1705 4 8247 

136 8 
482 6 
225 1,5 

237 
1216 
3119 

36 
3 165 
8 1514 

38 
630 

1169 
27 

82 5 340 
174 

I I 

668 84 
280 61 

53 68 
398 64 
345 76 

1876 69 

129 73 
20 58 
30 91 

4396 44. 

25 11 
120 10 
64 2 

17 10 
49 3 

6355 

979 690 71 
328 206 63 
286 78 27 
444 313171 
305 218 71 

2866 2264' 79 

241 89 37 
60 38 64. 
28 18 64 

906 
4.90 277 57 

7369 

110 
1556 
1336 

49 
235 

2180 

1252 
28 

241 
95 

0,1 
72 

1,4 

1,5 
61 

0,1 
5 
0,1 

0,6 
3 

mehrung der drei Gruppen Landmaschinen, Kraftmaschinen und andere 
Maschinen ausgeglichen. Auffallig ist der starke Riickgang des deutschen 
Anteils an der Lokomotiveinfuhr von 68 auf 27 %. Dabei ist aber zu 
bemerken, daB die Einfuhr aus Deutschland nach der Tschechoslowakei 
von 53 t auf 78 t gestiegen ist, sich also um die Halfte vermehrt hat, 
wahrend der prozentuale Anteil geringer ist, da die Gesamtlokomotiven-

1) Deutschlands Anteil ist fiir die vierteljahrliche Zusammenstellung 
nicht festgestellt. Vgl. Maschinenbau und Wirtschaft 2. Jg. H.5/6. 
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einfuhr 286 t gegen 78 t im l. Vierteljahr 1921 betragt. Bei del' Aus
fuhr ist, wie man sieht, del' Anteil Deutschlands an den aufgefiihrten 
Positionen gering. Wir haben das Gegengewicht in del' Ausfuhr anderer 
Erzeugnisse, wie Kohle, Eisen, Zucker usw., zu suchen. - Die beiden 
Statistiken ermoglichen es uns also, ein Bild iiber den Stand del' 
industriellen Unternehmungen zu gewinnen. In del' Tat gelang 
es del' tschechischen Industrie - so auch del' Maschinenindustrie 
- nach schweren Schlagen lmd Krisen jeder Art langsam hochzu
kommen. 

Die natiirliche handelspolitische Expansion del' Tschechoslowakei 
sollte nach dem Osten gerichtet sein, wahrend sie nach dem Westen mit 
deutschen Konkurrenten zu kampfen hat. Doch blieben die eifrigsten 
Bemiihungen tschechischer Industrieller, z. B. des Grafen Kalowrat 
(als Syndikus del' tschechoslowakischen Maschinenfabriken und im Auf
trage del' Skodawerke), in Moskau zu positiven groEziigigen Abscliliissen 
zu kommen, bislang erfolglos. 

Gegen Wien, dem osterreichischen Mutterlande, bewahrt man eine 
deutliche Abneigung. Del' ganze Druck del' tschechischen industriellen 
Erzeugnisse' sucht sich also nach dem Westen, nach Deutschland und 
iiber Deutschland einen AbschluB zu schaffen. 

Es gelang nun del' tschechischen Republik, durch ein, VOl' allem 
im Jahre 1923 ausgebautes System von Handels- und Zollvertragen 
den Export ihrer Industrie wirksam zu fordern. AuBel' mit Deutsch
landa ) schloB die Tschechoslowakei Handelsvertrage nach dem Grund
sa tze del' reinen gegensei tigen Meist begiinstigung mit N orwegeIi b), 
Italien C ), Lettland d), Polene), Portugal!), Osterreichg ), Rumanienh ), 

Jugoslawieni) und del' Schweizk ). AuBerdem gewahrten folgende Ver
tragsstaaten den tschechoslowakischen Waren nicht die volle Meist
begiinstigung. Frankreich I) (Minimaltarif fiir 150 Positionen und pro
zentuale Nachlasse fiir 300 Positionen; vgl. Kap. III, S.15), England 
hat das Recht, nach vorheriger dreimonatiger Ankiindigung Dumping
zolle zu erhe ben m). Griechenland 1) : Meist begiinstigung n urfiir Waren del' 
Vertragsbeilage B. RuBland 2) und Ukraine (die Frage des Zollregimes ist 
in den Vertragen nicht geregelt). Spanien 3) hat fUr tschechoslowakische 
Waren die Verzollung nach Tarif-Reihe 2 (Minimaltarif) bestimmt, ge-

a) Vertrag yom 29. Juni 1920, Hande1sarehiv 1921, S.412. 
b) Vertrag vom 2.0ktober 1923, Hande1sarehiv 1924, S.589. 
c) Vertrag vom 23. Marz 1921, Hande1sarehiv 1922, S.491. 
d) Vertrag vom 7. August 1922, Hande1sarehiv 1924, S.490. 
e) Vertrag vom 20. August 1921 (noeh nieht ratifiziert). 
f) Vertrag vom 11. Dezember 1922, Hande1sarehiv 1923, S.229. 
g) Vertrag vom 4. lVlai 1921, Hande1sarehiv 1923, S. 41. 
h) Vertrag vom 8. April 1921, Hande1sarehiv 1922, S. 198. 
i) Vertrag vom 18. August 1920, Hande1sarehiv 1921, S. 128 u. 129 
k) Vertrag vom 6. Marz 1920, Hande1sarehiv 1924, S.455. 
1) Vertrag vom 17. August 1923, Hande1sarehiv 1924, S.316. 

m) Vertrag vom 14. Juli 1923, Hande1sarehiv 1923, S. 990. 
1) Vgl. Hande1sarehiv 1923, S.466. 
2) Vgl. Hande1sarehiv 1922, S. 808 und 810. 
3) Vgl. Hande1sarehiv 1922, S. 61. 
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wahrt ihnen also keineswegs die noch anderen Staaten gewahrten Ver
gunstigungen (vgl. Ka p. XII). - Del' deu tsch -tschechische Handelsvertrag 
basiert auf dem Grundsatz der gegenseitigen Meistbegunstigung, so daB 
also Einfuhrbegiinstigungen, die gelegentlich des Abschlusses des fran
zosisch-tschechischen Handelsvertrags die Tschechoslowakei Frank
reich gewahrte, auch Deutschland zugute kommen. Bezuglich del' 
Behandlung seiner Einfuhrware ist Deutschland also den anderen 
Staaten gleichgestellt, und das System del' Vervielfaltigungskoeffizienten, 
clem sich die Tschechoslowakei seit dem 1. Juni 1921 zugewandt hatte, 
kann nicht - wie bei Frankreich1) - und, wie wir spateI' sehen werden, 
bei Italien zur Abschniirung deutscher Einfuhr miBbraucht werden. 
Doch zeigt der am 25. Januar 1924 abgeschlossene Freundschafts
vertrag mit Frankreich, daB von einer gleichen Behandlung Deutsch
lands und Frankreichs seitens del' Tschechei keine Rede sein kann. -
Sehr hinderlich fiir die Entwicklung der deutschen Ausfuhr nach der 
Tschechei bleibt auch das sogenannte Bewilligungssystem, wonach die 
Einfuhr deutscher Erzeugnisse, die nicht auf del' Freiliste stehen, nach 
der Tschechei von einer Einfuhrbewilligung abhangig gemacht wird, und 
wodurch die Tschechoslowakei in die Lage versetzt wird, sich yom 
Import einzelner Industrien hermetisch abzuschlieBen. Zum anderen 
aber druckt die Konkurrenz del' tschechischen Industrie besonders 
scharf, da nach dem Friedensvertrage Artikel 32lff. Deutschland ver
pflichtet ist, jedweden tschechischenErzeugnissen bei ihrer Durchfuhr 
durch Deutschland zu Wasser und zu Lande die gleichen Tarife und 
eventuellen Vergiinstigungen einzuraumen, die deutsche Erzeugnisse ge
nieBen. Jede ErmaBigung, wie z. B. der geplante oberschlesische Tarif, 
zwecks Konkurrenzmoglichkeiten mit dem Rheinland, sowie die kiirz
lich erfolgte (Januar 1924) SeefrachtenermaBigung fallen automatisch 
del' Tschechoslowakei zu und ermoglichen ihr eine schade Konkurrenz 
an jedem deutschen Platze. 

Es kann somit die tschechoslowakische Republik, vor aHem bei 
ihrer fortschreitenden Industrialisierung, als Gegner del' deutschen In
dustrie jetzt und in del' Zukunft nicht hoch genug eingeschatzt werden. 

v. Polen. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach Polen. 

Von groBem Interesse, insbesondere fiir die deutsche Maschinen
industrie, diirfte ein Uberblick uber die jetztige wirtschaftspolitische 
Entwicklung Polens und seine gegenwartige Lage sein. Polen, das mit 
seinen 400000 qkm und 28. Mill. Menschenan sechster Stelle del' 
europaischen Staaten steht, ist, dank seiner ganzen wirtschaftlichen 
Struktur, auf eine innige Verknupfung seiner Handelsbeziehungen mit 
Deutschland angewiesen. Schon allein aus seiner Handelsstatistik ist 
dies ersichtlich. Del' prozentuale Anteil del' einzelnen Lander an Polens 

1) Siehe Kap. III, S. 15/16. 
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Gesamtein- und -ausfuhr war im ersten Halbjahr 1922 dem Werte nach 
folgender: 1) 

Einfuhr: Deutschland .29,3% Osterreich . .12,5% 
Tschechoslowakei 9,0% England 4,5% 
Vereinigte Staaten .21,4% Frankreich 4,2% 
Rumanien. 1,1% Andere Lander .18,0% 

Ausfuhr: Deutschland .44,3% Osterreich . .17,2% 
Tschechoslowakei .12,3% England 3,6% 

Frankreich 3,7% 
Rumanien. 4,7% Andere Lander .16,2% 
Vereinigte Staaten . 0,0 

Indes die Tatsache, daB Polen, als ein Geschopf Frankreichs, in 
seiner Landergier von diesem reichlich unterstiitzt wurde und durch 
die ihm im Versailler Diktat zugedachte Stellung Deutschland schwer 
belasten konnte, bewirkte, daB die Beziehungen beider Lander keines
wegs freundschaftliche waren und sich zeitweise zu einem scharfen 

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

rd. 1740 
" 865 2) 
" 1500 
" 1200 

Handelskrieg zuspitzten. Zu Beginn del' deutsch
polnischen Beziehungen kann als Charakte
ristikum hervorgehoben werden, daB die er
zielten Abkommen von Polen in scharfster 
Form sabotiert wurden. Wir erwahnen nul' das 
deutsch-polnische Wirtschaftsabkommen vom 
Oktober 1919 und das Bromberger Abkommen 
vom 2. November 1920; in beiden Fallen ist 

Polen seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen. - Die Ereig
nisse in Oberschlesien trugen dazu bei, die Beziehungen derart zu ver
scharfen, daB man deutscherseits zum Boykott gegen den Handel mit 
Polen schritt. Erst nach den deutsch-polnischen Vorbesprechungen, 
die Juli 1922 in Warschau stattfanden, hob Deutschland die Einfuhr
spene gegen Polen auf, nachdem letzteres sich verpflichtet hatte, 
unverziiglich MaBnahmen zu ergreifen, um das Bromberger Abkommen 
zu erfiillen. In den Dresdener Wirtschaftsverhandlungen im Oktober 
1922 wurden dann die deutsch -polnischen Beziehungen vorlaufig 
geregelt. 

Die Wirtschaftsentwicklung des Landes laBt sich dahin charakteri
sieren, daB es von einer Krise in die andere taumelte und sich, dank 
seiner Wahrungszerriittung, momentan auch wieder in einer lang
wierigen schweren Depression befindet. Da ihm als Parteiganger 
Frankreichs eine gesunde Wirtschaftspolitik mit Deutschland ver
spent blieb, versuchte es (ahnlich wie die Tschechoslowakei) durch ein 
ausgebautes Handelsvertragssystem seine Industrie und ihre Export
aussichten zu steigern. 1m Laufe del' letzten Jahre schloB Polen mit 
folgenden Staaten Handelsvertrage und Wirtschaftsabkommen: 

1) Annuaire de la Pologne, Tables Statistiques, herausgegeben von 
J. Weinfeld, 2. Ausgabe 1922, S.114/116. 

2) Die Zahlen konnten, da Polen in del' Reichsstatistik nicht angefiihrt 
ist, nm' annahernd geschatzt werden. 
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1. Tschechoslowakei: Vertrag vom 20. August 1921 (noch nicht rati
fiziert). 

2. Frankreich: 
a) Vertrag liber die Ausbeutung der Naphthaquellen in Galizien. 
b) Handelsvertrag vom 6. Februar 1922, Handelsarchiv 1922, S. 523. 

3. Italien: Vertrag vom 12. Mai 1922, Handelsarchiv 1923, S. 384. 
4. Schweiz: Vertrag vom 26. Juni 1922, Handelsarchiv 1922, S. 725. 
5. Rumiinien: Vertrag vom 1. Juli 1921, Handelsarchiv 1923, S.290. 
6. Osterreich: Vertrag vom 25. September 1922, Handelsarchiv 1923, 

S.214. 
7. England: Vertrag vom November 1922. 
8. Jugoslawien: Vertrag vom November 1922. 

Alle diese Vertrage, die auf der Basis der MeistbegUnstigung ab
geschlossen sind, lassen sich dahin charakterisieren, daB Polen durch 
Einraumung wirtschaftlicher Konzessionen politische Vorteile zu er
halten suchte. Man kann demnach die polnisch-franzosische Basis auf
stellen: polnische Naphthaquellen und sonstige VergUnstigungen fiir 
Frankreich, franzosische Offiziere flir Polen. 

Die Industrie Polens krankte von Anfang an an groBer Geldknapp
heit, und die Schuldenlast des polnischen Staates, in Schweizer Franken 
umgerechnet, war, wie aus nachfolgender Tabelle ersichtlich ist, zu 
Beginn des Jahres 1923 recht betrachtlich. ' 

Am l. Januar 1923 schuldete Polen in Schweizer Franken: 

Amerika .. 
Holland. , 
Norwegen . 
Schweden. 
Diinemark 

. 984000441 
29752600 
16373686 

1331182 
389552 

Schweiz .. 
Frankreich 
Italien .. 
England . 

73600 
. 356313764 

20259000 1 ) 

. 111050349 

Ein Vergleich der industriellen Werke und ihrer Arbeiterzahl in 
Polen - ohne Posen, Galizien und Oberschlesien - vor dem Kriege 
mit dem Jahre 1921 zeigt den Ruckgang der eigentlichen polnischen 
Industrie 2). 

Art der Unternehmung 

I 

1913 Ende 1921 

Werke Arbeiter Werke Arbeiter 

Metallindustrie 886 64120 812 47070 
Mineralindustrie 857 43224 342 21303 
Chemische Industrie. 180 11782 182 11284 
Textilindustrie 1399 176970 877 109661 
Papierindustrie 314 13887 235 10688 
Holzindustrie . 925 27306 712 19573 
Nahrungsmittel . 1426 55533 1424 39858 

Selbst der Raub Oberschlesiens, der zur Blutauffrischung bitter 
notig war, konnte nach den Wirtschaftsberichten der vergangenen Jahre 
keine Rebung der Industrie herbeifiihren. Die Grunde fiir diese Ver
haltnisse, wie auch fiir die gegenwartige Absatzkrise sind zu suchen 

1) Qsteuropiiische Wirtschaftszeitung vom 25. April 1923. 
2) Uberseepost vom 1. Juli 1922 und Annuaire de la Pologne a. a. 0., 

S. 94. 
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l. im Mangel an Betriebskapital, 
2. in den hohen Lohnen, 
3. im Dumping auslandischer, besonders osterreichischer und 

tschechoslowakischer Waren, 
4. im ungenugenden Zollschutz, 
5. in ungenugender Kontrolle bezuglich der Ausfuhr von Roh

stoffen. 
Am hartesten ist von dies en Krisen die Maschinenindustrie be

troffen. Ihr Sitz ist hauptsachlich um Warschau und im Becken von 
Dombrowa. Sie soUte sich langsam ent,vickeln, doch erhalt sie - gerade 
wegen ihrer Jugend - durch die erwahnten Krisen immer besonders 
empfindliche Nackenschlage, und die wichtigsten polnischen Industrie
zweige, besonders die Brauereien und Brennereien und die Zucker
industrie, sind darum auch heute noch auf den Bezug auslandischer 
Maschinen angewiesen. Weiter muBte die Regierung, obwohl in Posen, 
Warschau und Ostrowo neue Waggonfabriken und in Czarnow Lokomo
tivfabriken eingerichtet wurden (denen zwar auch langfristige Re
gierungsauftrage erteilt wurden), viele Auslandsauftrage vergeben. Sie 
bevorzugte dabei die Vereinigten Staaten. - Fur die deutsche Ma
schinenindustrie wird es immerhin moglich sein, fur folgende Industrie
gruppen Maschinen in Polen einzufuhren: 

1. 01industrie, 2. Holzindustrie, 3. Kohlenindustrie, 
4. Textilindustrie 5. Zementindustrie, 6. Lederindustrie. 
7. Ver kehrswesen, 8. Schiffshrt. 

Die geschilderte deutsch-polnische Spannung mit der folgenden 
Grenzsperre hatte eine Scheinblute del' polnischen Industrie, ins
besondere der Maschinenindustrie, hervorgerufen; jedoch zwang die 
enorme Verteuerung der Maschinen polnischer Erzeuglmg und ihre 
mindere Qualitat die polnische Regierung, vom krassen Prohibitivzoll 
zu bedeutend verringerten Zollsatzen uberzugehen, eine Einsicht, die 
allerdings von der in Polen sehr machtigen franzosischen oder franzosisch 
orientierten Industriegruppe scharf kritisiert wurde. MaBnahmen gegen 
ein Valutadumping durch die Entwertung fremder Wahrungen sowie 
ein Dumping im eigentlichen Sinne hat die polnische Regierung nicht 
getroffen 1). Als Schutz gegen die Entwertung der eigenen Wahrung 
hatte sie die Zahlung der Zolle in Gold angeordnet (Verordnung vom 
11. Juni 1920)2). Bei Zahlung in Papierwahnmg (d. h. Kassenscheinen 
der polnischen Landeskasse) wurde ein Zollaufgeld (Agio) erhoben. 
Neuerdings, d. h. seit 1924 werden die Zolle in Schweizer Franken 
erhoben. 

Die gegenwartige Lage in del' polnischen Industrie und nachfolgend 
in del' Maschinenindustrie, laBt sich dahin charakterisieren: Die Aus
wirkungen der Inflation, die sich noch bis tief in das Jahr 1923 als 
wirtschaftsfordernd erwiesen, da die billigen Kredite der P. K. K. P. 
(Polnische Landesdarlehnskasse) an Banken, Industrie und Handel 

1) V gl. Industrie- u. Handelstag s. a. 0., Kap.: Polen. 
2) Vgl. Handelsarchiv 1924, S.227 und 714. 
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cliesem hohe Inflationsgewinne durch Riickzahlung in entwertetem 
Gelde ermoglichte, fiihrten gegen Ende des Jahres 1923 zu einer schweren 
Krise: Die Wettbewerbsverhaltnisse anderten sich, der Kredit wurde 
erschilttert, denn selbst der hochste Tagesdiskont konnte die rapide 
WerteinbuBe €ler polnischen Mark nicht wettmachen. Die Notenbank
emission blieb hinter der Markentwertung weit zuriick. Folgende sehr 
interessante tabellarische Dbersicht gibt uns ein Bild der Entwicklung 
der wichtigsten polnischen Wirtschaftsziffern im Jahre 19231). 

! Ein- und Aus~uhr in Mill. 

! 
I Banknoten- Teuerungs-

Datum Dollarstand umlauf in index 
Schw. Franken 

BUlionen Einfuhr I Ausfuhr 
I 

: I 

I 
31. Januar 36000 0,909 11826 9,365 I 7,058 
28. Februar 46000 1,177 18250 8,149 I 9,397 
31. Marz . , 44000 1,841 24378 9,821 13,837 
30. April 48000 2,332 26724 10,048 10,976 
31. Mai . 55000 2,734 30297 10,170 9,451 
30. Juni 2) 110000 I 3,566 

I 
45857 9,191 9,451 

31. Juli 210000 4,478 705QO 9,646 10,226 
30. August 264000 I 6,871 130000 8,678 11,604 
30. September . 400000 11,100 180000 7,888 11,096 
31. Oktober. . I 1800000 I 23,080 1651000 - 3) 
30. November. 3730000 53,000 1512000 - -

20. Dezember . ird. 8000000 I - - I - _ 3) 

Die Aus- und Einfuhrziffern der gebrachten Tabelle zeigen uns, 
welche energischen Anstrengungen Polen zur Erreichung einer giinstigen 
Handelsbilanz gemacht hat. Die Einfuhrziffer ist von 9,365 Mill. 
Schw. Fr. Ende Januar 1923 auf 7,88 Mill. Ende September desselben 
Jahres gesunken. Die Ausfuhrziffer, die im Marz mit 13,837 Mill. 
Schw. Fr. ihren Rochststand erreicht hatte, ging in den folgenden 
Monaten erheblich zuriick, kam aber im September wieder auf die be
trachtliche Rohe von 1l,016 Mill. Schw. Fr. In den aufgefiihrten relativ 
hohen Ausfuhrziffern sind in der Rauptsache Roh- und Hilfsstoffe 
(Kohlen, Rolz, Petroleum, Salz), Ralbfabrikate und vor allem landwirt
schaftliche Produkte enthalten. Die geschilderte wirtschaftliche Ent
wicklung vernichtete die Konkurrenzfahigkeit der Industrie, sie fiihrte 
die Ausfuhr von Fertigfabrikaten auf ein MindestmaB zuriick, und nach 
der Analyse der geschilderten Zahlungsbilanz ist es sehr die Frage, ob 
durch eine Steigerullg der Rohstoffausfuhr, die automatisch eine 
Schrumpfung der Ausfuhr von Fertigfabrikaten im Gefolge hat, die 
Konkurrenzfahigkeit der Industrie nicht sehr geschadigt wird. Der 
polnischen Volkswirtschaft ist also mit solchen kurzsichtigen - wenn 
auch giinstigen - Zahlungsbilanzen keineswegs gedient. 

Trotz der momentanen Krise arbeitet die polnische Industrie unter 
kraftigster Unterstiitzung der Regierung am Aufbau der Maschinen-

1), Vgl. Berliner Tageblatt vom 19. Januar 1924. 
2) Amtlicher Zwangskurs bis 27. Juli. 
3) Vom statistischen Hauptamt noch nicht ausgewiesen, aber keine 

wesentlichen Veranderungen. 



28 Wirtschaftspolitischer "Oberblick. 

industrie. Man will als Ziel erreichen, die Einfuhr von Maschinen aus 
dem Auslande auf ein MindestmaB zu beschranken, ja, wenn irgend 
moglich, sich ganzlich von ihr frei zu machen. Ein Ziel, das zwar heute 
noch in weiter Ferne liegt, dessen Verwirklichung aber Deutschland 
auch an seiner Ostgrenze in Polen einen gefahrlichen Konkurrenten fiir 
den Maschinenexport erwachsen laBt. Polnische Meldungen noch aus 
dem Juli 1923 - als die westgalizische Maschinenindustrie (Bielitz
Bialergebiet) noch mit Auftragen versehen war - berichten von einem 
Maschinenexport nach Siidamerika, Japan und Indien, andere von 
einer Maschinenausfuhr nach der Schweizund Italien. (Nach der 
Schweiz betrug der Wert der polnischen Maschineneinfuhr allerdings 
nur 0,29 % des Gesamtwertes der Schweizer Einfuhr, ein SchluB auf 
die anderen, wohl etwas tendenziOsen Propagandameldungen mit ahn
lichem realen Hintergrund scheint uns edaubt.) 

Immerhin wird Polen als Wettbewerbsland nach Vberstehung der 
Krise und Sanierung seiner Volkswirtschaft als beachtenswerter Kon
kurrent Deutschlands am Weltmarkte speziell im Osten erscheinen, hin
gegen der Ausfuhr deutscher Maschinen nach Polen, nach den ge
schilderten Entwicklungstendenzen des Landes zu urteilen, schwerlich 
eine groBere Zukunft bevorsteht. 

VI. Ungarn. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach Ungarn. 

Vor dem Kriege war es der Ehrgeiz der Madjaren, in Ungarn eine 
eigene Industrie groBzuziehen, zu welchem Zwecke sie vor keinen 
Kosten zUrUckschreckten und ihre handelspolitischen MaBnahmen 

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

.4840 
91 

337 
300 

ganzlich auf dieses Ziel hin einstellten. Der Friedens
vertrag von Trianon entriB Ungarn ungefahr die Halite 
seines Gebietes. Seine Industrien, wie die Spinnereien 
und Webereien, fielen an die Tschechoslowakei, seine 
Holzindustrie an Rumanien, die siidungarischen und 
kroatischen Fabriken an Siidslawien. So blieben ihm 
nur die groBen Of en pester MUhlen, die Zuckerfa
briken und Brauereien und die in und um Ofenpest 

angesiedelte Textilveredelungsindustrie. Das verkleinerte Ungarn ist 
im wesentlichen ein Ackerbaustaat. Oberstes 'Ziel der ungarischen 
Regierung aber war es, auch nach dem Kriege ihre zertriimmerte In
dustrie wieder aufzubauen. Zuerst widmete man der Textilindustrie 
die Hauptsorge, um die Ausfuhr der rohen ungarischen Schafwolle zu 
unterbinden. Seit dem 1. Januar 1920 entstanden bis zum 1. Januar 
1923 31 neue groBe Textilfabriken1). Der Aufbau der Maschinen
industrie leidet unter dem Mangel an eigenen Rohstoffen. Sie wird 
daher nie bei den gegenwartigen Grenzen des Landes eine derartige 
Bedeutung erlangen, daB sie mit den unter giinstigeren Produktions-

1) Bericht aus den neuen Staaten vom 1. Januar 1924. 
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verhaltnissen arbeitenden Landern auf dem Weltmarkte konkurrieren 
kann. Das Tempo der Industrialisierung Ungarns findet sein Regulativ 
an der wachsenden Entwertung der ungarischen Wahrung und der sich 
dadurch immer schwieriger gestaltenden Finanzierung ungarischer 
Unternehmungen. Die trostlosen Aussichten veranlaBten den Grafen 
Bethlen im Mai vergangenen Jahres zu einer Reise nach den Haupt
stadten der alliierten Machte, um die Aufhebung einer Klausel des Ver
tl'ages von Trianon, des sogenannten Generalpfandrechtes, zu erwirken, 
damit das Land fUr eine Anleihe wieder Garantien geben und seine 
Unabhangigkeit bewahl'en konne. 

Die Finanzreform Ungarns wurde schlieBlich vom Volkel'bundsrate 
einer aus Vel'tl'etern del' Ententemachte, Ungal'ns und der kleinen 
Entente bestehenden Kommission anvertraut. Diese Finanzkontrolle 
war auf Forderung der Reparationskommission eingesetzt worden. Sie 
bedeutet die Aufgabe der ungal'ischen Finanzhoheit. 

Die Geldarmut des Landes zog, ahnlich wie in der Tschecho
slowakei und Polen, fl'emdes Kapital zur Hebung der Industrie ins 
Land. Unter franzosischen und anderen Interessenten war auch Hugo 
Stinnes vertreten und gewann durch seine Griindung der "Ferro-A.-G." 
und durch seine Verbindung mit del' Dr. Lipptakschen A.-G. flir Bau
und Eisenindustl'ie und sonstige Beteiligungen einen betrachtlichen Ein
fluB auf die ungal'ische Industrie. Inder speziellen ungarischen Ma
schinenindustrie, die l'echt sparlich entwickelt ist, konnte man hochstens 
die Firma Ganz & Co. erwahnen, die durch die Turbinenlieferung fUr 
die Niagal'afalle sich dauernden Weltruf erwol'ben hat. 

Trotzdem schuf die ungarische Regierung, um sich gegen die Ein
fuhr fremder Industrien zu schiitzen, scharrfe Zolle und kniipfte die 
vorherige Erteilung einer Einfuhl'bewilligung an das sogenannte Be
willigungssystem, das insofern erschwert wurde, als der Bewilligungs
antrag, der beim Finanzministel'ium einzureichen ist, del' Befiirwortung 
der AuBenhandelsgesellschaft und des Verbandes der ungal'ischen Eisen
verbraucher- und Maschinenfabriken bedarf. Diese Bewilligung wird 
natiirlich von den Vertretern des ungarischen Maschinenbaues sicherlich 
bekampft, sowie es sich um Maschinen handelt, die Ungarn selbst 
- wenn auch nur in unzureichenden Mengen - herstellt. In einer 
Verbalnote an die deutsche Gesandtschaft versucht die ungal'ische 
Regierung ihren Standpunkt als in der wirtschaftlichen und finanziellen 
Lage des Landes begriindet zu verteidigen und pariert die deutschen 
Einwendungen mit dem Riebe, die ungarische Regierung folge ledig
lich dem Beispiele der deutschen. - Inzwischen war deutscherseits 
der Abbau der Einfuhrbeschrankungen in starkerem MaBe fortgesetzt, 
und auch Ungarn, das den Zinsendienst seiner Anleihe sichern will, 
unterzieht seit Ende 1923 seine bislang gehabte Wirtschaftspolitik einer 
grundsatzlichen Revision. Das System del' sogenannten Absetzung von 
der Einfuhrfreiliste, das einem Einfuhrverbote gleichkam, soll fallen. 
Grundsatzlich soll jede Ware nach Ungarn hereingelassen werden, und 
um zu bedeutenden Mehreinnahmen zu kommen, beabsichtigt man, die 
Zolle ganz erheblich hinaufzuschrauben. 
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Ungarn hat darum schon einen neuen Zolltarif in Vorbereitung, 
der jedoch in der nachsten Zukunft wohl nicht in Kraft treten wird. 
Bislang verzollte Ungarn nach dem alten osterreichisch-ungarischen 
Zolltarifl). Zwar ist der Zolltarif ein allgemeiner Tarif, die Zolle konnen 
jedoch durch Vertrage ermaBigt oder gebunden werden2). Das Deutsche 
Reich genieBt die Meistbegunstigung auf Grund des provisorischen Ab
kommens vom 1. Juni 19203). Zur Anpassung der festen Zolle an die 
eigene entwertete Wahrung wird - wie in Polen und der Tschechei -
der Zoll in Gold erhoben, das bedeutet, daB bei Zahlung der Zolle in 
Papierwahrung ein Goldzollaufschlag erhoben wird, der je nach der 
Notwendigkeit der Waren ffir die ungarische Volkswirtschaft gestaffelt 
ist. Die Staffelung wird periodisch verandert. 

VII. Deutsch·Osterreich. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach Deutsch-Osterreich. 

Deutsch-Osterreich, der Rumpf eines in territorialer wie politischer 
Hinsicht ehemals bedeutenden Reiches, hat durch den Krieg seine 
GroBmachtstellung unter den Staaten der Erde eingebuBt. Nicht nur 

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

65487 
14550 
10139 
22987 
18050 

(0sterreich-U ngarn) 

durch die Zerstuckelung seines 
Territoriums in Einzelstaaten, 
sondern auch im wesentlichen 
durch die Bestimmungen des 
Friedensdiktates von St. Ger
main. War vor dem Kriege die 
Donaumonarchie ffir die deutsche 
Industrie ein Einfuhrland erster 

Gute - von der Maschlneneinfuhr im Werte von 100 Mill. M.4) hatte 
Deutschland den Hauptanteil mit 60 % -, so ist das heutige 
Deutsch -Osterreich nur ein geringer Faktor in der deutschen Ma
schinenausfuhr. Das Hauptabsatzgebiet ffir landwirtschaftliche 
Maschinen, dem man eine groBe Zukunftsmoglichkeit beigemessen 
hatte, namlich Bosnien und die Herzegowina, wurden von Oster
reich abgetrennt, und die sonstige Maschineneinfuhr in Textil
maschinen, Werkzeug-, Nah- und Schreibmaschlnen ist ebenfalls 
sehr stark zuruckgegangen. Osterreichs Konkurrenzfahigkeit in der 
Maschinenindustrie auf dem Weltmarkte hat auch stark gelitten; 
wenn ihm auch noch einzelne Teile, z. B. 83 % seiner Lokomotiv
fabriken5 ) und 90 % seiner Automobilfabriken erhalten blieben. Ander
seits spielt das heutige Osterreich - insbesondere Wien - eine groBe 
Rolle als Verwaltungssitz der Industrien der Nachfolgestaaten und als 
Handelszentrale. Die Beziehungen Wiens als Verwaltungssitz wnrden 

1) Zolltarifgesetz vom 13. Febrnar 1906 nebst Zolltarif. Ungarischer 
Gesetzartikel L. 311 von 1907. 

2) Vgl. Industrie- und Handelstag a. a. 0., Kap.: Ungarn. 
3) Handelsarchiv 1921, S. 8. 
4) Froelich a. a. 0., Kap.: 0sterreich. S.47. 
5) Vgl. Siegfr. Starnosch: Del' Selbstmord eines Volkes. Wien 1921. 
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durch verschiedene Vertrage ge16st. Hat doch beispielsweise die Tschecho
slowakei mit Osterreich ein Abkommen getroffen, daB aIle in der 
Tschechoslowakei tatigen Produktions- und Transportunternehmungen, 
die bisher ihren Sitz in Wien hatten, diesen nach der Tschechoslowakei 
verlegen sollenl), und der sudslawische Staat hat verfugt, daB aIle 
Aktiengesellschaften ihren Sitz im Inland haben mussen. - Die scharfe 
AbschlieBung der Grenzen dieser neuen Staaten gegen Osterreich, sowie 
ihre lange Zeit hindurch erfolgreichen Sabotageversuche der Sanierung 
der osterreichischen Finanzen durch eine internationale Anleihe brachten 
dieses lebensunfahige Kleingebilde in eine sehr gefahrliche Lage. Die 
AnschluBbewegung an Deutschland nahm unter den dargelegten Um
standen einen immer groBeren Umfang an; da sie von seiten der Entente 
keineswegs konzessioniert wurde2), anderseits aber die Dberzeugung 
der Lebensunfahigkeit des in jeder Richtung verstiimmelten Rumpfes 
Osterreichs auch einigen Staatsmannern der Entente aufgegangen 
war, las man um die Mitte und Wende des Jahres 1921 viel von 
einer wirtschaftlichen Donaukonfoderation, Deutsch-Osterreich, Polen, 
Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumanien, ein Plan, der aber bei den 
drei letzten Staaten keine Gegenliebe fand. Die AnschluBbestrebungen 
Deutsch-Osterreichs, die nie erstickt waren, lebten nach dem Scheitern 
des dargelegten Projekts wieder auf. 

Inzwischen wurde die finanzielle Lage des Landes immer trostloser 
und kritischer. Einige Versuche osterreichischer Staatsmanner, durch 
Ersuchen um Aufhebung des Generalpfandrechts auslandische Anleihen 
zu bekommen, scheiterten. SchlieBlich zwang die fortschreitende 
Wahrungszerruttung die Ententestaatsmanner, fiir die Rettung Oster
reichs einiges zu leisten. Die diesbezuglichen Vorschlage kristallisierten 
sich nach langen Beratungen in dem "Genfer Sanierungsprogramm"3), 
das als Musterstuck fiir andere etwa noch zu "sanierende" Staaten be
trachtet wurde. (Seine Anwendung auf UIi.garn bestatigt die dargelegte, 
lmter den Alliierten verbreitete Auffassung.) Das Programm hatte 
einerseits einen Reformplan fur die schnellste Erreichung des Gleich
gewichts im Staatshaushalte, und anderseits die Deckung des staat
lichen Defizits in der zugebilligten Dbergangszeit von zwei Jahren 
durch Gewahrung der verlockend ausgestatteten sogenannten Volker
bundsanleihe von 650 Mill. Goldkronen zum Kernpunkt. Der Zinsen
dienst aus dieser Anleihe ist sachlichdurch die Verpfandung der Zolle4) 

und Tabakeinnahmen Osterreichs, die an internationale Trusts abge
fiihrt werden lmd personlich durch die Garantie einiger GroB- und 
Mittelmachte verbiirgt. Mit der Annahme des Programms hatte sich 
Osterreich - wie neuerdings auch Ungarn - lmter die Kontrolle der 
Alliierten gegeben5). 

1) Vgl. Norddeutsche Allgemeine ZeitlUlg Nr. 52 vom l. Februar 1921. 
2) Vgl. Germania vom 3. April 1923. 
3) Vgl. Handelsarchiv 1923, S. 149. 
4) Nach dem Genfer Sanierungsprogramm sollen durch eine Zolltarif. 

reform 80 lYIiH. Goldkronen jahrlich eingenommen werden. 
5) Die Losung del' finanziellen Schwierigkeiten Deutschlands' nach 

dem oben skizzierten Muster ist unbedingt zu vermeiden. 
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Die AnschluBbewegung Deutsch-Osterreichs an Deutschland, sowie 
die Abwanderungsbewegung tschechischen und slawischen Kapitals, 
verbunden mit steigendem Geldmangel im Lande, begiinstigten die 
Niederlassung deutscher Unternehmungen in Osterreich. Die Aufsehen 
erregende Erwerbung der Alpinen Montanaktienmajoritat durch einen 
Schweizer Strohmann fiir Hugo Stinnes1) rief nicht weniger Erstaunen 
hervor wie die Angelegenheit der ehemaligen Wollersdorfer Munitions
zentralwerke, die von der A. E. G. iibernommen waren, aber infolge des 
Marksturzes und geringer Arbeitsfreudigkeit keineswegs florierten 2). 
Die Berndorfer Kruppwerke sind schon lange vor dem Kriege in Oster
reich entstanden. Franzosische und englische Aktiengruppen stehen 
dort der Krupp-Essen-Gruppe gegeniiber S). Bei der Beobachtung des 
Einzuges deutschen Kapitals und deutschen Unternehmungsgeistes in 
Osterreich ist es noch von Interesse, festzustellen, daB bereits 1921 die 
Plioniswerke-Dortmund, die Rheinischen Stahlwerke Duisburg-Meide
rich, die Vereinigten Stahlwerke van der Cypen-Wissen, Koln-Deutz, 
die Raffelsteiner Eisenwerkgesellschaft, sowie das Eisenwerk Otto Wolff 
in Koln ihre Interessen zum Absatze in den Ostlandern der alten Wiener 
Firma Landsmann & Co. anvertraut hatten, welche zu diesem 
Zwecke die Eisen- und Stahlaktiengesellschaft in Wien griindete. Die 
deutsch-osterreichischen Geschafte waren zur Inflationszeit der beiden 
Lander je nach dem Verhaltnis der Krone zur Mark fiir das eine oder 
andere Land giinstig. Bei Markstiirzen und durch SanktionsmaB
nahmen, die die deutschen Erzeugnisse im Preise druckten oder eine 
sehr groBe Differenz zwischen Innen- und AuBenwert der Mark schaff ten, 
war die osterreichische Industrie in groBen Sorgen ob der deutschen 
Konkurrenz, hingegen die Wiener Handlerschaft, die noch aus der Vor
kriegszeit uber gute Verkaufsorganisationen nach dem Balkan ver
fiigte, bald die angefiillten Transitlager Wiens etwas entleert hatte. 
Auch Wien verlor bei allen Krisen nicht den Glauben an eine Aus
dehnungsmoglichkeit nach dem Osten. 

Die Zollregelung geschieht in Osterreich nach dem Geset,z vom 
13. Januar 1906 nebst Zolltarif vom 1. Marz 1906. Fiir Luxuswaren 
gilt vom 20. Juni 1921 ab der sogenannte Finanzzolltarif 4). Er ist ein 
allgemeiner Tarif. Die Zolle konnen durch Vertrage mit fremden Staaten 
ermaBigt oder aufgehoben werden. Ein neuer Zolltarif ist in Vor
bereitung, und obwohl der Tag seines Inkrafttretens noch nicht fest
gesetzt ist, kann es als Kuriosum bezeichnet werden, daB die Handels
vertrage, die Osterreich kiirzlich mit Italien und Frankreich geschlossen 
hat 6), Bezug nehmen auf den noch jetzt sich in Vorbereitung befinden-

1) Nach dem Tode von Hugo Stinnes (gest. am 10. April 1924) 
wurde Camillo Castiglioni zum Prasidenten des Aufsichtsrates ge
wiihlt und zum Vizepriisidenten Direktor Kux (Eskomptegesellschaft) 
und Generaldirektor Dr. Albert Vogler. 

2) Vgl. Germania vom 19. Marz 1923. 
3) Vgl. Berliner Borsenkurier vom 13. April 1922. 
4) In der Fassung des Bundesgesetzes vom 24. Juli 1922; vgl. auch 

Industrie und Handelstag a. a. 0., Kap.: Osterreich. S.44. 
5) Vgl. Board of Trade vom 12. Juli und 2. Juli 1923. 
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den neuen Zolltarif und nicht auf den Tarif, der augenblicklich in Kraft 
ist. Die Zolle sind, wie auch bereits in der Vorkriegszeit in der Donau
monarchie, in Goldwahrung festgesetztl), je nachdem es sich um Luxus
waren oder dem Finanzzolltarif unterliegende Waren, oder um andere 
Warengruppen handelt, sind die Zollzahlungsbestimmungen verschieden. 
Die volle Goldparitat, welche fiir Luxuswaren und ffir unter den Finanz
zolltarif entfallende Waren zu entrichten ist, wird wochentlich durch 
die osterreichisch-ungarische Bank festgesetzt. Ffir einen Teil der 
dem Finanzzoll unterliegenden Waren sah man zwar eine Milderung 
vor, indem bis auf weiteres nur ein Teil der voIlen Goldparitat erhoben 
wurde. Ffir aIle iibrigen Waren (auch fiir Maschinen) wurde vom 
Bundesministerium der Finanzen ffir Zahlungen in Papier ein ZoIl
aufschlag festgesetzt, der variabel2) ist. Dies gilt ffir Gewichtszolle (unter 
anderem Maschinen). Bei Wertzollen hat die Verzollung nach dem effek
tiven Wert ohne Aufschlag zu erfolgen. Der Entwurf zum neuen Zolltarif 
wurde EndeMail924demosterreichischenNationalratvorgdegt.Er 
sieht maJ3ige Agrarzolle und hohe Zolle ffir Fertig- und Halbfabrikate vor. 

Bis vor Jahresfrist bestanden lediglich Meistbegiinstigungsabkom
men mit Deutschland, der Tschechoslowakei, Ungarn, Siidslawien, der 
Schweiz, Polen, Rumanien und Bulgarien. - Von den im Kriege neutral 
gebliebenen Staaten wandten die Niederlande, Danemark, Schweden 
und Norwegen die alten Handelsvertrage Osterreich gegeniiber auch 
weiter an, der Export nach diesen Landern konnte sich ungestort ent
wickeln. Um jedoch die noch abseits stehenden mitteleuropaischen Ge
biete in das Handelsvertragssystem mit einzuziehen, wandte sich die 
osterreichische Regierung zu Beginn des Jahres 1922 an aIle euro
pais chen Staaten, mit denen die einstige Donaumonarchie Handels
vertrage hatte, mitdem Ersuchen, in Verhandlungen liber den Ab
schluB von Handelsvertragen oder iiber die Ausgestaltung schon be
stehender Vereinbarungen zu treten. Von wesentIichem Interesse muBte 
es ffir Osterreich sein, vor aIlem mit Italien und Frankreich zu Handels
vertragsabschliissen zu kommen. - Die Verhandlungen mit Italien 
fiihrten dann auch im April 1923 zum AbschluB eines Handelsvertrags 3) , 

der als erster osterreichischer N achkriegsvertrag tarifarische Verein
barungen fiir wichtige osterreichische Exportartikel enthalt, wahrend 
die obenerwahnten Meistbegiinstigungsabkommen dieses nicht zu 
leisten vermochten. Sie schiitzten die osterreichischen Erzeugnisse wohl 
vor differenzierter Behandlung auf zolltarifarischem Gebiete, 'nicht aber 
vor autonomen ZoIlerhohungen durch den Vertragsteil. Frankreich 4), 
das - wie an anderer Stelle ausgefiihrt wurde - von dem System der 

1) § 89 des Zollgesetzes vom 10. Juni 1920. 
2) Gegenwartig das 10QOOfache der tarifmiU3ig festgesetzten Goldzoll

betrage; au.l3erdem erhebt Qsterreich von samtlichen Einfuhrgiitern eine 
Umsatzsteuer, die am Zollamt erhoben und je nach Art der Ware ver· 
schieden hoch angesetzt ist. Fiir Maschinen betragt sie durchschnittlich 
6% vom Einfuhrwert; als Einfuhrwert gilt: Fakturierter Wert plus 6% 
vom Frachtbetrage plus Verzollungsspesen plus Zollo 

3) Handelsarchiv 1923, S. 792, und 1924, S. 290. 
4) Handelsarchiv 1923, S. 755. 

Reuter, Exportmoglichkeiten. 3 
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allgemeinen tarifarischen Meistbegi.i.nstigung abgewichen ist und nun
mehr individuelle ZollermaBigungen gewahrt, raumte Osterreich in 
einem kurze Zeit spateI' abgeschlossenen Vertrage fi.i.r verschiedene 
Exportartikel den franzosischen Minimaltarif odeI' Abschlage yom 
Generaltarif ein, so daB Osterreich dadurch gegeni.i.ber Deutschland 
wesentlich gi.i.nstiger gestellt wurde. - Weitere Vertrage auf dem 
Grundsatze del' gegenseitigen Meistbegi.i.nstigung wurden im VerI auf 
von 1923 mit Danemark1), den Niederlanden, Portugallmd Japan ab
geschlossen.· Die Tatsache, daB Belgien2), trotzdem ihm Osterreich auf 
Grund des Friedensvertrages von St. Germain die einseitige Meist
begi.i.nstigung zugestanden hatte, auch seinerseits Osterreich eine 
- wenn auch nul' auf einige Artikel beschrankte - Meistbegi.i.nstigung 
bis zu dem Zustandekommen eines definitiven Meistbegi.i.nstigungs
vertrages gewahrte, verdient mit Ri.i.cksicht auf die im folgenden Kapitel 
behandelten, bedeutend ungi.i.nstigeren deutsch-belgischen Handels
beziehungen3 ) besonders hervorgehoben zu werden. 1m besagten 
osterreichisch-belgischen Vertrag hat sich die belgische Regierung nur 
das Recht gesichert, gegebenenfalls einige Artikel mit hoheren als den 
im Vertrag mit Frankreich vereinbarten Zollen zu belegen, und zwar 
handelte es sich um folgende Waren: Sperrholzplatten, Fasser, Buchenholz
mobel usw. Automobile genieBen bei del' Einfuhr in Belgien die Meist
begi.i.nstigung, doch hat sich die belgische Regierung das Recht reserviert, 
evtl. ein jahrliches Kontingent von 180 Automobilen festzusetzen, fi.i.r 
die del' Minimalzoll in Anwendung kommt. Fi.i.r den dari.i.ber hinaus
gehenden Teil ditrfen hochstens urn 15 % erhohte Gewichtszollsatze des 
franzosischen Vertrages angesetzt werden. Immerhin geht aus dem 
Gesagten hervor, daB es Osterreich gelungen ist, wieder zu recht gi.i.nsti
gen Handelsvertragsabschli.i.ssen zu kommen. 

Dber die Balkanstaaten im Rahmen dieses Abrisses zu sprechen, 
del' nur einen Dberblick geben solI i.i.ber die Entwicklung in den Nachbar
landern, sowie in den wichtigsten Absatz- und Wettbewerbslandern, und 
del' nur Fragen behandeln solI, die zum Verstandnis und zur Charakte
l'isierung del' behandelten Staaten erortert werden mi.i.ssen, ware zu 
weitlaufig. Zur' Orientierung geben wir i.i.ber die deutsche Maschinen
ausfuhr nach den Balkanstaaten nul' kurz folgende Daten: 

Deutsche Maschinenausfuhr nach den Balkanstaaten. 

1913 1920 1921 1922 1923 

Serbien 2130 ] 120 295 
Rumanien . 17251 303204 ) 

Griechenland . 1622 
Bulgarien 1712 

1) Vgl. Handelsarchiv 1923, S. 879. 
2) Moniteur BeIge, Nr.238, yom 26. August 1923, S.4222. 
3) Vgl. Kapitel VIII, S. 38/39. 
4) Die hohe Ausfuhrziffer des Jahres 1922 ist in Rumaniens durch 

den Krieg erwol'benen Gebieten del' ehemalig osterreichisch-ungarischen 
Monarchie begriindet. 
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RuBland, das auch bei scharfster Beschrankung des Stoffes Beachtung 
verdient, solI wegen seiner auBergewohnlichen SteHung am Ende des Ab
risses behandelt werden. Somit Ware es an del' Zeit, sich mit Deutsch
lands westlichen NachbaI'll, Belgien und Holland, zu beschaftigen. 

VIII. Belgien. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach Belgien. 

Das stark industrialisierte Belgien war schon VOl' dem Kriege ein 
auBerordentlich aufnahmefahiges Land fUr Maschinen aller Art. Von 
Deutschland wurden fill' uber 40 Mill. M. Maschinen nach Belgien ein
gefiihrtl), von Frankreich dagegen nur etwas uber 7 Mill. M. Von dem 
66lVIill. M. hohen Gesamtbetrage del' Vorkriegsmaschineneinfuhr Bel
giens kam auf Deutschland rd. 61 %, auf England 20%' del' Rest ver
teilte sich auf die verschiedenen Lander. Belgiens Vorkriegsmaschinen
ausfuhr belief sich auf einen Gesamtwert von nahezu 160 Mill. M. Del' 
groBte Teil entfiel auf Eisenbahn- und StraBenbahnwagen, die nach 
Argentinien, Brasilien, China, Agypten, dem Kongo
staat, dem Balkan und Italien ausgeft'thrt wurden. 
Man sieht, Belgiens AuBenhandel in Maschinen hatte 
einen recht ansehnlichen Aktionsradius. Die auBer
ordentlich wenig gegliederte belgische Handelsstatistik 
laBt eine Detaillierwlg in einzelnen Maschinen
gattungen nicht zu. Deutschlands scharfster Kon
kurrent auf dem belgischen Maschinenmarkt - ins

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

38801 
21153 
18498 
29583 

9000 

besondere bei del' Einfuhr von Textilmaschinen - war und ist noch 
heute GroBbritamlien. 

Nach del' im Jahre 1914 veroffentlichten Monographie des Mini
steriums fur Arbeit und Industrie uber die "Industrie de la Construction 
mecanique" gab es im Jahre 1911 in Belgien 641 Maschinenfabriken, 
lmter ihnen waren die Mehrzahl kleinere Betriebe und gehorten zu den so
genannten "Grenzfallen" zwischen Maschinenfabrik und Reparaturwerk
statte2). Einige groBe Fabriken, die sich um Luttich, Charleroi und Brus
sel, sowie Gent und Antwerpen konzentrieren, ragen unter ihnen hervor 3). 

Belgien gehorte zu den zwolf LandeI'll, die mit Deutschland VOl' 
dem Kriege in einem Handelsvertragsverhaltnis standen4). 

1) Siehe Froelich a. a. 0., Abschnitt: Belgien. S. 53. 
2) Vgl. Froelich a. a. 0., S.16ff. 
3) Vgl. "Die Hauptindustrien Belgiens", herausgeg. von del' Landes

stelle Belgien fill Rohstoffversorgung. 1918. 
4) Nach Horstmann a. a. O. im Gegensatz zu den Landern, die 

mit Deutschland lediglich Meistbegiinstigungsvertrage ohne tarifarische 
Vereinbarungen geschlossen haben. Zu den ersteren geh6rten Ru13land mit 
Finnland, OsterI'eich·Ungarn, Belgien, Italien, die Schweiz, Schweden, 
Rumanien, Japan, Portugal, Griechenland, Serbien und Bulgarien; bei den 
letzteren unterscheidet man a) einseitige Meistbegiinstigung fill Deutsch
land (China und Siam); b) beiderseitige, unbedingte Meistbegiinstigung: 
Danemark, Norwe€1en, Niederlande, Liberia, Persien, Ekuador, Paraguay, 
Marokko, Tillkei, Agypten, Kolumbien, Abessynien, Montenegro, BOftvien, 
Venezuela, GroBbritannien; c) bedingte Meistbegiinstigung: die. Vereinigten 
Staaten (Reziprozitatssystem), Argentinien, Chile. 

3* 
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Nach dem Kriege war es Belgiens oberstes Ziel, seine Industrie 
und ihre Exportfahigkeit wieder zu heben; einem Berichte der im 
Juli 1919 von der belgischen Regierung eingesetzten Studienkom
mission zufolge1 ) wurde neben der Grundung von Ausfuhrvereinigungen 
der Handels- und Industriekreise zwecks Auskunftserteilung nament
lich die Schaffung eigener Vertretungen im Auslande und eigener Aus
fuhrhauser vorgeschlagen. Da Belgien sich vor dem Kriege zumeist 
auslandischer Vertreter bedient hatte, war es notig, diesem Mangel 
durch Einrichtung geeigneter Bildungsstatten und durch Gewahrung 
genugender Geldmittel abzuhelfel1. Der Ausbau der Handelsmarine 
saUte die geplanten MaBnahmen wirksam unterstutzen. Ein aus Ver
tretern von Behorden, graBen Fachverbanden, Handelskammern usw. 
zusammengesetzter "Rat fiir den AuBenhandel" saUte der Regierung 
beratend zur Seite stehen und durch Herausgabe einer Fachzeitung 
fur die Verbreitung von Handelsnachrichten sorgen. Die staatliche 
Unterstutzung war als Hand in Hand gehend mit der .privaten ge
dacht. - Schon aus dieser kurzen Skizze kann man unschwer die Ver
wandtschaft belgischer und franzosischer Ideen zur Hebung des AuBen
handels feststeUen2). AuBer den spater zu behandelnden SchutzmaB
nahmen gegen deutschen Wettbewerb seitens der belgischen Regierung 
zeigte sich bald nach dem Kriege in der englischen und franzosischen 
Industrie die Neigung, mit der belgischen zu festeren Zusammen
schlussen zu kommen - eine Bewegung, die bis heute in privatwirt
schaftlicher - nicht in wirtschaftspolitischer Beziehung3 ) bei Belgien
Frankreich zu beobachten ist. So haben z. B. unter Mitwirkung der 
groBten Stahl- und Walzwerke sowie Schiffswerften und Eisenbahn
geseUschaften vier GroBfirmen der englischen Elektroindustrie schon 
kurz nach dem Kriege die "English Electric Company" gegriindet. 
Ende 1918 wurde von den Unternehmungen in Verbindung mit 
fiihrenden belgischen und franzosischen Industriefirmen eine Gesell
schaft "Constructions Electriques du Rhone" gegriindet, die das Recht 
erhielt, samtliche Patente der englischen Gesellschaft zu verwerten 
und den Generalvertrieb der Erzeugnisse dieses Unternehmens fUr 
Frankreich, Belgien, Italien und Holland zu ubernehmen. Das ge
griindete Unternehmen wurde 1920 unter Mitwirkung der VVerke 
Singrun in Epinal in eine neue Unternehmung"Compagnie Electrique 
de France" umgewandelt, mit einem Aktienkapital von 40 Mill. Fr. Sie 
bekam groBe Auftrage fur die Elektrisierung der "Compagnie des Chemins 
de fer du Midi". AuBerdem wurde in Verbindung mit zwei belgischen 
Industriefirmen von den "Constructions Electriques du Rhone" fur 
Belgien eine "Compagnie Electrique de Belgique" mit einem Aktien
kapital von 35 Mill. Fr. gebildet. Die Benutzung der englischen Kon-

1) Zur Schaffung einer Organisation zwecks Forderung des belgischen 
Au13enhandels. V gl. auch Industrie- l.md Handelsztg. vom 3. September 
1920. Nr. 197. 

2) Vgl. Kap. III, S. 14ff. 
3) Auch England lehnte es in del' Folgezeit ab, bei seiner Handels

politik mit Belgien politische Motive wirtschaftlichen voranzustellen. 
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struktionen ubertrug man der franzosischen Firma hiT Frankreich und 
nalien, und dem belgischen Unternehmen fur Belgien, Holland und 
Luxemburg. Diese ZusammenschluBbestrebungen, die sich in der 
Zwischenzeit bedeutend verstarkten, fanden durch eine belgische 
Handelspolitik1) mit ziemlich deutlich wahrnehmbarer Spitze gegen 
Deutschland groBe Unterstutzung. Freilich ist die Wurzel der deutsch
feindlichen Handelspolitik hauptsachlich auf franzosischen EinfluB 
zurii.ckzufiihren. Hat doch Frankreich im franzosisch-belgischen Wirt
schaftsabkommen, das bis jetzt a11erdings noch nicht ratifiziert ist, 
eine bedeutende Erhohung der belgischen Einfuhrzo11e gegenuber 
Deutschland durchzudrucken vermocht. Zwar verpflichtete sich die 
belgische Regierung, die Satze ihres gegen Deutschland gerichteten 
Maximaltarifs so zu erhohen, daB sie zusammen mit den 
von den entsprechenden belgischen Produkten bei der 
Einfuhr nach Frankreich zu erlegenden Ge buhren min
destens die Hohe der franzosischen Eingangszolle fur 
Waren deutschen Ursprungs erreichen. Der belgischen Re
gierung wurde weiter die Verpflichtung auferlegt, die neuen Zol1tarife 
zusammen mit dem belgisch-franzosischen Abkommen in einem Mantel
gesetz zu vereinigen und zur Abstimmung zu bringen; eine Bestimmung, 
die von der Furcht zeugt, die man auf franzosischer Seite vor dem 
vViderstande seitens gewisser Wirtschaftskreise und des Parlaments 
gegen den von Paris aus diktierten Zol1krieg gegen die deutsche Ein
fuhr hatte. Ein derartiger Zol1 wiirde a11erdings, wenn er zur An
wendung kame, eine ProhibitivmaBnahme krassester Form bedeuten2). 

Der sonstige Inhalt des franzosisch-belgischen Handelsvertrages, der 
als AbschluB einer franzosisch-belgischen Wirtschaftspolitik bezeichnet 
werden muB, die auf seiten Frankreichs als leider unerreichbares Ideal 
die Zollunion mit den kleinen Nachbarn zum Ziele hatte, ist durchaus 
nicht von dem a11gemein ublichen Typus abweichend. 1m Verlaufe 
der Verhandlungen zeigte es sich, daB Belgien keineswegs gewillt ist, 
sich restlos ins Schlepptau franzosischer Politik zu begeben. Immerhin 
ist vorlaufig, wie in Polen und der Tschechoslowakei, festzuste11en, 
daB der franzosische EinfluB trotz ziemlich betrachtlicher Widerstande 
bei der Einstellung Belgiens Deutschland gegenuber vorherrschend ist. 
Die Sanktionierung der Rnhrpolitik Frankreichs, die Belgien infolge 
des Koksausfalls lmd sonstiger Absatzstockungen in zeitweise erhe b
liche Wirtschaftsnote brachte, sowie die nunmehr zu behandelnde 
belgische Zollpolitik Deutschland gegenuber beweisen dies deutlich. Die 
Faden, die zwischen Paris und Prag, Warschau, Brii.ssel, Rom, Madrid 
gesponnen werden zur unbedingten yerhinderung einer neuen Blute 

1) Vgl. Frankfurter Ztg. vorn 27. Mai 1923, Nr. 382. 
2) Vol'Hiufig brachte der skizziel'te Handelsvel'tl'ag, del' durch das 

belgische Parlament abgelehnt wurde, im Februar 1924 das belgische 
Kabinett zu FaIle. Die Opposition gegen die deutschfeindlichen Zollbe
stimmungen wil'd vor allem von dem linken Flugel betrieben. In neuestel' 
Zeit mehl'en sich sogar die Stimmen, die fUr den AbschluE eines giinstigen 
Handelsvertl'ages mit Deutschland pladiel'en. 
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des deutschen Handels lassen sich auch bei del' Betrachtung del' bel
gischen Handelspolitik unschwer aufdecken. 

Schon seit uber einem Jahre ist ein neuer Zolltarif Hi.r Belgien in 
Vorbereitung und liegt seit kurzem.der belgischen Kammer zum Vor
entwurf VOl'. Verschiedene Positionen, die bislang del' Verzollung ad 
valorem unterlagen, sollen in spezifische Satze umgewandelt werden. 
Wo VOl' dem Kriege schon spezifische Satze bestanden haben, plant 
man vorerst eine Verdoppelung derselben und will sie ffir die Einfuhr 
von Waren aus alliierten I~andern mit vier, fur die Einfuhr deutschel' 
Waren mit acht multiplizieren. Del' dazu noch bedeutend unterteilte 
neue Tarifl) wurde demnach in einen Maximal- und einen Minimaltarif 
zerfallen. Es hatten nach ihm - um ein Beispiel zu geben - Auto
mobile 160 X 4 = 640 Fr. je 100 kg, deutsche Automobile 160 X 8 
=1280Fr. je 100 kg zu zahlen2 ). Vorerst, das heiBt bis zum Inkrafttreten 
des neuen Tarifes, wendet Belgien den etwas modifizierten Zolltarif 
von 1906 an, del' am 31. Marz 1921 gewisse Veranderungen erfahren 
hat und durch die Griindung del' belgisch-luxemburgischen Zollunion 
(1. Mai 1922) nunmehr Hi.r die Gebiete beider Lander Gultigkeit be
sitzt. Neben dem alten Zolltarif kommt bei del' Verzollung eine Tabelle 
von Vervielfaltigungskoeffizienten, mit denen die spezifischen Zoll
satze zu multiplizieren sind, in Anwendung. Betreffs del' Hohe del' 
Zolle ermachtigt Art. I des Gesetzes vom Jahre 19023) die Regierung, 
denjenigen Landern, die in keinem Vertragsverhaltnis zu Belgien stehen, 
in Zollangelegenheiten einstweilen die Rechte del' meistbegiinstigten 
Nationen zuzugestehen, weml Belgien in diesen Landern ebenfalls die 
Meistbegiinstigung genieBt; Art. II besagt, daB Waren aus Landern, 
die mit Belgien in keinem Vertragsverhaltnisse stehen und Belgien 
nicht die Meistbegiinstigung gewahren, einem Zuschlag von 50 % auf 
die tarifmaBigen Zolle und Waren, deren Einfuhr nach dem Tarife 
zollfrei ist, einem Wertzoll von 15 % unterworfen werden konnen. Gleich
wie Frankreich, die Tschechoslowakei und Deutsch-0sterreich bedient 
sich Belgien des schon mehrfach besprochenen Systems del' Verviel
faltigungskoeffizienten, jedoch mehr zur Korrektion seiner Zolle im 
allgemeinen. 

Auf Grund koniglicher Verordnung4 ) hatte Belgien auBerdem noch 
einen Spezialtarif fur deutsche Waren eingefiihrt, del' VOl' Ablauf seiner 
Geltungsdauer bislang regelmaBig verlangert wurde. Dieses Muster 
Antidumpinggesetz belegt deutsche Waren in del' Hauptsache mit 
Wertzollzuschlagen von 10-30 % zu den Satzen des gewohnlichen 
Tarifs. Als Zollwert wird bei den mit Wertzoll belegten Waren gemaB 
Art. III des Gesetzes vom 8. Aprjl 1922 del' innere belgische Marktwert 
zugrunde gelegt. Um fur die belgischen Zollbehorden Anhaltspunkte 

1) Del' gegenwartig giiltige Tarif ist beziiglich del' Maschinenpositionen 
au13erst diirftig gegliedert. 

2) Vgl. auch Industrie- u. Handelsztg. vom 23. Dezember 1922, Nr. 288 
und Board of Trade vom 29. Marz 1923. 

3) Handelsarchiv 1902, S. 607. 
4) Antidumpinggesetz, Handelsarchiv 1921, S. 632 lmd 1922, S. 277. 
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uber die Werthohe del' einzelnen Warengattungen zu schaffen, ver
offentlichte die belgische Regierung sogenannte Wertschatzungstabellen, 
in denen (wir berucksichtigen nur den Maschinenbau) del' Wert del' 
einzelnen Maschine pro Kilogramm berechnet ist. Die in dem Spezial
tarif nicht aufgefUhrten Waren bleiben den Zollsatzen des allgemeinen 
Tarifs unterworfen. Das soeben geschilderte Antidumpinggesetz findet 
hauptsachlich gegen Deutschland Anwendung. (Man erinnere sich da
gegen des gunstigen osterreichisch-belgischen Handelsvertrages!) Aller
dings wurde durch Gesetz yom 29. Mai 1923 mit Wirkung ab 11. Juni 
19231) auch die unterschiedliche Zollbehandlung deutscher und 
tschechischer Waren aufgehoben. Augenscheinlich wollte sich Belgien 
mit diesel' MaBnahme fUr kfinftige Wirtschaftsverhandlungen gegen
uber del' Tschechoslowakei eine gunstige Stellung verschaffen. Ein 
Grund, del' uns voll stichhaltig erscheint, wenn wir uns del' scharfen 
Einstellung del' Tschechoslowakei gegenuber allen ihren Handels- bzw. 
Handelsvertragsgegnern erinnern 2). 

Die Wirtschaftslage in Belgien hat sich, wie folgt, entwickelt: 
Nach del' scharfen Depression, die kurz nach dem Weltkrieg einsetzte, 
deren Hohepunkt erst August 1921 uberschritten wurde, besserte sich 
die Lage im Laufe des Jahres 1922 zusehends. Die leichte Senkung 
des Frankenkurses (1 Dollar kostete April 1922 11,74 Fr., November 
1922 etwa 15 Fr.) trug dazu bei, die Besserung wesentlich zu beschleu
nigen. Frankreichs Ruhrpolitik bedeutete fUr die belgische Industrie 
eine ziemliche Belastungsprobe: Produktionseinschrankungen, Arbeits
losigkeit, fortschreitende Entwertung des Franken (Anfang Juni 1924 
1 Dollar = 24 Fr.), Storungen von Handel und Verkehr waren die Folgen. 
Immerhin gelang es Belgien seit Kriegsende, dank einer oben gestreiften 
groBzugigen Handelspolitik, seinen AuBenhandel fast wieder auf die 
Hohe von 1913 zu bringen. (Seine Einfuhr betrug im 2. Vierteljahr 
192369 %, seine Ausfuhr 62 % der im Jahre 1913 getatigten3 ).} Handels
vertrage hat Belgien mit folgenden wichtigen Wettbewerbslandern 
geschlossen : . 

23. November 19204 ): 

30. Dezember 19225 ): 

Oktober 1923: 

Belgien mit Brasilien (Brasilien eroffnet Belgien 
einen Kredit von rund 350 Millionen und ermaJ3igt 
seine Zolle fUr Wagen und Kiihlapparate und anderes 
um 20%). 
Belgienmit Polen (Handelsvertl'ag auf del' Basisder 
gegenseitigen un!,;ingeschrankten Meistbegiinstigung). 
Belgien mit Ostel'reich (siehe Text Kap. VII, 
S. 34). 

Nach einer Auskunft des belgischen Ministeriums des AuBeren (vgl. 
Handelseildienst Nr. 20 v. 18. Febr. 1924) bestehen auf Grund alterer und 

1) Vgl. Handelsarchiv 1923, So 474, 1924, S. 104. 
2) Vgl. Kap. IV, S.18/19. 
3) Vgl. Deutsche Bergwerksztg. vom 19. Dezember 1923. 
4) Vgl. Handelsarchiv 1922 und Industrie- u. Handelsztg. vom 23. No

vember 1920, Nr. 266, Handelsal'chiv 1920, S. 588. 
5) Vgl. Handelsarchiv von 1923 lmd Industrie- u. Handelsztg. vom 

25. Januar 1923. 
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Jungerer Verhandlungen noch folgende belgische Handelsvertrage mit 
wichtigen Absatz- oder Wettbewerbslandern wie Kanada, China, Dane
mark, den Vereinigten Staaten, Italien, Norwegen, Holland, Schweden, 
Schweiz, und provisorische Abkommen mit Spanien, Frankreich und 
England. AuBer mit Spanien und Kanada sind samtliche Vertrage 
auf dem Grundsatz der gegenseitigen Meistbegunstigung 
abgeschlossen worden. 

Allen diesen Landern gegenuber - wir betonen es noch einmal -
ist Deutschland bedeutend benachteiligt, denn wenn auch die strikten 
Einfuhrverbote vom Jahre 1920 aufgehoben sind, so lasten die ge
schilderten ZollmaBnahmen doch schwer auf der deutschen Industrie 
und verhindern ein Aufbliihen der belgisch-deutschen Handelsbe
ziehungen im Vorkriegsumfange ganz wesentlich. 

IX. Niederlande. 
Die Niederlande, die zur Vervollstandigung unserer AusfUhrungen 

uber die westlichen Nachbarn und ihre Beziehungen zu Deutschland 
noch kurz behandelt werden sollen, verdienen vor allem als Durch
gangs land Beachtung. Sie sind das Notventil fUr die deutsche 
Maschinenausfuhr, wenn die anderen Nachbarn (Frankreich und Bel
gien) ihre Grenzen Deutschland gegenuber sperrten oder zu scharf be
wachen. FUr diese Annahme spricht zweifelsohne die hohe deutsche 
Ausfuhrziffer nach den Niederlanden, die wir im folgenden wiedergeben: 

Deutsche Maschinenausfuhr nach den Niederlanden. 
Die Niederlande leben mit Deutschland in den freundschaftlichsten 

Handelsbeziehungen (Handelsvertrag vom 31. Dez. 1851)1). (Die Einfuhr 

Jahr I 

1913 
1920. 
1921 
1922 
1923 

29946 
80468 
35500 
42533 
21000 

von Maschinen ist mit einer Ausnahme zollfrei.) 
Erwahnenswert ist noch die Tatsache, daB Hollands 
Haupthandelsplatz Amsterdam bei der gegenwartigen 
Geldlrnappheit in Deutschland fUr die deutsche In
dustrie sich als Kreditzentrale ersten Ranges erwiesen 
hat, nachdem wahrendder Inflationsjahre hol
landische Staatspapiere eine sichere Anlage fUr 
deutsche Rucklagen gewesen waren. Allerdings trug 

die Inangriffnahme dieser Reserven - wodurch die Staatspapiere 
wieder auf den Markt kamen - wesentlich zu der gegenwartigen 
"Ubersattigung des hollandischen Anleihemarktes bei 2). 

X. Die nordischen Staaten. 
A. Schweden. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach Schweden. 
Es verlohnt sich, zur Vervollstandigung unseres Uberblicks die 

Wirtschaftslage der nordischen Staaten kurz zu streifen. Insbesondere 

1) Vgl. Horstmann a. a. 0., Abschn.: Niederlande, S. 14, und Die 
Handelsvertrage des Deutschen Reiches 1901, S. 503 ff. .. 

2) Vgl. Deutsche Allgemeine Zeitung yom 3. JuDi 1924: "Die Uber
sattigung des hollandischen Anleihemarktes". 
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dfuften die wirtschaftliche Entwicklung Schwedens und seine Handels
beziehungen zu Deutschland interessieren. Schwedens Einfuhr an 
Maschinen belief sich vor dem Kriege auf rd. 22 Mill. M.1), Deutschland 
lieferte davon die Halfte, GroBbritannien etwa ein Funftel, die Ver
einigten Staaten noch weniger. In der Hauptsache wurden Textil
maschinen,. Kraftfahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen, Nah
maschinen, Maschinen ffu die Zuckerindustrie und ffu die Papierherstel
lung eingefiihrt. Schwedens Maschinenausfuhr betrug rd. 27 Mill. M. 
In der Hauptsache waren es landwirtschaftliche 
Maschinen (Sondermaschinen ffu die Milchwirt
schaft) und Motore, Werkzeugmaschinen und Textil
mas chinen , die in Frage kamen. Schon vor dem 
Kriege zeigte sich in Schweden die Neigung, die 
Deckung des Maschinenbedarfs fur die ausgedehn
ten Papierfabriken und Holzschleifereien selbst zu 
ubernehmen und uberhaupt die Maschinenindustrie 

Jabr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

t 

8913 
22950 2) 

6681 
6601 
5000 

und ihren Export zu fordern. Der Krieg begunstigte diese Be
strebungen ungemein. Die Abschnfuung deutschen Handels und vor 
allem die Umstellung der deutschen Industrie auf Kriegs bedarf lieB 
die schwedische Maschinenindustrie emporbliihen. Die folgende Tabelle 
gibt eine Ubersicht uber die Jahreserzeugnisse einiger Zweige der Me
tallindustrie von 1906 bis 1917 und veranschaulicht mit dem Jahres
durchschnitt von 1916 bis 1920 den rapiden Aufschwung wahrend des 
Krieges. 

Jahreserzeugung einiger Zweige der Metallindustrie in 
lOOO Kr.3) 1906-1917. 

Erzeugnis I Jabresdurcbscbnitt 1916 

I I 1906-10 I 1911-15 
-

1914 1915 1916 1917 1920 

Dampfmasch. . 6882 6239 1 
17115

1 

8414 7979 10458 15365 
And. Antr.-M .. 7604 16685 39847 16580 18699 30613 42346 
Landw. Masch. 9147 13079 34190 14038 13409 21644 30794 
Milchentr.-M 10656 14155 36648 14331 14285 31480 37239 
And. M. u. Eisw. 91033 142709 446303 156478 197598 301493 431892 
Eisenbahnw. 7209 9477 13393 9925 12962 13477 10908 
And. Wagen 2311 5244 13784 4929 6614 9408 11923 
Fahrrader 4490 7082 19949 8178 8809 15342 19053 
Wasserfahrz. 12262 19733 96644 24659 25292 46271 65400 
Elektr. M., App. 

u. Leitungen 18512 32269 1172871 33878 45844 71884 104615 

Interessant ist es, im AnschluB an die Schilderung der Kriegs
ki:mjunktur darauf hinzuweisen, daB Schweden das erste Land ge-

l) VgI. Froelich a. a. 0., Abschn.: Schweden, S.58. 
2) Die hohe Ausfuhrziffer deutet darauf bin, daB auch Schweden 

wie die Niederlande 1920, d. h. zur Zeit der Einfuhrverbote in die feind
lichen Lander, Durchgangsland fUr deutsche Maschinen nach den besagten 
Landern war. 

3) Vgl. Zwanglose Mitteilung odes V. d. M. A. 1920: Die Au~- und 
Einfuhr Schwedens, und Statistic Arsbok for Sverige 1923, S. 94/95. 
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wesen ist, in dem wahrend des Krieges das Problem der Goldinflation 
und ihrer Bekampfung Wissenschaft und Wirtschaft besch1iftigte. Der 
dauernde Goldzustrom in das Land aus allen kriegfiihrenden Staaten, 
fiir die Schweden als Erzlieferant in Frage kanl, und die schlieBliche 
Goldiibersattigung der schwedischen Wirtschaft, senkten den Stand 
der schwedischen Krone an allen Platzen der Welt und veranlaBten 
die Regierung im Sommer 1917, die Goldeinfuhr zu verbieten. Waren, 
die yom Ausland fernerhin noch in Schweden gekauft wurden, durften 
nur noch mit Waren beglichen werden, eine MaBnahme, die nach Besse
rung der Verhaltnisse wieder aufgeho ben wurde 1). 

Das Einsetzen des auslandischen Wettbewerbes nach dem Kriege 
brachte die schwedische Industrie in groBe Gefahr, und schon zu Beginn 
des Jahres 1920 hatte sich der schwedische Maschinenverband mit 
einer dringenden Eingabe an die Regierung gewandt, in der er im Hin
blick auf den iibermachtigen auslandischen (deutschen2 )) Wettbewerb 
Zollschutz ffir Maschinen forderte. In besagter Eingabe wurde u. a. 
festgestellt, daB die Stockung in der Maschinenindustrie im wesentlichen 
auf den Ausfuhrriickgang zuriickzufiihren sei, anderseits sei es auch von 
graBter Wichtigkeit, daB der einheimische Markt der schwedischen 
Maschinenindustrie vorbehalten bleibe3). Nachdem die Weltwirtschafts
krisis, die ffir Schweden ihren Hahepunkt urn die Mitte des Jahres 1921 
erreicht hatte, langsam uberwunden war, erholten sich die Holz- und 
Montanindustrien sehr rasch und ihre Exportziffern iiberstiegen bald 
die der Vorkriegszeit, wahrend bei der mechanischen Industrie die 
Ausfuhrziffer und der Beschaftigungsgrad standig zuruckgingen, so daB 
die Ausfuhrprodukte Schwedens auf dem Gebiete der Maschinen
industrie - Kugellager, Motore, Separatoren u. a. - sich standig unter 
dem Niveau des Jahres 1913 bewegte. Die Besserung in der Montan
industrie war allerdings auch nur von kurzer Dauer. Rief doch die 
Ruhrbesetzung eine der heftigsten Krisen des schwedischen Erzbaues 
hervor. Durch den Produktionsausfall in dem Invasionsgebiet, das als 
Hauptabnehmer schwedischer Erze auf dem dortigen Markt auf tritt, 
muBten wahrend 1923 etwa 64 % der im schwedischen Erzbau be
schaftigten Arbeiter entlassen werden. Die Anzahl der im Maschinen
bau besch1iftigten Arbeiter zu Beginn des Jahres 1923 geht auf folgender 
Zusammenstellung hervor, der wir zum Vergleiche die gleichen Daten 
in der elektrischen Industrie und der Schiffswerftenindustrie gegen
uberstellen. (Siehe Tabelle S. 43.) 

Aus der Zusammenstellung sehen wir deutlich die schwere Krise, 
die die mechanische Industrie von 1920 bis Ende 1922 durchgemacht 
hat. Erst Januar 1923 macht sich eine allmahliche Besserung bemerk
bar. Der Ordereingang war innerhalb der verschiedenen Maschinen
gruppen sehr schwankend. Zeitweise waren die Hersteller von land-

1) Seit Herbst 1922 hat die schwedische Krone ihren friiheren Gold
wert zuriickerhalten. 

2) V gl. die llOhen Ausfuhrziffern deutscher Maschinen zu Beginn des 
Kapitels. 

3) Wiedergegeben in del' schwedisch-wirtschaftl. Rtmdschau 1'923, Nr. 1. 
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Arbeiterzahl in del' schwedischen Industrie1). 

Zeit Mechanische 
I 

Elektrische I Schiffswerft- Gesamt-
Industrie Industrie Industrie summe 

1. September 1920 41600 7500 10900 60000 
1. Juli 1921 21500 5000 5900 32400 
1. Oktober 1921 19900 4200 4700 28800 
1. Januar 1922 18900 4000 4100 27000 
1. April 1922. 17600 3600 4000 25200 
1. Juli 1922 18700 3700 4000 26400 
1. Oktober 1922 18400 4200 3700 26400 
1. Januar 1923. 19900 4400 3900 28200 

wirtschaftlichen, Zlindholz- und Werkzeugmaschinen sehr schlecht 
bestellt. Die Arbeits16hne lagen Anfang 1923 im allgemeinen mehr 
als 40 % unter den h6chsten L6hnen des Jahres 19202). 

Schweden, von Norden nach Suden in vier Teile geteilt, weist 
folgende Hauptstandorte seiner Industrie auf: 

1. Teil: Eisenerze von del' N ordgrenze bis zum Polzirkel; 
2. Teil: Holz vom Polzirkel bis zum Dal Elf; 
3. Teil: Eisen- und Maschinenindustrie vom Dal Elf bis zum mittel

schwedischen Wasserwege, del' die groBen Seen mit del' Ost
und Nordsee verbindet, lmd schliel3lich 

4. Teil: siidlich von diesel' Linie: Landwirtschaft. 

1m Industriegebiete, speziell in und um Stockholm, befinden sich 
die schwedischen Fabriken fur Spezialprodukte. Dort werden Separa
toren, Werkzeugmaschinen, Telephonapparate u. a. hergestellt. G6te
borg, Schwedens gr6Bte Hafenstadt, ist das Zentrum fUr die rasch 
fortschreitende Kugellagerindustrie. In Vasteras am Malarsee sind die 
elektrischen und Metallindustrien konzentriert. - Alles in allem kann 
Schwedens Wirtschaftslage als durchaus glinstig bezeichnet werden. 
Del' starke Hilfsstoffbedarf der schwedischen Industrie (Kohlen- und 
Koksmangel) hat die Handelsbilanz nachteilig beeinfluBt. In den ersten 
neun Monaten 1923 stellt sich del' EinfuhriiberschuB auf 181,5 Mill. Kr. 
gegeniiber nur 51,5 Mill. Kr. in del' gleichen Zeit des Vorjahres 3). Die 
Lage in der Maschinenindustrie wird als besonders gfmstig deshalb be
zeichnet, weil del' Einflu1? der deutschen Konkurrenz, del' noch Herbst 
1923 schwer auf der schwedischen Industrie lastete, sich mehr und mehr 
minderte. Del' Umstand, daB die deutschen Preise sich den Weltmarkt
preis en stark genahert, ja sie hier und da bereits erreicht undteilweise 
sogar uberschritten haben (vgl. II. Buch, Kap. III), hat Deutschland 
naturgemaB wieder aus dem Markte verdrangt. 

Die Wurzeln del' Exporterschwerungen fiir die deutsche Maschinen
einfuhr nach Schweden liegen somit in innerdeutschen Wirtschafts
verhaltnissen begrlindet. Diese Tatsache unterscheidet Schweden 
wesentlich von den anderen bisher behandelten Landern. Es ist eines 

1) Vgl. schwedisch-wirtschaftl. Rundschau a. a. O. 
2) Vgl. Spezialuntersuchungen: Kap. III, S. 111. 
3) Vgl. D. A. Z. vom 8. Dezember 1923. 
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der wenigen Lander, in denen keine MaBnahmen gegen Lander mit 
entwerteter Valuta, keine Antidumpinggesetze geschaffen sind, in 
denen endlich keine von Frankreich redigierte Handelspolitik gegenuber 
Deutschland getrieben wird. 

Der schwedische Zolltarifl) ist ein allgemeiner autonomer Tarif. 
Daneben kann ein Vertragstarif auf Grund von Tarifvertragen mit dem 
Ausland bestehen, jedoch sind gegenwarlig keine vertragsmaBig ge
bundenen Zollsatze vorhanden. Das Deutsche Reich hat nach dem am 
15. Marz 1921 erfolgten AuBerkrafttreten des Handels- und Schiffahrts
vertrages keinen Anspruch auf Meistbeglinstigung mehr. 

Die Grlinde, die Ende 1923 zu einer Erschwerung des Geschaftes 
gefUhrt haben, werden im II. Buche eingehend behandelt. Rier sei 
nur nochmals betont: Schweden steht auBerhalb des Ringes, der um 
Deutschland geschlossen wurde zwecks DurchfUhrung des Wirtschafts
krieges mit allen lVIitteln. 

Zahl 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

B. Norwegen. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach Norwegen. 

7074 
7276 
1931 
4721,8 
4000 

Die Maschineneinfuhr N orwegens war beinahe dop-
pelt so groB wie die Schwedens; sie betrug vor dem 
Kriege 40 Mill. lV1. 2). Ein Drittel entfiel auf Deutsch
land und England, der Rest entfiel zu gleichen Teilen 
auf Schweden und Danemark. Die Entwicklung der 
norwegischen Maschinenindustrie wahrend des Krieges 
zeigt folgende Daten: 

Anzahl der Betriebe und Arbeiter a) in der mechanischen 
Industrie von 1903-1917 und ihr prozentualer Anteil an 

der gesamten norwegischen Industrie. 

Zahl der Betriebe . 
Zahl der Arbeiter. 

I 1903 I 0/. 

.1 321 1 9,2 

. 17955 22 

1908 I • /. I 1913 

434 110,21 806 
21651 21 I 31277 

./. I 191~ I ./. 

11,91 990 114,3 
21,3 36288 22,5 

Die steigende Tendenz ahnlich wie bei Schweden ist unverkennbar. 
Auch die deutsch-norwegischen Handelsbeziehungen sind ahnlich den 
schwedischen, wie ja uberhaupt die naturlichen Ausdehnungs- und 
Austauschm6glichkeiten der drei skandinavischen Reiche in Deutsch
land und RuBland, ihren zwei gr6Bten Nachbarstaaten, ·liegen. Nach 
Ausscheiden RuBlands blieb nur noch Deutschland ubrig, dessen scharfer 
Wettbewerb mit der norwegischen Industrie die interessierten Kreise 
6fters zu lauten Protesten veranlaBten. Immerhin blieben die deutsch-

1) GroBtenteils spez. Zolle (Gewichts'Zolle je 100 kg neben MaBzollen 
und Stuckzollen). Vgl. Industrie- und Handelstag, Abschnitt Schweden. 

2) Froelich a. a. 0., Abschn.: Norwegen, S. 58. 
3) Zwanglose Mitteil. 1921: Norwegens Lage in der Maschinenindustrie, 

S.l77. 
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norwegischen Beziehungen bis lange durchaus ertraglich1). Deutsche 
Waren unterliegen bei ihrer Einfuhr nach Norwegen dem allgemeinen 
Zollsatze2) (fUr Maschinen Wertzoll in der Hohe von durchschnittlich 15 %). 

Wenn sich auch bisweilen bei Norwegen eine Neigung zum Beitritt 
in den franzosischen Ring zeigte, so uberwogen delUlOch bislang immer 
die Vernunftgriinde, lieber eine gesunde Handelspolitik mit Deutsch
land zu treiben. 

c. Diinemark. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach Danemark. 

Unsere Beziehungen zu Danemark nach dem Kriege konnte man 
keineswegs ungetrubte nennen. Allein schon die nordschleswigsche 
Frage schuf scharfe Reibungen und hinterlieB bei Deutschland viel 
Groll gegen den KriegsgewilUller im Norden. Anderseits liegt es im 
Interesse beider Lander, zu beide Teile befriedigenden handelspolitischen 
Verhaltnissen zu kommen. - Das Deutsche Reich genieBt die Meist
begunstigung auf Grund alterer Vertrage3 ) und der deutsch-danische 
Handel findet statt auf der Grundlage des freien Wettbewerbs. Die 
danische Regierung hat keine Antidumping-
maBnahmen getroffen. Sie wendet noch den 
Zolltari! von 1908 an, der fUr Maschinen Wert
zolle bis lO % im Durchschnitt vorsieht. Ver
tragliche Festlegungen von Zollsatzen durch 
Handels- oder sonstige Vertrage bestehen nicht. 
Seit kurzem liegt ein Zolltarif-Veranderungs
gesetz der gesetzge benden Korperschaft vor. 

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

10765 
17199 4 ) 

7219 
8120 
8000 

Es stimmt im allgemeinen mit dem zur Zeit gultigen Zolltarif uberein, 
nur sind einige Zollherabsetzungen auf Rohmaterialien und Halb
fabrikate und Zollerhohungen fUr Luxusgegenstande vorgesehen. -
Um im laufenden Gedankenaustausch uber die deutsch-danischen 
Wirtschaftsbeziehungen zu bleiben, hatte der danische Industrierat 
beim Reichsverbande der deutschen Industrie angeregt, von Zeit zu 
Zeit in Besprechungen alle Fragen prinzipieller Natur, oder Klagen, 
die zwischen den einzelnen Terminen liegen, zu erortern, und so eine 

1) Mit Norwegen besteht noch der alte Handelsvertrag von 1827, 
den Norwegen mit Hamburg, Liibeck und Bremen schlotl und del' dann 
vom Zollverein und spater vom Reiche iibernommcn wurde. Vgl. Horst. 
mann a. a. 0., Abschn.: Norwegen, S. 14.. 

2) Minimaltarif, da das Deutsche Reich auf Grund alterer Vertrage 
die Meistbegiinstigung genietlt. (Gewichtszoll nach dem Reingewicht.) 
Beim Wertzoll Wertermittlung durch Addieren von Preis, Zoll, Zollspesen, 
Frach tkosten. 

3) 1818 Vertrag mit Danemark und den Hansestadten vom Zollverein 
und vom Reich iibernommen, 1920 gekiindigt, 1923 untel' Fortfall der tari· 
farischen Abl'eden und untel' BeibehaltLmg der Meistbegiinstigungsklansel 
verlangert. Vgl. Horstmann a. a. 0., Abschn.: Danemark, S.13. AuBer· 
dem Handelsal'chiv 1923. 

4) Die hohe Zahl ist auf dieselben Griinde, wie bei den Niederlanden 
und Schweden, zuriickzufiihren. Vgl. S. 40/41. 
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Spannung der Beziehungen zu vermeiden, ein Plan, del' vel'wirklicht 
wurde lUld sich bislang bewahrt hat. 

Danemarks Industrie hatte sich in den letzten Jahrzehnten VOl' 
dem Kriege sehr gut entwickelt. Auch sein Maschinenbedarf, VOl' allem 
an landwirtschaftlichen Maschinen aller Art, stieg erheblich. Ein groBer 
Teil diesel' Maschinen kam - und kommt heute noch - aus Deutsch
land. Die fortschreitende Urbarmachung ausgedehnter Moor- und 
Heidestriche in Jutland sichel't wohl noch auf langere Zeit einen Absatz 
von Maschinen aller Art, die zur Kultivierung notig sind. Auch Ma
schinen del' Zuckerindustrie, sowie Werkzeugmaschinen waren neben 
Pumpen, Pressen, Schreibmaschinen, Motoren und anderen in betracht
licher Stuckzahl Gegenstand der Ausfuhr nach Danemark. 

Die danische Maschinenindustrie scheint, nach den folgenden 
Statistiken zu urteilen, die wir VOl' del' Zusammenstellung del' danischen 
Handelsvertrage am SchluB des Kapitels bringen, schon VOl' dem Kriege 
eine gewisse Entwicklungsstufe erreicht zu haben, die sie wahrend des 
Krieges einzuhalten bzw. zu steigern suchte. 

Entwicklung del' danischen Maschinen- und Eisen
industrie in den Jahren 1913, 1917, 19181). 

1913 1917 1918 

Zahl der Betriebe . 274 181 207 
Zahl der Arbeiter. 11044 9463 9854 

Davon weibliche 58 101 
Lehrlinge u. jugendl. 
Arbeiter 3028 2996 3268 

Gesamtzahl del' 
Arbeiter 14072 12459 13122 

1913 1917 1918 

Verkaufs- Verkal1fs-
Art der Maschinen IStiickzahl wert Stiickzahl wert Stiickzahl wert 

I Verkal1fs-

in lOOOKr. in lOOOKr. in lOOOKr. 

Dampfmaschinen. - 1612 56 885 49 666 
Elektromotoren 8176 2397 2529 2585 8251 9419 
Petrol- u. Benz.-Mot. 1781 2943 805 2708 439 2690 
Roholmotore 124 2362 344 2570 213 2984 
Windmotoren 1028 1044 401 957 632 2629 
Landw. Masch. m. Zub .. - 4869 - 5060 35048 8004 
Arb.- u. Werkzeugmasch. - 9167 - 10301 6534 13840 
Andere Masch. u. Einr. - 7036 - 23037 - 28143 
Gesamtwert aUer Masch. - 32384 - 50666 - 70356 

Danemark ging Ende 1922 daran, seine samtlichen Handels
vertrage zu revidieren, und hat mit folgenden Staaten Handelsvertrage 
geschlossen (bzw. steht es in Handelsvertragsverhandlungen) 2) : 

1) Vgl. Zwangl. Mitteil. 1920, S.45. 
2) Vgl. Industrie- u. Handelsztg. vom 1. September 1923, Nr. 201 und 

vom 25. Oktober 1923, Nr. 247; auBerdem Berliner Borsenztg. vom 14. No
vember 1922. Nr.536. 
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Danisch-Osterreichische Handelskonvention vom 14. Marz 1887; durch 
Notenwechsel vom 27. und 30. Juni 1923 ver
langert (Handelsarchiv 1923, S. 879). 

Danemark-Finnland: Handelsvertrag vom 23. Juni 1923 (zollfreie Ein
fuhr von Warenproben). (Handelsarchiv 1923, 
S. 879.) 

Danemark-Estland: Ubereinkommen betr. schutzgewerblicher Erfin
dungen und Muster vom 27. Juli 1923 (Handels
archiv 1923, S. 879). 

Danemark-Tschechoslowakei schweben Verhandlungen. 
Danemark-Polen 

Danemark-Lettland } 

Danemark-Frankreich: Altes Abkommen. (SolI nach den neuesten Mel
dungen erne\l;ert werden.) 

Danemark-Rul3land: Vorlaufiges Ubereinkommen vom 23. Marz 1923 
auf dem Grundsatze der Meistbegiinstigung (Han
delsarchiv 1923, S.880). 

Danemark-Littauen: Abkommen vom 28. Juli 1923 (Handelsarchiv 
1923, S. 1006). Gegenseitige Meistbegiinstigung. 

Danemark-Spanien: Vom 18. und 20. Juni 1921. (Die Verzollung 
danischer Waren bei ihrer Einfuhr in Spanien ge
schieht nach Tarifreihe II; spanische Waren 
werden meistbegiinstigt behandelt.) (Handels
archiv 1921, S.407, und 1922, S.2 und 130.) 

Der kurze AbriB m6ge zur Orientierung tiber die Wirtschaftslage 
der drei nordischen Staaten und ihre Einstellung Deutschland gegen
tiber gentigen. 

Das Gesagte zusammenfassend, laBt sich die Haltung Schwedens, 
Norwegens und Danemarks dahin charakterisieren, daB aIle drei Lander 
darauf bedacht sind, ihre eigenen Industrien - im speziellen die 
Maschinenindustrie - und den Handel in geregelten Bahnen laufen zu 
lassen, daB sie es vermeiden, zur Bekampfung handelspolitischer Gegner 
und vor aHem zur Beseitigung der deutschen Konkurrenz Mittel anzu
wenden, die bei dem bekampften Lande den Glauben an die Gleich
berechtigung der V61!mr der Erde (eine These, fiir die sich ja Frankreich 
besonders warm einsetzt) niemals hochkommen lassen wird. 

XI. Die Schweiz. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach der Schweiz. 

Die Schweiz besitzt eine alte bliihende Maschinenindustrie, die 
vor, wahrend und nach dem Kriege in standigem Wachstum begriffen 
war. Deutschland stand vor dem Kriege mit einem 
Einfuhrwerte von rd. 35 MilL M.l) in der Schweizer Ma
schineneinfuhrstatistik an fUhrender Stelle. Die Ein
fuhr in die Schweiz setzte sich im wesentlichen 
zusammen aus Kraftwagen, Fahrradern, Tenil
maschinen, Werkzeugmaschinen, landwirtschaftlichen 
Maschinen und Nahmaschinen. In der Ausfuhr 

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

t 

17530 
30789 

8192 
8570 
7000 

1) Vgl. Zwanglose Mitteil. 1920, S. 203 und 1921, S. 363; aul3erdem 
Froelich, a. a. 0., Abschn.: Schweiz, S. 51. (Die Zahl gilt fUr 1912:) 
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Schweizer Maschinenerzeugnisse nehmen eine hervorragende SteHung 
ein: Motore (Firma Escher-Vies), Textilmaschinen, Kraftwagen, Fahr
rader, Miillereimaschinen, Dampfmaschinen und Lokomotiven. Zwar 
konnte die Schweizer Maschinenindustrie vor dem Kriege ihre bedeu
tende SteHung auf dem Weltmarkte behaupten, aber teilweise nur in 
heftigem Kampfe mit der deutschen Konkurrenz. Der Krieg rangierte 
sie zu der Gruppe von Staaten, die die vorubergehende Aussch~ltung 
des starken deutschen Wettbewerbs zur Ausgestaltung ihrer eigenen 
Betriebe benutzten. Folgende Wertangaben in der Ausfuhr der Jahre 
1913-18 zeigen deutlichdie gesteigerte Ausfuhrwahrendder Kriegsjahre1 ). 

Maschinenausfuhr der Schweiz in 1000 Fr. nach den 
einzelnen Landern von 1913 -1918. 

Jahr 
\ 

Gesamt- 1 Deutsch-\ Osterr.- Jfrauk- I Italien I Belgien I England ansfnhr land Ungarn reich 

1913 75212 I 12431 3219 13582 7821 2158 
1 

3217 
1914 56947 I 8740 2361 9802 7037 1229 2824 
1915 70091 11621 6320 17516 10370 46 5451 
1916 124395 1206<1 4993 47822124824 152 4838 
1917 125041 30482 4635 48815 12632 109 3293 
1918 116857 11409 3917 45964 17339 90 4288 

Zusammen: I 493391 174316 222261169919 72202 3784 20694 
, a') I b 3) a') b") I a2 ) ha) as) ha) a') h3 ) a') b") 

1913 100 100 17 100 
41 100 18 100 10 100 3 100 4 

1914 "76 70 15 73 4 72 17 90 12 57 2 88 5 
1915 93 93 17 196 

91 129 25 133 15 2 0,1 169 8 
1916 165 97 10 155 

!Im 38 317 20 7 0,1 150 4 
1917 166 245 24 144 39 161 10 5 0,1 102 3 
1918 155 92 10 122 3 338 39 222 15 4 0,1 133 4 
1919 - - 71 - - - - - -I - -
1920 - - 2 - - - - - - - -

In der Nachkriegszeit hatte die Schweiz unter der sofort ein
setzenden scharfen deutschen Konkurrenz zu leiden. Auf die Klagen der 
Schweizer Organisationen, insbesondere des Vereins Schweizerischer 
MetallindustrieHer, erlieB die Regierung schon 1920 eine Reihe von 
Einfuhrverboten fur Maschinen und verwandte Erzeugnisse, wie z. B. 
ffir Drahtseile, Nieten, Kassaschranke, Schwadenwender und Rechen, 
nebst Halterpfluge, Wendepfluge, Kartoffelhack- und Haufelpfliige, 
Futterschneider, SchrotmUhlen und Dreschmaschinen, sowie flir Holz
bearbeitungsmaschinen, Rechenmaschinen und Kraftwagen. 

Fur die Erteihmg von Einfuhrbewilligungen der genannten Ma
schinen machte man die Sektion ffir Ein- undo Ausfuhr des Schweize
rischen Volkswirtschaftsdepartements in Bern zustandig. Sie hat die 
Hohe des zu bewilligenden Einfuhrkontingentes zu bestimmen. 1m 

1) Vgl. Zwanglose Mitteil. 1921, S. 189. 
2) 1913 = 100 gesetzt. 
3) Prozentualer Anteil an del' Gesamtausfuhr. 
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allgemeinen wird die Bewilligung von 30 bis 80 % der durchschnittlichen 
Einfuhr yom Jahre 1913 gewahrt, sehr oft nur unter der Bedingung, 
daB der Schweizer Kaufer sich verpflichtet, zugleich lO-90 % seines 
gleichgerichteten Bedarfs bei einer inlandischen Maschinenfabrik zu 
decken. 

Diese dargelegte Einfuhrsperre bzw. strengste Einfuhrkontrolle 
zum Schutze der einheimischen Industrie ist an sich durchaus ver
standlich und, wenn sie ein Land fur aIle seine Grenzen anordnet, so 
kann gegen derlei MaBnahmen nichts eingewendet werden. Die Schweiz 
knebelte aber mit den geschilderten Bestimmungen lediglich Deutsch
land lmd Osterreich, hingegen sollen Frankreich und Italien solchen un
angenehmen Kontrollen keineswegs unterliegen. Es zeigt sich hier deut
lich die BotmaBigkeit der Schweiz bezuglich ihrer ZoIlmaBnahmen unter 
franzosische Regie. Zwar ist der franzosische EinfluB hier nicht so 
stark wie in Polen, aber doch immerhin imstande - etwa wie in dem 
mit alliiertem Gelde finanzierten Osterreich - einen unnotig hohen 
Stacheldraht zwischen zwei Landern zu ziehen, die wirtschaftlich auf
einander angewiesen sind. DaB die erwahnte einseitige Einfuhrdrosse
lung aber auch gegen die Interessen vieler schweizerischer Unter
nehmungen verstoBt, geht aus der Tatsache hervor, daB diese selbst 
bei Verhandlungen mit deutschen Interessenten ihre MiBbilligung gegen 
die dargelegte MaBnahme ausgesprochen haben, und daB man sich 
seitens der Schweiz schlieBlich generell dazu bereit erklarte, die Ein
fuhrbewilligung bei gleichzeitigem Auftrage von 25 % des Bedarfs an 
Schweizer Firmen zu gewahren. Die gegenwartige Krisis in der Schweizer 
Uhren- und Fremdenindustrie diirfte den Wunsch, mit Deutschlandzu 
besseren Handelsbeziehungen zu kommen, erheblich verstarken. Das 
Bediirfnis, von der deutschen Regierung Einfuhrerleichterungen zu be
kommen, setzt notwendigerweise auch auf der Schweizer Seite die 
Neigung zur Aufhebung der differenzierten Behandlung deutscher Er
zeugnisse gegenuber italienischen voraus. Aufgabe der deutschen Re
gierung muB es indes sein, der Schweiz klarzumachen, daB die gleiche 
Behandlung Deutschlands eine conditio sine qua non fur jedwede Ver
handlungen - also eine Vorbedingung sei, fiir die die Schweiz keiner
lei Kompensationen zu erwarten habe. - Deutschlands Gleichberechti
gung im internationalen Verkehr der Volker darf nicht mehr oder 
weniger teuer erkauft werden, da ja dann nur eine ni1chteilige Behand
lung deutscher Waren gegen eine Begiinstigung fremder Waren ein
gehandelt wurde - die gleiche Verhandlungsbasis ist damit aber keines
wegs erreicht - vgl. S. 19 u. S.54. 

Der gegenwartige giiltige Schweizer Zolltarifl) ist seit Juli 1921 
in Kraft und seit dieser Zeit nur geringen Anderungen unterworfen 
worden. Der Zolltarif tragt als Generaltarif den ausgesprochenen 
Charakter eines Kampftarifes, der bei Eintritt eines vertragslosen Zu
standes in Kraft tritt. In der Praxis wird auf die Waren samtlicher 
Lander der sogenannte Ge brauchstarif angewendet. Dererwahnte Zolltarif 

1) Vgl. Handelsarchiv 1921, S.393. 
Re u ter, Exportmoglichkeiten. 



50 Wirtschaftspolitischer Uberblick. 

gibt del' Schweiz das Mittel in die Hand, bei etwaigen Handelsvertrags
verhandlungen mit anderen Landern diesen Zollzugestandnisse fUr 
Schweizer Erzeugnisse abzuringen. Die Schweiz ihrerseits versteht sich 
in solchen Fallen gleichfalls zu Zollnachlassen von ihrem Gebrauchs
tarif. Eine Neigung, die wir bei allen Landern beobachten k6nnen, 
besonders scharf ausgepragt ist sie auch bei Spanien und Italien, woruber 
wir im folgenden Kapitel zu berichten haben. Besondere Zollnachlasse 
gewahrte die Schweiz in Handelsvertragen Spanien und Italien 1). -

Ein neuer Zolltarif ist in Vorbereitung. Man erwartet eine baldige 
Ver6ffentlichung del' Vorschlage, doch wird del' Tarif vor 1925 nicht 
in Kraft treten. 

Auf Grund des oben charakterisierten Zolltarifsystems gelang es 
del' Schweiz, ihr Handelsvertragssystem uber folgende Staaten aus
zudehnen 2) : 

1. Deutschland: Handelsvertrag von 1891 und Zusatzvertrag von 
1904. Del' Vertrag wurde von del' Schweiz auf den 16. Marz 1920 'ge
kiindigt und durch Notenaustausch vom 15. Marz 1920 verlangert, von 
Deutschland auf den 6. Juni 1921 definitiv gekundigt. GemaB Ver
standigung sind die Vertragstarife auf den 1. Juli 1921 au Bel' Kraft ge
treten, wahrend del' Vertragstext, del' u. a. die Meistbegiinstigungs
klausel vorsieht, bestehen blieb. Praktisch ist die Klausel infolge del' 
Handhabung del' Einfuhrverbote bedeutungslos. 

2. Frankreich: Handelsvertrag vom 20. November 1906, von 
Frankreich auf den 10. September 1919 gekundigt, abel' mit drei
monatiger Kiindigungsfrist verlangert. Del' Vertragstext blieb bestehen. 

3. Bulgarien: Die durch Notenaustausch vom 12. zum 27. Februar 
1906 getroffene Vereinbarung ist als aufgehoben zu betrachten. Zur Zeit 
wird auf Waren bulgarischer Herkunft del' Gebrauchstarif angewendet. 

4. Grollbritannien: Vertrag vom 6. September 1855, Zusatzuber
einkommen vom 30. Marz 1914. Durch den Zusatz ist vereinbart, daB 
Kanada, del' australische Bund, Neuseeland, die sudafrikanische Union 
uud Neufundland jederzeit nach Kiindigung auf ein Jahr von den Meist
begiinstigungsartikeln zurucktreten k6nnen. 

5. Italien: Handelsvertrag vom 27. Januar 1923. Meistbegiinstigung 
und Vertragstarif. Die Dauer des neuen Vertrags betragt ein Jahr. 
Kundigungsfrist sechs Monate VOl' Ablauf des Vertrags. 

6. Osterreich: Handelsvertrag vom 9. Marz 1906, von del' Schweiz 
gekiindigt auf 6. Marz 1920. Text ist noch gultig mit dreimonatiger 
Kundigung. 

7. Polen: Handelsubereinkunft vom 26. Juni 1922, seit den 
19. August 1922 in Kraft getreten. Meistbegiinstigungsklausel, feste 
Dauer ein J ahr. 

1) Vgl. Board of Trade vom 11. Mai 1922 und vom 15. Fe.l?ruar 1923. 
2) Vgl. Handelsarchiv 1922 und )923 l.md die einzelnen Ubersichten 

in den verschiedenen Kapiteln. Die Ubersicht ist a1J.S einem Auszuge des 
Jahresberichts des Vereins Schweizerischer Maschinenindustrieller vom 
Jahre 1922 entnommen und durch das deutsche Handelsarchiv erganzt 
worden. 
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8. Spanien: Vertrag vom 16. Mai 1922 (Meistbegiinstigung und 
Vertragstarif). Feste Dauer nicht vereinbart, Kundigung jederzeit auf 
drei Monate zulassig. 

9. Vereinigte Staaten: 25. November 1850. Die Meistbegiinstigungs
artikel wurden von den Vereinigten Staaten gekundigt und sind seit dem 
24. Marz 1900 auBer Kraft. Beide Staaten behandeln sich autonom auf 
dem FuBe der meistbegunstigten Nationen. 

XII. Spanien. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach Spanien 1 ). 

Die spanische Maschineneinfuhr vor dem Kriege von rd. 70 Mill. ]\11.1) 
wurde zu 25 % von Deutschland getragen. Die hauptsachlichsten Ma
schinen, die eingefiihrt wurden, waren folgende: 

1. Landwirtschaftliche Maschinen . 
Deutschlands Anteil 20% 

2. Lokomotiven ....... . 
Deutschlands Anteil 75% 

3. Nahmaschinen . . . . . . . . 
Deutschlands Anteil unwesentlich 

4. Werkzeugmaschinen 
Deutschlands Anteil 50% 

5. Schreibmaschinen 
Deutschlands Anteil 15% 

6. Sonstige Maschinen. . . . 
Deutschlands Anteil 50% 

6 

" 3Y2 " 

1,1 

" 13 

Dank seiner geographischen Lage2) und der im Weltkrieg bewahrten 
Neutralitat hat Spanien wahrend langer Zeit eine wirtschaftliche und 
finanzieIle Sonderstellung eingenommen. Fast aIle 
neutralen und ein groBer Teil der kriegfiihrenden 
Staaten Europas sahen sich wahrend der Kriegszeit 
gezwungen - vor all em infolge der Unsicherheit des 
Dberseeverkehrs -, ihren Bedarf mit spanischen Pro
dukten zu decken. Spanien erlebte demzufolge einen 
wirtschaftlichen Aufschwung von kaum je zuvor er
reichter Rohe und emanzipierte sich mehr und mehr 

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

20700 
10066 
11409 
16491 

9000 

von dem Auslande. Es hatte diese neue Blute im wesentlichen seiner 
Landwirtschaft zu verdanken, aber auch Industrie und Bergbau nahmen 
wahrend des Krieges ihren Aufschwung. 1m wesentlichen handelte es 
sich jedoch urn die Montanindustrie, hingegen die Maschinenindustrie 
im Gegensatz zur Schweiz und Italien sowie den nordischen Landern 
keinen nennenswerten Aufschwung nahm. Zwar wurden verschiedene 
neue Betriebe wie Lokomotivfabriken und Fabriken zur RersteIlung 
landwirtschaftlicher Maschinen gegriindet, die aber auf die Dauer 
fremdem Wettbewerb nicht standhalten konnen. 

Der wirtschaftliche Aufstieg des Landes zeigte sich an der steigen
den Ausfuhr, die sich in den Jahren 1914-1918um 20-30 % gegenuber 

1) Vgl. Froelich, a. a. 0., Abschn.: Spanien, S.56. 
2) Vgl. Deutsche Exportindustrie vom 24. August 1923, Nr.34' 

4* 
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dem Vorkriegswert erhohte, hillgegen die Einfuhr zeitweise bis auf 
50 % gegenuber 1913 sank. Die dargelegte gunstige Handelsbilanz hielt 
sich mit der steigenden Konjunktur bis 1919. Aus der bedeutenden 
Mehrausfuhr von Rohmetallen, insbesondere von Kupfer, aus den 
Fnichter16sen der Handelsflotte, ergaben sich fUr Spanien wachsende 
Forderungen an seine Abnehmer. Da man um diese Zeit Kredite selten 
gewahrte, hingegen stets Gold in Zahlung genommen wurde, haufte 
sich an der Bank von Spanien das Gold an, ihre Metallreserven wuchsen 
vom Jahre 1912-19211) von 1378,0 auf 3179,6 Mill. Peseten. Die 
Notenzirkulation stieg gleichzeitig von 1862,8 auf 4244,1 Mill. Pe
seten. 

Die spanische Volkswirtschaft entging den Nachkriegswirkungen 
nicht. Die Krisis traf sie besonders hart in valutarischer Beziehung, da 
sie sich mit groBen Markbestanden eingedeckt hatte. tIber die all
gemein einsetzende Absatzstockung konnte Spanien auf Grund 
seiner gut entwickelten Landwirtschaft, die ihm eine Selbstversorgung 
gestattete, mId durch die angehauften Konjunkturgewinne, die keiner
lei Steuern unterlagen, verhaltnismaBig leicht hinwegkommen. Der 
langsame Ruckgang des spanischen Peseten bis zur Mittelvaluta ist 
somit in dem wachsenden Defizit des Staatshaushaltes und in den 
Devisenverlusten und Exportruckgangen zu suchen. . 

Der Maschinenbedarf Spaniens hatte in den letzten Vorkriegs
jahren eine wachsende Steigerung erfahren. Der Bedarf an landwirt
schaftlichen Maschinen beispielsweise verdreifachte sich in den Jahren 
1905-1914 . .An der Einfuhr besagter Maschinengruppe waren 1914 
beteiligt: l. Amerika mit 2596 t; 2. Deutschland mit 1411 t; 3. England 
mit 952 t; 4. Frankreich mit 810 t; 5. Belgien mit 648 t; 6. Italien mit 
238 t 2). Trotz der ganzlichen Abschnu.rung Deutschlands vom spani
schen Markte gelang es den anderen an der Einfuhr beteiligten Landern 
nicht, den spanischen Markt an sich zu reiBen. Nach uns zuganglichen 
Geschaftsberichten3) ist Belgien nach dem Kriege ganzlich vom Markte 
verschwunden, und Frankreich sowie England hatten 1920 noch nicht 
die Haifte des Vorkriegsstandes erreicht. Lediglich Amerika war es 
gelungen, in Spanien groBere Absatzgebiete an sich zu reiBen. Deutsch
land konnte auch wahrend des Krieges auf Grund seiner gefUllten 
Lagerhauser langere Zeit den spanischen Maschinenbedarf befrie
digen. Die gu.nstige Aufnahme deutscher Maschinen nach dem 
Kriege liefert zweifelsohne einen Beweis fur die Qualitat des 
deutschen Erzeugnisses, und die Erhaltung der spanischen Kunden 
widerlegt die Behauptung der "unfairen" Geschaftsgebaren der 
deutschen Konkurrenz. 

Um so bedauerlicher ist es, bei dem Verfolge der deutsch-spanischen 
Handelsbeziehungen eine wesentliche Verschlechterung feststellen zu 

1) Anuario Estadistico de Espana. Ano VIII, 1921- 1922, S. 164 
und 167. 

2) Vgl. Zwanglose Mitteil. 1920, S.21l. 
3) Nach den mir zuganglichen Konsulatsberichten und Berichten 

deutscher Kaufleute. 
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miissen. Die Ursachen sind neben spateI' aufzudeckenden Gri.'mden1) 

sicherlich auf einen gewissen Druck von Paris aus zuriickzufiihren, das 
das um seine Valuta bangende Madrid mit Erfolg zu beeinflussen suchte. 
Die Vermutung scheint uns mit Riicksicht auf den ungleich gftnstigeren 
Randelsvertrag, den Frankreich mit Spanien abgeschlossen hat, be
rechtigt2). Die deutsch-spanischen Wirtschaftsbeziehungen basierten 
auf dem Randelsvertrage vom Jahre 1899, der 1907 verlangert 
wurde, und in dem sich beide Staaten die Meistbegiinstigung zu
gestanden. Dezember 1921 kiindigte nun Spanien den Vertrag, del' 
laut Vereinbarung ein Jahr nach erfolgter Kiindigung auBer Kraft 
treten soUte. 

Nun erlieB Spanien am 2l. Mai 1921 einen vorlaufigen Zolltarif 
und erhob mit diesem zugleich auf Waren, die aus Landern mit ent
werteter Valuta kamen, einen Valutaentwertungszuschlag auf die 
Zolle, der sich fiir Maschinen auf rd. 70 % belief, del' jedoch mit dem 
Inkrafttreten des endgiiltigen Zolltarifs am 16. Februar 1922 wieder 
beseitigt wurde. Am l. Juni 1922 trat er abel' erneut in Kraft in Rohe 
von rd. 80 % auf Waren, die aus Landern kamen; deren Valuta an 
Peseten gemessen, um mindestens 70 % entwertet waren. Del' erlauterte 
Zuschlag traf Deutschland empfindlich, zumal es auf Grund eines am 
14. Januar 1923 abgeschlossenen modus vivendi-Abkommens 3) ledig
lich die Satze del' Tarifreihe 2 (Minimaltarif) des neuen Zolltarifs genoB. 
Del' Zollbelastung fiir Maschinen deutscher Herkunft nach Tarifreihe 2 
plus Valutaentwertungszuschlag steht die Zollbelastung del' Produkte 
franzosischer, englischer, schweizerischer, italienischer, norwegischer 
und anderer Lander gegeniiber, die alle einen Vertragstarif mit wesentc 
lich niedrigeren Satzen als die des Minimaltarifs mit Spanien geschlossen 
habe;n, odeI' die die Meistbegiinstigung genie Ben und somit Deutschland 
gegeniiber bei der Einfuhr in Spanien bedeutend im Vorteil sind. Die 
Auswirkungen dieses Systems behandeln wir eingehend im 1I. Teile 
(Spezialuntersuchungen Kap. II, S. 79ff.), hier sei nur nochmals die Tat
sache festgestellt, daB ein Schutz der heimischen Maschinenindustrie 
Spanien zu dieser nachteiligen Behandlung Deutschlands schlechterdings 
nicht veranlassen konnte. Somit konnte fiir ein Gesetz gegen Valuta
dumping sowohl wie fiir die Ablelmung eines Vertragstarifs und fiir den 
AusschluB von der Meistbegiinstigung nur finanzielle und politische -
vielleicht auch einige handelspolitische - Griinde maBgebend sein.: Die 
beiden letzgenannten liegen direkt oder indirekt in del' franzosischen 
Politik begriindet. Die Tatsach"e, daB Spanien neuerdings eine Ver
ordnung erlassen hat, wonach neuen, sowie ausdehnungsfahigen und 
Exportindustrien die freie Einfuhr gewisser Maschinen gestattet ist, 
andert nichts an der geschilderten krassen Benachteiligung Deutschlands. 
Die freie Einfuhr ist nur gestattet, wellll die Leitung und Verwaltung 
lediglich von Spaniern getatigt wird, die Beschaftigten miissen Spanier 

1) Vgl. Kap. XV des I. Buches: Die ]\'[oglichkeiten des Maschinen
exportes VOID Standpunkt des Gebens und Nehmens. 

2) V gl. II. Buch, Kap. II, S. 82 ff. 
3) Vgl. Handelsarchiv. 1923, S.65. 352, 473,.674, 1000. 192.4, S.879. 
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sein und mindestens 75 % 1) des Kapitals miissen sich in spanischen 
Randen befinden. Nun liegt aber in den meisten Agrarlandern gegen
wartig - und Spanien bildet darin keine Ausnahme - die industrielle 
Initiative in den Randen von Angehorigen eines Industriestaates. 
Leiter und Kapital haben in Spanien also nicht "caracter nacional", 
wie es gefordert wird. Weiter erinnern wir an die geschilderten Valuta
note, die eine spanische Majoritat von 75 % schon an sich in den meisten 
Fallen unmoglich machen. Die Erlaubnis, Maschinen unter dies en Be
dingungen zollfrei einzufiihren, ist zur Zeit nichts weiter als eine Be
ruhigungspille ffir die Spanier, die sich durch die gegenwartig gehand
habte Zollpolitik benachteiligt fiihlen, sowie gegen das Ausland, das 
immer wieder auf ZollermaBigungen dringt. Die MaBnahme zeigt aber -
zumal sie immerhin auch Deutschland zugute kommt - daB man in 
Madrid auch den Gegnern der gegenwartigen Zollpolitik Zugestandnisse 
machen muB und die Erfiillung der Forderung Deutschlands auf Gleich
berechtigung ruckt - berucksichtigen wir die voraussichtliche Auf
hebung der einseitigen Meistbegunstigungsklausel aus dem Vers.
Vertrag (vgl. S. 69) - in den Kreis der erreichbaren Ziele unserer 
Randelspolitik mit Spanien. Die entwickelte Perspektive hat aller
dings zur Voraussetzung, daB die deutschen Handelspolitiker ihre Kom
pensationsobjekte nicht vorzeitig und um bloBer Versprechungen willen 
in die Wagschale werfen. Die Hoffnung, durch Entgegenkommen von 
den Spaniern die geforderte Gleichberechtigung zu erlarrgen, hat sich 
nach den letzten Verhandlungen als trugerisch erwiesen, und die zoll
freie Einfuhr von Bananen sowie das Einfuhrkontingent von 100000 hI 
Wein neben sonstigen Erlei.chterungen, die wir gewahrten, zeitigten auch 
nicht den geringsten Erfolg in der Haltung der spanischen Regierung. 
Ob aber zur Erreichung des gegenwartigen Standes des deutsch-spa
nischen modus vivendi-Abkommens ein derartig hohes Weinkontingent 
neben ZollermaBigungen notig gewesen ware, wagen wir zu bezweifeln. 
Jedenfalls scheint uns die WerteinbuBe, die wir durch die entgangenen 
oder niedrigen Zollsatze auf Sudfruchte erleiden, betrachtlicher zu sein 
als der Vorteil, daB unsere Waren nach der zweiten, statt nach del' 
ersten Tarifreihe des Zolltarifs verzollt werden, ganz abgesehen von del' 
Tatsache, daB wir zur Zeit die Verpflichtung im Interesse unserer Selbst
erhaltung haben, die Einfuhr zu drosseln und die Ausfuhr zu fordern; 
oder: wir konnen nur fUr eine erhohte Einfuhr stimmen, wenn durch 
eine Gegenleistung UllSere Ausfuhr gefordert wird und die Mehraus
fuhr die Mehreinfuhr um ein bedeutendes uberragt. Unsere Zoll
schranken - wenn auch nur ffir ein· paar Waren vollstandig 
fallen zu lassen, um dafiir lediglich die Aufhebung einer Schranke 
(Maximaltarif) zu erlangen, wahrend die zwei Haupthindernisse (Aus
schluB von der MeistbegUnstigung und 80 % Valutazuschlag) immer 
noch den Warenstrom abstauen - das scheint uns eine "Einigung" 
zu sein, bei der Deutschland erheblich ins Hintertreffen geraten ist. 
Darum ist die langsame Besserung der handelspolitischen Stellung 

1) Vgl. El Eco de las Aduanas, Nr. 2604 vom 14. Mai 19'24, S.257. 
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"DeutSchlands nach Moglichkeit auszunutzen. (Vgl.: Kap. XI, Die 
Schweiz, S. 6, und Kap. XV.) 

. An Handelsvertragen, die Spanien mit anderen Landern geschlossen 
hat, sind in der Hauptsache folgende zu nennen: 

1. Vertrag mit der Schweiz vom 15. Mai 1922, 
2. "Frankreich" 8. Juli 1922, 
3. "Norwegen" .. 7. Oktober 1922, 
4. "England" 31. Oktober 1922, 

" 5. " "Italien' 15. November 1923. 

Allen diesen Landern wurde die Meistbegiinstigung und ein Ver
tragstarif zugestanden, so daB z. B. Italien in Spanien empfindlich 
gegen Deutschland konkurrieren kann. Kurzfristige' Verlangerungen 
bestehender Vertrage, bzw. neue kurzfristige Handelsvertrage bestehen 
'mit den Vereinigten Staaten, Bulgarien, Griechenland, Danemark, 
Island, Irland, der Tschechoslowakei. Die Verzollung findet statt nach 
den Satzen des Minimaltarifs (bei der Tschechoslowakei zuzuglich eines 
Valutaentwertungszuschlags). An kurzfristigen modus vivende- Ver
tragen sind folgende zu nennen: Deutschland, Belgien, Schweden, 
Rumanien, Niederlande. Die Verzollung geschieht nach den Satzen 
des Minimaltarifs (bei Deutschland zuzu.glich eines Valutaentwertungs
zuschlags) 1). Keinen Handelsvertrag mit Spanien haben Deutsch
Osterreich, Ungarn, Polen, RuBland und alle Staaten, die das ehemalige 
russische Reich bildeten. 

XUI. Italien. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach !taHen. 

Italien gehort in erster Linie zu den Landern, denen es wahrend 
der Kriegsdauer gelang, sich eine Maschinenindustrie hochzuzuchten, 
die nach dem Kriege nur mit Hilfe hoher Zollmauern am Leben erhalten 
werden konnte. Schon im Jahre 1909 setzte - um 
einen Ruckblick zu geben - ein unverkennbarer Auf
schwung in der italienischen Eisenindustrie ein. Die 
Folge war schon vor dem Kriege eine erhohte Nach
frage in den benotigten Hilfs- und Werkzeugmaschinen. 
AuBerdem' fand nach Italien eine rege Einfuhr von 
Textilmaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen, 
Lokomotiven, Kraftwagen, Fahrradern u. a. statt, 

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

31074 
27034 
15455 
24781 
19000 

im ganzen im Werte von rd. 140 Mill. M., wovon auf Deutschland 
rd. 57 Mill. M. entfielen 2) •. Italiens Ausfuhr betrug rd. 80 Mill. M. 
Deutschland war an dieser Summe mit nicht ganz 1 Mill. beteiligt. Fiir 
die italienische Ausfuhr 'kamen vor allem in Frage Kraftwagen, Fahr
rader, Dampfmaschinen und Motoren (nach Argentinien und Agypten) 
und landwirtschaftliche Maschinen. Wahrend des Krieges entstanden 
in Italien viele "Montagefabriken", die allmahlich zur Selbstfabrikation 
ubergingen und sich dabei deutsche Modelle zum Vorbild nahmen. 

1) Vgl. Spezialuntersuchungen, S.81. 
2) Vgl. Froelich a. a. 0., Abschn.: Italien, S.54. 
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Wieweit der Versuch einer Industrialisierung dem Lande zu Nutzen 
kommen wird, HiBt sich zur Zeit noch nicht feststellen .. Da es aber 
Italien an zwei gnmdsatzlichen Voraussetzungen mangelt, ohne die 
eine wirklich lebens- und entwicklungsfahige Industrie nicht denkbar 
ist - es fehlt ihm sowohl die Kohle wie die Erzbasis -, so muB der 
Versuch, mit aller Gewalt eine Maschinenindustrie aufzubauen, sehr 
skeptisch betrachtet werden. Mehr Erfolg wiirde unserer Ansicht nach 
der Aus bau einer Textilindustrie (Seidenindustrie) versprechen. 

Um auf den eben dargelegten Gedankengang der Abhangigkeit 
Italiens vom Auslande nur mit einigen Ziffern einzugehen, bringen wir 
folgende Belege: Der jahrliche Vorkriegsverbrauch von GuBeisen betrug 
rd. 150000 t. Zu seiner Herstellung verwandte man erhebliche, groBten
teils im Lande gesammelte Mengen von Eisenschrott (rd. 200000 t). 
Die VergroBerung der Maschinenindustrie macht eine Einfuhr von etwa 
200000-300000 t GuBeisen notwendig. Als Lieferer kamen vor dem 
Kriege vorzugsweise GroBbritannien und Deutschland mit folgenden 
Mengen in Betracht 1): 

England 
t 

1911 143566 
1912 145829 
1913 112555 
1914 95023 
1915 112032 
1916 147173 
1917 83485 
1918 35923 

Deutschland 
t 

21700 
75136 
71377 
62207 
27777 

14547 
65072 

148655 
228915 

78412 

Da das aus Deutschland kommende GuBeisen tatsachlich aus 
ElsaB-Lothringen llld Luxemburg stammte und der hohe Preis des eng
lischen Eisens, sowie die Schwierigkeiten der Seebeforderung einer Ein
fuhr von Eisen aus England hinderlich sind, wird die italienische Ma
schinenindustrie wieder vorzugsweise zu der Versorgung aus ElsaB
Lothringen zuriickkehren miissen. 

Eine Tabelle der Aktiengesellschaften gibt uns AufschluB iiber den 
Stand und die Anzahl verschiedener Industrien in Italien. Nach ihr 
gab es in Italien am 31. Dezember 1918 451 Aktiengesellschaften mit 
einem Gesamtkapital von 11,782 Milliarden Lire 2). (Es sind nur vier 
Hauptzweige der italienischen Industrie beriicksichtigt.) Sie ver
teilen sich auf folgende Industriezweige: 

Indnstriezweig 

Eisenindustrie 
Metallindustrie 
Werften und Schiffsindustrie 
Kraftwagen und Flugzeuge . 

-~~-

1) Zwanglose Mitteil. 1920, S. 110. 

Zahl der Gesellschaftskapital 
Gesellschaften in Lire 

104 1509826829 
239 745400000 

35 141550000 
72 334878000 

2) Vgl. Corriere Economico vom 9. November 1919. 
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Der ZusammenschluB in Industrieverbande zwecks Interessen
vertretung der einzelnen Industriezweige bei der Regierung hatte von 
1914 bis 1\fitte 1919 1)folgenden VerI auf : 

I Zahl der in I Vertretenes Kapital 
Jahr Verbanden zusammen- Zahl der Arbeiter I in I geschlossenen Werke Million en Lire 

Dez. 1914 97 
I 

100 I 34604 
1915 116 I 59047 180 

" 1916 176 78916 240 
1917 347 131802 550 

" 1918 549 272000 900 
Juli 1919 735 180000 1550 

Die Zusammenarbeit der Verbande wird standig vertieft, indem 
Vorschlage eingefordert, Kommissionsmitglieder einberufen werden und 
Teilnahme an den Arbeiten gewahrleistet wird. Es hat sich im Laufe 
der Jahre eine Art "beratender AusschuB" herausgebildet; das letzte 
Ziel der Verbande jedoch - die unmittelbare Mitwirkung bei der Gesetz
gebung und deren Ausubung - ist unseres Wissens noch nicht erreicht. 
Ein weiteres Streben der Verbande war und ist noch heute die Rebung 
des AuBenhandels, zu welchem Zwecke sie eigene Vertreter im Aus
lande unterhalten und ihre Ausfuhrfirmen zu Ausfuhrgruppen zwecks 
gesteigerter und verbilligter Werbetatigkeit zusammenschlieBen. Des 
weiteren versuchte man eine Rebung des AuBenhandels herbeizufiihren 
durch Veroffentlichungen der Konsularberichte, Griindungen von Randels
kammern im Ausland 2), Abhaltung von Messen und Ausstellungen3). 
In einem periodisch zusammentretenden AuBenhandelskongreB werden 
aIle Fragen, die die Rebung des Exports betreffen, erortert 4). 

Die wahrend des Krieges entstandenen Neugriindungen - meist 
waren es Schuhmaschinen- und Druckereimaschinenfab'riken u. a. -
kamen mit einfacheren, leicht gangbaren Typen auf den Markt. Es 
war der einheimischen Industrie, die sich durch hohe Zolle schutzen 
lieB und keine nennenswerten Frachtspesen hatte, moglich, sich auch 
nach dem Kriege noch auf dem Markte zu halten. Ihre verhaltnis
maBige Bedeutungslosigkeit gegenuber dem italienischen Bedarf recht
fertigt jedoch keineswegs die im folgenden dargelegte italienische Zoll
und Randelspolitik mit ihrer Spitze gegen Deutschland. 

Italien befolgt die Taktik, die wir schon bei der Schweiz, Spanien 
und der Tschechoslowakei feststellen konnten, nach.Rerausgabe eines 
moglichst hohen Zolltarifs die Staaten, die von ihm ErmaBigung zu 
erhalten wunschen, zu moglichst hohen Kompensationen zu zwingen. 

1) Die Zahlen geben, wenngleich sie veraltet sind, dennoch em gutes 
Entwicklungsbild. Darum scheint uns erne Wiedergabe der Tabellen durch-
aus gerechtfertigt. . 

2) Jiingste Griindung: Italierusche Handelskammer in Moskau auf 
Grund des italierusch-russischen Handelsvertrags vom Februar 1924. 

3) 1920: Messe in Triest, Ausstellung fUr Motorantrieb; internationale 
Messe Mailand, Padua; nationale Messe Neapel. Vgl. Zwangl. Mitteil. 1922, 
S. 861. 4) Erste Tagung vom 15. ~ 18. Januar 1922. 
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Die Benachteiligung Deutschlands aus dieser Taktik ist im II. Buche 
dargelegt. (Es ist klar, daB Deutschland, das sich des Rechtes der 
Meistbegunstigung begeben hat und mit leeren Handen an den Verhand
lungs tisch kommt, a priori bei einer derartig aufgezogenen Verhandlung 
benachteiligt ist.) Der zur Zeit gultige italienische Zolltarif von 9. Juni 
1921 weist nur eine Tarifreihe auf, die im allgemeinen fur Einfuhren 
aus allen Landern nach Italien giltl). Daneben besteht nach fran
zosischem Muster ein System variabler Vervielfaltigungskoeffizienten, 
durch welche die einzelnen Zollsatze erhoht werden. Die Hohe dieser 
Vervielfaltigungskoeffizienten ist verschieden und bedingt durch die 
Innigkeit und Ausgestaltung der handelspolitischen Beziehungen des 
betreffenden Landes zu Italien. Die Errechnung des in Goldlire zur 
Erhebung kommenden Einfuhrzolls erfolgt nach der Formel: ZoIl
satz + Zollsatz X Koeffizient. Bei einem Zollsatze von beispielsweise 
30 Goldlire und einem Koeffizienten von 0,4 betragtder zu entrichtende Zoll 
30 + 30 X 0,4 = 42 Goldlire. Wieviel an Papierlire fur jede Goldlire zu 
entrichten sind, bestimmt die italienische Finanzverwaltung wochentlich. 

Auf Grund der oben gekennzeichneten Zolltarifpolitik schloB 
Italien mit Frankreich, der Schweiz, Deutsch-Osterreich undo Spanien 
Vertrage, denen zufolge die genannten Lander ganz bedeutende Zoll
vergiinstigungen fur Erzeugnisse des Maschinenbaues bei ihrer Einfuhr 
nach Italien genieBen 2). Da Italien zudem noch mit den meisten Wett
bewerbslandern Meistbegunstigungsvertrage abgeschlossen hat, z. B. mit 
England, den Vereinigten Staaten, Schweden, Holland, der Tschecho
slowakei u. a., und aIle die genannten Lander daher automatisch in den 
GenuB der Frankreich und den anderen Staaten eingeraumten Ver
giinstigungen treten, ist die krasse Zollbenachteiligung Deutschlands, 
das mit Italien in keinem Meistbegunstigungsverhaltnis steht, deutlich 
wahrnehmbar. Ein deutsch-italienisches modus vivendi-Abkommen, 
das seit dem 1. Marz 1923 bis jetzt immer wieder kurzfristig verlangert 
wurde, ist lediglich allgemeinen Inhalts. Der Kampf der deutschen 
Industrie gegen die geschilderte ungerechtfertigte unterschiedliche Be
handlung war bislang - wie in allen Landern - ergebnislos3 ). 

Kurze Zusammenstellung der wichtigsten Handelsvertrage 
Italiens. 

1m folgenden geben wir noch eine kurze Dbersicht uber die von 
Italien geschlossenen Handelsvertrage, die wir nach dem Boletino di 
Legislazione e Statistica doganale e commerciale Januar 1922 auf
gestellt und mit Hilfe des deutschen Handelsarchiv erganzt haben 4). 

1) V gl. Denkschrift des V. d. M. A. liber die italienischen Einfuhrz611e 
fUr Maschinen. September 1923. 

2) V gl.o II. Buch, Kap. II: Zollmehrbelastungen. 
3) Siehe II. Buch, Kap. V: Postulate zur Erhebung del' deutschen 

Maschinenausfuhr. 
4) Vgl. Handelsarchiv 1923 zu 1 (siehe S. 59) S. 301 nnd 1924, S.488, 

zu 3 1923, S. 792 lmd 1924, S. 419, zu 6 1923, S. 384, zu 10 1923, S. 8, 
zu 12 1924 S. 419, zu 14 1924 S .. 301. 
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1. Schweiz: Handelsvertrag vom 27. Januar 1923, in Kraft seit 
16. Dezember 1923 (Meistbegiinstigung und Sondertarif). 

2. Tschechoslowakei: In Kraft seit 15. Januar 1922 (Meistbe 
gunstigung). 

3. Osterreich: Handelsvertrag in Kraft seit 28. April 1923 (Meist
begiinstigung, Sondertarif). 

4. Belgien: In Kraft seit 1. Januar 18831 ) (MeistbegUnstigung). 
o. Norwegen: In Kraft seit 13. September 18621) (Meistbe-

gUnstigung) . 
6. Polen: In Kraft seit 1. April 1923 (MeistbegUnstigung). 
7. Jugoslawien: In Kraft seit 20. Januar 1924 (MeistbegUnstigung). 
8. Amerika: In Kraft seit 17. November 18711 ) (MeistbegUnstigung). 
9. Schweden: In Kraft seit 13. September 18621) (Reziprozitats

system). 
10. Frankreich: In Kraft seit 28. November 1922 (Meistbegun

stigung und Sondertarif). 
11. England: In Kraft seit 15. Juni 18831); 1. Juli 1883; 13. Januar 

1905; 2; Juli 1905 (MeistbegUnstigung). 
12. Kanada: In Kraft seit 9. Januar 1924 (MeistbegUnstigung). 
13. Belgien-Luxemburg: Vom 1. Mai 1922 (Meistbegunstigung). 
14. Spanien: Vom 15. November 1923 (Meistbegiinstigung und 

Sondertarif). 
10. RutUand: Vom Februarl924 (MeistbegUnstigung; vgl. Kap. XIV: 

RuBland). 

XIV. Ru.Bland. 

Deutsche Maschinenausfuhr nach RuBland. 

RuBlands grundlegende Wirtschaftsumwalzung, sowie die daraus 
resultierende eigenartige Stellung, die es unter den Landern Europas 
einnimmt, rechtfertigen es, ihm am Ende unseres . 
wirtschaftspolitischen Abrisses einen breiteren 
Raum zu widmen. 

Das RuBland vor dem Kriege war einer der 
besten Kunden Deutschlands. FUr rd. l00Mill.M.2) 
exportierte Deutschland jahrlich Maschinen nach 
RuBland, wahrend der Anteil GroBbritanniens le
diglich 40 Mill. M., der Amerikas rd. 15 Mill. M. 

Jahr I 
1913 
1920 
1921 
1922 
1923 

t 

117323 

betrug. Die Einfuhr setzte sich im wesentlichen zusammen aus 
landwirtschaftlichen Maschinen, Maschinen und Apparaten, Nah
maschinen, Kraftwagen, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, Dampf
maschinen. Insbesondere war Deutschland fUhrend in der Einfuhr 

1) Bolet. di Legis: 1889 I, S. 63; 1884 II, S. 369; 1887 I, S. 648. 
2) Siehe Froelich a. a. 0., Abschn.: Ru131and, S.48. 
3) Fiir die Nachkriegszeit feWen uns sichere ZaWenunterlagen. 
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von Lokomobilen, Druckerei- und Papiermaschinen, MiHlerei
maschinen, Holzbearbeitungsmaschinen u. a. Das Schwergewicht 
des russischen Maschinen bedarfs lag und liegt immer noch bei den 
landwirtschaftlichen Maschinen. Die heimische russische Maschinen
industrie verlegte sich daher auf diesen Produktionszweig und zei
t,igte mit ihren Produkten bereits vor dem Kriege teilweise sehr 
schone Erfolge. 

Der Zusammenbruch Deutschlands mit der daraus folgenden Ab
schniirung der deutschen Ausfuhr nach Frankreich und Belgien lieB in 
den Handels- und Industriekreisen groBe Hoffnungen auf RuBland und 
die zukiinftigen deutsch-russischen Handelsbeziehungen erstehen. -
Die verflossenen Jahre gestatten uns heute, einen Uberblick iiber das 
deutsch-russische Geschaft und seine Entwicklungsmoglichkeiten zu 
geben. Es scheint uns wesentlich, von vornherein folgende Neigung 
festzustellen, die bei allen Handelsgeschaften RuBlands zutage trat: 
RuBland will in erster Linie durch jedwedes Geschaft Kredit zur Hebung 
der Exporttatigkeit der eigenen Industrie bekommen. Weiter kann 
man bei der Beobachtung der russischen Geschafte - soweit .es sich 
um Maschinengeschafte handelt - die Tendenz verfolgen, daB gute 
deutsche Muster, die in RuBland noch nicht hergestellt wurden, seh1' 
gesucht sind, urn ihre Fabrikation - wenn irgend moglich - in RuB
land selbst zu versuchen. Der Einfuhr von gangbaren Serienmaschinen, 
wie iiberhaupt allen Ve;rsuchen, auf dem russischen Markt mit einer 
Maschinengattung durch personliche Fiihlungnahme mit den russischen 
Interessenten festen FuB zu fassen, stand die russische Regierung ab
lehnend gegeniiber. - Urn jedwede Anbahnung von Handelsbeziehungen 
im Auge behalten zu konnen, monopolisierte die russische Regierung 
den AuBenhandel, so daB auslandische Firmen nur durch Vermittlung 
der jeweiligen Vertretungen des russischen AuBenhandelskommissariats 
der R. S. F. S. R. Beziehungen ankniipfen konnen. Fiir Deutschland 
existieren folgende Vertretungen 1) : 

l. Bevollmachtigte Vertretung del' R. S. F. S. R. (Botschaft Berlin). 
2. Handelsvertretung der R. S. F. S. R. Berlin, LindenstraBe 22-24. 

Die Untergliederung der Handelsvertretlmg charakterisiert treff
lich das System der staatlichen Uberwachung, und zwar ist sie, wie 
folgt, unterteilt in: 

a) Zentralverwaltung und Stab des Handelsvertreters (Generalsekretar), 
b) Volkswirtschaftliches Departement, bestehend aus 

1. Konzessionsabteilung, 
2. Informationsabteilung. 

c) Regulierungsdepartement mit 
l. Abteilung fiir Staats- und Wirtschaftsorgane, 
2. Abteilung fiir Lizenzen und Visa, 
3. Abteilung fiir gemischte Gesellschaften, 
4. Bureau fiir Ausstellungen und Messen. 

d) Handelsdepartement (Export- und Importzentrale), umfaBt neben 
den Sektionen des Zentralapparates und den Finanz- und Bank
abteilungen die operativen Abteilungen: 

1) Vgl. Berliner B6rsenztg. yom 13. Januar 1924, Nr.2l. 
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1. Getreideexport, 
2. Exportabteihmg (hierzu angegliedert das staatliche Bureau fUr 

den Naphthaexl?ort), 
3. Landwirtschafthche Abteilung, 
4. Abteilung fUr 'allgemeinen Import (wieder mit Spezialsektionen), 
5. Abteilung fiir technischen Import, 
6. Buch· und Verlagsabteilung, 
7. Kunst· 'lmd Kinoabteilung, 

e) administrative und Wirtschaftsverwaltung; 
f) Zweigstelle del' Handelsvertretung in Hamburg. 

Der Handelsvertretung sind ferner angegliedert: 
a) Die Bevollmachtigten bei del' Handelsvertretung del' R S. F. S. Rl 

1. des obersten Volkswirtschaftsrates, 
2. des Volkskommissariats fUr Verkehrswesen, 
3. des Volkskommissariats fur Gesundheitswesen, 
4. des VolkskomInissariats fUr Aufklarung, 
5. des Au13enhandelskommissariats der Ukrainischen sozialistischen 

Raterepublik (Ukr. Neschgostorg), 
6. des Au13enhandelskommissariats der transkaukasischen F6deration 

(Sakgostorg), 
7. des Au13enhandelskommissariats fUr Wei13ruJ3land und Litauen, 
8. des Au13enhandelskommissariats zur Vertretung des Sudosten del' 

R S. F. S. R, 
9. des Gostorg zur Vertretung des Sudostens der R S. F. S. R, 

10. der Hauptverwaltung der Kommunalverwaltungen des Au13en· 
handelskommissariats. 

b) Vertreter einer Anzahl wirtschaftlicher Verbande, Genossenschaften, 
staatlicher Trusts und Aktiengesellschaften. 

Ferner befinden sich in Berlin: 
3. Oberster Volkswirtschaftsrat derR. S. F. S. R wissenschaftlich tech· 

nische Abteilung (Bureau iiir Wissenschaft und Technik im Auslande 
mit Patentabteilung). 

4. Handelskommission des Obersten V olkswirtschaftsrates der bucha· 
rischen Yolks· und Raterepublik in Deutschland 1 ). 

Die sehr interessante und starke Untergliederung der russischen 
Handelsvertretungen spricht fiir die oben dargelegte Tendenz der 
russischen Regierung, den Handel durch ein tiefgegliedertes Schema 
staatlicher Organe zu beherrschen, ein Unterfang~n, das ihr restlos ge
lungen zu sein scheint. Seit November 1923 wurde die Einfuhrkontrolle 
sogar dahin verscharft, daB den besagten auslandischen Handelsver
tretungen die Befugnis zur selbstandigen Erteilung von Einfuhrgenehmi
gungen nach RuBland entzogen wurde mit der Begrlindung, daB im 
Interesse einer festen Kontingentierung der eingefiihrten Erzeugnisse 
eine einwandfreie Statistik liber deren Menge erforderlich sei; dies 
konne aber nur dann erreicht werden, wenn die Ausgabe von Einfuhi'
genehmigungen im Zentralamt und den ProvinziaH1mtern des AuBen
handelskommissariats konzentriert werde. Demnach konnen die aus
landischen Vertretungen RuBlands nur Einfuhrlizenzen nach MaBgabe 
der vom Moskauer AuBenhandelskommissariat bewilligten erteilen. 

1) Die Aufstellung wurde erganzt durch Berlchte aus der Ostwirt· 
schaft 1923, und durch Mitteilungen des Bulletin des AuBenhandelskommis· 
sariats der R S. F. S. R 1924. 
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Die Macht, die durch ein solches Sieb, das aIle auslandischen An
gebote durchlaufen miissen, ausgeiibt wird, ist klar ersichtlich. Eine 
nach der geschilderten Art aufgezogene Einrichtung gestattet den 
Russen, die auslandischen Wettbewerber auch gegeneinander auszu
spielen. Wenn deutscherseits Bedenken ob der ungleichen Stellung 
beider Parteien geauBert werden, dann pflegen die Russen auf die ver
schiedenartige Struktur des Wirtschaftssystems in Deutschland gegen
iiber demjenigen in RuBland hinzuweisen. Der Hinweis scheint uns 
jedoch die Tatsache, daB die russischen Organe als aIleinigeVerkaufer 
ihre Waren meistbietend an Deutsche verkaufen und - anderseits -
als alleinige Einkaufer aus den gegenseitigen Unterbieten deutscher 
Verkaufer Nutzen ziehen - keineswegs gerechtfertigtl). 

Der deutsche Handel und Verkehr mit RuBland ist daher deut
scherseits fast zur Passivitat verurteilt. Geschafte k6nnen nicht auf 
Grund einer Gleichberechtigung beider Parteien geschlossen werden. 
Jeder Unternehmer wird im Moment, da er mit den russischen Ver
tretungen zum AbschluB gekommen ist, zum Objekt in den Planen der 
russischen Handelspolitik, und man kann nicht immer sagen, daB der 
vielleicht augenblickliche pekuniare Erfolg den Schaden iiberwiegt, den 
man sich durch die Begebung der Freiheit und Selbstbestimmung 
zugefiigt hat. 

Der Dbergang zur Privatwirtschaft unter staatlicher Beteiligung 
und Kontrolle darf in RuBland als beendet angesehen werden. Es ist 
das Bestreben der russischen Regierung, Interessenten fiir diesen oder 
jenen Geschaftszweig Monopole einzuraumen - Konzessionen, die man 
sich allerdings teuer erkaufen muB. Wir erwahnen bei dieser Gelegen
heit nur von den groBen deutschen industriellen Unternehmungen den 
Krupp- und den Otto-Wolff-Konzern und die Junckerwerke2). - Aus 
dem Bericht, den das Ende 1921 errichtete Hauptkonzessionskomitee 
iiber seine zweijahrige Arbeit ver6£fentlichte3), geht hervor, daB im 
Jahre 1921 5, im Jahre 1922 10, in der ersten Halfte 1923 21 und 
in del' zweiten Halfte 1923 23 Konzessionsvertrage abgeschlossen 
worden sind; darunter 9 Vertrage mit den ehemaligen Eigentiimern 
der betr. Unternehmungen. Insgesamt wurden somit bisher 59 Kon
zessionsvertrage abgeschlossen. Sie verteilen sich wie folgt: 

1. Bergbau und Verarbeitung der Industrie 12 
2. Handelskonzessionen . . . . . . 14 
3. Transportwesen . . . . . . . . . . . 10 
4. Waldkonzessionen. . . . . . . . . . . 5 
5. Landwirtschaftliche Konzessionen 7 
6. Konzessionen auf Seetierfang . . . .. ......... 3 
7. Vertrage auf Zulassung auslandischer Firmen zur Handelstatigkeit 

in der R. S. F. S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Die relativ geringe Zahl del' bestatigten Konzessionen gibt kein 
genaues Bild iiber das Interesse des Auslandskapitals. Besser infor-

1) V. d. M. A., Blatt September 1923. 
2) Vgl. Industrie- u. Handelsztg. yom 12. Dezember 1922, Nr.273. 
3) Vgl. Die Ostwirtschaft vom 2. Januar 1924, Nr.3/4. 
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mieren uns daruber die Konzessionsantrage. Nach dem zitierten Be
richte (siehe S. 62 Bericht des Hauptkonzessionskomitees) sind bis 
zum 1. Januar 1924 rd. 1000 Antrage auslandischer Finnen beim 
Hauptkonzessionskomitee eingegangen. An erster Stelle unter den 
Bewerbern steht nach wie vor Deutschland, auf das rd. 35 % aller An
trage entfallen, sodann folgen England mit 13 %, Frankreich mit 10 
und die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit 9 %. 

Von besonderem Interesse ist bei dem Versuche, mit RuBland in 
Geschaftsbeziehungen zu kommen, die Frage, wie das Privateigentum 
dort geschutzt ist. Seit Beginn der neuen Wirtschaftspolitik (Friih
jahr 1921), insbesondere seit Herausgabe des neuen biirgerlichen Gesetz
buches genieBt das Privateigentum, sofern es sich in gesetzlichen Nor
men halt, den Schutz der Sowjetregierung1). Demnach ist die .An
sammlung von Kapitalien wie uberhaupt "neuen Eigentums" durch
aus moglich. Auch aus einem im Dezember 1923 vom Professor N. S. 
Ti m as c heff gehaltenen Vortrage uber die Wiederherstellung des Privat
eigentums in SowjetruBland geht hervor, daB die Rechtsverhaltnisse, 
die diese Fragen umfassen, noch ganzlich im Flusse sind. So legte 
Professor Timascheff dar, an Hand offizieller sowjetrussischer QueUen, 
daB in wiederholten, ja sich haufenden Fallen die russischen Behorden 
die Neigung an den Tag legen, sogar das alte, friiher nationalisierte 
Eigentum den rechtmaBigen Eigentiimern zuruckzuerstatten. Das 
Justizkommissariat kampfe indes gegen diese Bewegung an und stelle 
die lokalen Behorden, die sich des Verbrechens derartiger Urteils
spruche zugunsten friiherer Eigentumer ztfschulden kommen lassen, 
selbst unter die Anklage. Ein klares Bild kann man also uber die auf
geworfene sehr wichtige Frage noch nicht gewinnen. 

Die scharfe Verfolgung russischer Interessenten, die unter Um
gehung der staatlichen Stelle mit auslandischen Firmen in Export
beziehungen zu treten versuchen, sind hinlanglich bekannt. Des weiteren 
bestehen noch folgende MaBnahmen gegen die Wareneinfuhr ohne Ge
nehmigung des AuBenhandelskommissariats, MaBnahmen, die also den 
auslandischen Lieferanten betreffen; das AuBenhandelskommissariat 
verordnet 2) : 

1. daB einfuhrverbotene Waren binnen Monatsfrist vom Tage der 
Sistierung an gerechnet durch die zustandigen Zollamter wieder aus
gefiihrt werden miissen, andernfalls sie dem Staate verfallen; 

2. daB Waren, deren Einfuhr zwar nicht allgemein verboten ist, 
die aber ohne Einfuhrgenehmigung eingefiihrt werden, sofort ver
steigert werden. Der ErlOs abzuglich aller in Frage kommenden Zolle 
und Gebiihren in doppelter Hohe, mindestens aber die Halfte des Er
lOses wird dem Warenbesitzer ausgezahlt. 

3. Schmuggelwaren, d. h. solche, die unter Umgehung der Zoll
kontrolle eingefiihrt werden, verfallen nach wie vor der Beschlagnahme. 

1) Vgl. Die Ostwirtschaft yom 1. Januar 1924, Nr. 1/2. 
2) Die Verordnung ist abgedruckt im Zollblatt des V. d. M. A.: Ru131and, 

Nr.236. 
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Die wichtigsten industriellen Unternehmungen des Sowjetbundes, 
die von "allgemeiner bundesstaatlicher Bedeutung" sind, werden dem 
obersten Volkswirtschaftsrat des Sowjetbundes (der zentralen In
dustriebehorde) direkt unterstellt im Gegensatz zu den anderen Unter
nehmungen, die den verschiedenen obersten Volkswirtschaftsraten der 
einzelnen Bundesrepubliken (den lokalen Industriebehorden) unter
geordnet sind l ). Fur die Maschinenindustrie kommen folgende Unter
nehmungsvereinigungen in Frage: 

1. die Vereinigung der staatlichen Maschinenbaufabriken (Gomsa), 
2. der Petrograder Maschinenbautrust, 
3. die zentrale Vereinigung der Nahmaschinenfabriken, 
4. der Sud-Maschinenbautrust. 

Diese Trusts haben eine bedeutende Ausdehnung und beherrschen 
schlechterdings den russischen Maschinenbau. Von dem Petrograder 
Maschinenbautrust sind uns die Namen von elf groBen ihm zugehorigen 
Firmen bekannt: 

1. Krassny Putilowski, 
2. Petersburger Metallfabrik fur Schwermaschinenbau, 
3. Peters burger staatliche Instrumentenfabrik auf den Namen 

"Engels", 
4. Petersburger mechanische Schmirgel£abrik "Llitsch", 
5. Petersburger staatliche mechanische Fabrik auf den Namen 

"Karl Marx", 
6. Petersburger Drehbankfabrik auf den Namen "Swerdloff 

Nr.444", 
7. Petersburger Drehbankfabrik (fruher PhOnix), 
8. Maschinenfabrik International,' 
9. Mechanische Kesselfabrik auf den Namen "Kamineff" , 

10. Fabrik fUr pneumatische Maschinen "Pneumatik", 
11. Rohrenwalzwerk Vulkan. 

Die Herstellung von Maschinen, Motoren, Dampfkesseln, sowie von 
sonstigen technischen Ausriistungsgegenstanden ist gegenwartig fast 
ausschlieBlich auf die obengenannten Werke der vier zitierten Trusts 
konzentriert. - Die Daten uber die Produktion der Maschinenbau
anstalten sind - wie die ganze russische Statistik - auBerst luckenhaft 
und unzuverlassig. Sie zeigen aber immerhin, daB im Maschinenbau 
wahrend der letzten Jahre keine groBeren Fortschritte erzielt worden 
sind. Nach der Statistik wurden in den ersten neun Monaten des Wirt
schaftsjahres 1922 hergestellt: 

96 Dampfkessel 196 Stck. Motoren u. Teile davon, 
51 Lokomobilen 152 ·Werkzeugrnasch. fUr Metallbearbeitllng, 

19 sonstige Werkzeugrnaschinen. 

Die schwache Beschaftigung der russischen Maschinenbauanstalten, 
uber die allgemein geklagt wird, ist damit zu erklaren, daB der Haupt-

1) Vgl. Inclustrie- u. Hanclelsztg. VOln 12. Dezember 1923, Nr.282. 
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abnehmer, die GroBindustrie, infolge Kapitalmangels nicht in der 
Lage ist, zur Neuinvestierung ihrer Fabrikanlagen zu schreiten. Fol
gende Statistik solI uns AufschluB geben speziell fiber den Lokomotiv
und Wagenbau in RuBland wahrend der Jahre 1920 bis Anfang 19231). 

Lokomotiv- und Wagenproduktion In den Jahren 
bzw. Wirtschaftsjahren: 

1920 1920/21 1921/22 1922/23 

Radbandagen (in 1000 Pud) 285 238 545 
Lokomotiven, neue . . (Anzahl) 90 76 115 79 
Lokomotiven, Vollreparaturen 196 139 138 205 
Sonst. Lokomotivreparaturen 2357 2198 2228 
Waggons, neue 854 948 591 139 
Waggonreparaturen. . . 19495 15227 136052 1048 
Kesselwagenreparaturen . 239 368 116 
Schneepfliige . 108 161 131 63 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, kann eine wesentliche Pro
duktionssteigerung nicht festgestellt werden. Etwas bessere Aussichten 
scheint nach der folgenden Tabelle2) der Landmaschinenbau zu besitzen. 

Landmaschinenproduktion in RuBland: 

1920 

Stiickzi1hl 

1920/21 I 1921/22 1922/23 
Art der Maschinen 

Pfliige 88838 107883 116506 14000 
Eggen 7336 5022 13907 20000 
Erntemaschinen ........ 2319 7455 10266 10000 
Pferde- u. Dampfdreschmaschinen 1731 1750 2730 7000 
Sensen 972545 862090 1109270 rd. 935000 
Sicheln ....... 451271 626121 685991 
Reinigungsmaschinen . 3638 2835 2121 5000 
Samaschinen 1068 326 4443 I 12000 

Dem'Werte nach erreichte die Produktion der staatlich syndizierten 
Landmaschinenfabriken im abgelaufenen Wirtschaftsjahre (1922/23) 
11 Mill. Vorkriegsrubel gegenfiber 5,6 Mill. Vorkriegsrubel im Wirt
schaftsjahr 1921/22. Sie hat sich demnach verdoppelt und erreicht 
gegenwartig etwa 20 % des Vorkriegsstandes. 

Zusammemassend laBt sich fiber die Lage in der russischen Ma
schinenindustrie kurz folgendes sagen: Wie bereits zu Begiml des 
Kapitels hervorgehoben wurde, leidet die Industrie an erheblichem 
Geldmangel, der Vorkriegsstand ist bei weitem noch nicht erreicht. 
Der Maschinenexport nach RuBland ist durch die Kontrolle der Handels
vertretungen starken Hemmungen unterworien, ein Zusammenarbeiten 
mit den staatlichen Vertretungen ist als nicht immer eriolgreich anzu
sprechen, zumal man den von russischer Seite oft gemachten Vorschlag, 

1) Vgl. Die Ostwirtschaft vom 1. Februar 1924, Nr.3/4. 
2) Sie zeigt nur die Produktionsergebnisse del" im Landmaschinen

syndikat vereinigten Maschinenfabriken. Die Gesamtergebnisse diirften 
sich daher noch hoher stellen. 

R eu t e r, Exportm6glichkeiten. 5 
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Konsignationslager zu errichten, bei der krassen Geld- und Kreditnot 
der russischen Industrie als vollkommen undiskutabel fur den Aufbau 
der deutsch-russischen Handelsbeziehungen bezeichnen muB. Das 
Fiasko, das viele deutsche Unternehmer bei der Beschickung der letzten 
russischen Ausstellung fUr landwirtschaftliche Maschinen in Moskau 
erlitten, rechtfertigt die dal'gelegten Bedenken. Nach den einzelnen 
Firmen.berichten zu schlieBen, wurde so gut wie gar kein Geschaft 
gemacht, und die riesigen Bewachungs-, Reinigungs- und sonstigen Ge
biihren, deren fester Satz vor der Ausstellung nicht bekannt war, er
forderten eine groBe Summe Geldes, deren Verwendung vielleicht an 
anderer Stelle erfolgreicher gewesen ware. 

In dem ganzen Geschaftsgebahren der Russen zeigt sich die Neigung, 
mit einer gewissen B1!utalitat lediglich ihre fest umrissenen Ziele zu 
verfolgen. Solange sich demnach die Interessen des deutschen Unter
nehmers mit denen der russischen Regierung decken, z. B. bei den 
Kruppschen Landkonzessionen, wo durch Krupp 25000 Desjatinen Land 
bearbeitet werden sollen, oder bei Auftragen an deutsche Spezial
fabriken, z. B. fUr Dampfhochdruckleitungen, die in RuBland in der 
vollendeten Formnicht hergestellt werden konnen, kann man mit 
einer befriedigenden Geschaftsabwicklung auf Grund der eingegangenen 
Vereinbarungen rechnen, im anderen Falle ist das Geschaft immer 
recht zweifelhaft. Ganz fUr diese Ansicht scheint uns die Kiindigung 
des fast popular gewordenen Otto-Wolff-Vertrages zu sprechen. 
Man war gewohnt, gerade dieses Abkommen, das in der gemischten 
Gesellschaft fur den deutsch-russischen Handel eine innige deutsch
russische Interessengemeinschaft anstrebte, als Mustervertrag anzu
sehen. Die Berliner Leitung des Otto Wolff-Konzerns motiviert die 
Kiindigung in erster Linie mit Differenzen, die sie mit der russischen 
Regierung bezuglich der Erteilung von Einfuhrlizenzen gehabt habe. 
Der Konzern habe des ofteren Geschafte vorbereitet, die dann an eine 
russische Firma vergeben worden seien. Ein weiterer Grund fur die 
Kiindigung lag in der Verlangerung der im Vertrage vorgesehenen 
Kredite an die Sowjetregierung. 

Die Aussichten, in absehbare;r Zeit mit einer starken Maschinen
ausfuhr nach RuBland rechnen zu konnen, sind also auBerst gering. 
Trotzdem wird es Aufgabe der deutschen Unternehmer sein, den Faden 
nicht abreiBen zu lassen, um in spateren geregelteren 
Zeiten Gelegenheit zur Wiederaufnahme des russischen 
Geschaftes zu haben. In dies em Sinne sind auch der deutsch-russische 
Verein und der deutsch-osteuropaische Wirtschaftsverband tatig. Die 
uberragende Bedeutung der staatlichen Handeisvertretungen - man 
kann sie als das letzte Bollwerk des Sowjetgedankens bezeichnen -
gestattet es uns, den Zoll- und Handelsvertragsfragen1) in unserem 
AbriB nur geringen' Raum einzuraumen. 

1) Niiheres siehe Handelsarchiv 1923, S.535. Einfuhrzolltarif fiir den 
europaischen Handel. Der Zolltarif ist in 10 Gruppen gegliedert. - Fiir 
Maschinen kommt Gruppe 7 in Frage. Der Zoll wird von 1 Pud Reingewicht 
erhoben. 
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Die von del' Sowjetregierung abgeschlossenen Abkommen mit 
Deutschland 1), Danemark, Finnland u. a. tragen aIle den Passus del' 
Meistbegiinstigung. Die geschilderte Einfuhrregelung macht abel' jeden 
Meistbegiinstigungsvertrag illusorisch. Nul' noch ein Wort iiber den zu 
Beginn dieses Jahres abgeschlossenen russisch-italienischen Handesver
trag 2), del' als ein Novum auf dem Gebiete del' Handelsvertrage anzu
sprechen ist. DerVertrag - aufdem Boden gegenseitiger Meistbegiinsti
glmg getatigt - ist im wesentlichen als Kontingentvertrag, jedoch ohne 
Ziffernnennung, geschlossen worden. Eine im Vertrage vorgesehene ge
mischte russisch-italienische Kommission hat die beiderseitigen Ein- bzw. 
Ausfuhrkontingente jahrlich derart festzusetzen, daB sie im Werte ein
ander entsprechen. Wahrend Italien sich verpflichtet, in RuBland Ge
treide zu kaufen, verpflichtet sich letzteres, vornehmlich seinen Bedarf 
an Maschinen in Italien zu decken. Die Finanzierung del' beiderseitigen 
Geschafte erfolgt durch eine kiirzlich in Rom gegriindete russisch
italienische Handelsbank. - Del' Staat bzw. seine Organe treten also 
nach dem soe ben kurz skizzierten Vertrage zum ersten Male als regu
lierender Faktor fiir den Inhalt des gegenseitigen Warenstromes auf. 

XV. Zusammenfassung. 

lVIit del' Betrachtung del' eigenartigen wirtschaftspolitischen Ent
wicklung in RuBland haben wir einige del' wesentlichsten Wettbewerbs
und Absatzlander des deutschen Maschinenbaues beziiglich ihres Ex
und Imports, ihrer Wirtschaftsentwicklung und ihrer Handels- und 
Zollpolitik gegeniiber Deutschland und den anderen Landern unter
sucht. Es war unser Bestreben, durch diesen AbriB, del' keineswegs 
Anspruch auf Vollstandigkeit erhebt, eine Skizzierung del' Lage fiir die 
deutschen Maschinenindustrie zu geben wie sie war, wie sie jetzt ist und 
welche Entwicklungsmoglichkeiten bestehen. - Eine Gesamtiibersicht 
iiber die wirtschaftspolitischen Beziehungen Deutschlands zu den wich
tigsten Wettbewerbs- und Exportlandern des deutschen Maschinen
baues hinsichtlich del' Handelsvertrage und del' aus ihnen resultierenden 
zolltarifarischen Behandlung deutscher Maschinen zcigt etwa folgende 
Struktur: 

Zwei Gruppen lassen sich unserer Ansicht nach bilden: 
1. del' franzosisch orientierte Ring, d. h. die Staaten, die den Ge

danken des Handelskriegs, wie er von del' franzi:isischen Regierung 
verfolgt wird, in ihren MaBnahmen gegeniiber Deutschland zum Leit
motiv machen, odeI' Staaten, die politische (profranzosische) Ziele 

1) Handelsarchiv 1923, S. 675. Vertrag yom 16. April 1922, abge. 
schlossen mit del' R. S. F. S. R., erweitert am 5. November 1922. Del' 
Vertrag ist weniger durch seine Meistbegiinstigungsklausel wichtig, viel
mehr durch die Tatsache, daB RuBland in ibm auf seine ihm von den 
Alliierten reservierten Rechte beziiglich del' Wiederherstellung und Wieder· 
gutmachung entsprechend den Grundsatzen des sog. Versailler Vertrags 
(Art. 116, Abs. 3) verzichtet. 

2) Dadurch wird das vorlaufige russisch-italienische Abkommen vom 
26. Dezember 1921 (Handelsarchiv 1922, S. 767) ungii1t.ig. 

5* 
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wirtschaftlichen Zielen uberordnen und deutsche Erzeugnisse - spe
ziell des Maschinenbaues - in zolltarifarischer Hinsicht ungiinstiger 
behandeln als die gleichartigen Erzeugnisse anderer Herkunft. Zu 
diesel' Gruppe gehoren: Frankreich mit seinen samtlichen Kolonien 
und Protektoraten, England, Belgien und Luxemburg, Polen, Italien, 
wei tel' gehort in gewisser Hinsicht auch Spanien und die Schweiz zu 
del' Gruppierung, die, obwohl sie nicht Ententemitglieder sind, dennoch 
Deutschland entweder von dem Rechte der meistbegiinstigten Nationen 
ausschlieBen (Spanien), oder deutsche Waren bei ihrer Einfuhr augen
scheinlich differenzierter behandeln als die Waren aus anderen Landern 
(Schweiz). 

2. Gruppe derjenigen Lander, die in ihren Handelsbeziehungen zu 
Deutschland wirtschaftliche Ziele solchen politischer Natur voran
stellen und deutsche Erzeugnisse -speziell des Maschinenbaues - in 
zolltarifarischer Hinsicht nicht ungiinstiger behandeln als die gleich
artigen Erzeugnisse aus anderen Herkunftslandern. Dahin gehoren: 
die Vereinigten Staaten, Mexiko, Argentinien und fast samtliche Staaten 
des amerikanischen Kontinents, samtliche Staaten der R. S. F. S. R., 
Schweden, Norwegen, Danemark, Holland, Portugal!), die Tschecho
slowakei, Deutsch-Osterreich, Ungarn, Rumanien, Jugoslawien, die 
ubrigen Balkanlander einschlieBlich del' Turkei und andere. Die Han
delsvertrage mit den Landern del' zweiten Gruppe sind samtlich kurz
fristiger Natur und bringen daher nicht die Sicherheit in den zwischen
staatlichen Warenverkehr, die man in erster Linie durch AbschluB 
eines Handelsvertrags zu erreichen bestrebt sein soHte. 

Deutschland war gegenuber del' sich langsam vollziehenden Grup
pierung ganzlich zur Passivitat verurteilt. Es konnte nur seine Grenzen 
schlieBen und durch Einfuhrkontrollen 2) und -vel' bote sich vor einer 
Dberflutung der Erzeugnisse der Lander schutzen, dessen Grenzen ihm 
selbst durch hohe Zollmauern oder andere MaBnahmen (Valutazu
schlage) gesperrt blieben. - Freilich forderte eine derartige Sperrung 
auch die Festigung des Ringes. Das verschlossene Deutschland konnte 
yom Auslande kein Entgegenkommen erwarten. - Gerade der Stand
punkt des Gebens und Nehmens im Randelsverkehr del' Volker W'Ul'de 
in den letzten Jahren von den deutschen Wirtschaftspolitikern vielleicht 
zu wenigbeachtet. - Wenn Spanien z. B. England Vorzugszolle auf 
Maschinen gewahrt, so garantiert ihm England dafur eine ungehinderte 
Einfuhr beliebiger Mengen seiner Sudfruchte, hingegen Deutschland 
bir:;lang das eine forderte, das andere aber aus Griinden seiner Ver
armung und aus politis chen Griinden nicht in dem MaBe wie England 
gewahren konnte. Darf man doch nie vergessen: was Deutschland einem 
Lande bewilligte, das muB es nach dem Versailler Diktate (Art. 264ff.) 

1) Meistbegiinstigungsvertrag giiltig bis 31. Mai 1924 (verHingert). 
2) Hier naher auf die deutsche Sperrpolitik einzugehen miissen wil' 

uns versagen; Naheres siehe Griinfeld: Die deutsche Au13enhandels
kontrolle, die Politik der Sperre und Wei13enborn: Ursachen, Aufgaben 
und Wirkungen der deutschen AuJ3enhandelsiiberwachung, mit besonderer 
Beriicksichtigung del' Verhaltnisse in der Maschinenindustrie (Diss.1923). 
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allen Feindbundstaaten gewahren. Von 1919 bis 1923 trieb man daher 
eine allgemeine Einiuhrverbotpolitik. Erst als. am 10. Januar. 1924 
seitens des Volkerbundes keine Verlangerung der einseitigen Meistbe
giinstigung erfolgte und man die Stagnation im Handel, die mit der 
Stabilisierung der Wahrung seit dem November einsetzte, noch nicht 
behoben sah, beschleunigte man den schon einige Zeit vorher begonnenen 
Abbau der Einiuhrverbote, ohne jedoch bislang das gewiinschte Ziel -
Gleichberechtigung im internationalen Handel - zu erlangen. Nach 
dem gegenwii.rtigen Stande der handelspolitischen Lage zu urteilen, 
kann die Entwicklung der deutschen Handelspolitik Anfang 1925, dem 
Zeitpunkt, ab welchem Deutschland, von der Fessel der einseitigen 
Meistbegiinstigung befreit, wieder gleichberechtigt an den Verhand
lungstisch treten kann, in folgenden Bahnen verlaufen: Deutschland 
entkleidet sich seines Zollschutzes so weit, wie irgend statthaft, und 
verlangt dann von den hochschutzzollnerischen Kontrahenteo (Italien, 
Spanien, Tschechoslowakei, Osterreich-Ungarn, Frankreich u. a.) das
selbe, widrigenialls es ihnen gegenuber auch hohe Zollmauern er
richtet. Ob dies System des Anreizes zur Nacheiferung einem zahen 
Abhandeln von beiderseitigen hohen Zollen vorzuziehen ist - ein 
System, das als zweite Moglichkeit in Frage kame - muB die Zu
kunit erweisen. - Immerhin ergeben sich hinsichtlich der Lander 
der zweiten Gruppe Moglichkeiten fiir Deutschland, nach Eintreten 
stabilerer Wahrungsverhaltnisse auch auf der Gegenseite (soweit Lander 
mit zerrutteter Wahrung in Frage kommen) mit diesen Staaten zu 
endgiiltigen, langfristigen Handelsvertragen zu kommen, die den un
gestorten Ablauf des beiderseitigen Warenstromes gewahrleisten. Der 
langsam sich vollziehende Umschwung in der Schweiz, der Tschecho
slowakei, Spanien und Belgien berechtigt zu gewissen Hoffnungen. 

Die handelspolitische Lage Deutschlands darf demnach - auch 
nach dem wahrscheinlichen Fortfalle der einseitigen Meistbegiinstigung 
im Jahre 1925 - als nicht sehr giinstig bezeichnet werden, denn der 
Fortfall eines Paragraphen andert noch nicht die Einstellung gegen 
Deutschland, die - wie wir sahen - in vielen Fallen eine keineswegs 
freundliche genannt werden kann. Frankreich vor aHem ist unermud
lich tatig, das Netz, dessen Faden und Knotenpunkte wir zeigten, rings 
um Deutschland fester und engmaschiger zu knupfen, auf daB unsere 
Bewegungsbasis immer kleiner werde. Erst kiirzlich veranlaBte es 
Syrien 1), mit dem wir nach dem Kriege in sehr rege Handels beziehungen 
kamen, gelegentlich seiner Zolltariferhohungen aus fiskalischen Griinden, 
fiir Waren aus Landern, die nicht dem Volkerbunde angehoren, 
einen Zollsatz von 30 % vom Werte, fiir aIle ubrigen Lander einen Satz 
von nur durchschnittlich 15 % vom Werte einzufiihren. Da Amerika, 
das auch nicht dem Volkerbunde angehort, von dieser Bestimmung 
ausdrucklich ausgenommen wurde, sieht man klar die Einseitig
keit einer derartigen MaBnahme, die Frankreich, das bekanntlich das 

1) Vgl. Deutsche Bergwerkszeitung VOID 25. Mai 1924: Bock, Han
delspolitische Feindschaft.en gegen Deutschland. 
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Protektorat tiber Syrien hat, zur Drosselung des deutschen Handels 
durchzusetzen vvuBte! 

Die Quintessenz des ersten Teils ist somit folgende Feststellung: 
Deutschland steht jetzt noch nicht ganz innerhalb der inter

nationalen Wirtschaftsgemeinschaft der Staaten, eine Tatsache, die 
sich in einer fiihlbaren Mehrbelastung der deutschen Industrie - ins
besondere der Maschinenindustrie - auswirktl), und wir schlieBen 
unsere wirtschaftspolitische Dbersicht mit dem SchluBsatze aus einer 
Rede des Reichswirtschaftsministers Dr. Hamm im Reichsrate yom 
14. Februar 19242): "Was wir anstreben miissen, ist die Wiederein
reihung in die internatioriale Arheits- und Wirtschaftsgemeinschaft der 
Volker mit einer dauerhaften, aus den Erzeugnissen der inlandischen 
Arbeit geschopften aktiven Handelsbilanz als Ausdruck eines erarbeite
ten Uberschusses der Ausfuhr tiber die Einfuhr, zur Deckung unserer 
Einfuhr und unserer sonstigen Auslandverpflichtungen." 

Zweiter Teil. 

Spezialnntersnchungen. 

I. Die Entwicklung des deutschen Maschinenhaues nach dem Kriege 
his zur Gegenwart. 

Die Entwicklung des deutschen Maschinenbaues spiegelt sich 
wider in der Hohe seiner Exportziffer, seiner Gesamtauftragsziffer und 
seiner Gesamtversandziffer. - Die Tendenz der Entwicklung zeigt 
sich in dem prozentualen Verhaltnis zwischen Inlands- und Auslands
auf trag, setzt man den Gesamtauftrag = 100 3), weiter gibt die Ver
teilung des Auftragseinganges sowie des Versandes in Tonnen auf den 
Kopf der Beschaftigten AufschluB tiber den Grad der Produktions
intensitat in der Maschinenindustrie (nicht der Arbeitsintensitat, von 
der einiges im III. Kapitel zu sagen ist). Die folgenden Kurven und 
Tabellen enthalten die notigen Daten zur Durchftihrung einer der
artigen Untersuchung. 

Bevor wir sie beginnen, schalten wir hier eine kritische Stellung
nahme zur verwendeten Statistik ein. Das Zahlenmaterial, mit dem 
wir in diesem Kapitel arbeiten, rekrutiert sich aus zwei von verschie
denen Stellen bearbeiteten Statistiken: 1. der Maschinenstatistik des 
statistischen Reichsamtes (monatliche Nachweise); 2. der privaten 
Maschinel1statistik des Vereil1s deutscher Maschinel1baual1staltel1. Die 

1) Die speziellen Auswirkungen, deren Vorhandensein wir im ersten 
Teil feststellen wollten, sind Gegenstand der Spezialuntersuchungen im 
zweiten Teil. 

2) Wiedergegeben in der Voss. Ztg. vom 15. Februar 1924. 
3) Die absoluten Zahlen konnen wir aus bestimmten Grunden nicht 

veroffentlichen; wir glauben abel', daB wir fUr diese Untersuchungen mit 
den prozentualen Angaben, die ja auf den absoluten Zahlen basieren, aus
kommen werden. (Gegenwartig rechnet man rd. 70 °10 fii.r Inland- und 
30 °10 fiir Auslandauftrage.) 
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letztere basiert auf Unterlagen, die ihr. von rd. 700 Firmen auf einem 
festformulierten Fragebogen monatlich geliefert werden, und ist also, 
wenn sie auch nicht aIle Maschinenbauanstalten umfaBt, doch durchaus 
in der Lage, ein einwandfreies und gutes Bild zu geben. Die Tatsache, 
daB sie nicht fUr die Presse bestimmt und bearbeitet ist, garantiert 
die Tendenzlosigkeit ihrer Zahlen, und die Durchgliederung nach· den 
verschiedensten Gesichtspunkten gestattet einen guten Einblick in die 
verschiedenen Fragenkomplexe. Ein weiterer Vorteil ist, daB sie von 
gut geschultem, mit der Maschinenindustrie verlrautem Personal durch-
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Kurve 1. Deutsche Maschinenausfuhr wahrend del' Jahre 1920-1924 
(1913 als Vergleichsjahr). 

gefiihrt wird. Die Reichsstatistik hingegen entbehrt diese Vorziige 
mehr oder weniger, und da ihr von verschiedener Seite schon grobe 
und einwandfreie Fehler nachgewiesen wurden1) , wird sie in Fach
kreisen des Maschinenbaues mit einer gewissen Skepsis ;betrachtet. 
Ein Vergleich der Zifferreihen beider Statistiken zeigte, daB sie in den 
Einzelzahlen zwar groBe Differenzen aufweisen (was· man schon aus 
der Tatsache erklaren kann, daB die Reichsstatistik jede Exporlziffer 
verwertet); beide Statistikenstimmen aber in den Schwankungen der 
Zahlen nach oben oder unten iiberein, beide geben somit eine brauch-

1) Wir erinnern dar an, daB die Reichsstatistik Wertangaben bis 
Juli 1923 in Papiermark vITiedergab, des weiteren weisen wir bei diesel' 
Gelegenheit auf die oft wiederkeln'ende unangenehme Position "andere 
Maschinen" odeI' "Ausfuhr nach anderen Landern" hin, in del' oft ~oBere 
Zahlen enthalten sind als in irgendeiner genau benannten Position. 
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bare Illustration del' Lage. Soweit es sich nun um Exportziffern 
handeltl), bringen wir im folgenden weiterhin die Ziffern del' Reichs
statistik. Bei den Untersuchungen uber Auftragseingange und Ver
sand, sowie uber die Produktionsintensitat verwenden wir die Privat
statistik des V. d. M. A., zumal ja Spezialuntersuchungen fUr mehrere 
Zeitabschnitte nur auf Grund adaquater Statistiken erfolgreich durch
gefUhrt werden konnen. 

Die Entwicklungdes Maschinenexports wahrend del' Jahre 1920-23 
veranschaulicht die erste Kurve. 1m Jahre 1920 erreichte er mit 
129646 t die hOchste Zif£er, um 1921 im 3. und 4. Vierteljahr auf 97585 t 
und schlieBlich 92010 t zu sinken. Das Jahr 1922 beginnt in den beiden 
ersten Vierteljahren mit einer scharfen Steigung bis zu 121442 t. 1m 
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Kurve 2. Darstellung der Produktions
intensitii.t im Maschinenbau 

--Auftragseingang, ---------. Versand. 
Auftragseingang nnd Versand bezogen anf den Kopf 

eines BeschiLftigten. 

3. Vierteljahr senkt sich die 
Ziffer wieder auf 110243 t, 
klettert abel' im letzten 
Vierteljahr auf die Rekord
ziffer von 151756 t und 
kommt somit del' Ziffer von 
1913 von 176383 t in der
selben Zeitspanne am nach
sten. Die katastrophalen 
Folgen des Ruhreinbruches 
zeigen sich in dem Sturze 
von rd. 151756t auf90075t 
im 1. und 66010t im2. Vier
teljahr. 1m 3. Vierteljahrtrat 
eine leichte Besserungein. In 
del' nebenstehenden Tabelle 
finden wir den deutschen 
AuBenhandel in Maschinen 
nach den 12 Fachverbands

gruppen des Vereins deutscher Maschinenbau-Anstalten ubersichtlich 
geordnet. Die Tendenz del' Einfuhrschrumpfung sowie die Krisis im 
Jahre 1923 spiegelt sich deutlich in den einzelnen Gruppen wieder. 
Auch eine Verschiebung bezuglich del' Ausfuhrziffern innerhalb del' 
verschiedenen Gruppen ist deutlich wahrnehmbal'. Man beachte z. B. 
das Ansteigen del' Lokomotivenausfuhr von 53000 t im Jahre 1913 
~uf 101000 im Jahre 1922! In allen ubrigen Gruppen hatte die Aus
fuhr den Stand von 1913 selbst wahrend del' gu.nstigsten Konjunktur 
(1922) noch nicht erreicht. 

Das Bild, das wir durch diese Ziffern erhalten haben, wird 
verscharft durch zwei weitere Kurven, die neben del' Darstellung 
del' Entwicklung uns noch AufschluB geben uber die Produktions
intensitat im Maschinenbau wahrend del' Jahre 1921-23. Die eine 

1) Die Ziffern im Jahre 1923 sind allerdings nach Handakten ver
schiedener amtlicher Stellen und nach der Reichsst.atistik aufgestellt. Wir 
betonen nochmals: Die· Statistik kann uns ein richtiges Bild der Ausfuhr 
geben, eine absolute Genauigkeit auf die Tonne gibt es nicht 
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Deutschlands AuEenhandel in 1YIaschinen na(}h den 12 Fach
ver bandsgru ppen. 

Statistisches Warenverzeichnis Abschn. 18 A und aus Abschn. 17 
No. 783a, b, d, e, 799a, b, d, 804/805, 807, 808b, 816a-c, 817 -819, 

834, 891e-g. 

Fachverbandsgruppe 

I. Werkzeugmaschinen 
II. Textilmaschinen . 

III. Landmaschinen und Geriite 
IV. Lokomotiven 
V. Kraftmaschinen 

VI. Arbeitsmaschinen 
VII. Hutten-, Stahl· und Walz

werksanlageninMaschinen 1) 
VIII. Mechanische Fordermittel 

(Krane, Aufzuge, Hebe
zeuge), Wagen. 

IX. Maschinen fUr die Papier
industrie und das graphische 
Gewerbe 

X. Maschinen fiir d. Nahrungs-, 
Genuf3mittel- u. chemische 
Industrie 

XI. Zerkleinerungs- und Auf- I 
bereitungsmaschinen . . . 

XII. Verschiedenes . . . . . . 

Einfuhr (in 1000 t) 

1913 1922 I 1923 

7,5 
26,1 
41,2 

0,5 
5,8 
1,7 

3,2 

1,7 

0,6 

0,8 
9,7 

1,6 
2,0 
2,3 
1,2 
1,4 
0,3 

1,0 

0,2 

0,1 

1,0 
4,8 

1,1 
1,2 
0,7 

1,4 
0,7 

0,3 

0,3 

0,1 

0,2 
2,5 

Ausfuhr (in 1000 t) 

1913 1922 1923 

90,3 
79,9 
80,8 
53,3 

100,3 
22,7 

39,6 

29,1 

40,5 

32,6 
96,3 

78,2 
47,9 
60,5 

101,3 
62,8 
16,3 

28,5 

23,4 

24,9 

12,6 
82,8 

49,8 
49,7 
44,3 
17,2 
46,6 
12,7 

18,7 

21,1 

15,1 

8,8 
60,6 

Kurve zeigt den Auftragseingang in Tonnen, bezogen auf den 
Kopf des Beschaftigten, die andere gibt die Hohe des Gesamtversandes 
in Tonnen, gleichfalls auf einen Beschaftigten bezogen, wieder. Die 
Versandkurve hinkt der Auftragskurve urn rd. ein Jahr nach - eine 
Folge der meistens langfristigen Lieferzeiten im 1YIaschinenbau. 
Wahrend also 1921 ein ziemlich geringer Export (siehe Exportkurve) 
bei ziemlich geringer Produktions- und Versandintensitat stattfand, 
weist die Auftragskurve im selben Jahre eine starke Steigerung 
auf. 1m nachsten Jahre 1922 ist diese vorjahrige Amtragssteigerung 
an der steigenden Versand- und Exportkurve deutlich wahrzunehmen, 
wahrend die Amtragskurve in den drei ersten Jahresvierteln einen merk
lichen Ruckgang aufweist, sich im 4. Vierteljahr erholt und im 1. und 
3. Vierteljahr 1923 noch tiefer sinkt. Gleichzeitig stiirzt die Versand
kurve bis auf 0,53 t pro Kopf der Beschiiftigten. Wenn auch, wie wir 
aus der Senkung der Amtragskurve im Jahre 1922 sehen, der Export
ruckgang des Jahres 1923 auf die Stockung des Auftragseingangs im 
Jahre 1922 mit zuruckzufiihren ist (der Grund der Stockung ist mit in 

1) Ein- und Ausfuhrzahlen sind nicht festzustellen, da die Erzeugnisse 
ZUlli Teil unter Werkzeugmaschinen (Gruppe I), ZUlli Teil zusammen mit 
verschiedenen anderen nicht hierher gehorigen Erzeugnissen in Abschn. 17 
des Zolltarifs aufgefiihrt sind. Die Ziffern sind gleichfalls und als anniihernd 
richtig anzusehen. - Absolute Zahlen gibt es fUr die Maschinenausfuhr 
nicht. (Vgl. Geschaitsbericht des V. d. M. 1923, S.23.) 
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der unsicheren politischen Lage zu suchen), so liegt der Gnmd fUr den 
weiteren Sturz der Auftrags- wie der Versandkurve zweifelsohne im 
Ruhreinbruch. Nun gestatten aber die drei Kurven noch eine letzte, 
interessante Feststellung;. wir haben aus dem wirtschaftspolitischen 
Uberblick gesehen, daB bei den meisten Landern bereits 1920 und 
vor allem 1921 eine schwere Absatz- und Geldkrisis eintrat. Zu dieser 
Zeit weist die Auftragskurve eine starke Steigerung auf, die deutsche 
Maschinenindustrie gewann also im Weltkrisenjahr sichtlich an 
Boden auf dem Weltmarkt, in dem Augenblicke aber, wo sich die 
Lander von ihrer Krise erholten und sich vor allem zum Kampfe 
aufrafften urn die Behauptung des Absatzmarktes und urn Deutschland 
mit allen Mitteln zu drosseln, sinkt die Auftragskurve bedenklich und 
erreicht mit der Ruhrbesetzung, als dem SchluBstein einer nach 
unserer Ansicht noch viel zu wenig betonten systematischen Politik, 
ihren tiefsten Stand. Das ist die interessante, jetzt noch aktuelle Wahr-
nehmung des Wirtschaftsjahres 1921. . 

Das Bild, das wir von der Konjunkturentwicklung in der Ma
schinenindustrie durch die drei besprochenen Kurven gewinnen, wird 
noch zweckmaBig erganzt und vertieft durch eine Besprechung des 
Beschaftigungsgrades in der Maschinenindustrie unter Verfolgung der 
nachsten Kurven und Tabellen. Wir gewinnen durch sie einen Dber
blick iiber den Beschaftigungsgrad in der Maschinenindustrie durch eine 
Wiedergabe des prozentualen Verhaltnisses zwischen dem Ist-Bestandder 
Beschaftigten unddem Soll-Bestand bei voller Ausnutzungdes Betriebes. 

Beschaftigungsgrad in der Maschinenindustrie, ausgedriickt 
in Prozenten des Ist-Bestandes der Beschaftigten gegen-

iiber dem Soll-Bestand bei voller Beschaftigung. 

Maschinen- Eisen- Stahl-nndllIe-1 Sonstige Insgesamt 
Insgesamt 

Jahr Angestellte 
ban gieJlerei tallgieJlerei Werkstatten Arbeiter (Beamte) 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

1921 

I 

I 
1. Vierteljahr 86,0 88,8 92,6 86,7 86,4 98,9 
2. " 92,6 87,4 92,5 92,1 92,1 96,6 
3. 

. " 88,2 91,4 91,2 93,0 89,5 97,4 
4. " 88,8 94,4 95,7 95,1 90,5 98,1 

1922 
1. Vierteljahr 88,3 91,6 88,9 89,9 88,9 98,1 
2. " 

92,6 87,4 92,2 92,1 92,1 96,6 
3. " 88,2 91,4 91,2 93,0 89,5 97,4 
4. " 88,8 94,4 95,7 95,1 90,5 98,1 

1923 
1. Vierteljahr 88,2 92,9 90,7 89,9 88,9 98,1 
2. I 89,3 95,2 92,8 95,4 90,6 98,9 

" I I 

3. I 90,0 95,7 I 92,8 96,3 91,2 99,2 
" I 

4. " I - - I - - I - I -

Der Beschaftigungsgrad in den Maschinen bauwerkstatten (Kurve 1), 
der Eif?engieBerei (Kurve 2), der Stahl- und MetallgieBerei (Kurve 3) 
und in den sonstigen Werkstatten ist, wie man sieht, annahernd den 
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gleichen Schwankungen unterworfen. Die Beschaftigungsintensitat 
differiert allerdings zwischen den einzelnen Betriebszweigen. Am 
tiefsten ist die Kurve 1 der Maschinenbauwerkstatten. Im 2. Viertel
jahr 1921 macht sie die allgemeine Steigerung mit (deutsche Industrie
hausse bei einer Weltkrisis), dann aber stiirzt sie im 3. Vierteljahr und 
erholt sich nicht, wie die Kurven der anderen Betriebszweige Ende 1921 
oder Anfang 1922; erst Mitte 1922 zeigt sie eine jahe Steig~ung, stiirzt 
im 3. Vierteljahr 1922 wieder, erholt sich zum Jahresende, wird aber 
im 1. Vierteljahr 1923 noch tiefer getrieben, urn sich in den nachsten 
Vierteljahren langsam zu erholen. Mit Ausnahme der Hohepunkte im 
letzten Vierteljahr 1921 und i0r---------------. 
im 2. Vierteljahr 1922 blieb ~6 
sie stets tiefer als die an
deren Kurven. Diese Tat- 95 

sache ist in dem Umstande 91f 

begriindet, daB in jeder 93 
Maschinenbauanstalt die 
Maschinenbauwerkstatten 92 

bei Absatzschwierigkeiten 91 

fiir Maschinen am ersten 90 
unter Beschaftigungsman-
gel zu leiden haben, hin- 89 

gegen die alten GieBereien BB 
sowie die Stahl-undMetall- 87 
gieBereien sich noch langer 
aufguterBetriebsintensitat 86 

halten konnen. Der Riick
gang der Belegschaften in 
der EisengieBerei auf zeit
weise nur noch 87 % des 
zur vollen Betriebsaus
nutzungerforderlichen Soll
Bestandes der Belegschaf
ten ist auf die ziemlich 

Kurve 3. Beschaftigungsgrad in der 
Maschinenindustrie, ausgedriickt durch das 
prozentuale VerhaItnis des Ist-Bestandes der 

Beschaftigten zum Soll-Bestarid. 
1. Beschaftigungsgrad in den Maschinenbauwerkstatten, 
2. Beschiiftigungsgrad in del' EiseugieLlerei, 
3. Beschaftigungsgrad iu del' Stahl- und MetaligieLlerei. 

starke Abhangigkeit der Produkte, die groBtenteils Standardartikel 
sind, von der englischen und amerikanischen Preisstellung zuriick
zufiihren. Interessant ist auch die Feststellung, daB der Beschaf 
tigungsgrad der Beamten insgesamt (Kurve 6) der Konjunkturschwan
kungen keineswegs in dem MaBe unterworfen ist, wie der Beschaftigungs
grad der Arbeiter. Die Kurve, die sich in recht giinstiger Hohe halt, weist 
nur 1921 im 2. Vierteljahr einen Riickgang des Beschaftigungsgrades 
auf, urn dann in den kommenden Zeitabschnitten langsam wieder auf 
98,2 % des Soll-Bestandes zu steigen. Mit der prozentualen Beschafti
gung der Arbeiter laBt sie sich demnach nicht vergleichen. Man sieht 
in diesem Bilde die Tatsache bestatigt, daB die Beamtenschaft eines 
Werkes als der Kern eines Betriebes von Konjunkturschwankungen 
unabhangiger ist als die Arbeiterschaft. Die Zahl der beschaftigten 
Arbeiter gibt anderseits ein gutes Bild von der herrschenden Kon-
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junktur, ihre Verringerung unter den Soll-Bestand kann als Regulativ, 
Krisen am schnellsten aufzufangen, benutzt werden (vgl. Kapitel III). 

Auf einen Kausalzusammenhang zwischen den eben besprochenen 
Kurven mit der Auftrags- und Versandkurve mochten wir im AnschluB 
an die letzten Ausfii.hrungen hinweisen. Und zwar l1:i.Bt sich bei der 
Vergleichung der einzelnen Kurven untereinander folgendes feststellen, 
daB namlich die starke Annaherung der Arbeiterzahl zum Soll-Bestand 

% der Beschaftigten im 
100 2. Vierteljahr 1921 auf 
99 /,-6 den steigenden Auftrags-

\ ,,' eingang in derselben Zeit-, ,r-' ,/""--\ /' '. /' spanne zuruckzufi,iliren 
'v' \/ ist, wahrend die zweite 

98 

97 

96 It Steigerung im 2., 3. und 

95 

93 

92 

91 

90 

89 

88 

87 

86 

Kurve 4. Beschaftigungsgrad in der Maschinen
industrie, ausgedriickt durch das prozentuale 
Verhiiltnis des Ist-Bestandes der Beschiiftigten 

zum Soll-Bestand. 
4. Beschaftigungsgrad in sonstigen Werkstatten, 
5. BeschiLftigungsgrad der Arbeiter insgesamt" 
6. BescMftigungsgrad del' Beamten. 

letzten Vierteljahr 1922 
die hohe Versandziffer 
zur Ursache hat, das 
heiBt also, Auftrage so
wohl wie Versand haben 
auf den Verlauf des pro
zentualen Verhaltnisses 
zwischen 1st- und Soll
bestand der Beschaftig
ten entscheidenden Ein
fluB. Mit diesen Er
orterungen scheint uns 
das Auf und Ab der Ent
wicklung in der Maschi
nenindustrie hinlanglich 
skizziert, scheinen uns 
die einzelnen Entwick
lungsphasen fest umrissen 
zu sein. - Es erhebt 
sich nun die Frage, wo 
die Wurzeln der dar
gelegten Entwicklung zu 

suchen sind, welches die Hauptursachen der Konjunkturschwankungen 
waren. 

Die starke Steigung des Maschinenexports im Jahre 1921 haben 
wir schon zu veranschaulichen gesucht: Deutschland war zu jenem 
Zeitpunkte fahig, auf Grund seiner valutarischen Entwicklung (siehe 
Kapitel III-V) giinstige Angebote zu machen und hatte den Vorteil, 
dank der Inflationspolitik seiner Regierung, keiner schweren Geld
krise ausgei;!etzt zu sein, wahrend die anderen Lander alle unter der 
Umstellung ihrer Wirtschaft und groBen Absatzkrisen zu leiden 
hatten. Aber bereits 1922 anderte sich das Bild. Sehr unangenehmer 
Erz-und Kohlenmangel beunruhigte die Produktion und die rapide 
fortschreitende Markentwertung notigte die Betriebe, von den Fest-
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preisen, die man noch bis April 1922 einzuhalten suchtel), abzuweichen 
und zu anderen Zahlungsbedingungen iiberzugehen 2). Begreiflicher
weise stie13en die Gleitpreise im Auslande auf groJ3e Abneigung. Gegen 
Ende des Jahres 1922 ging man dann allgemein bei der Ausfuhr zu einer 
Preisstellung in fremder Wahrung iiber. Gro13e Beunruhigung verur
sachte auch die Ausfuhrabgabe, die man bei den zu diesem Zeitabschnitt 
scharf einsetzenden Kampf um den Absatzmarkt als unangenehme Be
lastung empfand. 

Besonders in Spanien, Ungarn, Deutsch-Osterreich, Polen, Sowjet
ruJ3land und Siidslawien traten fiir die Maschinenindustrie um die Wende 
des Jahres 1922 erhebliche Absatzstockungen ein. Begann sich doch 
in dieser Zeit in den g{:lllannten Landern die Ma13nahmen zur friedlichen 
Abschniirung Deutschlands durch die franzosische Gruppe auszu
wirken, eine Tendenz, die wir im ersten Teile genugsam dargelegt haben. 
In welchem Ma13e eine tatsachliche Drosselung deutscher Einfuhr 
stattgefunden hat, sollen einige Beispiele im II. Kapitel darlegen. 

All die geschilderten Momente traten im Jahre 1923 noch in viel 
verscharfterem Ma13e in Erscheinung. Man kann das hinter uns liegende 
Jahr als das Krisenjahr der deutschen Volkswirtschaft bezeichnen. 
Sowohl auf wirtschaftlichem als auch auf politischem Gebiete folgten 
Erschiitterungen auf Erschiitterungen. Die Maschinenindustrie erlitt eine 
schwere Belastung durch den franzosisch-belgischen Ruhreinbruch, der 
zeitweise zu einer volligen Lahmlegung der dortigen Betriebe fiihrte. 
Das fast restlose Schwinden des Vertrauens des Auslandes in die 
deutsche Industrie, das seinen Ausdruck fand in dem Auftragsriick
gang (siehe Auftragskurve), ist verwurzelt einmal in der Unsicherheit 
der deutschen au13en- und innenpolitischen Verhaltnisse und sodann 
in der fast in allen Kreisen im Auslande vertretenen Ansicht, 
Deutschland immer noch als einen Fremdkorper im Welthandels
organismus zu betrachten (vgl. Zusammenfassung des ersten Teiles), 
der moglichst auszuschalten sei. 

Wenn wir diesen Proze13 der Verdrangung Deutschlands yom Welt
markt, der· zu Beginn des Ruhreinbruches gewi13 in sein gefahrlichstes 
Stadium getreten war, streifen, erscheint es uns unerlli.J3lich, auch auf 
folgende Tatsache hinzuweisen, die sich im Jahre 1923 immer scharfer 
auszuwirken begann: der durch die wachsende Inflation bedingte 
steigende Geldbedarf der deutschen Industrie zwang den deutschen 
Exporteur im Laufe des vergangenen J ahres zu einer immer kiirzeren 
Bemessung der seinen auslanruschen Abnehmern einzuraumenden Kre
dite, zu einer immer scharferen Gestaltung der Zahlungsbedingungen. 
Das geldgesattigte Ausland hingegen - insbesondere die Vereinigten 
Staaten - vermochte es, im Wettbewerb mit Deutschland seinen aus
landischen Abnehmern langfristige Kredite bis zu drei Jahren einzu
raumen. Die geschwachte Position der deutschen Industrie, insbe
sondere der Maschinenindustrie mit ihren langen Liefervertragen, 

1) Vgl. Kap. IV: Entwicklung der Zahlungsbedingungen. 
2) V gl. Kap. IV: Entwicklung der Preisvorbehalte. 
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im Konkurrenzkampf mit dem Auslande tritt hierin klar zutage1). Ver
anschaulichen wir uns doch einmal an Hand einiger Daten die trostlose 
Situation gegen Ende des Jahres 1923. Der Dollar galt am 1. Dezember 
1923 4,2 Bill. gegen 7241,85 M. im Januar 1923. Das Pfund galt am 
1. Dezember 1923 8,35 Bill. gegen 33416,22 M. im Januar 1923. Der 
hollandische Gulden galt am 1. Dezember 1923 71,596 Bill. gegen 
2855,34 M. im Januar 1923. Der Schweizer Frank am 1. Dezember 1923 
738,15 Mind. gegen 1371,56 M. im Januar 1923. GieBereiroheisen I 
kostete am 1. Dezember 1923 116 Goldmark gegen 104 Goldmark am 
1. Januar 1923. Stabeisen kostete am 1. Dezember 1923 191 Goldmark 
gegen 181 Goldmark im Januar 1923. Kohle kostete am 1. Dezember 
1923 24,92 Goldmark gegen 13 Goldmark im Januar 1923! 

Der Durchschnittslohn eines gelernten Facharbeiters mit sozialen 
Zulagen (Frau und ein Kind) belief sich im Dezember 1923 nach den 
Satzen des Verbandes Berliner Metallindustrieller auf rd. 55 Goldpfen
nige gegen 23 Goldpfennige im Januar 1923! 

Diese Ziffern bediirfen keiner weiteren Erlauterung. Der Beginn 
des Jahres 1924 stand im Zeichen der Wahrungsstabilisierung, die zwar 
noch keinen nennenswerten Umschwung der geschilderten Lage herbei
fiihren konnte, die aber immerhin schon zu einer gewissen Beruhigung 
fiihrte. Die Senkung der Rohstoffpreise und Lohne, die ja September 
1923 bedenklich hochgeschnellt waren, ermoglichte auch eine Herab
setzung der Preise fUr Maschinen auf den ungefahren Stand der Welt
marktpreise 2). Diese Preissenkung beginnt sich nach den uns zugang
lichen Berichten in einem etwas reichlicheren Eingang von Anfragen 
aus dem In- und Auslande auszuwirken. Auch wird in Fachkreisen 
von einer merklichen Besserung der Arbeitsleistung des einzelnen 
Mannes berichtet. Freilich ist der Auftragseingang sowohl aus dem 
In- wie aus dem Auslande fiir eine volle Ausnutzung der Betriebe noch 
nicht geniigend hoch. Darum sollen verschiedene MaBnahmen zur 
Hebung der Exportfahigkeit angestrebt werden2). 

Die ganzen abnormen Verkehrsverhaltnisse des besetzten Gebietes 
tragen zu einer schwierigen Abwicklung der Geschafte nach dem un
besetzten Deutschland bei, wenn auch der Ablauf von Maschinen vom 
besetzten nach dem unbesetzten Deutschland von den Besatzungs
behorden leichter gewahrt wird als vordem. Uberhaupt wird die Losung 
des Ruhrproblems (vgl. Kap. III, Frankreich) wesentlich zur Ent
spannung der Wirtschaftslage der Maschinenindustrie beitragen, die 
zwar - und damit mochten wir dieses Kapitel schlieBen - eine leichte 
Neigung zur Besserung im Laufe des Jahres zeigt, die aber doch ganz
lich abhangig ist von der Entwicklung der handelspolitischen Ziele der 
einzelnen Landergruppen. Entscheidend wird es sein, ob in der fran
zosischen Gruppe eine verniinftigere Zielrichtung oder wenigstens eine 
Abwanderung eintritt. Entscheidend wird es weiterhin sein, ob Deutsch
land seinerseits die teilweise Isolierung auf Grund der wiedergewonnenen 

1) Vgl. auch Kap. V, S. 131 (5.). 
2) Siehe Kap. III u. V. 
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Handelsfreiheit aufzuheben und so den AnstoB zu einer Neugruppierung 
zu geben vermag. Entscheidend wird schlieBlich die Losung des Re
parationsproblems die gesamte deutsche Wirtschaftsentwicklung be
einflussen. 

Die einzelnen Fragen des Maschinenexports, wie sie sich aus dem 
ersten Teile und der nunmehr abgeschlossenen Entwicklungsskizze der 
Maschinenindustrie ergaben, sollen Gegenstand der folgenden Kapitel 
sein. Untersuchungen ti.ber die Auswirkung der geschilderten Handels
politik, eine vergleichende Darstellung der Lohn- und Rohstofffragen 
in Deutschland lmd seinen Wettbewerbslandern und, daran angegliedert, 
eine Entwicklung der Zahlungsbedingungen und Anderungen der Selbst
kosten bezwecken eine wesentliche Vertiefung der Arbeit, die dann 
durch Vorschlage fiber die Moglichkeiten der Hebung des Maschinen
exports ihren AbschluB finden solI. 

II. Spezialuntersuchungen. 

Uber die Auswirkungen der Handelsvertrags- und Zoll
politik der einzelnen Lander auf den deutschen 

Maschinen bau (Beispiele). 

1m ersten Teile sahen wir wiederholt, wie einzelne Lander - wir 
nennen nur Spanien, Italien und Frankreich - mit dritten Staaten 
Handelsvertrage schlossen, in denen sie sich gegenseitig Zollvergtinsti
gungen zugestanden, von deren GenuB Deutschland ausgeschlossen 
blieb. - Wir deuteten an, daB Deutschland fast allen seinen wichtigsten 
Wettbewerbern gegenuber (speziell des Maschinenbaues) auf dem Welt
markte benachteiligt ist. Die Richtigkeit dieser Behauptungen Hir 
einen bestimmten in der Folge noch naher zu umreiBenden 
Zeitabschnitt, ganz besonders aber fur die unter stabilen 
Wahrungsverhaltnissen arbeitende deutsche Wirtschaft, 
sollen die nachstehenden Untersuchungen beweisen. Sie sollen erkennen 
lassen, wieviel an Zoll der auslandische Kaufer von Maschinen mehr 
zu zahlen hat, wenn er deutschen, durch hohere Zolle benachteiligten 
Maschinen, gegenuber gleichartigen, durch minder hohe Zolle bevor
teilten Maschinen aus anderen Landern den Vorzug zu ge ben gewillt Ware. 

Diese Zollmehrbelastungen, gemessen am Ausfuhrpreis der jeweils 
in Frage stehenden Maschinen, erbringen den schlagenden Beweis da
fUr, daB die Exportfahigkeit des deutschen Maschinenbaues bei einer
seits stabilen Wahrungsverhaltnissen und anderseits bei ausbalan
ziertem Weltpreisniveau unter Beibehaltung der derzeitigen Zollver
haltnisse ganzlich unterbunden werden muB. Bei einer Weltwirtschafts
lage, wie sie soeben charakterisiert wurde - selbstverstandlich auch 
unter den heutigen Verhaltnissen -, ist es dem deutschen Unternehmer 
fraglos unmoglich, derartige Zollmehrbelastungen durch entsprechende 
Preisnachlasse im Ange bot wettzumachen1). 

1) Vgl. Kap. III und V. 
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Ffir eine derartige Spezialuntersuchung scheint uns Spanien in 
erster Linie besonders geeignet. - Man kann die spanischen Handels
vertrage als Schulbeispiel protektionistischer Wirtschafts- und Zoll
politik hervorheben, einmal wegen der ausgepragten tief gegliederten 
Zolltarifabreden ffir die Schweiz, Frankreich, England, Norwegen und 
Italien, und zum andern auch wegen der Ausgestaltung des Valuta
zuschlages, einer MaBnahme gegen Valutadumpings. Beides typische 
Kennzeichen einer Handelspolitik der Nachkriegszeit, die dank ihrer 
Elastizitat einen unangenehmen Konkurrenten ungeheuer schnell und 
schwer treffen kann. 

Entwicklung der Valutazuschlage auf den Einfuhrzoll nach 
Spanien fur deu tsche, franzosische, i talienische, belgische 

und tschechoslowakische Maschinen wahrend 
der Jahre 1921-1924. 

Frankreich Belgien Italien \ Deutschland 
Tschecho-

Jahr slowakei 
0/0 010 010 010 010 

1921 
Juni 25,949 25,361 42,000 61,369 
Juli 26,340 26,184 43,715 61,954 
August 27,147 20,356 44,495 62,784 
September 27,830 28,361 46,559 63,375 
Oktober. 29,925 30,2933 46,753 64,731 66,386 
November. 31,689 31,821 48,507 66,107 64,249 
Dezember. 32,932 34,051 48,920 67,550 

1922 
Januar . 1 ) 67,616 1 ) 

Februar. 67,512 
Marz 32,022 49,113 
April 29,778 47,102 
Mai 28,309 
Juni 33,222 78,168 70,035 
Juli 35,416 78,221 70,232 
August. 56,267 78,718 68,620 
September 80,000 67,520 
Oktober 80,000 
November 80,000 62,632 
Dezember. 80,000 62,800 

1923 
Januar . 80,000 64,400 
Februar. 80,000 64,851 
Marz 80,000 64,065 
April 80,000 64,652 
Mai 80,000 64,312 
Juni 80,000 64,960 
Juli 80,000 63,992 
August. 80,000 61,600 
September 80,000 63,378 
Oktober 80,000 62,405 
November 80,000 61,416 
Dezember. 76,433 62,200 
J anuar 1924. 78,695 62,037 

1) In diesen Monaten wurden die betr. Lander nicht notiert .• 



Spezialuntersuchungen. 81 

Zu der Entwicklung des Valutazuschlages in Spanien, wie sie in 
den folgenden Kurven wiedergegeben wird, ist folgendes zu bemerken: 
Der Valutaentwertungszuschlag, erstmalig Juni 1921 eingefillirtl), 
wird zu den jeweiligen Eingangszollen hinzugeschlagen. Seine pro
zentuale Hohe ist zu errechnen aus der Differenz zwischen 100 und dem 
Durchschnittskurs der Wahrung eines Landes, muitipliziert mit einem 
feststehenden Faktor. Die Formel lautet demnach: (100 - Kd) x F 
= Vz. Kd, der Durchschnittskurs der Wahrungen, die am Peseten ge
messen iiber 70 % entwertet sind, wird monatlich in der Gaceta de 

% 
85 

80 
Oeutscliltll7d 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

1f5 

40 

35 

30 

25 

20 

6 8 W Q 2 4 6 8 W Q 2 
1922 1923 

Kurve 5. Entwicklung der Valutazuschlage auf den Emfuhrzoll nach 
Spanien fUr deut·sche, tschechoslowakische, italienische, franzosische und 

belgische Maschinen wahrend der Jahre 1921-1924. 

Madrid veroffentlicht, F der Multiplikationsfaktor, war Juni 1921 
zuerst auf 0,7 festgesetzt, wurde Februar 1922 ffir Deutschland auf
gehoben, bestand aber fiir die anderen Lander noch weiter undtrat 
im Juni 1922 auch fiir Deutschland mit einer Erhohung auf 0,8 er
neut in Kraft. 

Die Kurven und Zahlen geben die Entwicklung fiir Frankreich, 
Belgien, Italien, die Tschechoslowakei und Deutschland wieder2). 

Frankreich, das sich vor AbschluB seines Handelsvertrages mit Spanien 
im Zollkrieg befand, scheidet bereits im Juli 1922 nach vollzogenem 
AbschluB aus; noch frillier wurde Belgien nicht mehr notiert, auch 

1) Vgl. I. Buch: Spanien, S.53. 
2) Osterreich kornmt zwar auch noch zur Notierung; da es abel' mit 

Spanien in keinem Vertragsverhaltnis steht (vgl. Kap. XI, S.55), kommt 
es bei unserer Aufstellung nicht in Frage. 

Renter, Exportmoglichkeiten. 6 
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Italien gelang es, durch Hebung seiner Valuta, am Peseten gemessen, 
sich von dem Histigen Zuschlag zu befreien. AuBerdem traf es in seinem 
Handelsvertrag mit Spanien vom Dezember 19231) die Abrede, selbst 
bei uber 70 % entwerteter Valuta von dieser Belastung ausgeschlossen 
zu sein. Lediglich die Tschechoslowakei unw Deutschland miissen bis 
in die jiingste Zeit hinein noch diese Burde tragen. Und zwar muBte 
Deutschland fUr lange Zeit 80 %, im Januar 1924 78 % und gegen
wartig wieder rd. 80 % tragen. Das Sinnlose einer derartigen MaB
regel, die fast einseitig gegen Deutschland angewandt wird, tritt klar 
zutage, wenn man bedenkt, daB es schlieBlich nicht auf den Grad der 
Entwertung der Wahrung, sondern nur darauf ankommt, 
o b sie sich auf einer bestimmten Entwertung halt. Das 
ist - wenn wir die Rentenmark als innerdeutsches Zahlungsmittel 
auBer acht lassen - bei der Papiermark seit fast einem halben Jahre 
unbedingt der Fall. Diese Tatsache beweist die ungerechtfertigte Bei
behaltung des Valutaentwertungszuschlags, fUr dessen Aufhebung sich 
auch in Spanien jetzt eine machtige Propaganda entwickelt hat. 

Die zur Zeit ganzlich ungerechtfertigte Mehrbelastung deutscher 
Maschinen bei ihrer Einfuhr nach Spanien wird indes noch erhoht 
durch das spanische System der Zollnachlasse. - Da uns die Skizzierung 
des spanischen Handelsvertragssystems als Schulbeispiel fUr die nach
teilige Behandlung deutscher Maschinen gegenuber der bevorzugten 
Zollbehandlung andererLanderwichtig erscheint,geben wir auf S. 82 bis 
85 eine vollstandige Gegenuberstellung der Sonder-Zollsatze aus dem 
schweizerischen, franzosischen und englischen Handelsvertrag mit 
Spanien und dem deutschen modus vivendi-Abkommen. Die doppelte 
Belastung durch Zolldiff-erenz und 80 %igen Valutaentwertungszuschlag 
ist aus der Tabelle deutlich wahrnehmbar. Durch Hinzufugen zweier 
weiterer Rubriken, in denen das Goldzollaufgeld auf die Zollsatze hin
zugerechnet wird, haben wir einen Dberblick uber die effektiven Zolle, 
die die Wettbewerbslander einerseits und Deutschland anderseits im 
August 1923 zu zahlen hatten2). Eine letzte Spalte gibt die prozentuale 
Mehrbelastung Deutschlands gegenuber den Wettbewerbslandern wie
der, die - wie man sieht - in den meisten Fallen sehr bedeutend 
ist. (Vgl. Tabelle uber den spanischen Einfuhrzolltarif.) 

Fassen wir also das bisher Gesagte uber die Benachteiligung deut
scher Maschinen bei ihrer Einfuhr nach Spanien zusammen: Deutsch
lands Maschinen unterliegen der Verzollung nach den im Zolltarif 
diktierten Satzen (Minimaltarif), die Maschinen der Wettbewerbslander 
haben in den angefUhrten Positionen einen Vertragstarif. Deutschland 
wird auBerdem jetzt noch (Juli 1924!) lnit einem Valutaentwertungs
zuschlag von 80 % belastet, dem sich Italien vertraglich entzogen hat. 

Ill. den letzten Darlegungen haben wir mehrfach auf die Zollmehr
belastungen hingewiesen, die ja auch auf der Tabelle pro 100 kg Brutto-

1) Vgl. Kap. XIII, S.59. 
2) Die Siitze sind durch das erhohte Goldzollaufgeld wesentlich ge

stiegen; vgl. Maschinenbeispiele, Stand September 1923, und Maschinen
beispiele, Stand April 1924. 
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gewicht der zu verzollenden Maschinen festgelegt sind. Weitere Unter
suchungen iiber die Hohe der Mehrbelastungen fiir die einzelne Maschine, 
ausgedriickt in Prozenten ihres Ausfuhrpreises, sollen die bisherigen 
Angaben zweckmaBig erganzen. Die folgenden Beispiele, die wir aus dem 
uns zur Verfiigung stehenden reichhaltigen Material errechneten oder 
wiedergeben1), geben iiber diese Frage AufschluB. Wir gehen auch hier 
auf Spanien naher ein und liefern darum fiir dieses Land 25 Beispiele. 
Die Preise der Maschinen sind selbstverstandlich nur Mittelpreise. Der 
Stand der Errechnung ist fiir die erste Beispielserie September 1923, 
fiir den jetzt giiltigen Stand folgen am Ende des Kapitels die umgerech
neten Unterlagen. - Durch Feststellung der Zollbelastung der einzelnen 
Maschine fiir Deutschland einerseits und fiir die vertragsbegiinstigten 
Lander anderseits und weiter durch Subtrahierung der zweiten Zahl 
von der ersten erhalten wir die Zollmehrbelastung pro 100 kg und daraus 
die Zollmehrbelastung fiir die betreffende Maschine. Bringt man nun 
diese Zollmehrbelastung in Relation zum Ausfuhrpreis, so laBt sich fiir 
jede Maschine feststellen, eine wievielprozentige Mehrbelastung des 
Ausfuhrpreises sie zu tragen hat. Man sieht bei den 25 Beispielen, daB 
diese Mehrbelastung groBtenteils sehr hoch ist. Es ware reichlich Stoff 
fiir eine neue Spezialarbeit, diese Zollmehrbelastungen fiir die ein
zelnen Lander erst tabellarisch und dann an Hand von Beispielen in 
historischer Entwicklung bis ins einzelne nachzuweisen. 1m Rahmen 
unserer Darlegungen beschranken wir uns auf die nachfolgenden Lander 
Spanien, Italien, Frankreich, die allerdings fiir eine derartige Unter
suchung hauptsachlich in Frage kommen, um die Bedeutung dieser Mehr
belastungenin den einzelnenZeitabschnitten anHand verschiedener Unter
suchungen eingehender wl1rdigen zu konnen. (V gl. die folgendenKapitel.) 

Exportersch werungen 
durch Zollmehrbelastung auf deutsche Erzeugnisse des 
Maschinenbaues bei der Einfuhr nach Spanien gegeniiber 
englischen, franzosischen, schweizerischen Erzeugnissen 
der gleichen Art2), errechnet nach dem Stande vom 

1. September 1923. 

Beispiel 1 zu Tarif-Nr.495. 
Verbrennungsmotoren. Ein stehender 2 PS Benzinmotor. 
Gewicht: netto 75 kg, brutto 105 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
. Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto. . . . . . 

" 105 kg " ..... . 
= 46,36 % des Ausfuhrpreises. 

333,80 Peseten 
264,39 
117,40 " 146,99 Peseten 
154,34 

1) Die Beispiele fiir Italien (Stand September 1923) wurden der Denk
schrift iiber die italienischen Einfuhrzolle auf Maschinen entnommen. 
Vgl. a. a. 0., Anm. 1 auf S. 58. 

2) Die Zollmehrbelastungen bestehen jetzt (1924) auJ3erdem noch gegen
iiber Italien und allen Landern, die mit den obengenannten oder mit 
Italien in einem Meistbegiinstigungsverhaltnis stehen. 
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Beispiel 2 zu Tarif-Nr. 500. 
Ein 150 PS Dieselmotor, zweizylindrig, stehend. 
Gewicht: netto 25000 kg, brutto 26000 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastl.llig fUr deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastl.llig fiir 100 kg brutto 

" 26000 kg " 
= 14,08 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 3 zu Tarif-Nr. 495b. 
Ein lie gender 10 PS Benzinmotor. 
Gewicht: netto 970 kg, brutto 1070 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastl.llig fUr deutsches Erzeugnis. . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastl.llig fUr 100 kg brutto . . . . 

" 1070 kg " 
= 51,34% des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 4 zu Tarif -Nr. 538. 

29582,15 Peseten 
36,05 
20,03 
16,02 Peseten 

4165,20 

1335,75 Peseten 
144,22 " 

80,12 
64,10 Peseten 

685,87 " 

Eine Zweistander-Hobelmaschine, 1500 mm Hobelbreite, 
1250 mm HobelhOhe, 
4000 mm Hobellange. 

Gewicht: netto 14600 kg, brutto 15400 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastl.llig fUr deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmeh.rbelastl.llig fUr 100 kg brutto 

" 15400 kg " 
= 18,89 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 5 zu Tarif-Nr. 535. 
Eine Saulenschnellbohrmaschine mit selbsttatigem 

29383,07 Peseten 
72,11 " 
36,05 " 
36,06 Peseten 

5553,24 " 

Vorschub- und 
Radervorgelege, bis 50 mm Durchmesser bohrend. 

Gewicht: netto 850 kg, brutto 910 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastl.llig fUr deutsches Erzeugnis. . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastl.llig fUr 100 kg brutto. . . . . 

" 910 kg " ..... 
= 51,04 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 6 zu Tarif -Nr. 536. 

1714,- Peseten 
216,33 
120,18 
96,14 Peseten 

874,87 " 

Eine Schnelldrehbank mit Leit- l.llid Zugspindel mit N ortonkasten, 
250 X 2000 mm. 

Gewicht: netto 2450 kg, brutto 2630 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastl.llig fUr deutsches Erzeugnis. . . 

" " Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastl.llig fUr 100 kg brutto . . . . 

" 2630 kg " 
= 27,89% des Ausfuh.rpreises. 

7050,90 Peseten 
168,26 

93,47 
74,78 Peseten 

1966,71 
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Beispiel 7 zu Tarif -Nr. 554. 
Spinnereimaschinen. Ein Dreikrempelsatz, 750 rom. 
Gewicht: netto 18000 kg, brutto 19800 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" " Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto 

" " 19800 kg " 
= 47,15% des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 8 zu Tarif -Nr. 554. 
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29153,95 Peseten 
156,24 " 

86,80 " 
69,44 Peseten 

13749,12 " 

Webereimaschinen. Ein Webstuhl (nicht automatisch). 
Gewicht: netto 1000 kg, brutto 1400 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" " Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto 

" " 21400 kg " 
= 205,91 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 9 zu Tarif-Nr. 584. 

457,31 Peseten 
156,24 

86,80 
69,4.4 Peseten 

972,16 " 

Pumpen. Eine freistehende, kurze Saugpumpe, 3", Hubleistung 0,7 1. 
Gewicht: netto 14.,5 kg, brutto 20 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" " Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto. . . . . . 

" "20kg,, ..... . 
= 129,56 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 10 zu Tarif -Nr. 585. 

15,25 Peseten 
240,27 
133,54 " 
106,75 Peseten 
21,35 " 

Eine Horizontal-Duplex-Dampfpumpe fUr Kesselspeisung, Stunden· 
leistung 160 1. 

Gewicht: netto 200 kg, brutto 240 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . 

" " Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto. . . . . . 

" " 240 kg " ..... . 
= .64,08 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 11 zu Tarif-Nr. 585. 

385,48 Peseten 
216,33 
113,40 " 
102,93 Peseten 
247,03 " 

Eine freistehende Zwillings-Plungerpumpe fiir Riemenantrieb, Stunden-
leistung 150 1. 

Gewicht: netto 450 kg, brutto 510 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" " Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto. . . . .. 

" " 510 kg " ..... . 
= 73,31 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 12 zu Tarif -Nr. 585. 

742,35 Peseten 
192,20 " 

85,46 " 
106,74 Peseten 
544,37 " 

Eine Niederdruck-Kreiselpumpe, 70 rom RohranschluJ3, Minuten· 
leistung 600 1 auf 18 m. 

Gewicht: netto 125 kg, brutto 155 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . , . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . 

" " Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto. . . . . . 

" " 155 kg " ..... . 
= 68,23 % des Ausfuhrpreises. 

233,81 Peseten 
216,33 " 
113,41 " 
102,93 Peseten 
159,54 " 
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Beispiel 13 zu Tarif -Nr_ 586. 
Eine Mitteldruck-Kreiselpumpe, 200 mm Rohranschlu13, Minuten-

leistung 5000 1 bis 45 m. 
Gewicht: netto 925 kg, brutto 1125 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis. . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastungffu-rOO kg brutto . . . . . 

" " 1125 kg " ..... 
= 110,96 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 14 zu Tarif-Nr. 586. 

1082,20 Peseten 
192,20 
85,46 

-106,74 Peseten 
1200,82 

Kompressoren mit hin und her gehendem Kolben. Ein Einzylinder
Stufenkompressor fUr Riemenantrieb, Leistung 5 cbmJMin., Saug
leistung auf 7/8 Atm. Enddruck. 

Gewicht: netto 200 kg, brutto 22000 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiiI' deutsches Erzeugnis. . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fUr 100 kg brutto . . . . . 

" 2200 kg ." ..... 
= 64,84 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 15 zu Tarif-Nr. 586. 

3621,- Peseten 
192,20 

85,46 
106,74 Peseten 

2348,28 

Ventilatoren. Ein Ventilator mit Blechgehiiuse, Leistung 50870 cbm, die 
Stunde bis 415 Touren, gegen 30 mm Wassersaulendruck. 

Gewicht: netto 760 kg, brutto 840 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fUr 100 kg brutto. . . . . 

" 840 kg " ..... 
= 64,05 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 16 zu Tarif-Nr. 583. 

1399,75 Peseten 
192,20 

85,46 
" 106,74 Peseten 

896,61 

Maschinen fUr Baumaterial. Ein NaBkollergang fUr Ziegelmaterial, mit 
doppelten Mahlschalen. 

Gewicht: netto 20000 kg, brutto 21000 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" " Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto. . . . 

" 21000 kg " 
= 12,19 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 17 zu Tarif-Nr. 593. 
Eine horizontale Ziegelpresse. 
Gewicht: netto 3500 kg, brutto 3850 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis. . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fUr 100 kg brutto . . . . 

" 3850 kg " 
= 53,37 % des Ausfuhrpreises. 

22 123 , - Peseten 
28,87 
16,02 
12,85 Peseten 

2698,50 

5585,41 Peseten 
144,21 " 

66,77 
77 ,44 Peseten 

2981,44 
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Beispiel 18 zu Tarif-Nr. 593. 
Ein Feinwalzwerk zur Tonbereitung, 700 X 450 mm. 
Gewicht: netto 2600 kg, brutto 2900 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . . 

" 2900 kg " 
= 50,16% des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 19 zu Tarif-Nr. 505. 
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4477,08 Peseten 
144,21 

66,77 
77,44 Peseten 

2245,76 

Lokomobilen. Eine fahrbare Hochdruck - Lokomobile, einzylindrig, 
mit Kolbenschieber, Dampfspannung 10 Atm., Leistung 30/35/45 PS. 

Gewicht: netto 6050 kg, brutto 6250 kg. 
Ausfuhrpreis. . .'. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelasttmg fiir 100 kg brutto . . . . 

" 6250 kg " 
= 84,42 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 20 zu Tarif-Nr. 506. 
Eine fahrbare Hochdruck-Zwillingslokomobile mit 

Dampfspannung 8 Atm., Leistung 52/64/75 PS. 
Gewicht: netto 11 000 kg, brutto 11400 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto 

" " 11400 kg " 
= 66,99 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 21 zu Tarif-Nr. 577. 

8660,40 Peseten 
197,10 
80,12 

116,98 Peseten 
7311,25 

Riedersteuerung, 

14587,20 Peseten 
165,85 " 

80,12 
85,73 Peseten 

9773,22 " 

Miillereimaschinen. Eine Getreide-Aspirations-Reinigungsmaschine, 
SiebgroJ3e 1000 X 1200 mm. 

Gewicht: netto 900 kg, brutto 990 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto. . . . . . 

" 990 kg " ..... . 
= 74,02 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 22 zu Tarif-Nr. 577. 

1839,46 Peseten 
204,31 " 

66,77 
137,54 Peseten 

1361,64 " 

Eine Getreide-Spitz- und SchiUmaschine, 800 X 1500 mm. 
Gewicht: netto 1610 kg, brutto 1760 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . . . 

" 1760 kg " ..... 
= 118,11 % des Ausfuhrpreises. 

2049,42 Peseten 
204,31 

66,77 
137,54 Peseten 

2420,70 
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Beispiel 23 zu Tarif-Nr. 577.] 
Ein doppelter Walzenstuhl mit zwei HartguBwalzen, 
Gewicht: netto 3320 kg, brutto 3450 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . . . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . . . 

" 3450 kg " ..... 
= 88,04 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 24 zu Tarif-Nr. 569. 

250 x 1000 mm. 

5389,31 Peseten 
204,31 " 

66,77 
137,54 Peseten 

4745,13 

Miih- und Bindemaschinen. Eine Getrelde-Miihmaschine normaler 
Ausfiilirung. 

Gewicht: netto 450 kg. brutto 475 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto. . . . . 

" 475 kg " ..... 
= 20,07 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 25 zu Tarif-Nr. 530. 

305,60 Peseten 
48,07 
26,07 
21,37 Peseten 

101,50 '" 

Transportvorrichtungen. Ein Elevator mit Becherwerk, Achsenabstand 
17,5 m, Stundenleistung 8 t Kohle. 

Gewicht: netto 11 000 kg, brutto 11 700 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis. . . . 

" Erzeugnis obengenannter Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto 

" " 11700 kg " 
= 51,44 % des Ausfuhrpreises. 

13665,79 Peseten 
120,18 

60,09 
60,09 Peseten 

7030,50 

Italien verdient unserer Ansicht nach deshalb hervorgehoben zu 
werden, weil es in der Ausgestaltung seines Handelsvertragssystems 
von dem spanischen Typ abweicht und nicht zwei Zolltarifreihen in 
seinem Tarif vom 9. Juni 1921 aufweist, sondern nur eine. Zu diesem 
festen Zollsatz kommt ein allgemein festliegender Zuschlagskoeffizient. 
Durch eine Reihe von Sonderzollabkommen1) mit Frankreich, der 
Schweiz, Deutsch-Osterreich und Spanien werden diesen Landern so
wie allen Staaten, die mit Italien Zollmelstbegiinstigungsvertrage ab
geschlossen haben, Zollnachlasse durch Herabsetzung des Koeffizienten 
gewahrt. Die folgenden Beispiele erhellen das Gesagte. Die Formel 
ffir die Errechnung des Zolles in Goldlire lautet: Zollsatz + Zollsatz 
X Koeffizient = Goldzoll. Das Goldzollaufgeld bei Zahlung in Papiergeld 
bestimmt der Finanzminister wochentlich. Die Formel ffir die Er
rechnung des in Papiergeld zu entrichtenden Zolles fUr die einzelnen 
Maschinen lautet demnach: Gx (Z + Z X Zk)X GZ = PZ, wobei G das 
Gewicht, Z der jeweilige Zollsatz, Zk der Zuschlagskoeffizient, GZ das 
Goldzollaufgeld und endlich PZ der in Papier zu entrichtende Zoll ist. 
In den Beispielen sind die einzelnen Zahlen in diese Formel eingesetzt. 

1) Vgl. Kapitel XIII, S. 59. 
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Zollmehr belas tungen 
deutscher Maschinen bei ihrer Einfuhr nach Italien gegen
fiber Maschinen der gleichen Art. aus anderen Landern. 

Stand September 1923. 
Beispiel 1 zu Tarif-Nr. 396. 

Dampfmascbinen •. Eine liegende 50 PS Dampfmascbine ohne Konden
sation mit Kolbenschiebesteuerung, Achsregler und Riemenschwung
rad, 300 mm. X 450 mm. Hub, 150 Touren, 8 Atm. 

Gewicht: netto 5000 kg, brutto 5500 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 850 Lire 
Zollbelastung ffir deutsches Erzeugnis 

55 X(17 +13,6) X 4,49 
" Erzeugnisse anderer Lander 

55 X (17 +3,4) X 4,49 
Zollmehrbelastung . . . . . . . . . . . . . 

= 11 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 2 zu Tarif -Nr. 396. 
Verbrennungsmotoren. Ein liegender 10 PS Benzinmotor. 
Gewicht: netto 970 kg, brutto 1070 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fi.ir deutsches Erzeugnis 

7557 " 
5038 " 2519 Lire 

5780 Lire 

97 X(60+48) X 4,49 4703 " 
" " Erzeugnisse anderer Lander 

~=--.~~~ ______________ 9_7_X~(6_0_+~18~)_X_4~,4_9_-_-___ 3397 
Zollmehrbelastung . . . . . . . . . . . . . 1306 Lire " 

= 22,5 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 3 zu Tarif -Nr. 403. 
Werkzeugmascbinen. Eine Schnelldrehbank mit Leit- und Zugspindel, 
mit N ortonkasten, 250 X 2000 mm.. 
Gewicht: netto 2450 kg, brutto 2650 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . ',' . . . . . . . 17568 Lire 
Zollbelastung ffir deutsches Erzeugnis 

26,5 x(24+24) X4,49 

" " Erzeugnis anderer Lander 
26,5 X (24+ 14,4) X 4,49 

Zollmehrbelastung . . . . . . . . . . . . . 
= 15,4 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 4 zu Tarif-Nr.407c. 

5711 " 
4569 " 1142 Lire 

Miih- und Bindemaschinen. Eine Getreide-Miihmaschine normaler 
Ausfiihrung. 

Gewicht: netto 450 kg, brutto 475 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung ffir deutsches Erzeugnis 

4,75 x(18+3,6) X4,49 

" " Erzeugnis anderer Lander 
4,75 x(10+0) X4,49 

ZoUmehrbelastung . . . . . . . . . . . . . 
= 15,5 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 5 zu Tarif-Nr. 408. 

1600 Lire 

461 

213 " 248 Lire 

Miillereimascbinen. Eine Getreide - Spitz- und Schiilmaschine, 800 
X1500mm.. 

Gewicht: netto 1610 kg, brutto 1760 kg. 
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Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis 

17,6 X(18+18) x4,49 = 
" Erzeugnis anderer Lander . . . . . 

17,6 x (18+9) X 4,49 = 
Zollmehrbelastung 

10,5 % des Ausfuhrpreises. 

6804 Lire 

2845 
2134 
2134 

711 Lire 

Beispiel 6 zu Tarif-Nr. 409. 
Maschinen zur Erzeugung von Papier und Pappe. Eine Papiermascbine, 

2100 mm Arbeitsbreite. 
Gewicht: netto 130000 kg, brutto 136500 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . 648000 Lire 
Zollbelastung £iir deutsches Erzeugnis 

1365 X (15 + 15) X 4,49 183865 
" Erzeugnis anderer Lander 

1365x(15+0)x4,49 91933 
Zollmehrbelastung . 

14 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 7 zu Tarif-Nr. 414. 
8pinnereimascbinen. Ein Dreikrempelsatz, 750 mm. 
Gewicht: netto 18000 kg, brutto 19800 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis1) 

198 x(14+14) X4,49 
" fUr Erzeugnis anderer Lander 

198 X (15+0) x4,49 
Zollmehrbelasttmg . . .. ...... . 

= 12,8 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 8 zu Tarif-Nr. 418. 

91932 Lire 

{90000 Lire 

24893 

13335 
11558 Lire 

Maschinen fUr Baumaterial. Ein Universal-Tonabschneider fUr Ziegeleien 
Gewicht: netto 180 kg, brutto 210 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2025 Lire 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis 

2,1 X (22 + 15,4) X 4,49 333 
" Erzeugnis anderer Lander 

2,lx(18+0)x4,49 170 
Zollmehr belastung 183 Lire 

9 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 9 zu Tarif·Nr.434. 
Transportvorrichtungen. Ein Elevator mit Brecherwerk, Achsenabstand 

17,5 m, Stundenleistung 8 t Kohle. 
Gewicht: netto 11000 kg, brutto 11700 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43250 Lire 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis 

117 x(20+14) X4,49 

" " Erzeugnis anderer Lander 
117 x(20+0) x4,49 

Zollmehrbelastung . . . . . . . . . . . . . . 
= 17 % des Ausfuhrpreises. 

1) Wenn Tarif·Nr. 414b in Anwendung kommt,. 

17861 

10506 " 7335 Lire 
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Beispiel 10 zu Tarif-Nr. 446. 
Krane (Hebezeuge). Ein normaler fahrbarer Dampfdrehkran, Trag-

fahigkeit 2 t, 9 m Ausladung und 6 t bei 4,50 m Ausladung. 
Gewicht: netta 20000 kg, brutta 20600 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60000 Lire 
Zallbelastung fUr deutsches Erzeugnis 

206 X (20+16) X 4,49 

" " Erzeugnis anderer Lander 
206 x(20+8) X 4,49 

ZollmehrbelastLmg . . .~ . . . . . . . . . . 
= 12,5 % des Ausfuhrpreises. 

33372 

25898 
7474 Lire 

Diesen zehn Beispielen der Zollmehrbelastung deutscher Maschinen 
bei ihrer Einfuhr nach Italien gegenuber den WettbewerbsHi.ndern 
mogen noch vier Beispiele der Mehrbelastung deutscher Maschinen bei 
ihrer Einfuhr nach Frankreich - in derselben Zeitspanne - folgen. 
Vberdie Ausgestaltung des franzosischen Zolltarifs sowie seine Hand
habung und das System,' Zollnachlasse zu gewahren, haben wir bereits 
an anderer Stelle ausfiihrlich berichtet, so daB sich hier eine Erlaute
rung erubrigt. (Vgl. Kap. III, Frankreich, S. 15/16.) 

Beispiel 1 zu Tarif Nr. 5101). 

Ein liegender 10 PS Petroleummotor. 
Gewicht: netto 970 kg, brutto 1070 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis 9,7 X 72 X 3,1 

" . Erzeugnis anderer Lander 

4393,- Fr. 
2165,04 

Zollmehrbelastung . 
9,7 X (72 - 32,4) X 3, 1_= __ 1~1~ 9=-0"'-'"",77=-=,0'-' 

974,27 Fr. 
22 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 2 zu Tarif-Nr. 518. 
Ein Webstuhl, nicht automatisch. 
Gewicht: netto 1000 kg, brutto 1400 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis 14 X 32,5 

" " Erzeugnisse anderer Lander 
14x32-6x5 

Zollmehr belastung . . . . . . . . . . . . . 
= 18,4 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 3 zu Tarif-Nr. 525b. 
Eine Getreide-Spitz- uud Schiilmaschine, 800 X 1500 mm. 
Gewicht: netto 1610 kg, brutto 1760 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis 17,6 X 40 X 3,2 

" " Erzeugnis anderer Lander 
17,6 X 10 x3,2 = 

Zollmehrbelastung . . . . . . . . 
33 % des Ausfuhrpreises. 

1) Franzosischer Einfuhrzolltarif. 

2280,- Fr. 
2240,- " 

1020,- " 
420,- Fr. 

5171,- Fr. 
2252,80 " 

563,20 " 
1689,60 Fr . 
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Beispiel 4 zu Tarif -Nr. 525. 
Eine Schnelldrehbank mit Leit- l.md Zugspindel, mit Nortonkasten, 

250 X 2000 mm. 
Gewicht: netto 2450 kg, brutto 2650 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis 24,5 X 64 X 3,3 

" " Erzeugnis anderer Lander 

. 13352,- Fr. 
5174,40 " 

24,5 x64-24 x.3,3 = 3234,- " 
Zollmehrbelastung . . . . . . . . . . . . . . . 1940,40 Fr. 

= 15,5 % des Ausfuhrpreises. 

Die soeben wiedergegebenen Beispiele basieren auf einem Er
rechnungsstand vom September 1923, das heiBt sie gelten fiir einen 
Zeitpnnkt, in dem Lohne und Rohmaterialpreise in Deutschland ganz 
bedeutend, teilweise sogar iiber das Weltmarktpreisniveau gestiegen 
waren. Sie geben die Unterlagen fiir die Untersuchungen im nachsten 
Kapitel, wahrend desselben Zeitabschnittes. - Von erheblichem In
teresse aber scheinen uns auch Beispiele zu sein, die auf jiingeren Daten 
(April 1924) basieren. Daher geben wir im folgenden fiir die drei be
reits bearbeiteten Lander je zehn Beispiele fur den jiingsten Stand. -
Eine Gesamtiibersicht iiber die Zollkosten zwolf verschiedener Ma
schinen bei ihrer Einfuhr in zehn Hauptabsatzlander (Nordamerika, 
Schweiz, Schweden, Danemark, Norwegen, Spanien, Frankreich, Belgien, 
Italien, Tschechoslowakei) moge das Kapitel beschlieBen. (S. S.102.) 

Errechnungsstand April 1924. 
Zollmehrbelastung deutscher Maschinen gegeniiber gleich

artigen Erzeugnissen anderer Lander. 
a) bei der Ausfuhr nach Spanien1). 

Beispiel 1 zu Tarif-Nr. 495. 
Ein liegender 10 PS Benzinmotor. 
Gewicht: netto 970 kg, brutto 1070 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung2 ) fiir deutsches Erzeugnis 

" " Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . . 

" " 1070 kg " 
= 14 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 2 zu Tarif-Nr. 536. 

1500,-
71,83 
52,-
19,83 

212,18 

Gm. 

" 
" Gm. 

" 

Eine Schnelldrehbank mit Leit- und Zugspindel, mit Nortonkasten, 
250 X 2000 mm. 

Gewicht: netto 2450 kg, brutto 2650 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zo'lbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" " Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . 

" 2650 kg " 
= 52 % des Ausfuhrpreises. 

2430,- Gm. 
108,72 " 
60,74 " 
47,98 Gm. 

1271,47 " 

1) Die spanischen Einfuhrzolle wurden in Goldmark urngerechnet. 
Umrechnungskurs: New York Wechsel auf Madrid vom 29. Marz 1924: 
100 spamsche Peseten = 13,66 Dollar = 57,33 Goldmark. Die tarif
maJ3igen Zolle wurden urn das Goldzollaufgeld - Marz 1924 - 51,34% 
erhoht. Die Zolle fiir deutsche Erzeugnisse wurden au13erdem noch urn 
den Valutaentwertungszuschlag von 79 % (Marz 1924) erhoht. 

2) Zoll fiir je 100 kg. 
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Beispiel 3 zu Tarif-Nr. 535. 
Eine Siiulenschnellbohrmaschine mit selbsttatigem Vorschub- und 

Radervorgelege, bis 50 mm Durchmesser bohrend. 
Gewicht: netto 850 kg, brutto 910 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" " Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fLU- 100 kg brutto. . . . 

" 910 kg " 
= 68 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 4 zu Tarif-Nr. 577. 
Eine Getreide-Spitz- und S chiilmas chine, 800 X 1500 mID. 

Gewicht: netto 1610 kg, brutto 1760 kg 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

745,- Gm. 
134,04 

78,10 " 55,94 Gm. 
509,05 

1575,- Gm. 
132,50 

" " Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrl::lelastungfill-----mo k-g---,b-r-uC-tt·o-.-.-.----------c""''''~i-'-

43,38 
89,12 Gm. 

" 1760 kg " 
= 100% des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 5 zu Tarif-Nr. 577. 
Eine Zentrifugal-Sichtmaschine, 800 X 2500 mm. 
Gewicht: netto 1190 kg, brutto 1290 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelasttmg fLU- 100 kg brutto . . . 

" 1290 kg" . 
= 103 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 6 zu Tarif-Nr.506. 

1568,51 

1115,-
132,50 

43,38 
89,12 

1149,65 

" 

Gm. 

Gm. 

Eine fahrbare Hochdruck - Zwillingslokomotive mit Riedersteuerung, 
Dampfspannung 8 Atm., Leistung 52/64/75 PS. 

Gewicht: netto 11 000 kg, brutto 11600 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto ----

" 11 600 kg " 
= 47,6 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 7 zu Tarif-Nr. 530. 
Ein normaler fahrbarer Dampfdrehkran, Tragfahigkeit 

Ausdehmmg und 6 t bei 4,5 m Ausdehnung. 
Gewicht: netto 20000 kg, brutto 20600 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fLir 100 kg brutto 

" 20600 kg " 
= 65,4 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 8 zu Tarif-Nr. 593. 
Eine horizontale Ziegelpresse. 
Gewicht: netto 3500 kg, brutto 3850 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . 

" " Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung HIT 100 kg brutto . . . 

" 3850 kg " 
= 55 % des Ausfuhrpreises. 

R e ute r, Exportmoglichkeiten. 

12300,-
102,47 
52,06 
50,51 

5859,16 

2 t bei 

10800,-
77,65 
43,38 
34,27 

7059,62 

3100,-
93,28 
43,38 
49,90 

1921,15 

7 

Gm. 

" Gm. 

9 m 

Gm. 

Gm. 

Gm. 

Gm. 
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Beispiel 9 zu Tarif-Nr. 582. 
Ein Kalander. 
Gewicht: netto 6660 kg, brutto 7200 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fUr 100 kg brutto .. ~-.-" 

" 7200 kg " 
= 35,7% des Ausfubrpreises. 

Beispiel lO zu Tarif-Nr. 577. 
Ein doppelter Walzenstubl, 600 X 300 mm. 
Gewicht: netto 3075 kg, brutto 3200 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fUr 100 kg brutto . . . 

" 3200 kg " 
= 89 % des Ausfuhrpreises. 

b) Bei ihrer Ausfuhr nach Italien1). 

Beispiel 1 zu Tarif-Nr. 396a II 8. 
Ein liegender 10 PS Benzinmotor. 
Gewicht: netto 970 kg, brutto 1070 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis . 

" " Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fUr 100 kg brutto . . . 

" 1070 kg " 
= 16,5 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 2 zu Tarif-Nr. 403a 3. 

8300,- Gm. 
77,65 
36,54 
41,11 Gm. 

2259,92 

3185,- Gm. 
132,50 

43,38 
89,12 Gm. 

2851,84 

1500,- Gm. 
89,39 " 64,56 
24,83 Gm. 

240,85 

Eine Scbnelldrebbank mit Leit- tIDd Zugspindel, mit N ortonkasten, 
250 X 2000 mm. 

Gewicht: netto 2450 kg, brutto 2650 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
ZollbelastlIDg fUr deutsches Erzeugnis . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fUr 100 kg brutto . . . 

" 2650 kg " 
= 8,7 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 3 zu Tarif -Nr. 403a 4. 

2430,- Gm. 
39,73 
31,78 

7,95 Gm: 
210,68 

Eine SaulenscbneIlbohrmascbine mit selbsttatigem Vorschub- tIDd 
Radervorgelege, bis 50 mm Durchmesser bohrend. 

Gewicht: netto 850 kg, brutto 910 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fUr deutsches Erzeugnis . . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fUr lOO kg brutto. . . . 

" " 910 kg " 
= 12 % des Ausfuhrpreises. 

745,- Gm. 
52,97 " 42,38 
10,59 Gm. 
90,02 

1) Die italienischen Einfuhrzolle wurden in Goldmark umgereclmet. 
Umrechnungskurs: New York Wechsel auf Italien vom 29. Marz 1924: 
100 italienische Lire = 4,34 Dollar = 18,23 Goldmark. Die tarifmaf3igen 
Zolle wurden lun das Goldzollaufgeld von 354 % erhoht. 
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Beispiel 4 zu Tarif-Nr. 408. 
Eine Getreide-Spitz- und SchiiJmaschine, 800 X 1500 mm. 
Gewicht: netto 1610 kg, brutto 1760 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . 

" 1760 kg " 
= 8,3 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 5 zu Tarif-Nr. 408. 
Eine Zentrifugal-Sichtmaschine, 800 X 2500 mm. 
Gewicht: netto 1190 kg, brutto 1290 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . 

" " 1290 kg " 
= 8,5 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 6 zu Tarif-Nr. 397a. 

1575,-
29,80 
22,35 

7,45 
131,12 

Gm. 

Gm. 

1115,- Gm. 
29,80 
22,35 

7,45 Gm. 
96,10 

Eine fahrbare Rochdruck-Zwillingslokomobile mit Riedersteuerung, 
Dampfspannung 8 Atm., Leistung 52/64/75 PS. 

Gewicht: netto 11 000 kg, brutto 11600 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" " Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto 

" " 11 600 kg " 
= 4 % des Ausfuhrwertes. 

Beispiel 7 zu Tarif-Nr. 446a. 

lOlOO,- Gm. 
33,11 
29,97 " . - ._----_ ... _-

3,14 Gm. 
364,24 

Ein normaler fahrbarer Dampfdrehkran, Tragfahigkeit 2 t bei 9 m Aus-
dehnung und 6 t bei 4,5 m Ausdehnung. 

Gewicht: netto 20000· kg, brutto 20600 kg_ 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" Erzeugnis anderer Lander. 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto 

" 20600 kg " 
= 15,5 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 8 zu Tarif -Nr. 418b. 
Eine horizontale Ziegelpresse. 
Gewicht: netto 3500 kg, brutto 3850 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . 

" " Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . 

" " 3850 kg " 
= 77 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 9 zu Tarif -Nr. 408. 
Ein doppelter Walzenstuhl, 4 Walzen, 600 X 300 mm. 
Gewicht: netto 3075 kg, brutto 3200 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" " Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . 

" " 3200 kg " 
= 7,5% des Ausfuhrpreises. 

8700,- Gm. 
29,80 
23,17 

6,63 Gm. 
1347,78 

3100,- Gm. 
21,10 
14,90 

6,20 Gm. 
238,70 

3185,- Gm. 
29,80 
22,35 " 

7,45 Gm. 
238,40_ " 

7* 
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Beispiel 10 zu Tarif -Nr. 418b. 
Ein Feinwalzwerk zur Tonbearbeitung, 700 X 450 mm. 
Gewicht: netto 2600 kg, brutto 2900 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . .. 

" 2900 kg " 
= 7,5 % des Ausfuhrpreises. 

2366,- Gm. 
21,10 
14,90 
6,20 Gm. 

179,80 

c) Bei del' Ausfuhr nach Frankreich1). 

Beispiel 1 zu Tarif-Nr. 510. 
Ein liegender 10 PS Benzinmotor. 
Gewicht: netto 970 kg, brutto 1070 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastlmg fiir deutsches Erzeugnis . 

" " Erzeugnis anderer Lander 
-Zollmehrbelastung fUr 100 kg netto 

" ,,970 kg" . 
= 30,4 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 2 zu Tarif-Nr_ 525_ 

1500,- Gm. 
51,18 

4,13 
47,05 Gm. 

456,39 

Eine Schnelldrehbank rnit Leit- und Zugspindel, mit Nortonkasten, 
250 X 2000 mm_ 

Gewicht: netto 2450 kg, brutto 2650 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastlmg filr deutsches Erzeugllis . . 

" " Erzeugnis anderer Lander 
-Zollmehrbelastung fUr 100 kg netto. . . . 

" 2450 kg " 
= 17,6 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 3 zu Tarif-Nr.525_ 

2430,-
48,52 
31,08 
17,44 

427,28 

Gm .. 

Gm. 

Ein Siiulenschnellbohrmaschine mit selbsttatigem Vorschub und 
Radervorgelege, bis 50 mm Durchmesser bohrend. 

Gewicht: netto 850 kg, brutto 910 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fUr 100 kg netto . . . . 

" 850 kg " 
= 32,8 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 4 zu Tarif-Nr. 525 bis. 
Eine Getreide-Spitz- und Schiilmaschine, 800 X 1500 
Gewicht: netto 1610 kg, brutto 1760 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" " Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . 

" 1760 kg" . 
= 30,6% des Ausfuhrpreises. 

mm. 

745,-
72,62 
43,83 
28,79 

244,72 

1575,-
36,78 

9,15 
27,59 

485,58 

Gm. 

Gm. 

Gm. 

Gm. 

1) Die franzosischell Zolle wurden in Goldmark umgerechnet. Um
rechnungskurs: New York vVechsel auf Paris vom 29. Marz 1924: 100 fran
zosische Franken = 5,47 Dollar = 22,074 Goldmark. 
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Beispiel 5 zu Tarif-Nr. 525 bis. 
Eine Zentrifugal- Sichtmaschine, 800 X 2500 mm. 
Gewicht: netto 1190 kg, brutto 1280 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . 

" 1280 kg " 
= 32 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 6 zu Tarif-Nr. 511. 

1115,-
36,78 

9,19 
27,59 

355,91 

101 

Gm. 

Gm. 

Eine fahrbare Hochdruck-Zwillings}okomobile mit Riedersteuerung, 
Dampfspannung 8 Atm., Leistung 52/64/75 PS. 

Gewicht: netto 11 000 kg, brutto 11 600 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" " Erzeugni~ anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto 

" 11 600 kg " 
= 30,9 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 7 zu Tarif-Nr. 525 bis. 

12300,- Gm. 
43,74-
10,94 
32,80 Gm. 

3804,80 

Ein normaler fahrbarer Dampfdrehkran, Tragfahigkeit 2 t bei 9 m Aus-
dehnung und 6 t bei 4,5 m Ausdehnung. 

Gewicht: netto 20000 kg, brutto 20600 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugrus . . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto 

" 20 600 kg " 
= 18,4 % des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 8 zu Tarif-Nr. 525bis·. 
Eine horizontale Ziegelpresse. 
Gewicht: netto 3500 kg, brutto 3850 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastl.mg fUr deutsches Erzeugnis . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
-Z;coo~1C;-lm-e7hr-cb;-e--;l;-a-stc-un-g--;f;::iir--"lo-,O;;-:0~kg brutto . . . 

" 3850 kg " 
= 10,4% des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 9 zu Tarif -Nr. 525 bis. 
Ein doppelter Walzenstuhl. 4 Walzen, 600 X 300 mm. 
Gewicht: netto 3075 kg, brutto 3200 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . 

" 3200 kg " 
= 27,6% des Ausfuhrpreises. 

Beispiel 10 zu Tarif-Nr. 525 bis. 
Ein Feinwalzwerk zur Tonbearbeitung, 700 X 450 mm. 
Gewicht: netto 2600 kg, brutto 2900 kg. 
Ausfuhrpreis. . . . . . . . . . . . . . . 
Zollbelastung fiir deutsches Erzeugnis . . . 

" Erzeugnis anderer Lander 
Zollmehrbelastung fiir 100 kg brutto . . . 

" 2900 kg " 
= 3,20 % des Ausfuhrpreises. 

10800,- Gm. 
27,75 
18,29 

9,46 Gm. 
1948,76 

3100,- Gm. 
27,75 
18,29 
9,46 Gm. 

364,21 

3185,-
36,76 

9,19 
27,57 

882,24 

Gm. 

Gm. 

2366,- Gm. 
27,75 
24,89 

2,68 Gm. 
77,72 
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III. Die Produktion. 

Materialfragen. 

Die Ergebnisse des letzten Kapitels zeitigten eine einseitige Be
lastung speziell der deutschen Maschinenindustrie bei ihrer Ausfuhr 
nach den einzehlen Absatzgebieten. Del' Nachweis der Belastung 
scheint uns ebenso wie der Nachweis del' ungleichmaBigen Behandlung 
Deutschlands in wirtschaftspolitischer Hinsicht im ersten Teile gebracht 
zu sein. Damit ist del' Fragenkomplex, der sich mit der Aufdeckung 
del' vielen Hemmungen befaBt, denen del' deutsche Maschinenexport 
durch die Handels- und Zollpolitik der einzelnen Staaten ausgesetzt 
ist, fiir diese Untersuchungen hinreichend behandelt. 

Eine wirtschaftspolitische Studie uber die Exportmoglichkeiten 
des Maschinenbaues bedingt jedoch, sich nicht nur mit den Hemmungen 
zu befassen, an denen del' deutsche Maschinenexport leidet. Erst die 
in den nachsten Kapiteln folgenden Untersuchungen der Wurzeln jedel' 
Industrie, Untersuchungen uber Material- und Lohnfragen, weiter uber 
Preisfragen und endlich einige Gedankenbeitrage uber die Moglichkeit 
einer Absatzhebung vervollstandigen unserer Ansicht nach das Bild 
und ermoglichen es UllS, die Schwere der wirtschaftlichen Sonder
politik des Auslandes' Deutschland gegenuber zu wiirdigen und fiber 
die derzeitige Lage und die Zukunftsaussichten des deutschen Ma
schinenexports ein einigermaBen begriindetes Urteil fallen zu konnen. 

Freilich gestattetdie Fiille des Stoffes nur immer eine Skizzierung 
del' aufgeworfenen Fragen, die alle wert waren, zum Gegenstand einer 
Hauptuntersuchung gemacht zu werden, bei del' die wirtschafts
politis chen Gesichtspunkte nur den Hintergrund abgeben. Sie werden 
im folgenden nur aufgerollt, soweit es notwendig ist, urn das Vorher
gesagte zu belegen und den roten Faden, del' sich durch dieses Buch 
zieht - Untersuchungen fiber die Konkurrenzfahigkeit -, weiter zu 
spinnen. 

Knfipfen wir bei den nachfolgenden Ausfuhrungen an eine Frage 
an, die im vorigen Kapitel noch offen gelassen wurde: Bei den Bei
spielen uber die Zollmehrbelastungen gingen wir von der Annahme aus, 
daB del' auslandische Herstellungspreis ab Werk ungefahr dem deutschen 
gleich sein musse. - Wenn man den Ausfuhrpreis mit dem Zoll in 
Relation brachte (vgl. nochmals die Beispiele), so war es zweckmaBig, 
daB man auf derselben Basis - namlich dem gleichen Ausfuhrpreis -
fuBte. Del' Beweis fiir die Richtigkeit dieser Annahme in einem be
stimmten Zeitraum ist abernoch zu bringen, und es solI mit Aufgabe 
dieses Kapitels sein, die Hypothese zu rechtfertigen, unter deren Voraus
setzung die in den 69 Beispielen errechneten Mehrbelastungen £iir einen 
festzulegenden Zeitabschnitt wirkliche - effektive Mehrbelastun
gen - und nicht bloB Gewichte sind, die bezwecken, die deutsche 
Industrie bezuglich ihrer Konkurrenzfahigkeit auf den gleichen Stand 
zu bringen, damit sie im Wettkampfe auf dem internationalen Markte 
keinen Vorsprung habe. - Die Darlegung der Preisentwicklung.",alirend 
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mehrerer Jahre dient aber zum anderen dazu, den Schleier der In
flationszahlen zu IUften, um den Entwicklungsgang und die Verschie
blmgen zu zeigen, die innerhalb des Verhaltnisses vom Material zum 
Lohn lmd anderen Fragen in den einzelnen Zeitabschnitten statt
fanden. - Noch ein paar Worte i'tber die Erregungsmethode unserer 
Zahlen: Wir stellten uns von vornherein auf den Standpunkt, daB es 
bei Untersuchungen uber die Konkurrenzfahigkeit nutzlich und fur 
die Praxis wertvoller sei, mit tatsachlichen Zahlen und nicht mit Durch
schnittswerten zu rechnen. Somit geben die Zahlen der Jahre 1921 
und 1922 den tatsachlichen Preis an, der einmal um die Mitte def' 
Monats gezahlt wurde. Als Ende 1922 und Anfang 1923 die wochent
liche Preisgesetzgebung erfolgte, haben wir den Stichtag fur die Unter
suchungen auf den Beginn des Monats gelegt1). Die Zahlen basieren auf 
der Dollarwahrung und der Fiktion: 1 Dollar = 4,20 Goldmark. Somit 
wurden auch die englischen Zahlen fiber den jeweils gUltigen Neuyorker 
Wechselkurs umgerechnet, um zugleich die Bewertung des Pfundes an 
der Goldwahrung in die Goldmarkzahl des englischen Preises zu be
kommen. Wir glauben die unbedingte Durchfuhrung der Goldmark
rechnung bei der Preisentwicklung der verschiedenen Rohmaterialien 
von 1921 an rechtfertigen zu konnen mit der Bemel'kung, daB ja die 
Exportfahigkeit zu untersuchen, also mit dem AuBenwert der Mark 
zu rechnen sei. Die krasse Differenz zwischen Innenwert und AuBen
wert ergibt sich dann bei der Betrachtung der Kurvenbilder von selbst. 

Betrachten wir nun einmal die vier Kurven, die uns ein Ent
wicklungsbild der hauptsachlichsten Produktionsgrundlagen fUr die Ma
schinenindustrie geben sollen: der Kohle, des Hamatits, des GieBerei
roheisens III, des Stabeisens. 

Ein Vergleich mit der Preisentwicklung gleichwertigen englischen 
Materials zeigt, daB die deutschen Preise bis gegen die Mitte 1923 weit 
unter den englischen Preisen lagen. Die Abhangigkeit der deutschen 
Preise von dem Inflationsfortschritt zeigt sich auch bei den des In
flationsschleiers entkleideten Kurven. 1921/22 und Anfang 1923 kamen 
aIle drei Rohstoffe sowie die Kohle in mehreren Monaten unter das 
Friedenspreisniveau, zweifelsohne nur durch die sprunghafte Ent
wertung der Mark. Die Ausnutzung der teilweise fabelhaft niedrigen 
Rohstoffpreise war fur den deutschen Unternehmer selbstverstandlich, 
der ja bis 1923 angehalten wurde, den Satz: Mark = Mark, zum Grund
satz seiner Geschafte zu machen, und der von einer Goldbilanz bis in 
das Jahr 1923 hinein nichts wissen durfte 2). Auf dem Weltmarkt wirkte 
sich das Phanomen "Valutadumping" aus und gab den dem deutschen 
Handel a priori feindlich gesinnten Staaten Titel in die Hand, zur 
systematischen Bekampfung desselben zu schreiten, und zwang die in 
handelspolitischer Beziehung Deutschland wohlwollenden Staaten zu 
SchutzmaBnahmen. Freilich muBten zu Beginn der Ruhrbesetzung 
und bereits 1922 durch Produktionsausfall und Reparationslieferungell 

1) Selbstverstandlich liegt in del' Wahl del' Stichtage auch eine ge. 
wisse Willkiir. 

2) Niiheres siehe Kap. IV. 



Die Produktion. 105 

Z~ 

Z2 

20~-----+--------------------~----~-4~----~------r===~ 

W I 15 
1~ 

n~~ __ ~+-______ -f~~~ __ ~ ____ ~~~ ________ ~S~m~n~d~I~91~q~m~De~~1o~ch~h~an~d~ 
W~----~--~~~----~~~--~~~~----------------t---~ 
8 

6 

2 

o J 6 9 
1921 

Kurve 6. 

6.-Mkit 
155 

150 

1*5 

1*0 
135 

130 

125 

120 

115 

110 

105 

100 

95 

90 

85 
80 

75 

70 

65 

IiO 

55 
50 

'15 

3 6 9 
1921 

5 6 7 8 9 W " ~ 1 2 3 
1922 1923 192* 

Preisbewegung del' FlammenfOrderkohle und del' englischen 
Kohle in Goldmark pro Tonne. 

12 

/' 
/ "\ 
I \ I 
I \ I 
I \ I 

I Deufsctlland 

" .... " ~ \ 
\ ~ Engrak

f 
" 

'''''''.... \ 

I I I 

23.56 7 8 9 W 11 n 1 2 J • 5 6 7 
1922 1923 

Kurve 7. Preisbewegung des Hamatit. 

, 

I 

8 9 10 11 12 1 2 3 
192. 



106 Spezialuntersuchungen. 

ein groBer Teil del' Roh- und Hilfsstoffe (Walzeisen, Kohle, Koks usw.) 
yom Auslande bezogen werden. In diesem Falle lag Deutschland mit 
seinen Materialpreisen keineswegs unter dem Weltmarktpreisniveau. 
Selbstverstandlich waren abel' auch 1923 noch Vorrate vorhanden 
und del' gesamte Bedarf an Roh- und Hilfsstoffen wurde zu keiner 
Zeit vollkommen yom Auslande be£riedigt. Die Moglichkeit einer Aus
nutzung del' Inflationszeit war somit bis zum Herbst 1923 gegeben. 
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Kurve 8. Preisbewegung des deutschen und englischen 
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Kurve 9. Preisbewegung des deutschen und englischen Stabeisens. 

Die Einstellung des Innenwertes del' Mark zum AuBenwert, wie es 
die Kurven im Herbst 1923 zeigen, erhellen plotzlich die unangenehme 
Tatsache, daB Deutschland beziiglich seiner Produktionsmittel zeit
weise bedeutend iiber das Weltmarktpreisniveau kam. Del' deutsche 
Un ternehmer , del' von del' zur W ertfind ung eines Ange botes notwendigen 
Kalkulation infolge del' wirtschaftlichen Verhaltnisse zur Spekulation 
iibergehen mu[\te, wurde plotzlich von seinem "Inflationskanapee" 
hochgeriittelt und sah seine KOllkurrenzfahigkeit auf das starkste be
droht. Das war die Situation September 1923. 
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Entwicklung der Rohstoffpreise in Deutschland und Eng
land von 1921 bis Februar 1924. 

(Basis: 1 Dollar = 4,20 Goldmark.) 

Kahle') I Hamatit') 
GieJlerei- I Stabeisen ') Roheisen III 4) 

Datum Deutsch-! Eug- Deutsch-I Eng- Dentsch-! Eng- Deutsch-I Eng-
land I land') I land land land laud I land land 
Gm. Gm. Gm. Gm. Gm. Gm. Gm. Gm. 

1921 I 
15. Jannar 12,4. 119,37 103,68 152,5 
15. April 15,6 127,33 100,60 162,66 
15. Juli . 13,37 35,24 1 99,45 119,03 81,53 104,39 219,32 
15.0ktober 7,05 30,48 50,27 102,27 40,66 79,16 193,52 

1922 
15. Januar 9,- 86,46 72,22 111,77 
15. Februar 9,96 82,89 70,23 115,62 
15. Marz 9,24 74,12 64,62 110,12 
15. April 10,33 90,78 79,31 142,17 
15. Mai . 33,34 94,63 85,29 144,26 
15. Juni 13,61 90,68 84,- 143,78 
15. Juli . 11,51 79,47 75,43 101,02 
15. August 6,12 53,71 47,42 85,30 
15. September. 11,85 85,65 75,13 135,23 
15. Oktober . 7,37 55,61 47,62 114,89 
15, November I 4,53 53,41 44,41 113,78 
15. Dezember 12,96 101,97 84,69 166,30 

1923 
1. Januar . 15,29 28,80 72,83 90,81 71,94 92,76 200,56 180,65 
1. Februar 6,92 28,80 74,07 91,89 71,17 95,59 123,77 180,65 
1. Marz . 22,72 33,20 144,62 113,73 138,54 124,13 298,05 182,98 
1. April . 22,71 29,97 153,28 125,27 146,69 112,89 312,30 235,87 
1. Mai 14,24 34,82 79,83 121,11 95,02 108,80 184,68 233,35 
1. Juni . 13,- 34,82 58,15 116,17 56,29 113,02 164,23 228,49 
1. Juli 13,86 30,49 104,05 106,45 103,18 102,71 172,46 224,53 
1. August. 

1
19,69 29,73 109,77 95,13 109,64 90,24 222,98 213,94 

1. September 38,80 30,09 125,13 98,31 125,- 98,14 276,25 210,21 
1. Oktober 38,46 29,92 116,- 94,17 116,- 95,76 295,09 200,88 
1. November I 24,92 24,86 116,-1 89,80 116,- 93,11 295,_6) 198,-
1. Dezember . 20,60 26,36 116,- 92,22 116,- 95,82 295,- 195,53 

1924 
1. Januar . 

" 26,48 105,- 98,89 1 
90,- 96,16 150,- 196,60 

1. Februar 
" 

26,24 107,50 87,49 84,50 90,51 130,- 194,14 

1) Deutschland: FlammfOrderkohle; Preis 1914: 11,50 M. (Vgl. V. D .• T. 
Nachrichten 1921-24.) 

England: Nordwestkuste Steams; Preis 1914: rd. 10,- M. 
2) Bis Ende 1922 glaubten wir unS mit einer blo13en Andeutung des 

englischen Preisstandes begnugen zu durfen. 
3) Deutschland: Hamatit; Preis 1914: 78,- M. 

England: Scottish Hamatit gem.; Preis 1914: 60,30 M. 
4) Deutschland: Preis 1914: 69,50 M., England 52,10 M. 
5)" 1914: 96,- M., 173,- " 
6) Lagerverkaufspreise des Westdeutschen Eisenhandlerverbandes in 

Diisseldorf. 
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Bevor wir die Entwicklung bis zur Gegenwart geben, mochten wir 
hier die Lohnentwicklung einschalten. 

Es kam uns bei der Untersuchung der Lohne wiederum darauf an, 
festzustelIen, in welcher Rohe fiir einen bestimmten Zeitabschnitt der 
deutsche Unternehmer tatsachlich belastet wurde, urn so ein volI
standiges Bild fiber die Konkurrenzfahigkeit in den einzelnen Zeit
abschnitten zu bekommen. Nicht der Nominalsatz, wie er als Ergebnis 
der Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern fest
gesetzt wurde, konnte somit die Zahlengrundlage sein, auch nicht der 
Reallohn, das heiBt die Kaufkraft des dem Arbeiter wirklich verab
folgten Lohnes, die sich bei fortschreitender Entwertung sehr schwer 
feststellen laBt (und unserer Ansicht nach keineswegs mit dem ge
wogenen Lohn des Zahltages identisch ist), sondern wir versuchen die 
wirkliche Belastung des Unternehmers dadurch zu errechnen, daB wir 
die Rohe des Lohnes in Gold fiir den Tag errechneten, der dem Zahl
tage vorausging, ohne ihn irgendwie zu wiegen. Durch diese Errech
nungsmethode glauben wir der tatsachlichen Belastung am nachsten 
gekommen zu sein. - Freilich kommt man auch auf dieser Basis nur 
zu annahernd richtigen Ergebnissen, da die Lohnzahlungsmodi ver
schieden sind. Bis Oktober 1923 kann man aber im Durchschnitt an
nehmen, daB die Lohne am 9.-10. Tage zur Auszahlung gelangten. 
Es ist somit fiir 1921 und 1922 der 8. Tag nach Beginn der Arbeits
woche als Vortag der Auszahlung angenommen und fUr 1923 der 7. Tag. 
Ende 1923 ging man zur Zahlung von Brotvorschfissen und anderen 
komplizierten Methoden fiber. Bei den folgenden Darlegungen fuBen 
wir im allgemeinen auf der Lohnregelung des Ver bandes Berliner MetalI
industrieller. Nach dieser wurde in Berlin - urn nur ein Beispiel zu 
geben - in der Woche vom 5.-11. November 1923 - kurz vor den 
glatten Goldmarkli:ihnen - folgende Entlohnungsart gehandhabt: 

Fiir die W oche vom 5. -11. November 1923 belief sich der tarifarisch 
festgesetzte Rochstsatz fiir Metallarbeiter einschlieBlich sozialer Zulage 
(eine Frau und ein Kind) auf 79,5 Milld. Papiermark pro Stunde, was 
bei einem Dollarkurs von 630 Milld. Papiermark, dem Umrechnungs
kurs des Lohnes in Gold, 0,53 Goldmark betragt. Die in der deutschen 
Lohnkurve eingesetzten 0,55 Goldmark Stundenlohn stellen die tat
sachliche Belastung des Unternehmers in Gold dar, wie sie sich aus der 
in der genannten Arbeitswoche gehandhabten Entlohnungsmethode 
ergibt. 

En tlohnungs art: 
Ausgezahlt wurden in der Woche vom 4.-11. November 1923 

einem mannlichen Arbeiter fiber 21 Jahre an den Wochentagen Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend jeweils der Papiermarkbetrag von je vier 
Broten in Rohe des Brotpreises am Zahlungstage. Dieser Betrag fiir 
ein Brot betrug: 
Dienstag, den 
Donnerstag, " 
Sonnabend, 

6. November . 
8. 

10. 

80 . 4 = 320 Milld. 
80·4 =·320 

120 . 4 = 480 " 
insgesarnt 1120 Milld. 



Kurs vom 6. November 
8. 

10. 
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420 Milld. = 3,20 Gm. 
630 " = 2,13 
630 = 3,20 " 

------
insgesamt 8,53 Gm. 

Als Zahltag des in genannter Woche erarbeiteten Lohnes 
wurde Dienstag, der 13. November 1923 angesetzt. Der Wochenlohn 
des Arbeiters in Papiermark betrug nach 0 bigen Feststellungen: 
79,5 X 48 = 3816 Milld. Abgezogen wurden ihm hiervon die voraus
gezahlten Brotgelder in Papiermark = 1120 Milld. Er bekam somit 
die Restzahlung von 2696 Milld. Der Berliner amtliche Dollarkurs 
vom 12. November 1923 ~ dem Vortage der Zahlung - betrug 
630 Milld. Papiermark. Um die Belastung des Unternehmers in Gold 
exakt festzustellen, muBten die restlichen 2696 Milld. Papiermark fiber 
diesen Kurs umgerechnet werden. 2696 Milld. Papiermark = 17,17 Gold
mark. Hinzuzufiigen ist diesem Betrage die aus den Brotgeldvor
schiissen zu erhebende Goldbelastung des Unternehmers von 8,53 Gold
mark, so daB die endgiiltige Belastung sich auf 25,70 Goldmark beHiuft, 
was einem Stundenlohn von 0,55 Goldmark entspricht. 

Die soeben entwickelte Berechnung beweist einmal die oben auf
gestellte Behauptung, daB man, urn den wahren Belastungsgrad des 
Unternehmers zu errechnen, den Lohn nach dem jeweils fiblichen 
Zahlungsmodi zu errechnen und am Vortrag der Zahlung in Gold
wahrung umzuwandeln habe. Zum andern zeitigt die dargelegte Ent
lohnungsart ein Phanomen der Inflationszeit, das wir mit "Mehrlohn" 
bezeichnen mochten und das sich aus der Entwertung der Papiermark 
erga b; das heiBt: der Ar bei ter bezog dad urch, daB er seine Brot
vorschfisse am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend - die insgesamt 
1120 Milld. ausmachten - am 12. November in derselben Papiermark
hohe abgezogen bekam, einen Mehrlohn in Gold fiber den festgesetzten 
Tarif, der gleich der Kursdifferenz zwischen dem zwolften und den einzel
nen BrotvorschuBtagen ist, oder - anders ausgedrfickt - bei dieser 
Entlohnungsart trug der Unternehmer das Entwertungsrisiko zwischen 
Brotvorschfissen, das sich, wie aus einem Vergleiche der tariflich fest
gesetzten Lohnsumme von 0,53 Goldmark und der endgiiltig errech
neten von 0,55 Goldmarkstunden hervorgeht, auf 0,02 M. pro Stunde 
oder 1,08 M. pro Woche belief. 

Die Ermittlung der englischen Lohne erfolgte auf der Basis des 
Vorkriegswochenlohnes ffir einen gelernten Metallarbeiter (fitter and 
turner) von 38 Sh. II P. pro Stunde1 ), multipliziert mit dem ffir die 
einzelnen Monate giiltigen Lebenshaltungsindex, erganzt durch Be
richte des Internationalen Arbeitsamtes in Genf, von dem auch die der 
Haupttabelle folgenden Lohndaten aus den verschiedenen Landern 

1) QueUe: Int.ernational labour office, studies and reports, Series D 
(Wages and hours) Nr. 10 June 1923. Die Lohndaten in der Labour Ga
zette sind leider beziiglich des Maschinenbaues zu ungenau bzw. ihra No
tierung geschieht nur immer zeitweise. Ein Vergleich unserer errechneten 
englischen Lahne mit den wenigen uns zur Verfiigung stehenden Al}gaben 
rechtfertigt unsere Errechnungsmethode. 
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stammen, die der deutsohen und der englischen Lohntabelle zur Er
ganzung beigefiigt sind (siehe Tabelle S.111). 

Ein Blick, den wir auf die Lohnkurve werfen, geniigt, um die riesige 
Differenz festzustellen, die sich zwischen dem .Arbeitslohn des deutschen 

Entwicklung der deutschen und englischen Lohne 
von 1922-1924 1). 

Fiir Deutschland FUr England 
Giiltig ab Lohn. Sozia.le Znlagen I Lohn in GoJdpf. 1914=100 1) 1914=100") in GOld~f. 

pro Std. 1 Frau 1 Kind pro St . 

1922 
30. Januar 25,- 2,- 2,- 37,- 165,- 137 

6. Marz 18,40 1,50 1,50 26,- 168,- 139 
27. " 19,70 1,- 1,- 28,-

1. Mai . 29,15 1,- 2,- 41,50 164,- 136 
5. Juni 28,17 1,- 2,- 40,20 165,- 137 

26. " 25,- 1,25 1,75 37,-
31. Juli . 17,73 0,90 1,- 25,40 166,- 138 
28. August .. 17,90 0,80 1,10 25,60 165,- 137 
25. September . 17,37 0,80 1,- 24,80 164,-

I 
136 

23. Oktober . 11,20 0,37 0,50 16,- 160,- 133 
20. November 9,50 0,18 0,28 13,55 164,- 136 

4. Dezember 13,50 1,- 1,- 19,60 168,- 139 
1923 

29. Januar 8,20 1,80 0,45 11,70 170,- 141 
12. Februar 19,92 0,70 1,-

I 

28,50 169,- 140 
5. Marz 25,50 0,80 1,60 36,50 170,- 141 

30. April 28,70 0,70 1,- 41,- 166,- 138 
14. Mai . 14,- ,070 1,- 20,- 161,50 134 
28. " 17,50 0,50 1,- 22,40 

4. Juni 9,60 13,70 158,- 131 
18. 

" 
20,26 29,-

25. " 19,69 4) 4) 28,10 
2. Juli . 22,86 32,70 159,- 132 
9. 0: .... 27,10 38,90 

24. September . 52,63 75,30 161,50 134 
1. Oktober . 35,70 51,- 163,- 135 
8. 

" 
47,70 68,-

5. November 52,- 1,- 2,- 74,30 161,50 134 
10. " 

52,- 1,- 2,- 74,30 
26. 

" 
50,- 1,- 2,- 71,50 

31. Dezember 48,- 2,- 4,- 68,50 158,- 131 
1924 

. i I 14. Januar 48.- 2,- I 4,- 68,50 158,- 131 

1) Lohnerreohnung siehe S. 108/109. 
2) Deutscher Lohn 1914 fiir einen gelernten Metallarbeiter fiber 21 Jahre 

ohne soziale Zulagen 70 Pfg. (Wir beriicksiohtigen bei der prozentualen 
Bereohnung die sozialen Zulagen nioht, ebenso wird im Terle und in den 
Kurven nur immer vom Lohn ohne soziale Zulagen ausgegangen. Bei 
englischem Lohn werden ZusohUtge. gleiohfalls unberiioksiohtigt gelassen.) 

8) Englisoher Lohn fiir einen gelernten Metallarbeiter fiber 21 Jahre 
38 Sh. 11 P. = 83 Pfg. 

') Genaue Angaben sind naoh den Unterlagen nioht zu errechnen, doch 
werden sioh die Zahlen in dieser Zeitspanne niohtwesentlioh versohoben haben. 
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Arbeiters (Anfang 1924 rd. 48 Pfg.) und dem seines Kollegen in Eng
land (Anfang 1924 rd. 130 Pfg.) ergibt. Die langsame Steigerung seit 
September 1923 macht sich auch hier geltend. Da aber, wie uns die 
zuerst besprochenen Kurven zeigen, die Rohstoffpreise das Weltmarkt
preisn!-veau urn diese Zeitspanne bereits uberschritten hatten (Stand 
September 1923 siehe S. 104££.), so lag es auf der Hand, daB die Frage 
der Konkurrenzfahigkeit abhing von dem niederen Stand der LOhne, 
ja, daB der Gewinn bei Auslandverkaufem lediglich aus der Lohn
differenz resultieren konnte. Nun war aber der Lohn an und ffir sich 
unter Berucksichtigung des groBeren Leerlaufs und der schlechteren 

6.-Pfg./st. 
~0·~-------------------r-------------------------4 
140 

130 

120 
110 

100 

123 • 567 8 9 W 11 n 1 23. 5 6 7 8 • W ff a 1 2 J 
w~ W~ WZt 

Kurve 10. Lohnentwicklung in Deutschland und England. 
(Dez. 1923: deutscher Lohn 48 Gpfg., englischer Lohn 130 Gpfg.) 

Betriebsorganisation im deutschen Betriebe im Endergebnis keineswegs 
so niedrig, daB fur den Untemehmer groBere Gewinne ausgeworfen 
werden konnten. 

Deutschland Amerika 
Goldpf. Goldpf. 

25,5 346,0 

Vergleichende Lohn u bersich t. 
(Erhebungsmonat: Marz 1923.) 1) 

Frankreich England Belgien Schweden 
Goldpf. Goldpf. Goldpf. Goldpf. 

57,0 141,0 64,0 84,0 

Holland Spauien 
Goldpf. Goldpf. 

220 72;6 

Vor aHem ist zu erwagen, daB im besetzten Gebiete weit hohere 
Lohne als die aufgefiihrten bezahlt wurden (zeitweise 80 Pfg. und dar
uber). Es 'konnten also die teueren Rohstoffe durch niedere Lohne 
nicht genugend kompensiert werden; mit anderen Worten: der Unter
nehmer lag mit seiner Maschine uber dem HersteHungspreis seines eng
lischen Konkurrenten. 

1) Quellen: Internationale Rundschau der Arbeit, 1923; Labour 
Revue, April 1923 : und Bericht des Internat. Arbeitsamtes in Geiif. 



112 Spezialuntersuchlmgen. 

Aus der skizzierten Konjunkturlage im Herbst 1923, die sehr ge
fahrlich zu werden drohte, da die gleichzeitig durch die Stabilisierungs
aktion eintretende Geldknappheit lange Kredite unmoglich machte, 
ergab sich eine zwangslaufig einsetzende Korrektion der Lohne und 
Rohstoffe. Die Lohne, die von 80 und 50 bzw. 55 Pfg. auf 48 bzw. 
51 Pfg. und noch tiefer herabsanken, wurden in erster Lillie zum Re
gulativ fUr Gewinn und Verlust. Ein gleichzeitig einsetzender - aIler
dings teilweise nul' vorubergehender - Abbau del' Rohstoffpreise 
macht heute den Unternehmer bezuglich seiner Produktions basen 
wieder durchaus konkurrenzfahig, die Lohne in ihrer jetzigen Hohe, 
im Verein mit den gegenuber Herbst 1923 auch jetzt noch billigeren 
Rohstoffen, garantieren einen Herstellungspreis, del' - schlagt man 
noch aIle Belastungen dazu - denen, speziell der deutsche Maschinen
bau bei seinen Produktionsstufen ausgesetzt ist, die Konkurrenz 
auf dem Weltmarkt gestattet. vVir glauben uns also nunmehr nach 
der Darlegung der Entwicklung der Rohstoffpreise und del' Lohne 
bis zur Gegenwart und VOl' aHem auf die Tatsache· gestutzt" daB 
Rohstoffe wie Lohne in Deutschland zuruckgesetzt wurden, nochmals 
auf unsere Behauptung im vorigen Kapitel festlegen zu durfen: 
die Zollmehrbelastungen, die dem deutschen Maschinenbau bei der 
Einfuhr nach Spanien, Italien und Frankreich durch Valutaaufschlage 
lUld differenzierte Tarife erwachsen, sind - September 1923 -
effektive MehrbelastlUlgen, sie sind erst recht effektive Mehr
belastungen bei sta bilen Wahrungsverhaltnissen und aus
balanciertem Weltpreisniveau. Sie schmalern unsere Ausfuhr, die 
cloch auchim Interesse unserer Gegner steigen sollte, uncl ermoglichen clem 
konkurrierenden auslandischen Maschinenfabrikanten eine Rente, die 
nul' etwas geringer als clie Zollmehrbelastung zu sein braucht, uncl die 
e benso, wie die Zollmehr belastungen, von clem Konsumenten zu tragen ist. 

Gewinnen wir somit aus der Darlegung cler Lohn- uncl Material
kurve clen Eindruck, claB die Belastungen, denen del' cleutsche Ma
schinenbau clurch Zolle ausgesetzt ist, zur Inflationszeit - solange 
uncl soweit der Beclarf an Roh- uncl Hilfsstoffen in Deutschland ge
deckt werden konnte - groBtenteils Gewichte waren, die er infolge 
cler nieclrigen Gestehungskosten zu tragen vermochte1), sahen wir 
weiterhin, daB September 1923 infolge cler ganzlich veranclerten Preis
lage und der clamaligen steigenden Tendenz der Lohne die Konkur
renzfahigkeit cler cleutschen Maschinenindustrie stark bedroht war 
- die Zollmehrbelastungen sich also als effektive Mehrbelastungen 
auswirkten -, so Ware nun die Lage seit September 1923 bis zur 
Jetztzeit scharfer zu charakterisieren. Auf den ersten Blick scheint 
es gerechtfertigt, nach clem Ruckgang cler Lohne uncl Rohstoffpreise2) 

wiecler nul' von einer "Gewichtsbelastung" zu sprechen. Die Staaten, 
die sich zur Aufhebung der SchutzmaBnahmen gegen das Deutsch-

1) V gl. auch Kap. IV und V 
2) Letztere allerdings beginnen wieder zu steigen und man plante 

daher einen weiteren Abbau der Lohne, ein Plan, welcher sich indes nicht 
verwirklichen lieI3. 
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land der Inflationszeit nicht verstehen wollen, zogern auch nicht, 
die Behauptung, Deutschland liege infolge seiner niederen Lohne unter 
dem Weltmarktpreisniveau, ins Feld zu fiihren, um die erhohten 
Zol1e ffir deutsche Maschinen aufrechtzuerhalten. - Selbst wenn wir 
diese Behauptung als zu Recht bestehend bezeichnen wollten, daB also 
die deutschen Unternehmer ohne Sonderbelastungen zu einem Preise 
weit unter dem Weltmarktpreisniveau in anderen Landern anbieten 
komlten, so ware die Aufrechterhaltung der Mehrbelastungen, die doch zur 
Abwehr eines Valutadumpings dekretiert waren, bei stabiler Wahrung
lediglich wegen niedrigerer Lebenshaltung - als ganzlich ungerechtfertigt 
anzusehen; da ja die Lohne und Lebenshaltungin allen Landern differieren 
(vgl. Lohnfibersicht in den einzelnen Landern, S. HI). Die entwibkelte 
Auffassung konnte weiter zu dem Schlusse verleiten, die deutschen 
niedrigen Lohne seien eine Folge der Mehrbelastungen, die man dadurch 
kompensieren wolle; oder mit anderen Worten: der deutsche Arbeiter 
arbeite unter einem Joche, und del' Grad seiner Beugung sei bedingt 
durch die Hohe del' Sonderbelastungen der deutschen Wirtschaft durch 
das Ausland. Unter dieser Annahme wurden allerdings die Zollmehr
belastungen seit September 1923 wieder Gewichte. Da sie sich aber in 
einer ungesunden Lohnsenkung auswirken und die Voraussetzungen, die 
ihr Einsetzen rechtfertigen (Valutadumpings), nicht mehr gegeben sind, 
mfissen sie selbst unter diesen Umstanden als ungerechtfertigt an
gesehen und im Interesse del' Gesundung der kranken Weltwirtschaft 
aufgehoben werden. - Auch unter der eben angefiihrten Annahme ware 
der Lohn das Regulativ zur Erhaltung del' Konkurrenzfahigkeit. 

Die dargelegten Schlfisse,' die die Verteidiger der Mehrbelastungen 
aus der Entwicklung seit September 1923 ziehen konnen und deren 
Auswirkung wir soeben erlautert haben, scheinen uns abel' nicht hin
reichend fundiert zu sein, um die Konjunkturlage restlos klaren zu 
konnen. Vielmehr ziehen wir folgendes in Erwagung: Die Inflations
zeit mit ihren vielen Zahlungsrisiken (siehe Kap. IV, Entwicklung del' 
Zahlungsbedingungen) zwang auch die technischen ~t.eiter der in
dustriellen Unternehmungen, ihre Hauptkraft ffir eh~ zweckmaBige 
Losung der Zahlungsfrage zu verwenden, mit anderen Worten: der Tech
niker hatte wahrend der Inflationszeit in erster Linie Kaufmann zu sein, 
wollte er seinen Betrieb durchbringen. Weiter ist festzustellen, daB die 
Kriegszeit zu einer Verminderung des Bedfirfnisses fiihrte, Maschinen, 
die kein Kriegsmaterial schufen, dem Fortschritt der Technik anzu
passen. Del' deutsche Maschinenbau ist daher heute fabrikationstech
nisch wie betriebsorganisatorisch hinter seinen Konkurrenten im Aus
lande zurfick. Diese Tatsache fiel September 1923 zur Zeit del' Aus
gleichung des Innenwertes der Mark an den AuBenwert schwer ins Ge
wicht. Der deutsche Unternehmer erkannte, daB er bei stabilen 
vVahrungsverhaltnissen, steigenden I .. ohnen und Rohstoffpreisen (erstere 
womoglich bis zum Weltmarktpreisniveau, das letztere schon erreicht 
hatten) auf Grund del' Vernachlassigung der beiden oben skizzierten 
Punkte nicht mehr konkurrenzfahig sein konne. Daher muBte auto
matisch der Lohnabbau als Notbehelf einsetzen, um in einer dadurch 

Reuter, ExportmoglichkaitelL 8 
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geschaffenen Atempause fabrikationstechnische und betriebsorgani
satorische Neuerungen einzufiihren und weitere Roh- lmd Hilfsstoff
preissenkungen (vor allem der Kohle) herbeizufiihren. Denn nur wenn 
es dem deutschen Maschinenfabrikanten gelingt, sich in den beiden ersten 
Punkten (bezuglich seiner Fabrikationstechnik und seiner Betriebs
organisation) dem Stande seiner Wettbewerber anzupassen, wird er 
weiterhin wettbewerbsfahig bleiben konnen, und nur unter diesem Ge
sichtspunkte erscheint der Abbau der Lohne unter den Friedensstand 
fur eine gewisse Zeit - die wir "trbergangszeit" nennen konnen -
gerechtfertigt. Die Frage der Mehrbelastung scheint uns somit nach 
der soeben getatigten trberlegung fur die Senkung der Lohne von 
sekurldarer Bedeutung gewesen zu sein. Zweifelsohne sind aber 
Zollmehrbelastungen auch unter den soe ben dargelegten 
Gesichtspunkten ungerechtfertigt und als Hindernisse fur 
die Gesundung der deutschell Wirtschaftzu betrachten. -
Ohne hier in der eillell oder allderen Erwagung die ausschlieBliche Be
griindung der gegenwartigen Lage suchen zu wollen, glauben wir doch, 
durch die Besprechung der verschiedenen Moglichkeiten, das Elltwick
lungsbild der Exportmoglichkeiten bis zur Gegenwart ergallzt und die 
Beziehungen der Spezialzolle fiir deutsche Maschinen, die wir auch heute 
noch als Zollmehrbelastungen ansprechen miissen, zu den ubrigen 
Hemmungen der deutschen Wettbewerbsfahigkeit angedeutet zu haben. 

Schon aus dem eben Gesagten kann man den Satz belegen, daB fiir die 
Erhaltung und Steigerung der deutschen Wettbewerbsfahigkeit - neben 
anderen spater noch zu erorternden Forderungen1) - fabrikations
technische wie betriebstechnische Neuerungen, sowie ge
na uesteKalkula tion von hervorragender Bedeu tung sein wird. 

Das Verhaltnis yom Material zum Lohn, das wir noch kurz behandeln 
wollen, ist natiirlich je nach dem Gewichte einer Maschine und der zu 
ihrer Fertigstellung notwendigen Arbeitszeit verschieden. Betrachten 
wIT einmal die nachfolgende Friedenskalkulation einer Blechricht
maschine, so sehen wir, daB der Auteil von Material zu den reinen Be
triebskosten (Gesamtlohn, d. h. produktive und unproduktive Lohne, 
kurz "Lohn" genannt), sich wie 3383: 2031 = rd. 62 % : 38 % verhalt. 

Eine Blechrichtmaschine, Gewicht ca. 13000 kg. Stand Juli 1914. 
1. Materialkosten inkl. 15% Verschnitt und Ausschul3risiko 3383,- 1\II. 
2. 1800 Lohnstunden, pro Std. 0,68 M. plus 

200% Betriebskosten. . . . . .. 1224, - 1\II. 
a) unproduktive Lohne. 807,84 M. 
b) Kohle usw.. . . . . 416,16 " 
c) Werkerhaltung . . . 1224,- "_~!~_8,=,, 3672,-" 

Demnach Herstellungspreis . . . . . . . . . . . . . . ---;7"'0"'5'"5c'-, _-"MT. 
plus 10% Handlungsunkosten und technisches Bureau. 705,- " 

Demnach Selbstkostenpreis ............ " 7760,- M, 
plus 10% Gewinn und Risikozuschlag. ....... 776,-" 

Nettoverkaufspreis ....... '. . . . . . . . . . . .8536~M. 
plus 3% Zuschlag fiir Vertreterprovis. vom Bruttoverkaufs-

preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 264, - " 
Mithin Bruttoverkaufspreis .. ............ 8800,~-··M. 

1) Vgl. Kap. V: Postulat.e zur Hebung des Maschinenexports. 
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Bei einer Masehine, in der noeh mehr Arbeitslohn steekt, kann 
man das Verhaltnis yom Material zum Lohn auf 50: 50, vielleieht sogar 
40: 601) sehatzen. Dieses Verhaltnis hatte sieh grlindlieh gewandelt 
und spielte 1922 eine andere Rolle wie 1914, und 1923 hatte sieh das 
Bild wieder vollig versehoben. 1922 - um einen Riiekbliek auf die 
Papiermarkkalkulation zu werfen - reehnete man (Ende 1922) mit 
einer durehsehnittliehen Materialsteigerung auf das 800faehe und 
einer durehsehnittliehen Lohnsteigerung auf das 130faehe. Das Ver
haltnis wandelte sieh daher folgendermaBen: 0,62 X 800 = 496; 
0,38 X 130 = 49,5 = 91 : 9 %. Oder bei einem angenommenen Ver
haltnis von 50: 50 % = 86 : 14 %. Naeh diesen Bereehnungen ist somit 
anzunehmen, daB Ende 1922 ffir Masehinen mit ahnliehem Ver
haltnis des Gewiehts zu der in ihr steekenden Arbeit das Verhaltnls 
yom Material zum Lohn etwa wie 80: 20 % bis 90: 10 % sehwankte, 
das heiBt: der niedere Lohn spielte um die Errechnungszeit in der 
Kalkulation nur eine untergeordnete Rolle. Seine fast ganzliehe 
Aussehaltung ermogliehte es dem Unternehmer, die oben gesehilderte 
Inflationskonjunktur auszunutzen. Fiir die Sehatzung des heutigen 
Verhaltnisses zwisehen Material und Betriebskosten ist folgende Uber
legung statthaft: Vor dem Kriege reehnete man bei einer dreigliedrigen 
Selbstkostenbereehnung - die Selbstkosten auf 100 bezogen - im 
Durehsehnitt 35 % fiir Werkstoffe, 25 % fiir produktive Lohne, 40 % 
fiir Unkosten2). - Fiir Beginn des Jahres 1924 lag das Verhaltnis 
folgendermaBen: man reehnete im Durchsehnitt 40% fiir Werk
stoffe, 20 % Hir produktive Lohne, 40 % fiir Unkosten (unproduktive 
Lohne u. a.). Das heutige Verhaltnis zwischen Material und Lohn hat 
sieh demnaeh gegeniiber dem Vorkriegsverhaltnis etwas versehoben. 
Der Lohn, der im Frieden fiir die Kalkulation eine wesentliche Rolle 
spielte, der zur :(n£lationszeit auf die Preishohe nur untergeordneten 
EinfluB hatte, ist nunmehr fiir die Wettbewerbsfahigkeit deutseher 
Masehinen auf dem Weltmarkte von ganz hervorragender Bedeutung. 
Seine geringe Rohe gestattet fiir die Gegenwart folgenden SchluB: je 
mehr sieh das Verhaltnis yom Material zum Lohn zugunsten des Lohnes 
verschiebt, desto niedriger wird der Selbstkostenpreis; mit anderen 
Worten: der Masehinenbau sollte vorziiglieh Masehinen exportieren, 
in denen die Fertiglohne den groBeren Prozentsatz yom Selbstkosten
preis ausmaehen; kurz gesagt: Maschinen, in denen viel Arbeit steekt. 

IV. Die Entwicklung der Zahlungsbedingungen und ihr EinfluB auf die 
Konkurrenzfahigkeit.DieAnderungderSelbstkostenimMaschinenbau. 

Wurde am Ende des vorigen Kapitels, das uns die Dynamik des 
Verhaltnisses der wiehtigsten preisbildenden Faktoren - Material und 

1) Einen festen Durchschnittssatz kann man bei der Verschiedenartig
keit der Maschinen nicht aufstellen. 

2) Nach Schulz-Mehrin: Goldmarkpreise und Selbstkostenverminde
rung. Die detaillierte Grol3enordnung fiir die Zusalmnensetzung der Selbst
kosten im Maschinenbau ist aus einer vom genannten Verfasser aufgestellten. 
im IV. Kap. abgedruckten Tabelle ersichtlich. 

8* 
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Lohn - zueinander und ihren wechselnden EinfluB auf die Selbst
kostenberechnung vor Augen fiihren sollte, um dadurch ein Bild uber 
die Lage der Wettbewerbsfahigkeit zu verschiedenen Zeitpunkten bis 
zur Gegenwart zu bekommen, der Satz aufgestellt: die zukiinftigen 
Exportmoglichkeiten in der Maschinenindustrie seien auch abhangig 
von der Wiedereinfiihrung einer gut fundierten Kalkulation, so sollen 
die folgenden Ausfiihrungen uber die Entwicklung der von jeder kon
kreten rechnerischen Grundlage losgelosten Zahlungsbedingungen im 
Maschinenbau wahrend der Inflationszeit, sowie ein trberblick uber die 
.Anderung der Selbstkosten, die Richtigkeit der aufgestellten Behauptung 
zu belegen suchen. 

In der Tat scheint es uns nicht unwesentlich, sich vor allem auch 
eingehender mit Fragen der Technik des Zahlungsverfahrens zu befassen, 
und - wenn auch der Streit um die verschiedenen Zahlungsmodi der 
Inflationszeit .heute und hoffentlich fUr immer der Geschichte anzu
gehoren scheint - so wiirde ihr Fehlen bei einer Untersuchung der 
Exportmoglichkeiten dennoch eine Lucke bedeuten, da ja nur die 
Kenntnis der Entwicklung die richtige Beurteilung der Gegenwart 
gestattet. Es erubrigt sich noch, darauf hinzuweisen, daB im folgenden 
keineswegs eine vollstandige trbersicht gebracht und einem der Zahlungs
modi gegenuber den anderen der Vorzug gegeben werden solI. - Solche 
Beweise sind schwerlich zu fiihren und, bei dem Tempo der Wirtschafts
entwicklung, wenn sie gelungen sind, schon langst veraltet. 

Ruckblickend auf die Entwicklung dieses wichtigen Abschnittes, 
dessen Einbeziehung in den Fragenkomplex uns zur Gewinnung eines 
Gesamteindruckes notwendig erscheint, sollen die einzelnen Entwick
lungsphasen der Zahlungsmodi in historischer Reihenfolge dargelegt 
und bezuglich ihrer Hauptmerkmale charakterisiert werden. 

Um ein Geschaft, dessen AbschluB durch starkEl Konkurrenz be
droht ist, schlieBlich doch perfekt zu machen, ist es oft von wesentlicher 
Bedeutung, den Kaufer durch giinstigere Zahlungsbedingungen als die 
der Gegenseite in letzter Minute zur Entscheidung zu bewegen. Neben 
seiner Qualitatsleistung (made in Germany!) War der deutsche Kauf
mann im Auslande auch durch seine langfristigen Kredite beliebt, und 
viele Praktiker behaupten, nur dadurch sei er i.i.bel'haupt ins Geschaft 
gekommen. FUr die Giiltigkeit der Behauptung spricht die Tatsache, 
daB in Italien, als wahrend des Krieges englische Kaufleute den ehemals 
deutschen Kundenkreis an sich rissen, von den italienischen Bestellern 
oft Klagen uber die harten Zahlungsbedingungen ("cash down") ge
fiihl't wurden, die sie doch von den Deutschen gar nicht gewohnt seien. 
Die Art der Zahlungsbedingungen spielte also seit jehel' fUr Inlands
wie Auslandsverkaufe eine wichtige Rolle, und vor dem Kriege war 
Deutschland bezuglich der Krediteinraumung an Kunden vorbildlich 
zu nennen. (Vielfach wurden vor dem Kriege deutscherseits den aus
landis chen Abnehmern Kredite bis zu 12 Monaten, ja bis zu 3 Jahren 
gewahl't.) 

Bei dem Verkauf einer Maschine wird sich die Abrechnung in den 
meisten Fallen uber einen langeren Zeitraum erstrecken, .in der Ma-
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schinenindustrie handelt es sich namlich groBtenteils nicht um Zug-um
Zug-Geschafte, sondern um langfristige Liefervertrage mit entsprechen
den Zahlungsbedingungen. Bei einem sich glatt abwickelnden Geschaft 
mit einem keinen langfristigen Kredit beanspruchenden .Kaufer be
standen folgende Zahlungsbedingungen im Maschinenbau, die man auch 
zur Grundlage der ersten Gleitpreise gemacht hatte: ein Drittel bei Be
stellung, ein Drittel bei Lieferung, ein Drittel nach Montage bzw. In
betrie bsetzung. 

Es diirfte weiterhin unbestritten sein, daB jeder Kaufmann die 
Verpflichtung hat, seine GeschaftsmaBnahmen den tatsachlichen Ver
haltnissen anzupassen, kurz gesagt: Verkaufspreis und Herstellungs
kosten, Einnahmen und Ausgaben mfissen sich die Wage haltenl). -
Wenn nun der Unternehmer im Maschinenbau in einer Wahrung, die 
standiger Entwertung unterliegt, seine Preise stellt, so ist es offensicht
lich, daB er zu festen Preisen bei Zahlungsraten oder langen Zahlungs
terminen nicht liefern kann. Schon das zweite und letzte Drittel der 
geleisteten Zahlung entspricht nicht mehr dem urspriinglich angesetzten 
Wert - eine Dberiegung, die uns in das heiB umstrittene Gebiet der 
Gleitpreise tiihrt. Noch im Jahre 1920 bis zu Begilm des Jahres 1921 
bewegte sich das deutsche Wirtschaftsleben in verhaltnismaBig gleich
maBigen Bahnen, und in Kundgebungen bekannten sich der Reichs
verband der deutschen Industrie und andere Organisationen zu der 
Notwendigkeit der WiedereinHilirung der Geschaftsgebrauche der Vor
kriegszeit, insbesondere zur Wiedereinffihrung des Verkaufs zu Fest
preisen 2). Schon damals erkannte man die schadliche Wirkung, die 
folgen muBte, wenn der deutsche Kaufmann von seiner anerkannten 
Zuverlassigkeit in Preis und Lieferung abwich. September 1920 begann 
der neue Marksturz, der gegen Ende des Jahres etwas abflaute, seit 
Januar 1922 aber mit wachsender Schnelligkeit fortging. Die Folge 
war, daB man mit einfachen Wagniszuschlagen nicht mehr auskam. 
Die festen Preise im Kleinverkaufe schwanden und auf Offerten im 
GroBhandel und in der Industrie erschien das Wortchen "freibleibend". 
Dieses Beiwort kann die erste und primitivste Form des Preisvorbehaltes 
genannt werden. Zwar gestattete es dem Verkaufer, die Grundbe
dingungen eines reellen Geschaftes einzuhalten, anderseits aber brachte 
es den Kaufer in die unangenehme Lage, daB ihm das Zahlenfundament 
ffir seine Dispositionen schwand. Die Anwendung des Preisvor
behalts ist also als der Todeskeim einer fest fundierten Kalkulation an
zusprechen. Aus der geschilderten unsicheren Lage heraus forderte der 
Wunsch aller Abnehmer, daB der endgiiltige Preis nach einem bei dem 
GeschaftsabschluB fest vereinbarten "Preisvorbehalt" aus dem An
gebotpreise sich bestimmen lassen solIe, die Entwicklung der Gleit-

1) Vgl. Froelich: Die Geldentwertung in ihrer Auswirkung auf die 
Erfiillung von Liefervertragen (als Mannskr. gedr.). 

2) Der Periode der Festpreise ging eine Periode der Gleitpreise (1917 
bis 1920) auf Grund von vierteljahrlich und spater monatlich ver6ffent
lichten, in Prozenten des Grundpreises (Stand 1916) ausgedriickten Aus
gleichsatzen voraus, die auf der Anderung der Selbstkosten beruhten. 
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preise im Maschinenbau in auBerordentlichem MaBe. In Zukunft war 
es demnach entscheidend, welchen Preisvorbehalt man vereinbart 
hatte. - Die lange Beibehaltung der Papiermark als Rechnungsbasis 
trotz ihres immer schnelleren Zerfalls, sowie die auBerordentliche 
Vielgestaltigkeit des wirtschaftlichen Lebens, brachte nun eine Fillie 
von Preisvorbehalten zur Anwendung. MaBgebend ffir sie alle waren 
folgende Gesichtspunkte (nach Froelich, a. a. O. S. 117): Der 
Preisvorbehalt solI dem Verkaufer die Wirkung der seiner Selbstkosten 
beeinflussenden Faktoren ausgleichen, er solI dem Kaufer ermoglichen, 
die Wirkung der preissteigernden Faktoren (Material und Lohn) auf 
den Endpreis zu verfolgen und nachzupriifen. Ersteres, das Verfolgen, 
ermoglicht dem Kaufer, seine weiteren geschaftlichen MaBnahmen nach 
den Erfordernissen des ordentlichen Kaufmanns vorzubereiten, das 
letztere, das Nachpriifen, sichert ihn vor einer tTbervorteilung. Grund
satzlich sollen demnach die Preisvorbehalte weiterhin, wie schon andern
orts betont, der Erzeugerfirma keinen buchmaBig groBeren Gewiml er
moglichen, als in den Angebotspreisen bereits vorgesehen war. 

Die folgenden Darlegungen sollen uns zeigen, ",ieweit die ver
schiedenen Preisklauseln oder Preisvorbehalte den angefUhrten Postu
laten entsprechen. - Vier Haupttypen von Zahlungsbedingungen mit 
jeweils charakteristischen Preisvorbehalten lassen sich aus der Fulle 
der Kombinationen herausschalen: 1. Preisvorbehalte, die aufgebaut 
sind auf den einzelnen Faktoren der Selbstkosten (Auffilliverfahren 
1. Ordnung); 2. das Kurssicherungsverfahren; 3. das Auffullungs
verfahren (II. Ordnung); 4. das Abgeltungsverfahren. Das erste Ver
fahren wurde vorzuglich im Maschinenbau des langeren angewandt, 
und zwar schrieb eine derartige Preisklausel z. B. vor, daB sich der 
endgultige Maschinenpreis um 0,4 % bei 1 % der Steigerung von Roh
eisen III oder Hamatit und um 0,4 % bei 1 % Lohnsteigerung erhohen 
sonte. Die Materialsteigerung sollte sich auf die Zeit von der Be
stellung bis auf halbe Lieferzeit, die Lohnsteigerung auf die Zeit von 
der Bestellung bis drei Viertel der Lieferzeit erstrecken. Beide Zeit
bedingungen basierten auf der Amlahme, daB das Material im all
gemeinen nach Ablauf der halben Lieferzeit angeliefert und bezahlt sei, 
und daB die Lohne erst nach Ablieferung des Materials, also in der 
zweiten Halfte der Herstellungszeit, verausgabt wfirden. Am Ende 
dieser beiden Termine fixierte man einen Stichtag. Bei dem soeben 
geschilderten Typ des Preisvorbehaltes muB von vornherein, wenn wir 
uns der Entwicklung des Verhaltnisses vom Material zum Lohn ent
sinnen (Stand 1922: 80: 20 %), die Annahme, die Preissteigerung von 
Material und Lohnsteigerung gleichmaBig abhangig machen zu 
konnen, als ganzlich ungerechtfertigt erscheinen. Der Maschinenpreis 
muBte bei einer Rohmaterial- und Lohnsteigerung von je 1 % jeweils 
um 0,80 % und die Lohne um 0,20 % erhOht werden. Ein Blick auf die 
Stabeisenkurve zeigt weiter, -daB dieses keineswegs den gleichen Steige
rungen:me Hamatit und Roheisen unterlag, ein Vergleich mit Schmiede
stahl und anderem hoherwertigen Material wfirde den Unterschied noch 
mehr zutage fordern. Es scheint uns also untunlich, nur e.inen Roh-
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stoffpreis in die Gleitklausel aufzunehmen, deren Ungenauigkeit durch 
die frille Festsetzung des Stichtags erhoht wird. Die Tatsache, daB 
die eingehenden Zahlungen lediglich beziiglich ihres Nennwertes auf den 
endgiiltigen Lieferpreis angerechnet wurden, daB also die An- und Teil
zahlungen an- und aufgefiillt wurden, rechtfertigen es unserer Ansicht 
nach, das geschilderte Zahlungssystem "Auffiillverfahren 1. Ordnung" 
zu nennen. Bei der Aufzahlung der geschilderten Nachteile dieses 
ersten Verfahrens, das ungefahr bis August 1922 angewandt wurde, 
mag es sein Bewenden haben1). 

Das Kurssicherungsverfahren geht von dem Grundsatz aus, man 
solIe an Stelle der im Angebot genannten Marksumme eine mit dem 
Entwertungsfaktor der Mark verviel£altigte Marksumme bezahlen. Ge
wohnlich rechnete man bei dem Verfahren iiber den Dollar. Die Tat
sache, daB der Preis selbsttatig den Schwankungen des Kurses folgte, 
sowie die Einfachheit der Errechnung, hatte etwas Bestechendes fiir 
sich. Es zeigte sich indes, daB die reine Kursgleitung der Entwicklung 
der Gestehungskosten nicht gerecht wurde. Bei schnellerer Entwertung 
der Mark blieben letztere hinter dem Kurse zuriick, bei langsamer 
Besserung oder beim Stillstand pflegten die Gestehungskosten weiter 
zu steigen, so daB ein Preis, der sich lediglich nach dem Kurse richtete, 
bei fallender Mark zu hoch, bei fester oder steigender Mark zu niedrig 
sein konnte. Die reine Kursgleitung als Preisvorbehalt und Zahlungs
bedingung zu verwenden, schien somit unzweckmaJ3ig. Man verwandte 
sie daher nur kombiniert mit anderen Verfahren 2). 

SchlieBlich waren noch als dritte und vierte Haupttypen das Auf
fiillungsverfahren II. Ordnung und das Abgeltungsverfahren in ihren 
wesentlichen Merkmalen zu umreiBen. - Das Auffiillverfahren II. Ord
nung unterscheidet sich vom Auffiillverfahren 1. Ordnung hinsichtlich 
der Errechnung seiner Teuerungszuschlage. Angesichts der oben auf
gestellten Mangel des geschilderten ersten Verfahrens und der vielen 
Streitigkeiten, die infolge seiner Anwendung entstanden, trotzdem es 
verschiedentlich modifiziert wurde, neigte man immer mehr zu der 
Ansicht, es sei richtiger, die Bewegung der Gleitpreise vermittels so
genannter Teuerungsfaktoren oder Ausgleichsatze zu regulieren. -
Sie sollen von einem bestimmten Tage an gelten und von dem Verhalt
nis dieses Tages beziiglich des Materials, der Lohne und der Zuschlage 
aller Art ausgehen. Wahrend nun von den Anhangern der Zahlungs
bedingungen nach dem Auffiillverfahren verlangt wird, daB 1. die 
An- und Teilzahlungen entsprechend der Wirkung des Preisvorbehalts 
erhOht werden und 2. daB bei jeder Teilzahlung die Anzahlung und 
etwaige Teilzahlungen entsprechend der Wirkung des Preisvorbehalts 
aufgefiillt werden, wenden die Anhanger der Zahlungsmethode nach dem 
Abgeltungsverfahren gerade gegen diesen zweiten Punkt ein, jeder 

1) Vgl. Bonte: Notleidende Auftrage im Maschinenbau nach der 
Material- und Lohnklausel. Maschinenbau u. Wirtschaft, 2. Jahrg. 1922, 
Heft 8. . 

a) Ni:i.heres siehe Goldrechnung im Maschinenbau, von Ingenieur 
Schulz-Mehrin, Wirtschaft vom 11. November 1923, Heft Nr. r. 
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Zahlung mi.\sse die ihr am Zahltage innewohnende Kaufkraft zugrunde 
gelegt werden. Ohne uns mit dem pro und contra del' beiden Verfahren 
zu beschaftigen, deren Berechtigung trotz heftiger Erorterungen nie 
einwandfrei entschieden wurde und auch wohl niemals entschieden 
werden kann, bringen wir im folgenden 14 Leitsatze fiber Zahlungs
bedingungen und Preisvorbehalte im Maschinenbau, in denen die beiden 
Verfahren grfindlich gegeneinander abgewogen werden 1). 

Lei ts a tze i.\ bel' Preis vor behal te und Zahl ungs bedingungen 
im Maschinenbau. 

1. Preisvorbehalte, die die .Andel'ung del' Angebots- odeI' Bestellpreise 
nach den von den Verbanden aufgestellten Ausgleichsatzen odeI' Teue
rungszuschlagen ermoglichen, sind Preisvol'behalten vorzuziehen, denen 
nul' einzelne Teile del' Selbstkosten, Materialpreise und Lohnsatze zu
grunde liegen. Den Fachverbanden und Fachgruppen des Maschinen
baues wird empfohlen, solche Ausgleichsatze laufend aufzustellen und 
dmch den V. d. lYI. A. veroffentlichen zu lassen. 

2. Bei del' Bemessung del' Ausgleichsatze odeI' Teuerungszuschlage, die 
von einem bestimmten Tage an gelten sollen, ist von den Verhaltnissen 
dieses Tages (Material, Lohn, Zuschlage aller Art) auszugehen. Schnelle 
Anpassung del' Ausgleichsatze ist unerlaJ3lich. Zu diesem Zwecke ist 
laufende Vel'folgung del' Preisverhaltnisse dul'cb Preiskmven fUr De
visen, Werkstoffe, L6hne '-md Gemeinkosten erforderlich. 

3. Die Preisvorbehalte k6nnen anderseits auf zwei verschiedene Weisen 
benutzt werden: 
a) beim Auffilliverfahren wird del' endgilltige Preis nach den Ver

haltnissen des Ablieferungstages odeI' bestimmten Stichtages, ge
gebenenfalls mit Hilfe del' Ausgleichsatze, festgesetzt. Die einzelnen 
Zahlungen werden auf den endgiiltigen Preis mit ihrem Nennwert 
angerechnet. 

b) beim Abgeltungsvedahren wird jede Teilzahlung derart berechnet, 
daB der entsprechende Teil des Bestellpreises in dem Verhaltnis 
erhoht wird, in welchem del' Teuerungsfaktor des Bestelltages zum 
Teuerungsfaktor des Zahltages steht. 

4. Die besonderen Verlustmoglichkeiten, die durch die fortschreitende 
Geldentwertung entstehen konnen, sind folgende: 
a) Ausgleichsatze (siehe 3a) und Teuenmgsfaktoren (siehe 3b) andel'll 

sich periodisch, die PreisverhiUtnisse (Selbstkosten) taglich. 
b) Die Zahlungen konnen infolge del' unvermeidlichen Zeitunterschiede 

zwischen Zahlungstag und Eingang der Zahlung entwertet werden. 
c) Die eingehenden Zahlungen konnen haufig nul' in unzureichender 

Weise VOl' der Geldentwertung geschfitzt werden. 
5. Die Verluste aus del' Geldentwertung sind um so hoher, 

a) je weniger Reihen- odeI' Massenfertigungen in Frage kommen, die 
eine laufende Versorgung mit Roh- und vVerkstoffen und einen 
laufenden gleichmaBigen Eingang von Zahlungen ermoglicht; 

b) je mehr die Zeiten fUr Aufwendung von Material, Lohnen und Un
kosten von dem urspriinglich vorgesehenen Fertigungsplan ab
weichen; 

c) je hoher der einzelne Auf trag im Verhaltnis zum Gesamtumsatz 
del' Herstellerfirma ist. 

6. Wahrend beim Auffiillverfahren die Verlustmoglichkeiten dmch die 
Auffilllung ausgeglichen werden, muB ihnen beim Abgeltungsverfahren 
dmch entsprechend hohere Bemessung del' Teuel'ungsfaktoren Rechnung 
getragen werden. 

1) Aufgestellt yom Reichsverband del' deutschen Industrie Febmar 1923. 



Die Entwicklung der Zahlungsbedingungen. 121 

7. Das Abgeltungsverfahren wird besonders bei langfristigen groBen Auf
tragen in Frage kommen. 

8. Beim Auffilliverfahren ist zu beachten, daB das finanzielle Ergebnis 
je nach der Lage der Zahlungstermine und nach der Rohe der einzelnen 
Zahlungen verschieden ausfallt. Die Ausgleichsatze fUr das Auffiill
verfahren konnen nur fUr eine bestimmte Verbindung von Zahlungs
terminen und Rohe der einzelnen Zahlungen bemessen sein. 

9. Das Abgeltungsverfahren bietet den Vorteil, daB die Teuerungsfaktoren 
zu einer einigermaBen richtigen Nachrechnung verwendet werden. 

10. Beirn Abgeltungsverfahren muB der Besteller zugestehen: 
a) daB auch die Zahlungen nach der Lieferung sich entsprechend dem 

Teuerungsfaktor des jeweiligen Zahltages andern; 
b) daB die Zahlungen nach Hohe und Zeitplmkt nach dem Ermessen 

des Lieferers abgerufen werden konnen (jedoch nicht frillier, als 
dem vereinbarten Zahlungstage entspricht). 

11. Bei Uberschreitung der Zahlungsfristen, die yom Besteller zu ver
treten sind, muB beim AuffUllverfahren - beim Abgeltungsverfahren 
liegt dies bereits im System - eine Erhohung der Zahlungen nach dem 
Stande des Ausgleichsatzes am Zahltage gegeniiber dem am Falligkeits
tage gefordert werden. ., 

12. AuBerdem mUssen bei Uberschreitung von Zahlungsfristen, die der 
Besteller zu vertreten hat, bei beiden Verfal1ren ortsiibliche Bankzinsen, 
mindestens aber 5% iiber Reichsbankdiskont, gezahlt werden. 

13. Soweit Unterlieferern die Auffiillung der von ihnen geleisteten Zahlungen 
bewilligt werden muB, muB ein entsprechender Teil des Gesamtpreises 
aufgefiillt werden. 

14. Bei eintretender Markbesserung ergibt die Anrechnung frillier ge
leisteter Zahlungen mit ihrem Nennwert (Aufflillverfahren) unter Um
standen, daB im weiteren Verlaufe des Geschaftes iiberhaupt keine 
weiteren Zahlungen meln' gefordert werden konnen, falls nicht eine 
besondere Klausel hier vorgesehen ist. 

Auf Grund dieser Leitsatze kristallisierten sich u. a. zwei Vor
schlage fUr Preisvorbehalte und Zahlungsbedingungen heraus: 1. fUr 
Goldmarkrechnung und Abgeltungsverfahren und 2. fUr Papiermark
rechnung mit Kursgleitung und Abgeltungsverfahren, Vorschlage, die 
yom Verein deutscher Maschinenbauanstalten Oktober 1923 aufgestellt 
wurden und von denen der erste noch heute Giiltigkeit besitztl}. 

Mit der Wiedergabe der Leitsatze fiir Preisvorbehalte und Zahlungs
bedingungen wollen wir die Erorterung iiber diesen Fragenkomplex be
schlie Ben 2}. 

Riickblickend auf den Ausschnitt aus der Fiille der Erschei
nungen (den wir nicht unabsichtlich ohne groBe Kommentare mog
lichst nach dem Originaltext gaben) haben wir nunmehr ganz allge
mein SteHung zu nehmen zu jener verworrenen Periode der Gleit
preise unter Beriicksichtigung der Konkurrenzfahigkeit des deutschen 

1) Der Abdruck dieser Preisvorbehalte wiirde zuviel Raum in An
spruch nehmen, auBerdem ist seine Anwendung bei den einzelnen Fach
verbanden nicht obligatorisch. 

2) Naheres iiber die Fragen, deren Andeutung fiir unsere Unter
suchungen der Exportmoglichkeiten zur Erklarung der gegenwartigen 
Lage der Preise und Zahlungsbedingungen vollauf geniigt. siehe S ch ulz
Mehrin: Goldrechnung im Maschinenbau a. a. 0., Anm. 1, S. 112; auBer
dem Schreibmayr: Preisbildung im Maschinenbau unter Beriicksichti
gung der Geldentwertung. Maschinenbau lmd W"irtschaft, 2. Jahrg., Reft 15. 
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Maschinenfabrikanten auf dem Weltmarkte wahrend dieser Zeit
spanne. Zieht man in Erwagung, daB es wahrend der Inflations
periode zwolf Fachverbande fiiI' den Maschinenbau gab, von denen 
jeder mindestens zwei Leitsatze fiiI' die Aufmachung der Preis
vorbehalte und Zahlungsbedingungen seinen Mitgliedfirmen an die 
Hand gab (deren Anwendung bis zu gewissen Grenzen sogar obliga
torisch war), bedenken wir weiter, daB diese dann 24 Leitsatze oder 
Beispiele die Leiter sowie die Kalkulatoren der einzelnen Fabriken zu 
allen erdenklichen Kombinationen und Verfeinerungen reizten, so kommt 
man schlieBlich unter der Berucksichtigung, daB es keinen Preis
vorbehalt, keine Zahlungsbedingungen gab, die einer Kritik stand
zuhalten vermochten, zu der FeststelIung: Die Fiille der Preisvorbehalte 
und Zahlungsbedingungen hatten aIle folgendes gemeinsam: 1. sie 
basieren auf keinen festen unanfechtbaren Zahlen; 2. ihre Aufmachung 
geschah nicht mehr lediglich zum Zwecke einer Selbstkostenfeststellung 
fiiI' den Unternehmer, fiiI' die Bllanz des Werkes, sie hatte vielmehr den 
Kaufer zu uberzeugen, daB die durch den Preisvorbehalt und die Zahlungs
bedingungen bedingte schlieBliche Endsumme in der tatsachlichen Ent
wicklung der Konjunkturlage begriindet war und ihr entsprach; 3. sie 
zeitigten, da hinslchtlich des zweiten Punktes nicht immer 1Therein
stimmung erreicht werden konnte, eine Fiille von Lieferstreitigkeiten. 

Es scheint uns offenkundig, daB die auslandische Kundschaft des 
deutschen Maschinenbaues, soweit ihr derlei Preisvorbehalte gemacht 
wurden, da sie sich in keiner Zwangslage, kaufen zu mussen, befand, 
ofter von dem deutschen Angebot zuriickschrecken muBte, wenn ihr 
nicht der pekuniare Vorteil trotz alIer Umstandlichkeit groB genug 
erschien. In Erwagung dessen war man bereits seit Ende 1922 be
strebt, fur die auslandische Kundschaft zu Festpreisen uberzugehen, 
und zwar zur Stellung des Angebotspreises in hochwertigen Valuten1). 

Der Unternehmer, der von der Kalkulation auf fester Zahlenbasis zur 
Spekulation mit kalkulatorischer Grundlage ubergegangen war, hatte 
durch die ganzlich undurchsichtigen Inflationspreise, die auf den Ge
stehungskosten im Inland basierten, die Moglichkeit, im Auslande zeit
weise konkurrenzlos anzubieten, eine Tatsache, die ja aus dem Ver
gleiche der Entwicklung der Rohstoffpreise und Lohne in Deutschland 
und England ohne weiteres hervorgeht; mit anderen Worten: die Export
moglichkeiten fiiI' den Maschinenbau waren, wie schon an anderen Orten 
betont, beziiglich der Preisgestaltung wahrend der Inflationszeit auBerst 
giinstig. Ohne auf das Problem der Scheingewinne naher einzugehen, 
mochten wir nur auf folgende 1Therlegung hinweisen: die Behauptung, 
die meisten Gewinne aus der Inflationszeit seien Scheingewinne ge
wesen, besteht doch nur dann zu Recht, wenn man zu beweisen vermag, 
daB die erzielten Preise in Gold unter den Selbstkosten zuziiglich der 
notwendigen Kapitalverzinsung gelegen haben. Derlei Beweise diiI'ften 
schwerlich und selten einwandfrei gelingen. Um uns aber doch wenig
stens ein Blld zu machen uber die Maschinenpreisentwicklung und ihr 

1) Vgl. zweiter Teil, Kap. I, S. 77. 
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Verhiiltnis zur Lohn- und Rohstoffpreisentwicklung, sei folgende Be
trachtung eingeschaltet: Wenn man den Friedenspreis einer Maschine 
mit einem jeweils giiltigen Gesamtteuerungsfaktor1) multipliziert, so 
kommt man auf den jeweils giiltigen Papiermarkpreis, dividiert man 
diese Zahl durch den Entwertungsfaktor der Mark, am Dollar gemessen, 
so kommt man auf den jeweils giiltigen Goldmarkpreis. Es ist uns 
weiterhin dann moglich, den erhaltenen Preis in Prozenten des Vor
kriegspreises auszudrficken. Nehmen wir eiumal als Gesamtteuerungs
faktor aus verschiedenen Griindenll) den GroBhandelsindex, so kommen 
wir zu folgender Berechnung: 

Tabelle zur Gewinnung eines tYberblicks fiber'die Rohe der 
Inflationspreise, in Gold umgerechnet. 

Errechnungsformel: FP· GF 
.. ~-

Monat Umrechnungsformel 

1920 2550·12,56 Jannar. 
15,2 

April. 2550·15,67 
14 

.Juli . 2550·13,67 
94. 

Oktober 2550·14,66 
16,1 

Dezember 2550·14,40 
17,3 

1921 2550·14,39 Januar. 
15,5 

April. 2550 ·13,26 
15,1 

Jnli . 2550.14,28 
-I8,-2-

Oktober 2550·24,60 
34,4 

Dezember. 2550·34,87 
45,5 

-- ------

FP = Friedenspreis, 
GP = Gesamtteuerungsfaktor (GroJ3-

. handelsindex), 
EF = Entwertungsfaktor der Mark, 

am Dollar gemessen . 

In Gold • /, ! 'I. 
nmgerechneter des vorkriegs-I des Vorkriegs-
Inflationspreis preises lohnes 

2107,- . 82,62 

2854,17 111,92 

3708,98 145,43 

2322,03 91,06 

2122,72 83,24 

2367,42 92,84 

2239,16 87,81 

2000,73 78,46 

1823,50 71,51 

1954,32 76,64 

1) Vgl. Hugo: Gesamtteuerungsfaktor im Maschinenbau. Maschinen. 
bau und Wirtschaft, 2. Jahrg., Heft 25/26. 

2) Der GroJ3handelsindex scheint uns als neutraler und anerkannter 
Index fiir unseren Versuch, lediglich ein Bild zu gewinnen (ein abschlieJ3en
des Urteil kann man, wenn fiberhaupt, im Ralunen dieser Untersuchung 
keineswegs faIlen), richtiger als der Index einer Fachverbandgruppe, der 
auch angezweifelt wird und der sich im fibrigen mit dem GroJ3handelsindex 
in annahernd gleicher Richtung bewegt. 
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I I , 

Umrechnuugsformel I In Gold I % I 0/. 
Mouat I umgerechneter des Vorkriegs- des Vorkriegs-

Infiationspreis preises I lohnes 
I 

1922 
I I 2550 ·36,65 

Januar. 
4.5 

2076,83 82 
I 

37 

Februar 
2550· JI,03 

2092,53 82 37 50 

Marz. 
2550.54,33 

2052,46 80 28 56,5 

April. 
2550·63,55 

2348,58 92 rd. 30 ~--69--

Mai 
2550·64,58 

2319,42 91 41,5 
71 

Juni 
2550·70,30 

2328,11 91 37 
77 

Juli 
2550· 100,59 

2019,72 79 25,4 --1-27--

August. 
2550· 192,02 

1736,35 68 25,6 --2-82--

September 
2550.286,98 

2067,22 81 24,8 
354 

Oktober 
2550.566,01 

1621,80 63,6 16 
890 

November 
2550· 1151,01 

1721,25 67,5 13,55 
1706 

Dezember. 
2550.1474,79 

2083,35 81,70 19,60 
1805 

Tabelle zur Gewinnung eines Uberblicks uber die Entwick
lung der englischen Preise fur dieselbe Maschine. 

FP = Friedenspreis 
Errechnungsformel: FP. GF. EFI GF = Eng!. GroLlhandelsindex 

EF EF 1 = Entwertungsfaktor der Mark 
am Pfund 

EF = siehe Tabelle auf S. 123. 

~fonat Umrechuungsformel in des Vorkriegs- des Vorkriegs-
IEngliSCherpreisl 0/. 0/. 

Goldmark preise.~ lohnes 

1920 2550.2,89·9,9 ! 
Januar 

15,2 
4799,87 188,23 

April . 
2550·3,06· 11 6130,97 240,43 

14 

Juli 
2550·2,92·7 5544,98 217,45 

9,4 

Oktober. 
2550· 2,66 . 12 5055,63 198,26 

16,1 

Dezember. 
2550.2,20·13 4215,66 165,32 

17,3 



}Ionat 

1921 
Januar . 

April . 

.Juli 

Oktober. 

Dezember. 

1922 
Januar. 

Februar 

::.vIarz. 

April. 

:Mai 

Juni 

Juli 

August. 

September 

Oktober. 

November 

Dezember. 
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Umrechnungsformel 

2550 . 2,09 . 12 
15,5 

2550 . 1,83 . 12 
15,1 

2550.1,78·14 -TsY._-
2550·1,70·27 

34,4 
2550 . 1,62 . 37 

45,5 

2550 . 1,59 . 39 
45 

2550· 1,58·45 
50 

2550· 1,60·61 
67,5 

2550· 1,59· 63 
69 

2550 . 1,62 . 64 
71 

2550· 1,63 . 705 ._-- 77--

2550· 1,63 . 115 
127 

2550 . 1,58 . 253 
282 

2550 . 1,56· 320 
354 

2550· 1,58·810 
890 

2550· 1,59. 1587 
1706 

2550· 1,58 . 1770 
1805 

EngliSCherPreisl '/, '/, 
in I des Vorkl'iegs- des Vorkriegs-

Goldmark preises Iohnes 

I I 
I 4126,16 161,81 

3708,47 145,43 

3491,46 136,92 

3402,47 133,43 

3359,37 131,74 

3513,90 138,- 165 

3626,10 142,- 165 

3687,10 145,- 168 

3701,93 145,- 166 

3723,71 146,- 164 

3778,63 148,- 165 

3763,75 148,- 166 

3614,67 142,- 165 

3595,93 141,- 164 

3666,90 143,80 160 

3771,45 147,90 164 

3949,95 154,90 168 

In den Jabren 1920-22 konnten auBer in den Monaten April und 
Juli 1920 durchweg Preise unter dem Vorkriegsstand getatigt werden. 
Ein Blick, den wir nochmals auf die Lohn- und Materialkurven werfen, 
rechtfertigt - berftcksichtigen wir das Vorkriegsverhaltnis vom Ma
terial zum Lohn - das durch die obige Berechnung gewollllene Bild1), 

1) Zum Vel'gleiche geben wir in einer letzten Spalte den deutschen Lohn 
in den jeweiligen Monaten, ausgedruckt in Prozenten des Vorkriegslohnes, 
wieder. Genauere Vergleiche sind unzweckmliBig, da die Maschinenpreise und 
die Rohstoffpreise und Lohne nicht auf del' gleichen Rechnungsbasis liegen, 
fill eine Schatzung scheint uns abel' ein Nebeneinanderstellen statthaft. 
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das heiBt, die gemachte Berech
nung gestattet eine ungefahre 
Schatzung der Preisschwan
kungen.wahrend der Inflations
zeitl). 

Nach diesem Rfickblick III 

die Vergangenheit, der uns die 
Konkurrenzfahigkeit und Ex
portmoglichkeiten der deutschen 
Maschinen wahl'end der Infla
tionszeit trotz aIler Schwierig
keiten zeigen soUte, mogen uns 
nunmehr einige Ziffern fiber die 
gegenwartige Preislage, sowie die 
Andermlg del' Selbstkosten im 
deutschen Maschinenbau unter
richten. 

Die gegenwartigen Zahlungs
bedingungen ffir das Ausland und 
Inland nahern sich dem Vor
kriegsstand, und als Rest jener 
Gleitpreisperiode blieb lediglich 
das unsichel'e Zahlenfundament 
ffir die jetzigen Goldkalkula
tionen. Man hatte den Boden 
unter den FfiBen verloren und 
sah zu, daB man im InflatiollS
strom oben blieb. - Mit der 
Mal'kstabilisierung galt es Grund 
zu suchen, galt es wieder auf
zubauen - und endlich - galt 
es im Vergleiche mit dem Aus
land den moglichen Preis wieder 
zu finden, das heiBt zu erkennen, 
wieweit man noch wettbewerbs
fahig sei. Setzt man den Frie
denspreis = lOO, so fand man 
urn die Wende des J ahres doch 
immel'hin eine Preissteigerung 
in Gold urn 100 %, die eine ernste 
Gefahrdung der Exportmoglich
keiten beffirchten lieB. Handelte 
es sich doch bei den Steigerungen 
immer urn Abwerkpreise, die 
durch die gesteigerten Fracht-

1) Man kann die Zi£fern ffir 
1922 sogar als H5chstziffern an
nehmen. 
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satze und andere Zuschlage wesentlich erhoht wurden. Es setzte 
die anderwarts bereits geschilderte Preissenkung eini), die ermoglichte, 
heute wieder mit dem 1,2-1,5£achen Friedenspreis zu produzieren. 
- Schulz-Mehrin, dessen Selbstkostentabelle wir im folgenden be
sprechen, setzte die Selbstkostensteigerung auf das 1,54fache (fiir 
Februar 1924), fiir Dezember 1923 auf das 1,83fache 2). Auf Grund 
sehr eingehender Untersuchungen kommt er zu der nebenstehenden 
Tabelle (s. S. 126) iiber die Anderung der Selbstkosten im Maschinenbau. 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, unterscheidet Schulz-Mehrin 
bei der Anderung der Selbstkosten gegeniiber 1914 eine preismaBige 
Anderung und eine mengenmaBige Anderung der Selbstkosten. Die 
erstere ist bedingt durch die Anderung der Rohstoffpreise, der Lohne, 
Gehaiter usw., letztere durch die Anderung der Erzeugungsverhaltnisse 
(Einfiihrung des Achtstundentags, Vermehrung der unproduktiven 
Arbeit). Unter Beriicksichtigung dieser beiden Faktoren kommt er zu 
seinen dargelegten Zahlenergebnissen, die wir, da sie uns im Vergleich 
mit unseren andernorts aufgefiihrten Daten (siehe Lohnkurve) etwas zu 
hoch angesetzt erscheinen, als die Hochstgrenze der Steigerung be
zeichnen mochten, die gegenwartig bei einer Maschine, deren pro
zentuale Zusammensetzung der Selbstkosten der oben angefiihrten 
gleichkommt, angenommen werden kann. 

Unsere Behauptung, daB die Selbstkostensteigerung im Maschinen
bau Februar 1924 das 1,2-1,5fache des Friedenspreises betrage, kann 
somit aufrechterhalten werden. Sie wird noch erhartet durch zwei 
Kalkulationsbeispiele, die uns durch einen Vergleich der jeweiligen 
Positionen mit dem Friedensstande AufschluB iiber die Selbstkosten
entwicklung der Gegenwart geben. 

Eine fertigbearbeitete Diesel motoren -Kurb~l welle, 
vierfach gekropft. 

Schmiedegewicht 4720 kg. 
Fertiggewicht 1930 kg. 
Mat. S. m. St. 35-60 kg/qmm Festigkeit. 
18% Mindestdehnung. 

1. Juli 1914 1. Februar 1924 
1. Materialkosten bei 140% Einsatz, 

32,5% Schrottausfall und 7,5% Ab-
brand ............. . 

2. Schmiedekosten: Lohn . . . . . . 
Zuschlag ..... 
Lohn + Zuschlag . 

3. GJiihkosten 

4. Bearbeitungskosten: Lohn . . . 
Zuschlag . 
Lohn X Zuschlag 

491,- M. 

83,- " 
332,- " 
415,- M. 

38,- M. 

445,- M. 
685,- " 

1130,- M. 

665,- M. 

62,- " 
545,- ". 
607,- M. 

66,- M. 

355,- M. 
800,- " 

1155,- M. 

1) Siehe Schulz-Mehrin a. a. 0., S. 119, u. Messeheft (10) Febr. 1924, 
Maschinenbau u. Wirtschaft. 

2) Siehe Kap. lIT: Lohn- und Rohstoffentwicklung. 
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Gestehungskosten 
5. Generalunkosten . 

6. Vertreterprovision 
7. (Nur bei Lieferungen ins unbesetzte 

Gebiet) Micurnabgabe .. 
8. Einkommensteuer. . . . . 
9. (Nur bei Inlandslieferungen) Waren

stempel .. 
Tnsgesamt 

2074,- M. 
374,- " 

24.48, - lVI. 
245,- " 

2493,- M. 
250,- " 

2743,- M. 
275,- " 

30,- " 
30,- " 

75,- " 
2693,- M. 3153,- M. 

10. Abspanewert . . . . .. 105,-" 100,- " 
~2~5~88~,--~M~.----~30~5~3~,--'M~.1~) Selbstkosten 

Ein fertiggearbeiteter Pressestander 
Material: StahlguB. 
Rohgewicht: 28000 kg. 
Fertiggewicht: 26800 kg. 

1. Kosten des GuBstiickes, nach Modell 
geformt ........ . 

2. Bearbeitungskosten: Lohn . . . . . . 

3. Generalunkosten . 

Zuschlag .... 
Lohn + Zuschlag 
Gestehungskosten 

4. (Nur bei Lieferungen ins unbesetzte 
Gebiet) Micurnabgabe. . 

5. Einkommensteuer. . . . . . 
6. (Nur bei Inlandslieferungen) Waren

stempel .. 
Insgesamt 

1. Juli 1914 1. Februar 1924 

5040,- M. 
256,- M. 
487,- " 
743,- " 

5783,- M. 
1042,- " 
6825,- M. 

6818,- M .. 
198,- M. 
603,- " 
801,- " 

7619,- M. 
762,- " 

8381,- M. 

84,- " 
84,- " 

210,- " 
--~.- .. -.--;c-~~--;;-;;;-;;-;;:---,-;c--
6825, - M. 8759, - M. 

7, Ab Spanewert . . . .. 45,-" 43,- " 
~~~~~--~~~~~ 

Selbstkosten 6780,- M. 8716,- M. 
1914 1924 

Zu 1. Stahlpreis des Gliihstiickes 2800, - M. 4098, - M. 
FormerlOhne . . 250, - " 220, - " 
Zuschlag ....... . 750,- " 880,- " 

-:;-;1 0'-;;0~0,-_---C;;M7.------'1 foo, - M. 
Verputzen (Lohn + Zuschlag) . 850,- " 970,- " 
Gliihen ........... . 170,- ., 370,- " 
Richten, SchweiLlen, Ausmessen . 220, - " 280, - " 

···5040,- M. 6818,- M. 

Schlie.Blich bringen wir noch eine tlbersicht iiber die Entwicklung 
der Materialpreise, Lohne und Unkosten im Marz, April und Mai 1924 

1) Bemerkungen zurn ersten Kalkulationsbeispiel: In den Zuschlagen der 
Schmieden und Bearbeitungswerkstatten, die sehr hoch erscheinen, sind 
u. a. enthalten: Dampf (Arbeits- und Heizungsdampfkosten), elektrische 
Stromkosten, Kosten fUr Maschinen und Krane, Hilfsarbeiterlohne (diese 
sind in del' Nachkriegszeit prozentual zu den Facharbeiterlohnen starke~ 
gestiegen, wodurch die Zuschlage hoher wurden), Gehalter der Betriebs
beamten, Schmiermittel, Amortisation der Einrichtungen, Reparaturen usw. 
Der Verkaufspreis liegt zurn Teil heute erheblich unter den Selbstkosten, 
je nachdem das Werk urn Auftrage verlegen ist. 
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mit der Vergleichsbasis vom November 1923. Die Tabelle zeigt einen 
Preisstillstand ffir den wichtigsten Hilfsstoff - die Kohle. - und 
eine Preissteigerung ffir Stabeisen, Kupfer und Zinn, hingegen bei 
den anderen Rohstoffen ein leichter Ruckgang zu bemerken ist. Auch 
in den UnkostenzuschHigen ist ein leichter Ruckgang des Prozentsatzes 
bemerkbar. 

Vergleichende Ubersicht uber Materialpreise, Lohne und 
Unkosten. 

Alle Preise in Goldmark je kg obne Fracht, Handelszuschlag und 
sonstige Bezugskosten (Werkpreise). 

Preise: 
31.12.23 1. 3. 24 1.4.24 1.5.24 

1. GuJ3eisen (einfache Stiicke) von 
0,33 0,34 20bis 25 kg ......... 0,44 0,33 

2. StahlformguJ3 (einf. Stiicke) . 0,65 0,59 0,57 0,60 
3. TemperguJ3 (einf. Stiicke ohne 

Qualitatsanspr.) . 1,05 0,81 0,80 0,80 
4. Stabeisen. . . . . 0,145 0,130 0,150 0,160 
5. Mittelblech 3 mm 0,195 0,165 0,175 0,180 
6. Kupfer Raffinade 1,15 1,18 1,21 1,17 
7. Zinn Hiittenerz . 4,30 5,28 4,95 4,58 
8. RotguJ3 ...... 3,00 2,34 2,40 2,35 
9. Lagerwei!3metall . 4,20 4,54 4,20 4,00 

10. RuhrfettfOrderkohle per Tonne 21,00 21,00 21,00 21,00 
11. Stundenlohn . . . . . . . . . 0,50 0,40 0,50 0,52 
12. Materialunkosten als Zuschlag 

zum Materialpreis 7 % 7,5'% 7,2 % 7 % 
13. Werkstattunkosten (Lohnzu-

schla~) ............ 250% 240% 2350f0 230% 
14. Vertnebs- und Verwaltungs-

kosten (Zuschlag zu den Her-
.. stellungskosten) . . . 18°'° 20% 20% 20% 
Anderung der gesamten Selbst-

kosten. . .......... 1,2 

1m AnschluB an die Berechnungen der Gestehungskosten, die zu 
eillem Abwerkpreis fiihren, mochten wir nochmals feststellen, daB der 
deutsche Maschinenbau hinsichtlich der gegenwartigen Rohe seiner 
Gestehungskosten konkurrenzfahig erscheint. Die Remmungen liegen 
heute wie zur Inflationszeit - abgesehen von dem letzten Vierteljahr 
1923 - weniger in den Preisen der Lohne und Rohstoffe, eine Tatsache, 
die aus allen bislang gemachten Untersuchungen belegt werden kannl), 
sondern es sind vielmehr andere Punkte anzufiihren, die zur Zeit noch 
unerwiinschte Hindernisse ffir die Exportsteigerung bilden, deren Be-

1) Wenn auch ein Preisabbau del' Rohstoffe und VOl' allem del' Kohle 
sehr erwiinscht ist, so liegen doch in del' gegenwartigen Hohe diesel' Preise 
unserer Ansicht nach nicht die Hauptschwierigkeiten ffir denMaschinenexport. 
Grundbedingung ist freilich, daJ3 die Produktion nicht gedl'osselt wird. 

R e ute r. Exportmogllchkeiten. 9 
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seitigung aber durchaus im Rahmen der Moglichkeit liegt und tunlichst 
bald erfolgen muB, Punkte, die deshalb, als Forderungen aufgestellt, 
Grundlagen des nachsten und letzten Kapitels werden sollen. 

V. VorschIage zur Hebu.ng des Maschinenexports. 
Aus dem bisher Gesagten soll uns als Gesamteindruckubermittelt 

werden: Der deutsche Maschinenexport nach dem Kriege bis zur Jetzt
zeit hat, obzwar er zeitweise groBen Behinderungen ausgesetzt war 
und noch ist, sich trotz aller. Schwierigkeiten behaupten konnen, und 
die wirtschaftliche Situation, in der sich die Maschinenindustrie mo
mentan (Stand Anfang Juli 1924) befindet, gestattet die Annahme, daB 
der deutsche Maschinenexport weiterhin auf ansehnlicher Hohe bleiben 
wird. Freilich scheint es uns wichtig, daB das Wissen von den Behinde
rungen, denen die Maschinenausfuhr ausgesetzt ist, in weitere Kreise 
dringe, damit die Hemmungen, deren Beseitigung nicht restlos von dem 
Bestreben des Maschinenfabrikanten abhangt (wir erinnern uns der 
Zollmehrbelastungen I), von maBgebender Stelle aus bekampft werden. 
Es lieBen sich bei dem Versuche, praktische Vorschlage zur Hebung 
der Exportfahigkeit zu geben, etwa folgende Postulate aufstellen: 

1. Es ist mit allen Mitteln auf die Beseitigung oder Milderullg 
der dargelegten SperrmaBnahmen und Mehrbelastungen hinzuwirken. 
Zu diesem Zwecke ist neben den Aufgaben, die der Regierung zur 
Erreichung dieses Zieles erwachsell, auch seitens des deutschen 
Maschinenfa;brikanten ullermudlich Aufklarungsarbeit zu leistell, und 
zwar soIl er vor allem seinen auslandischen Kunden unterrichten uber 
die Mehrbelastung, die ihm erwachst, wenn er deutsche Maschinen 
zu kaufen gewillt ist. Er soll ihn aufklaren uber die Rente, die durch 
die Mehrbelastungen bei geregelten Wahrungsverhaltnissen des be
lasteten Landes fUr das nicht belastete Wettbewerbsland ersteht, und 
die ihrell zahlenmaBigen Ausdruck findet in dem hohen Preise, der 
seinerseits Urheber vieler ungesunder Verhaltnisse ist. 

2. Der deutsche Unternehmer wird seine Exportfahigkeit heben, 
wenn er bezuglich seiner Fabrikationstechnik und Betriebsorganisation 
sich dem Fortschritte anzupassen imstande ist. Das Ventil, durch 
niedrige Lohne sich die Exportfahigkeit zu erhalten, kann nur als ein 
Notbehelf angesehen und als solcher gerechtfertigt werden, um in der 
dadurch geschaffenen Atempause die wesentlich weitere amerikanische 
Produktionstechnik aufzuholen. 

3. Die Qualitat des Fabrikates muB gehoben w~rden. Der Her
kunftsstempel "made in Germany" darf keinesfalls im Reuleauxschen 
Silme1) die deutsche Ware als "billig und schlecht" charakterisieren. 
Einer Amerikanisierung der Maschinen - leichter Bau mId billige 
Arbeit - muB entgegengewirkt und der Stempel "made in Germany" 
wieder zum Ehrentitel erhoben werden. 

1) Prof. Reuleaux bezeichnete im Jahre 1876 in seinen Briefen aus 
Philadelphia die deutschen Erzeugnisse als billig und schlecht, ein Urteil, 
das einen Sturm del' Entri:ist1.mg in den Industriekreisen hervorrief, und 
das den deutschen Unternehmer zur Qualitatsleistung ansporRte. 



Inflation gestatteten es die billigen Preise, die von den deutschen Werken 
gefordert wurden, dem auslandischen Kaufer, die Lasten der Zoll- und 
Frachtspesen und die sich daraus etwa ergebenden Schwankungen zu 
ubemehmen. Heute, wo die deutschen Preise annahemd auf Welt
paritat stehen, wird diese Vbemahme nicht immer zu erreichen sein, 
und es ist erforderlich, um mit den Angeboten des Auslandes in Wett
bewerb treten zu konnen, slch in der Form ihnen anzupassen 1). 

5. Dem auslandischen Kaufer ist des weiteren in den Zahlungs
bedingungen entgegenzukommen. - Wie in den Vorkriegsjahren ist dem 
auslandischen Kunden wieder Kredit einzuraumen, miissen ihm wieder 
feste Preise gestellt werden, von denen der Lieferant keinesfalls ab
weichen darf. Sicherlich ist die Beschaffung des notwendigen Gegen
kredits fur den deutschen Untemehmer zur Zeit sehr schwierig, indes 
kann diese Tatsache nicht als unabanderlich hingenommen werden. 
Man muB Mittel und Wege finden, um langfristige Kredite ge ben zu 
konnen. DaB bei der gegenwartigen Kreditnot der deutschen Industrie 2), 
Kundenkredite ad libitum nicht moglich sind, bedarf keiner weiteren 
Erorterung. Die Kreditfrage - oder, um bei unserem Gedankengang 
zu bleiben, die Frage des Gegenkredits - hat sich fiir die deutsche 
Industrie immer mehr zu einer Lebensfrage entwickelt. - Der Ein
fall fremden Kapitals in die bislang grundsatzlich rein deutschen Unter
nehmungen erscheint uns jetzt schon sehr bedenklich und die Tendenz, 
die deutsche Kohlen- und Eisenindustrie durch Schaffung von inter
nationalen Kohlen- und Eisenpols zu entdeutschen, ist augenscheinlich 
stark. Die Preise, die dann die deutsche weiterverarbeitende Industrie 
diktiert bekame, wiirden ihre Selbstandigkeit als Wirtschaftsfaktor 
vernichten. Nur gesteigerter Export vermag uns aus der gefahrlichen 
Lage zu bringen. Er ist allerdings zur Zeit lediglich mit langfristigen 
Krediten moglich. - Auch die Frage des Gegenkredits fur die deutsche 
Industrie muB somit im Interesse der Erhaltung der deutschen Wirt-
schaft baldigst gelOst werden. • 

6. Die haufigere Beschickung ausHindischer Ausstellungen ist 
wieder zu erstreben, damit der Kaufer im eigenen Lande sich von der 
Gute deutscher Erzeugnisse uberzeugen kann. Die Pflege und Aus
gestaltung technischer Messen in Deutschland ist unbedingt erforderlich. 

7. Der deutsche Untemehmer muB, wie vor dem Kriege, zwecks 
Beurteilung seiner eigenen Wettbewerbsfahigkeit uber die Lage im 
Auslande umfassend orientiert sein. Er muB die Preisfaktoren und die 
Angebotspreise seiner Konkurrenten kennen und muB diesen Ziffem 

1) Vgl. Dr.-lng. v. Klemperer: Hebung der deutschen Maschinen
ausfuhr. Maschinenbau und Wirtschaft. 1924, Heft 8, III. J. 

2) Vgl. Bucher: Das Sachverstandigen-Gutachten und die deutsche 
Industrie. (Vortrag, gehalten auf der Hauptversammlung des Vereins 
deutscher Maschinenbau-Anstalten, Mai 1924.) 

9* 
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seine Kalkulation auzupassen suchen. Mit del' Aufstellung del' sieben 
Postulate mage es sein Bewenden haben. 

Noch mancher Punkt lieBe sich anfiihren. - Auf die Frage del' 
Steuerpo1itik und ihre Auswirkung in del' Maschinenindustrie und das 
im Jahre 1923 zeitweise recht gespannte Verhaltnis zwischen roh
stofferzeugender und rohstoffverarbeitender Industrie naher einzu
gehen, muBten wir uns versagen, zuma1 in dem wirtschaftspolitischen 
Rahmen schon zahlreiche Fragen verschiedenster Art hineingepaBt 
werden muBten. 

Vielmehr scheint es uns richtiger, die Frage del' Exportmaglich
keiten durch eingehendere Untersuchngen uber Zollmehrbelastungen 
geklart zu haben. Die Erkenntnis del' Benachteiligung Deutschlands, 
die wir durch die Darlegung del' Handelspolitik del' einzelnen Lander 
nachgewiesen und an verschiedenen Maschinen zahlenmaBig be1egt 
haben, erhebt itber die Fachkreise des Maschinenbaues hinaus einen 
Anspruch auf Beachtung: Zwar geben wir nur Unterlagen uber die 
Belastung eines Zweiges del' deutschen Industrie, denken wir uns abel' 
diese Untersuchungen fur die Hauptindustrien durchgefiihrt, so haben 
wir die festen Belege fiir die Tatsache, daB Deutschlands Industrie 
heute durch die Handels- und Zollpolitik des Auslandes gleichsam von 
einer vielgliedrigen Kette umschnurt ist, die einen neuen industriellen 
Aufschwung verhindern solI. Neben den vielen Belastungen wirkt 
gerade die Fessel durch Zollmehrbelastungen besonders druckend, zeigt 
sie doch - ganz abgesehen von dem effektiven Gewichte - die Tat
sache: Deutschland muB sich heute noch von jedweden Landern eine 
differenzierte Behandlung gefallen lassen. 

Darum machten wir zum SchluB bemerken: Wie auch immer die 
Exportmaglichkeiten del' deutschen Maschinenindustrie sich im gegen
wartigen Jahre entwickeln magen, die Aufhebung del' einseitigen Zoll
mehrbelastungen, deren ungerechtfertigte Beibehaltung wir unter Ver
folgung del' Wirtschaftsentwicklung im Maschinenbau wahrend del' 
letzten vier Jahre dargelegt zu haben glauben, ist eine Forderung, 
deren Erfiillung nach del' Lage del' deutschen Wirtschaft und Industrie 
- insbesondere del' Maschinenindustrie - Deutschland unbedingt und 
ohne groBe Komnensationen gewahrt werden muBte, wenn andel'S nicht 
das Wort von del' Gleichberechtigung del' Volker im internationalen 
Handel auch weiterhin nur 1eerer Schall bleiben soIl. 
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