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Vorwort. 
Die vorliegende Untersuchung ist einer der aktuellsten Fragen der 

modemen Arbeitspolitik gewidmet. Sie stellt den Versuch dar, die 
Grundtendenzen und Richtungen der gewerkschaftlichen Bewegung 
in den Hauptlandem unserer europaischen Kultur zu ermitteln und 
festzustellen. 

Urspriinglich plante ich eine Untersuchung fiber die Beziehungen 
zwischen Kapital und Arbeit in den drei Hauptlii.ndem Europas, in 
England, Frankreich und Deutschland. Als ich mir jedoch im Laufe 
Meiner Untersuchung eine klare Vorstellung fiber den Stand der 
franzOsischen Gewerkschaftsbewegung gebildet hatte, kam ich zur Vber
zeugung, daB es gegenwartigunmoglich ist, innerhalbder franzosischen 
Arbeiterbewegung eine bestimmte allgemeine Tendenz festzustellen. 
Da ich mich jedoch fiir Meinen Zweck nicht mit der Erfoschung der 
Sachlage in den beiden andem Landem begniigen zu konnen glaubte, 
hielt ich es fiir notwendig, zur Bekriiftigung und Bestatigung der sich mir 
aufdrangenden Schlfisse auch die Vereinigten Staaten von N ordamerika., 
sowie die englischen Kolonien in Meine Untersuchung hineinzuziehen. 
Ich fa.nd meine Erwa.rtungen in vollem MaBe bestatigt: die Tatsachen 
der amerikanischen Arbeiterbewegung bestiirkten mich noch mehr in 
der Dberzeugung von der Richtigkeit Meiner Beobachtungen und An
schauungen fiber die Tendenzen der modemen Arbeiterbewegung, 
zugleich aber iiberzeugte ich mich auf Grund des von mir gesammelten 
Materials, daB eine Beschrankung Meiner Untersuchung auf die 
drei Lander - England, Amerika und Deutschland - sich in vollem 
MaBe rechtfertigen lieB. AuBerdem habe ich in dem letzten Abschnitt, 
der demProblem des gewerblichenSchieds- undSchlichtungswesens, jener 
kultivierteren Form der Beilegung gewerblicher Konflikte gewidmet ist, 
noch das sich auf Kanada und die englischen Kolonien in Australien 
beziehende Material verwertet, da diese Lander mit Recht, was die 
Art der Regelung der zwischenKapital und Arbeit herrschenden Beziehun
gen anbetrifft, als die fortgeschrittensten Staaten angesehen werden 
konnen. 

Die vorliegende Untersuchung ist im Jahre 1905 begonnen und falIt 
in die Zeit meines zweijiihrigen Aufenthalts im Auslande, wo ich mich 
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im Auftrag der Petersburger Universitat zur Vervollstandigung meiner 
Studien aufhielt. Die Mangelhaftigkeit und Liickenhaftigkeit des biblio
graphischen Materials und der Umstand, daB die Daten, deren ich zu 
meiner Arbeit bedurfte, auBerordentlich zerstreut waren, haben es ver-
8chuldet, daB ich allein gegen vier Jahre brauchte, um mir das fiir meine 
Arbeit erforderliche Material zu verschaffen. In dieser Beziehung war ich 
im hohen Grade auf die Hilfe und Unterstiitzung einzelner Personen und 
Institutionen angewiesen. Do. ich hier nicht die Moglichkeit ho.be, allen 
denen, die mir durch ihre Teilnahme, Sympathie und ihr Interesse 
bei der Durchfiihrung des von mir geplanten Werkes zur Seite standen, 
meinen Dank abzustatten, ergreife ich die Gelegenheit, dies wenigstens 
gegeniiber allen Institutionen zu tun, denen die Mehrzahl jener Perso:l.en 
angehOrt, die meine Arbeit durch ihre Sympathie gefordert und die 
mich bei der Verwirklichung meines Planes unterstiitzt haben. Von 
8olchenInstitutionen mochte ich hier vor allemnennen: The British 
Museum, The Royal Statistical Society und The School of 
Economics in London, das Musee Social in Paris, das Soziale 
Museum in Frankfurt a. M. und die Gehe-Stiftung in Dresden. 
Von Institutionen mehr privaten Charakters, sind es vor aUem The 
General Federation of Trade Unions (insbesondere aber deren 
ehemaliger Sekretar Mr. Isaac Mitchel, sowie ihr gegenwartiger 
W. A. Appleton) ferner das Gewerkschaftshaus in Berlin und 
Hamburg, das Gewerkschaftskartell in Frankfurt a. M. u. a., 
denen ich eine wesentliche Forderung meiner Bestl'ebungen verdanke. 

Bei all diesen Institutionen fand ich das weitgehendste Entgegen
kommen, und die Hilfe und Liebenswiirdigkeit der an ihrer Spitze 
stehenden Personlichkeiten ermoglichte es mir, ein reichhaltiges Material, 
und zwar nicht nur ein solches, das sich auf die Zustande und Vorgange 
in der heimischen Industrie, sondern auch ein solches, das sich auf die 
Sachlage in entlegeneren Ortschaften und Gegenden bezog, zu sammeln. 
Auf diesem Wege habe ich mir unter anderem auch das uns gegen
wirtig zur Verfiigung stehende Material iiber Amerika verschafft. Do. 
ich nicht die Moglichkeit hatte, mit den fiir mein Problem in 
Betracht kommenden Personen, soweit sie in Amerika wohnen, 
in personliche Beziehung zu treten, sah ich mich genotigt, mich 
brieflich an einzelne von ihnen zu wenden. In den meisten Fallen 
fand mein brieflicher Appell ein freundliches und sympathisches Echo. 
Zu besonderemDank bin ich demPrasidenten des amerikanischen 
Gewerkschaftsbundes, Mr. S. Gompers, verpflichtet, der mir ein 
reiches und auBerst wertvolles Material fiber viele Probleme, zur Ver
fiigung steUte, die in der nationalokonomischen Literatur EUlopas 
nurwenig Berficksichtigung gefunden haben. Ferner mochte ich noch den 
ffihrenden Mannern, die die offizielle Vertretung der englischen Kolonien 
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innehaben, fur die mir in London bewiesene freundliehe Teilnahme 
und fur ihr groBes Entgegenkommen meinen herzliehsten Dank aus
spreehen. Sie haben mieh in weitherzigster Weise mit reiehhaltigen Daten 
aus den offiziellen und privaten Quellen versorgt. Endlich moehte ieh 
an dieser Stelle aueh noeh den Arbeitgeberverbanden danken, 
die mir auf meine briefliehe Bitte freundliehst die ihnen zur 
Verfugung stehenden Daten zu den in meinem Werk behandelten Fragen 
zuganglieh maehten. 

Dureh meine vieljahrigen Bemfihungen war ieh endlieh in den 
Besitz eines reiehhaltigen Materials gelangt, das mieh in den Stand setzte, 
an die Bearbeitung der Frage selbst heranzugehen. Da aber ergaben sieh 
neue Sehwierigkeiten fUr die wissensehaftliehe Untersuehung. 1eh hatte 
kaum Zeit gefunden, den mir zur Verfugung stehenden Stoff zu siehten 
und Klarheit uber eine bestimmte Frage zu gewinnen, da hatten das 
Leben und die Tagespresse bereits zahllose neue Daten aus allen Enden 
der Welt an den Tag gebraeht, und zwar Daten, die oftmals in diametralen 
Gegensatz zu den Ergebnissen zu stehen sehienen, zu denen ieh selbst 
auf Grund des bereits gesammelten Materials gekommen war. Neue, 
unsiehere und ungeprufte Naehriehten, die zuweilen von Zeitungs
korrespondenten in ihren MuBestunden frei erfunden worden waren, 
riefen in mir oft Zweifel an meinen wissensehaftliehen Konstruk
tionen waeh; ieh hatte das Gefuhl, daB um mieh herum die lebendige 
Wirklichkeit wogte, die sich nicht leieht in den Rahmen strenger wissen
sehaftlieher Begriffe einspannen laBt. . . . und dies braehte mieh oft 
geradezu zur Verzweiflung. Da stieB ieh einmal ganz zufiillig auf eine 
Bemerkung des verstorbenen A. J. Tseh u prow, aus der ieh die Gewi.l3heit 
sehOpfte, da.13 dies unweigerlieh dasSchieksal einesjeden Forschers sei,der 
es unternimmt, mit dem Gedanken in die Geheimnisse der unendliehen 
"Produktivitat des Lebens" einzudringen. "Den ganzen Winter uber" 
sehreibt A. J. Tsch u prow im April des Jahres 1903, "habe ieh fleiBig 
gearbeitet, aber leider nichts zustande gebraeht und vollendet .... 
Man moehte immer das neu hinzukommende Material mitberuek
siehtigen .... aber in dem Faeh, in dem ieh arbeite, bringt jeder Tag 
soviel N eues, daB die begrenzte Kraft des Geistes von dieser sieh nie 
ersehOpfenden Produktivitat des Lebens erdruckt wird." 

Unter solehen Umstanden kann der wirksamste Trost ffir den 
Forseher nul' in del' Dberzeugung liegen, daB kein ernstes Studium -nieht 
einmal das, das die immer weehselnden Ereignisse des wirklichen Lebens 
zum Objekt hat - an den Elementen vorubergehen kann, die zu dem 
wahren inneren Wesen dieser Ereignisse gehoren. Diese Elemente 
konnen und mussen auch, abgesehen von der Dauer und del' Bestandig
keit ihrer auBeren Erseheinung, ihres auBeren Ausdrueks, von Bedeutung 
sein. Andererseits abel' kann sieh del' Forscher aueh damit trosten, daB 
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das l wa.s im gegebenen Augenblick die Krafte des "begrenzten Geistes" 
eines EinzeInen iibersteigt, mit der Zeit doch durch vereinte Arbeit 
bewaltigt und bezwungen wird. 

All das zu verzeichnen, was im Laufe dieser Untersuchung meine 
Aufmerksamkeit auf sich lenkte und es durch eine umfassende wissen· 
schaftliche Idee moglichst a11seitig zu beleuchten, da.s ist das unmittel· 
bare Ziel, das ich in der vorliegenden Arbeit angestrebt habe. 

StreIna. bei St. Petersburg, im Oktober 1910. 

Der Verfasser. 



Vorwort zur deutschen Ausgabe. 
In der deutschen trbersetzung meines Buches, die gleioh nach dam 

Erscheinen der russischen Ausgabe in Angriff genommen wurde, habe 
ich keine Anderungen vorgenommen. 

Die allerneuesten Ereignisse auf dem Gebiete der gewarblichen 
Konflikte haben mich zu keiner Anderung meiner prinzipiellen An
sichten veranlassen konnen. Andererseits sind die Da.ten, die neu hinzu
gekommen sind, noch nicht so weit abgeschlossen, als daB eine end
giiltige Bewertung derselben vom theoretischen Standpunkt mogIich 
ware. Aus diesen Grlinden wird man es begreiflich finden, daB ich diese 
Daten der nunmehr fertig vorliegenden trbersetzung nicht hinzufiige. 

Die neuen Tatsachen erfordern eine besondere Untersuchung, 
deren Resultate entweder fUr sich zu veroffentlichen oder etwa in eine 
zweite Auflage des Buches hineinzuarbeiten waren. 

Zum SchluB m6chte ich noch Herrn Prof. Dr. L. v. Bortkiewicz 
ffir seine freundliche Vermittlung bei der Herausgabe dieser trbersetzung 
meinen verbindlichsten Dank aussprechen, sowie ferner dem tTber
setzer des Buches, Herrn Dr. O. Buek, und dem Verleger, Herrn Julius 
Springer, der sich die wiirdige Ausgabe des Buches angelegen 
sein lieB. 

Bonn a. Rh., im August 1912. 
Der Verfass.r. 
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Einleitung. 

Der Interessenkon:ftikt in der Geschichte 
der N ationaIHkonomie. 

I. Der Begrift des gewerblichen KonHikts in seinem Zusammenhang mit 
den grundlegenden Kategorien des KonHikts wirtschaftlicher Interessen. 2. Die 
Vorliufer A dam Smith's: Die englischen Moralisten (Ho b bes, Mandeville, 
Shaftsbury u. a.), die Merkantilisten (Fortrey); James Steuart's Lehre 
von den wirtschaftlichen Interessen und ihren KonHikten. 3. Die sozwen 
Klassen und ihre Interessen bei den Physiokraten. 4. Adam Smith's Lehre 
vom Egoismus und vom Kontlikt der wirtschaftlichen Interessen. 5. Die Lehre 
von dem TauschverhiUtnis und vom Prinzip derKonkurrenz in Adam Smith's 
Schule. 6. Die Idee des Klassenkampfes vor Marx (Saint-Simon, Ricardo, 
Bray u. a.). 7. Karl Marx Anschauungen iiber die sozialen Klassen und 
ihre Ka.mpfe. 8. Das Problem der Einteilung der Gesellschaft in Klassen vom 
okonomischen und soziologischen Standpunkt aus. 9. Unterscheidung dreier 
fundamentaler Gruppen wirtschaftlicher Interessen nach ihram VerItaltnis zu 
den modemen gewerblichen KonHikten. 

1. 
Die Wissenschaft der politischen Okonomie schreitet in zwei

facher Richtung vorwartB: entweder sie vertieft oder erweitert, wie 
jede Wissenschaft uberhaupt, die schon gewonnenen Grundsatze, oder 
aber sie bereichert sich im Zusammenhang mit dem allgemeinen Fort
schritt des soziaJen Lebens als Zweig der Sozialwissensohaft, mit neuen 
Problemen, die ihr in ihrem bisherigen Stadium fremd waren. 

Ein solohes Problem wird auch duroh die sich erst in der jiingsten 
Gegenwart herausbildende Lehre von den gewerbliohen Konflikten 
und ihrem Zusammenhang mit der "allgemeinen Arbeiterfrage" be
zeiohnet. Unter einem "gewerbliohen Konflikt" werden wir im 
Verlauf dieser Untersuohung einen ZusammenstoB der Interessen 
auf dem Gebiet der modernen Arbeits- und KapitalverhaIt
nisse verstehen. Threm eigentlichen Ursprung naoh gehOren diese Er
scheinungen einem spaten Stadium des Industria.lismus an, und daher ist 
es ganz begreiflioh, daB sioh in den alteren okonomisohen Systemen noah 
keine Theorie dieser Ersoheinungen vorfindet. Indem wir hier dieses 
Problem a.ls ein Problem der modernen Na.tionalokonomie a.ufriohten, 

Bchwlttau. 1 
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halten wir es vor allem ffir notwendig, seinen Zusammenhang mit 
den anderen Problemen festzustellen, die es aufs engste beriihren, 
und auf diese Weise den Ort zu bestimmen, den es im allgemeinen System 
der modemen Nationalokonomie einnimmt. 

Die fundamentalen okonomischen Prozesse, wie das wirtschaftliche 
Leben der modemen Kulturvolker, entspringen aus dem Konflikt und 
dem Zusammenwirken einer ungeheuren Zahl verschiedenartiger Be
strebungen und Interessen. Der Konflikt zwischen den Interessen der 
Arbeit und des Kapitals ist nur der Ausdruck einer viel allgemeineren 
Erscheinung: namlich des Konfliktes zwischen· den okonomischen 
Interessen einzelner Personen, sozialer Klassen, und sogar ganzer 
Volker. 

Unsere Einleitung stellt den Versuch dar, die Kompliziertheit und 
Viel£altigkeit der in Widerstreit geratenden Interessen zu scbildem, 
soweit gewisse Formen dieser Interessen ihren Ausdruck in der Ent
wickelungsgeschichte des okonomischen Denkens finden, und auf diese 
Weise tiefer in die Natur und das Wesen der Interessen einzudringen, 
die das Gebiet der modernen gewerblichen Konflikte ausmachen. 

Die verschiedenen Versuche einer wissenschaftlichen Beleuchtung 
der Interessenkonfl.ikte Mnnen schon bei den Vertretem der politischen 
Okonomie des 18. Jahrhunderts auf zwei auch heute noch geltende 
Grundprinzipien zurUckgefUhrt werden. 

Diese beiden Prinzipien sind: 
1. Der Grundsatz des Angebots und der Nachfrage, als ein 

Prinzip, das das Verh8.ltnis des Kaufers zum Verkaufer regelt und das 
von den Vertretem der N ationalokonomie auf samtliche Formen der Kon
flikte verschiedener wirtschaftlicher Interessen ausgedehnt wird, darunter 
auch auf das Verhiiltnis der (das Angebot darsteUenden) Arbeit und 
des (die Nachfrage reprii.sentierenden) Kapitals. Dieses Prinzip hat 
den Charakter eines Vertrages, der die Verhiiltnisse beim Kauf und 
Verkauf im weitesten Sinn dieses Wortes reguliert. Hierbei setzt der 
Charakter des Vertrages eine gewisse Selbstandigkeit und Gleich
berechtigung Jeder der den Vertrag eingehenden Parteien voraus; jede 
von beiden Parteien ist in gewissem Sinne an der Existenz der anderen 
interessiert. 

2. Der Grundsatz des Widerstreits entgegengesetzter 
(antagonistischer) Interessen. Dieses Prinzip steUt im Gegensatz zum 
vorhergehenden die Negation jeglichen Vertrags und jeder harmonischen 
Verstandigung dar und laBt den streitenden Parteien eine moglichst 
intensive Schwii.chung und im auBersten FaIle sogar eine Vernichtung 
des Gegners als erstrebenswert erscheinen. 

Das Prinzip des Angebots und der Nachfrage, dieser ffir die 
kla.ssische Schule 80 charakteristische Versuch, die Natur der in Wider-
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streit geratenden okonomischen Interessen zu erklaren, hat in unserer 
Zeit bei der sogenannten osterreichischen Schule eine weitere Ent
wicklung erfahren und zwar in ihrer psychologischen Analyse der Inter
essen des Kaufers und des Verkaufers, die auf dem Markt in Konflikt 
geraten. Dieses Prinzip tragt in all seinen Auspragungen einen rein 
okonomischen Charakter an sich, wobei die Privatinteressen der gegne
rischen Parteien besonders betont werden, was uns ein Recht gibt, es 
als Prinzip der individualistischen Richtung zu bezeichnen. Das 
Prinzip des Widerstreites der antagonistischen Interessen dagegen hat 
seinen scharfsten Ausdruck in der Lehre vom sozialen Klassenkampf 
gefunden, wie wir sie z. B. im System von Karl Marx antrefien, einer 
Lehre, die im Kopf ihres SchOpfers sicherlich' bis zu einem gewissen 
Grade unter dem EinfluB der allgemeinen biologischen Stromungen 
entstanden ist, die den Kampf uIns Dasein als allgemeines Lebens
prinzip proklamierten. Die Anhanger des Klassenkampfs gehen, indem 
sie dies Prinzip zur Erklarung des Kampfes widerstreitender Interessen 
gebrauchen, weit uber die Grenzen der im engeren Sinne okonomischen 
Verhiiltnisse hinaus und betonen das Vorhandensein entgegengesetzter 
sozialer Interessen bei den kampfenden Parteien; daher hat auch 
diese ganze Richtung einen dem Individualismus entgegengesetzten 
soziologischen Charakter. 

Wir mussen jedoch bemerken, daB auch die Anhiinger des ein
seitig okonomischen Prinzips des Angebots und der Nachfrage sich 
nicht allein auf diese Form des Konflikts zwischen Parteien mit ver
schiedenen okonomischen Interessen beschranken; diese Art von Kon
flikten ist nicht die einzige, die sie berucksichtigen; daneben weisen 
sie vielfach noch auf eine andere Erscheinung hin, die sie unter starker 
Betonung hervorheben: den Konflikt okonomisch-homogener Inter
essen, wie z. B. den der Kaufer oder den der Verkaufer untereinander. 
Wir haben hier das Phiinomen der Konkurrenz im Auge. 

Diese Erscheinung muB streng unterschieden werden von den 
Konflikten, die nach der Lehre der Nationalokonomie aus dem Prinzip 
des Angebots und der Nachfrage entspringen, und der Umstand, daB 
einige Forscher diese beiden Prinzipien miteinander verwechselt haben, 
beweist nur die ungenugende Difierenzierung innerhalb der national
okonomischen Grundbegriffe. Der amerikanische Forscher Richard 
El y bemerkt sehr richtig: "Obwohl die Konkurrenz in jeder syste
matischen Darstellung der politischen Okonomie erwiihnt wird, ist 
sie bisher noch fast nie einer wissenschaftlichen Prufung unterworfen 
worden"l). 

Das Phanomen der Konkurrenz bildet eine besondere Spezies des 

1) R. Ely, Studies in the Evolution of Industrial Sooiety, p. 129. 
1* 
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Kampfes; und ihre Anerkennung durch die Nationalokonomen ist der 
Tribut, den diese den Tatsachen unter dem Drucke des wirklichen 
Lebens zollen muBten, indem sie Angebot und Nachfrage (das Ver
tragsprinzip) dem Prinzip des Klassenkampfes entgegenstellten. FUr 
die Nationalokonomen der individualistischen Richtung spielt sich die 
Konkurrenz zwischen den Vertretern homogener okonomischer Inter
essen ab; der ZusammenstoB heterogener okonomischer Interessen 
wird von ihnen mit Hille von Angebot und Nachfrage (Kauf und Ver
kauf) erklart. Die soziologische Stromung halt auch eine Konkurrenz 
zwischen Personen mit heterogenen - okonomischen wie sozialen -
Interessen fiir moglich und riickt das Prinzip des Kampfes an die Spitze; 
sie stellt dieses Prinzip, in bezug auf den Umfang der zu erklarenden 
Konflikterscheinungen, nicht nur dem Grundsatz des Angebots und 
der Na.chfrage gleich, sondern gibt ihm als dem allgemeineren Prinzip 
noch den Vorzug, da seine Geltung sich nicht nur auf die okonomischen 
Interessenkonflikte erstreckt, sondern auch vor allem die Interessen, 
die einen sozialen Charakter tragen, mit umfaBt. So ist die Erscheinung 
der Konkurrenz, die von den Nationalokonomen der individualistischen 
Richtung vorangestellt wird, nur ein besonderer Fall des allgemeinen 
Kampfprinzips, das die Vertreter der soziologischen Richtung an die 
Spitze riicken. 

Wie wir weiter zu zeigen beabsichtigen, bestimmen die beiden 
heute herrschenden Anscha.uungen fiber den Ka.mpf zwischen Kapital 
und Arbeit den Charakter und das Wesen der modernen indu
striellen Konflikte. In den Lii.ndern, wo die individualistische An
schauung, die die Mietung der Arbeitskrafte als einen Akt des Kaufs 
und Verkaufs betrachtet, die Kopfe - sowohl der Arbeiter wie der 
Kapitalisten - beherrscht, entwickelt sich in hohem Malle das Streben 
nach Vereinbarungen, nach einem Vergleich aIs nach dem unmittel
baren und endgiiltigen Ziel jedes Konflikts auf Grundlage des Ar
beitsvertrages; schon der Begrifi des "Angebots und der Nachfrage" als 
eines Konfliktes heterogener Interessen setzt notwendig das Vor
handensein von Kontrahenten voraus. Ein derartiger Vergleich schlieBt 
natiirlich keineswegs die Moglichkeit einer Ausbeutung der einen Partei 
durch die andere aus, aber wie wir schon bemerkt haben, kann eine 
solche Ausbeutung in keinem FaIle eine moglichst groBe Schwachung 
eines der Kontrahenten zum Ziele haben. 1m Gegenteil, das okono
mische Interesse beider Seiten liegt gerade darin, daB die Kontrahenten 
genfigende Mittel und Krafte besitzen, um einen Vergleich eingehen 
zu konnen; denn ohne dies ware selbst das Phii.nomen von Kauf und 
Verkauf oder von Angebot und Nachfrage unmoglich. Diesa Art von 
Interessenkonflikten tragen notwendig den Charakter der Symbiose 
an sich. 
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Einen vollig anderen Charakter dagegen lassen die industriellen 
Konflikte dort erkennen, wo die Klassenanschauungen die Ober· 
herrschaft haben, und wo das Prinzip des Interessenkonfliktes in der 
Form des sozialen Klassenkampfes die Grundla.ge bildet. Da. die An· 
schauung yom Klassencharakter des Interessenkampfes zwischen Ar· 
beit und Kapital auf dem Prinzip des Daseinkampfes, d. h. auf einem 
Grundsatz beruht, der die Schwachung (und im auBersten FaIle die 
vollige Vernichtung) des Gegners zum Ziele hat, so erscheint der Inter· 
essenkonflikt yom Standpunkt dieser Anschauung nur als eine vor· 
iibergehende Starkung der Position in einem Kampf, der moglichst auf 
eine Schwachung des Gegners, im gegebenen Falle des Kapitalisten 
oder der Unternehmerklasse, abzielt. Da, wo diese Anschauung vor· 
herrscht, kann selbstverstandlich keine Rede von einem Vergleioh alB 
dem notwendigen Endziel des Konflikts sein. Und in der Tat, wir 
haben es in solchen Fallen mit einer anderen Kampftaktik zu tun, 
die einen anderen Charakter an sioh tragt und zu anderen Re· 
Bu1taten fiihrt. 

In der hier folgenden historischen Skizze Bollen die oben erwihnten 
Prinzipien nooh einen bestimmteren Ausdruok finden: wir werden ihre 
ersten Ansatze haufig nooh in recht unbestimmter und verworrener 
Gestalt und bedeutend friiher entdecken, als man dies auf den ersten 
Blick vermuten sollte. Wir stellen die hierher gehOrigen Gedanken 
und Thesen in der Ordnung dar, wie sie uns in der historischen Ent· 
wicklung entgegentreten, d. h. in einer nooh undifferenzierten oder 
noch nicht vollig differenzierten, niohtsdestoweniger aber sioh immer 
mehr und mehr konzentrierenden Form. Hierbei wollen wir zeigen, 
wie alle Lehren iiber die Konflikte der okonomisohen Interessen in 
dem Konflikte der Privatinteressen (im Egoismus) ihren Ursprung 
haben, und wir wollen ferner die wichtigBten Phasen in der Ent· 
wicklungsgesohichte der Idee von der Klassenstruktur der Gesellschaft 
und yom sozialen Klassenkampf herausheben. 

2. 
Das Problem des Interessenkonflikts auf dem Gebiet des 

Arbeitsvertrages hat in dem Werk Adam Smiths iiber den Reiohtum 
der Volker zum ersten Mal einen bestimmten Ausdruok gefunden. 
Aber das Problem des Interessenkonflikts zwisohen Kapital und .Ax. 
beit stellte sioh fUr S mit h nur als ein Teil eines weit allgemeineren 
Problems: nimlich der Frage nach den zu seiner Zeit herrschenden 
Tauschverhiltnissen (in der Form des Kaufs und Verkaufs) oder viel· 
mehr der noch weit umfassenderen Frage nach dem Wesen des Kon· 
flikts der okonomisohen und der Privatinteressen iiberhaupt dar. In 
dieser Richtung, d. h. in bezug auf die Frage nach den privaten Inter· 
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essen und deren Konfiikten, hatte Smith eine lange Reihe von Vor
lii.ufem und zwar auf jenem Gebiet wissenschaftlichen, Denkens, das 
er in seinem ersten Werk, der "Theorie der moralischen Gefiihle", be
arbeitet hat. 

Die KonHikte der personlichen Interessen, die von jeher tief in 
die der Menschheit am Herzen liegenden Fragen der Moral eingegrifien 
bben, waren schon ein Objekt der Forschung und des Meinungs
streits, ehe noch die wissenschaftliche Nationalokonomie und die Sozio
logie in ihnen eine Quelle und einen Faktor im KonHikt der okonomisch~n 
und sozialen Interessen entdeckt hatten. Das Problem der egoistischen 
Interessen laBt sich bis zu den ersten Anfangen der griechischen Philo
sophie (bei den Sophisten, Cynikem, Epikuraem usw.) zuruckverfolgen; 
aber wir haben keinen AnlaB, langer bei ihnen zu verweilen, aIs dies 
ffir unsere unmittelbare Absicht notwendig erscheint. 

Der Faktor der Selbsterhaltung tritt uns in scharfster und be
stimmtester Weise bei Hobbes entgegen. Nach Hobbes' Lehre ist 
ja das egoistische Streben nach Selbsterhaltung gemaB seiner allge
meinen Anschauung, daB die Konflikte qer Menschen untereinander un
aufhaltsam zum Kampf (war) aller gegen alle (bellum omnium contra 
omnes) fiihren, und gemaB dem Grundsatz: homo homini lupus, sogar 
die Grundlage des Staates; der Staat regelt und bii.ndigt die egoistischen 
Motive im N amen des seinem Wesen nach gleichfalls egoistischen 
Interesses an der personlichen Wohlfahrtl). 

Mandeville, ein geborener Holla.nder, sucht in seinem bekannttln 
Pamphlet: "The fable of the bees" (London 1714)2) sogar zu beweisen, 
daB das Wohl der Gesellschaft geradezu auf den Lastem des Egoismus 
beruhe, und daB die letzteren eine notwendige Grundbedingung des 
gesellschaftlichen Wohlstandes seien. AIle menschlichen Handlungen 
haben nach Mandeville das Streben nach Befriedigung der privaten 
6konomischen' Interessenzur Voraussetzung 3). ,Bei den eng
lischen Moralisten ist der Egoismus meist· sogar der Ausgangspunkt 
fur die Entwicklung altruistischer Anschauungen. In spaterer Zeit 
sehen wir Darwin, Spencer und die Utilitaristen Bentham und 
Mill von ahnlichen Gesichtspunkten ihren Ausgang nehmen (wir finden 
bei ihnen Ausdrucke wie "vernunftiger" Egoismus usw.). Dagegen 

1) Th. Hobbes, Leviathan or the Matter, Form and Power of a Common
:wealth, Ecclesiastical and Civil (1651) 00. by George Routledge and Sons. London; 
siehe besonders Part. II.: Of Commonwealth Ch. XVll, p. 109 f. 

I) VergL bes. die vortreffliche rUssische tibersetzung und Analyse diesas 
Warkea von N. D. Winogradow: "Bernard Mandeville und seine Bienenfabel", 
Probleme der Philo80phie und Paychologie (Woprossy Phil080phli), Band 86 u. 88. 

a) Hierzu vergl. Sir L. Stephen~ "History of 'English Thought in the 
Eighteenth Century", 3rd ed. Smith, Elder Co. London 1902, voL II, p. 53 ff. 
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bilden bei den franzosischen Moralisten der neuesten Zeit AltruismuB 
und Egoismus zwei selbstandige und urspriingliche Triebe der mensch
lichen Natur1). 

Zugleich mit dem Auftreten so entschiedener Verfechter des Egois
MUS als des grundlegenden und ohne das Dazwischentreten der auBeren 
Staatsmacht auch unuberwindlichen Motors im Konflikt der personlichen 
Interessen, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert durch Namen wie 
Hobbes, Helvetius, Holbach und zum Teil durch ihre Vorganger, 
"ie z. B. die Zeitgenossen Adam Smiths, reprii.sentiert werden, 
entspringt in England, als Reaktion gegen diese Anschauungen, eine 
Stromung, die eine naturliche Interessenharmonie fiir moglich erklart. 
Und wahrend nach der Ansicht der ersteren der Egoismus der ein
zelnen Individuen eine QueHe des okonomischen und sozialen Wider
streits entgegengesetzter Interessen ist, finden wir in den Anschauungen 
der Harmonisten einen Hinweis auf jenen allgemeinen grundlegenden 
Charakter des Vertragsprinzips, wie wir ihn in den Systemen der Na
tionalokonomen der individualistischen Richtung antreffen. Von 
beiden Anschauungen aus aber kOnnen wir zu der Idee einer Vber
einstimmung zwischen den Privatinteressen der einzelnen Individuen 
und dem Wohl des Staates gelangen: nach der ersten Ansicht ist dazu 
nur eine Regelungder egoistischen Triebe durch Eingreifen des Staates 
notwendig, nach der zweiten Ansicht wird eine solche Interessenharmonie 
auf naturlichem Wege als Resultat der Entwicklung des den Menschen 
eigenen· Sympathiegefiihls erzielt. 

Als Vertreter der harmonistischen Stromungen in der Moral
wissenschaft Englands mogen hier Cumberland, Shaftesbury und 
deren Schuler Butler und Hutcheson genannt werden, die die Lehre 
der ersteren mehr oder weniger selbstandig fortbilden. 

FiirShaftes bury z. B. sind die egoistischen und die a.ltruistischen 
Affekte zwei gleich wirksame Faktoren beim ZusammenstoB mensch
licher Interessen. Ihre Harmonie fiihrt zusammen mit den "rationalen" 
(den asthetischen und ethischen) Affekten, die aHein dem Menschen 
eigen sind, zur Tugend uud zum Wohl aller2). 

Nach seinen ethischenAnschauungen muB AdamS mith gleichfalls 
zu den Anhiingern der Interessenharmonie gezii.hlt werden; das Grund
prinzip der Moral liegt nach ihm im Gefuhl der Sympathie3); es ist 

1) Siehe A. FouilIee: Critique des Systemes de moraJe oontemporaine. 
2-me ed. 1887. Paris. 

I) Antony Earl of Shaftesbury: "Characteristics of Men, Manners, 
Opinions, Times." etc. London 1733, vol. II. An Inquiry concerning Virtue or 
Merit, siebe bes. Part. II, Sect. II, p. 23 ff. und Sect. IV, p. 36 ff. 

I) The Theory of Moral Sentiments ed. by Dugald Stewart, London, 
George Bell and Sons, 1907, Ch. I, p. 3 ff. In dieser Beziehung schlieBt moh Smith 
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daher ganz natiirlich, daB er auch bei der Daratellung seiner Ansicht 
iiber den Konflikt der okonomischen IntereSBen hauptsiichlich beim 
Vertragsprinzip und beim Prinzip des Tausches verweilt, wwend das 
Kampfprinzip von ihm nur gestreift wird und bei ihm keine prinzipielle 
Bedeutung erhiilt. 

Unter den Nationalokonomen sind es vor allem die Merkan
tilisten, bei denen die Idee des Interessenkonflikts einen scharferen 
Ausdruck findet, und zwar gilt dies besonders fUr ihre Ansicht liber den 
Konflikt der peraonlichen Interessen mit denen des Staates. Aber die 
Foracher, die der Epoche des Merkantilismus angehOren, kon· 
zentrieren ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die auswartigen Inter· 
essen des Staates - auf das politische Krafteverhaltnis und die okono· 
mische Macht der GroBmachte jenes Zeitaltera. Dagegen beschaftigt 
die Frage nach dem Verhii.ltnis der privaten, der Gruppen· und Klassen· 
interessen innerhalb der einzelnen politischen Einheiten die National
okonomen des 17. und der eraten Halfte des 18. Jahrhunderts nur 
selten; und zwar nimmt das Problem in allen Fallen, wo sie diesa 
Fraga beriihren, immer die gleicha Form an, d. h. es miindet aus 
in die Frage nach dem Verhii.ltnis der Privatinteressen und der des 
Staates als eines einzigen politischen Ganzen. So stellt Fortrey in 
seinem Werk "Englands Interest"!) den Grundsatz auf: die Macht 
des Staates sei abhangig vom Reichtum und der Dichte der Bevolkerung. 
Aber er erklart: "Nicht selten jedoch ist der Privatvorteil ein Hemmnis 
fUr das Wachs1ium der Staatseinnahmen" und im FaIle eines Ver· 
Iustes strebe em jeder vor aHem danach, sich selbst auf Kosten des 
allgemeinen Wohls schadlos zu halten, da in der ungeheueren Mehrzahl 
der Fane nicht die Vernunft, sondern die privaten Vorteile (private 
adventages) die Triebfedern menschlichen Handelns sind2). 

Unter den ersten und unmittelbaren Vorlii.ufern Adam Smith's 
ist es vor allem James Steuart, bei dem wir die ausfiihrlichste und 
vollstindigste Darstellung der Lehre vom Konflikt der Privatinteressen 
und der Gruppeninteressen finden 

Gleich am Anfang seiner Traktats3), namlich bei der Definition 

nahe an Hume ,.n, der auch der Ansicht ist, daB infolge deB natiirlichen mensch· 
lichen Sympatbiegefiihls altruistische Handlungen BeifaD, egoistische MiBfaDen 
erregen. Daher zeigt er auch bei seinen Ausfiihrungen iiber die okonomischcn 
Phinomene eine gewisse Hinoeigung zum Prinzip der Interessenharmonie. 

1) Sam Fortrey, En.glands Interest and Improvement, Cambridge 1663. 
I) 1. c. p. 3 H. 
a) James Steua.rt: An Inquiry into the Principles of Political Oekonomy 

being an Essay on the Science of Domestic Policy in Free Nations. In wich are 
pa.rticularly considered Population, Agriculture, Trade, Industry, Money, Coin 
Intel'e$t, Circulation, Banks, Exchange, Public Credit and Taxes, in 3 vols. 
Dublin, 1770. 
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des Objekts seiner Untersuchung, erhebt er die Frage nach den "Inter· 
essen": "Die wichtigste Aufgabe dieser Wissenschaft (der politischen 
Okonomie)" sagt er, "besteht in der Sicherstellung eines bestimmten 
Fonds von Lebensmitteln fUr die ganze Bevolkerung, in der Weg· 
raumung alles dessen, was diese Sicherstellung fragIich macht, und 
in der Herbeischaffung alles N otwendigen, was zur Befriedigung der 
gesellschaftlichen Bedurfnisse erforderlich und was geeignet ist, die 
Bevolkerung in der Weise zu beschaftigen, daB sich zwischen den ein· 
zelnen Individuen bestimmte gegenseitige Beziehungen und Abhangig· 
keitsverhaltnisse (reciprocal relations and dependencies) herstellen, 
d. h. daB ihre verschieden gearteten Interessen der Befriedigung ihrer 
gegenseitigen Bediirfnisse dienen"l). Indem nun Steuart naher auf 
die Analyse der Motive wirtschaftlicher Tatigkeit eingeht, stoBt er 
auf die Frage nach, dem Egoismus, sofern dieser ein Ausdruck fur die 
Privatinteressen der einzelnen Individuen ist: "Das Prinzip des Privat· 
interesses (the principle of self·interest)", sagt er, "ist der allgemeine 
Schlussel (a general key) zu unserer gegenwartigen Untersuchung"2); 
weiter nennt er das personliche Interesse das leitende Prinzip (ruling 
principle), ~,die starkste Feder" und das "einzige Motiv", mit dem ein 
jeder Politiker (statesman) zu rechnen habe, wenn er nach dem Fort· 
schritt strebe3). 

Aber Steuart beeilt sich sogleich, einem moglichen MiBverstandnis 
zuvorzukommen, und erklart, daB das "personliche Interesse" darum 
doch keineswegs das Prinzip des Politikers bilden diirfe; der Grundsatz 
des "personlichen Interesses" im eigentlichen Sinne des Wortes gilt 
nicht fur die Regierenden, sondern fur die, die regiert werden. Von 
diesem Standpunkt aus streb en die Menschen auf tausend verschiedenen 
Wegen auseinander und jede ihrer Handlungen zieht eine bestimmte 
Folge nach sich. So entsteht denn ganz von selbst die Frage: welchen 
Ausdruck wird ein bestimmtes Interesse in einem jeden von den viden 
verschiedenen Fallen finden 4)? Nach Steuart laBt sich das person· 
liche Privatinteresse aufs engste mit den allgemeinen Interessen der 
ganzen Bevolkerung verbinden und zwa.r in dem Sinne, daB ein jeder, 
wenn er nur nach seinem eigenen personlichen Vorteil strebt, damit 
eo ipso zugleich zum allgemeinen Wohl beitragt5). 

1) 1. o. Book I, p. 3. 
2) ibid., p. 162. 
a) ibid. 
') ibid. Book II, Introduction. 
6) Diese Ansicht Steuarts, die sich bei fum wohl unter dem EinfluB der 

oben erwahnten Moralphilosophen herausgebildet hat, konnen wir aIs den Ur· 
sprung der spateren Lehre von der Harmonie der okonomischen Interessen an-
8prechen, wie sie im Zusammenhang Init dem okonomisohen Liberalismus des 
19. Jahrhunderts auftritt. 
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Indem sich Ste uart gegen ein allzu haufiges Eingreifen der Staats
gewalt in die wirtschaftliche Tatigkeit der einzelnen wendet, erklart 
et: Dort, wo das Prinzip der Gemeinschaft (public spirit) allzu sehr 
uberspannt wird, und wo die Bevolkerung ganzlich gleichgultig gegen 
ihre personlichen Interessen wird (become quite desinterested), da 
wird die Regierung eines Landes zu einem Ding der Unmoglichkeit. 
Jedem erscheint das Interesse seines Landes in einem andern Lichte 
(in a different light) und viele, die nur das Wohl des Staates im Auge 
haben, konnen dazu beitragen, ihn zu grunde zu richten. Steuart 
erlautert seinen Gedanken durch folgende Beispiele: Wenn der GroB
kaufmann plotzlich anfinge, seine Waren ohne allen Profit zu ver
kaufen, was sollte dann aus dem Handel werden 1 Oder wenn jemand 
in einem kritischen Jahr eine unverhaltnismaBig groBe Summe dafiir 
auswiirfe, um einer Anzahl von Arbeitern den Lohn zu bezahlen, und 
sie hierdurch einem bestimmten Industriezweig zu erhalten, ohne zu
gleich die Preise auf die Gegenstande des Konsums zu erhohen, was 
sollte dann aus den anderen Arbeitern werden, die sich nicht in gleich 
giiustigen Verhaltnissen befinden 1 Oder wenn ein GroBgrundbesitzer 
wahrend einer Hungersnot sein ganzes Getreide zu billigem Preise 
verkaufte, was sollte wohl aus einem armen Pachter werden 1 Oder 
wenn schlieBlich aIle die, die da betteln, Beschaftigung fanden, was 
wiirde dann mit der Industrie geschehen 1 Alle derartigen Gedanken 
und Sorgen um die Gemeinschaft (public spirit) mussen der an der 
Spitze der Gesellschaft stehenden Obrigkeit (to the public) iiberlassen 
werden, und alles, was man von den Privatpersonen (of individuals) 
verlangen kann, ist dies: daB sie dieser Obrigkeit keine Hindernisse 
in den Weg legen!). 

Die angefiihrten Stellen lassen unschwer die Ideen von· Ho b bes 
uber die liberragende Rolle des Staates und die Ansicht Mandeville's 
uber die egoistischen Interessen und Laster erkennen, ohne die daB 
Leben in dem "grollenden Bienenkorbe" erloBchen und aufhoren wiirde. 

Den Konflikt der privaten okonomiBchen Interessenuntereinander 
behandelt Ste uart mit einiger Ausfiihrlichkeit und zwar im Zusammeh
hang mit der Lehre von den TauschverhaltniBsen (dem Kauf und Ver
kauf) und im besonderen im AnschluB an das Problem der Konkurrenz. 
In bezug auf die erste Frage, d. h. in seiner Lehre liber den Zusammen
hang heterogener okonomiBcher Interessen istSteuart, wie wir 
schon erwahnt haben, ein Vorlaufer Adam Smiths; er steht ganz auf 
dem Standpunkt des Kaufes und Verkaufes, d. h. des ersten der oben 
angefiihrten Prinzipien. Indessen mt1ssen wir hier. doch erwahnen, 
dllB Steuart in seiner Analyse dieser Verhaltnisse hauptsachlich 

1) ibid., p. 165. 



Die VorlAufer Adam Smiths. 11 

bei dem Problem der Nachfrage verweilt und die Erscheinung des 
Angebots kaum beruhrt. Indem er auf den Konflikt der homogenen 
okonomischen Interessen der supponierten Parteien hinweist, be
schiiftigt er sich sehr ausfuhrlich mit der hierbei hervortretenden Er
scheinung der Konkurrenz; aber diese ist fur ihn wie fur aIle Vertreter 
der individualistischen Richtung nur eine besondere Begleiterscheinung 
der allgemeinen korrelativen Kauf- und Verkaufsverhaltnisse, die sich 
lediglich auf die homogenen Interessen einer jeden von den streitenden 
Pal'teien bezieht. 

Der Begriff der Konkurrenz wird von Steuart zum ersten Mal 
erwahnt im Zusammenhang mit der Frage nach der industriellen Arbeit 
(industry), die er der Arbeit im weiteren Sinne (labour) gegenuber 
stelIt; die erste ist nur einem Volk von Freien eigentumIich, die zweite 
kann auch von Sklaven geleistet werden. Bei der Charakteristik der 
Industrie stellt Steuart die allgemeine Regel auf, daB die industrielle 
Arbeit unvereinbar mit der Sklaverei sei; wenn in Landern, wo noch 
die Sklaverei herrscht, die Industrie eingefuhrt wird, dann sind nach 
ihm besondere reguIierende MaBregeln erforderlich (judicious regulations), 
um gewisse unangenehme Folgen zu beseitigen, die durch die Kon
kurrenz zwischen den freien Arbeitern und den Sklaven entstehen 
konnen; man konnte dies so ausdrucken: Steuart spricht hier von 
der Erscheinung der Konkurrenz in bezug auf die Vertreter der gleich
artigen Interessen der Arbeit. 

An die Tatsache der Konkurrenz anknupfend, unterscheidet 
Steuart zwei Arten der Nachfrage. Die einfache (simple) und die 
zusammengesetzte (compound). Eine einfache Nachfrage findet dann 
statt, wenn die Partei, von der die Nachfrage ausgeht, aus einer oder 
aus mehreren Personen besteht; eine zusammengesetzte N achfrage 
dagegen nur da, wo diese Partei aus mehreren Personen besteht. Abel' 
die Zahl der beteiligten Personen genugt noch nicht allein zur De
finition der beiden Arten derNachfrage. "Zwanzig Personen", erklart 
Steuart "die aus ein und demselben Interesse eine bestimmte Nach
frage ausuben, geben doch nur ein Beispiel der einfachen Nachfrage; 
zusammengesetzt (compound or high) wird die Nachfrage erst dann, 
wenn die homogenen Interessen der Leute, von denen die Nachfrage 
ausgeht, miteinander in Streit geraten und eine Konkurrenz zwischen 
ihnen erzeugen. Man kann daher sagen: wenn zwischen den Kaufern 
keine Konkurrenz besteht, ist die Nachfrage immer einfach, unabhangig 
davon, ob die Zahl der Kaufer groB oder klein ist. 1) DemgemaB haben 
wir es nach Steuart mit einem Fall einfacher Nachfrage zu tun, 
wenn nur eine genugend groBe Warenmenge zum Verkauf ausgeboten 

1) ibid., Bd. II, Ch. I, p. 146. 
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wird, sofem hier die homogenen Interessen der Kaufer befriedigt 
werden, ohne miteinander in Konflikt zu geraten. Wenn dagegen das 
Quantum der feilgebotenen Waren beschrankt ist, miissen die gleich
artigen Interessen der Kaufer unweigerlich miteinander in Streit ge
raten: hieraus entsteht dann eine Konkurrenz zwischen ihnen, und 
dann haben wir es mit einem Fall zusammengesetzter Nachfrage 
zu tun. 

Indem sich nun Steuart weiter in die Analyse des Konflikts der 
gleichartigen Interessen vertieft, zeichnet er eine Reihe von unter
schiedenen Fallen fur das Verhii.ltnis der konkurrierenden Parteien 
aus; diese FaIle stehen im Zusammenhang mit bestimmten a.llgemeineren 
Interessen. So wirkt z. B. eine ErhOhung der Preise ganz anders auf 
die Konkurrenz der Konsunienten, als auf die Konkurrenz der Ver
Dufer l ). Nach Steuarts Ansicht tritt die Konkurrenz unter den 
Verkaufem nicht so deutlich in die Erscheinung wie bei den Kiiufern. 
Dar Verkii.ufer verhii.lt sich passiv, wahrend die Kaufer, die einer nach 
dem andem auf dem Markte erscheinen, die Nachfrage erst schaffen, 
und wenn die Ware dem einen Kaufer zu einem bestimmten Preise 
uberlassen wird, so muB der andere einen hoheren Preis fur sie bieten 
oder ganz auf ihren Erwerb verzichten. Andererseits aber kann es 
ein zweiter Verkaufer fur vorteilhaft haIten, einen Preis zu verlangen, 
auf den der erate Verkaufer nicht eingehen woIltej dann wird der letztere 
in die Konkurrenz hineingezogen, und diese Konkurrenz zwischen den 
Verkaufern setzt sich 80 la.nge fort, bis ma.n zu einer gewissen unteren 
Grenze des Profits gela.ngt, die ein weiteres Herabgehen mit dem Preise 
nicht zulaBt2). 

Indem Steuart von seinem allgemeinen Grundsatz ausgeht, daB 
der Kampf zwischen den privaten Interessen keineswegs die Moglichkeit 
eines absoluten Zusammenfallens der privaten und gesellschaftlichen 
Interessen ausschlieBt, kommt er ganz folgerichtig zur Proklamierung 
des Prinzips der freien Konkurrenz, und er stallt die Forderung auf, 
daB aIle Personen, die ein Monopol erstreben, gesetzlich bestraft werden 
mussen3). 

Aber wiihrend Steuart so ausfUhrlich auf die Lehre von den 
Interessen und den verschiedenen Formen ihrer Konflikte eingeht, 
sagt er nichts uber den besonderen Konflikt zwischen Kapital und 
Arbeit. Auch die Frage nach der Kla.ssenstruktur der Gesellschaft 

1) ibid., p. 174 ft. Wie wir schon bemerkt haben, gibt Steuart eine sahr 
genaue Analyse der Noohfrage nnd sprioht fast gar nicht vom Angebot. Selbst 
der Ausdruck "Angebot und Nachfrage", der in der spateren Nationalokonomie 
eine so groJle Verbreitung gefunden hat, findet sioh bei Steuart nooh nioht vor. 

I) ibid., p. 199. 
I) ibid., p. 200. 
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beschaftigt Steuart nicht, obwohler mitunter von den Klassen spricht 
und sogar zwei wichtige Arlen von Klassen (two principal classes), 
namlich die der Pachter (farmers) und die der Arbeiter (free hands) 
unterscheidet. Er erwahnt jedoch diese Klassen nur im Zusammenhang 
mit der Bevolkerungsfrage, aber er verweilt nicht lange bei dieser Frage 
und Macht nicht den geringsten Versuch einer Konstruktion des Pro
blems. I ) 

3. 
Bei den Physiokraten ist die Lehre vom Konflikt der okonomischen 

Interessen aufs engste mit ihrer Lehre von der Gliederung der Ge
sellschaft in Klassen verwachsen, von denen jede ganz besondere, 
nur ihr allein eigentiimliche sozialokonomische Funktionen erfiillt. 
So nimmt die Idee des Widerstreits der okonomischen Interessen bei 
den Physiokraten zuerst einen sozialen Charakter an, eine Ansicht, 
die spater, im 19. Jahrhundert, einen gewaltigen EinfluB auf die Reraus
bildung der heute so weit verbreiteten Lehre vom sozialen Kampf der 
Klasseninteressen ausiibte. 

Die Frage nach den Klassen und den Klasseninteressen tragt bei 
Quesnay den klaren und bestimmten Charakter eines Produktions
problems, oder genauer, eines Problems der nationalen Produktivitli.t. 
Die von ihm aufgestellte Gliederurig der "Nation" in drei Klassen: 
die der "Produzenten", die der "Eigentiimer" und die der "unpro
duktiven Klasse" 2) - hat die deutlichere und bestimmtere Aufklarung 
des Prozesses, durch den das Reineinkommen eines jeden J abres (pro
duit net) zustande kommt, zu ihrer nachsten Aufgabe. 1m Zusammen
hang hiermit wird auf die sozialen Funktionen jeder dieser Klassen 

1) Bei Adam Smiths unmittelbarem Vorganger David Bume finden 
wir keine klare und bestimmte Lehre vom Konfiikt der okonomischen Interessen. 
Aber aus der allgemeinen Konzeption seiner okonomischenAnschauungen und aus 
einzelnen Stellen in seinen kleinen Schriften (Essays) konnen wir doch entnehmen, 
daB auch Bume zu der Ansicht Steuarts und seiner Zeitgenossen neigt; daB 
namlich die Macht des Staates von dem Wohlstand der Bevolkerung abhangig ist. 
Bieraus zieht Klemke den SchluB, "daB mit der Zunahme des Wohlstandes 
zugleich Macht und Ansehen des Staates vergroBert, d. h. das Staatsiuteresse 
gefordert wird. Daraus ergibt sich die weitere Folgerung, daB ein jeder nur sein 
eigenes Interesse zu verfolgen braucht, daB ein jOOer nur auf seinen eigenen Vorteil, 
auf die VergroBerung seines Reichtums bedacht zu sein braucht, um damit zugleich 
daB Interesse der Gesamtheit zu fordem, ganz gIeichgiiltig ob er diesen Zweck 
beabsichtigt hat oder nicht." Vergl. die interessante Monographie von M. Klemke 
Die volkswirtschaftlichen Anschauungen David Humes. Ein Beitrag zur Ge
schichte der Volkswirtschaftslehre, Bd. 25, in Conrads Sammlung national
okonomischer und statistischer Abhandlungen S. 5 f., Jen&, 1900. 

2) La classe productive, la classe des proprietaires et la classe sterile, Analyse 
du Tableau Economique 00. par M. Eugene Daire (Physiocrates), Paris 1846, 
Teil I, p. 58. 
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hingewiesen. Zur illustration des von ihm vorausgesetzten Prozesses 
der Bildung eines reinen Einkommens gibt Quesnay.einhypothetisches 
.Beispiel: die Verteilung von 5 Millionen Francs; aber die Gliederung der 
Nation in Klassen ist nach Quesnays Vberzeugung durchaus keine 
aus dem Kopf erfundene Vermutung,sondern "die unmittelbare 
Wirklichkeit selbst"l). 

Indem Quesnay so von Tatsachen auszugehen glaubt, die 
seiner Meinung Mch der ihn umgebenden Wirklichkeit entnommen 
:sind, ist er zugleich der Ansicht, daB die gegebene Lage der Dinge 
-etwas vollkommen Natiirliches und Wiinschenswertes darstellt, 
denn sie bildet eine Garantie fiir den hOchsten Grad nationaler 
Produktivitat unter der Bedin.gung voIlkommener Freiheit der Pro
duktionsinteressen aller von ihm aufgestellten KlasSen. Freilich, die 
bestehende Ordnung der Dinge ist bloB eine Garantie fUr die Harmonie 
der allgemeinen Interessen; neben diesen aber spricht Quesnay aIler~ 
dings auch von der Existenz privater, nur einzelnen Klassen eigen
tiimlicher Interessen, wobei diese Klasseninteressen nicht allein 
keineswegs mit denen der Nation zusammenfallen, sondern sogar im 
Gegensatz zu ihnen stehen. So bemerkt Quesnay z. B., daB "die 
Hii.ndler die Tendenz haben, zu einem moglichst niedrigen Preise ein
-zukaufen und zu einem moglichst hohen Preise zu verkaufen, um hier
durch ihren Profit auf Kosten der Nation nach Moglichkeit in die Hohe 
-zu treiben; so bildet hier das besondere Interesse dieser Klasse einen 
Gegensatz zu den Interessen der Nation"2). 

Der Gegensatz zwischen den Interessen der Handler und den 11011-
gemeinen Interessender Nation zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Werke aller Physiokraten. Zunachst kOnnte es so scheinen, als ob wir 
es hier mit einer begreiflichen Reaktion der neuen Prinzipien gegen 
die bis dahin herrschenden Anschauungen des Merkantilismus zu tun 
haben. Eine solche Rea.ktion hat sicherlich stattgefunden, und sie hat 
in den Arbeiten der Physiokraten ihren klaren und bestimmten Aus
druck erhalten. Dennoch aber war sie es nicht, die den AnstoB zur 
Konzeption der Idee eines Widerstreits zwischen den privaten Inter
-essen und denen der Nation gab, da wir bei den Physiokraten bereits 
den Keim einer weit umfassenderen Idee vorfinden: dies ist die Idee 

1) La marche de ce commerce entre les difIerentes classes et ses conditions 
,essentielles ne sont point hypotMtiques. Quiconque voudra refiechir, verra 
.qu'elles sont fidelement copiees dapres la nature" (ibid., p.60)). Quesnayhat 
hier ohne Zweifel die zu seiner Zeit bestehende stll.ndische Gliederung, die Aristo
kratie der Grundbesitzer, das stadtische Biirgertum, die Bourgeoisie und das Land
volk im Auge. Dieser EinfluB der derzeitigen standischen Gliederung auf die 
Konstruktion der Klassen priigt sich noch deutlicher bei den spiiteren Physiokraten 
.aus. Siehe weiter unten. 

I) I. c., p. 73. 
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eines Konflikts verschieden gerichteter Interessen, deren Trager Re
prasentanten der modernen geselIschaftlichen Klassen sind. 

So z. B. sucht einer der jiingsten Physiokraten, Le Trosne, in 
seinem Werk "De l'interet sociale" (1777)1) im AnschluB an Condillac 
einen Unterschied zwischen dem Begriff des Handels als eines Zweiges 
der sozialen Wirtschaftstatigkeit und dem Begriff der Handelsleute 
als der sie realisierenden Agenten aufzurichten: "Die Interessen des 
Handels und der Menschen, die an ihm teilnehmen, sind nicht nur sehr 
verschieden, sondern auch entgegengesetzt2). Andererseits aber sind 
auch die Interessen der Personen, die am Handel beteiligt sind, durchaus 
nicht gleichartig". Unter diesen unterscheidet La Trosna die Handler 
im eigentlichen Sinne und die Transporteure und behauptet, daB zwischen 
ihren Interessen folgende Beziehung besteht. "Das Interesse des 
Handlers besteht darin, einen moglichst hohen Profit beim Wieder
verkauf zu erzielen, d. h. billig zu kaufen und teuer zu verkaufen. Die 
Interessen des Transporteurs werden durch die Auslagen (des Handlers) 
ffir den Transport bestimmt, daher stehen seine Interessen nicht nur 
im Gegensatz zu den Interessen des Handels, sondern auch zu denen des 
Handelsmannes, mit dem er es zu tun hat und der seinen Vorteil in der 
Herabsetzung der Transportkosten erblickt"3). So also kommen nicht 
bloB die entgegengesetzten Interessen der Handelsleute untereinander 
in Konflikt, sondern sie stoBen auch mit den Interessen des Handels 
als solchen und infolgedessen auch mit denen der ganzen Gesellschaft 
zusammen. 

Diese Interessengegensatze konnen jedoch leicht zu gunsten der 
geselIschaftlichen Interessen geschlichtet werden, wenn man der Kon
kurrenz zwischen den gleichartig gerichteten Interessen der Handler 
und denen der Transporteure freien Spielraum gewahrt. Ein heftiger 
Konflikt der Privatinteressen untereinander kann die Wirkung des 
Widerstreits zwischen den privaten Interessen und denen der Gesell
schaft in hohem MaBe abschwachen. In La Trosne's Lehre nimmt 
der Begriff der Konkurrenz als einer besonderen Form des Konflikts 
gleichartiger privater Interessen eine wichtige Stellung ein, um in 
den nachfolgenden national-okonomischen Systemen noch eine weitere 
Entwicklung zu erfahren, bis er sich schlieBlich zu einer Panacee gegen 
aIle okonomischen Dbel auswachst4). 

Ihren starksten Ausdruck findet die Lehre von den sozialen Klassen 
bei den Physiokraten in der Untersuchung des Abbe Baudeau: "Pre-

1) Siehe das Sammelwerk: "Physiocrates", herausgegeben v. E. Daire, 
Tome II. 

2) ibid., p. 972. 
3) ibid., p. 972 . 
• ) Vergleiche das weiter unten folgende. 
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miere introduction a. Ia. Philosopbie Economique ou Analyse des Etats 
polices (1771)"1). 

Ganz wie bei Quesnay wird bier die Klassenfrage zu einem Pro~ 
blem der Produktion. Ba u de au's Kriterium fUr die Einteilung der 
GeseIlschaft in KIa.ssen ist die Art der Arbeit: l'art fecond ou productif, 
l'art steril ou non productif et l'art sociaI2). Diesen drei Arten der 
Tatigkeit entsprechen dieselben drei sozialen Klassen, die auch 
Quesnay aufstellt: 180 classe productive, 180 classe sterile et Ia. classe 
proprietaire. 

Aber wahrend Baudeau von denselben Produktivverhaltnissen3) 

ausgeht wie Quesnay, erhalt bei ihm die KIa.ssengliederung eine weit 
umfassendere soziale Bedeutung: einerseits fiibrt er in seine Einteilung 
ganz unzweideutig ein Element der Hierarchie ein'), und andererseits 
sucht er auf Grund einer detaillierteren Differenzierung der einzelnen 
sozialen KIa.ssen ein mOglichst vollstandiges Bild der sozialen Organisation 
seiner Zeit zu entwerfen. 

Die erste - oder was nach der Lehre Baudeau's dasselbe ist -
die "vomehmste" Klasse iibt in erster Linie die regierenden Funktionen 
aus, und zwar entweder auf dem Gebiet des Staats oder auf dem 
der Privatwirtschaft in bezug auf das Grundeigentum. Dana.ch teilt 
Bandeau die erste KIa.sse noch in zwei weitere Unterabteilungen ein: 
die "souverains " , die die Funktionen der offentlichen Gewalt ausiiben, 
und die "proprietaires fonciers", denen die Funktionen der "privaten 
Administration" (l'administration privee) zufallen; die Funktionen der 
zweiten KIa.sse bestehen in ihrer aktiven Mitwirkung an der Produktion, 
unter der Baudeau als Physiokrat ausschlieBlich die LandwirtBchaft 
versteht. In Landem, wo die Landwirtschaft bereits eine hohe Ent
wicklung erreicht hat, werden die meisten Giiter in groBem MaBstabe 
- en grand - bewirtBChaftet und zwar unter der Aufsicht "besonderer 
Verwalter, die wegen ihrer Sachkenntnis ffir die Mietung der Arbeits
krafte und die Anschaffung von Vieh und Werkzeugen zu sorgen haben 
und alIe Bemiihungen darauf richten miissen, eine moglichst ergiebige 

1) Siehe das Sammelwerk "Physiocrates", premiere partie; herausgegeb. 
von E. Daire. 

I) I. c., p. 690. 
3) Je range las trois classes suivant l'ordre de leur causaliM; c'est a dire 

suivant I 'ordre de 1 'influence ou de I 'efficaciM des travaux de l'une sur lea tra
vaux de 1 'autre, et sur lea fruits de ces travaux, ibid., p. 692. 

') So bemerkt er unter anderem in Bezug auf die Klasse der Grundeigen
tiimer: La. propriete fonciere est done Ie caractere general et distinctif de 10. 
noblesse dans lea Etats polices. En ce sens tous Ies noblea BOnt egaux entre eux, 
et 10. richesse fait la seule difierence" und weiter: ,,13 ce termine l'emploi de la 
classe noble ou proprietaire, qui tient Ie premier rang dans Ies Etats polices". 
Ibid., pp. 691 ff. 
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Ernte zu erzielen, das Land zu schon en und die menschliche Arbeit 
zu sparen". In solchen LandeI'll zerfii.Ilt die produktive Klasse gleich
falls in zwei Unterklassen: a) les cultivateurs en chef oder die "fer
miers" ou directeurs en chef des exploitations productives und b) les 
ouvriers ou manoeuvres de Ill. culture. Zur ersten dieser Unterklassen 
gehOren neben den Plichtern und Verwaltern noch aIle Landwirte, 
die das Land auf eigene Kosten bewirtschaften. Hierdurch erhalt 
diese Kategorie bei Baudeau einen etwas unbestimmten Charakter; 
er versucht es zwar, einen Unterschied zwischen ihr und der Klasse 
der Eigentihner festzustellen, sieht sich jedoch schlieBlich zu der Er
klarung genotigt, daB: "ces deux especes d'emplois n'en sont pas moins 
totalement differents I'une de l'autre"l). Andererseits wiederum ist 
diese Kategorie von Menschen nicht weniger schwer von den Land
arbeitern zu unterscheiden2). Die Unbestimmtheit dieser Gruppe der 
"Produzenten" zwingt Baudeau zum Gestandnis, das von ihm auf
gestellte Kriterium reiche fitr die Klasseneinteilung nicht aus, und er 
gibt selbst zu, daB sich in ein und derselben Person die Funktionen 
aller dreier von ihm ausgezeichneter Kategorien, d. h. die Funktion 
des Eigentiimers des "cultivateur" und des Arbeiters, vereinigen 
konnen3). Aber mehr noch, Baudeau geht noch weiter und erkliirt, 
dieselbe Person kanne auf Grund der von ihr ausgeiibten Funktion 
auch zur "unproduktiven" (sterilen) Klasse geziihit werden, wenn sie 
anBer am Ackerbau auch noch an der Bearbeitung und am Absatz 
der Produkte beteiligt ist4). 

DieFunktionen der drittenKlasse, der "classe sterile",die Baudeau 
der Klasse "feconde et productive" gegeniiberstellt - er nennt sie nicht 
utile oder necessaire, wie das fast alle Physiokraten nach Quesnay 
tun -, laufen in erster Linie auf die Funktion der Konsumtion hinaus, 
wobei Baudeau mehrere Arten von Konsumtion unterscheidet: eine 
unmittelbare, eine solche von langerer Daner, eine produktive Kon
sumtion usw5). 

Diese Klasse zerfallt nach Baudeau ihrerseits wieder in vier 
Unterarten: 1. "manufactures ou les ouvriers fa9onneurs", die dieNatur
produkte in verschiedener Weise verarbeiten, 2. les voituriers, d. h. 
Personen, die mit dem Transport der Naturprodukte und Industrie-

1) ibid., p. 698. 
2) ibid. 
3) ibid., p. 699. 
4) ibid. 
6) Voici done Ie caractere distinctif de cette troisieme classe et de ses travaux, 

c'est qu'ils ont pour leur immediat la jouissance des hommes, la oonsommation 
des productions de la nature, soit Ill. consommll.tion totale, subite et momentanee 
en subsistll.nces, soit Ill. consommation lente, successive et partielle en ouvrage de 
duree (ibid., p. 713). 

Schwittau. 2 
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erzeugnisse beschiiftigt sind, ..3. les marcha.nds et les nl3gociants, dies 
sind Personen, die die Naturprodukte bei ihren Produzenten und die 
fertigen Industrieerzeugnisse bei den Fabrikanten aufkaufen, um sie 
an die Konsumenten weiter zu verkaufen und endlich 4. die einfachen 
Tagelohner (les simples salaries), denen ausschlieBlich die Lohnarbeiten 
und Dienstleistungen zufallen. Die erste Unterart dieser Klasse, d. h. 
die Industriellen (manufactures), zerfallen ihrerseits weiter in die Unter
nehmer (les chefs et directeurs), die auf eigene Verantwortung und 
eigenes Risiko Untemehmungen griinden, femer in Personen, die nur 
mit der Verwaltung solcher Untemehmungen beschiiftigt sind, und 
in die einfachen Arbeiter (les simples ouvriers), die die Arbeiten aus
zufiihren haben und daffir ihren Arbeitslohn erhalten1). Die Tage· 
lohner (les simples salaries) werden gleichfalls noch weiter in zahlreiche 
Unterarten eingeteilt2). So hat die Einteilung der Gesellscha.ft in 
Kla.ssen bei Baudeau ihre iiuBerst komplizierte Architektonik, in die 
neben rein okonomischen Kriterien (der Rolle, die die verschiedenen 
Klassen bei der Produktion spielen) auch noch ein Element der Hier~ 
archie (der Herrscha.ftund Unterordnung) eingeht. Aber Baudeau be
gnfigt sich nicht mit dieser rein iiuBerlichen Konstruktion der sozial
okonomischen Struktur seines Zeitalters, er versucht in seinem Werk 
auch in das innere Leben der von ihm ausgezeichneten Klassen ein
zudringen u:Qd ihre gegenseitigen Beziehungen und Interessen ans 
Licht zu ziehen. Baudeau analysiertdasVerhiiltnis derPrivatpersonen 
zum Staat und ihr Interesse an dam Staat, ala einem politiachen 
Ganzen und kommt zu dem Schlusse, daB viele Beziehungen und 
Interessen den Charakter der Gegenseitigkeit und Gemeinsamkeit 
haben; andere dagegen stets im Widerspruch miteinander stehen und 
zu Konflikten fiihren. Bei der natiirlichen Ordnung der Dinge konnen 
Beziehungen und Interessen dieser letzten Art selbstverstiindlich nicht 
vorkommen; sie sind nur ein Resultat einer schlechten Raubpolitik. 
In dieserHinsicht unterscheidetBaudeau scharf zwischen dem Prinzip 
des "Raubes" und dem der "Okonomie", sowie zwischen "Raub
politik" und "okonomischer Politik". Diese letztere schlieBt jeden Kon
fIikt und Widerstreit der Interessen aus und fiihrt die Menschheit der 
a11gemeinenHarmonie entgegen. So identifiziert Baudeau das okono
mische Prinzip mit dem Prinzip des Natiirlichen, Zweck
miBigen. In dieser Bedeutung geht der Begriff der "Okonomie" 
in die Lehre der kla.ssischen Schule fiber und wird hier zum Synonymon 
des Natiirlichen und der Harmonie. 

Somit lassen sich in der Lehre der Physiokraten folgende Elemente 
unterscheiden: 

1) ibid., p. 714. 
I) ibid., p. 733. 
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a) Die Einteilung der Gesellschaft in Klassen, hauptsachlich auf 
Grund eines okonomischen Prinzips: der Produktionsverhaltnisse. 

b) Der Unterschied der von ihnen ausgeiibten Funktionen fiihrt 
zur Ausbildung verschiedenartiger "privater" Interessen. 

c) Die Raubpolitik hat eine Verschiirfung der Interessengegensatze 
zur Folge; die okonomische Politik fiihrt zur Harmonie der Interessen 
(der privaten wie der gesellschaftlichen). 

d) Der Konflikt der privaten Interessen mit den gesellschaftlichen 
wird geschlichtet durch eine Verscharfung der Konkurrenz, oder des 
Kampfprinzips, d. h. des Kampfes zwischen den gleichartigen privaten 
Interessen. 

4. 
Die geschilderten Grundelemente und Formen okonomiseher 

Interessenkonflikte erhalten einen besonders scharfen und priignanten 
Ausdruck im System der Klassischen Sehule, an deren Spitze Adam 
Smith steht. 

Bei S mi th und seinen Nachfolgern tritt das personliche Interesse 
als Grundmotiv der okonomischen Tiitigkeit mit auBerordentlieher 
Deutlichkeit hervor. Die beiden Grundformen des Konflikts person
lieher Interessen - Angebot und Nachfrage - auf der einen Seite und 
die Konkurrenz auf der anderen, werden seit den Zeiten Adam 
Smith's zu notwendigen Postulaten der nationalokonomischen Wissen
schaft; und endlichhat Smith zum ersten Mal der Frage nach dem 
ZusammenstoB der Interessen von Kapital und Arbeit eine priignante 
Fassung gegeben, indem er uns ein auBerordentlieh eindringliches 
Bild der zu seiner Zeit herrschenden Beziehungen zwischen Arbeiter 
und Untemehmer zeichnete. 

Alle soeben gekennzeiehneten Fragen bilden bei Smith keineswegs 
ein einheitliches streng systematisches Lehrgebaude. Ebenso wie seine 
Vorlaufer spricht Smith die hierher gehOrigen Gedanken meist nur 
beilaufig, nebenher und im Zusammenhang mit einem anderen okono
mischen Problem von mehr allgemeinem Charakter aus. Das ist der 
Grund, weshalb die eigentlichen und primaren Elemente in der von 
uns aufgeworfenen Frage nach den Formen der okonomischen Inter
essenkonflikte hier noch eine gewisse Unbestimmtheit und Ver
schwommenheit an sich tragen1). 

Das Prinzip des Egoismus und die aus ihm entspringenden ver-

') Die neuesten Kritiker und Smithforscher machen darauf aufmerksam, 
daB es ein charakteristischer Zug Adam Smith's iat, daB er aich nicht ganz 
deutlich liber die von ihm aufgestellten Grundprinzipien ausspricht. Diese Eigen
tiimlichkeit Smiths wird besonders stark betont bei Stephen, der sie an der 
Hand der beiden Hauptwerke nachzuweisen sucht. Vergl. das schon zitierte 
Werk. Vol. II P. 325 ff. 
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schiedenartigen Konflikte der personlichen, privaten Interessen finden 
in Smith's Lehre keinen bestimmten streng systematischen Ausdruck. 
Smith versucht es gar nicht, diese Begriffe zu konstruieren und unter
wirft sie kaum einer Ana.lyse. Die hierher gehOrigen verstreuten Ge
danken und Thesen sind in seinen beiden Hauptwerken: in seiner 
"Theorie der moralischen Gefiihle" und im "Reichtum der Volker" 
niedergelegt j aber die hier ausgesproohenen Satze ordnen sich niOOt 
leicht zu einer streng systematischenLehre zusammen. Das beweist,daB 
diese Art Fragen in den Augen der schottischen Denkers nur eine unter
geordnete Bedeutung haben und ihm bis zu einem gewissen Grade 
sogar als selbstverstandlich erscheinen. 

Die Mehrzahl der wissenscha~lichen Kritiker A. Smiths denken 
anders darilber, und in der umfangreichen Literatur liber die Stellung 
des Egoismus in Smith's System finden wir eine ganze Reihe (meist 
recht willkiirlicher) Vers-qche, das amoralische Prinzip der egoistischen 
"Oberlegung mit den Prinzipien der herrschenden Moral zu versohnen 
(Hildebrand, Knies, Skarzynski u. a.). Sehr verbreitet ist auch die 
Ansicht, die Buckle zuerst a.usgesprochen hat, und die nach ihm sam 
haufig in der neueren okonomischen Literatur wiederholt worden ist 
(v. Lange, ZeyB, Bagehot u. a.), das Moralsystem Adam Smiths 
bilde ein einheitliches Ganzes, in dem der "Reichtum der Volker" nur 
einen Bestandteil darstelle; wobei der "Theorie der moralischen Gao, 
fiihle" das Prinzip der "Sympathie", dem "Reichtum der Volker" da
gegen das Prinzip des "Egoismus" als Voraussetzung zu grunde Hegel). 

Wir haben keinen AnlaB, im Rahmen dieser Darstellung naher auf 
eine Kritik und Wertung der verschiedenen Anschauungen liber diese 
Frage einzugehen, umso weniger, als die Mehrzahl der hierher gehorigen 
Bemerkungen und Theseu auf sehr ins Auge fallenden und hli.ufig recht 
naiven MiBverstandnissen beruhen; die ihren Ursprung einer Zeit ver
danken, in der die ,Frage nach den egoistischen Interessen durch die 
"ethische" Richtung in der deutschen Nationalokonomie2) in den Vorder
grund gerilckt wurde und daher besonders brennend war. 

Adam Smith's Werke geben weder einen geniigenden AnlaB, 

1) Am ausfiihrlichsten ist das Problem des Egoismus bei Adam Smith 
neuerdings in folgenden Schriften behandelt: R. Z e y Jl, Adam Smith und del' 
Eigennutz; eine Untersuchung iiber die philosophischen Grundlagen der ii.lteren 
Nationalokonomie, Tiibingen; Verlag v. H. Laupp 1889 und A. Small, Adam 
Smith and Modern Sociologie, a study in the Methodology of the Social Sciences. 
Chicago 1907, The University of Chicago Press. 

I) Hierzu bemerkt Fr. Kleinwachter sehr treHend: "Dieser bis zu einem 
gewissen Grade odeI' in einem gewissen Sinne ganz richtige Gedanke (vom 
Egoismus) wurde jedoch in del' Folge in ganz einseitiger Weise weiter ausgebaut 
und bis zur Karikatur verzem." Lehrbuch der Nationalokonomie. Leipzig. 
Verlag v. C. Hirschfeld, 1902, S. 3. 
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dasPrinzip des Egoismus fiir die okonomische Tatigkeit der Menschen 
zu leugnen, noch es durch aIle moglichen Kompromisse mit den Forde
fungen del' herrschenden Moral abzuschwachen; ebenso unbegriindet 
erscheint uns die Behauptung, bei Adam Smith bilde das Prinzip 
des Egoismus nul' "eine hypothetische Voraussetzung", die fiir den 
"Reichtum der Volker" ebenso notwendig sei, wie das Prinzip del' 
Sympathie fiir die "Theorie del' moralischen Gefiihle". Es gibt keine 
einzige;Stelle in den beiden Werken Adam Smiths, die AnlaB zu 
einer solchen Behauptung gabe. Im Gegenteil, wenn wir in die Werke 
Adam Smiths einzudringen versuchen, und zwar ohne aIle Vorurteile 
und vorgefaBten Anschauungen iiber die "abstrakte Methode", so 
begegnen wir auf Schritt und Tritt einer ganzen Reihe von auBer
ordentlich treffenden und charakteristischen Beobachtungen, die del' 
Verfasser aus dem sich in seiner ganzen Breite VOl' ihm aufrollenden 
Bilde des Wirtschaftslebens seiner Zeit schOpftl). 

Gleich zu Beginn seines Werkes iiber den "Reichtum del' Volker" 
weist Smith darauf hin, daB das Wirtschaftsleben zu allen Zeiten und 
bei allen Volkern eine Resultante del' personlichen Interessen und Be
strebungen del' einzelnen Klassen ist, ohne daB dabei die Sorge um 
oder die Riicksicht auf das allgemeine Wohlergehen del' ganzen Ge
sellschaft eine Rolle spielte 2) . 

Das personliche Interesse und del' personliche Vorteil (self interest, 
selflove) werden von Smith del' Sympathie (benevolence) entgegen
gestellt und dem sozialen Tauschverkehr zu grunde gelegt, del' ein 
Ausdruck des Prinzips del' Arbeitsteilung ist. Im gleichen Sinne sagt 
er: Nicht von dem Wohlwollen des Fleischers, des Brauers oder des 
Backers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondel'll von ihrer Bedachtnahme 
auf ihr personliches Interesse. Wir wenden uns nicht an ihre Humanitat, 
sondern an ihren Egoismus (selflove) und sprechen ihnen nie von 
unseren Bediirfnissen, sondern von ihren VOl'teilen. "Nul' ein Bettler", 
so beschlieBt S mit h seine Betrachtung, "will am liebsten ganz von 
dem Wohlwollen seiner Mitbiirger abhangen" 3). 

1) Schon ZeyB bemerkt sehr richtig: Wenn nun Smith bei seiner ErkIarnng 
wirtschaftlicher Erscheinungen den Eigennutz . . . zu Grnnde legt, so ist das fiir 
ihn keine Abstraktion, kein bloB hypothetischer Ausgangspunkt, von welchem 
aus er dann abstrakte, von del' Wirklichkeit Abstand nehmende Gesetze konstrniert 
. . . er glaubt vielmehr gerade dadurch das Tatsachliche des Wirtschaftslebens 
erst richtig zu erkennen. L. c., p. 94. 

2) • • • thosc different plans were, perhaps, first introduced by the private 
interests and prejudices of particular orders of men, without any regard to or 
foresight, of their consequences upon the general welfare of the society. Ad. 
Smith, An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. G. Rout
lcage, London, p. 2. 

3) ibid., p. ll. (Wir zitieren nach der deutschen Ubersetzung von Max 
S tirner. Leipzig. Kroner.) 
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Aus den angefiihrten Stellen geht mit au.Berordentlicher Deut
lichkeit hervor, wie einfach und ungekunstelt Smith's Ansicht uber 
das personliche Interesse und den Egoismus im allgemeinen ist. Dieser 
letztere ist fur Smith ein notwendig existierendes "Faktum", das 
nicht einmal eine besondere wissenschaftliche Analyse erforderlich 
macht. Daher spricht Smith hiernber auch nur ganz im Vornbergehen, 
wo er die "Natur" des Menschen mit der der ubrigen Lebewesen ver
gleicht. In derTierwelt beobachten wir die weitverbreitete Tatsache, daB 
jedes Tier, wenn es erwachsen ist, vollig selbstandig und unabhangig 
von jeder Hilfsleistung seitens eines anderen Tieres wird. In der mensch
lichen Gesellschaft finden wir eine ganz andere Erscheinung: der 
Mensch bedarf fast immer der Hilfe seines Nachsten, "aber", bemerkt 
Smith "it is vain for him, to expect it from their benevolence only". 
Sofern der Mensch sich nicht auf die Sympathie allein verlaBt, 
kommt er dabei besser weg, wenn er den Egoismus eines anderen 
(selflove) zu seinem eigenen Vorteil wenden und ihm zeigen kann, 
daB das, was er, der Bittende, erstrebt, auch dem Vorteil bringen muB, 
der diese Bitte erfiilltl). Diese Losung der Frage nach dem Egoismus 
befriedigte Smith ofIenbar vollkommen, und so kommt er denn auch 
nicht mehr auf sie zuruck. 

Da Smith die Vorherrschaft der personlichen Interessen inner
halb des Wirtschaftlebens seiner Zeit fiir eine unmittelbare Tatsache 
der Wirklichkeit halt, unterwirft er die verschiedenen Formen des 
Konflikts dieser Interessen einer ausfUhrlichen Analyse. Wenn wir 
uns ein klares Bild von Smiths Lehre uber den Konflikt der ver
schieden gerichteten personlichen und egoistischen Interessen machen 
wollen, mussen wir uns vor allem Smiths allgemeinen Grundgedanken 
vergegenwartigen, aus dem sich seine Lehre uber die uns bier angehende 
Frage ganz von selbst ergibt. 

Diese Grundidee laBt sich folgendermaBen formulieren: Im Ur
zustande, aIs es noch keine gesellschaftliche Arbeitsteilung gab, be
friedigte jeder seine Bediirfnisse mit Hilfe von Gegenstanden, die er 
selbst produziert hatte; aber mit dem Wachstum dieser Bediirfnisse 
und mit der Entwicklung der Arbeitsteilung bildet sich in der Gesell
schaft die Gewohnheit des Austausches von Waren hemus, !lie Pro
dukte fremder Arbeitskraft darstellen. In einer hochentwickelten Ge
sellschaft, die bereits groBe Reichtumer akkumuliert hat (accumulation 
of stock), und wo der ganze Grund und Boden Privateigentum ge
worden ist, erhalt jeder Gegenstand, der geeignet ist, ein Bedurfnis 
zu befriedigen, in den Augen der Menschen einen bestimmten Tausch
wert, d. h. man kann fur einen jeden derartigen Gegenstand ein be-

1) ibid. 
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stimmtes Quantum fremder Arbeit - entweder unmittelbar (in Form 
von Dienstleistungen) oder in: Form irgend eines anderen Gegenstandes, 
oder endlich in Form von Geld erhalten. Der Tauschwert (der Preis) 
eines jeden Gegenstandes (einer Wa.re) wird nach Smith una.bhangig 
von seiner Form durch das Quantum fremder Arbeit bestimmt, die 
der Besitzer des Gegenstandes dafiir erhalten kann. Das Quantum 
fremder Arbeit oder der Preis, den der Besitzer eines Stiickes La.nd 
erhalt, heiBt Rente; der Preis, den der Besitzer einer bestimmten Geld
summe (eines Kapitals) erhalt, heiBt Profit, und der Preis endlioh, 
den der Besitzer der Arbeitskraft erhalt, heiBt Arbeitslohn. In einer 
Gesellschaft mit hochentwickeltem Tauschverkehr besteht jedes Tausoh
objekt (jede Ware) aus drei Bestandteilen (dem Grund und Boden, 
der Arbeitskraft und dem Kapital), und daher besteht auch die Ge
samtsumme der Waren, die zu einer bestimmten Zeit und an einem be
stimmten Ort von der Gesellschaft produziert werden, aus denselben 
drei Bestandteilen. Folglich bildet das Jahresprodukt der nationalen 
Arbeit einen Fond, der sich unter drei Klassen (orders) von Eigen
tiimern verteilt: unter die Besitzer des Bodens, die Besitzer der Arbeits
kraft und die Besitzer des Kapitals. Auch der ProzeB dieser gesellsohaft
lichen Verteilung voIIzieht sich nach Smith analog dem Warentausoh
verkehr, den wir in der Gesellschaft beobachten konnen, d. h. die Ver
teilung unter die drei Klassen (orders) der Gesellsohaft beruht auf dem 
Prinzip des Angebots und der N achfrage (Kauf und Verkauf); inner
halb einer jeden dieser Klassen aber vollzieht sich die Verteilung nach 
dem Prinzip der Konkurrenz. 

Unter dem Prinzip des Angebots und der Nachfrage mussen wir 
mit Smith den Konflikt verschieden gerichteter, aber doch 
eng miteinander verflochtener privater Interessen verstehen. So z. B. 
stoBen beim Kauf und Verkauf zwei Gruppen verschiedenartiger Inter
essen miteinander zusammen. Die Interessen des Verkaufers sind 
damuf gerichtet, einen moglichst hohen Preis zu erzielen, die des 
Kaufers darauf, einen moglichst geringen Preis zu zahlen. Das Prinzip 
der Konkurrenz dagegen setzt einen ZusammenstoB gleichartiger 
antagonistischer Interessen voraus, die nicht nur keineswegs mit
einander verflochten sind, sondern sich gegenseitig zu vernichten 
trachten. So ist bei demselben Akt des Kaufs und Verkaufs jeder ein
zeIne Verkaufer bestrebt, den anderen auszuschaIten, ihn vom Markt 
zu verdrangen und seine Stelle einzunehmen. Und ebenso sind die 
Kaufer damn interessiert, daB ihre Zahl moglichst klein sei, und so 
suchen sie nach einem solchen Markt, wo ihrer moglichst wenige sind, 
wenn es ihnen nicht gelingt, in unmittelbarer Weise dem Konkurrenten 
die Ware abzujagen, nach der sie beide Verlangen tragen. 

Die einzelnen Bestandteile dieser beiden Grundprinzipien des 
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Sm,ithschen Systems sind, wie wir dies gesehen haben, auch schon 
vor ihm ausgezeichnet worden. Die Idee der Konkurrenz, die schon 
del' Antike bekannt war, kommt besonders bei Ho b bes zu klarem und 
bestimmtem Ausdruck und wird, wie wir dies schon gezeigt haben, 
von Steuart einer weit detaillierteren Analyse unterworfen, als dies 
beiS mi th geschieht. Dagegen wird das Prinzip des "Angebots und 
derNachfrage" erst seit Smith zu einem Grundprinzip der gesamten 
neueren Nationalokonomie. Die verstreuten Bemerkungen, die sich 
bei den Vorgangem Smith's iiber dieses Thema finden, haben fast 
gar keinen EinfiuB auf die Entwicklung des okonomischen Denkens 
derfolgenden Zeit gehabt; wii.hrend die nachsten Nachfolger Smiths 
aus dem von ihm hervorgehobenen Prinzip des "Angebots und der 
Nachfrage" eine notwendige Voraussetzung und ein Postulat des 
Systems der modemen Nationalokonomie gemacht haben. Daneben 
aber hat Smith, indem er noch tiefer in dieses Prinzip eindrang, wie 
wir gleich Behen werden, noch den Versuch gemacht, von hier aus 
einen Auhaltspunkt fiir die Aufstellung einer sozialen Klassenteilung 
und fiir die Idee des Kampfes der verschieden gerichteten Klassen
interessen zu gewinnen. 

Die Idee eines Konfiikts der Klasseninteressen tritt bei Smith 
zuerst mit voller Klarheit hervor in seiner Untersuchung iiber die gegen
seitigen Beziehungen zwischen Kapital und Arbeitl). 

1m Urzustande, als es noch kein akkumuliertes Kapital und noch 
kein Privateigentum an Grund und Boden gab, konnte das einzige 
Prinzip des Tausches nur das Arbeitsquantum sein, das erforderlich 
war, um die Gegenstande herzustellen. Sowie sich jedoch ein gewisses 
Kapital (stock) in den Handen weniger Einzelner ansammelt, suchen 
diese einen Vorteil daraus zu ziehen; zu diesem Zweck geben sie einer 
Zahl von Arbeitem (industrious people) Rohmaterialien zur Bearbeitung 
rind die notwendigen Existenzmittel und ziehen nun aus dem Wert, 
den die Arbeit der Arbeiter den Rohmaterialien hinzufiigt, einen be
stimmten Profit, indem sie das Produkt der Lohnarbeit weiter 
verkaufen. Der Wert, den die Arbeiter zu den Rohmaterialien hinzu
fligen, zerfallt somit inzwei Anteile, von denen der eine den Arbeits
lohn (wages), der andere das Einkommen des Untemehmers (profits 
of the undertaker) darstellt, der sein Kapital in Umlauf setzt. Dieser 
letztere konnte ofl'enbar kein Interesse daran haben, Arbeiter zu dingen, 
wenn er nicht die Erwartung hegte, durch den Verkauf ihrer Arbeit 
mehr zu erhalten, als gerade ausreicht, die Auslagen an Kapital zu 
decken2). 

1) Bei der Frage nach der Festsetzung des Preises der Arbeit oder mit andern 
Worten in seiner Lehre vom Arbeitslohn . 

• ) Bd. I, Ch. 6, p. 36 ff. 
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So entsteheri nach Smith das Lohnverhaltnis und mit diesem 
die besonderen Interessen des· Kapitals und del' Arbeit. AuBel' diesen 
abel' fUhrt Smith noch eine andere Interessengruppe an. 

"Sobald abel' Grund und Boden eines Landes Privateigentum ge
worden ist, begehren die Grundbesitzer gleich allen anderen Menschen 
zu emten, wo sie nicht gesiiet haben" (love to reap where they never 
sowed) und verlangen sogar fur ihre natiirlichen Produkte eine Rente: 
das Holz des Waldes, das Gras des Feldes und aIle freiwilligen 
Frnchte del' Erde l ). So entstehen drei Arten des Einkommens: del' 
Arbeitslohn, del' Profit und die Rente. Bei del' Analyse del' ersten Art 
des Einkommens dringt Smith noch tiefer in das Wesen des Interessen
konflikts zwischen Kapital und Arbeit ein. 

Dergebrauchliche Arbeitslohn hangt uberall vondem Venrag ab, 
den jene beiden Parteien, deren Interessendurchaus nicht die nam
lichen sind, miteinander gewohnlich eingehen. Die Arbeiter wollen 
so viel als moglich erhalten, die Meister so wenig als moglich geben; 
die ersteren sind geneigt, sich zu verbinden, um den Arbeitslohn hinauf
zutreiben, die letzteren um ihn herunterzudriicken. 

Es ist indes nicht schwer vorauszusehen, welche der beiden Par
teien unter den gewohnlichen Umstanden in diesem Streite (dispute) 
die Oberhand behalten und die andere zur Einwilligung in ihre Be
dingungen zwingen wird. Die Meister (masters) konnen, da sie der 
Zahl nach weniger sind, sich leichter verbinden, und auBerdem billigt 
auchdas Gesetz ihre Verbindungen (combinations) oder verbietet sie 
wenigstens nicht, wahrend es die der Arbeiter verbietet2). Wir haben 
keine Parlamentsakten gegen Verabredungen zur Herabsetzung des 
Arbeitspreises, wohl abel' viele gegen Verabredungen zu seiner Er
hohung. In allen solchen Streitigkeiten (disputes) Mnnen die Herren 
viellanger aushalten. Ein Gutsbesitzer, ein Pachter, ein Handwerks
meister oder ein Kaufmann konnen, wenn sie auch keinen einzigen 
Arbeiter beschaftigen, doch im allgemeinen ein odeI' zwei Jahre von 
den Kapitalien leben, die sie erworben haben. Viele Arbeiter dagegen 
konnen nicht eine Woche, wenige nul' einen Monat und kaum einer 
ein J ahr ohne Beschaftigung bestehen. Auf die Dauer freilich Mnnen 
die Arbeiter dem Meister so notwendig werden, als del' Meister ihnen 
unentbehrlich ist; aber die Notwendigkeit ist keine so unmittelbare. 

Man bOn, wird hierauf erwidert, von Koalitionen del' Meister 
selten, wahrend man von denen der Arbeiter oft hon. WeI' sich abel' 
um deswillen einbildet, daB die Meister sich selten verbinden, der ver
stehtebenso wenig von der Welt, als von diesel' Sache. Die Meister 

1) ibid., p. 38. 
2) Das Koalitionsrecht wurde in England erst im Jahre 1824 eingefiiliti. 

Vergl. das weiter unten folgende. 
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stehen stets und uberall in einer Art stillschweigender, aber fortwahrender 
und gleichformiger Vbereinkunft, den Arbeitslohn nicht uber seinen 
gegenwartigen Satz steigen zu lassen. Diese Vbereinkunft zu ver
letzen, gilt uberall ffir eine h6chst unbeliebte Handlung und zieht einem 
Meister unter seinen Nachbam und Gewerbsgenossen Schande zu. 
Man hOrt allerdings selten von dieser tibereinkunft, weil sie der gf;
wohnliche und, man darf sagen, natfirliche Zustand der Dinge ist, 
von dem niemand etwas hOrt. Mitunter gehen die Meister auch be
sondere Verbindungen ein, um den Arbeitslohn sogar unter seinen 
Satz herunterzudrUcken. Diese werden immer mit auBerster Stille 
und ganz geheim betrieben, bis der Augenblick der Ausffihrung kommt, 
und wenn dann die Arbeiter, wie es zuweilen geschieht, ohne Wider
stand nachgeben, so hOrt kein Mensch davon, so schmerzlich es jene 
auch empfinden. Oft leistet jedoch solchen Verbindungen eine ent
gegengesetzte abwehrende Verbindung (defensios combination) der 
~rbeiter Widerstand, ja manchmal verabreden sich diese auch ohne 
eine solche Herausforderung von selbst zur ErhOhung des Preises ihrer 
Arbeit. Ihr gewohnlicher Yorwand ist bald der teuere Preis der Nah
rungsmittel, bald der groBe Gewinn, den die Meister aus ihrer Arbeit 
ziehen (make by their work). Mogen diese Verbindungen (combinations) 
aber angreifender oder verteidigender Art sein: ruchoar genug werden 
sie jederzeit. Um die Sache zu einer schnellen Entscheidung zu bringen, 
Machen sie immer ein recht lautes Geschrei und verfiben zuweilen die 
heftigsten Gewalttatigkeiten und Millhandlungen. Sie sind verzweifelt 
und handeln mit der ganzen Torheit und Ausschweifung verzweifelter 
Menschen, die entweder verhungem oder ihre Meister so in Schrecken 
setzen mussen, daB sie sofort in ihr Begehren willigen. Die Meister 
ihrerseits benehmen sich bei solchen Gelegenheiten nicht weniger 
larmend, rufen unaufhorlich und dringend den Beistand der Obrigkeit 
auf und verlangen die strenge Ausffihrung der Gesetze, die mit so 
groBer Unnachsichtlichkeit gegen die Verbindungen der Dienstboten, 
Arbeiter und Gesellen gegeben sind. Daher haben denn die Arbeiter 
sehr selten einen N utzen von diesen gewalttatigen und ungestumen 
Verbindungen, die vielmehr teils durch das Einschreiten der Obrigkeit, 
teils durch die uberlegene Beharrlichkeit der Meister, teils endlich 
dadurch, daB der groBere Teil der Arbeiter gezwungen ist, sich um des 
taglichen Unterhaltes willen zu unterwerfen, gewohnlich kein anderes 
Ende haben als die Bestrafung oder das Verderben der Radelsffihrer'tt). 

In diesen Worten des groBen Nationalokonomen liegt eine 
in ihrer Einfachheit und Aufrichtigkeit geradezu tragische Wahr
heit. S mi th erfindet und konstruiert hier nichts und versucht es 

1) Ad. Smith, p. 51 u. ff. 
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nieht einmal, die Frage des Kampfes zwischen Kapital und Arbeit zu 
erforschen und zu analysieren: er roUt einfaeh ein Bild der ihn um· 
gebenden roolen Wirkliehkeit vor uns auf. Ja, seine auBerordentliehe 
Beobaehtungsgabe, sein feiner Instikt und die Kraft seines Ausdrueks, 
fur die die angefiihrte Stelle ein lebendiges Zeugnis ist, la.ssen Smith 
eine genauere Analyse der sich seinem Blicke darbietenden Tatsachen 
bum noch als notwendig erseheinen. Sein Optimismus lieB es nieht 
zu, hierin noch ein besonderes Problem zu sehen, und indem er an dem 
Prinzip des Angebots und der Naehfrage und dem aus ihm folgenden 
Grundsatz der Vereinbarung festhiiJt, bemerkt er: "Wenn indes aueh 
die Meister bei ihren Streitigkeiten mit ihren Arbeitern gewohnlich im 
Vorteil sind, so gibt es doeh einen bestimmten Satz (a certain rate), 
unter den der gebrauehliche Lohn selbst der geringsten Art von Arbeit 
nicht auf langere Zeit heruntergebraeht werden zu konnen scheint"l) 

Die reale Bedeutung eines solehen "Satzes" sehien offenbar fur 
Smith nichts furehtbares an sieh zu haben, und indem er im AnsehluB 
an Cantillon die Zusammen!\etzung einer Arbeiterfamilie erortert, 
kommt er nur zu dem SehluB, daB die geringste Art der gewohnlichen 
Arbeiter, um ihre Familie zu ernahren, ein wenig mehr verdienen muB, 
als zu ihrem Unterhalt notig ist; Smith lehnt es ab, die Rohe dieses 
Satzes noch naher zu bestimmen. 

Es ist bekannt, daB dies andere Nationalokonomen naeh ihm 
getan haben, die weniger optimistiseh gestimmt waren, als er. 

Dieser Optimismus Smiths findet seinen seharfsten Ausdruck 
in seiner Behandlung der Frage naeh den sozialen Klassen und dem 
gegenseitigen Verhaltnis ihrer Interessen. 

Das Klassenproblem hat bei Smith ebenso wenig wie die Frage 
nach den Konflikten eine Bea.ntwortung gefunden, die den Charakter 
einer abgesehlossenen, festgerugten Lehre tragt. Vber die Gliederung 
der Bevolkerung in Klassen (orders) 2) spricht sieh Smith gegen 
Ende des ersten Buchs des "Reiehtums der Nationen" und zwar im 
Zusammenhang mit der Frage nach der Verteilung des National· 
einkommens in folgender Weise aus: "Das gauze jahrliche Produkt 
des Bodens und der Arbeit eines Landes, oder was dasselbe ist, der 
gauze Preis dieses jahrliehen Produkts zerfallt, wie bereits gezeigt 
worden, naturgemaB in drei Teile, namlich in die Grundrente, 

1) ibid., p. 52. 
I) Das Wort "order" hat bei Smith die Bedeutung einer "sozia.len Klasse", 

wahrend das Wort "class" nur eine Unterart bezeichnet. So finden wir Ausdriicke 
wie die folgenden: "the different classes of workmen", "landlords and farmers", 
"two of the largest classes of masters". In seiner franzosischen Ubersetzung ge· 
braucht Garnier (2 me ed. 1822) in all diesen Fallen gleichermallen das Wort 
olasse; dieselbe Verwechselung findet sich auch in der mssischen U'bertragung 
von N. Polikowski 1802 und P. A. Bibikow (1861). 
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den Arbeitslohn und den Kapitalgewinn und bildet das Einkommen 
fur drei verschiedene Volksklassen (orders of people), namlich fur 
die, welche vom Gewinn leben. Dies sind die drei groBen, urspriing
lichen Stande, aus denen jede zivilisierle Gesellschaft besteht (three 
great original and constituent orders of every civilized society), und 
von deren Einkommen am Ende das Einkommen jedes andern Standes 
herriihrl. " 

Wir sehen also, daB Smith die Gliederung der Gesellschaft in 
Klassen ganz ebenso wie die Physiokraten aus einem rein okonomischen 
(und nicht aus einem sozialen) Prinzip herleitet; aber es ist kein Pro
duktionsverhaltnis, das er hierbei zu grunde legt, wie dies die Physio
kraten taten, sondern er geht von der Verleilung des N ationaleinkommens 
aus. Und andererseits ist wiederum die Gliederung der Gesellschaft 
durch die Aufstellung dieser drei Klassen (orders) noch gar nicht voll
endet; diese Klassen (orders) stellen nur die fundamentalsten Gruppen 
dar; neben ihnen gibt es noch eine ganze Anzahl kleine1"er sozialer 
Gruppen (die Classes im engeren Sinne). So spricht Smith z. B. von 
den "verschiedenen Arbeiterklassen"l), "von den zwei groBeren Unter
nehmerklassen" 2) und endlich von "allen andern Klassen" 3). 

Ohne lange bei der Frage der Klassen zu verweilen, sucht Smith 
gleich das Verhaltnis ihrer Interessen zu denen der Gesellschaft als 
solcher festzustellen. D. h. wir haben es hier mit der Frage nach dem 
Verhaltnis der Privatinteressen zu den "gesellschaftlichen" Interessen 
zu tun. Vor Smith wurde diese Frage, wie wir dies schon gesehen 
haben, in allgemeinerer Weise behandelt. Smith ist der erste, der 
diese Frage weiter zu differenzieren sucht, und der sie im Zusammenhang 
mit der Klassengliederung der Gesellschaft behandelt. Seine Analyse 
fiibrt ihn zu folgenden Schliissen. 

Das Interesse des ersteren dieser drei groBen Stande ist, wie aus 
dem eben Gesagten hervorgeht, mit dem allgemeinen Interesse der 
Gesellschaft aufs genaueste und unzertrennlichste verbunden. Was 
dem einen forderlich oder hinderlich ist, das ist natiirlich auch 
dem andern forderlich oder hinderlich. Wenn von seiten des Staates 
eine den Handel oder die Politik (polices) betrefl'ende Verordnung be
raten wird, so konnen die Grundeigentiimer hier niemals in der Ab
sicht, das Interesse ihres besonderen Standes dadurch zu fordern, zu 
falschen MaBregeln verfiihren wollen; sie konnen es wenigstens dann 
nicht, wenn sie auch nur einige Einsicht in ihr eigenes Interesse haben. 
Freilich ist die Einsicht bei ihnen nur allzuoft mangelhaft. 

1) ibid., p. 85. 
2) ibid., p. 65. 
3) ibid., p. 201. 
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Nach dem allgemeinen Geist der Smithschen Lehre von der 
Grundrente hat diese den Charakter eines unverdienten Einkommens. 
Hierdurch sind nach Smith die Grundeigentumer die einzige Klasse, 
deren Einkommen ihnen weder Arbeit noch Sorge kostet, sondern 
sich sozusagen ganz von selbst ohne ihre Plane und Entwurfe macht. 
Diese Indolenz (indolence), die naturliche Wirkung ihrer bequemen 
und sicheren Lage, macht sie nur allzuoft nicht nur unwissend (ignorant), 
sondern auch unfahig, jene Anstrengung des Geistes auf sich zu nehmen, 
die man notig hat, wenn man die Folgen einer offentlichen MaBnahme 
vorher sehen und verstehen willi). 

Nach dieser Charakteristik der Grundbesitzerklasse Mnnen wir 
es uns leicht erklaren, warum nach Smith die Interessen dieser Klasse 
nicht im Widerspruch mit den Interessen der Gesellschaft stehen. So 
erhalt diese These bei Smith eine gewisse sarkastische Beleuchtung. 
Andererseits aber folgt sie in ganz naturlicher Weise aus S mi th' s 
Lehre von der Grundrente: mit dem Wachstum des gesellschaftlichen 
Wohlstandes steigt auch die Grundrente. Daher sind die Grundbesitzer 
an dem Wachstum des gesellschaftlichen Wohlstandes interessiert; 
aber liegt es darum auch im Interesse der Gesellschaft, daB die Grund· 
rente steigt? Diese Frage wird an dieser Stelle von Smith nicht weiter 
beruhrt, da seine Analyse nur auf die eine Seite der Frage eingeht; hier 
handelt es sich zunachst ausschlieBlich um das Verhaltnis der frag· 
lichen Klasseninteressen zu den Interessen der Gesellschaft und nicht 
umgekehrt. 

Von diesem Gesichtspunkt aus kommt Smith zu dem Resultat, 
daB auch die Interessen der zweiten KIasse: der Arbeiter, gleich denen 
der ersten Klasse "aufs engste mit den Interessen der Gesellschaft 
verbunden sind", da auch diese KIasse ein Interesse am gesellschaft. 
lichen Fortschritt hat; mit dem wirtschaftlichen Aufstieg eines Landes 
steigt auch die Nachfrage nach Arbeitskraften und der fur sie ge· 
zahlte Preis. Aber infolge seiner intellektuellen Lebenslage ist der Ar· 
beiter unfahig, dies zu verstehen, und daher wird bei offentlichen Be
ratungen seine Stimme nur wenig gehort und geachtet, auBer in einigen 
bestimmten Fallen, wo seine Arbeitgeber naturlich nicht in seinem, 
sondern in ihrem eigenen Interesse sein Geschrei erregen, ihn anhetzen 
und unterhalten 2). 

"Seine Arbeitgeber bilden den dritten Stand, den Stand derjenigen, 
die vom Gewinne leben. Es ist das auf Gewinn angelegte Kapital, 
was den groBten Teil der nutzlichen Arbeit in einer Gesellschaft 
in Gang bringt. Die Plane und Entwiirfe derer, welche Kapitalien an-

1) ibid., p. 202. 
2) ibid., p. 202. 
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legen (the employers of stock), regeln und leiten die wichtigsten Ar
beitsverrichtungen, und der Gewinn ist der allen diesen Planen und 
Entwfi,rfen . zu grunde liegende Zweck. Allein der Gewinnsatz steigt 
nicht, wie die Rente und der Arbeitslohn, mit dem Gedeihen der Ge
sellschaft, und sinkt nicht mit ihrem Verfall. Er ist im Gegenteil ·seiner 
Natur nach in reichen Landern niedrig und in armen hoch, in Landern 
aber, die am schnellsten ihrem Untergang entgegeneilen, ist er stets 
a.m hOchsten. Darum hat das Interesse dieses dritten Standes keinen 
ebensolchen Zusammenhang mit dem allgemeinen Interesse der Ge
sellschaft, ala das der beiden andern.Kaufleute und Fabrikbesitzer 
sind in diesem Stande die beiden Volksklassen (two classes), . die ge
wohnlich die groBten Kapitalien (capitals) anlegen (employ) und sich 
durch ihren Reichtum den groBten Teil der offentlichen Achtung er
werben. Da. sie sich ihr ga.nzes Leben lang mit Planen und Entwiirfen 
tragen, haben sie haufig mehr Scharfe des Verstandnisses ala die meisten 
Landedelleute (the greater part of country gentlemen). Weil ihre Ge
danken aber sich gewohnlich mehr mit dem Interesse ihres besonderen 
Geschaftszweiges beschaftigen ala mit dem Interesse der Gesellschaft, 
so kann man auf ihr Urteil, selbst wenn es mit der groBten Aufriohtigkeit 
gegeben wird (was nioht in allen Fallen gesohehen ist), wohl in betreff 
des ersteren Interesses, aber in betreff des letzteren nur sehr wenig 
bauen. Ihre "Oberlegenheit iiber die Landedelleute (country gentlemen) 
besteht nioht sowohl in ihrer besseren Einsioht in die offentliohen 
Interessen, als darin, da.B sie ihre eigenen Interessen besser wiirdigen 
als jene. Duroh diese iiberlegene Kenntnis ihres eigenen Interesses 
haben sie sich oft die GroBmut des Landadels zu nutze gemacht (im
posed upon) und ihn iiberredet, sein eigenes und das Interesse des 
Allgemeinen aufzugeben, indem sie ihm den einfaltigen, aber ehren
werten Glauben beibrachten, daB das offentliohe Interesse duroh das 
ihrige und nicht durch das seinige gefordert werde. Und doch ist das 
Interesse der Verkaufer in jedem Zweige des Handels und der Gewerke 
stets in gewissem Betracht von dem offentlichen Interesse verschieden 
(different from) und ihm sogar entgegengesetzt (opposite to). Es 
liegt im Interesse der Verkaufer, den Markt zu erweitern und die Kon
kurrenz zu verengen. Die Erweiterung des Marktes kann oft mit dem 
offentlichen Interesse ganz im EinkIang sein, aber die Verengung der 
Konkurrenz widerstreitet demselben immer und kann nur dazu dienen, 
den Verkaufern dadurch, daB sie ihre Gewinne groBer macht, ala sie 
auf natiirlichem Wege ausfallen Mnnten, Gelegenheit zu geben, ihren 
Mitbiirgern eine alberne (absurd) Abgabe aufzuladen, von der jene 
allein den Vorteil ziehen. Auf einen Vorschlag zu einem neuen, den 
Handel betreffenden Gesetz, der von diesem Stande ausgeht, sollte man 
jederzeit nur mit der groBten Vorsicht horen, und man solIteihnniemals 
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annehmen, ehe man ihn nicht nur mit der groJ3ten Gewissenhaftigkeit, 
sondem wirklich mit allem moglichen Argwohn lange und reiflich 
gepruft hiitte. Denn er kommt von einem Stande, dessen Interesse 
niemals ganz mit dem offentlichen zusammenfallt, der gewohnlich ein 
Interesse hat, das Publikum zu tauschen (deceive) und sogar zu driicken 
(opress), und der es wirklich bei vielen Gelegenheiten getauscht und 
gedriickt hat"!). 

Smith erklarl also mit groJ3ter Bestimmtheit, daJ3 die Interessen 
der dritten Klasse - der Gewerbetreibenden und Handelsleute -
sich in einem Antagonismus sowohl zu den privaten Interessen 
als der ganzen Gesellschaft befinden. Diese Klasse hat kein Interesse 
am gesellschaftlichen Fortschritt; ja, sie miisse sich vom Riickschritt 
der Gesellschaft weit mehr VorteiIe versprechen; somit werden die 
Verlreter dieser Klassen natiirlich niemals als aktive Mitarbeiter am 
gesellschaftlichen Woh1stand hervorlreten, sondem in wem Streben 
nach Befriedigung ihrer Klasseninteressen stets bemiiht sein, sich 
sowohl den Privatinteressen der andem Klassen als auch den gesell
schaftlichen Interessen des ganzen Landes zu widersetzen. Hiermit 
schlieJ3t das erste Buch des "Reichtums der Nationen" und zugleich 
damit Smiths Untersuchung iiber die sozialen Klassen; denn er 
kommt in keinem der folgenden Biicher noch einmal auf diesen Gegen
stand zuruck. 

Wenn wir nun die Summe aus Smiths Lehre fiber die hier be
riihrte Frage ziehen, so kommen wir zu folgenden Schliissen. 

1. In seiner Lehre iiber den Charakter und die Motive des sich 
auf Gebiet der okonomischen Interessen bewegenden menschlichen 
Handelns hiingt Smith durch Hutcheson mit den Moralphilosophen 
der Hobbes-Mandeville'schen Richtung zusammen, d. h., er halt 
das egoistische Interesse und den personlichen Vorteilfiirdas bestimmende 
Prinzip der wirtschaftlichen Tatigkeit. Diese Motive haben fiir Smith 
keineswegs nur den Sinn hypothetischer Annahmen; sie erscheinen ihm 
vielmehr als jedem Zweifel entzogene, evidente Tatsachen der ihn um
gebenden Wirklichkeit2). 

1) ibid., p. 203. 
2) Smiths ReaIismus wird besonders beoont von W. Bagehot; dieser 

Bchreibt einmal iiber Smiths Untersuchung: "The wealth of Nations does not 
deal as do our modem books, with a. fictitious human being hypothetica.lly simplified, 
but with the actual concrete men, who live and move." Economic Studies, 2 nd 
ed. London, 1888, siehe daB Kapitel "Adam Smith and Our Modem Economy." 
Diese Ansicht wird freilich von Bagehot nicht consequent durchgefiihrt: so 
spricht er in hinterlassenen Fragmenten, die nach seiDem Tode veroffentlicht 
wurden, von dem hypothetischen Charakter der Grundthesen der klassischen 
Schule .. Siehe The Postulates of English Political Economy. London, Longmans 
1885, p. 8. 
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Daneben fUhrt Smith freilich auch andere Motive, d. h. Trieb
fedem von altruistischem Charakter an; aber diese Motive mensch
lichen Handelns sollen nach Smith mehr auf dem Gebiete der Moral 
a.la in der wirtschaftlichen Tatigkeit zum Ausdruck gelangen; daher ist 
es begreiflich, daB Smith bei der Untersuchung okonomischer Pro
bleme in erster Linie die egoistischen Motive, des personlichen Eigen
nutzes, der privaten Interessen und Vorteile usw., beriicksichtigen 
muBte und nicht die Triebfedem des Mitleids, der Sympathie, des 
Altruismus usw. Smith macht nirgends den Versuch, die National
okonomie zu moralisieren; er erklart die egoistischen Motive innerhalb 
der wirtschaftlichen Tatigkeit der Menschen weder ffir gerechtfertigt, 
noch verurteilt er sie; er beobachtet nurund beschrankt sich darauf, 
eine sich ihm aufdrangende Tatsache1) zu konstatieren, und seine ganze 
Untersuchung ist auf das eine Ziel gerichtet, diese Tatsache2) zu ver
stehen und zu erklaren, und zwar vom Standpunkt des nationalokono
mischen Forschers und nicht von dem des Moralisten. 

2. Indem Smith die Tatsache des Konflikts verschiedengerichteter 
privater Interessen feststellt, macht er auf zwei Prinzipien aufmerksam: 
a.uf den Grundsatz des "Angebots und der Nachfrage" und auf das 
Prinzip des Widerstreits antagonistischer Klasseninteressen. Aber 
dieses zweite Prinzip kommt bei Smith nicht zu voller Klarheit. 
Smith verwechselt die Tatsache des Konflikts verschieden gerich
teter Interessen (der Konkurrenten) mit der Idee des Widerstreits 
entgegengesetzter Klasseninteressen und leitet diese heiden 
Prinzipien in gleicher Weise aus dem Grundsatz "des Angebots und der 
Nachfrage" ab. Die Lehre vom Arbeitslohn als Analogon del' Preis.
bildung der Waren gehtvollstandig in die Systeme seiner Nachfolger 
fiber; dagegen bleibt die Idee des Klassenkampfs lange Zeit hindurch 
bum beachtet, obwohl Smith's Nachfolger seine Einteilung der Ge
sellschaft in Klassen gleichfalls fibemehmen; die Konstruktion dieser 
Idee bei den spateren Sozialisten geht daher auch nicht auf die Lehre 
von Smith zurfick. 

1) In dieser Hinsicht laBt sich mit vollem Recht von ihm sagen, was Fried
rich Engels von Marx gesagt hat: "Sagen wir nun: das ist unreoht, das soll 
nicht sein, so geht daa die Oekonomie zunachst nichts an. Wir sagen bloB, daB 
diese okonomische Tatsache unserem sittliohen Gefiihl willerspricht. Marx hat 
daher nie seine kommunistisohen Forderungen hierauf begriindet, sondern auf 
den notwendigen, sich vor unsern Augen taglich mehr und mehr vollziehenden 
Zusammenbruch der kapitalistischen Produktionsweise; er sagt nur, daB der 
Uberrest aus unbezahlter Arbeit besteht, was eine einfache . Tatsache ist." Siehe 
das Vorwort zu "Daa Elend der Philosophie", Verl. VOll Dietz, 2. Auf I. 1892,S. IX. 

2) Waa er mit gruBter Bestimmtheit schon durch den Titel seines Werkes 
zum Ausdruck gebracht hat: "An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations." 
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3.Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit, auf den Smith 
zum ersten Male hingewiesen hat, wird von ihm in einem lebendigen 
lebenswahren Bilde geschildert, das die Beziehungen zwischen der 
Lohnarbeit und dem emporkommenden kapitalistischen Unternehmer· 
tum seiner Zeit widerspiegelt. In diesem Bilde hat Smith schon samt
liche Grundzuge verzeichnet, die sich auch heute noch in ihrer ganzen 
Frische und ihrem vollen Interesse ffir uns erhalten haben. Jede moderne 
Untersuchung fiber das Problem der industriellen Konflikte wird daher 
von dem von Smith entworfenen BiIde ihren Ausgang nehmen 
mfissen. 

4. Die Smith sche Einteilung der Gesellschaft steht in engstem 
Zusammenhange nicht sowohl mit den Fragen der Produktion als mit 
denen der Verteilung und hat ganz im Gegensatz zu den Physiokraten 
eher eine klassifikatorische als reale Bedeutung. Den drei funda
mentalen Arten des N ationaleinkommens - der Rente, dem Arbeits
lohn und dem Kapitalgewinn - entsprechen drei okonomische Grund
klassen: die der Grundbesitzer, die der Arbeiter und die der Arbeit
geber oder Kapitalisten. AuBer diesen Grundklassen (orders) kann die 
Gesellschaft nach Smith noch in eine ganze Reihe kleinerer okono
mischer Gruppen geteiIt werden (classes), bei denen jedoch Smith 
nicht langer verweiIt. 

5. Die Frage nach dem Verhaltnis der Privatinteressen der ein
zelnen Klassen (orders) zu den Interessen der Gesellschaft als eines 
Ganzen wird von Smith nur nach einer Richtung hin erforscht: seine 
Untersuchung gilt lediglich den Interessen jeder einzelnen der oben 
genannten Klassen; und zwar kommt er zu folgenden Schlussen: die 
beiden ersten Klassen - die Grundbesitzer und die Arbeiter - haben 
ein Interesse an dem sozialen Fortschritt; dagegen beeintriichtigt das 
Wachstum des gesellschaftlichen Wohlstandes die Interessen der Ka
pitalistenklasse (der Handel- und Gewerbetreibenden). Hieraus schlieBt 
Smith, daB die Grundbesitzer und die Arbeiter sehr wohl zum Fort
schritt der Gesellschaft beitragen konnten, und wenn sie dies nicht 
tun, so liegt das nur damn, daB die ersteren dazu zu faul sind und ein 
zu bequemes und gesichertes Leben haben, die zweiten dagegen durch 
die Not und ihre soziale Lage damn gehindert werden. Die dritte 
Klasse - die Kaufleute und Fabrikbesitzer und die Landedelleute (the 
country gentlemen) - beteiligen sich allein aktiv am sozialen Leben; 
aber die ersteren behaupten, dank ihrem Reichtum und dank ihrer 
Erfahrung stets eine gewisse Uberlegenheit fiber die "Landedelleute" 
und beeinflussen sie in ihrem personlichen Interesse. 

Das sind die gegenseitigen Beziehungen und die Interessen der 
drei "Grundklassen", die Smith aufstellt. Wie aber verhiilt sich 
der "Landedelmann" (the country gentleman) zu diesen Klassen-

Schwittau. 3 
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interessen und wie haben wir diese Interessen vom Standpunkt des 
sozialen Fortschritts anzusehen 1 - Auf diese Fragen suchen wir bei 
Smith vergebens nach einer Antwort. Und erst die spatere National
okonomie, ffir die Smith's Lehre von den Klassen nur die Bedeutung 
eines Anstolles und einer ersten Anregung hat, macht sich diese Fragen 
zu eigen und zum Problem ihrer Forschung. 

5. 
In der nationalokonomischen Literatur der auf Smith folgenden 

Epoche erfahren die oben erwahnten Grundsatze von den egoistischen 
Trieben und vom Konflikt der personlichen und der Klasseninteressen 
eine feinere Differenzierung. Das egpistische Motiv der wirtschaft
lichen Tatigkeit findet eine weitere Entwicklung in der Lehre von den 
Bedfirfnissen1) und in der psychologischen Analyse der okonomischen 
Tatigkeit im allgemeinen. Die Idee des Klassenkampfs kommt zur 
Anerkennung und zwar als Grundmoment einer ganzen neuen Welt
anschauung (des Sozialismus). 

Die beiden ffir den Konflikt der wirtschaftlichen Interessen auf
gestellten Prinzipien: das Vertragsprinzip in der· Gestalt von Angebot 
und Nachfrage, und das Kampfprinzip erhalten immer mehr die Be
deutung selbstandiger Grundsatze im Sinne unentbehrlicher Postulate 
des wirtschaftlichen Lebens. Vor allem ist es das Kampfprinzip, das 
in der modernen nationalokonomischen Literatur eine aullerordent
Hche Entwicklung erfahrt. Das Prinzip der Konkurrenz, das schon 
von Smith s Vorgiingern als eine besondere Erscheinung im Gefolge 
des weit allgemeineren Phanomens, des Tauschverhaltnisses, des An
gebots und der Nachfrage, hervorgehoben wurde, nimmt nunmehr 
den Charakter eines selbstandigen wissenschaftlichen Problems von 
hochster Bedeutung an, dessen Tragweite sogar bis weit liber die Grenzen 
der nationalokonomischen Wissenschaft hinausreicht. Seit der zweiten 
HaUte des verflossenen Jahrhunderts wird das Kampfprinzip infolge 
der grollen Wirkung der Werke Darwins zu einem allgemeinen bio
logischen Faktor in dem Entwicklungsprozell der Lebewesen. Und 
diese biologische Auffassung des Konkurrenzprinzips als eines Kampf
phanomens zwischen entgegengesetzten Interessen blieb nicht ohne 
Einflull auf die Nationalokonomie. Aus einer Teilerscheinung, die 
ffir die individualistische Richtung nur die Bedeutung eines mehr oder 
weniger zufalligen Faktors innerhalb des Tauschverhaltnisses, des 
Kaufs und Verkaufs hatte, wird die Konkurrenz in der neueren National-

1) Vergl. hierzu die Arbeit Lujo Brentanos, Versuch einer Theorie 
der Bediirfnisse. Sitzungsberichte der Konigl. Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. Jahrg. 1908, 10. Aht. Miinchen; besonders die Bemerkung auf 
&lite 12 ff. 
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okonomie zu einem allgemeinen soziologischen Faktor, in dem das 
eigentliche Moment der modernen wirtschaftlichen Verhiiltnisse zur 
Bestimmung kommt. Das Prinzip der Konkurrenz biillt immer mehr 
seinen individualistischen Charakter ein und findet einen neuen Aus
druck in der Lehre vom Kampf der sozialen Klassen als Konflikt antago
nistischer Interessen innerhalb der modernen sozialokonomischen 
Beziehungen. 

Diese Entwicklung der oben genannten Prinzipien tritt besonders 
klar hervor in der Geschichte der Lehre vom Arbeitslohn, dieser Kar
dinalfrage innerhalb des ganzen durch die beiden Begriffe "Kapital 
und Arbeit" umschriebenen Problems. 

Die Lehre von der Hohe des Arbeitslohnes wird bis zur eraten Halfte 
des XIX. Jahrhunderts durchaus von einer Ansicht beherrscht, die ganz
lich auf dem Prinzip des "Angebots und der Nachfrnge" beruht. Nach· 
dieser Ansicht gibt es in der Gesellschaft in iedem gegebenen Moment 
einen gewissen Lohnfond von ganz bestimmter Hohe; es ist dies der 
Teil des Jahresprodukts, der dem Besitzer der Arbeitskraft zufii.Ilt. 
Dieser "Lohnfond" wird nach der herrschenden Anschauung bestimmt 
durch die Nachfrage nach der Arbeit als Ware: die Verteilung dieses 
"Lohnfonds" unter die Arbeiter dagegen bestimmt sich nach dem 
Prinzip des "Angebots", d. h. nach ihrer Anzahl, was seinerseits eine 
Konkurrenz unter den gleichartigen Interessen der Verkaufer der 
Arbeitskraft voraussetzt. 

Wie wir weiter sehen werden, wurde die gesamte Stellung der 
Gesellschaft zu den gewerblichen Konflikten iener Zeit durch diese 
Lehre bestimmt. 

Die Lehre vom "Lohnfond" verlor wie bekannt infolge der wuch
tigen Angriffe Torntons schon in der zweiten HaUte des XIX. Jahr
hunderts ihre beherrschende Stellung, und damit anderte sich auch 
das Verhiiltnis deroffentlichen Meinung zu den gegenseitigen Be
ziehungen zwischen Kapital und Arbeit. Zugleich damit biiBte auch das 
Prinzip des "Angebots und der Nachfrage" in einem gewissen MaBe 
seine allumfassende Bedeutung ein. Bei Adam Smith bildete der 
Kampf der Klasseninteressen von Kapital und Arbeit, wie wir schon 
gesehen haben, nur einen Teilausdruck des weit allgemeineren Prinzips 
des "Angebots und der Nachfrage". In der zweiten Halfte des XIX. Jahr
hunderts wuchs sich die Idee des Interessenkampfs der Klassen zu 
einem selbstandigen Problem aus, das die Grundlage eines ganzen neuen 
okonomischen Systems: des Sozialis m us, wurde. Allein das all
gemeine Prinzip des "Angebots und der Nachfrage" verschwand, obwohl 
es einen bedeutenden Teil seines Inhalts eingebiiBt hatte, keineswegs 
aus den Theorien der Nationalokonomie der zweiten Halfte des ver
flossenen Jahrhunderts, sondern faBte nur noch fester Wurzel als not-

3· 
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wendige Voraussetzung oder Postulat eines andern okonomischen 
Systems - des Individualismus. 

So begegnen wir von der zweiten Halfte des XIX. Jahrhunderts ab 
auf dem Gebiete der okonomischen Ideen zwei deutlich unterschiedenen 
Stromungen, die in einem schroffen Gegensatz zu einander stehen: 
einer alteren: individualistischen, und einer neueren: soziaIistischen. 
In allen Fragen, die das Verhaltnis zwischen Kapital und Arbeit be
riihren, geht die erste, individuaIistische, Richtung aus von den reinen 
Tauschverhaltnissen, die auf dem Prinzip des Angebots und der Nach
frage beruhen, d. h. also nach dem, was wir oben ausgemacht haben: 
von dem Prinzip des Konflikts der verschieden gerichteten, trotzdem 
aber untrennbar miteinander verflochtenen Interessen des Kaufers und 
des Verkaufers. Die andere, soziaIistische, Richtung geht ganz anders 
an die Frage nach dem Verhaltnis von Kapital und Arbeit heran. Sie 
geht aus vom historischen ProzeB der Entwicklung der wirtschaUIichen 
Verhaltnisse und erklart den Konflikt von Kapital und Arbeit innerhalb 
der herrschenden "kapitalistischen" Gesellschaftsordnung nicht fur 
einen ZusammenstoB der privaten Interessen des Kaufers und Ver
kaufers der Arbeitskraft, sondern fur einen Kampf der Klassen
interessen der Ausgebeuteten und der Ausbeuter. Indem nun beide 
Richtungen von entgegengesetzten Prinzipien ausgehen, mussen· sie 
begreiflicherweise auch zu verschiedenen Ergebnissen kommen, 
und diese letzteren sind wiederum die bestimmenden Faktoren fur die 
Auffassung von den verschiedenen Formen industriellerKonflikte, wie 
auch von dem eigentlichen Prozess ihrer Entstehung, ihres Verlaufs und 
ihrer Beilegung. Infolgedessen ist es unerlaBlich, daB wir diese beiden 
das okonomische Denken unserer Zeit beherrschenden Richtungen 
einer genaueren Analyse unterziehen. 

Die individualistische Richtung in der Nationalokonomie hat so, 
wie sie sich bei den nachsten Epigonen der klassischen Schule darstellt, 
ihren pragnantesten Ausdruck gefunden in der Lehre der sogenannten 
"Harmonist.en" oder' der "Manchesterleute", wie sie sich unter dem 
EinfluB Benthams ausgebildet hat. 

Die sozialen Anschauungen Benthams1) sind durch zwei Grund
stromungen des XVIII. Jahrhunderts bestimmt: einmal durch die 
Lehren der englischen Moralist'en uber den Egoismus und die damals 
herrschende mechanische Auffassung von der Gesellschaft. Diese 
beiden Prinzipien sind auch fur die Lehre der "Harmonisten" charak
teristisch, die auf folgenden Grundvoraussetzungen ruht. 

1) N1theres iiber ihn in dem interessanten Aufsatz von Fr. Hoffmann, 
J. Bentham und Ad. Smith, Jahrb. fiir Gesetzgebung., Verw. und Volksw_ 
(G. Schmoller), 34. Jahrg., 2. Cap., S. 33-90. 
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Die Geselischaft ist nichts anderes als ein bloBes Aggregat von 
lndividuen. Das Wohl der Geselischaft ist das Resultat des Glucks 
und des Wohlbefindens der Gesamtheit alier einzelnen Glieder der 
Gesellschaft. Eine Vermehrung des Glucksquantums, das auf jedes 
einzelne Mitglied der Gesellschaft kommt, fuhrt notwendig zu einer 
Vermehrung der Gluckssumme aller. lndem jeder einzelne nach seinem 
eigenen Wohl und Gluck strebt, arbeitet er zugleich an dem allgemeinen 
Wohl des Ganzen mit. 

Diese vereinfachte Losung der Frage nach den Motiven der mensch
lichen Handlungen, die bei den englischen Moralphilosophen so ver
wickelt und strittig erschien, hatte zur Folge, daB die Idee des "Nicht
eingreifens" in das "freie" Spiel der okonomischen Interessen auBer
ordentlich popular wurde, theoretisch erhielt diese Idee ihren Aus
druck in der Apologie der "freien Konkurrenz " , und in der Politik 
nahm sie die Form des "Manchestertums" mit seiner beriihmten Formel: 
"laissez faire, laissez passer" an. 

Die Apologie der freien "Konkurrenz" steht in engstem Zusammen
hang mit dem Umstand, daB das von Adam Smith aufgestellte 
Prinzip des Tauschverhiiltnisses in derspateren Nationalokonomie zum 
Eckstein des ganzen Systems der modernen Wirtschaftslehre wird. 

Bis auf John Stuart Mill verhielten sich die Nationalokonomen 
zu der Frage nach dem Tauschverhaltnis im allgemeinen noch zurii.ck
haltend, obgleich sie eine sehr bestimmte Stellung zu ihr einnahmen; 
alle Nationalokonomen jener Zeit, die englischen Gelehrten wie die des 
Kontinents, gehen bei der Konstruktion der Marktpreise und der Lohn
satze, wenngleich unter bestimmten Vorbehalten, von dem Prinzip 
des "Angebots mid der Nachfrage" aus. 1m System Mills wird das 
Prinzip des Tauschverhaltnisses im Zusammenhang mit der Lehre vom 
Tauschwert zum Grundsatz und Postulat des ganzen Systems der 
Nationalokonomie gemacht. "Bei einem Gesellschaftszustande", .... 
sagt Mill "wo das System der Erwerbtatigkeit ganzlich auf Kaufen 
und Verkaufen beruht, und in welchem jedes Individuum groBtenteils 
nicht von Dingen lebt, an deren Produktion es selbst teilgenommen, 
sondern von Dingen, die es durch einen zweifachen Tausch erhalten 
hat, namlich nachdem auf ein Verkaufen ein Kaufen gefolgt ist, ist 
die Frage vom Werte fundamental"!). Aber der Wert selbst bestimmt 
sich nach Mill nicht sowohl durch Angebot und Nachfrage als viel
mehr durch dasPrinzip derKonkurrenz 2). Ja,MillmiBtdiesemletzteren 

1) J. St. Mill, Grundsatze der politischen Okonomie.Deutsch v. Adolph 
Soetbeer. Hamburg 1852, Bd. I, p. 452. 

2) "Ich muB ein fiir alIe Mal darauf aufmerksam machen, daB die in Betraoht 
zu ziehenden FaIle nur solche sind, wo Wert und Preis lediglich durch Konkurrenz 
bestimmt werden"; a. a. 0., p. 457. 
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Prinzip eine SO gewaltige Bedeutung bei, daB er in ibm den Beweis 
fur den wissenschaftlichen Charakter seiner Wertlehre zu besitzen 
meintl). 

Mills nachster Nachfolger Macleod spricht sich noch viel be· 
stimmter zu gunsten des Tauschverhiiltnisses aus. Er sagt einmal: 
wenn es keinen Tausch (in Form von Kauf und Verkauf) giibe, so giibe 
es unserer tJberzeugung nach auch keine wissenschaftliche National· 
okonomie 2). 

Was nun im besonderen das Prinzip der Konkurrenz anbela.ngt. 
so kann nach der Ansicht des Edinburger Professors Nicholson "das 
ganze moderne System (der Nationalokonomie) ein System der 
Konkurrenz genannt werden, da die Konkurrenz sowohl in der 
Produktion wie bei der Verteilung das grundlegende bestimmende 
Prinzip ist"3). 

Die Lehre von der Interessenharmonie, die aus dem freien Spiel 
der personlichen Bestrebungen der die Gesellschaft bildenden Individuen 
entspringt, ist seit Care y4) charakteristisch fUr die Anschauungen 
der amerikanischen und europiiischen Nationalokonomen, sofern sie 
Vertreter der individualistischen Richtung sind5). In dieser Beziehung 
i!3t die Bemerkung eines modernen amerikanischen Nationalokonomen 
Fetter besonders bezeichnend. "Eine Harmonie", erkliirt dieser, 
"findet dann statt, wenn die Menschen aHe Guter und Dienstleistungen 
frei und ohne jedes Hindernis austauschen konnen, die Konkurrenz 
ist hierbei nichts a.nderes ala ein anderer Ausdruck ffir die wirtscharft· 
liche Harmonie"'). Von hier aua gelangt Fetter zu folgender Defi· 
nition der "wirtschaftlichen Harmonie" (the economic harmonies). 
"Es ist meine tJberzeugung, " sagt er, "daB, wenn man es dem Menschen 
freistellte, zu handeln, wie es ihm sein personliches Interesse vorschreibt, 
sich hieraus der groBte Vorteil ffir die Gesa.mtheit (the highest and best 
efficiency) ergeben wiirde; es ist meine tJberzeugung, daB die wirt· 
schaftlichen Interessen aller Menschen miteinander harmonieren. 

1) Nur insoweit ala sie auf diesa Weise bestimmt werden, konnen sie (dar 
Wert und die Preise) auf ein ns.ohweisbares Gesetz zuriickgefiihrt werden. ibid . 

• ) H. D. Macleod. The Principles of Economical Philosophie. London 1872. 
3) J.S.Nicholson, PrinoiplesofPoliticaIEconomySeo.ed. London 1902. Vol. I .. 

Book 2, Ch. 5, § I. Eine ausfiihrlichere Wiirdigung der Tausohverhiiltnisse findet 
sich bei M. J. Tugan. Baranowski in seinen: "Grundlagen der Politischen 
Okonomie". St. Petersburg 1908, p. 346 H. 

') Vergl. die Darstellnng seiner .Ansohauungen bei N. M. Bunge, Grund. 
ziige der nationalokonomischen Literatur. II. Aufsatz. Die Theorie von der 
Harmonie der Privatinteressen. St. Petersburg· 1895, p. 201 ff. 

i) Eine iiJmliohe stellung wie Carey nimmt in Frankreich Bastiat und 
in Dev.tBOhland Diihring ein. 

I) F. Fetter. The Principles of Economics. N. J. 1904, p. 422. 
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Der einleuehtendste Beweis fiir diese These ist die stimulierende 
Wirkung des Egoismus, wenn dieser sieh, wie in der Kon
kurrenz, frei auBern kann. Jeder bestrebt sieh, zu tun, was ihm den 
meisten Vorteil versprieht, und der Preis, den ihm die andern bezahlen, 
ist ein MaBstab dafiir, wie sie die ihnen erwiesenen Dienste bewerten. 
Indem Jeder von seinem personlichen Interesse ausgeht, erweist er 
sich zugleieh den andern Menschen im hOchsten Grade niitzlich. Hier
durch werden die Menschen zu groBen Entdeckungen, zur Sorgfalt 
und Aufopferung veranlaBt; hierdurch werden sie zu einem hohen 
Streben und zu groBen Taten und Regungen angespornt"l). 

Ehe wir zur Analyse des Klassenkampfprinzips fortschreiten, 
miissen wir noeh ein wenig auf die Lehre Edw. Seligmanns, eines 
Vertreters der individualistischen Richtung und gliihenden Apologeten 
des Prinzips der "freien Konkurrenz", eingehen. Bei ihm wird dies 
Prinzip zu einem besonders charakteristischen Ausdruck seiner Richtung, 
obwohl er sich bemiiht, bei seiner Konstruktion die ihn beschaftigende 
Frage moglichst allseitig zu beleuchten. 

Die Konkurrenz ist nach Selig mann eine Erscheinung, die aufs 
engste mit dem Leben zusammenhangt2). "Aber wenn dieses Prinzip", 
sagt er, "in seiner biologischen Konzeption den Fortschritt nur indirekt 
erklart, so erhalt das Prinzip der Konkurrenz auf wirtschaftlichem Ge
biet eine weit umfassendere Anwendung . .. Auf dem Gebiet der wirt
schaftlichen Verhaltnisse bedeutet die Konkurrenz nicht nur einen 
Konflikt infolge der Verteilung des vorhandenen Giiterquantums, 
sondern auch einen Kampf um den Anteil an dem immer wachsenden 
Giitervorrat. Eine moglichst umfangreiche Produktion ist die erste 
Vorbedingung, um sich einen grBBeren Anteil (am allgemeinen Giiter
Yorrat) zu erringen. 1m Kampf um einen giinstigen Absatz der mit 
wachsender Produktion zunehmenden Giitermasse an die ganze Masse der 
Konsumenten, bleibt dar Sieger, der in der Lage ist, besser und billiger 
zu produzieren. Der sicherste Weg, sich den Markt zu erobern, ist 
dieser: billiger zu verkaufen, als der Konkurrent. So bedeutet die 
Konkurrenz als Geschaftsprinzip (as a business principle) die Tendenz 
zu einem wachsenden Reichtum durch Herabsetzung der Produktions
kosten. Wenn die Konkurrenz in der Biologie nur auf Umwegen zum 
Fortschritt fUhrt, so ist die Konkurrenz im wirtschaftlichen Leben ein 
sicherer Hebel des Fortschritts (the very secret of progress) 3). Der 
psychologische Grund fiir diese positive Bewertung des Konkurrenz-

1) 1. c., p. 427. 
2) Competition in one form or another in conterminous with life itself." 

Siehe Prof. Edw. Selig mann, Principles of Economies with Special Reference 
to American Conditions. London, Longmans and Green. 1907 (2.Aufl.), p. 140. 

3) 1. c., p. 141. 
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prinzips liegt fur S eli g man n in dem egoistischen Interesse des Menschen : 
"Die Konkurrenz entwickelt im Menschen Energie, Sparsamkeit und 
Kraft; sie hat im groBen und ganzen die Tendenz, die Interessen von 
Individuum und Gesellschaft miteinander in Einklang zu bringen, 
indem sie dazu fiihrt, daB der Erfolg jedes einzelnen vor allen Dingen 
davon abhangig ist, was er fur den andern zu leisten vermag"l). Bei 
der Darstellung seiner Lehre von der Konkurrenz sucht Selig mann 
eine besondere Klassifikation der verschiedenen Arten der Konkurrenz 
aufzustellen; er nennt folgende ftinf Formen: 

1. Commodity competition: darunter versteht er die Kon
kurrenz zwischen verschiedenen Arten von Gutern, die sich zur Be
friedigung menschlicher Bedurfnisse eignen; in dem Streben nach Be
friedigung seiner Bedurfnisse vermag der Mensch nach dem Gesetz der 
"Substitution" zwischen mehreren gleichartigen Mitteln zu wahlen. 

2. Individual competition: das ist der Konflikt zwischen 
den Privatinteressen der "Produzenten gleichartiger Waren" oder 
"gleichartiger Faktoren der Produktion". 

3. Market competition: darunter versteht Seligmann nicht 
sowohl den Wettbewerb der einzelnen Personen auf dem Markt, als 
vielmehr den "der Markte untereinander", da "jede groBe Stadt danach 
strebt, ein Zentrum der Verteilung und des Tausches zu werden, und 
zwar aus der richtigen Dberlegung, daB eine Anhaufung von Reichtumern 
auch in "allen anderen Beziehungen eine Entwicklung der Industrie zur 
Folge haben muB". 

4. Class competition: d. h. der Klassenkampf, der ein Re
sultat der Differenzierung un serer modernen Gesellschaft und der Heraus
bildung verschiedener Gruppen von Produzenten: der Arbeiter und 
Kapitalisten, der Arbeiter verschiedener Branchen, der Kapitalisten 
verschiedener Industriezweige usw. ist. Selig mann bleibt auch hier 
seiner individualistischen Tendenz treu und verwirft die Ansicht der 
Sozialisten, als ob der Klassenkampf "das Grundprinzip der Wirt
schaftsgeschichte bilde, das die Ausbeutung der Arbeiterklasse erklare 
und zu einem Zusammenbruch der modernen Gesellschaft fiihre". 1m 
Gegenteil, wie jede Art der Konkurrenz, hat auch die "Konkurrenz 
der Klassen", nach Selig mann, sofern sie sich nur innerhalb be
stimmter Grenzen halt, eine heilsame Wirkung. Wenn "die Arbeiter 
und die Kapitalisten auch Vertreter widerstreitender Interessen sind, 
so ist doch der relative Anteil einer jeden Klasse am Nationaleinkommen 
abhangig von ihrem Zusammenwirken an der gemeinschaftlichen Pro
d uktion " 2) • 

1) 1. 0., p. 141 ff. 
I) I. 0., p. 144. 
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Und endlich kennt Selig mann noch eine 
5. Race or national competition, d. h. den Kampf der 

Rassen und der verschiedenen Nationalitaten. 
Indessen, so optimistisch Selig mann R Ansicht von der Kon

kurrenz auch ist, er kann sich doch nicht vollig gegen ihre Schatten
seiten, oder wie der Autor sie nennt, gegen die "schlimmsten Arten" 
der Konkurrenz verschlieBen; hierzu rechnet er die FaIle, wo die Kon
kurrenten nicht einmal vor den schamlosesten Mitteln zuruckschrecken, 
oder wo die Arbeiter in einen allzu heftigen Wettbewerb miteinander 
treten, wo die Not sie zwingt, sich mit dem niedrigsten Lohnsatz zu
frieden zu geben und sich unter den hartesten Bedingungen der Arbeit 
zu unterziehen1). Aber dies alles macht Selig mann nicht irre; er 
bleibt ein treuer Apologet des "freien Konkurrenzprinzips" und laBt 
nur in besonderen Fallen ganz unwesentliche Einschrankungen dieses 
"Faktors des menschlichen Fortschritts" gelten. Diese Einschrankungen 
tragen bei Selig mann einen beinahe utopischen Charakter und konnen 
fUr die okonomische Politik kaum eine ernste Bedeutung erlangen, 
ebenso wenig wie sie fur die okonomische Theorie von Interesse sein 
durften2). Am Ende seiner DarstelIung der Konkurrenz falIt der Ver
fasser folgendes Urteil uber den Gegenstand seiner Analyse: "So 
also ist die Konkurrenz eine Macht, die man nicht miBbrauchen solI. 
Sie darf in maBigem Grade in einzelnen Industriezweigen zur Wirkung 
kommen; sie ist besonders wohltatig unter relativ gleichartigen Be
dingungen und Verhaltnissen, und das Niveau ihrer Erscheinungsform 
muB sich bestandig heben. In diesen Grenzen und unter solchen Be
dingungen ist sie eine lebensspendende und wohltatige Kraft"3). 

Aber selbst bei den amerikanischen Nationalokonomen, die der 
klassischen Schule nahestehen, macht sich bereits eine kritische Tendenz 
gegenuber den Apologeten der freien Konkurrenz und der auf sie ge
grundeten Interessenharmonie bemerkbar. So z. B. sagt Richard 
Ely, der sich mit der Geschichte des Konkurrenzproblems beschiiftigt 
und einen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Theorie der 
Konkurrenz und den Anschauungen Darwins, Huxley's, Spencer's und 
anderer Forscher herzustellen sucht 4): 

"Die Mehrzahl der Nationa16konomen halt die Konkurrenz fur 

1) 1. c., p. 145 ff. 
2) So z. B. fordert Selig mann, daB ein gewisses "Niveau" der Konkurrenz 

festgesetzt werde und zwar in dem Sinne, "daB alle unwiirdigen und schadlichen 
Methoden" verboten sein sollen; er erklart nur die berechtigten (fair) Formen der 
Konkurrenz fiir wiinschenswert. Ferner diirfen nach dem Verfasser die Unter
schiede in der Lebenslage der einzelnen Konkurrenten nicht zu groB sein usw., 
siehe 1. c., p. 147 £f. 

3) ibid. 
') R. Ely, Studies in the Evolution of Industrial Society. Siehe p. 129 ff. 



42 Der Interessenkonflikt in der Geschichte der Nationalokonomie. 

eine Tatsache, ohne ihre Natur und ihre Wirksamkeit weiterzu ana.
lysieren, obwohl es eine ganze Reihe von Hypothesen gibt, die auf 
diesem Prinzip beruhen, und mit deren Hilfe man das gesa.mte wirt
schaftliche Leben der Volker zu erklaren sucht"l)_ 

Wiihrend so das Konkurrenzprinzip in seiner individualistischen 
Fassung bei den Epigonen der klassischen Schule eine positive Wiirdi
gung als notwendiges Element der modernen Tauschverhaltnisse er
fahrt, wird das Prinzip der Konkurrenz in dieser individualistischen 
Auspragung von den Vertretern der sozialistischen Richtung in der 
Nationalokonomie einer scharfen Kritik unterworfen, die zur Ver
werfung der gesamten modernen privatkapitalistischen Wirtschafts
ordnung fiihrt. Andererseits aber machen wiederum die Sozialisten, 
indem sie von der biologischen Theorie ausgehen, den Grundsatz des 
Konkurrenzkampfs als eines Konflikts zwischen sich gegenseitig aus
schlieBenden antagonistischen Interessen zum fundamentalen soziolo
gischen Prlnzip, auf das nicht nur das okonomische Leben der Gegen
wart gegriindet sei, sondern das zugleich die Basis alIer okonomischen 
Verhiiltnisse seit dem Urbeginn der Menschengeschichte gebildet habe. 
Diese soziologische Fassung der obenerwahnten Form des Interessen
konflikts hat ihre bestimmteste Auspragung gefunden in der Lehre 
yom sozialen Klassenkampf. 

6. 
Die Idee des Klassenkampfs ist gegenwartig unauflosIich ver

kniipft mit dem Namen Karl Marx. In diesem Punkte herrscht die 
weitgehendste Vbereinstimmung unter den Vertretern der verschie
densten Richtungen des okonomischen Sozialismus: von der auBersten 
Linken, den sogenannten "Narodniki" in RuBland, bis zu den rechts
stehenden Kathedersozialisten Deut8Chlands. Diese zentrale Stellung, 
die Marx innerhalb der Lehre vom Klassenkampf einnimmt, wird auch 
durch die zahlreichen geschichtlichen Abschweifungen nicht erschiittert, 
wie sie des ofteren in der Absicht unternommen wurden, Vorlaufer 
von Marx zu entdecken, die ihm in dieser Frage vorangegangen ,sind. 
Diese historischen Forschungen haben heute bereits ein geniigendes 
Licht iiber die Genesis des Klassenkampfproblems verbreitet und damit 
in hohem MaBe zur griindIichen Klarung der Frage selbst beigetragen. 
So kann ma.n es heute bereits ala mehr oder weniger ausgemacht an
sehen, daB die Idee des Klassenkampfs nicht auf die Nationalokonomen, 
sondern auf die Historiker und Staatsrechtslehrer zuriickzufiihren ist~ 

In seiner "dem Andenken an das Kommunistische Manifest" gewid
meten Studie hat schon Antonio Labriolo, sowie vor ihm Friedrich 
Engels und nach ihm G. Plechanow in erster Linie die Namen 

1) ibid., p. 131. 
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Saint Si mons und Augustus Thierrys hervorgehoben: zwei 
Historiker, die die Klassengrundlage der zeitgeschichtlichen Ereignisse 
erkannt und ans Licht gestellt haben1). Engels bemerkt einmal, da8 
die Historiker jener Zeit von Thierry bis auf Guizot, Mignet und 
Thiers mehrfach auf den Klassenkampf als auf den Schliissel zum Ver· 
standnis der frauzOsischen Geschichte seit den Zeiten des Mittelalters 
hingewiesen haben. Und andererseits hat Croce auf Lorenz von Stein 
verwiesen, der in der Lehre vom Klassenkampf einer der nachsten 
Vorganger von Marx ist. 

Wenn wir noch hinzufiigen, da8 die Idee des Klassenkampfes 
mitten aus den politischen Bewegungen entsprungen ist und durch sie 
ihren entscheidenden Ausdruck erhalten hat, so wird es uns vollstandig 
klar, wo wir die· fundamentalen konstruktiven Merkmale dieser 
Lehre zu suchen haben werden. In ihrer spiiteren Entwicklung hat 
diese Lehre auch in betrachtlichem Ma8e den Einflu8 der Ideen der 
klassischen Schule erfahren; daher werden wir bei einer griindlichen 
Analyse der Lehre vom Klassenkampf den Einfiu8 zweier grund· 
legender Richtungenin Anschlag bringen miissen: der politisch· sozio
logischen einerseits und der sozialokonomischen andererseits. 

Die Hauptvertreter der ersten Richtung sind in Fra.nkreich Saint 
Simon und seine Anhiinger und in Deutschla.nd der Staatsrechtslehrer 
Lorenz von Stein u. a. Ala Vertreter der sozialokonomischen Rich· 
tung sind au8er den "Klassikem": Ricardo und Mill noch der eng
lische Sozialist J. Bray zu nennen. 

Wir wollen hier die Anschauungen einiger dieser Denker etwas 
naher kennen lemen. 

Die Gliederung der Gesellschaft in Klassen steht bei Saint Simon 
in engem Zusammenhang mit seiner historisch·politischen Auffassung 
der sozialen Struktur seiner Zeit. Saint Simon unterscheidet scharf 
zwischen zwei sozialen Systemen: dem Feudalismus (regime feodal 
et militaire), der in der Vergangenheit bereits seine volle Verwirklichung 
gefunden hat, und dem industriellen System (regime industriel), 
das erst in der Zukunft vollkommen verwirklicht werden wird3). 

1m dritten Teil seines Systeme industriel (in "Premiere lettre 
a messieurs les deputes" qui sont industriels) zahlt Saint Simon 
drei Klassen auf, in die nach ihm die frauzosische Gesellschaft vor 
der Revolution zerfallen sein solI: Die erste dieser Klassen bildeten 
die Geistlichkeit und der Adel (noblesse). Die zweite Kla$se wurde 

1) Siehe Tsohernow "Sozialistisohe Studien" (Sooialistitsoheskije Etjudy), 
S. 290 fl. 

I) Genaueres dariiber siehe bei Pleohanow, UDer die .Anfiinge der Lehre 
vom Klassenkampf. Die neue Zeit 1902/03, Nov. u. Dez., S. 275 u.293. 

3) Oeuvres, ed. E. Dentu, 1869. Paris. T. III (18). p. 158 f. 



44 Der Interessenkonflikt in der Geschiohte der Nationalokonomie. 

durch die miilligen Eigentiimer (les proprietaires oisifs), durch Militars, 
die ihrer Abstammung nach nicht zum Adel, sondern zum Burgertum 
gehOrten und durch die ubrigen Burger gebildet, die bei den Gerichten 
tatig waren und andere Berufe bekleideten, die fur ehrenhaft gehalten 
wurden (professions reputees, honorables). Die dritte Klasse bestand 
aus . all denen, die eine entwiirdigende Tatigkeit ausubten (professions 
degradantes), dazu gehOrten die Gewerbetreibenden (manufacturiers), 
die Kau£leute, die Bankiers usw., mit einem Wort: die ganze Industrie 
(toute l'industrie), sowohl die, die die produktiven Arbeiten be
aufsichtigen (qui dirigeaient les traveaux productifs), als die, die sie 
ausfUhrten 1). 

Die zweite, d. h. die "Zwischen-" oder Mittelklasse (la classe inter
mediaire), rief im Jahre 1789 die Revolution hervor, kampfte gegen 
den Adel und die Kirche und ebnete so den Weg ffir die dritte industrielle 
Klasse2). 

1m "Catechisme des industriels" beschaftigt sich Saint Simon be
sonders mit der industrieHen Klasse (les industriels); hier bemerkt 
er unter anderem, diese Klasse musse die oberste soziale Schicht bilden 
(rang), aber in der bestehenden Gesellschaft bilde sie die letzte Klasse 
(la derni(~re de toutes). Die Erklarung dieser Tatsache und die Dar
stellung der Mittel, mit deren Hilfe die industrielle Klasse die erste 
oberste soziale Klasse werden kanne, bildet den lnhalt des "Katechis
mus"3). Bis zur Revolution zerfiel die Nation nach Saint Simon 
in drei Klassen: in die Aristokratie, in die Bourgeoisie und in die in
dustrielle Klasse (les nobles, les bourgeois et les industriels). Heute 
dagegen wird die Nation nur noch durch zwei Klassen gebildet: durch 
die·. Bourgeoisie und durch die industrieHe Klasse. 

Die Bourgeoisie hat die Revolution entfacht und sie ihrem Inter
esse dienstbar gemacht: sie hat aHe besonderen Privilegien der Aristo
kratie bei der Ausbeutung der Staatseinnahmen beseitigt; die Bour
geoisie ist in die regierende Klasse (dans la classe des gouvernants) ein
gedrungen, und so ist heute die industrielle Klasse sowobl der Aristokratie 
wie der Bourgeoisie steuerpflichtig geworden, wahrend frUher das Land 
durch die Aristokratie allein verwaltet wurde, die Mittel dagegen von 
der Bourgeoisie und der industriellen Klasse zusammen aufgebracht 
werden muBten4). Die industrielle Klasse bildet nach der Berechnung 
Saint Simon's etwa den 24. oder den 25. Teil der ganzen Nation6). 

1) An einer andel'll Stelle sagt Saint Simon: "La nation se trouve etablie 
sur trois rangs. La noblesse oompose Ie premier, les bourgeois Ie seoond et les 
industriels Ie troisieme." Oeuvres t. V, p. 9:J. 

I) Oeuvres, t. V, p. 28 ff. 
3) CaMchisme des Industriels l-er cahier, Paris, de Setier 1823, p. 3. 
') ibid., p. 6. 
5) ibid., p. 10. 
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Diese wenigen fragmentarischen Bemerkungen Saint Simon's, 
die sich noch dazu in verschiedenen Banden seiner Werke verstreut 
finden, konnen kaum Anspruch darauf machen, eine "Lehre" von den 
sozialen Klassen darzustellen; trotzdem haben diese Bemerkungen ohne 
allen Zweifel eine groBe historische Bedeutung: die in ihnen ausge· 
sprochenen Gedanken sind als Bestandteile in die spatere weit strengere 
und abgeschlossenere Konzeption der sozialen Klassen eingegangen, 
wie wir sie im Marx schen System vorfinden 1). 

Es ist wohl kaum notwendig, hier eine ausfUhrliche Vergleichung 
der Anschauungen Saint Simon's mit den Grundthesen der Marx
schen Lehre vorzunehmen; eine solche Vergleichung ware die Aufgabe 
einer literarischen Kritik und fiele aus dem Rahmen der vorIiegenden 
Untersuchung heraus. Wie wir schon sagten, ist das Kriterium, das 
Saint Simon bei der Gliederung der Gesellschaft (oder der Nation) 
in Klassen anwendet, keineswegs ein okonomisches Prinzip wie bei 
den Physiokraten (das Prinzip der Produktion) oder bei Adam Smith 
(das Prinzip der Verteilung). Bei Saint Simon begegnen wir, soweit 
seine Anschauungen nicht durch die standische Struktur seiner Zeit 
beeinfluBt sind, einem neuen Merkmal: der Ausubung einer bestimmten 
Funktion als Beruf oder Profession. Vor der Revolution wurde 
nach Saint Simon das Land von der Aristokratie (dem Adelsstand?) 
regiert. In unserer Zeit beginnt die Bourgeoisie (das Biirgertum 1) 
diese Funktion zu ubernehmen. Der industriellen Klasse fallen aller
hand entwurdigende Funktionen zu usw. Was jedoch die Frage nach 
dem EinfluB der Ansichten Saint Simon s auf Karl Marx anbelangt, 
so wird man anerkennen mussen, daB Mar x auBer der allgemeinen 
Idee und der Terminologie, wie sie sich bei Saint Simon vorfindet 
(man vergleiche die Gegenuberstellung der Aristokratie und der Bour
geoisie, sowie der Bourgeoisie und der industriellen Klasse, des Pro
letariats), bei diesem auch noch eine seinen eigenen Ansichten ent
sprechende negative und unfreundliche Beurteilung des "Liberalismus" 
antreffen konnte. Indem Saint Simon sein neues System des In
dustrialismus aufstellt, bringt er es in einen schroffen Gegensatz zum 
Begriff des "Liberalismus"2). 

Aus all diesen Ausfiihrungen geht klar hervor, daB Saint Simon, 

1) Naheres liber die Frage: inwieweit Saint Simon in der Lehre von der 
Klassenglicderung als Vorlaufer von Karl Marx angesehen werden kann, findet 
sich bei A. Labriola (Essais sur la conception materialiste de I 'histoire) und 
bei G. Plechanow CUber die Anfange der Lehre vom Klassenkampf), siehe die 
"Neue Zeit" 1902/03, Nov. u. Dez., S. 275 u. 293. Noch ausfiihrlicher ist diese 
Frage behandelt bei dem neuesten Biographen und Kritiker Saint Simons, 
Fr. Muckle: Henri de Saint Simon. Die Personlichkeit und ihr Werk. Veri. 
v. G. Fischer, Jena 1908, S. 210 ff. u. 309/344. 

t) Catechisme des industriels, 2me oahier, p. 164. 
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dort wo er die Idee des Klassenkampfes behandelt, fast immer die 
politische Geschichte Europas vor und nach der groBen Revolution im 
Auge hat. In dieser Hinsicht rfickt Karl Marx' Lehre ganz nahe an 
die Anschauungen Saint Simon s und seiner Nachfolger heran. Das 
halbe Jahrhundert, das die Ansichten Saint Simon s von der 
Marx'schen "Sozialphilosophie" trennt, ist ein Zeitabschnitt, in dem 
die politische Idee des Klassenkampfes und der Klasseninteressen mit 
ganz be80nderer Kraft und Bestimmtheit im BewuBtsein der Gesellschaft 
Wurzel faBt und zu lebendiger Wirksamkeit gelangt. Einerseits bildet 
sich in Saint Simon's Heimat in Frankreich unter dem unmittel
baren EinfluB seiner Ideen eine ganze Richtung von Historikem und 
Apologeten des "dritten Standes" aus, die den Gedanken S ain t S i m on s 
fiber die revolutionare Bedeutung der Bourgeoisie im Kampf gegen 
die Aristokratie aufnehmen und zur Ausbildung bringen. Thierry, 
Mignet, Guizot und andere Historiker aus der zweiten Halfte des 
XIX. Jahrhunderts ziehen die Idee des Klassenkampfes in ihre po
litisch-historischen Konzeptionen -hinein und bring en sie in ihrer kri
tischen Wiirdigung der verflossenen Epoche des Feudalismus in aus
giebigster Weise zur Anwendung. 

Andererseits aber begegnen wir in der wissenschaftlichen National
okonomie immer haufiger ganz bestimmten und etwas primitiven 
Folgerungen aus einzelnen Thesen und Schlfissen Adam Smiths, 
die sowohl in England wie auf dem Kontinent zur Herausbildung einer 
be80nderen Richtung: der "Kommunisten"fiihren. Man darf annehmen, 
daB die okonomischen Anschauungen der Kommunisten keinen ge
ringeren EinHuB auf das System von Karl Mar x gefibt haben, als 
einzelne Gedanken der von uns erwahnten franzosischen Bistoriker. 
Es ist daher von groBem Interesse, die Form kennen zu lemen, die 
die Idee des Klassenkampfs bei den Vertretem der englischen National
okonomie in der ersten HaUte des XIX. Jahrhunderts annimmt. Wir 
mUssen indessen bemerken, daB, wenn ihre sozialen Klassen auch einen 
mehr okonomischen als soziologischen Charakter tragen, ihre An
schauungen dennoch eine groBe Bedeutung ffir die Mar x sche Lehre 
vom sozialen Klassenkampf haben, sofem hier namlich bereits der 
Antagonismus der Klassen im Gegensatz zum Vertragsprinzip aufs 
deutlichste zur Auszeichnung kommt. 

So ist bei Ricardo die Idee eines Konflikts der Klasseninteressen 
an vielen Stellen mit groBer Bestimmtheit ausgesprochen. Schon im 
Vorwort zur ersten Auflage seines Hauptwerks bemerkt Ricardo: 
"Das Erzeugnis der Erde, oder mit anderen Worten, alles dasjenige, 
was. von ihrer Oberflache mittels der vereinigten Anwendung von 
Arbeit, Maschinen und Kapital bezogen wird, verteilt sich unter drei 
Klassen von Mitgliedem des Gemeinwesens: namlich unter die Eigen-
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tlimer des Bodens, unter die Eigner des Vermogensstammes oder Ka
pitals, welches zur Bebauung des Bodens erforderlich ist, und unter 
die Arbeiter, durch deren Gewerb- und Betriebsamkeit derselbe be
bauet wird"l). 

In der Einteilung der Gesellschaft in Klassen sehen wir also R i -
cardo den Spuren Smiths folgen; aber ebenso wenig wie bei Smith 
finden wir bei ihm etwas wie eine Analyse oder eine Konstruktion 
dieser Einteilung. Auch kennt er gleichfalls auBer den oben genannten 
drei Klassen noch klein ere Gruppen, in die die letzteren zerfallen: 
"die Arbeiterklasse", "die armen Klassen" usw. Der Antagonismus 
der Klasseninteressen wird bei Ric a r do nicht weniger deutlich gekenn
zeichnet, als bei den spateren Sozialisten. So spricht er z. B. in dem 
Kapitel, das vom Arbeitslohn handelt, von den entgegengesetzten 
Klasseninteressen der Grundbesitzer und der Arbeiter: "die Lage des 
Arbeiters verschlimmert sich, wenn die Rente steigt, im allgemeinen 
und die der Grundbesitzer verbessed sich"2), und etwas friiher stellt 
er seine fundamentale These auf: "was den Arbeitslohn erhoht, setzt 
notwendig den Gewinnst herab"3). Dieser Satz wird von Ricardo 
mehrfach wiederholt4). Daneben aber zeichnet er noch einen andern 
Grundsatz aus: daB die Ersetzung menschlicher Arbeitskraft durch 
Maschinen zwar im Interesse der Grundbesitzer und Kapitalisten liegt, 
der Arbeiterklasse jedoch oft sehr nachteiIig istO). 

In einem Brief an Mac Culloch vom 7. Mai 1822 spricht sich 
Ricardo noch bestimmter liber den Widerstreit der Klasseninteressen 
aus und zwar im AnschluB an einen Aufsatz Mac Culloch's, in dem 
dieser behauptet hatte, "die personlichen Interessen standen niemals 
im Gegensatz zu den Interessen der Gesellschaft". Hierauf bemerkt 
Ricardo: "Damit bin ich nicht einverstanden; was die Frage iiber 
die Einfiihrung von Maschinen anbelangt, so stehen die Interessen der 
Arbeiter sehr oft im Widerstreit mit denen der Unternehmer. Sollte 

1) David Ricardo, Grundsatze der Volkswirtsohaft. Deutsoh v. Dr. 
E. Baumstark 1877, S. XXIX. 

2) ibid., p. 75. 
3) ibid., p. 74. 
t) ibid., p. 90 u. a. 
6) ibid., p. 358. AuBer dem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit er

wahnt Rioardo nooh den Kampf der Kapita1isten und Konsumenten. So be
merkt er in einem Brief an Mac Culloch vom 2. Aug. 1820, in dem er sich fiber 
das Buoh von Malthus liuBert: There is hardly a page which does not oontain 
some fallacy. He dwells incessantly on the importance of giving increased value 
to commodities, which the thinks of much more consequence than securing an 
abundant supply of them. He is always sacrificing the interest of 
the consumer to the interest of the merchant (Letters of David 
Ricardo toJohn Ramsay Mac-Culloch, 1816-1823, edit by J. H. Hollander 
Publ . .of the Am. Econ. Ass. X, No. 5-6. 
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denn das Interesse der Landlords wirklich mit dem Interesse der Ge
sellschaft identisch sein ~ Ich bin fest iiberzeugt, daB Sie so etwas nicht 
behaupten werden"!). 

Vnter allen Vorlaufern von Marx hat wohl, soweit es sich um die 
Lehre vom Klassenkampf handelt, der englische Sozialist J. Bray 
in seinem Werk "Labour Wrongs" den GrundgOOanken der Lehre 
am scharfsten zum Ausdruck gebracht2). Bray ist einer der ersten und 
starksten Kritiker der individualistischen Ansicht von der Arbeiter
frage, sowie der herrschenden Prinzipien der Gesellschaftsordnung jener 
Zeit im allgemeinen. Indem Bray den Optimismus der Vertreter der 
klassischen Schule bekampft, wird er zum unversohnlichen Gegner 
der bestehenden Gesellschaftsordnung, der er die Grundziige einer 
neuen sozialen Ordnung der Zukunft entgegenstellt. "N och nie seit der 
Erschaffung der Welt war der Mensch in solchem MaBevorbereitet 
ffir die Umgestaltung der modernen gesellschaftlichen Ordnung wie 
heute, und kein Yolk ist so sehr dazu befahigt, diese Umgestaltung in 
Angriff zu nehmen und mit Erfolg durchzufiihren, wie das Yolk der 
Vereinigten Konigreiche "3). 

Es gibt nach Bray vier Grundprinzipien, auf denen die Gesell-
schaftsordnung der ZUkullft sich aufrichten muB: 

1. Die Gleichheit der Menschen gegeniiber der Natur. 
2. Die allgemeine Arbeitsverpflichtung. 
3. Der Grund und Boden muB Gemeineigentum werden. 
4. Ein jOOer muB gemaB der von ihm geleisteten Arbeit entlohnt 

werden4). 

"DieseGrundsatze sind die fundamentalenPrinzipien die derSchOpfer 
zum W ohl der Menschen eingesetzt hat, auf daB sie sich nach ihnen richten 
so11en"5). Diese Prinzipien sind auch den Anscha.uungen der National
okonomell nicht ganz fremd, "aber, indem sie (sc. die Principien) sich auf 
unerschiitterliche Tatsachen stiitzen, beweisen sie klar und deutlich, daB 
der Arbeiter unter dem gegenwartigen Regime nichts zu erhofIen hat, da er 
als Skla ve des Kapitalisten (bondsman of the man monney) so sehr durch 
die Verhiiltnisse gefesselt ist, daB wooer er selbst noch auch sein Feind, 

1) ibid. 
2) Schon Mar x hat darauf hingewiesen, daB alle Sozialisten Englands zu 

verschiedenen Zeiten Ricardos Theorie durch ausgleichende (d. h. sozialistische) 
Folgerungen ergiinzt haben. (Siehe das Elend der Philosophie, VerI. v. Dietz, 
Stuttgart 1892, 2. Aufl., S. VII.) Indessen, unter allen von Marx zitierten Sozia
listen (Hodskin, W. Thomson, T. Edmonds u. a.) steht lim doch J. F. 
Bra y am niichsten. 

8) J. F. Bray, Labours Wrongs and Labour Remedy; or the Age of Might 
and the Age of Right Leeds. 1839, p. 12. 

') ibid., p. 28 u. 30. 
i) ibid., p. 37. 
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d. h. sein Unternehmer, sie sofort beseitigen kann"l). Die vulgare 
Theorie des Austauschs zwischen Kapital und Arbeit auf Grund eines 
Vertrages wird in dem Werk Bray's einer scharfen Kritik unterzogen. 
Die Nationalokonomen erklaren: "hier haben wir es mit einem Tausch, 
d. h. mit einem Geschaft zu tun, bei dem beide Seiten ihren Vorteil 
finden; folglich befindet sich dabei auch die Gesellschaft bestii.ndig in 
einem Zustand, der das Wachstum des Wohls und des Wohlergehens 
aller ihrer Glieder verbfirgt". Diese These wird von Bray schon deshalb 
abgelehnt, weil as dem Vertragsverhaltnis bei der Mietung der Arbeits
kraft an der wichtigsten Vorbedingung jeglichen Austausches, namlich 
an einem Aquivalent, mangelt. In der modernen auf dem Unrecht 
beruhenden und ungerechten Gesellschaftsordnung schlagt der Tausch 
nicht nur nicht zum Vorteil beider beteiligten Seiten aus, wie dies die N a
tionalokonomen behaupten, es leuchtet vielmehr von selbst ein, daB, 
wenn man von dem wirklichen Wesen des Tausches ausgeht, in den 
meisten Fallen, wo es zu einem Vertrag zwischen einem Kapitalisten 
und Arbeiter kommt, schon beim ersten Schritt von keinem Tausch 
die Rede sein kann. Der Tausch setzt voraus, daB ein Gegenstand 
gegen einen andern eingewechselt wird. Was aber gibt eigentlich der 
Kapitalist - ob dies nun ein Unternehmer oder ein Grundbesitzer 
ist - als Aquivalent ffir die Arbeit des Arbeiters hin 1 Der Kapitalist 
gibt kein bestimmtes Quantum Arbeit her, da er selbst ja gar keine 
Arbeit leistet; aber er zahlt auch nicht mit einem bestimmten Teil 
seines Kapitals, da sein Besitz sich ja immer vermehrt. Es versteht 
sich von selbst, daB der Kapitalist die Arbeit des Arbeiters nur gegen 
ein bestimmtes Quantum eigener Arbeit oder gegen einen Teil seines 
Kapitals eintauschen kann; wenn nun der Kapitalist, wie wir das 
,eden Tag beobachten, keinen Teil seiner Arbeit hergibt, und wenn 
sich zugleich sein ursprunglicher Kapitalfond nicht vermindert, so 
kann er 'naturgemaB auch nichts gegen etwas, was ihm gehort, ein
tauschen. Somit besteht das ganze Geschaft offenbar darin, daB der 
Kapitalist oder der Grundbesitzer dem Arbeiter ffir eine Arbeitswoche 
einen Teil der Guter gibt, die er eine Woche vorher von demselben 
Arbeiter erhalten hat! Das heiBt: er gibt nichts fur etwas hin 
(nothing for something), und diese Art der Geschaftsfuhrung stimmt 
z war vollkommen mit den Gewohnheiten unserer heutigen Gesellschafts
ordnung uberein, entspricht jedoch keineswegs den Vorstellungen, die 
sich der Arbeiter von der Gerechtigkeit macht2). 

So stellt der ganze Vertrag zwischen dem Arbeiter und Kapitalisten 
nichts anderes dar, als einen reinen Betrug und eine bloBe Farce (a 

1) ibid., p. 41. 
.) ibid., p. 49. 

SchwiUau; 
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mere farce); in der Tat aber finden wir hier in tausend verschiedenen 
Formen nichts anderes, als einen offenen, wenngleich legalisierten Raub 
(a bare faced though legalised robbery), mit dessen Hilfe der Kapitalist 
und der (landliche) Grundbesitzer sich an die Arbeiterklasse zu heften, 
sie auszusaugen und ihr die Mittel zu ihrer eigenen Existenz ab
zunehmen streben l ). Indem sich Bray in einem so hohen Grade der 
Marx'schen Lehre vom Mehrwert und von der Ausbeutung nahert, 
muB ihm begreiflicher Weise auch die Einsicht fiber den Antagonismus 
der Klasseninteressen aufgehen. 

"Diese zwei Interessenkategorien (die der Arbeiter und die der 
Kapitalisten) Mnnen nie identisch werden: der Vorteil des Unter
nehmers kann nie aufhoren der Nachteil des Tagelohners zusein, so 
lange beide Parteien beim Austausch nicht gleichgestellt sind; aber 
der Tausch kann nie ein billiger werden, solange die Gesellschaft in 
Kapitalisten und Arbeiter (producers) zerfallt. Die letzteren leben von 
ihrer eigenen Arbeit, wahrend die andem ihren Profit aus dieser Arbeit 
auspressen" 2). Dieses "Unrecht der Arbeit" (the labour's wrongs) 
laBt sich nach der Meinung des Verfassers nicht durch politische Re
formen, sondern nur durch eine soziale Revolution beseitigen. 

"Ein groBer Teil der Arbeiter", sagt er, "sieht in dem allgemeinen 
Wahlrooht oder in der Errichtung der Republik das Hauptmittel, 
dieses nbel zu beseitigen, aber wie wir gezeigt haben, stammt dieses 
mel aus einer tieferen Quelle, a.ls sie die Regierungsform darstellt, 
und eskann daher auch nichtdurch eine bloBe .A.nderung der Staaf.6form 
gehoben werden. Unter dem gegenwartigen Gesellschaftssystem hangt 
die gesamte Arbeiterklasse, soweit es sich um die Produktionsmittel 
handelt, von den Kapitalisten oder Untemehmem ab; wenn aber eine 
Klasse hinsichtlich der Arbeitswerkzeuge von der andem abhangt, so 
bedeutet dies, daB sie in bezug auf ihre Existenzmittel von der andem 
Kla.sse abhii.ngig ist". 

"Und das ist ein Zustand, der dem tatsachlichen Streben der Ge
sellschaft in solchem Ma.Be widerspricht, so sehr gegen die natiirliche 
Gleichheit der Roohte verstoBt und die Vernunft und das Geroohtigkeits
geffihl so emport, daB es undenkbar ist, ihn auch nur einen Augenblick 
rechtfertigen oder verteidigen zu wollen"3). 

"Bei der gegebenen Lage der Dinge wird die Arbeiterklasse und 
wenn sie noch so intelligent ware, moralisch noch so hoch stande, sich 
als noch so produktiv erwiese und eine noch so groBe politische Ma.cht 
darstellte - durch die bestehende Struktur der Gesellschaft und durch 
die Stellung, die sie in der letzteren einnimmt, stets dazu verurteilt 

1) ibid., p. 50. 
I) ibid., p. 51. 
I) ibid., p. 51. 
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sein, in einer hoffnungslosen, sich stets gleichbleibenden Sklaverei zu 
verharren" 1). 

Sodann erweitert Bray die Idee des Kampfes del' einzelnen Klassen 
bis zur Idee eines Kampfes der Klassen gegen die Prinzipien und Inter
essen der herrschenden "Gesellschaftsordn ung" . Die Ar beiterklasse 
darf, wenn sie sich iiber das ihr zugefiigte Unrecht (their wrongs) 
Rechenschaft gibt und die Mittel zu seiner Beseitigung erwagt, niemals 
vergessen, daB ihr Kampf sich nicht gegen Menschen, sondem gegen 
die (gegebene Gesellschafts-) Ordnung richtet, denn die Arbeiter kampfen 
ja nicht gegen die Kapitalisten als Individuen, ja selbst nicht einmal 
gegen das Kapital als solches, sondem ge gen die Art seiner Verwendung, 
wie sie heute iiblich ist, d. h. die Arbeiterklasse bekampft das bestehende 
Gesellschaftssystem, das unverantwortlichen Personen die Macht ver
leiht, mit Hilfe des Kapitals einen Druck auf die Arbeiter auszuiiben 
(the power of grinding masses of labour between masses of capital). 
Hiergegen gibt es kein anderes Mittel, als die Umgestaltung des ganzen 
Systems. Ohne eine solche Umgestaltung besteht keine Hoffnung auf 
die Befreiung der Arbeiterklasse2). 

7. 
Karl Marx' Lehre von den sozialen Klassen ist auBerlich be

trachtet, d. h. im Werke von Karl Marx, Torso geblieben. Der dritte 
Band des "Kapitals" bricht gerade dort ab, wo Marx sich diesem 
Problem zuwendet. In einem andem Werk "Zur Kritik" beriihrt 
Mar x diese Frage nul' ganz fliichtig. Nur in den kleinen Aufsatzen 
und Untersuchungen halb politischen, halb polemischen Charakters, 
die aus ganz verschiedenen Zeiten stammen und bei verschiedenen 
Gelegenheiten aus sehr verschiedenen Motiven und zu verschiedenen 
aktuellen Zwecken geschrieben sind, behandelt Mar x die Frage nach 
den sozialen Klassen mit groBerer Ausfiihrlichkeit; hiemach laBt es 
sich sehr wohl verstehen, warum die von Mar x zu diesem Gegenstand 
geauBerten Gedanken nur einen aphoristischen fragmentarischen 
Charakter tragen. Erst Marx' Nachfolger, Kautsky, Plechanow 
n. a. haben es untemommen, diese Liicke in Marx' System auszufiHlen. 
Ehe wir uns jedoch del' Analyse ihrer Lehre zuwenden, wollen wir zu
sehen, welche Ansichten Marx selbst zu diesel' Frage geauBert hat. 
Wie wir weiter zeigen wollen, haben Marx' Gedanken auch in diesem 
Falle trotz ihrer fragmentarischen Form die ihm eigene Klarheit und 
Bestimmtheit. Wie wir bereits erwahnt haben, hat Mar x das Problem 
del' sozialen Klassen auch im "Kapital" beriihrt, und er beabsichtigte, 
wie man wohl annehmen kann, auch auf diese Frage eine vollstandige 

1) ibid., p. 52. 
2) ibid., p. U7ff. 

4* 
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und bestimmte Antwort zu geben. Aber der Tod lieB seinen Plan nicht 
zur Ausfiihrung kommen. Indem Mar x die Klassifikation Adam 
S mi ths anfiihrt, weist er auf die Unzulanglichkeit der rein okonomischen 
Einteilung Smiths hin und gerade da, wo die Kritik einsetzt, bricht der 
dritte Band des "Kapitals" ab. Von allen fibrigen Werken kommt ffir 
die Frage nach der Klassengliederung der Gesellschaft vor aHem das 
beriihmteAntwortschreiben an Proudhon "Das Elend der Philosophie" 
in Betracht; hier ist das genannte Problem im Kapitel fiber die Strikes 
und die Arbeiterkoalitionen auf seinen scharfsten und bestimmtesten 
Ausdruck gebrachtl). 

"Die GroBindustrie bringt eine Menge einander unbekannter 
Leute an einem Ort zusammen. Die Konkurrenz spaltet sie in ihren 
Interessen; aber die Aufrechterhaltung des Lohnes, dieses gemeinsame 
Interesse gegenfiber ihrem Meister, vereinigt sie in einem gemeinsamen 
Gedanken des Widerstandes - Koalition. So hat die Koalition stets 
einen doppelten Zweck, den, die Konkurrenz der Arbeiter unter sich 
aufzuheben, um den Kapitalisten eine allgemeine Konkurrenz machen 
zu konnen'(2). 

So also vollzieht sich nach Mar x eine der Formen des Konflikts 
zwischen Arbeitern und Unternehmern im AnschluB an die Lohnfrage 
und nimmt so den Charakter der "Konkurrenz" an. Auf den ersten 
Blick konnte es scheinen, als hatten wir es hier nur mit einem Reflex 
der Anschauungen der klassischen Naliionalokonomie fiber die Bildung 
der Lohnsatze auf Grund von "Angebot und Nachfrage" und fiber das 
damit verbundene Konkurrenzprinzip zu tun3). Wenn wir jedoch 
tiefer in die von Marx vertretene These eindringen, so finden wir, 
daB wir hier nur den kurzen und pragnanten Ausdruck ffir den von 
uns fortwahrend hervorgehobenen Gedanken vor uns haben, daB nam
lich die Konkurrenz, die vom Standpunkt der individualistischen 
Richtung in der Nationalokonomie einen Konflikt gleichartiger homo
gener Interessen darstellt, den Vertretern der soziologischen Richtung 
als ein Kampf heterogener Interessen erscheint, und so laBt sich 
das Prinzip der "Konkurrenz", wie es von den Soziologen formuliert 
wird, direkt neben das Prinzip des "Angebotes und der Nachfrage" 
stellen, wie es die Nationalokonomen vertreten. Indem Mar x sich 
das Prinzip der "Konkurrenz" zu eigen macht, weist er zugleich darauf 
hin, um wieviel umfassender das Kampfprinzip ist, als die enge 

1) Das Elend der Philosophie. 2. Aufi., Stuttgart, VerI. von J. Dietz 1892, § 5. 
I) I. c., S. 16l. 
0) In einer Anmerkung zu dem von uns zitierten Werk von Marx 

bemerkt Fr. Engels unter anderm folgendes: "Soweit der moderne Sozialismus, 
einerlei welcher Richtung, von der biirgerlichen politischen Okonomie ausgeht, 
kniipft er fast ausnahmslos an die Ricardo'sche Werttheorie an." l. c., S. VI. 
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Auffassung von der Konkurrenz, wie sie sich bei den Nationalokonomen 
vorfindet. Marx erweitert diesen Begriff und ubertragt ihn auf das 
Gebiet antagonistischer In teressen , wie sich ja der Kampf nicht nur 
zwischen den einzeInen wirtschaftenden Subjekten, sondem auch 
zwischen ga.nzen Gesellschaftsklassen abspielt. Der Ka.mpf zwischen 
Arbeitem und Unternehmem ist fur Marx nur ein, wenn auch das 
erste Moment in der gra.ndiosen Erhebung der Arbeiter gegen die 
Kapitalisten und die kapitalistische Gesellschaftsordnung im all
gemeinen. 

"Wenn der erste Zweck des Widerstandes nur die Aufrechter
haltung der Lohne war, so formieren sich die anfangs isolierten Koali
tionen in dem MaB, als die Kapitalisten ihrerseits sich behufs der 
Repression vereinigen, zu Gruppen, und gegenuber dem stets vereinigten 
Kapital wird die Aufrechterhaltung der Assoziationen notwendiger 
fur sie, als die des Lohnes. 

In diesem Kampfe - ein veritabler Burgerkrieg - vereinigen und 
entwickeln sich aIle Elemente ffir eine kommende Schlacht. Einmal 
auf diesem Punkte angelangt, nimmt die Koalition einen politischen 
Charakter an" 1). 

So geht Mar x von der Tatsache des Konflikts reiner (oder man 
kOnnte auch sagen privater) okonomischer Interessen zur Idee des 
Kampfes zwischen sozialen Klasseninteressen uber. 

"Die okonomischen Verhaltnisse haben zuerst die Masse der Be
volkerung in Arbeiter verwandelt. Die Herrschaft des Kapitals hat 
fur diese Masse eine gemeinsame Situation, gemeinsame Interessen 
geschaffen. So ist diese Masse bereits eine Klasse gegenuber dem Kapital, 
aber noch nicht fur sich selbst"2). 

Damit die Masse der Bevolkerung sich nicht nur relativ oder in 
bezug auf das Kapital, sondern an und ffir sich zu einer Klasse zu
sammenschlieBe, dazu ist auBer den von Mar x schon angeffihrten 
Vorbedingungen - der Gleichheit der Lebenslage und der Gemein
schaft der Interessen noch ein besonderes Moment notwendig: ihr 
bewuBtes und aktives Vorgehen, d. h. der Kampf. 

"In dem Kampf, den wir nur in einigen Phasen gekennzeichnet 
haben, findet sich diese Masse zusammen, konstituiert sie sich als Klasse 
fur sich selbst. Die Interessen, welche sie verteidigt, werden Klassen-

1) "Das Elend der Philosophie", p. 162 H. 
I) Der Ausdruck: "nicht fiir sich selbst", hat einzelne Kritiker und 

Forscher zu der Vermutung veranlaBt, daB Marx eine Unterscheidung der Klassen 
im Sinne des Kant'schen Terminus "an und fiir sich" durchfiihren will. Diese 
Vermutung stellt ein so offenkundiges Mmverstiindnis dar, daB wir darauf wohl 
nicht nither einzugehen brauchen. 
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interessen. Aber der Kampf von Klasse gegen Klasse ist ein politischer 
Kampf"l). 

In diesen wenigen Worten, die in ihrer Klarheit und Bestimmt
heit eine geradezu stahleme Kraft fiihlen lassen, konnen wir leicht 
aIle fundamentalen Merkmale tinden, die eine Klasse aIs politisch
soziale oder soziologische Kategorie konstituieren. 

Diese Merkmale bestimplt Marx folgendermaBen: 
Zuerst gibt Marx eine prazise Charakteristik der aIlgemeinen 

Sphare, innerhalb der uberhaupt erst eine Bildung sozialer Klassen 
moglich wird: diese Sphare ist die politisch-soziale Organisation, 
und dieses Kennzeichen findet seine Begriindung und seine Entwicklung 
in der weiteren These von Marx, die er in demselben Werk aufstellt, 
und 'auf die wir noch einmal zuruckkommen werden. 

Ferner nennt Marx noch folgende Merkmale, die ffir die Mitglieder 
ein und derselben Klasse charakteristisch sind: die Gemeinsamkeit 
der Situation, die Gemeinsamkeit der Interessen - und 
zwar keineswegs nur der okonomischen (die Sorge urn den Arbeitslohn) 
und schlieBlich das BewuBtsein dieser Gemeinsamkeit, das 
sich in der Konstituierung der Klaf!se als solcher ausdruckt. 

So stimmt denn auch die mit diesen Kennzeichen in nahem Zu
sammenhang stehende allgemeine Konzeption der Lehre von den 
sozialen :J(lassen vollkommen mit den Anschauungen von Marx' Vor
gangem, den Historikem und Kommunisten, ubereio. Ganz so wie 
diese erblickt auch Marx in der Bildung sozialer Klassen und in dem 
sich zwischen ihnen entspinnenden Kampf einen historischen Ent
wicklungsprozeB der Gesellschaft und einen damit verbundenen ProzeB 
sozialer Difierenzierung. 

In den verschiedenen Lii.ndern und in verschiedenen Epochen be
ginnt die Bevolkerung unter dem EinfluB verschiedener Milieuver
hii.ltnisse in eine bestimmte Anzahl von sozialen Gruppen zu zerfallen 
(sich zu differenzieren). Diese sozialen Gruppen stoBen notwendig 
zusammen und geraten in einen Kampf mit einander. So sehen wir, 
wie im Altertum im Orient die verschiedenen Kasten, und im Mittel
alter in Westeuropa die Ziinfte mit ihren politischen und okonomischen 
Privilegien entstehen. Am Ende des XVIII. Jahrhunderts schlieB
lich, am Ausgang der franzosischen Revolution und nach der Ver
nichtung der zunftisch-feud:tlen Privilegien sehen wir sich ganz deutlich 
eine neue soziale Gliederung herausbilden: auf Grundlage des Besitzes 
entstehen soziale Klassen. Diese Klassen erinnem, sowohl was ihren 
Charakter ala auch was ihren Namen anbetrifft, stark an die ziinftiach
feudale Gesellschaftsordnung, die der modemen kapitalistischen 

1) I. c., S. 162. 
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Staatsform voranging. In Landern mit einer riickstandigen Gesell· 
schaftsform tritt diese Vermischung alter ziinftisch·feudaler Gruppen· 
und modemer Klassenordnungen besonders deutlicb zu Tage. Anderer· 
seits aber haben noch nicht aIle Klassen entsprechend der neuen sozialen 
Gruppierung auch einen gleichmaBigen, ausgesprochenen Charakter 
angenommen. Die Klasse der Aristokraten, die, wie schon Saint 
Simon bemerkt hat, von der aktiven Mitarbeit am sozialen Fortschritt 
ausgeschlossen ist, rekrutiert sich aus den Resten der alten Adels· 
familien. Die Klasse der Bourgeoisie rekrutiert sich aus dem friiheren 
"dritten" Stand: der stadtischen Bevolkerung, und das Proletariat 
endlich wird aus der Masse der arbeitenden Bevolkerung gebildet. In 
dem MaBe nun, als eine jede dieser Klassen sich weiterentwickelt, 
geht auch die politisch·soziale Macht von einer Klasse auf die andere 
iiber, und damit andert sich dementsprechend auch die ganze Struktur 
der Gesellschaft. Die Klasse der Aristokratie hat mit dem Fall der 
ziinftisch feudalen Gesellschaftsordnung ibre Rolle ausgespielt. Die 
Klasse der Bourgeoisie hat sich nach Saint Simon und Marx bereits 
konstituiert und nimmt gegenwartig im politisoh·sozialen Leben der 
Kultumationen eine beherrschende Stellung ein. Die Klasse des Prole· 
tariats dagegen ist heute erst in der Bildung begriffenl) und macht 
nach Marx' Ansicht einen analogen ProzeB durch, wie einst die Klasse 
der Bourgeoisie. 

"Mit bezug auf die Bourgeoisie haben wir zwei Phasen zu unter· 
scheiden; die, wahrend derer sie sich unter der Herrschaft des Feuda· 
lismus und der absoluten Monarchie als Klasse konstituierte, und die, 
wo sie bereits die Klasse konstituiert, die Feudalherrschaft und die 
Monarchie umstiirzte, um die Gesellschaft zu einer Bourgeoisgesell· 
sohaft zu gestalten. Die erste dieser Phasen war die langere und er· 
forderte die groBten Anstrengungen. Auch das Biirgertum hatte mit 
partiellen Koalitionen gegen die Feudalherren begonnen." 

Diese letzte Bemerkung steht bei Mar x in Zusammenhang mit 
dem Moment der Organisation der Arbeiter, in dem wir demgemaB 
noch ein weiteres notwendiges Merkmal einer sozialen Klasse zu er· 
blicken haben. 

1) Da nach Marx' Ansicht die Rolle der Aristokratie bereits ausge· 
spielt ist, MIt er konsequenterweise fiir die Gegenwart eine Einteilung in zwei 
Klassen: die Bourgeoisie und das Proletariat fiir ausreichend. Dieser Standpunkt 
wird von ihm. besonders im "Kommunistischen Manifest" mit groBar ScMrfe 
betont; so z. B. in folgendem Satz: "Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, 
zeichnet sich jedoch dadurch aus, daB sie die KlassengegenBiitze vereinfacht hat. 
Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei groBe feindliche Lager, 
in zwei groBe einander direkt feindlich gegeniiberstehende Klassen: Bourgeoisie 
und Proletariat. "Das Manifest der Kommunistischen Partei." (Vierte Auflage 
London 1890), Seite 10. 
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"Man ·hat viel Untersuchungen angesteyt, um den verschiedenen 
historischen Phasen nachzuspiiren, welche die Bourgeoisie von der 
Stadtgemeinde an bis zu ihrer Konstituierung als Klasse durchlaufen 
hat. Aber wenn es sich darum handelt, sich genau Rechensohaft ab
zulegen iiber die Strikes, Koalitionen und die andem Formen, unter 
welchen die Proletarier vor unseren Augen ihre Organisation als Klasse 
vollziehen, so werden die einen von einer wirklichen Furcht befallen, 
wahrend die andem eine transzendentale Geringschatzung an den 
Tag legen" 1). 

Und nun rollt Marx, der hierin Saint Simon foIgt, im AnschluB 
an seine allgemeine materialistische Geschichtsauffassung, ein breites 
Bild des sozialen Lebens - nicht nur der Vergangenheit; sondem 
auch der Zukunft vor uns auf. Dies ist eine der gewaltigsten Ideen in 
der ganzen Marx' schen Lehre, eine Idee, die bis auf den heutigen Tag 
ihrem eigentlichen Gehalte nach weder von den Historikem noch von 
den Nationalokonomen widerlegt worden ist2). 

"Eine unterdriickte Kla.sse ist die Lebensbedingung jeder auf den 
Klassengegensatz begriindeten Gesellschaft. Die Befreiung der unter
driickten Klasse schlieBt also notwendigerweise die Schaffung einer 
neuen Gesellschaft ein. SolI die unterdriickte KlaBse sioh befreien 
konnen, so muB eine Stufe erreicht sein, auf der die bereits erworbenen 
Produktivkrii.fte und die geltenden gesellschaftlichen Einrichtungen 
nicht mehr nebeneinander bestehen konnen. Von allen Produktions
instrumenten ist die groBte Produktivkraft die revolutionare Klasse 
selbst. Die Organisation der revolutionii.ren Elemente als Klasse Betzt 
die fertige ExiBtenz aller Produktivkrafte voraUB, die sich uberhaupt 
im SchoB der alten Gesellschaft entfalten konnten"3). 

Wenn wir den Ausdruck "Produktivkrii.fte" in seinem wahren 
und weitesten Sinne verstehen, so besitzen wir in diesem Gedanken von 
Mar x eine der grandiosesten Formeln fiir den gesellschaftlichen Fort
schritt. Aber Marx geht noch weiter. Der Klassenkampf als Befreiungs
kampf der geknechteten Klassen ist nur ein Moment im Gang des ge
sellschaftlichen Fortschritts. Die Idee des Klassenkampfs hat keines
wegs den Gedanken zur VorauBBetzung, daB es nach dem StUtz der 
alten Gesellschaft eine neue KlasBenherrsohaft geben wird. 

Die Bedingung der Befreiung der arbeitenden KlaBse iBt die Ab-

1) "Das Elend der Philosophie." S. 162. 
I) ibid. 
I) "Das Elend der Philosophie", S. 163. Eine ausfiihrlichere Darstellung 

des historischen Prozeases der Klassenbildung haben Marx und Engels im Mani
fest der Kommunistisehen Partei ffir beide Klassen, die Bourgeoisie unddas 
Proletariat gegeben, wie ja. diesas Werk im vollen Sinne des Worts ihre "Sozia.l
philosophie" ist. 
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schaffung jeder Klasse, wie die Bedingung der Befreiung des dritten 
Standes, der biirgerlichen Ordnung, die Abschaffung aIler Stande warl). 

Mit diesem Satze la13t Marx plotzlich die gesamte moderne Ar
beiterbewegung im machtigen nie erlOschenden Lichte des Idealismus 
aufleuchten2).Die Behauptung, daB wir es in der Bewegung des Pro
letariats nicht mit einem engherzigen egoistischen Streben der Ar
beiterklasse nach Verbesserung ihrer Lebenslage zu tun haben, sondern 
mit einem weit aIlgemeineren ProzeB der Befreiung aIler geknechteten 
Schichten der heutigen Gesellschaft3), verIegt die Frage nach dem 
Klassenkampf und damit den Begriff der sozialen Klassen in eine vollig 
neue Ebene, die, wie man vieIleicht sagen kann, in einem diametralen 
Gegensatz zu jener steht, auf der die Lehre der klassischen Nationa.l
okonomie von der Klassengliederung der Gesellschaft und yom Zu
sammenstoB der rein wirtschaftlichen Interessen ruht. 

In der Konzeption von Mar x besitzen wir eine prazise und wie 
man wohl sagen kann eine in ihrer Klarheit und Bestimmtheit vollig 
abgeschlossene Idee yom Klassenkampf. Die Formulierung dieser 
Frage im Sinne eines soziologischen oder geschichtlich-philosophischen 
Problems, wie sie bei Mar x vorliegt, bedarf kaum noch irgend welcher 
Zusatze oder Erganzungen. 

In dieser Hinsicht haben die vielen Versuche mancher Anhanger 
von Marx, ihren Meister zu kommentieren, bisher nicht aIlein nichts 
iiber Mat'x' Lehre hinaus zu Tage gefordert, sondern eher noch zur 
Verdunkelung des wahren Sinns dieser auBerst einfachen und klaren 
Doktrin des groBen Soziologen beigetragen. Der Hauptfehler dieser 
Kommentatoren liegt meist in dem Bestreben, die rein historisch
soziologische Konzeption der sozialen Klassen, wie sie von Saint 
Simon und seinen Nachfolgern erdacht wurde, mit dem Begriff der 
Klasse, als einer rein okonomischen Kategorie, wie ihn die klassische 
Nationalokonomie aufgestellt hat, zu versohnen. 

Eine strenge Unterscheidung dieser beiden vollig verschieden ge
arteten wissenschaftlichen Konstruktionen ist der erste Schritt zur 
Aufstellung einer praziseren und gehaltvolleren Theorie der Klassen; 
der "Klasseninteressen" und des Klassenkampfes. 

1) "Das Elend der Philosophie", S. 163. 
2) Ansatze zu dieser Idee finden sich bei Bray. 
S) Diese These wird auch von Fr. Engels im Vorwort zur neuen Ausgabe 

des Manifests der Kommunistischen Partei vom Jahre 1883 wiederholt . .'. . . 
"daB dieser Kampf (der Klassen) aber jetzt eine Stufe erreicht hat, wo die aus
gebeutete und unterdriickte Klasse (das Proletariat) sich nicht mehr von der 
sie ausbeutenden und unterdriickenden Klasse (der Bourgeoisie) befreien kann, 
ohne zugleich die ganze Gesellschaft fUr immer von Ausbeutung, Unterdriickung 
und Klassenkampfen zu befreien - dieser Grundgedanke gebOrt einzig und aus· 
schlieBlich Marx an." Manifest der Kom. Partei, p. 4. 
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8. 
"Trotzdem wir dem Wort "Klasse" in der sozialistischen Literatur 

auf Schritt und Tritt begegnen, gibt es bis auf den heutigen Tag noch 
immer keinen fest umgrenzten und allgemein anerkannten Begriff, der 
diesem Wort entsprache"l). Wenn es sich in der Tat so verhii.lt, so 
werden wir natiirlich kaum erwarten, in der sozialistischen Literatur 
einer st-rengen Theorie oder Idee des "Klassenkampfes" zu begegnen. 

Wenn man einen besseren Einblick in das Problem der Klassen
gliederung der Gesellschaft gewinnen und sich das wahre Wes~n des 
Kampfes der sozialen Klassen klar machen will, so muB man erst ein
mal genau und prazise feststellen, welchen Begriff wir eigentlich kon
struieren wollen und zu welchem Zweck wir eine solche Konstruktion 
unternehmen wollen, oder mit anderen Worten, man muB sich ge
naue Rechenschaft fiber das Objekt und die Aufgabe der anzustellenden 
Untersuchung ablegen. Wir wollen es hier versuchen, diese Forderung 
zu erfiillen, indem wir folgende Thesen aufstellen: 

Das Objekt unserer Untersuchung ist entweder die Gesellschaft 
als Ganzes oder nur die wirtschaftliche Seite an ihr. Hierdurch be
stimmt sich der U mfang des zu definierenden wissenschaftlichen 
Begrifis. 

Wenn wir dim Begriff "Klasse" nur in seinem Verhaltnis zum Ge
biet der wirtschaftlichen Phii.nomene und ihrer Beziehungen betra.chten, 
so werden wir es mit einer okonomischen Kategorie zu tun haben. 
Es versteht sich von selbst, daB wir dementsprechend auch zur Au~
stellung bestimmter okonomischer Merkmale verpflichtet sind. So 
verfuhren die Physiokraten, die die Produktionsverhii.ltnisse zu grunde 
legten, und die klassische Schule, die das Merkmal der verschiedenen 
Quellen des Einkommens geltend machte. 

Wenn wir dagegen den Begciff "Klasse" yom Standpunkt der 
sozialen Gliederung betrachten, so entsteht uns ein vollig neues Pro
blem: dann haben wir es mit einer soziologischen Kategorie zu 
tun, und daher werden wir die dieser Kategorie entsprechendell Merk
male nicht auf irgend einem besonderen Gebiet sozialer Phanomene, 
sondern auf dem Gebiet sozialer Erscheinungen als solcher, d. h. im 
Gebiet der Soziologie zu Buchen haben. 

Diesen Weg wii.hlten die Historiker und die erst en Sozialisten, 
indem . sie das Problem der sozialen Klassen als historisch -soziologisches 
Problem aufrichteten und auf das Merkmal der politisch-sozialen 
Rolle hinwiesen, die diese oder jene Klasse in der historischen Ent
wicklung der menschlichen Gemeinschaft zu spielen berufen ist. 

1m Zusammenhang mit der erwahnten EinteiIung des Objekts 

1) w. ~ Posse, Die modeme Gesellschaft 1906 (Russ.), p. 11. 
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unserer Untersuchung steht auch die Frage nach den Aufgaben diesel' 
Untersuchung. Indem wir die okonomische Kategorie del' Klasse 
aufstellen, machen wir uns zugleich die Analyse eines auBerst vel'
wickelten Prozesses zur Aufgabe, wie er uns heute in den Bewegungen 
del' sozialen, kapitalistischen Wirtschaftsweise entgegentritt. Indem 
wir den Begriff del' Klassen einfuhren, haben wir VOl' aHem ein syste
matisch-klassifikatorisches Interesse im Auge. In solch einem Fall 
abel' hiingt die Wahl des einen odeI' anderen EinteilungspIinzips (prin
cipium divisionis) von den wissenschaftlich-kritischen Wertgesichts
punkten des Forschers abo Dbrigens mussen wir bemerken, daB die 
okonomischen Klassen bei den Physiokraten und bei del' klassischen 
Schule den Charakter von Gesamtheiten haben, denen man in del' 
wissenschaftlichen Statistik den Namen "kunstlicher" odeI' "unzu
sammenhangender" Gesamtheiten beilegt. Die gewohnlichsten Beispiele 
solch freier Gesamtheiten sind die Gruppen von Altersgenossen, Zeit
genossen, Berufsstanden, dem mannlichen und weiblichen Teil del' 
Bevolkerung, sowie die nach dem Merkmal del' Muttersprache, phy
sischer Gebrechen usw. gebildeten Gruppen. Ein charakteristisches 
Kennzeichnen aller Gesamtheiten diesel' Art bildet del' Umstand, daB 
die sie konstituierenden Elemente von uns durch mechanische, kUnst
liche Zusammenfassung zu einer Gruppe vereinigt werden, wahrend 
diese Elemente an und fur sich in keinem organischen Zusammenhang, 
noch in Wechselwirkung miteinander stehen. 

In del' Tat: was stellen jene Bevolkerungsgruppen eigentlich dar, 
die nach Adam Smiths Klassifikation auf Grund des Merkmals 
del' Einnahmequelle als Klassen (orders) angesprochen werden? AIle 
Personen, die eine Grundrente beziehen, bilden nach Smith die Klasse 
(order) del' Grundbesitzer. lndem nun Smith diese Gruppe naher 
untersucht, entdeckt er eine Anzahl ihr zukommender Eigenschaften 
und Eigentumlichkeiten und indem er insbesondere die okonomischen 
Interessen diesel' Gruppe einer genaueren Untersuchung unterzieht, 
kommt er zu dem Schlusse, daB das Gruppeninteresse nicht im Gegen
sat21, sondern im Einklang mit dem wirtschaftlichen Fortschritt des 
Landes steht. 

Ganz ebenso verfahrt del' Statistiker. Indem er die eine odeI' 
andere Bevolkerungsgruppe heraushebt, untersucht er die diesel' Gruppe 
zukommenden Merkmale und Eigentumlichkeiten. N ehmen wir zum 
Beispiel die Gruppe aller ill ein und demselben Jahr Geborenen (der 
Altersgenossen). Die Analyse diesel' Gruppe gestattet es, den Grad 
ihrer StabiIitat odeI' umgekehrt den Grad ihres Ruckgangs (den Ruck
gang del' Gruppe del' noch im kindlichen Alter Stehenden) mit Leichtig
keit festzustellen. Wir konnen diese Analogie sogar noch weiter durch
fii-hren. So z. B. gilt fur die statistischen Gesamtheiten del' Grundsatz, 
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daB, was fiir die ganze Gruppe gilt, nicht alich fiir jeden einzelnen Teil 
dieser Gruppe gilt. 

Dasselbe UiJlt sich auch iiber·die von den Physiokraten und 
Smith aufgestellten okonomischen Klassen sagen. Die einzelnen 
Glieder dieser Klassen konnen als freie und verniinftige Personlich
keiten inbezug auf ihre eigenen Interesse - und auch vom Stand
punkt des wirtschaftlichen Interesses - mit den Tendenzen und den 
Eigentiimlichkeiten in Widerspruch stehen, die eine bestimmte Gruppe 
oder Klasse als Ganzes charakterisieren. So kommen wir zu dem SchluB, 
daB das unterscheidende Merkmal okonomischer Klassen, wie wir sie als 
Ergebnis der okonomischen Gliederung der Gesellschaft und der Be
volkerung vor uns haben, in der volligen Freiheit der einzelnen In
dividuen besteht, die der einen oder anderen Gruppe, dieser oder jener 
Klasse angehOren. 

Einen ganzlich anderen Charakter haben nach der Anschauung 
der Sozialisten und Historiker die sozialen Klassen. Ais Gesamt
heiten sind diese Klassen konkrete, reale Objekte der historischen 
und soziologischen Forschung, Objekte, die innerlich zusammen
gehalten werden durch die Einheit und Gemeinsamkeit eines wenn
gleich nicht ausdriicklich formulierten, so doch tatsachlich vorhandenen 
BewuBtseins der Interessen und Bestrebungen aller einer bestimmten 
Gruppe angehorigen Indi viduen. Einen auBeren Ausdruck findet 
dieses BewuBtsein in der Gemeinschaft und Zusammengehorigkeit in 
den entsprechenden Institutionen und Organisationen. Die einzelnen 
Glieder solcher Institutionen oder Organisationen werden durch das 
BewuBtsein und das Gefiihl der Solidaritat zusammengehalten1). 

Nachdem wir so zwei verschiedene Auffassungen vom BegrifI 
"Klasse" kennen gelernt und auf einige unterscheidende Merkmale 
jeder dieser Auffassungen hingewiesen haben, wollen wir es versuchen, 
die heute herrschenden Anschauungen tiber diese Frage -einer Analyse 
zu unterziehen. Nehmen wir zum Beispiel die in dieser Beziehung 
ganzlich unhaltbarenAnsichten eines der b~eutendstenKommentatoren 
von Marx, Karl Kautsky's, der sich der auBerst gefahrlichen 
Aufgabe unterzogen hat, das zu beweisen, wofiir Marx in seinem Ka
pitel 2) den Beweis nicht mehr zu erbringen vermocht hat. 

In seinem Aufsatz "Klassenin teresse, Sonderin teresse - Ge-

1) Nach Marx' Lehre findet dieses Merkmal seinen Ausdruck im Moment 
der "Konstituierung" einer oder der andern Klasse, d. h. iill Moment .ihrer Selbst
bestimmung . 

• ) Vergl. K. K a u ts k y, Klasseninteresse - Sonderinteresse - Gemein
interesse. "Neue Zeit", Rd. XXI, 2, p. 241 f. Eine Kritik der Lehre Kautsky's 
findet sich bei E. Bernstein, Klassenkampf - Dogma und Klassenkampf -
Wirklichkeit. "Neue Zeit", Jahrg. 1898-99, Nr. 45, 46. 
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meininteresse" geht Kautsky von Adam Smiths Einteilung der 
Gesellschaft in Grundeigentumer, Arbeiter und Kapitalisten aus und 
versucht es bei dieser Klassifikation ein vollig neues Kriterium an
zulegen. Neben dem auch von ihm anerkannten Merkmal- der Ein
heit des Einkommens und der Einkommensquelle - zeichnet 
er noch zwei weitere Merkmale aus: die Gemeinsamkeit der Interessen 
innerhalb einer Klasse und ihren Gegensatz nach auBen gegen die 
anderen Klassen I) . 

Sehen wir uns zunachst einmal das. erste Merkmal etwas naher 
an. Mit welchem Recht kann man behaupten, daB Personen, die ihr 
Einkommen in Form einer Grundrente oder in Form von Kapital
profit beziehen, durch ein gemeinsames Interesse verbunden sind 1 
Die klassische Schule und noch vor ihr die Physiokraten dagegen hatten 
bei der Aufstellung ihrer Einteilungen sehr bestimmt darauf hinge
wiesen, daB innerhalb einer jeden Gruppe oder Klasse Interessen
konflikte und Interessenkampfe stattfinden. Wenn wir, wie dies die 
klassische Schule tut, davon ausgehen, daB die von ihr ausgezeichneten 
Kategorien des Nationaleinkommens den Preis des Bodens, den Preis 
des Arbeitslohnes und den Preis des Profits darsteIlen, so tritt hier 
wie bei der Feststellung jeden Preises, notwendig zwischen den Par
teien der Kontrahenten das "Gesetz" des "Angebots und der Nachfrage" 
in Kraft, und damit kommt das Prinzip der Konkurrenz zwischen 
den Vertretern beider beteiligten Parteien ins Spiel. 

Wenn wir nunmehr von diesen "theoretischen" Vorerwagungen 
zum wirklichen Leben ubergehen, so mussen wir uns fragen: kann 
man wirklich behaupten, wie dies Kautsky tut: "der ZinsfuB der 
einen steigt nicht auf Kosten des ZinsfuBes der anderen, im Gegen
teil, jedes Steigen des ZinsfuBes hier fordert sein Steigen dort." 

V erhalt es sich tatsachlich so? 
Zunachst konnte es wirklich so scheinen, als ob "das Wachsen 

der Grundrente oder des damit zusammenhangenden Bodenpreises 
der einen Bodenart auch ein Wachstum der Grundrenten und Boden
preise der anderen Grundstucke nach sich zieht " , oder daB jede Er
hOhung des Kapitalprofits bei dem einen Kapitalisten zur ErhOhung 
des Profits eines jeden andern beitragt. Aber selbst wenn dieser Satz 
richtig sein sollte, was folgt daraus 1 Wie uns scheint nur dies eine: 
daB bei einer Zunahme des Kapitalsprofits im allgemeinen dieser Vber
schuB sich auf aIle Personen verteilen wird, die Kapital besitzen. Aber 
hierin wird Kautsky doch wohl kaum eine "Interessengemeinschaft" 
erblicken wollen. Doch gehen wir weiter und sehen wir uns die Sache 
einmal von jener Seite an, von der sie sich den Physiokraten und den 

1) I. c., p. 5. 
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Vertretem der klassischen Okonomie darstellte. Nehmen wir einmal 
jenen der Wirklichkeit naher liegenden und fiir die von uns untersuchte 
Frage weit wichtigeren Fall, wenn die Profitrate des Kapitals oder der 
Preis eines Bodenanteils nicht steigt, sondem falIt: wie wird dann die 
Gemeinsamkeit der Interessen zum Ausdruck gelangen 1 Nicht etwa 
in dem schon von Hobbes in seinem Aphorismus gekennzeichneten 
Prinzip: homo homini lupus - nicht etwa in einem Kampf gleich
artiger Interessen, und zwar in einer seiner allerfurchtbarsten und 
hartesten Formen - in der Konkurrenz 1 

Dieser Satz, der fiir den Nationalokonomen von einer schier kri
stallenen Klarheit und Durchsichtigkeit ist, kann natiirlich vom Stand
punkt anderer Ziele, die der okonomischen Untersuchung fern liegen, 
verdunkelt werden. Daneben aber konnte es so erscheinen, als ob 
wir in einigen Fallen tatsachlich eine Gemeinsamkeit der Interessen 
unter den Kapitalisten beobachten konnen, namlich da, wo wir ent
sprechende Organisationen antreffen. Allein sofem wir es hier nicht 
mit dem Begriff der Klasse als soziologischer Kategorie zu tun haben, 
wovon noch weiter unten die Rede sein wird, ist es leicht, das Wesen 
alIer Arten von Abkommen und Vereinbarungen unter den Kapitalisten 
zu durchschauen. Schon ein ganz Hiichtiges Eindringen in die Natur 
solcher Abkommen geniigt, urn zu erkennen, wann und zu welchem 
Zwecke sie zu stande gebracht werden. Wenn wir die modernen Formen 
der Unternehmerverbande untersuchen, drangt sich uns mit erstaun
licher Klarheit die "Oberzeugung auf, daB solche Verbande nur da ent
stehen, wo eine iiberaus starke Konkurrenz vorhanden ist, und daB 
sie nur solange bestehen, als diese Konkurrenz jeden einzelnen Ka
pitalisten mit dem Untergang bedroht. Die Grundtendenz eines jeden 
Kapitalisten - d. h. die vom Standpunkt der klassischen Okonomie 
allein berechtigte, verniinftige und wahre Tendenz - ist das Streben 
nach dem personlichen Vorteil, ein Streben, das natiirlich unloslich 
verbunden ist mit dem Wunsch, einen moglichst groBen Profit fiir 
sich herauszuschlagen; aus diesem Gesichtspunkt heraus wird natiirlich 
ein jeder Kapitalist ein Monopol jedem Abkommen oder jeder Inter
essengemeinschaft vorziehen. 

Wir haben es somit, wenn wir auf dem ausschlieBlich okonomischen 
Standpunkt verbleiben, nach der klassischenNationalokonomie stets 
mit einem KonHikt von Interessen zu tun: sei es, daB Interessen groBer 
okonomisch-sozialer Gruppen zusammenstoBen oder daB sich im Innern 
dieser Gruppen ein Kampf in der Form der Konkurrenz abspielt. So 
sehen wir denn, daB sich das Merkmal der "Interessengemeinsamkeit" 
bei einer wissenschaftlichen Analyse des Begriffs "Klasse" als 
einer okonomischen Kategorie als unhaltbar erweist. Was 
nun das zweite Merkmal: den Antagonismus gegeniiber den anderen 
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Klassen anbetrifft, so kann dieses Prinzip, das schon Smith aufgestellt 
und das seine Anhanger in der einen oder anderen Form aufrecht er
halten haben, nur unter einer unerlaGlichen Voraussetzung beibehaIten 
werden, und zwar nur dann, wenn wir das Nationaleinkommen in Dber
einstimmung mit den Klassikern als ganz bestimmten Fond ansehen, der 
in drei bestimmteTeile zerfallt. Unter dieser Bedingung stehen naturlich 
die Interessen der Besitzer eines Teils dieses Fonds im Gegensatz zu 
den Interessen der Besitzer aller anderen Teile desselben Fonds. 

Aber konnen wir auch bei dem gegenwartigen Stande der National
okonomie eine solche Auffassung des N ationaleinkommens gelten 
lassen? Ist das nicht vielmehr schon ein seit langem anerkannter 
Mangel der klassischen Schule, die so oft in der Behandlung sozial
okonomischer Probleme einen rein individualistischen Standpunkt 
das heiGt den Standpunkt des Privatunternehmertums eingenommen 
hat? Und wenn die Nationalokonomen aller Richtungen gegenwartig 
bereits von der Theorie des Lohnfonds abgekommen sind, kann man 
dann wohl den Begriff des Nationalfonds uberhaupt noch als Grund
lage fur eine Theorie ansehen? Wenn es sich aber so verhalt, dann 
mussen wir, wenn wir einen Widerspruch oder Antagonismus unter 
den wirtschaftlichen Klassen behaupten wollen, einen andern Ge
dankengang und nicht "die gemeinsame Quelle des Einkommens" 
zu grunde legen, auf die sich freilich die klassische Schule der 
Nationalokonomie, und zwar von ihrem Standpunkt aus ganz 
konsequent,stutzen konnte. 

An und fur sich sind freilich die Merkmale der "Solidaritat" 
innerhalb einer Klasse und des "Antagonismus" nach auGen hin auGer
ordentlich wertvoll fur die Konstruktion des "Klassen"-begriffs, wenn 
wir nicht nur die Klassifikation der okonomischen Verhiiltnisse und 
Interessen, sondern ihre Konstruktion im Sinne einer historisch soziolo
gischen Konzeption, das heiBt also: eine Analyse des Prozesses der 
Differenzierung und der Konflikte verschiedener sozialer Gruppen oder 
Klassen in ihrer bereits oben festgestellten "realen Bedeutung" 
im Auge haben. 

Von den Anschauungen aus, die wir bei Karl Marx und seinen 
Vorgangern, den Historikern, vorfinden, konnen wir leicht zu folgender 
Auffassung von den sozialen Klassen und ihrem gegenseitigen Kampf 
gelangen. 

Nach den oben dargestellten Ansichten Saint Simons und 
Marx' haben wir es in der Gegenwart mit dem Kampf zweier sozialer 
Klassen: der Bourgeoisie und des Proletariats zu tun. Die Rolle der 
Aristokratie als einer sozialen Klasse konnen wir schon nach der Re
volution von 1789 als ausgespielt betrachten. Die heute herrschende 
Klasse ist die Bourgeoisie, der freilich die Herrschaft und die Macht 
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yom Proletariat streitig gemacht wird. Hieraus ergeben sich zwei 
notwendige Merkmale des Begriffs einer sozialen Klasse: die Solidaritat 
unter den Mitgliedern einer gegebenen Klasse und der Antagonismus 
zwischen zwei verschiedenen Klassen. Der ProzeB der Bildung sozialer 
Klassen ist nach dieser Anschauung noch lange nicht vollendet. Die 
moderne Gesellschaft hat sich tatsii.chlich noch keineswegs in all ihren 
Teilen in die zwei oben ausgezeichneten Klassen differenziert. Dem 
steht namlich nach der subjektiven Seite die mangelnde Reife des 
SelbstbewuBtseins bei den einzelnen Individuen im Wege, die noch 
immer in einer gewissen Indifferenz gegenuber den Interessen ihrer 
Kla.ssen verha.rren; na.ch der objektiven Seite aber liegt das Hindernis 
in dem gegenwartigen Zustand der "Produktions"-verhii.ltnisse, der 
noch immer die, wenn auch nur vorubergehende Existenz ganzer 
sozialer Ubergangsgruppen (kleiner Grundbesitzer, Handwerker, 
Handler, Angestellter usw_) moglich macht. 

Das Endresultat der hier beschriebenen sozialen Differenzierungen 
muB zu einer "Konzentration" der Kapitalien in wenigen Handen einer
seits, Konzentration der besitzlosen Massen in den groBen Stadten 
andererseits fuhren. In diesen1 Augenblick verschwindet die moderne 
kapitalistische Gesellschaft und der in ihr herrschende Klassengegensatz 
mit "Notwendigkeit"l). 

Dies ist die Vorstellung von dem historisch soziologischen 
Problem der sozialen Klassen, wie wir sie bei den Sozialisten finden, 
und in dies em Sinne wird der "soziale Klassenkampf" von allen denen 
verstanden, die in irgend einer Weise an der modernen sozialistischen 
Bewegung beteiligt sind. 

Do. wir hier den Rahmen der una gestellten Aufgabe nicht zu sehr 
uberschreiten wollen, konnen wir an dieser Stelle nicht langer bei 
der Lehre von der okonomischen und soziologischen Gliederung der 
Gesellschaft in Klassen verweilen. Indem wir somit die Huchtige Skizze 
dieses Problems beschlieBen, kommen wir zu folgendem Ergebnis. 

9. 
Die tiefere und erschOpfendere Behandlung des Problems der 

sozialen Klassen ist Aufgabe der Soziologie. Die okonomische Wissen
schaft hat es mit einer begrenzteren Aufgabe zu tun, und zwar haben 
wir schon oben gesehen, wie sich seit Hobbes' Zeiten immer mehr 
die Vberzeugung befestigt hat, daB im Gebiet der wirtschaftlichen 
Tatigkeit unter allen Motiven menschlicher Handlungen das Motiv 
des Eigennutzes und des egoistischen Interesses die Vorherrschaft 
behauptet. 

1) Fr. Engels, "Herm ;Eugen Diihring' 8 Umwalzung der Wissenschaft", 
Stuttgart, 7. AuHage 1910, S. 152. 
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Indem der N ationalokonom von diesem Grundsatz ausgeht, k&nn 
el" leicht feststellen, wessen Interessen bei den modernen histo
rischen Bewegungen, sowie bei allen Arten von MaBnahmen und 
Reformen durch eine bestimmte MaBregel oder Reform beriihrt 
werden und zwar in welchen Fallen und in welchem Grade. Wenn 
sich vor uns z. B. die Frage nach der Einfuhr von Rohmaterialien 
erhebt, so suchen wir in ihr zu allererst einen Ausdruck fur die 
Interessen der Landwirte, oder wenn nach "dem Schutz der 
nationalen Industrie" gefragt wird, so werden wir mit Recht und ohne 
uns einesFehlers schuldigzu machen, auf die I n teressender Kapitalisten, 
der Unternehmer, hinweisen. Die Durchfuhrung "sozialer Reformen" 
geschieht im Interesse der Arbeiter usw. 

Damit wollen wir sagen, daB der N ationalokonom beider Konstruktion 
von Problemen, die sich auf den Kampf der Klasseninteressen beziehen, 
nicht von der Klassengliederung der Gesellschaft 8018 von einer Kategorie 
rein soziologischen Charakters, fur die daher auch ein okonomisches 
Merkmal nicht ausreicht, ausgehen darf, sondern daB er einen 
andern Gesichtspunkt zu grunde legen muB. Der Nationalokonom hat 
in erster Linie nicht etwa auf die Personen, die die eine oder andere 
Klasse bilden, sondern auf die Interessen dieser Personen zu achten. 
Vom nationalokonomischen Standpunkt ist das wichtigste nicht die 
Gliederung der Gesellschaft in Klassen, sondern die Gliederung der 
in der Gesellschaft herrschenden wirtschaftlichen Interessen 
in Kategorien oder "Klassen". So freilich erhalt der Begriff "Klasse" 
eine ganz andere Bedeutung, und damit muB auch das Problem des 
"Kampfs der Klasseninteressen" ganz anders konstruiert werden. Das 
Klasseninteresse im okonomischen Sinne bedeutet ein bestimmtes, 
in einer bestimmten Gesellschaft herrschendes Interesse, das zu einer 
gegebenen Zeit und an einem gegebenen Orte dem einer gegebenen Kate
gorie (oder Klasse) von Personen besonders nahe kommt. In diesem 
Sinne gibt es Klasseninteressen von Gutsbesitzern, Pachtern, Landwirten, 
Arbeitern, Bankiers, Fabrikbesitzern, Kaufleuten usw. Diese viel
gestaltigen Interessen konnen wir durch Abstraktion verall
gemeinern oder zu einem bestimmten Zweck nach irgend einem 
Merkmale ordnen. 

lndem wir nun zu der eigentlichen Aufgabe dieser Untersuchung 
uber ein Gebiet des Interessenkampfes zwischen Kapital und Arbeit 
(zwischen Lohnarbeitern und kapitalistischen Unternehmern) liber
gehen, sind wir genotigt, mit Rlicksicht auf die tatsachlichen 
Verhaltnisse - wenigstens in dem MaBe, als sie sich in dem uns zur 
Verfugung stehenden Material spiegeln - noch eine dritte "Klasse" 
von Interessen ins Auge zu fassen: es ist das die Klasse von Interessen, 
von der schon Adam Smith spricht, wo er auf jenen "country gentle-

Sebwittau. 5 



66 Der Interessenkonflikt in der Gesohiohte der Nationalokonomie. 

man" hinweist, dessen Interessen sich von denen der Handler und 
Gewerbetreibenden unterscheiden, ja sogar in einem Gegensatz zu 
ihnen stehen. Wie wir noch weiter sehen werden, stehen den Inter· 
essen dieses "country gentleman" haufig nicht nur die Interessen des 
Kapitals, sondern a.uch die der Arbeit gegeniiber. Und andererseits 
befinden sich wiederum die Interessen des "gentlemans" bei weitem 
nicht immer in Einklang mit den Interessen des Kapitals und der Arbeit, 
sondern wir sehen diese dritte Kategorie von Interessen haufig offen 
und selbstandig auftreten und Anerkennung von Seiten der miteinander 
im Kampf liegenden Interessen des Kapitals und der Arbeit heischen. 

Diese dritte Kategorie von Interessen, die im Ka.mpf der indu· 
striellen Konflikte zur Geltung kommt, ist, wie wir noch sehen werden, 
von den amerikanischen Nationalokonomen und Soziologen schon 
la.nge ausgezeichnet worden. Eine ganze Reihe von Forschern 
weist mit immer groBerer Eindringlichkeit darauf hin, daB die Inter
essenkonflikte zwischen Arbeit und Kapital unter den heutigen 
gesellschaftlichen Produktionsverhaltnissen auch das Inter· 
esse des Konsumenten in Mitleidenschaft ziehen. Breite Schichten 
der Gesellschaft, die weder am Kapital noch an der Arbeit beteiligt 
sind, wollen sich gegenwartig angesichts des sich vor ihnen abspielenden 
Interessenkampfes nicht mehr mit der passiven Rolle von Zuschauern 
begniigen, sondern machen mit jedem Tage immer deutlicher und be· 
stimmter Anspruch auf ein Vetorecht. Die Interessen dieser Kategorie 
heute noch ignorieren wollen, hieBe den wahren Charakter des modernen 
Industrialismus und damit die wirkliche Natur der "gewerblichen 
Konflikte" nicht verstehen. Wie wir weiterhin sehen werden, wechselt 
je nach dem Grade der aktiven Beteiligung der Konsumenteninteressen 
an diesen Konflikten nicht nur die Dauer der letzteren und ihr allge
meiner Charakter sondern - was besonders wichtig ist - selbst ihre 
Moglichkeit und ihre erfolgreiche Losung hangt von ihnen abo 

Das sind die Beweggriinde, die uns veranlaBt haben, die oben er· 
wahnte dreigliedrige Klassifikation der Interessen die an den in· 
dustriellen Konflikten unserer Zeit beteiligt sind zu grunde zu legen. 

Wir ziehen nun die Summe dieser Abschweifung auf das Gebiet 
der nationalokonomischen Forschung und kommen zu folgenden 
Schliissen. 

Man hat zwei Arten von Interessenkonflikten zu unterscheiden: 
solche, die auf dem Gegensatz und solche, die auf der Verschieden
heit der Interessen beruhen. 

Die erste Art des Konflikts - der Gegensatz der Interessen -
zielt in letzter Linie auf die Beseitigung eines bestimmten Interesses 
(oder einer Gruppe oder Klasse von Interessen) durch ein anderes 
Interesse (oder eine andere Gruppe und eine andere Klasse von Inter· 
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essen) ab, um einem bestimmten Interesse (einer Gruppe oder einer Klasse 
von Interessen) zur uneingeschrankten Herrschaft zu verhelfen. Dieser 
Gedanke ist zum ersten Mal ausgesprochen worden von Ho b bes und 
zwar in seinem Aphorismus: bellum ominum contra omnes. Bis 
zum 18. Jahrhundert jedoch ist die Wissenschaft diesen Interessen
konflikten nicht weiter nachgegangen, und erst gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts (Saint Simon) und besonders im 19. Jahrhundert hat 
die Idee vom Gegensatz der Interessen in der Lehre vom Kampf der 
sozialen Klassen, wie wir sie bei Karl Mar x finden, ihren restlosen 
Ausdruck gefunden. 

Die andere Art des Interessenkonfliktes - die auf der Verschie
denheit der personlichen (Gruppen- und Klassen-) Interessen 
beruht, fUhrt zu einem Ausgleich und zu einer Versohnung der wider
streitenden Interessen. In diesem Sinn hat die Idee des Interessen
konfliktes schon im 18. Jahrhundert in der Lehre von Angebot und 
Nachfrage einen vollig bestimmten Ausdruck gefunden1). 

Die Analyse dieser beiden Arten von Interessenkonflikten beweist, 
daB wir es im letzten Falle mit einem Kampf heterogener, d. h. 
verschiedener, entgegengesetzter, sich jedoch nicht ausschlie
Bender Interessen zu tun haben. Diese Art von Interessen bedarf 
vielmehr der Symbiose, auch wenn sie zu bestimmten Zeiten und in 
einem gewissen Grade einen parasitaren Charakter tragt: Produzent 
und Konsument, Verkaufer und Kaufer usf. 

Bei einem Gegensatz der Interessen mussen wir logischerweise einen 
Konflikt homogener, d. h. solcher Interessen voraussetzen, die auf ein 
und dasselbe Ziel, z. B. auf die Herrschaft im sozialen Klassenkampf 
gerichtet sind. Ein Zusammenfallen der Ziele fUhrt dazu, daB n ur das 
eine oder nur das andere Interesse befriedigt werden kann: entweder 
die Herrschaft muB der Bourgeoisie zufallen, und dann kann die Arbeiter
klasse nicht an der Herrschaft teilnehmen, oder die Macht geht an das 
Proletariat uber, dann bleibt kein Platz ubrig fur die Bourgeoisie. 
Der Kampf homogener antagonistischer Interessen geht daher niemals 
auf Ausgleiche oder Kompromisse aus; diese sind vielmehr charak
teristisch fur "Angebot und Nachfrage" oder die durch sie hervor
gerufenen vorubergehenden Konflikte verschieden gerichteter Interessen. 

Diese beiden Anschauungen sind bestinllnend fur die moderne 
Arbeiterbewegung und zugleich fur die Taktik des Kampfes zwischen 
Kapital und Arbeit, wie er sich in West europa abspielt. 

1) Mit der man zuweilen auch die Idee der Konkurrenz, einer notwendigen 
Begleiterscheinung aller Tauschverhaltnisse verweehselt. 

5* 



1. Kapitel. 

Der Arbeiterstreik. 
I. Die grnndlegenden Merkmale nnd der allgemeine Charakter 

des Streiks. 
I. Die grundlegenden Merkmale und der allgemeine Charakter 

des Streikes. 1. Analyse der Grundmomente des Streiks. 2. Die Voraus
setzungen fiir eine erfolgreiche Durchfiihrung des Streiks als einer der Formen 
gewerblicher Konflikte. II. Die Taktik der Arbeiterverblinde bei Aus
standen. 3. Die Struktur der Arbeiterverbiinde in Deutschland. 4. Die 
Taktik der "Zentralverbande" nach ihren Statuten. 5. Die Grundmomente 
des Streiks, die Ausarbeitung der Forderungen und ihre Einreichung beim 
Arbeitgeber. 6. Der Streik und die mit ihm zusammenhiingenden Er
scheinungen. Daa Streikbrechertum und die Taktik der Streikposten. 7. Die 
Beendigung des Streikes. 8. Der allgemeine Charakter der Politik und der 
Taktik der amerikanischen und englischen "Trade Unions". 9. Die "Demarcation 
of Labour". 10. Der Sympathiestreik. III. Die Stellung des Rechts und 
der Gesellschaft zum Streik. 11. Die okonomische und juristische Seite 
in der Beurteilung des Streiks. 12. Das Koa.litionsrecht und daa Streikrecht in 
England. 13. Die strafrechtliche Verfolgung der Streiks (Injunction) in den 
Vereinigten Staaten von Norda.merika.. 14. Der gegenwiirlige Zustand der Fraga 
na.ch der juristischen Seite des Streika (in Deutschland). 

1. 
Die Arbeitseinstellung oder der Streik ist eine der ltltesten be

deutsamsten und weitverbreitetsten Formen des Konflikts zwischen 
Kapital und Arbeit. Als eine Art solcher modemer Konllikte steht 
der Streik seinem okonomischen Wesen nach im engsten Zusammen
hang mit dem Grundprinzip der ganzen heute herrschenden kapi
talistischen Wirtschaftsordnung und erscheint in dieser Hinsicht als 
ein auBerordentlich klarer und eindringlicher Ausdruck fiir die negativen 
Seiten des modemen Kapitalismus. Nach der formal juristischen Seite 
ist der Streik bedingt durch das Prinzip der freien Mietung der Arbeit 
einerseits und durch das Koalitionsrecht andererseits. 

Die Koalition als Vereinigung und Verabredung der Massen und 
die Arbeitseinstellung ais Verwirklichung und Durchfiihrung einer 
solchen Verabredung durch die Massen (als Massenaktion) bildet den 
Inhalt des sogenannten Koalitionsrechts1). 

1) Auf die Notwendigkeit, zwischen Streik und Koalition, d. h. zwischen Ver
bindung und Verabredung und Durchfuhrung und Verwirklichung dieser Verab-
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Die Durchfiihrung dieses Rechts bildet die erste Etappe in der 
Entwicklung des Streiks als einer sozialokonomischen Erscheinung 
innerhalb der modernen Wirtschaftsordnung. Bis zu dieser Zeit hatten 
die Arbeitseinstellungen (und Koalitionen) einen ausschlieBlich 
revolutionaren Charakter ("industrial revolt") und erschienen yom 
Standpunkt der Gesellschaft als Verschworung und als eine gewaltsame 
gegen das Eigentum und die Personlichkeit gerichtete Aktion. 

Mit der Entwicklung der modernen Wirtschaftsordnung findet 
auch in dieser Beziehung eine Rechtsentwicklung in der Richtung einer 
moglichst sorgfaltigen Unterscheidung des rein okonomischen Elements 
(des wirlschaftlichen Interesses) yom strafrechtlichen Element (als Aug
druck der Gewalt) statt 1). 

Die allgemeine juridische Norm der modernen formellen Freiheit
"ein jeder hat das Recht zu tun, was ihm beliebt, sofern er nicht die 
Sphare fremder Interessen iiberschreitet" - verwandelt sich, soweit sie 
die Streiks betrifft, immer mehr in einen rein faktischen, tatsachlichen 
Grundsatz, der durch den konkreten Inhalt jedes besonderen FaHes 
bedingt wird. Auf diese Weise wird der Schwerpunkt der juristischen 
Seite der Streikfrage immer mehr aus den allgemeinen legislativen 
Normen in die lebendigen und elastischen Normen der gerichtlichen 
Entscheidungen (der offiziellen oder freiwiliigen Schiedsgerichte) ver
legt. Solche gerichtliche Entscheidungen bilden gegenwartig ein reiches 
Material fur den Aufbau und die ~onstruktion neuer allgemeiner 
legislativer N ormen, die den dringenden Bedurfnissen der Wirklichkeit 
im hoheren Grade entsprechen. Ein solcher Zusammenhang der all
gemeinen legislativen Normen mit der Tatigkeit der Schiedsgerichte 
muB notwendigerweise auch auf den ProzeB der Arbeitseinstellungen 
seinen EinfluB iiben. DaB dem Streik als okonomischem Phiinomen 
eigenttimliche Moment des Zufalligen und Elementaren tritt immer 
mehr zuriick, urn dem Moment regulativer Normierung Platz zu machen; 
jeder ZusammenstoB wird, bevor er nachauBen die Form einer Arbeits
einstellung annimmt, Gegenstand einer griindlichen und sorgfii.ltigen 
Untersuchung. Darin allein kann das fortschrittliche Moment des 
vollen uneingeschrankten Streikrechtes bestehen. Bisher 
gibt es ein solches "Recht" noch nirgends, aber der Gedanke der Moglich
keit und Notwendigkeit eines solchen Rechts reift schon Hingst in der 
modernen Wirtschafts- und Rechtspolitik heran. Die Schaffung eines 
solchen Rechts als Sanktion der sich neu herausbildenden wirtschaft-

redung zu unterscheiden, hat N. N. Polj ansky hingewiesen. Die Arbeiterstreiks 
und das Strafrecht. St. Petersburg 1907, S.4 (russisch). 

1) Wie die offizielle englische QueUe sich ausdriickt: "to difine accurately 
the things which men of strike may to do and those they may not do" (Rep. on the 
Strikes and Lockouts of 1888, p. 9) 
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liohen Verhaltnisse steht im engsten Zusammenhang mft der oben er· 
wahnten Tatigkeit der Schiedsgerichte, und diese letztere ist ihrerseits 
wieder abhangig von der Entwicklung des Streiks als einer der Formen 
modemer gewerblicher Konflikte. Das gibt uns den AnlaB, etwas langer 
bei der Frage zu verweilen, wie die Streiks entstehen, wie sie verlaufen 
und welchen AbschluB ein solcher ProzeB heute findet 1 Aber ehe wir 
an diese Frage herangehen, miissen wir uns zunachst einmal genaue 
Rechenachaft iiber die fundamentalen Kennzeichen und Merkmale 
des Arbeiterstreiks als eines okonomischen Faktors (einer okonomischen 
Tatsa.che) ablegen. 

Der Arbeiterstreik als eine der Formen modemer gewerblicher 
Konflikte besteht darin, daB die Arbeiter zwecks Ver
besserung ihrer Lage innerhalb der Wirtschaftsordnung die 
Arbeit zeitweilig einstellen und den Unternehmer durch 
die ihm hieraus entstehenden wirtschaftlichen Nachteile 
und Verluste zur Bewilligung der ihm unterbreiteten Forde
rungen zwingen. 

Aus der hier von una entwickelten Auffassung des Arbeiterstreiks 
ergeben sich folgende grundlegende Thesen. 

I. Der Streik ist erstlich eine tatsachliche. bewuBte 
Einstellung der Arbeit. Daraus folgt weiter 

1. Der Streik ist eine Handlung oder ein Akt, das Resultat einer 
Obereinkunft, eines Abkommens unter den Massen oder einer Koalition 
im eigentlichen Sinne dieses Wortes. 

2. Der Streik als absichtliche bewuBte Handlung muB von der 
Niederlegung der Arbeit unterschieden werden, sofem diese eine Folge 
von Umstanden ist, die weder vom Willen noch von der Absicht der 
Arbeiter a.bhii.ngen und endlich 

3. Der Streik a.ls Handlung setzt ein handelndes Subjekt, 
einen auBeren Ausdruck der Handlung und ein Ziel oder 
Motiv dieses Handelns voraus. 

Wir beginnen mit der Analyse dieser drei letzten Momente des 
Streiks. 

Das SubJekt des wirtschaftlichen Streiks wird heute vom Stand
punkt des Arbeitsvertrags durch den freien Arbeiter dar
gestellt. Hierdurch unterscheidet sich der modemeArbeiterstreik auf 
das scharfste von allen analogen Fallen, wo in der Vergangenheit Auf
stande und Emparungen ausbrachen, als noch die Arbeit Sklaverei, wie 
wahrend der Leibeigenschaft und unfrei und erzwungen war, wie zu 
den Zeiten des ziinftigen Handwerks. In dieser Beziehung lassen sich 
Erscheinungen wie die Aufstii.nde der alten Hebraer in Agypten, der 
Sklavenaufstand im Rom, die Bauernkriege, die Kiimpfe der Gesellen 
im Mittelalter usw. nicht mit den modemen Arbeiterstreiks vergleichen. 
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Von all diesen Arlen der Arbeitseinstellung in der Vergangenheit unter
scheidet sich der moderne Arbeiterstreik in erster Linie dadurch, da.B 
er aut dem formalen juridisch freien Verhaltnis des Arbeitsvertrags 
beruht. Diese Eigentiimlichkeit des Streiks Macht ihn zu einer Erschei
nung, wie sie ausschlieBlich in der modernen kapitali'stiS'Chen Wirt
schaftsordnung maglich ist. Die juridische Sanktion des modernen 
Kampfs zwischen Arbeit und Kapital hat zur Folge, daB der Arbeiter
streik nicht mehr eine bloBe Episode darstellt, als die una jeder Aufruhr 
und jede Emp6rung erscheint, sondern ein gewahnliches alltii.gIiches 
Phanomen, das in organischem Zusammenhang mit der 
herrschenden Wirtschaftsordnung steht. 

Diese Eigentiimlichkeit des modernen Arbeiterstreiks hat wie wir 
weiter sehen werden bedeutsame Folgen, wie sie den Produktiona
verhiUtnissen in den Epochen, wo die Arbeit noch unfrei war, vallig 
fremd sind. 

AuBer dieser sozusagen qualitativen Seite am Subjekt des Arbeiter
streiks haben wir·auch noch auf seine quantitative Seite zu achten. Das 
ist um so wichtiger, weil der Streik wie jede soziale Erscheinung vor 
allem eine Masseuerscheinung ist. 

Dieses quantitative Element des Arbeiterstreiks findet in ver
schiedener Weise seinen Ausdruck. Einer der ersten legislativen Akte 
in England, der sich auf diese Frage bezieht (Akt 1799,39 geo. III c. 8) 
driickt dieses Moment in folgenden einleitenden Worten aus: "where was 
great numbers of journeymen .•. etc." Das neuste englische Recht 
enthalt hierfiir einen noch bestimmteren Ausdruck "by two or more 
persons" (The Trade Disputes Act 1906). In der offiziellen Statistik 
Englands werden bei der Registrierung der Streiks nur solche FaIle 
in Betracht gezogen, an denen "nicht weniger als zehn Arbeiter" be
teiligt waren. 

In Landern, wo sich die Arbeiter bereits straife und machtige 
Organisationen geschaffen haben, findet die Frage wieviel Personen an 
einem Konflickt beteiligt sein miissen, wenn von einem Streik die 
Rede sein solI von Seiten der Arbeiterverbii.nde ihren Ausdruck in 
dem Begriff der "relativen Mehrheit" - je nachdem ob nun 
%" die Halfte oder % aller Arbeiter eines bestimmten Unternehmens 
oder einer bestimmten Arbeitsbranche am Streik teilnehmen. Und 
endlich wird von den deutschen Arbeitgeberverbii.nden ein Streik nur 
dann als tatsachlich bestehend anerka.nnt, wenn nicht weniger aIs 1 % 
aller Arbeiter eines Betriebes die Arbeit einstellen. 

Somit gibt es bis auf die heutige Zeit noch keine eindeutige be
stimmte und allgemeine Antwort auf die Frage: welche Zahl von 
streikenden Arbeitern geniigt, um den Streik als bestehende Tatsache 
anzuerkennen. Das einzige, was in dieser Beziehung mit voller 
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Sioherheit feststeht, ist dies, daB der Streik nach dem Aus
druok des russisohen Reohtes "eine Massenaktion" darstellt. Fiil' die 
Konstruktion des Streib als einer okonomisohen Kategorie ist dieses 
vollstindig ausreiohend. Der Sohwerpunkt der Frage liegt in diesem 
FaIle in folgendem Factum: die Arbeitseinstellung ist gegenwartig ein 
Ausdruok der Arbeiterbewegung, und daher hat sie zu ihrem Trager (zum 
SubJekt)niohtirgendeineeinzelnePersOnliohkeit,sondern dieArbeiter
massen ala solche, wobei es in diesem FaIle gleichgultig ersoheint, 
ob diese Masse organisiert ist oder nioht. Demnaoh also sind die Sub
jekte des modemen Arbeiterstreiks freie Arbeiter im juridisohen Sinne, 
und zwar als bestimmte Gruppe einer bestimmten Ar~eitsbranohe, oder 
als eine bestimmte soziale Klasse_ 

Was das zweite von uns oben angefiihrte Moment des Arbeiter
streib - seinen auBeren Ausdruck - anbetrifft, so herrsohen hin
siohtlioh seiner kaum irgend welohe wesentliohe Meinungsversohieden
heiten, weder in der Theorie nooh in der Praxis. Daruber besteht die 
weitgehendste Vbereinstimmung, daB die Arbeitseinstellung tatsachIioh 
durohgefiihrt sein und daBferner die Arbeitseinstellung die wirklioheStill
legung der Produktion ("the stoppage of industry") Zur Folge haben muB. 
N ur unter dieser Bed.ingung kann von einer SohidigWlg des 
Unternehmers ala von einem der GrWldmomente in Jeglichem Arbeits
streik die Rede sein. Daneben aber unteJsoheidet das Moment der 
Durohfiihrung und Verwirkliohung einer vorausgehenden Verab
redung oder Vereinbarung die Arbeitseinstellung in schlirfster Weise von 
der Koalition im eigentliohen Sinne des Wortes. In diesem Sinne 
ist die Koalition die Vorbedingung der Arbeitseinstellung, wenngleich 
keine notwendige Vorbedingung, da man sioh leioht auch eineArbeits
einstellung, die keine Koalition voraussetzt und die mit keiner voran
gehenden Vbereinkunft und Verabredung verbunden ist, vorstellen kann. 
In dieser Beziehung ist es fiil' die Anerkennung der TatsaohIiohkeit eines 
Streiks nooh nioht genugend, daB mit der Arbeitseinstellung gedroht 
oder daB sie angektindigt wird, vielmehr ist eine tatsaohliohe Verwirk
liohung dieser Absioht durchaus unerlaBlich1)_ 

In engem· Zusammenhang mit dem hier untersuohten Moment des 
Arbeiterstreiks steht auch die Frage naoh den Zielen und Motiven der 

1) Dieses Moment a.m Streik wird besonders von der offiziellen Statistik 
in Deutschland hervorgehoben. "Ein ArbeitskonHikt kann nur da.nn ala Streik 
:aufgefaBt werden, wenn er wirkIich zu "Einstellung" der Arbeit gefiihrt hat. Es 
geniigt nicht, daB die beteiligten Arbeiter mit der Niederlegung der Arbeit gedroht 
haben; sie miissen vielmehr tiitsachlich "aufgehOrt" haben, zu arbeiten und zwar 
miissen sie bei Niederlegung der Arbeit von dem Entschlul3 geleitet worden sein, 
fUr den betreffenden Untemehmer in Zukunft uberhaupt nicht mehr zu arbeiten, 
faUs er sioh ihren Wunsohen nioht geneigt zeigen soTIte." Stat. d. D. R. Bd. 188, 
,S.lS. 
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streikenden Arbeiter. In dieser Beziehung stellt die Arbeitseinstellung 
vor aUem eine motivierte Weigerung der Arbeiter dar, die Arbeit fort
zufiihren. Die Motive einer solchen Weigerung finden gewohnlich ihren 
Ausdruck in einer Reihe von Forderungen, die die streikenden Arbeiter 
den Untemehmem unterbreiten. Die Frage nach den Motiven oder, 
wie man auch zu sagen pflegt, nach den "Ursachen" der Arbeiterstreiks 
ist einer del' aktuellsten und kompliziertesten Punkte im ganzen Problem 
der modemen gewerblichen Konflikte. Wir werden noch ausfuhrlicher 
auf diese Frage zuruckkommen, wo wir eine zahlenmaBige Analyse 
dieser Konflikte zwischen Arbeit und Kapital geben werden. Rier 
genugt es schon, auf die allgemeinsten Seiten dieser Frage hinzuweisen. 

Die auBerordentliche Mannigfaltigkeit und Vielgestaltigkeit der 
Motive und Anlasse zu Streiks riihrt vor aHem von der Kompli
ziertheit des modernen Wirtschaftslebens im allgemeinen und von der 
Vielfaltigkeit der zusammenstoBenden Interessen im besonderen her. 
In dieser Beziehung konnen wir neben den rein l>konomischen Interessen 
im engeren Sinne des W ortes (Ar beitslohn, Ar beitszeit usw.) immer hii.ufiger 
auch das Mithineinspielen psychologischer Faktoren beobachten, da 
wir es ja in der Person der Arbeiter und Unternehmer mit lebendigen 
Menschen zu tun haben, die die bestlindige Einwirkung aller Verhliltnisse 
und Stimmungen, die aus den sie umgebenden gesellschaftlichen Ver
hliltnissen entspringen, erfahren. 

Infolgedessen kann auch nicht im entferntesten die Rede von einer 
erschOpfenden Aufzu.hlung alIer Streikmotive sein, und wir sind daher 
genotigt, uns bei unserer Analyse mit einer von den vielen bestehenden 
Klassifikationen zufrieden zu geben. Unter den zahlreichen KlaElii
fikationen dieser Art erscheint uns das Schema, das Ruppert Kettle 
schon im Jahre 1866 in seiner bekannten Streitschrift "Strikes and 
Arbitrations"!) aufgestellt hat, als das gelungenste. 

Kettle unterscheidet drei fundamentale Gruppen von Motiven, 
die gewohnlich die Veranlassung zu Streiks geben. 

1. Motive, die mit del' Festsetzung des kiinftigen Vertrages zu
;sammenhangen. 

2. Motive, die mit dem laufenden Arbeitsvertrag zusammenhangen, 
nnd 

3. Motive, die in Verhliltnissen personlichen Charakters begriindet 
sind. 

Die ersten zwei Gruppen von Motiven sind wohl in sich selbst ver
stlindlich genug, sofem in ihnen von del' allgemeinen Lage der Arbeit 
innerhalb der Industrie die Rede ist, d. h. Sf) weit diese Motive sich 

1) R. Kettle, Strikes and Arbitrations: with the Procedure and Forms 
successfully adopted in the Building Trade at Wolverhampton. Written at the 
Request of the Working Men's Club, London 1866, Simpkin, Marshall, p.3. 
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a.uf die Frage na.ch dem Arbeitslohn, na.oh der Arbeitszeit, die sa.nitliren 
und hygienischen Verhliiltnisse usw. beziehen. Die dritte der von Kettle 
angefiihrten Motivgruppen bedarf jedoch einer naheren Erlauterung, 
um so mehr, als diese Kategorie von Motiven heute eine weit groBere 
Bedeutung erlangt hat als zu Kettles Zeiten - wenngleich in einem 
etwas anderen Sinne. 

Unter Streiks, die in personlichen Verhaltnissen begriindet sind 
oder wie sich Kettle a.usdriickt "the quarrels upon matters of sen
timents" miissen wir solche Konflikte verstehen, die auf Herrschafts
und Subordinationsverhliiltnissen1) - diesen Grundfaktoren der Be· 
griffe von "Herr" (master) und "Knecht" (servant) beruhen, wie sie 
sich schon in der weit zUriickliegenden Epoche der unfreien Arbeit 
herausgebildet haben. Es ist interessant, daB die Ausdriicke "master 
and servant" in den legislativen Akten Englands erst im Jahre 1870 
durch die den modemen Verhliiltnissen des sozialen Lebens mehr ange
paBten Termini "employer" und "workman" oder (employee) ersetzt 
worden sind. 

Man sollte meinen, die bloBen Namen konnten keinen maBgebenden 
EinfiuB auf die tatsachlichen Verhliiltnisse ausgeiibt bben. Aber 
Kettle hat Recht, wenn er mit der ihm eigenen scharfen Beoba.chtungs
gabe darauf hinweist, daB die alten Namen, die schon langst ihre friihere 
Bedeutung eingebiiBt haben, in unserer Vorstellung bestlindig Asso
ziationen hervorrufen, die unserer Zeit nicht mehr entsprechen. So 
stcllt sich in diesem Fa.ll, wo einerseits die Vorstcllung von einem 
"Recht auf Gehorsam" (the right to obedience) hervorgerufen wird, 
auf der anderen Seite die Vorstellung von der Pfiicht der Unter
ordnung (sense of servitude) ein, und je weniger diese Vorstellungen 
der tatsa.chlichen Sa.chlage in der Gegenwart entsprechen, um so mehr 
geben sie AnlaB zu Konflikten2). 

ZuKettlesZeiten, d. h. um dieMitte des 19. Jahrhunderts, hatten 
solche Konflikte noch den Charakter einzelner zufalliger Zusammen
stoBe. Der schon damals einsetzende Kal!lpf um die Beschrankung der 
Autokratie des Untemehmertums trug den Stempel eines mehr oder 
weniger privaten personlichen Konflikts: weder der Unternehmer noch 
die Arbeiter waren sich dariiber klar, wohin solche ZusammenstoBe, 
wie sie auf dieser Grundlage entsprangen, fiihren muBten. Gegenwartig, 
wo die Prinzipien des industriellen Vertretungsystems schon feststehen 
und von dem sozialen SelbstbewuBtsein nicht weniger klar erkannt 
werden als diePrinzipien des politischen Vertretungsystems-rummtder 

1) Vergleiche die interessante, jedoch weit aJIgemeiner gehaltene Analyse 
dieser VerhiltniBBe in G. Simmels Soziologie, Leipzig 1908,. Verlag von Duncker 
und Humblot Kap. III. 

I) R. Kettle, cit. op. S. 22ft. 
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Kampf zwischen Arbeit und Kapita.l auf dieser Grundlage einen viel 
bestimmteren umfassenderen prinzipiellen Charakter an. 

Wahrend einer Sitzung des "Vereins ffir Sozialpolitik" vom 26. Sep· 
tember 1905 hat Prof. L. Brentano in einem Vortrag fiber die Frage 
der gewerblichen Konflikte unter anderem aUch darauf hingewiesen, 
daB die modemen Beziehungen der Arbeit zum Kapita.l auf einem Ver
trag zwischen gleichberechtigten freien Parteien beruhen. Aber das 
modeme Recht kennt nur einen individuellen Arbeitsvertrag und weiB 
nichts von Kollektivvertragen. Dieser "noch unfertige Zusta.nd ist die 
Hauptursache der modernen Konflikte zwischen Arbeit und Kapital"l). 

Und in der Tat, in Landern, in denen die sozialokonomische Ent
wicklung am weitesten vorgeschritten ist, zielen die gewerblichen Kon
flikte immer mehr darauf ab, die Untemehmer zur Anerkennung der 
Arbeitergewerkschaften und ihres Rechts zu veranlassen, Kollektiv
vertrage fiber die Arbeitsbedingungen abzuschlieBen. 1m Vergleich 
mit dieser Forderung miissen aIle anderen Forderungen, so bedeutsam 
und wichtig sie im einzelnen FaIle auch sein mogen, als private und pro
visorische Forderungen angesehen werden. 

Dieses sind die Grundmomente, die von selbst aus dem oben von 
une aufgestellten Grundsatz hervorgehen, daB der Arbeiterstreik vor 
allem eine tatsachliche, bewuBte und beabsichtigte Niederlegung der 
Arbeit ist. Aber neben diesem Grundsatz muB gemaB unserer allgemeinen 
Auffassung des Streiks noch ein anderer Grundsatz ausgezeichnet 
werden: 

II. Der Streik illt der Ausdruck eines Konfliktes 
zwischen den entgegengesetzten Interessen der Arbeit 
und des Kapitals. 

Dieser Grundsatz wird in seiner allgemeinen Form kaum auf irgend 
welche Einwande stoBen und bnn auf den ersten Blick als so einfach 
und selbstverstandlich erscheinen, daB er gar keiner weiteren Erkliirung 
bedarf. Tatsiichlich aber liiBt dieser Satz zwei vollig verschiedene Auf
fassungen zu. Denn einerseits wird darunter ein ZusammenstoB der 
Interessen von Kapital und Arbeit verstanden, sofem dieser sich als Zu
sammenstoB der Interessen von Kaufer und Verkiiufer oder ala analoge 
Erscheinung darstellt. In diesem FaIle haben wir es mit der individu
alistischen Richtung der alten klassischen Nationalokonomie zu tun. 
Andererseits aber sieht man in der Tatsache eines ZusammenstoBes der 
entgegengesetzten Interessen von Arbeit undKapitalein Ausdruckfiir den 
sozialen Klassenkn.mpf, und dies ist die Auffassung der sozialistischen 

1) Verhandlungen des Vereins ffir SoziaJpolitik iiber das Arbeitsverhaltnis 
in den privaten Riesenbetrieben. Leipzig 1906. Schriften des Vereins ffir 
SoziaJpolitik. U6. Bel. Verhandlungen der GeneraJversammlung in Mannheim 
den 25., 26. und 27. September 1905, S. 136 f. 
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Richtung, wie sie in der modemen wissenschaftlichen Nationalokonomie 
und im Leben zur Geltung kommt. 

Beide Auffassungen des oben von uns aufgestellten Satzes haben 
einen starken EinfluB auf den Charakter des Streiks und im Zusammen
hang damit auch auf die Arten der LOsung industrieller Konflikte im 
allgemeinen. 

Die erste der beiden Richtungen - die individualistische - findet 
heute ihren bestimmten Ausdruck in der angelsachsischen Welt. Die 
zweite - die sozialistische Richtung - behauptet theoretisch wie 
praktisch die Vorherrschaft in den germanischen Liindern. 

;£n der Folge werden wir noch etwas ausfiihrlicher auf diese beiden 
Stromungen, besonders mit Riicksicht auf den Arbeiterstreik und die 
gewerblichen Konflikte im allgemeinen einzugehen haben; hier geniige 
es zuniichst, darauf hinzuweisen, was die Arbeiter selbst fUr Ansichten 
iiber diese Frage haben. Ihre Anschauungen sind durchaus bedingt 
durch die Entwicklungsstufe der Arbeiterbewegung, soweit namlich 
diese sich bereits in die politische und gewerkschaftliche Bewegung aIs 
zwei selbstiindige Arlen der ArbeiterbewegWlg differenziert hat. In 
England und Amerika hat sich die GewerksohaftsbewegWlg schon lange 
vollig emanzipiert. In Deutschland dagegen ist dieser ProzeB noch nicht 
beendet. Daher entspricht die Stellung der deutschen Gewerkschaften 
zum Streik im allgemeinen den beiden angefiihrten Formen der Arbeiter
bewegung in Deutsohland. Vom StandpWlkt der politischen Bewegung 
oder, was dasselbe ist, der Vertreter der sozialdemokratischen Partei 
erscheint der Streik aIs eine "Schuledes Klassenkampfes"l). Daher 
hat sich auch die Presse der Gewerkschaften das von dem preuBischen 
Minister hingeworfene Wort - "hinter jedem Streik lauert die Hydra 
der sozialen Revolution" - zu eigen gemacht, und so finden wir es auch 
heute noch hin und wieder in ihren Spalten. Diese Ansicht vom Streik 
aIs einer "Machtprobe", einer "Kraftprobe", einer "Machtfrage" usw. 
ist urspriinglich in den Kopfen der sozialistisch gestimmten Arbeiter 
entstanden, um dann in die Organe der geeinigten Unternehmer iiberzu
gehen, die sich den Klassenstandpunkt der sozialdemokratischen Ge
werkschaften vollig angeeignet haben. So z. B. schreibt das Organ der 
geeinigten Arbeitgeber Deutschlands, die Deutsche Ar beitge ber
zeitung, am 31. Juli 1904: "Wohl keine Epoche ware weniger dazu 
angetan als die gegenwiirtige, um sich der begliickenden Hoffnung eines 
ewigen Klassenfriedens, einer Ara der Harmonie zwischen Unter
nehmern und Arbeitern hinzugeben. Es gehOrt schon ein unheilbarer 
Zustand weltentriiekter Vergessenheit, ein wirklieher Somnambulismus 
dazu, um in der Gegenwart solehen Traumen nachzuhangen; denn wer 

1) Correspondsnzblatt d. D. G. 1901, Nr.31. 
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Auge und Ohr nicht gerade eigensinnig vor den Tatsachen versohlieBt, 
dem muB es zum BewuBtsein kommen, daB der Klassenkampf stetig 
an Umfang und Heftigkeit gewinnt"l). 

Dieselbe Ansicht finden wir im Organ der geeinigten Arbeiter. 
Das "Correspondenzblatt der Deutschen Gewerkschaften" bestimmt ein
mal sein Verhaltnis zu jeglichen Methoden, die auf einen friedlichen 
Austrag von Konflikten hinzielen, in folgender Weise: 

"AlIe Friedensvertrage oder feste Tarifvertrage sind nichts anderes, 
als der Ausdruck eines Gleichgewichts der Krafte, das fUr den Moment 
oder fur kurzere oder langere Zeit die Bedingungen des Zusammen
wirkens regelt. . .. Sie werden wirkungslos, wenn dieses Gleichgewicht 
auf der Seite der Arbeitgeber oder Arbeiter aufgehoben wird und der 
Interessengegensatz zu Konflikten fiihrt. Die Geschichte der Tarif
vertrage ist zugleich eine Geschichte der Tarifbriiche. '" Wie es ohne 
Klassenkampf keinen Tarifvertrag gibt, so kann auch kein Tarifvertrag 
den Klassenkampf ausschalten. Langjahrige Tarifvertrage Mnnen wohl 
Formen festsetzen fUr den friedlichen Ausgleich kleinerer Differenzen, 
aber diese Regelung ist undenkbar ohne die hinter solchen Vereinba
rungen stehende Macht und Kampfbereitschaft der Organisation, die 
einen Tarifbruch mit groBeren N achteilen fUr den Friedenstorer bea.nt
worten wiirde: "Daher kann der Tarifvertrag fiir die Gewerkschaft 
kein Friedenstraktat, kein Freundschaftsbiindnis sein, sondern nur 
eine Etappe des Klassenkampfes, die Zeit und Gelegenheit bietet, um zu 
neuen Kampfen zu riisten"2). 

Somit liegt nach den Anschauungen der deutschen Arbeiter und 
Unternehmer bei einem Streik der Schwerpunkt im Kampfe selbst, im 
Vergleich zu dem die friedliche Einigung nur eine voriibergehende 
Etappe darstellt. 

Eine vollig entgegengesetzte Ansicht herrscht bei den Arbeitern 
der angelsachsischen Welt: nach der Anschauung dieser letzten ist der 
ZusammenstoB, der Streik, nur eine voriibergehende Erscheinung, 
wahrend der Arbeitsvertrag etwas Dauerndes ist. 

"Der Streik", sagt einer der popularsten Arbeiterfiihrer Amerikas.; 
der Vorsitzende des amerikanischen Gewerkschaftsbundes, S. Go mperF, 
"ist eine voriibergehende Differenz zwischen dem Kaufer und Veroufer 
der Arbeitskraft; diese Differenz zielt auf die Durchfiihrung von Bestim
mungen hin, die von beiden Parteien fUr die verniinftigsten und zweck
ma.l3igsten Voraussetzungen gehalten werden, unter denen iiberbaupt 
eine Produktion und Verteilung stattfinden kann"3). 

1) D. D. Ag. Z. Nr.31, 1905. 
t) Correspondenzblatt d. D. G. 1905, Nr. 29, S. 474 f. u. 30. 
3) Siehe den Aufsatz von S. Gompers in dem Sammelband "Labor and 

Capital" ed P. Peters N. Y. p. 63 u. foJgende. 
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Wir werden weiter noch ausfiihrlicher auf diese in England und 
Amerika herrsohende Ansicht zuruckkommen, nach der die KonBikte 
zwisohenArbeit undKapital alsErscheinungen betrachtetwerdenmiissen, 
die den Konflikten zwischen KauferundVerkaufer analog sind. Esist selbst· 
verstandIich, daB man von diesem Standpunkt aus in dem Streik nur 
ein "auBerstes Mittel" (the lastressort, the last alternative) sieht, zu dem 
man nur in sehr ernsten, ja nur in den auBersten Fallen seine Zufluoht 
nehmen darf" 1). 

2. 
1m Zusammenhang mit dem oben aufgezeigten Unterschied inner

halb der Anschauungen uber den Streik gestaltet sich auch die Ansicht 
uber die Resultate und "Erfolge" eines Streiks sehr verschieden. 

Die Anhiinger des Klassenkampfs halten das Wachstum des Klassen
bewuBtseins fur das unmittelbare Resultat eines Arbeiterstreiks; und 
mit Rucksioht auf das Endziel, d. h. auf die Errichtung des sozialistischen 
Zukunftstaates, erscheint der Streik (und damit auch der allgemeine 
politische Massenstreik) - nur als ein notwendiges Kampfmittel. Die 
Vertreterderindividualistischen Richtung lassen dagegen nur die Verbesse
rung der Stellung der Arbeiter innerhalb der Industrie und der modernen 
sozialokonomischen Gesellschaftsordnung als unmittelbaren und end
giiltigen Erfolg des Streikes gelten. 

Aber wenn diese beiden Richtungen auch in der Frage nach der 
allgemeinen und weitesten Bedeutung des Arbeiterstreiks auseinander
gehen, so konnen beide Richtungen auf dem engeren Gebiete der ge
werkschaftlichen Interessen mit bezug auf die Frage nach dem unmittel
baren "Erfolg" einesStreiks im einzelnenFalle und bis zu einem gewissen 
Grade wieder zusammentreiIen. 

Mit Rucksicht auf die oben angefuhrte Klassifikation der Motive 
zum Streik stellt sich die Frage nach dem unmittelbaren tatsachlichen 
"Erfolg" eines Konfliktes etwa folgendermaBen dar: 

Wenn wir jene Gruppe von Motiven, die Kettle als Motive ausge
zeichnet hat, die auf personlichen Verhiiltnissen beruhen, und die in 
der Gegenwart immer bestimmter die Form der Forderung einer Be
schrankung des industriellen Unternehmerabsolutismus annehmen, 
wenn wir diese Motive fUr die aller allgemeinsten und wichtigsten an. 
sehen, so wird sich die Frage nach dem "Erfolg" eines Streiks fUr die 
beiden Richtungen gleichermaBen in folgendem Satz formulieron 
lassen: dor "Erfolg" eines Stroiks hangt da von ab, in welche m 
MaBe die Prinzipien des auf dem Kollektivvertrag beru-

1) Vergleiche dazu die Ansicht von J. Barnes im "Bulletin of the Bureau 
of Labor (Washington)". Ja.nuary 1004, Nr. 50, p.17. 
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henden industriellen S ystems 1) als verwirklicht erscheinen, 
d. h. eines Systems, unter dem die Arbeiter durch ihre 
Organisationen zu aktiven Teilnehmern und zu einer Partei 
werden (und zwar nicht nur zu einer im juristischem Sinne 
gleichberechtigten, sondern auch im okonomischen Sinne 
gleichmachtigen Partei) die bei der Festsetzung d ~ 
Arbeitsbedingungen und ihrer Stellung innerhalb der In· 
dustrie mitzusprechen hat. 

Somit mussen die allgemeinen Voraussetzungen ffir einen erfolg
reichen Streik naher durch den Grad der Annaherung an diesePrinzipien 
stimmt werden. 

Aber auBer diesen allgemeinen Voraussetzungen ffir einen erfolg
reichen Streik muB noch eine ganze Reihe be80nderer Voraussetzungen 
beriicksichtigt werden. Diese letzteren haben eine groBe Bedeutung, 
nicht nur dort, wo man vom endgultigen Sieg der oben erwahnten 
Prinzipien des kunftigen Individualismus nicht sehr weit entfernt ist, 
sondern auch dort, wo diese Prinzipien schon zum Teil verwirklicht 
sind, wie z. B. in den angelsachsischen Landern. Auch in diesen Landern 
werden die besonderen Motive, die Kettle ausgezeichnet hat, noch lange 
eine sehr bedeutende Rolle spielen, um so mehr, da auch in diesen 
Landern nur in einem Teil der nationalen Produktion, namlich in den 
alteren und bedeutenderen Industriezweigen (der Eisen-, Textil- und 
Kohlenindustrie) festere und stabilere Verhiiltnisse zwischen Arbeitern 
und Unternehmern bestehen; was dagegen die ubrige groBe Masse der 
Arbeiter anbelangt, so sind auch dort noch jene Gefuhle der Herrschaft 
und Subordination vorherrschend, von denen Kettle spricht. 

Wenn wir nunmehr einen allgemeinen Blick auf die Gesamtheit 
aller besonderen Voraussetzungen fUr den Erlolg eines Streiks werlen, 
gelangen wir mitN otwendigkeit dazu, diese in drei fundamentale Gruppen 
zu zerlegen. 

1. Voraussetzungen, die von der Arbeit abhiingen. 
2. Voraussetzungen, die vom Kapital abhiingen. 
3. Voraussetzungen allgemeinen Charakters, die von dem ge

samten sozialokonomischen Leben abhangig sind. 

Der ersten Gruppe von Voraussetzungen ffir einen erfolgreichen Streik 
geMren in erster Linie folgende grundlegende Fragen an: die Frage 
nach der Organisation der Arbeiter, die Frage nach ihrer Zahl und Masse, 
nach dem Grad ihrer Solidaritat und Disziplin, die Frage nach der Ver
sorgung der Streikenden mit Geldmitteln, die Frage nach einem wohl-

1) Oder wie man es auch nennen kann, "das konstitutionelle System". 
Vgl. die Broschiire von H. Frese, "Das konstitutionelieSystem imFabrikbetriebe", 
Gotha 1905. 



80 Der Arbeiterstreik. 

ausgearbeiteten System der Taktik und Politik der Gewerkschaften usw. 
Wir werden spater noch Gelegenheit haben, ausfiihrlicher auf diese 
Fragen zuriickzukommen. An dieser Stelle moohten wir nur im AlI
gemeinen auf folgende Punkte hinweisen. 

Die Frage nach der Organisation der Arbeiter hat bereits ihre 
lange Geschichte. Gegenwartig lauft sie darauf hinaus, daB sich statt 
der wenig disziplinierten und wenig stabilen Arbeitervereinigungen all· 
mahlich immer starkere zentralisierte Organisationen herauszubilden 
beginnen deren Tatigkeit sich nicht nur auf einzelne Arbeitsbranchen 
und Industriezweige erstreckt, sondem auch liber das ganze Land und 
sogar nicht selten bis iiber dessen Grenzen ausbreitet. So haben 
z. B. die englischen Trade Unions ihre Filialen in den Kolo
nien und sogar in fremden Staaten. An die Spitze solcher 
Organisationen treten statt der frliheren "Agitatoren" nicht 
selten Personlichkeiten mit Univeraitatsbildung, mit griindlichem 
Spezialwissen und einem festen wohldisziplinierten Charakter. Wir 
brauchen z. B. nur an Gestalten modemer ArbeiterfUhrer zu er· 
innem, wie an den frUheren Prasidenten der englischen ArbeitsfOde
ra.tion, Mr. Isaac Mi t c h e 11 oder an den Vorsitzenden der amerikanischen 
GewerkschaftsfOderation, Mr. Samuel Gompers, den Vorsitzenden 
der Generalkommission der deutschen Gewerkschaften C. Legien u. a. 

Was nun die Frage nach den Geldmitteln anbelangt, so nimmt dieses 
Problem, sofem es eine Voraussetzung eines erfolgreichen Streikes be
zeichnet, wohl eine der ersten, wenn nicht iiberhaupt die erate Stelle 
ein; andererseits aber bildet es gegenwartig mit der vorhergehenden 
Frage ein untrennbares Ganzes. Was die historische Entwicklung an
betrifft, so ist die Frage nach den Geldmitteln, die zur Fiihrung eines 
Streiks erforderlich sind, wenigstens in Westeuropa, schon liber ihr 
erates Stadium hinaus, oder doch im Begriff, dieses erste Stadium zu 
uberwinden, in dem noch der sogenannte "Streikfonds" nicht selten ad 
hoc aus Geldopfem und Spenden gebildet wurde, um die aIle Schichten 
der Gesellschaft und nicht selten sogar die KapitaIisten selbst angegangen 
wurden. Es versteht sich von selbst, daB eine solche Art der Versorgung 
der Streikenden den erfolgreichen Austrag eines Konflikts recht un· 
wahrscheinlich machte und andererseits den Streik in den Augen der 
Gesellschaft stark diskreditieren muBte. Mit dem Wachstum der Organi· 
sation muBte auch die finanzielle Seite der Sache sich andem. Es genligt 
in dieser Hinsicht darauf hinzuweisen, daB man unter den englischen 
Trade Unions nicht selten Gewerkschaften begegnet, die bis zu 2, 6, 8 
und selbst uber 14 Millionen Mark in ihren Kassen zahlen1). 

Endlich mussen wir neben den beiden vorhergehenden Vora.us
setzungen fUr einen erfolgreichen Streik auch noch die Frage nach der 

1) Vergl. weiter unten Kap. II. 
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Taktik der Arbeiter beachten. Die Kontrolle iiber die Proklamierung 
des Streiks und ihre Sanktionierung durch die zentrale Organisation 
gegeniiber den kleineren lokalen Gewerkschaften, das organisatorische 
Talent der Arbeiterfiihl'er bei der eigentlichen Durchfiihrung des Streiks, 
die Ergreifung von MaBnahmen gegen die Ersetzung von streikenden 
Arbeitern durch andere von auBen angeworbene (sogenannte Streik
brecher), endlich die Geschicklichkeit und Geistesgegenwart bei del' 
Wahl des Moments fiir die Einstellung des Streiks, del' Takt und die 
Konsequenz bei dem AbschluB einer, wenn auch erzwungenen Vberein
kunft, das alles sind Faktoren, die einen starken EinfluB auf den Erfolg 
nioht nul' irgend eines bestimmten Streiks, sondern auoh del' langen 
Reihe der auf ihn folgenden Konflikte haben. 

Dies sind in den allgemeinsten Ziigen die Grundvoraussetzungen 
fiir einen erfolgreichen Streik, wie sie sich vom Standpunkt des Arbeiters 
als einer del' kampfenden Parteien darstellen. Abel' selbstverstandlich 
wird duroh sie allein del' Erfolg eines Streiks noch nicht entschieden. 
Eine nicht geringere Bedeutung haben die Faktoren, die von der anderen 
kampfenden Partei - den Unternehmern - abhangen. Unter 
diesel' Kategorie von Voraussetzungen stehen gleichfalls die Fragen 
nach der Organisation und Taktik an erster Stelle, und zwar handelt ei 

sich in diesem FaIle um die Organisation und Taktik der Arbeitgeber 
odeI' del' Kapitalisten. 

Die Organisation del' Unternehmer wurde in West~ropa iiberall 
durch das Wachstum der Arbeitergewerkschaften hervorgex:u£en, ,und 
bis tlIuf die Gegenwart hangt die Entwicklung del' Arbeitgeberverbande 
von del' Starke der Arbeiterorganisationen in den einzelnen Industrie
zweigen abo 

In dieser Beziehung ist der EinfluB der Unternehmerverbande 
auf den unmittelbaren Erfolg eines Streiks um so groBer, je weniger 
organisiert die Arbeiter sind und umgekehrt: in del' Vergangenheit war 
del' Erfolg eines Streiks haufig schon gesiohert, wenn einer starken 
Arbeitergewerkschaft nul' einzelne, in keinem Zusammenhang mitein
ander stehende Unternehmer gegenubertraten. Daher muB die fruher 
so verbreitete Taktik del' "partiellen Streiks" (die der Reihe nach in 
den einzelnen Betrieben ausbraohen) mit dem Waohstum einer starken 
zentralisierten Unternehmerorganisation allmahlioh verschwinden. Das 
Waohstum del' Organisation bestimmt auch die Taktik del' Arbeitgeber, 
sie gehen VOn del' Defensive immer mehr zur Offensive uber, wie wir das 
Z. B. in Deutschland beobachten konnen, wo allmahlich ganze "Systeme" 
von Kampfmethoden gegen die organisierten Arbeiter geschaffen werden. 

Endlich mussen wir neben den zwei Kategorien von Voraussetzungen 
die einerseits durch den Standpunkt del' Arbeiter und andererseits durch 
den Standpunkt des Kapitals gegeben sind, noch auf eine dritte Gruppe 

Schwittau. 6 



82 Der Arbeiterstreik. 

von Voraussetzungen eines erfolgreichen Arbeiterstreiks achten. Diese 
Gruppe von Voraussetzungen hangt, wie wir schon gesagt haben, von 
den gesamten sozialokonomischen Leben abo Vnter dieser Gruppe von 
Voraussetzungen haben folgende zwei eine besondere Bedeutung: erstens 
der EinfluB der industriellen Konjunkturen auf den Erfolg eines Streiks 
und zweitens das Verhaltnis der sogenannten "Offentlichen Meinung" 
zu den Streiks. 

Man kann die allgemeine Regel aufstellen, daB die Chancen ffir den 
~folg eines Streiks im Sinne der Befriedigung der gestellten Forderung 
bei einer ungiinstigen Konjunktur weit schlechter sind, als bei einer 
gfinstigen. Das ist durchaus begreiflich, da bei einem allgemeinen 
Stagnieren des Geschi:i.ftsganges eine vorubergehende Einstellung der 
Arbeit keine besonders groBe Schadigung der Vnternehmer zur Folge 
haben kann. Das Gegenteil Mnnen wir dagegen in einer Periode der 
Prosperitat beobachten: dann ist der Vnternehmer weit leichter zu Zu
gestandnissen bereit, da er immer befiirchten muB, den gfinstigen Mo
ment zu verpassen. Das ist es, was auch die Fuhrer und die Personlich
keiten, die an der Spitze der Arbeiterbewegung stehen, sehr wohl ein
sehen und womit sie jedesmal rechnen, wenn sich einKonflikt oderStreik 
voraussehen laBt. 

Eine auBerordentlich wichtige Voraussetzung endlich, von der 
nicht allein der Erfolg jedes einzelnen Streiks, sondern auch im hohen 
MaB der gesamte Erfolg der Arbeiterbewegung a.bhangt, ist unserer 
Oberzeugung nach die "Offentliche Mein ung". 

Wie kompliziert auch dieser Faktor des allgemeinen gesellschaft
lichen Fortschrittes sein mag, wie schwer zuganglich er in jedem einzelnen 
konkreten FaIle der Analyse ist, mit welcher Schwierigkeit er sich in 
Rechnung stellen laBt, innerhalb der Gesamtheit der Bedingungen ffir 
den Erfolg eines Streiks spielt die offentliche Meinung - besonders in 
Landern, wo sie bereits ein machtiger Faktor geworden ist - iiberall 
eine sehr bestimmte und bedeutsame Rolle. Jede soziale Erscheinung 
ist ihrem Wesen nach bedingt durch das soziale BewuBtsein. 

Das findet nicht allein darin seinen Ausdruck, daB eine bestimmte 
soziale Erscheinung die Stimmung der Gesellschaft widerspiegelt, nein 
mehr noch, oft wird selbst die Frage nach der Existenz eines sozialen 
Phanomens durch den Grad des Verstandnisses entschieden, 
den ein gege benes soziales Milieu fiir dieses soziale Phano men 
besitzt. So entstand im 19. Jahrhundert die Arbeiterfrage und zu
gleich mit ihr das Problem der gewerblichen Konflikte und der sozial
rechtlichen Anerkennung des Arbeiterstreiks im besonderen. In England 
nahm selbst nach der offiziellen Abschaffung des Streikverbots (1824) 
die Gesellschaft noch lange Zeit - bis gegen Ende der siebziger Jahre
eine offenkundig feindselige Stellung gegen die Strew ein. Ein Bolches 
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Verhalten war in gewissemGrade bedingt dureh die Geringschatzung der 
Arbeiterorganisationen - des Tradeunionismus - die ihrerseits ihre 
Grundlage und Stiitze in der damals noeh weit verbreiteten Lehre yom 
Lohnfonds fand. Es bedurfte einer ganzen Reihe wissensehaftlicher 
Spezialuntersuchungen, so vor allem des beriihmten Traktats von Thorn" 
ton "On Labour" (1869) und eines halben Jahrhunderts einer ununter
brochenen Entwieklung des Tradeunionismus, ehe.die Lehre yom Lohn
fonds fallen und zugleich mit ihr die ablehnende Haltung der englisehen 
Gesellsehaft gegen die Arbeiterfrage sieh andern konnte. Den be
deutsamsten Moment in diesem Umsehlag del' offentliehen Meinung 
gegeniiber den Streiks stellt, wie man wohl zugeben wird, der beriihmte 
Londoner Doekarbeiterstreik yom Jahre 1889 dar. Von diesem Zeitpunkt 
ab wurde der englische Tradeunionismus tatsachlich zu einem not
wendigen und unentbehrlichen Element im ganzen sozialen Organismus 
der Vereinigten Konigreiche. In welch hohem MaBe dort die offentliche 
Meinung die gewerblichen K'onflikte, nicht nur was ihre Resultate und 
ihren Erfolg, sondel'n was selbst die Moglichkeit ihrer Entstehung an
betrifft, beeinfluBt, - kann man am besten beul'teilen nach zwei groB
artigen Fallen solcher Interessenkonflikte zwischen Arbeit und Kapital 
in den zwei wohl am besten organisierten Zweigen der nationalen Pro
duktion. In den Jahren 1906 und 1907 entbrannte ein auBerordentlich 
heftiger Kampf zwischen dem Verband der Eisenbahnbeamten und 
-Arbeiter und dem Verband der geeinigten Eisenbahnkompagnien, 
und im Sommer des J ahres 1909 ware infolge einer Reihe von 
partiellen Streiks in del' Kohlenindustrie beinahe ein Generalstreik 
aller Kohlenarbeiter des gesamten Konigreichs entstanden. Wer da 
weiB, was fiir die Bevolkerung Englands die Eisenbahnverbindungen 
und die Kohlenindustrie bedeuten, wird sioh leioht vorstellen konnen, 
welchen Grad die Spannung in der ganzen englischen Gesellschaft er
reiehte. Die Presse, die Meetings und endlich selbst die Regierungs
gewalt, alles vereinigte sieh, um den offenen Bruch zwischen beiden 
Organisationen, die zu den machtigsten im ganzen Konigreich gehorten, 
zu verhindern. So gespannt auch die Beziehungen zwischen diesen 
Organisationen der Arbeiter und des Kapitals waren, keine von beiden 
Parteien wagte es, der offentlichen Meinung offen entgegenzutreten, und 
daher endigten denn auch in beiden Fallen die Konflikte nicht mit einem 
Streik, sondern mit einem gegenseitigen KompromiB. 

So ergibt sich aus der oben von uns vertretenen Auffassung des 
Arbeiterstreiks, als einer der Formen moderner gewerblicher Konflikte, 
die Notwendigkeit einer naheren Untersuchung der von uns soeben 
angefiihrten Hauptmerkmale dieser Form des Kampfs zwischen Arbeit 
und Kapital. Wir haben zwei fundamentale Satze aufgestellt, die aus 
der von uns vertretenen Auffassung des Streiks folgen,. und haben im 

6· 
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Zusammenhang damit in allgemeinen Ziigen die charakteristischen und 
wesentlichsten Momente am Arbeiterstreik als einer okonomischen Er
scheinung oder Tatsache, ausgezeichnet. Nunmehr wollen wir etwas 
ausfiihrlicher auf die Analyse des Prozesses selbst eingehen und darauf 
achten, wie ein Streik in Westeuropa entsteht, wie er verlauft und wie 
er ausgeht, u~ dann ausfiihrlicher auf die Frage nach dem Verhiiltnis 
des Rechts und der GeselIschaft zum Streik einzugehen. 

II. Die Taktik der Arbeiterverbiinde bei Ausstinden. 
Die Frage nach der Taktik der Arbeiter im Kampf mit dem Unter· 

nehmer steht in unltislichem Zusammenhang mit der allgemeineren 
Frage nach dem Charakter der modernen Arbeiterorganisation in 
Westeuropa. Wir bben hier, wenn wir die Grenzen der una gesteUten 
Aufgabe nicht iiberschreiten wollen, nicht die Moglichkeit, langer bei 
diesem Problem zu verweilen, iiber das es bereits eine groBe Litetatur 
und zahlreiche ausfiihrliche Monographien gibt 1). 1m folgenden werden 
wir daher diese Frage nur in dem MaBe beriihren, aIs durch sie eine 
der oben gekennzeichneten Gruppen von Voraussetzungen fiir den Er
folg ellies Strew in der Gegenwart mitberiihrt wird. Aus diasem 
Grunde werden wir nur eine Seite der ganzen vieIseitigen Tatigkeit 
der modernen Arbeiterorganisationen ausfiihrlicher behandeln und zwar 
ist dies die Taktik und die Politik der Arbeiterverbande bei einem Zu
sammenstoB von Arbeit und Kapital. 

3. 
Die Arbeiterorganisationen in Deutschland haben heute noch 

keineswegs einen gleichartigen Charakter. So existiert gleichzeitig eine 
groBe Menge von Gruppenorganisationen, die gewohnlich eine feindliche 
Stellung gegeneinander einnehmen und sich nur selten zu gemeinsamen 
Vorgehen vereinigen. 

Die ersten Arbeiterorganisationen in Deutschland sind etwa um 
das Jahr 1865 entstanden. Eine groBere Ausdehnung konnten sie jedoch 
erst mit der AbschafIung des Streikverbots in den Jahren 1868 und 1869 
erla.ngen. Die ersten Organisationen wurden durch die Bemiihungen 
der sozialdemokratischen Partei geschaffen und erhielten ihre ii.uBere 

1) Die wichtigsten Untersuchungen iiber die Frage nach der Organisation 
derArbeiterausder neuerenZeit sind erstlichdie klassischenArbeiten derEhegatten 
S. und B. Webb. "The History of Trade Unionism" und "Ind. Democracy" (fiir 
England). ferner das Sammelwerk "Studies in American Trade Unionism'l, her
ausgegeben von J. H. Hollander und G. Barnett, New York 1906 und fiir 
Deutschland die neue Ausgabe von W. Kulemanns Wer!l:_I.Pie ... BernfeWl'8iRe". 
2. Aufl. 1908, Bd. I u. II. ... - - ---- ... -
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Sanktion auf dem ersten GewerkschaftskongreB zu Berlin vom 
Jahre 1868. DieseOrganisationen tragen denNamen "gewerkschaftIiche 
Zentralverbande". Fast gleichzeitig mit diesen Verbanden entstanden 
im Jahre 1868 auf Initiative der Vertreter der liberalen Partei Hirsch 
und Duncker die sogenannten "Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine". 
1878 wurde infolge des Sozialistengesetzes die erste Gruppe der Ge
werkschaften fast ganzlich vernichtet, und erst umdieMitte der achtziger 
Jahre begannen sie wieder aufzuleben, anfanglich lediglich in der Form 
lokaler Verbande, und erst mit dem Fall des Sozialistengesetzes im 
Jahre 1890 begann die unaufhaltsame Entwicklung der "Zentral
verbande". In demselben Jahre entstand "die Generalkommission 
der Gewerkschaften Deutschlands", die bis auf den heutigen Tag die 
oberste, aIle "Zentralverbande" umfassende Organisation bildet. 
Infolge der in Deutschland geltenden Beschrankungen des Koali
t,ionsrechts durfen diese Zentralverbande in ihren Debatten keine 
politischen Fragen beruhren. Das war der AnlaB, weswegen einige von 

. den alten lokalen sozialdemokratischen Gewerkschaften sich den Zentral
verbanden nicht anschlossen, da einzelne kleine Verbande weniger unter 
den Verfolgungen und Chikanen seitens der Regierung zu leiden haben, 
als die groBen zentralen Organisationen. Diese Gewerkschaften tragen 
gegenwartig den Namen "Lokale Vereine". 1m Jahre 1894 wurde von Ver
tretern der deutschen Katholiken noch eine dritte Gruppe von Arbeiter
verbanden, die sogenannten "christlichen Gewerkschaften" gegriindetl). 

Endlich gibt es auBer den angefiihrten Gruppen noch allerhand 
andere Arbeiterorganisationen, die gewohnlich unter dem Namen "un
abhangige Vereine" zusammengefaBt werden. Von der relativen Starke 
der einzelnen Gruppen dieser Arbeiterorganisationen in Deutschland 
gibt folgende Tabelle (S. 86) ein deutliches Bild. 

Aus dieser Tabelle ersehen wir, daB die "Zentralen Gewerkschaften" 
eine dominierende Stellung innerhalb der modernen Arbeiterorgani
sationen Deutschlands einnehmen; man kann besonders mit Rucksicht 
auf die uns hier interessierende Frage nach den gewerblichen Konflikten 
behaupten, daB die Bedeutung aller iibrigen Gruppen von Arbeiter
organisationen in Deutschland eine fast verschwindend kIeine ist. 
Daher konnen ffir die Feststellung des allgemeinen Charakters der 
Kampfe zwischen organisierten Arbeitern und Unternehmern in Deutsch
land nur die fur die erste Gruppe geltenden Daten ernstlich ffir uns in 

') Nach der Ansicht C. Legiens wurden diese Verbande von Vertretern 
der katholischen Kirche gegriindet, weil die sozialdemokratischen Gewerkschaften 
angeblich den Atheismus verbreiteten; man muB jedoch annehmen, daB hierbei 
in weit hOherem MaBe rein politische Erwagungen in Betracht kamen. (Erster 
internationaler Bericht iiber die Gewerkschaftsbewegung. 1903 S.63.) 
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Tabelle 1. 
Gewerkaohaftliohe Organiaationen inagesamt im Jahre 1908. 

I MitgIie- I Jahres- I JahreS-1 Vermog.-
Namen der Orgarusationen de~ahl e~me au~abe bes:nd 

Zentralverbande ....... 1831731 48544396 42057516 40839791 
Hirsch-Dunokersche Gewerkvereine. 105633 2694893 2350727 4210413 
ChristIiohe Gewerkschaften 1 ) ... 246 519 4394745 3556224 4513409 

Unabhii.ngige- und Lokalvereine 100 081 - - -
Zusammen. . . .. 12 301 964155634 034147 964 467149 563613 

Betracht kommen. Wir halten es <laher ffir notwendig, noch etwas langer 
bei diesen Daten zu verweilen. 

Die Struktur dieser Art Verbande ist etwa folgende: 
Erstlich sind sie aUe der "Generalkommission der Gewerkschaften 

Deutschlands· i 2) angegliedert. 
Ihrem aUgemeinen Charakter und ihrer Organisation nach sind 

die "Zentralverbande" vollig gleichartig oder homogen. Das Ziel, 
da.s sie ihren Statuten gemaB verfolgen, wird in den meuiten Fallen sogar 
mit denselbenWorten und den gleichen Wendungen ausgedriickt: es 
,betrifft den Schutz und die Forderung der materiellen und geistigen 
(oder auch der sozialen und okonomischen) Interessen ihrer Mitglieder. 
Mitunter wird auch noch hinzugefiigt "unter AusschluB aller politischen 
und religiosen Fragen "3). 

Ala Mittel zur Erreichung dieser Ziele gelten : geselliger gemeinsamer 
Verkehr und Pllegc der Solidaritat4), Beschaffung von ArbeitBgelegenheit, 

1) Die christIichen Verbande zerfallen in die ChristIichen Gewerkschaften 
(Gesamtverband), fiber die sich genauere Daten in der obenstehenden Tabelle 
finden, und in die ChristIichen Gewerkschaften (Unabhangige), die im Jahre 1908 
00 437 MitgIieder zii.hlten. Somit ist die Gesamtzahl der organisierten Arbeiter in 
Deutschland ein wenig groBer, ala wir sie oben angegeben finden und zwar 
= 2 382 401 (siehe den sechsten Internationalen Bericht fiber die Gewerkschafts
bewegung, 1908. Herausgegeben von dem internationalen Sekretii.r der gewerk
schaftIichen Landeszentralen, Berlin 1910. Verlag der Generalkommission der 
Gewerkschaften Deutschlands S. 143). 

I) Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands besitzt keine 
geschriebenen Statuten, und ihre Funktionen werden in einzelnen Grundsll.tzen 
festgelegt, die auf den Kongressen' ausgearbeitet werden. Die Tii.tigkeit dieser 
Kommission ist hauptsichIich auf die Mitwirkung und die persOnIiche BeteiIigung 
an den offentIichen Gewerkschaften gerichtet; von ihren Funktionen bei gewerb
liohen Konflikten wird nooh die Rede sein. 

a) Siehe die Statuten des Zweigvereines d. Brauereiarbeiter, des Verbandes 
d. Fabrik-, Land- und Hilfsarbeiter, des Verbandes d. Schneider, Schneiderinnen 
u. verw. Bernfsgenossen, des Verbandes der Steinsetzer, Pfiasterer und Bernfs
genossen u. a. 

C) SO z. B. lesen wir in den Statuten des Verbandes der Holzarbeiter (2 § 3a); 
Aufklii.rnng und Bildung der MitgIieder und Pfiege der Solidaritii.t unddes geselligen 
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Erhebungen iiber die Arbeitsverhiiltnisse in den einzelnen Betrieben1), 

Rechtsschutz, materielle Unterstiitzung; in den Statuten einzelner Ge· 
werkvereine wird auch noch auf den Kollektivvertrag hingewiesen2). 

Daneben finden wir in fast allen Statuten als Anhang ein spezielles 
"Streikreglement". Aber ehe wir zu diesem iibergehen, wollen wir noch 
ein wenig bei der Struktur dieser Art Verbande, wie sie in den 
Statuten ihren Ausdruck findet, verweilen. 

Die Organisation der "Zentralverbande" ist mitunter sehr kompli. 
ziert, was von der GroBe des Verbandes, d. h. von der Zahl seiner Mit· 
glieder und dem Bereich seiner Tatigkeit abhiingt. 1m allgemeinen er
streckt sich der Bereich eines "Zentralverbandes" nicht iiber die Grenzen 
Deutschlands 3). Gewohnlich besteht ein jeder Verein aus lokalen Ab· 
teilungen - Filialen, Zahlstellen, Lokalverwaltungen, Zweigvereinen 
usw. - und einzelnen Mitgliedern. Zur Bildung eines lokalen Zweig· 
vereins sind mindestens 10 bis 15 Mitglieder erforderlich. 1m entgegen· 
gesetzten Falle hat sich jeder einzelne personlich als Mitglied an den 
Zentralverein anzuschlieBen. Organe des "Zentralvereins" sind: der 
Vorstand der lokalen Vereine, der Verbandsvorstand, der Verbands· 
ausschuB und der Verbandstag. Mitunter kommt zu den lokalen Ab· 
teilungen und zu dem Verbandsvorstand auch noch das Bureau der 
"Gauvereinigungen" hinzu. Dies sind die Organe, die wir bei fast allen 
"Zentralverbanden" vorfinden; daneben aber finden sich auch noch 
andere, wie dieKontrollkommission, dieAgitations~ommission, die PreB· 
kommission, die Redaktion usw.'). 

Verkehrs derselben in den Zahlstellen durch Abhalten regelma.Biger Versammlungen 
und Veranstaltung von Vortragen; ganz ahnliche Punkte finden sich auch in den 
Statuten der anderen Gewerkvereine. 

1) Hauptsachlich zum Zweck der Feststellung der lokalen Verhaltnisse, wie 
der Hohe des Arbeitslohnes, der Dauer der Arbeitszeit und ahnlicher Daten, wie 
man ihrer fiir die Aufstellung der entsprechenden Forderungen im Fall eines 
Konfiikts bedarf. 

2) Der Hinweis auf die Notwendigkeit eines Kollektivvertrages findet sich 
noch nicht in den Statuten aller Gewerkvereine, sondern zunachst nur in denen neueren 
Datums. Vgl. z. B. die Statuten des Verbandes der Hutmacher, der Metallarbeiter, 
der Schuhmacher, der Schiffsarbeiter, der Kupferschmiede, der Gemeinde· und 
Staatsarbeiter usw. 

3) Zuweilen aber bilden diese Verbii.nde auchKartelle mit den entsprechenden 
Organisationen anderer Lander, so z. B. hat der "Zentralverband der Maurer 
Deutschlands" auf zwei Jahre, von 1905-1907 einenKartellvertrag mit den gleichen 
Gewerkschaften in Danemark, Schweden, Norwegen, Italien, Osterreich und 
Ungarn geschlossen. Vgl. d. Statut und Streikreglement fiir 1905 bis 1907. Kartell· 
vertrage. Verlag Auer & Co. in Hamburg. 

') VgI. besonders die komplizierte Organisation im Statut des deutschen 
"Senefelder Bundes" (Verband der Litographen, Steindrucker und verwandter 
Bernfe). Dieser Verband ist 1873 gegriindet; die Statuten wurden jedoch im Jahre 
1905 noch einmal revidiert. 
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Fiir die Frage, die W1S hier Wlmittelbar beschaftigt, d. h. fiir das 
Problem der Taktik der Gewerkvereine bei Ausstanden brauchen wir 
nicht ausfiihrlicher a.uf die FWlktionen aller oben erwahnten Organe ein
zugehen. Es geniigt darauf hinzuweisen, daB juridisch Wld tatsii.chlich 
die ganze Macht in den Handen des Verbandsvorstandes liegt, der aus 
7 bis 9 Vertretern besteht, die alle zwei bis drei Jahre von samtliohen 
Mitgliedern in der GeneralversammlWlg der Mitglieder gewahlt werden. 
Ta.tsli.chlich wird die Macht dieses Orga.ns nooh dadurch befestigt, daB 
a.lle Geldmittel in die allgemeine Kasse des Verbandes flieBen. Gewohn
lich wird in den Statuten auch nooh festgesetzt, daB alIe Mitglieder
beitrage, die bei den Zweigvereinen einlaufen, an die Zentralkasse weiter
gegeben werden miissen; von dem, was sonst nooh an Mitteln einlauft, 
diirfen nur 25% in den Kassen der Zweigvereine festgehalten werden1). 

Von der ausgedehnten Tatigkeit der Zentralveroonde Deutschlands 
kann man sich nach den Ausgaben dieser Vereine, wie sie in der hier 
folgenden Tabelle verzeiohnet sind, ein Bild machen. 

Wir miissen nooh bemerken, daB sich in einzelnen Industriezentren 
in der letzten Zeit besondere Gewerkschaftskartelle aus den Filialen 
verschiedener Zentralveroonde zu bilden begonnen baben. Das Haupt-

Tabelle 2. 

Jahresa.usgaben der Zentralverblmde Deutschlands im Jahre 1908. 

Die Hauptposten S) 

Reise- und Umzugsunterstiitzung • . 
Arbeitslosenunterstiitzung. • . . . • 
Arbeitsunf/l.higen- (Kranken-Unterstiitzung) , 
Invalidenunterstiitzung . 
Beihilfe in Sterbe£ii.lIen. • 
Beihilfe in Notf/l.lIen. . 
Streiks ....... . 
Rechtsschutz . . . . . 
GemaBregeltenunterstiitzung 
Organisationsausgaben . . . 
Agitation •.....•.. 
Druckschriften, Broschiiren u. s. m .. 
Bibliotheken. . . 
Unterrichtskurse . 
Statistiken . . . 

Organisa
tionen 

43 
51 
8 

48 
47 

53 
48 

60 
54 
39 
29 
14 

I Gesamtsumme 
in Mark 

1474510 
8134388 
8473853 

419781 
666494 
508976 

4819399 
326765 

1440263 
4883667 
2480059 

362563 
152781 
85743 
54812 

1) Eine vollstii.ndige Zusammenfassung der auf die Frage der Organisation 
und die Struktur dieser Verbll.nde beziiglichen Statuten findet sioh in der Arbeit 
von Schildbach, .. Verfassung und Verwaltung der freien GewerJpwhaften in 
Deutschland". V gl. die Zeitschrift fiir Sozialwissenschaft von J. W 0 If, 1909 ... 
Heft 9-11. 

I) Ausfiihrliche Angaben finden sioh im Bericht fiir das Jabr 1908, S. 130ft. 
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ziel dieser Organisationen besteht in der Feststellung der allgemeinen 
Arbeitsverhaltnisse in den verschiedenen Industriezweigen eines ge
gebenen Distrikts. Zugleich vertritt solch ein Gewerkschaftskartell 
die allgemeinen Interessen der Arbeiter in einem bestimmten Industrie
bezirk. Die tatsachlichen Funktionen dieser Kartelle scheinen noch nicht 
endgliltig festzustehen, und del' offizielle Bericht liber die Gewerkschafts
bewegung in Deutschland spricht nur in ganz allgemeinen Wendungen 
liber diese Funktionen: "sie haben kurz gesagt die Aufgabe, dafiir zu 
sorgen, daB die Arbeiterschaft des Ortes in materieller und geistiger 
Beziehung fortschreitet" 1). 

Infolgedessen haben die Kartelle begonnen, haupsachlich durch 
Vel'anstaltung von Geldsammlungen zur Unterstlitzung der Arbeiter 
aktiv an den gewerbIichen Konflikten (Ausstanden, Boykotts und 
Lockouts) teilzunehmen. Infolge dieser Tatigkeit gerieten die Kartelle 
sehr bald in Kollision mit dem Verbandsvorstand der Zentralverbande, 
und dies flihrte dazu, daB au,f dem KongreB der deutschen Zentral
verbande 1905 der BeschluB gefaBt wurde: die Veranstaltung VOn 
Geldsammlungen zugunsten der Streikenden Mnne den Kartellen 
nur mit besonderer Zustimmung der Generalkommission der deutschen 
Zentralverbande gestattet werden. Damit ist jedoch die Teilnahme der 
Kartelle an Konflikten noch nicht endgliltig unmoglich gemacht. 

Die folgende Tabelle gibt ein gutes Bild VOn der Bilanz und der all
gemeinen Tatigkeit del' Kartelle. 

Tabelle 3. 
Die Gewerkschaftskartelle und die Arbeitersekretariate in der Peri ode 

von 1901-1908. 

Berichtet ist von Zahl der 
Auegabe 

Streikuntenttitzung 

I: Einnahme 
ohne I: ... " "'I: 

.. 
ohne Streik-~ " Aua der Au.,Samm-Jahr ~t~ cD~~.£ "" Streikunter-

" ~==~ lfU~ i sammlung KartellkasBe lungen ... stfttzung 
~ ", .... <;E"'.g 
~ Po; ~ 

"Cl '" M M M M .. 
1901 319 90,0 3,995 481718 294189 208349 27346 214104 
1902 365 93,0 4,742 614722 272394 285468 41023 60739 
1903 387 93,5 5,207 758723 435466 305 218 60870 717525 
1904 405 93,5 5,559 924026 395712 398601 43976 263822 
1905 465 96,9 6,495 1180940 512394 499671 34077 878715 
1906 526 95,1 7,390 1500206 672545 559981 27919 267545 
1907 558 95,1 7,777 1596409 784647 683081 17927 97302 
1908 606 97,3 8,438 1560896 886304 869558 5868 7732 

1) 2. Internationaler Bericht liber die Gewerkschaftsbewegung 1904. Berlin 
1906, S.59. 
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Ta.belle 4. 
Die wichtigsten Ausgaben der deutschen Gewerkschaftskartelle 

(1908). 

Die einzelnen Posten 

FUr Agitation. . . . . . . . . . . . . . . 
" Arbeitervertreterwahlen. . . . . . . . . 
.. Herbergen und Arbeitsnachweise . . . . 
.. Gewerkschaftshii.user und VersammlungssiiJe 
.. Auskunfterteilung, Bibliotheken und Lesehallen. 
" Streib (aus der Kartellkasse) ... 
" Verwaltung, Gehii.lter, Miete usw. ,. 
" Statistische Erhebungen . . . 

4. 

Zusammen 
in Mark 

84427 
29322 
14789 
82086 

239403 
5868 

189058 
7001 

Die Grundprinzipien der Arbeitertaktik bei Streib werden in den 
Statuten der Zentra.Iverbande mit groBer Vollstii.ndigkeit dargestellt. 

Die Stellung dieser Verbande zu diesen Konflikten wird 
in einem dieser Statuten folgendermaBen geschildert: "Der Verband 
verfolgt unter anderem den Zweck, fiir seine Mitglieder giinstige Lohn
und Arbeitsbedingungen zu erringen. Dieser Zwack kann jedoch nur 
erreicht werden, wenn bei allen Arbeitsemstellungen mit der groBten 
PlanmaBigkeit vorgegangen wird, und aus diesem Grunde miissen die 
nachstehenden Bedingungen mit der groBten Piinktlichkeit befoIgt 
werden"l). In einem anderen Statut wird dieseFrage noch ausfiihrlicher 
behandelt: "Die Filialen haben unausgesetzt im Auge zu behalten die 
Verbesserung der Lebenslage unserer Kollegen und Kolleginnen. Zu 
diesem Zweck braucht nicht immer gestreikt zu werden; durch Vorsicht 
und Wachsamkeit kann vieles erreicht und bei giinstigen wirtschaftlichen 
Verhii.1tnissen eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen ver
mieden werden. Falsch ist es, Lohnbewegungen zu inszenier~n, um die 
Indifferenten anzuregen oder fiir die Organisation zu gewinnen. Auf 
diese Art gewonnene Mitglieder verlassen die Organisation wieder reeht 
schnell, ganz gleich ob ein Streik gewonnen oder verloren wird. Auf 
Unorganisierte bei Lohnbewegungen zu reehnen, hat sich immer a.ls 
falsch erwiesen. Bei a.llen Lohnbewegungen kommt nur in Betracht die 
Starke und Leistungsfahigkeit unseres Vereins und die Einigkeit und 
Geschlossenheit im Vorgehen. Ein wichtiger Faktor ist ferner die Ge
schaftslage am Orte im allgemeinen. 1st in einem Geschaft wenig zu 
tun, oder ist die Konjunktur im allgemeinen ungiinstig, dann ist es 
besser, jedes Vorgehen fur giinstigere Zeiten zu vertagen. Vorsicht ist 

1) Statut und Unterstiitzungs-Reglement. Zentral-Verbandaller in der 
Schmiederei beschii.ftigten Personen. Hamburg 1906, S. 15. 
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besonders geboten bei Abwehrbewegungen, weil die Unternehmer in 
der Regel nur dann zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 
greifen, wenn sie im Vorteil sind, d. h. wenn die Arbeitslosigkeit groB, 
die Organisation schwach oder Uneinigkeit vorhanden ist. Bei MaB
regelungen, die immer die besten Kollegen treffen und groBe Erbitterung 
hervorrufen, ist doppelt Vorsicht geboten. Die Statistik beweist, daB 
die meisten Streiks wegen MaBregelungen verloren gingen oder, wenn 
der Streik gewonnen wurde, daB recht schnell ein Grund gefunden wurde, 
sich des "unbequemen Arbeiters" zu entledigen. Es diirfte daher ange
bracht sein, in der Regel bei MaBregehmg reichliche Untersttitzung zu 
geben, aber auf einen Streik zu verzichten"l). In allen Statuten der 
Zentralverbande finden wir die grundlegende Forderung, daB, ehe der 
Streik selbst erklart wird, am Orte eine gewisse Zeit lang griindliche 
Erhebungen tiber den zu erwartenden Konflikt angestellt werden 
mUssen, und daB auBerdem noch die spezieUeSanktion seitensdesZentral
verbandes eingeholt werde. 

Die fUr die Erhebungen tiber den drohenden Konflikt erforderliche 
Zeit wird in den verschiedenen Statuten sehr verschieden angegeben: sie 
betragt in einzelnen Fallen zwei Wochen, in anderen einen, zwei und 
sogar drei Monate. Die Sanktion des Zentralverbandes ist notwendig, 
einerseits, um einem Streik bei allen organisiertenArbeiternAnerkennung 
zu verschaffen und damit einem unfreiwilligen Streikbrechertum ent
gegenzutreten, und andererseits bildet diese Sanktion die notwendige 
Voraussetzung fUr das Recht der Streikenden auf eine Untersttitzung 
yon Seiten der Zentralverbande2). 

Wenn in irgend einer Gegend ein Konflikt zwischen Arbeitern und 
Unternehmern ausbricht, so sind die Arbeiter verpflichtet, ehe sie etwas 
unternehmen, die Angelegenheit durch eine ganze Reihe von Instanzen 
hindurchgehen zu lassen. Der Verband der Gemeinde- und Staats· 
arbeiter setzt hierfUr folgende Stufenleiter von Instanzen fest: 

1. Sektionsversammlung, 2. Filialvorstand (eventuell FiIialvorstand, 
FiIialversammlung), 3. ArbeiterauschuB (soweit vorhanden, bzw. 
aktionsfahig), 4. Betriebsvorstande (bzw.Deputation), 5. Magistrat(bzw. 
Btirgermeister), 6. Stadtverordneten- (bzw. Gemeindebevollmachtigten-

1) Statut des Zentralvereins flir aIle in der Hut· und Filzwarenindustrie 
beschaftigten Arbeiter und Arbeiterinnen. Altenburg 1904, S.37. 

2) Ausnahmsweise wird in dem Statut der Metallarbeiter von dem Recht 
einer selbstandigen Erklarung des Streiks durch den Vorstand eines Zweigvereins 
geBprochen, wenn ein Bolcher mehr als 3000 Mitglieder zahlt; aber auch dies gilt 
nur fur den Fall, wenn eine groJle Bewegung im Gange ist, und auch hierbei ist 
es notwendig, daJl der Vorstand sich mit dem Vorstand des Zentralverbandes in 
Verbindung setzt. Statut des Deutschen Holzarbeiterverbandes. Stuttgart 1905, 
S. 27 ft. 
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Kollegium) FUr private Unternehmungen: 1-3 wie oben, 4. Arbeit
geber, 5. Eventuelle sonstige offentliche Korperschaften 1). 

Es ist die allgemeine Regel, daB die Arbeiter einer Organi
sation im FaIle eines Konflikts in irgend einem Betriebe sich an 
der Zahlstelle versammeln mussen, um fiber die Unstimmigkeiten ge
meinsam mit dem Vorstand zu beraten. Wenn die Versammlung zu 
keinem Ergebnis gelangt, benachrichtigt der Vorstand der Filiale den 
Vorstand des Zentralverbandes von dem Konflikt. Auf diese 
Benachrichtigung hin ist· der Vorstand des Verbandes verpflichtet, 
aIle Angaben, die zu einer Untersuchung der Frage notwendig sind, wie 
z. B. die Daten fiber die Zahl der an dem betreffenden Orte beschaftigten 
Arbeiter einer bestimmten Branche, fiber die Zahl der Mitglieder der 
Gewerkschaft, fiber die Zahl der durch den Konflikt betroffenen Arbeiter 
und die Anzahl der Organisierten, fiber die Zahl der Familienvater und 
Kinder, den Zeitpunkt ihres Eintritts in den Verband usw. einzufordern. 

Ferner hat er genaue Angaben zu verlangen: fiber den 
Konflikt, fiber den Zeitpunkt seiner Entstehung, fiber die aufgestellten 
Forderungen usw., und endlich mfissen die allgemeinen Daten fiber die 
Arbeitsverhaltnisse am gegebenen Ort, die Hohe des Arbeitslohns, die 
Lange des Arbeitstags, die Wohnungsverhaltnisse, die Preise der not
wendigsten Lebensmittel usw. in ein besonderes Formular eingetragen 
und dem Vorstand zugestellt werden. Alle diese Angaben werden 
zusammen mit den naheren fiir die Sache in Betracht kommenden 
Umstiinden von den MitgIiedern des Verbandsvorstandes beraten und 
untersucht, und auf Grund dieser Untersuchung wird sodann ein be
stimmter EntschluB gefaBt, d. h. die Erlaubnis und Sanktion ffir die 
Erklarung des Streiks gegeben, oder je nach dem Fall auch nicht ge
geben2). In komplizierteren Fallen entsendet der Verbandsvorstand 
einen besonderen Vertrauensmann an Ort und Stelle, der die noch 
fehlenden Daten sammeln oder in. Vorverhandlungen mit dem Unter
nehmer oder einem Bevollmachtigten des Unternehmers eintreten muB; 
gewohnlich werden sodann dem Unternehmer die schriftlich formulierten 
Forderungen mit der Unterschrift aller beteiligten Arbeiter in alpha
betischer Reihenfolge vorgelegt. 

Wie wir schon oben bemerkt haben, ist zum mindesten eine be
stimmte minimale Frist (die gewohnlich nicht weniger als zwei Monate 
betragt) erfol"rierlich, ehe der Streik erklart werden darf3). 

1) Statut des Verb andes der Gemeinde- und Staatsarbeiter. 1906, § 50,4. 
2) Es ist allgemeine Regel, daJ3 die am Konflikt interessierten Arbeiter nicht 

das Recht haben, dem Unternehmer irgend welche Forderungen zu unterbreiten. 
Der Vorstandeiner Gewerkschaft, sowohl einer lokalen wie auch weiter einer zentralen, 
berit, stellt die entsprechenden Forderungen selbst auf und formuliert sie selbst. 

") Von dieser Regel sind gewohnlich die sogenannten Abwehrstreiks oder 



Die Taktik der Arbeiterverbii.nde bei Ausstanden. 93 

Wenn der Vorstand des Zentralverbandes seine Zustimmung zum 
Streik ausspricht, wird der Vorstand der Filiale sofort davon benach
richtigt, und dieser legt seinerseits die Sache der allgemeinen Mitglieder
versammlung vor. In einzelnen Statuten wird empfohlen, auch noch in 
diesem Stadium den Versuch einer Verstandigung mit dem Unternehmer 
zu roachen und erst, wenn aIle Mittel zu einer friedlichen Beilegung des 
Konflikts erfolglos ge blieben sind 1), wird die Frage, ob der Streik erklart 
werden solI, zur Abstimmung gebracht 

Ein Beschlull ist gwtig, wenn sich eine bestimmte Mehrheit der 
Versammlung ffir den Streik ausspricht; in den meisten Fallen betragt 
diese Mehrheit nach den Statuten "Is in anderen Fallen '/0' Die Ab
stimmung ist streng geheim. Der Verband der in der Lederfabrikation 
beschli.ftigten Arbeiter verlangt, daB, wenn der Beschlull, den Streik zu 
erklii.ren, Gultigkeit haben soll, nicht nur '/5 aller beteiligten Arbeiter 
fur den Streik gestimmt haben, sondern daB daneben noch mindestens a I. 
aller am Konflikt beteiligten Arbeiter organisiert sein mUssen"). Die 
ubrigen Verbiinde stellen eine solche Forderung nicht. 1m allgemeinen 
flilIt jedoch der Beschlull, durch den die Proklamierung des Streik sausge
sprochen wird, noch durchaus nicht mit dem eigentlichen Moment der 
Streikerkilirung zusammen. Dieser Moment hiingt bereits von der 
Kompetenz eines besonderne ausfuhrenden Organs abo 

Wenn der Beschlull gefaBt und die festgesetzte Frist verflossen ist, 
wird in der Generalversammlung der Mitglieder der Filiale ein besonderes 
Komitee zur Durchfuhrung des Streiks (die Streikleitung) gewahlt. 
Dieses Komitee hat aus Personen zu bestehen, die dem gegebenen Ver
bande angehoren, und mull nach dem Ausdruck eines Statuts aus "zu
verlli.ssigen, erfahrenen und gewandten Mitgliedern" bestehen3). 

Das Streikkomitee hat je nach der Ausdehnung des Streiks und 
des vom Streik betroflenen Gebiets aus 3 bis 5 Personen, zum mindesten 
aber hat es aus einem Vorsitzenden, einem Kassierer und einem Schrift
fuhrer zu bestehen. Nach einigen Statuten der Zentralverbiinde haben 

Aussperrungen, d. h. solche Konflikt~ ausgenommen, bei denen es sich fiir ,die 
Arbeiter um die Aufrechterhaltung des status quo handelt. 

1) Wenn nun ein Streik "absolut notwendig geworden ist", wie es im Statut 
des deutschen Buchbinderverbandes 1904, S.23 heiBt; im Statut der Maurer 
wird die Erklii.rung eines Streiks in der Zeit vom November bis zum Marz iiber
haupt verboten (vgl. Zentralverband der Maurer Deutschlands, Streikreglement 
§ 8), do. die Arbeit in dieser Zeit in bedeutendem MaBe eingeschritnkt wird und ein 
Streik unter diesen Verhaltnissen nur wenig Aussicht auf Erfolg haben kann. 

2) Statut des Zentralverbandes aller in der Lederfabrikation beschaftigten 
Arbeiter und Arbeiterinnen Deutschlands. Berlin 1905, § 5, Streikreglement II. 4. 

3) Statut des Verbandes der Gemeinde- und Staatsarbeiter, S.29. 
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die Mitglieder des Streikkomitees noch auf ein besonderes Honorar im 
Betrage von 50 Pfennig pro Tag Anspruch1). 

Die Aufgabe des Komitees besteht in der Durchffthrung des 
Streiks. 

In dieser Beziehung hat es laut den Statuten eine recht komplizierte 
Funktion zu erfii1len, so z. B. finden wir in dem Statut der Maurer eine 
ausfiihrliche Aufzahlung aller der Streikleitung obliegenden Ptlichten. 

AuBer der allgemeinen Leitung des Streiks liegt der Streikleitung 
im besonderen ob: 

a)" die Ausstellung der Streikkarten und Fiihrung des "Verzeich
nisses der Streikenden"; 

b) die Ausstellung der Arbeitskarten und Fiihrung des "Ver
zeichnisses der Ar beitenden " ; 

c) die Entgegennahme und Eintragung der Kontroll- und Ab
meldungen in das "Kontroll-Meldebuch"; 

d) die Fiihrung des Bautenverzeichnisses und Vornahme der Bauten
kontrolle am Mittwoch einer jeden Woche; 

e) die Kassenverwaltung, Auszahlung der Streik- und Reise
unterstiitzung und die damit verbundene Buchfiihrung; 

f) die Einsammlung der Streikbeitrage von den arbeitenden Kollegen 
und Eintragung der Beitrage in das "Verzeichnis der Arbeitenden"; 

g) die Berichterstattung an den Verbandsvorstand und fiir den 
"Grundstein "2). 

Hierzu kommt gewohnlich noch die Sa.mmlung alier Arten von 
Da.ten, die sich auf den schwebenden Konflikt beziehen, als da sind die 
Korrespondenz mit den Untemehmem, Flugblatter, Broschiiren, Aus
ziige aus der Prease usw. 

Die Streikenden selbst haben die Pflicht, die Mitglieder der Streik
leitung bei der Aufstellung der Listen und Abrechnungen zu unter
stiitzen, fUr den Schutz der Kassierer bei der Ausgabe von Unterstiitzungs
geldem zu sorgen, allerhand Ma.terial, das sich auf den Kontlikt bezieht, 
zu sammeln usw. Aber auBer diesen Hilfsfunktionen haben die streiken
den Arbeiter noch weit bestimmtere Ptlichten: 

1. Jeder Streikende hat zur Kontrolle zu erscheinen. In dem Statut 
der Maurer existiert die Vorschrift, daB die naher wohnenden Streikenden 
tii.glich zweimal - zwischen 8Yz und 12 Uhr morgens und zwischen 
2 und 6 Uhr nachmittags zur Kontrolle zu erscheinen haben, die weiter 
wohnenden haben sich einmal im Tage zur Kontrolle einzustellen. Diese 
besteht darin, daB Karten mit einem besonderen Kontrollstempel 
versehen werden. 

1) V gl. z. B. Zentralverband der Maurer Deutschlands, Statut, Streikreglement 
§ 14. 

') Zentralverband der Maurer Deutschlands, Statut, Streikreglement § 16. 
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2. Haben aIle Streikenden Wachtdienste in Form des sogenannten 
Streikpostenstehens zu erfiilIen, um die Streikbrecher von dem Zutritt 
zur Arbeitsstatte abzuhalten 1). AuBerdem gilt der Besuch aller alIgemeinen 
Streikversammlungen als obligatorisch fiir samtIiche Streikenden. 

Was nun die Durchfiihrung des Streiks anbelangt, so unterliegt 
diese Seite der Sache iIIrer N atur nach weniger einer allgemeinen Regle
mentierung, und wir finden daher hieriiber nur ganz allgemeine Be
merkungen, wie etwa folgende: "Dem Unternehmer hat die Streik
leitung mitzuteilen, daB sie zu Verhandlungen jederzeit bereit ist" oder: 

"Die Streikleitung hat, ohne fortwahrendes Drangen nach Ver
handlungen, alIes zu tun, eine Verstandigung mit den Unternebmern 
herbeizufiihren und hat Einladungen zu Verhandlungen Folge zu leisten. 
Zieht sich der Streik in die Lange, kann auch das Gewerbegericht als 
Einigungsamt angerufen werden"2). 

1m FaIle einer ungeschickten und ungliicklichen Leitung d.es Streiks 
durch das Streikkomitee hat der Vorstand des Zentralverbandes das 
Recht, die Leitung des Streiks selbst in die Hande zu nehmen, andern
falls gehen die Streikenden der Hilfe und der finanziellen Unterstiitzung 
durch den Zentralverband verlustig3). 

Das Problem der Unterstiitzung bei Streiks wird in den Statuten der 
Zentralvereine mit groBer Sorgfalt behandelt. 

Vor allem stoBen wir dort auf die Frage nach den Quellen, denen 
wahrend eines Streiks die Unterstiitzungsgelder entnommen werden. 
1m allgemeinen gibt es bei den Zentralverbanden in Deutschland keinen 

1) In einzelnen Statuten existiert auch die Vorschrift, dall fUr dieses Amt 
nur "die ruhigsten und besonnensten Leute" von der Streikleitung ausersehen 
werden diirfen (vgl. das Statut des Zentralverbandes der in der Hut- und 
Filzwarenindustrie beschaftigten Arbeiter, § 38). Wie wir weiter sehen werden, 
ist dies ein aullerordentlich bedeutsames Moment in dem allgemeinen Prozell des 
StreiIm. In einzelnen Statuten gibt es auch die Bestimmung, dall die Streikenden 
bei einer Weigerung, Streikposten zu stehen, der wochentlichen Streikunterstiitzung 
verlustig gehen. (Vgl. Verband der Bau-, Erd- und gewerblichen HiHsarbeiter 
Deutschlands. Streikreglement § 16.) 

I) Statut d. Z. V. fUr aHe in der Hut- und FiIzwarenindustrie beschiLftigten 
Arbeiter und Arbeiterinnen, S. 38. 

3) So finden wir in dem Statut des Deutschen Buchbinderverbandes foIgende 
Bestimmung: "Wird den Anordnungen des Verbandsvorstandes nicht FoIge ge
leistet, oder kommen grobe VerstoBe gegen die Interessen des Verb andes bei ein
zeInen Streikleitungen vor, so hat der Verbandsvorstand das Recht, die betreffende 
Streikleitung durch andere Personen zu ersetzen, eventueH jede Unterstiitzung 
zu verweigern." (Statut des Deutschen Buchbinderverbandes 1904, Bestimmungen 
bei Strew und Mallregelungen, § 10). Noch weitere Kompetenzen in bezug auf ein 
Eingreifen in den Verlauf des Streiks werden dem Vorstand in einem andern 
Statut eingeriiumt. "Der Verbandsvorstand kann, wenn es ihm notwendig erscheint, 
die Oberleitung iibernehmen, und sind dann fiir weitere Fiihrung des Streiks 
seine Beschliisse mallgebend." (Statut des Verbandes der Gemeinde- und Staats
arbeiter, § 55 1.) 
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speziellen Streikfonds. Die Unterstiitzungsgelder werden aus den aUge
meinen Mitteln des Zentralverbandes bestritten, wobei in den meisten 
Fallen die vorhandenen Mittel durch besondere Extrabeitrage erganzt 
werden. 

So ist nach dem Statut des Zimmererverbandes "der Zentralvor-
8tand berechtigt, zur Unterstiitzung von Ausstanden Extrabeitrage 
auszuschreiben, welche jede Zahlstelle verpflichtet ist, aus Mitteln des 
ortlichen Fonds an die Hauptkasse zu leisten. Als Grundlage fiir die 
Berechnung gelten je 13 Beitrage die fiir ein Mitglied zahlen. Neuge
griindete Zahlstellen haben im ersten Kalenderjahre ihres Bestehens 
nur die ffii,lfte der ausgeschriebenen Streikfondsbeitrage zu leisten" 1). 
Gewohnlich aber werden diese Extrabeitrage unmittelbar von den 
Arbeitern selbst erhoben. Die Hohe dieser Beitrage wird entweder 
schon im voraus in den Statuten selbst oder je nach der Zahl der 
Streikenden und je nach der Dauer des Streib von dem Vorstand des 
Zentralvereins festgesetzt. In den Statuten ist die Hohe dieser Beitrage 
sehr verschieden angesetzt: ("Von 50 Pfennig bis zu einer Mark pro 
Woche fiir jedes Mitglied, der Stundenlohn einer Woche, ein bestimmter 
Prozentsatz (10%) des Tagesverdienstes usw. ") hiiufig aber auch wird 
der Extrabeitrag von der Hohe der gewohnlichen Beitrage abhiingig 
gemacht. So z. B. steDt eine Gewerbchaft folgende Taxe auf: 

Ordentliohe Beitriige 
pro Woche 

20 
25 
30 
35 

Extra.·Beitrage 
pro Woche 

5 
10 
15 
20 

Ordentliche Beitrii.ge 
pro Woche 

40 
45 
50 
55 

Extra.Beitrii.ge 
pro Woche 

25 
30 
35 
401) 

Nach den Statuten einzelner Vereine hat der Vorstand das Recht, 
besondere Streikmarken zu je 50 Pfennig auszugeben, die von den 
Mitgliedern freiwillig erworben werden konnen; wenn jedoch die Unter
stiitzungsgelder im Fall eines Konflikts die Summe von 20 000 Mark 
iibersteigen, so ist jedes MitgIied verpflichtet, eine solche Marke zu 
kaufen, die dann in sein Arbeitsbuch eingeklebt wird3). 

Was das Recht der Streikenden auf Unterstiitzungsgelder anbelangt, 
so hangt dieses von einer ganzen Reihe von Umstanden abo Die erste 
Bedingung bildet die Zustimmung zum Streik und seine Sanktion durch 
den Zentralverband. Ferner gilt die allgemeine Regel, daB nur solche 

1) Statut des Zentral. Verbandes der Zimmerer und verwandter Berufs· 
genossen Deutschlands, Hamburg 1905, Streikreglement § 14. 

2) Verband der Bau·, Erd. und gewerblichen Hilfsarbeiter Deutschlands, 
Statut § 9. 

8) Statut des Verbandes der Hafenarbeiter und verwandter Berufsgenossen 
Deutschlands, Hamburg 1906-1908, Streikreglement §§ 10-12. 
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Personen ein Reoht auf eine Streikunterstiitzung haben, die Mitglieder 
einer Gewerksohaft sind, und bereits seit einer bestimmten Frist, die 
mindestens lO Woohen, drei Monate, oder (was am haufigsten ist) 
26 Wochen betragen muB, Mitgliederbeitrage bezahlen. In einzelnen 
Statuten wird jedoch eine Ausnahme hiervon gemacht, so z. B. heiBt 
es in dem Statut des Zentralverbandes der Masohinisten: "Berufsange
hOrige, welche wahrend eines Streiks sich solidarisoh erklaren und Mit
glieder werden, konnen auf Antrag der Ortsverwaltung oder des Gau
leiters ebenfalls Unterstutzung erhalten, deren Rohe dem Ermessen 
des Verbandsvorstandes uberlassen bleibt"l). 1m Statut des Verbandes 
der Gemeinde- und Staatsarbeiter wird die Verteilung von Streik
unterstiitzungen an Arbeiter, die keine Mitglieder des Verbandes 
sind, von gewissen "Umstanden" abhangig gemaoht. Jedenfalls aber 
werden diese Unterstutzungsgelder in halber Rohe ausgezahlt. Ferner 
ist eine weitere notwendige Bedingung eine ausreichend lange Dauer 
des Streiks, die mindestens 3 Tage betragen muB. Daher gibt es in 
einzelnen Reglements die Bestimmung, daB eine Ausgabe von Streik
unterstiitzungen erst vom 3., 8. und zuweilen erst vom 14. Streiktage 
ab erfolgt. 

Mitunter wird fur die Bezahlung von Streikunterstutzungen eine 
Maximaldauer von 14 Wochen angesetzt; aber nach Ablauf dieser Zeit 
hat der Vorstand des Zentralverbandes das Recht, die Auszahlung 
von Streikunterstiitzungen nach eigenem Gutdiinken zuregeln 2). In 
einem Statut finden wir eine interessante Bestimmung, nach der die 
Streikunterstiitzung als ein Darlehn auf eine bestimmte Zeit betraohtet 
wird, das bei Gelegenheit getilgt werden muB8). 

Dber den Betrag der ausbezahlten Unterstiitzungen findet sioh in 
den meisten Statu ten die einschrankende Bestimmung: soweit dies die 
Mittel der Gewerkschaft gestatten. 1m allgemeinen aber wird die Rohe 
des Unterstutzungsbeitrages, je nach der Leistungsfahigkeit der ver
schiedenen Verbande, sehr verschieden bemessen. Der kleinste Beitrag, 
den wir in den Statuten der Zentralvereine finden, betragt fur einen 
ledigen Mann 1,50 M pro Tag oder 9 Mark pro Woche, und fUr einen 
Familienvater 2,00 Mark pro Tag oder 12 Mark pro Woche; eine Frau 
erhiilt gewohnlich die Ralfte. 

1) Statut des Zentralverbandes der Maschinisten, Heizer, sowie Berufsge
nosSen Deutschlands, 1906, Streikreglement 13. 

2) Statut des Verbandes der Porzellan- und verwandten Arbeiter und 
Arbeiterinnen, Charlottenburg 1906, Streikunterstiitzung und Reglement 16. 

3) "Unterstiitzungen bei Streiks werden jedoch nur als Darlehn gegeben, 
und entscheidet bei der Gewahrung der Vorstand von Fall zu Fall". Statut des 
Zentralverbandes der Schuhmacher Deutschlands, Niirnberg 1906, Streikreglement 
§ 13. 

Schwittau. 7 
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AuBerdem erhalten die verheirateten Arbeiter - die Manner sowohl 
als die Frauen - fiir jedes Kind 20 Pfennig pro Tag (Jedoch nicht mehr 
als eine Mark fiir aIle Kinder zusammen), oder eine Mark wochentlich 
(nicht mehr als 5 Mark fiir samtliche Kinder). Das Maximum des Unter
stutzungsbeitrags betriigt nach den Statuten 13,00 Mark wochentlich 
fiir einen ledigen Mann, 8,00 Mark fur eine ledige Frau (eine verheiratete 
erhilt 9,00 Mark) und 16,00 Mark fiir einen verheirateten Mann, sowie 
die schon e;rwahnte Zulage fur jedes noch nicht volljahrige Kind (bis zu 
14 und 15 Jahren). Zuweilen werden in Abhingigkeit von dem ublichen 
Arbeitslohn die Halfte, % oder % dieses Arbeitslohnes, mitunter aber 
auoh der volle Lohnsatz als Unterstutzungsbeitrag festgesetzt. Bei 
den meisten Gewerkschaften hangen jedoch die Unterstutzungsbeitrage 
von der Hohe der gewohnlichen Beitrage abo Folgende Tabelle, die 
wir nach den Angaben des Maurerverbandes zusammengestellt baben, 
moge dies illustrieren. 

Klasse Stundenlohn Gewohnliche Beitriige Unterstiitzung pro Woche 
I bis zu 32 Pf. 30 Pi. pro Woche 10M 8M 

n von 32-37 " 35 " " 11" 9 " 
ill " 37-42 " 40" " 12 " 10 " 
IV " 42-47 " 45" 13 " 11" 
V " 47-52 " 50" " 14 " 12., 

VI " 52-57 " 55 " 15 " 13 " 
VII iiber 57 " 60" " 16 " 14 " 

Die hOheren Satze (von 10 Mark an) erhalten nur solche Verbands
mitglieder, die der Gewerkschaft mindestens ein Jahr lang angehoren, 
und zwar nicht £riiher, 8018 4 Wochen nach Beendigung ihrer Lehrzeit 
Die kleineren Satze (von 8 Mark) gelten fiir aIle iibrigen Mitglieder und, 
mit Zustimmung der Gewerkschaft, sogar fiir Nichtmitglieder1). Damit 
die so festgesetzten "Normen" der Streikunterstutzung moglichst genau 
entsprechen, muB natiirlich darauf geachtetwerden, daB dieZahl der un
beschiftigten Arbeiter, ohne daB dadurch der VerIauf des Streiks be
einfluBt wird, moglichst gering sei. Um diesen Zweck zu erreichen, ist 
es nach den meisten Statuten der deutschen Zentralverhande eine 
moralische Verpflichtung - und nach andern gilt as sogar ala Vorschrift 
-, daB die ledigen und nach Moglichkeit auch die verheirateten Arbeiter 
den Ort des Streiks moglichst bald verlassen und sich irgendwo anders 
Arbeit suchen. In solchen Fallen nimmt der Verband gewohnlich die 
Kosten der Fahrt auf sich, indem er den Abreisenden eine Fahrkarte 
4. Klasse bezahlt. Meist darf jedoch diese Summe 5,00-7,00 Mark pro 
Kopf nicht iibersteigen 2). 

1) ZentraJverband der Maurer Deutschlands, Statut und Streikreglement 
fiir 1905-1907. Kartellvertriige, vgl; §§ 17 u:27. 

I) VgL z. B. Statut des Deutschen Holzarbeiterverbandes. Stuttgart 1906, 
§ 39; Satzungen und Regulativ nebst Anhang fiir die Mitglieder des Verbandes 
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In den meisten Statuten der Zentralveroonde DeutschIands ist 
auch noch von einer besonderen Entschadigung der Personen die Rede, 
die als FUhrer oder als besonders aktive Mitglieder des Verbandes fur 
die allgemeine Sache der Organisation zu leiden hatten. Solche Personen 
erhalten eine weit hOhere Unterstutzung1) ohne Rucksicht auf die Zeit 
ihres Eintritts in die Gewerkschaft und zuweiIen auch auf eine unbe
stimmte Frist2). 

AuBer dem Zeitpunkt, in dem die ErkHi.rung des Streiks erfolgt, 
und auBer der Durchfiihrung des Streiks kommt ffir den Erfolg eines 
KonBikts auch noch der Zeitpunkt der Beendigung des Streiks alB Mo
ment von ungeheurer Wichtigkeit in Betracht. Als ein Factor der Kampf
taktik kann er jedoch in den Statuten der Arbeitergewerkschaften natiir
lich nicht in so detallierter Weise bestimmt und reguliert werden; daher 
finden wir hieruber auch nur wenige Bemerkungen allgemeinen und 
prinzipielIen Charakters. So lesen wir z. B. in einem Statut folgendes: 

"Schwinden die Aussichten auf einen etwaigen Erfolg des Streiks, 
so ist derselbe unter Zurateziehung des Vereinsvorstandes so bald als 
moglich zu beenden. Ein unnotiges IndieUi.ngeziehen des Streiks ist 
nur geeignet, Streikbrecher in den eigenen Reihen zu zuchten und die 
Verhiiltnisse fiir die Wiederaufnahme'"der Arbeit immer ungiinstiger zu 
gestalten. In Ehren zu unterliegen ist keine Schande, aber Schande ist 
es, die Flinte ins Korn zu werfen. Eine Niederlage ist nur ein Beweis, 
daB man nicht stark genug war und aIle Krafte anzuspannen hat, um 
spater bei passender Gelegenheit die erlittene SchIappe auszuwetzen"3). 
Weiter wird auf einen sehr wichtigen Umstand, namlich auf die Not
wendigkeit hingewiesen, die Streikenden nach einem verlorenen Streik 
in der Gewerkschaft festzuhalten'), da ein MiBerfolg bei einem KonBikt 

der Sattler. 1906, § 28, 5. 1m Statut der Maurer heillt es sogar ausdriicklich: 
"Der Verbandsvorstand kann im Einvernehmen mit dem Gauvorstand echirfere 
Mallnahmen, insbesondere die Entziehung der Unterstiitzung in Anwendung bringen, 
um die Abreise der ledigen Kollegen zu beschleunigen." Zentra.lverband der Maurer 
Deutschlands, Statut Streikreglement § 19. 

1) 1m Statut des deutschen Senefelder-Bundes finden wir diese Unterstiitzung 
mit % des Arbeitslohnes angesetzt, den der Betreftende bisher bezog (§ 20). Das 
Statut des Zentra.lverbandes fiir aIle in der Hut- und Filzwarenindustrie be
schiftigten Arbeiter setzt dafiir eine Unterstiitzung im Betrage von 18,00 M pro 
Woche an. 

2) "Diesa Unterstiitzung wird so lange gezahlt, bis dem Mitgliede eine an
nihernd gleiohwertige Arbeit nachgewiesan ist. " Statut des deutschen Senefelder
Bundes, § 20. In einzelnen Statuten jedoch wird diese Frist auf 6 bis 8 Wochen 
eingeschrinkt (vgl. das Statut des Zentralverbandes a.ller in der Lederfabrikation 
beschiftigten Arbeiter, Unterstiitzungsreglement § 3 und das Statut des Zentral
verbandes der Schuhmacher Deutschlands, Streikreglement § 16). 

3) Statut des Zentral-Vereins fiir aIle in der Hut- und Filzwarenindustrie 
besohiftigten Arbeiter und Arbeiterinnen. S. 38 f • 

• ) Ibid. S. 39. 
7· 
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die Arbeiter leicht gleichgultig gegen die Organisation macht. Aber das 
Statut warnt davor, auch bei einem erfolgreich ausgetragenen Konflikt, 
zu viel Hoffnungen auf den errungenen Erfolg des Streiks zu setzen, 
und macht darauf aufmerksam, daB das Erreichte nach Moglichkeit 
in einem Tarifvertrag mit dem Unternehmer festgelegt und gesichert 
werden mussel). 

1m allgemeinen hat der Zentralverband den Verlauf des Streiks 
zu verfolgen, und wenn die Verhaltnisse einen offen baren MiBerfolg voraus
sehen lassen, treten der Vorstand und der VerbandsausschuB gewohnlich 
nach 4 bis 6 Wochen in Beziehung mit der Streikleitung, um diese auf 
die Notwendigkeit einer Beendigung des Streiks aufmerksam zu machen. 
1m FaIle von Meinungsverschiedenheiten hat der Zentralvorstand das 
Recht, die Ausgabe von Unterstutzungsgeldern an die Streikenden ein
zustellen. 

Nach Beendigung des Strew werden das ganze sich auf den ge
gebenen Konfiikt beziehende Material sowie der Rest der Unterstutzungs
gelder von den Zweigvereinen an den Zentralverband gesandt, wo sofort 
ein genauer Rechenschaftsbericht iiber den Streik ausgearbeitet wird, 
der gewohnlich in dem entsprechenden Organ der Gewerkschaft zur Ver
offentlichung kommt; zugleich hat dieses Material mit dem dazu ge
hOrigen zahlenmaBigen Daten der Streikstatistik zu dienen, die die 
Generalkommission der zentralen Gewerkschaften Deutschlands 8011-
jahrlich ausarbeitet. 

"Die Lohnbewegungen stell en nicht eine von dem iibrigen Ge
werkschaftsleben losgeloste Beschaftigung der Gewerkschaften dar", 
sagt einer der deutschen Arbeiterfuhrer und Organisatoren. "Das ganze 
Gewerkschaftsleben ist wie eine einzige zusammenhangende Lohn
bewegung aufzufassen. Aile MaBnahmen der Gewerkschaften mussen 
darauf abzielen, die Besserstellung des Arbeiters dem Arbeitgeber 
gegenuber im ProduktionsprozeB zu erreichen, die Position des Arbeiters 
dem Arbeitgeber gegenuber zu starken. Wenn wir nichtsdestoweniger 
von Lohnbewegungen im besonderen reden, so ist damit gemeint, daB 
mit bestimmten Forderungen an die Arbeitgeber herangetreten und der 
Versuch gemacht wird, die Forderungen durchzusetzen, sie zur An
erkennung zu bringen. Es handelt sich um die Quintessenz des ganzen 
Gewerkschaftslebens"2). 

Wir haben nunmehr dank der bereits vorhandenen recht betracht
lichen Erfahrung die Moglichkeit, einen besseren Einblick in die Taktik 

1) Ibid. S. 39. 
') Praktische Winke fiir die deutsche Zimmererbewegung. Herausgegeben 

im Auftrage des Ausschusses und Vorstandes des Zentralverbandes der Zimmerer 
und verwandten Berufsgenossen Deutschlands von Aug. Bringmann, 2. Auti. 
Hamburg 1903. VerI. von F. Schrader. S. 126. 
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der Gewerkschaften bei Streiks zu gewinnen; Oben haben wir diese 
Taktik aus den Statuten der Zentralverbande der Deutschen Gewerk
schaften kennen gelernt. Aus diesen Statuten konnten wir erfahren, 
wie diese Taktik sein solI, nunmehr wollen wir zusehen, wie sie in 
Wirklichkeit ist. 

Zu diesem Zwecke miissen wir den ganzen ProzeB dieser Art 
gewerblicher Konflikte in folgende einzelne Momente zerlegen: 
die Ausarbeitung der Forderungen, ihre Einreichung bei dem Unter
nehmer, die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber, die Vorbereitungen 
zum Streik, den Streik selbst und die mit ihm verbundenen Er
scheinungen, und schlieBlich die Beendigung des Streiks. 

Aus diesen Momenten besteht heute jeglicher Streik, und daher 
werden wir bei der Analyse dieser Moinente von den Tatsachen ausgehen, 
wie sie sich uns gleichzeitig in den drei folgenden Landern: Deutsch
land, England und den Vereinigten· Staaten, darbieten. 

5. 
Die erste Aufgabe einer jeden lokalen Arbeiterorganisation besteht 

in der Veranstaltung von Erhebungen fiber die a11gemeinen Arbeits
verhaltnisse in einem gegebenen Zweige der nationalen Produktion. Zu 
diesem Zwecke werden mit moglichster Sorgfalt alle auf einen bestimmten 
Distrikt, beziiglichen Daten fiber den Arbeitslohn und seine Hohe, die 
Dauer der Arbeitszeit, die Preise der Lebensmittel und der fibrigen Be
darfsartikel der Arbeiter, fiber die Wohnungsverhaltnisse, die Ausgaben 
der Arbeiter usw. gesammelt. "Das a11es", sagt Bringmann, "sind 
aber sehr notwendige Vorarbeiten ffir Lohnbewegungen. Je fleiBiger 
und gewissenhafter eine Zahlste11e nach dieser Richtung hin arbeitet, 
desto sicherer kann sie mit Forderungen auftreten und dieselben 
umso erfolgreicher verteidigen" 1). 

Wenn die entsprechenden Daten gesammelt sind, geht die Gewerk
schaft daran, einen normalen "Lohntarif" (Standard Rate) aufzustellen, 
der nicht nur einen bestimmten Hinweis auf die Hohe des Stunden
lohns, sondern auch auf die Art seiner Auszahlung, die Lange des 
Arbeitstags, die Vergfitung der Uberstunden usw. enthii.lt2). Vom Mo
ment der Aufstellung eines solchen normalen "Lohntarifs" ab bildet das 

1) A. Bringmann nsw. S. 126. 
2) Bei der Aufstellung solcher Tarife und bei ihrer Einreiohung an den 

Unternehmer wird besonders empfohlen, mit den realen Tatsaohen der Wirk
liohkeit zu reohnen und keine ephemaren Forderungen aufzustellen; ferner werden 
die wichtigsten Fragen "materiellen Charakters" vorangestellt. Die Fordernngen 
und Wiinsohe "moralischen Charakters" foIgen erst spater, wenn die Fragen der 
materiellen Bediirfnisse bereits mehr oder weniger entschieden sind. VgI.A. Bring
mann, loc. cit. S.128, 130 u. f. 
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Streben nach seiner Verwirklichung das Ziel der betreffenden Arbeiter
organisation. 

Der erste Schritt zur Erreichung dieses Zieles besteht darin, daB 
man aIle Arbeiter einer bestimmten Kategorie, die in dem betreffenden 
Bezirk beschiiftigt sind, von der ZweckmaBigkeit und Notwendigkeit 
eines solchen "Ta.rifs", sowie von der Moglichkeit seiner Verwirklichung 
auf dem Wege einer Zusammenfassung aller Arbeiter in einer Gewerk
schaft zu uberzeugen sucht. 

Frfther - und das geschieht bisweilen auch noch jetzt - versuchte 
es eine junge Orga.nisation nicht selten sofort nach ihrer Begrftudung, 
ihre Krafte zu erproben und beeilte sich, zu diesem Zwecke, ehe noch 
der "Normaltarif" endgftltig ausgearbeitet war, dem Arbeitgeber oder 
dem Unternehmerverband ihre "Forderungen" zu unterbreiten. Ge
wohnlich stoBt eine solche Einreichung der Forderungen auf Widerstand 
beim Unternehmer, und dies ftihrt unvermeidlich zu einem Konflikt, 
der zu einem offenen Bruch zwischen den Arbeitern und den Unter
nehmern, d. h. zu einem Streik, einer Aussperrung, einem Boykott und 
anderen Formen der modernen Arbeiterkampfe ftihrt. Gegenwartig 
wird eine solche ubereilte Aktion einer neugegrundeten Gewerkschaft 
von den Arbeiterftihrern verworfen. "Ganz unzweckmaBig und verfehlt 
ist gewohnlich jene oft beobachtete Praxis," sagt der Fuhrer der 
Zimmerer, Bringmann, "daB junge, schwache Zahlstellen mit Forde
rungen an die Arbeitgeber herantreten in der Hoffnung, nach Durch
setzung derselben wiirden die fernstehenden Zimmerer des Ortes ein
sehen, wie segensreich der Verband auch fur sie wirkt, und, geruhrt von 
dem Gefuhle der Dankbarkeit, wtirden sie dem Verbande als Mitglieder 
beitreten. Bei dieser Praxis werden leicht Kampfe heraufbeschworen, 
denen eine junge Zahlstelle nur hOchst selten gewachsen ist. '! 

Um die jungen Organisationen an einem solchen ubereilten Vor
gehen zu verhindern, wird es in vielen Statuten der Arbeitergewerk
schaften als Regel aufgestellt, daB bei einem aktiven Vorgehen nur die 
von den Zweiggewerkschaften auf eine Unterstutzung von Seiten des 
Zentralverbandes rechnen konnen, die nicht weniger als ein Jahr 
existieren, und, wie die Erfahrung zeigt, ist zur Sammlung des ganzen 
erforderlichen Materials fUr einen gegebenen Ort und ffir die Zusammen
stellung eines vollstandigen und streng durchdachten "Normaltarifs" 
mindestens ein Jahr erforderlich. "Und man kann sagen, eine Zahl
stelle hat gut gearbeitet, wenn sie in Jahresfrist jene Energie und Ent
schlossenheit unter den Arbeitern ihres Ortes erreicht, die notwendig 
ist, um eventuell auch einen Kampf um die gestellten Forderungen zu 
gewinnen"'). Nach den Erfahrungen der Arbeiterfuhrer genugt es schon, 

1) A. Bringmann, loc. cit. S.127. 
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daB in irgend einer Gegend eine intensive Agitation einsetzt und daB 
man an eine bestimmte Ausarbeitung der Lohnorderungen geht, urn die 
Untemehmer dazu zu veranlasBen, schon selbst mit der Einfiihrung ge
wisser Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zu beginnen, um hiermit 
die im Entstehen begriffene Bewegung zu unterdriicken und die Arbeiter 
VOn ihr abzulenken1). 

Mitunter gelingt es den Arbeitgebern auf diese Weise wirklich, 
den Arbeitern das sie zur Organisation treibende Motiv zu nehmen, 9der 
es doch abzuschwachen. Der Verband beginnt, statt weiter zu wachsen, 
merklich an Mitgliederzahl abzunehmen. Die Versammlungen der Arbeiter 
werden leer und die Kampfstimmung laBt nacho Das ma.chen sich die 
Arbeitgeber zunutze, um allmahlich zu den friiheren Arbeitsbedingungen 
zuriickzukehren, aber eine solche Lage der Dinge kann nicht lange an
halten. Wenn die Arbeiterfiihrer und Organisatoren den Mut nicht ver
lieren, Bondern die Situation zu erforschen und zu begreifen suchen, 
wioo die Agitation sehr bald mit neuer Kraft entbrennen; erfahrene 
Arbeiterfiihrer werden aus der veranderten Lage N utzen zu ziehen wissen, 
ihre Tatigkeit aufs neue auf die Aufstellung eines "Normaltarifs" 
richten und diesmal bereits mitmehr Erfahrung an seine Durchfiihrung 
gehen2). 

In solchen Fallen, wo die Arbeiterorganisation sich stark und sicher 
genug fiihlt und sich bei den Arbeitern eines bestimmten Industrie
zweiges bereits der Gedanke festgesetzt hat, daB die Einfiihrung eines 
"Normaltarifs" notwendig und wiinschenswert Bei, pflegt sofort eine auf 
die Durchfiihrung des Tarifs gerichtete Agitation einzusetzen. Gegen
wartig beginnt man jedoch immer mehr mit der allgemeinen Lage der 
Dinge in den einzelnen Industriezweigen zu reehnen, und so pflegt man 
denn zur Durchfiihrung seiner Wiinsche undForderungen einen moglichst 
giinstigen Moment, d. h. eine giinstige Konjunktur, zu wahlen. In 
einem solchen Augenblick kniipft der Vorstand eines Zweiggewerk
vereins Unterhandlungen mit dem Verbandsvorstand des Zentralvereins 
an, ohne dessen Zustimmung der loka.le Verband in der Regel ja nicht 
bereehtigt ist, in einen aktiven Kampf mit den Unternehmern einzu
treten, und legt dem Zentralvorstand ein entspreehendes Projekt vor. 
Wenn zwischen dem Zweigverein und dem Zentralverband in dieser 

1) "Die angedeutete Agitation veranlaBt in vielen Fallen die Arbeitgeber 
die Lohn- und Arbeitsbedingungen aufzubessem, um die Bewegung zu dimpfen 
Es werden dann gewohnlich dieLohnsatze teils oder auch allgemein erhOht, ohne 
groBes Gerausch davon zu machen. Die mit Lohnzulagen Bedachten werden mit 
freundlichen Worten oder in anderer Weise dahin bestimmt, sich von der Be
wegung fernzuhaJten und treu zu ihrem Meister zu stehen, der ihnen natiirlich aus 
reiner "Menschenliebe" das Einkommen erhOht hat". A. Bring mann, loco oit. 
S.127. 

') Bringmann, 100. cit. S. 128. 
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Beziehungeine volle Dbereinstimmung hergestellt ist, so wird der aus
gearbeitete "Normaltarif" dem Unternehmer unterbreitet - und zwar 
gewohnlich in Form eines mit der personlichen Unterschrift des Sekretars 
oder des Verbandsvorstandes versehenen Briefes. Es versteht sich von 
selbst, daB dieser erste Brief an den Unternehmer einen sehr zuriick
haltenden und hOflichen Charakter tragt. Jegliche "Anmerkungen" und 
besonders Drohungen mit einem Konfliktl) werden vermieden, anderer
seits aber darf ein solches Schreiben auch keine besonders "riihrenden" 
Bitten und demiitigen Wendungen enthalten2). 

Der Moment der Einreichung der Forderungen, besonders aber der 
mit ihm im Zusammenhang stehende Moment, wo diese Forderungen 
von dem Unternehmer entgegengenommen werden - ist einer der 
entscheidenden Augenblicke in dem gesamten Verlauf des Streiks; und 
da dieser Moment nicht allein fiir den lokalen Zweigverein VOn Bedeutung 
sein kann, macht der Zentralverband von dem Rechte Gebrauch, das 
ihm gewohnlich nach dem Statut zusteht, und entsendet eins von den 
erfahrenen Mitgliedern des Vorstandes an den betreffenden Ort, um 
dafiir zu sorgen, daB diese Phase der Angelegenheit einen moglichst 
giinstigen Verlauf nehme. 

Je nach der Antwort, die der Unternehmer erteilt, werden sodann 
die weiteren MaBnahmen getroffen. Wenn die Unterhandlungen und die 
Einreichung der Forderungen an die Unternehmer ohne Erfolg bleiben 
und wenn der letztere sie zuriickweist, so wird gewohnlich sofort eine 
Versammlung sammtlicher l\iitglieder einer Gewerkschaft einberufen 

1) Umsomehr, als solche Drohungen, wie Bringmann bemerkt, in Deutsch
land oft gerichtliche Klagen und sogar Gefangnisstrafen bis zu 6 Monaten zur 
Folge haben. Loc. cit. S. 131. 

2) Der allgemeine Charakter eines solchen Schreibens an den Unternehmer 
wird von Bringmann mit Beziehung auf seine eigene (Zimmerer-Gewerkschaft) 
folgendermaBen gekennzeichnet: "Auch eine weitschweifige Begriindung der 
Forderungen soli man unterlassen. Eine solche schafft gewohnlich nur den Arbeit
gebern Gelegenheit, ihre ablehnende Raltung ausreichend zu motivieren. Auch 
wird damit nur zu leicht das Pulver vorzeitig verschossen, das man bei solchen 
Gelegenheiten gerade hiibsch trocken halten 8011. Geht es aber durchaus nicht 
ohne weitschweifige Begriindung ab, dann solI man nicht die wirtschaftliche Lage 
der Zimmerer in den Vordergrund riicken, sondern jene gewerblichen Mia
stande heranziehen, welche durch die gegenseitige, uferlose Konkurrenz der 
Baugeschiiftsinhaber entstehen, das ganze Gewerbe zu ruinieren drohen und 
Arbeitgeber sowohl wie Arbeitnehmer schwer schadigen, durch die Regelung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen aber gemildert und bis zu einem gewissen Grade 
aufgehoben werden. Die wirksamste Begriindung von Forderungen ist und 
bleibt natiirlich immer, daB aIle Zimmerer des Ortes entschlossen und wohl
diszipliniert dahinter stehen; ohne dem bleiben auch die scharfsinnigsten 
Deduktionen Worte, iiber die der eine weinen und der andere lachen mochte, 
die aber leichter einen Kieselstein erweichen, als einen hartherzigen Arbeitgeber 
zum Entgegenkommen veranlassen." A. Bringmann, loco cit. S. 131. 
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und die neugeschaffene Lage der Dinge beraten. Auf die ablehnende 
Antwort des Arbeitgebers hin wendet man sich zuweilen mit einem 
kiirzeren Schreiben an den Unternehmer in dem man oft auch etwas 
von seinen Forderungen nachHi,Bt; oder man verzichtet auf die briefliche 
Form und beschlieBt, eine besondere Deputation zum Zweck personlicher 
Verhandlungen an ihn zu entsenden. Wenn der Untemehmer in irgend 
einer Form den Wunsch auBert, personlich uber die eingereichten Forde
rungen zu beraten, oder wenn die Vertreter eines Untemehmerverbandes 
sich bereit erklaren, zu unterhandeln, so wahlen die Arbeiter sogleich die 
erfahrensten und einsichtvollsten Manner aus ihrer Mitte, damit diese 
in Unterhandlungen mit den Untemehmem eintreten1). 

Von dem Erfolg der Verhandlungen sind- die weiteren Schritte ab
hangig; daher wird einem lokalen Zweigverein gewohnlich ein er
fahrenes Mitglied des Zentralvereins zur Unterstutzung beigegeben. 
Der Grad des Erfolges bei einer Einigung mit dem Untemehmer hangt 
oft von dem Chrakter und der Formulierung der eingereichten Forde
rungen ab; diese durfen bei ihrer Unterbreitung durchaus nicht die Form 
eines Ultimatums haben. Das Resultat der Einigung muB durch den 
Gang der Beratung und der Verhandlungen bedingt sein. In jedem Fall 
hiingt der endgwtige BeschluB wie er auch ausfallen moge, nicht von den 
Mitgliedern der Deputation oder der zum Zweck der Verhandlungen 
gewiihlten Kommission ab, sondem ausschlieBlich von der Generalver-

1) Die gemeinsame Beratung des "Normaltarifs" oder anderer ahnlicher 
Fragen durch die Arbeiter und Unternehmer ist in England eine ganz gewohnliche 
Erscheinung (siehe unten). In Lil.ndern dagegen, wo die Beziehungen zwischen Kapital 
und Arbeit noch keine feste Form angenommen haben, wie dies Z. B. in Deutschland 
der Fall ist, gewinnt diese Seite der Angelegenheit eine auBerordentliche Be
deutung fur die Arbeiterorganisationen. Infolgedessen gibt Bringmann folgende 
Hinweise ffir die Mitglieder seines Verbandes: "Kommt es zu Verhandlungen 
mit den Arbeitgebern, dann solI dieser (Zahlstellenvorstand) nicht unvorbereitet 
zu solchen Verhandlungen gehen und dort jedes seiner Mitglieder reden lassen, 
was ihm gerade gut diinkt. Es wird in der Regel ein Sprecher zu bestimmen sein, 
dessen Haltung im allgemeinen man vorher unter sich vereinbart. Derselbe gibt 
die notwendigen Auskiinfte, beantwortet die gestellten Fragen und verteidigt die 
gestellten Forderungen. Beteiligen sich mehrere Vorstandsmitglieder an der 
Diskussion, dann haben dieselben darauf zu achten, daB sie sich gegenseitig nicht 
widersprechen, sondern daB ein Mitglied die Ausfiihrungen des andern erganzt 
und bekril.ftigt. Wer das nicht kann oder nicht zu Mnnen glaubt, der hat im 
Interesse der Sache zu schweigen. Die Sprecher miissen den Arbeitgebern mit 
Ruhe und Ernst entgegentreten, aIle provozierenden AuBerungen meiden und sich 
darauf beschranken, die Forderungen moglichst kurz und sachlich ohne aIle Phrasen 
zu begriinden. Auch ausfalIender Protzenhaftigkeit seitens der Arbeitgeber ist 
mit ruhiger Sachlichkeit zu begegenen. Unsere Vertreter diirfen nie vergessen, 
daB sie in solcher Verhandlung die Wiirde und Ehre unserer Organisation zu 
wahren haben, und daB die Arbeitgeber darauf bedacht sind, etwaige ausfalIende 
und banale Redensarten zu benutzen, unsere Organisation in der Offentlichkeit 
zu diskreditieren." A. Bringmann, loc. cit. S. 132 ff. 
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sammlung der Mitglieder des Verbandes. Und wenn der Unternehmer 
nicht zu Konzessionen geneigt ist oder die Unterhandlungen mit der 
Gewerkschaft uberhaupt ignoriert, so hat lediglich die allgemeine Mit
gliederversammlung das Recht,· den Kampf zu proklamieren. - ~ 

6. 

Eins der bedeutsamstenKennzeichen des modernen wohlorganisierten 
Arbeiterstreiks und der fiir ihn so charakteristischen kultivierten Form, 
die ihn von allen aIteren Formen des Arbeitskampfes, den elementaren 
Aufst8.nden und Emporungen der Arbeiter, wie sie friiher stattfanden, 
unterscheidet, liegt in der Tatsache, daB der Moment, in dem der Streik
beschluB ausgesprochen wird, nicht mit dem Moment der Proklamie
rung des Streiks zusammenfallt. Und man kann sagen: je besser die 
Arbeiter organisiert und diszipliniert sind, umso groBer ist der Zeitraum, 
der diese beidenMomente von einander trenntl). Oben haben wir schon 
einige Beispiele aus der Geschichte der englischen Arbeitskonftikte: 
die Bewegung der Eisenbahnbeamten und Eisenbahnarbeiter ~ in den 
Jahren 1906-1907 - und der Kohlenarbeiter - im Jahre 1908 -
angefiihrt; die Vorberatungen und Unterhandlungen, die sich auf 
diesen letzten Konflikt bezogen, dauerten mehrere Monate lang, die 
Vorverhandlungen bei dem ersten Konflikt sogar ein ganzes Jahr. 

Der Zeitraum, zwischen dem Moment des Streikbeschlusses (d. h. 
dem Augenblick des Bruchs mit dem Unternehmer) und dem Moment 
der offiziellen Proklamierung des Streiks, dient gewohnlich dazu, u m 
den Kampf vorzubereiten. In dieser Zeit werden aIle moglichen 
MaBnahmen organisatorischen Charakters getroffen: wenn die be
treffende Gewerkschaft allzu viel Mitglieder ziihlt, wird sie in Sektionen 
geteilt, von denen jede sich einen Vertreter wahlt. Diese Vertreter 
bilden ein besonderes vorbereitendes Deputiertenkomitee, das aIle vor
bereitenden MaBregeln fUr den Streik zu treffen hat. 

Daneben wird die in alphabetischer Reihenfolge angelegte Liste 
samtlicher Arbeiter des betreffenden Gewerbes, die dem Verbande an
gehoren, noch einmal durchgesehen, oder es wird eine neue vollstandige 
Liste aufgestellt. Ferner wird alles fUr den Rechnungsbericht notwendige 
Materialherbeigeschafft: Formulare, Kontrollmarken, Kassenbucheru sw., 
und endlich miissen bei der Proklamierung des Streiks auch noch die 
Lohnperioden und die Kiindigungsbedingungen berucksichtigt werden. 

1) Bringmann weist u. a. darauf hin, daB die Unternehmer bei den Vor
verhandlungen haufig keine Zugestandnisse machen wollen, da sie damitreohnen, 
daB der Streik sofort ausbrechen wird (mitunter provozieren sie ihn sogar). 
Dieses tritt gewohnlioh dann ein, wenn der Streik im gegebenen Augenbliok mit 
Vorteilen fUr sie verbunden iat. VgI. 100. cit. S. 134. 
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Wenn alIe vorbereitenden MaBnahmen getroffen sind und ein ffir 
die Arbeitseinstellung gunstiger Moment herannaht, wird eine General
versammlung aller Verbandsmitglieder einberufen. Nachdem die Ver
sammlung einen Situationsbericht entgegengenommen und beraten hat, 
wird der Tag fUr die offizielle Proklamierung des Streiks festgesetzt. In 
derselben Versammlung wird auch die Streikleitung gewahlt, die mit der 
Durchfuhrung des Streiks betraut wird. 

Schon am ersten Streiktage muB eine neue allgemeine Mitglieder
versammlung einberufen werden. In dieser Versammlung wird mit 
der Zahlung der Streikenden begonnen; zu diesem Zweck werden 
Listen der Streikenden angelegt, wobei einem jeden ein besonderer 
Streikzettel ausgefertigt wird, der dem Streikenden als Legitimation 
bei seiner Einforderung der Streikunterstutzung aus den Mitteln des 
Verbandes zu dienen hat. 

Die Hauptaufgabe der Taktik der Streikleitung wahrend des 
ganzen nun folgenden Streiks besteht darin, die auswartigen Arbeiter, 
sogenannte Arbeitswillige oder Streikbrecher, von der Arbeit 
in dem bestimmten Betriebe fern zu halten. Dieses Moment ist hoohst 
bedeutsam ffir den modernen Streik und verdient es wohl, daB wir ein 
wenig langer bei ihm verweilen. 

Wenn der Erfolg eines Streiks ffir die Arbeiter davon abhangt, daB 
die Arbeit in einem Betriebe wirklich eingestellt wird, so ist es ganz be
greiflich, daB die Taktik der Gewerkschaften sich darauf richten muB, 
die Anwerbung neuer von auBen kommender Arbeiter zu verhindern 
Hiermit hangen zwei Erscheinungen zusammen, die gewohnlich in engster 
Weise mit dem Streik verknupft sind: das sogenannte Streikbrecher
tum und die Bildung von Pickets ("Picketing") (Streikposten). Diese 
heiden Erscheinungen stellen in unserer Zeit nicht nur ein tatsachliches 
Problem und ein Problem der Taktik der Gewerkschaften dar, sondern 
bilden zugleich ein Objekt juristischer Forschung, sofern namlich der 
gegenwartige Stand des Koalitionsrechts in Westeuropa sich in ihnen 
spiegelt. Diese letztere juristische Seite der hier behandelten Frage 
wird noch an einer anderen Stelle von uns untersucht werden. Hier 
wollen wir die Frage nach dem Streikbrechertum und den Pickets nur 
nach der Seite der Taktik der Gewerkschaften in ihrem Kampf mit 
den Unternehmern, wie er sich in der Form des Streiks darstellt, 
betrachten. 

Von hier aus wird uns auch das Streben der Gewerkschaften voIl
kommen verstandlich, sich den Erfolg des Kampfes zu sichern, indem 
sie den Unternehmer der Moglichkeit berauben, die Produktion ohne 
Hilfe der Streikenden weiter fortzusetzen. Wenn dieses Ziel erreicht 
werden soll, mUssen sich daher aIle Bemuhungen der Streikenden darauf 
richten, die Arbeitswilligen, oder wie sie von den Arbeitern selbst 
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genannt werden, die Straikbrecher, von der Arbeit fernzu
halten 1). 

Die allgemeine Quelle des Streikbrechertums bildet gewohnlich 
die Reservearmee der Arbeitslosen. Unter diesen letzteren finden sich 
leicht Personen, denen die von dem Unternehmer zugestandenen 
Arbeitsbedingungen weit verlockender erscheinen miissen, als jener Zu
stand der Arbeitslosigkeit, in dem sie sich zur gegebenen Zeit befinden; 
das personliche Interesse dieser Leute veranlaBtsie gewohnlich, die 
durch den Straik geschaffene Arbeitsgelegenheit auszunutzen und an die 
Stelle der streikenden Arbeiter zu treten. Hierdurch wird der Streik 
vollkommen unmoglich gemacht, oder seine Wirkung auf den Unter
nehmer wird doch in so hohem MaBe abgeschwacht, daB sich damit die 
Aussichten auf einen Erfolg des Streib ffir die Streikenden sehr ver
ringern. So kommen bier die Interessen zweier Gruppen von Arbeitern 
miteinander in Konflikt, und es kommt zu einem Kampf zwischen den 
Streikenden und den Streikbrechern. 

Auf dem KongreB des Vereins ffir SozialpoIitik zu Mannheim hat 
Professor L. Brentano folgende Definition der Arbeitswilligen ge
geben: "Man versteht darunter jene eigentiimIiche Spezies von Arbeitern, 
die sich angeblich darnach sehnt, zu schlechteren Arbeitsbedingungen 
als den VOn den Organisierten verlangten zu arbeiten" 2). 

Wenn wir von diesem Standpunkt aus tiefer in das Wesen des Streik
brechertums eindringen, so tritt uns die gewaltige soziale Bedeutung 
dieser Erscheinung, die so eng mit dem Wesen der modernen industriellen 
Gesellschaftsordnung verwachsen ist, mit auBerordentlicher Klarheit 
entgegen. In diesem Sinne ist das Streikbrechertum vor allem eine 
80zialokonomischa Erscheinung. Aber zu einer solchen Fassung 
der Frage gibt es gegenwartig kaum mehr als Ansittze. Bisher hat 
man mehr auf die rein individualistische Seite das Problems des Arbeits
willigen als eines besonderen Arbeitertypus geachtet. In dieser Be
ziehung ist es ganz verstitndIich, daB auch eine solche Ansicht vom 

1) In England und in den Vereinigten Staaten heiBt der Arbeitswillige in 
dem Arbeiterja.rgon "Blackleg" und "Sca.b". Der letztere Name ist noch ent
ehrender. Er entspricht dem deutschen Worte "ra.udig" (Sca.b bedeutet Raude). 
Blackleg bedeutet in seinem urspriinglichen Sinn einen Menschen, der seine 
Existenzmittel durch eine entehrendeArbeit erwirbt ("a. man, who makes his living 
by betting and pla.ying at cards"). In diesem Sinne gilt der Na.me "Blackleg" 
fiir beleidigend und kann eine gerichtliche Klage zur Folge ha.ben. Der Gebra.uch 
dieses Wortes im Sinne von Streikbrecher gilt jedoch nicht als Beleidigung, wenig
stens nicht in dem MaJ3e, da.B darauf eine Strafe stiinde. V gl. A. Woo d R e n to n 
Encyclopaedia. of the Laws of England vol. II, p. 160 u. if. In demselben 
Sinne wie Blackleg wird in England auch das Wort "knobstick" gebraucht 
(vgl. F. Ransome, Modem Labor, p.24). 

I) V gl. den schon zitierten Bericht in den Schriften des Vereins fUr Sozia.l
politik, Bd. 116, S. 139 f. 
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Streikbrecher wie sie z. B. vom Prasidenten der Harvard Universitat, 
Professor Elliot, ausgesprochen wird, existieren kann. 

In einem der Vortrage, die Professor Elliot in einer Sitzung des 
nationalokonomischen Klubs zu Boston gehalten hat, erkHirt er: 

"Vor einigen Jahren hatte ich die Ehre, in einer meiner Arbeiten, 
die padagogische Fragen behandeln, darauf hinzuweisen, daB der Streik 
brecher (Scab) den hervorragenden Typus eines HeIden darstellt (a very 
good type of hero). Diese Meinung halte ich auch heute noch aufrecht:; 
ich bin aufs tiefste iiberzeugt, daB 9/1(1 aller Amerikaner diese Meinung 
teilen. " 

Das Hauptargument von Elliot besteht darin, daB der Streik
brecher (Scab) ein Vorkampfer ffir die personliche Freiheit und Un
abhangigkeit ist. Wie jeder "freie Arbeiter" protestiert er gegen die be
engenden Schranken jeglicher Arbeiterorganisationen und obligatorischer 
Vertrage. In dieser Beziehung stellt der "Scab" nach Elliots Ansicht 
ein leuchtendes Beispiel fUr den Geist des "freien" amerikanischen 
Volkes dar. 

Gegen eine solche Identifizierung des Streikbrechers mit dem un
organisierten Arbeiter iiberhaupt, besonders aber gegen die Ansicht, 
als stelle der "Scab" einen HeIden dar, wendet sich der Redakteur der 
amerikanischen Zeitschrift "Gunton's Magazine". mit lebhaftem 
Protest. Die Redaktion dieser Zeitschrift auBert in ihrem Protest
artikel vor aHem gewichtige Zweifel, ob die Mehrheit des amerikanischen 
Volkes auch wirklich die Meinung Elliots teile, und ferner ist die 
Redaktion au£s tiefste davon iiberzeugt, daB Elliots Ansicht auf einer 
volligen Unkenntnis der wirklichen Sachlage beruht. Gunton's 
Magazine leugnet durchaus nicht den Gegensatz zwischen den organi
sierten und den unorganisierten Arbeitern, sondern halt diesen vielmehr 
fiir eine ganz natiirliche Erscheinung1). 

Der Kampf zwischen Verbanden, Organisationen und Parteien 
und einzelnen individualistisch gesinnten Personlichkeiten ist 
charakteristisch ffir die gesamte moderne soziale Atmosphare und 
stellt durchaus keine Erscheinung dar, die der Arbeiterwelt allein ange
hort. Trotzdem aber haben wir nicht den geringsten AnlaB, solche "un
abhangige" Arbeiter mit den Streikbrechern "Scabs" zu identifizieren. 
Wie die Tatsachen beweisen, arbeiten in der ungeheueren Mehrzahl der 
FaIle eines Kampfes der Arbeit mit dem Kapital die unorganisierten 
Arbeiter mit den Mitgliedern der Arbeitergewerkschaften zusammen. 
Wenn ein Streik ausbricht, schlieBen sich die unorganisierten Arbeiter 

1) "The Non-Union Man VB. the" "Scab" Gunton 'B Magazine. January 
1903, p. 17. 
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in den haufigsten Fallen mit den organisierten zusammen und werden 
sogar, ebenso wie die letzteren, aus den Mitteln des Streikfonds unter
stiitzt. Ja noch mehr, man kennt viele FaIle, in denen, in besonderen, 
schweren kritischen Situationen, unorganisierte Arbeiter freiwillig ihr 
Scherflein zur Unterstiitzung der allgemeinen Klasseninteressen dar
brachten. Die feindselige Stimmung der Mitglieder der Arbeiterorgani
sationen gegen die unorganisierten Arbeiter tragt nur einen voriiber
gehenden zufalligen Charakter; sie bildet nur eine Phase in dem allge
meinen EntwicklungsprozeB der Arbeiterorganisationen. 

Ein ganz anderer Typus wird nach der Meinung dEll" Redaktion 
durch den "Scab" dargestellt. 

"Wenn Elliot" - so erklart die Redaktion in ihrem Protest
artikel- "wenn Elliot und seine Anhanger den wirklichen Charakter 
des Streikbrechertums besser kennen wUrden und nahere Bekanntschaft 
mit Arbeitem vom Typus der Streikbrecher gemacht hatten, so waren 
sie bald von der Ansicht abgekommen, als stellten diese letzteren HeIden 
dar". Aus bestimmten Tatsachen schlieBt die Redaktion, daB in neunzig 
von hundert Fallen die Streikbrecher aus nechlassigen (loose), zufiill.igen 
(irregular) Arbeitem und Personen bestehen, die eine nomadisohe 
Lebensweise fiihren und gewohnlioh einen schlechten Ruf genieBen 
(disreputable, quasi-tramp 1) labores). Der "Soab" ist ein Werkzeug des 
Kapitalisten, oder wie sich die Redaktion ausdriiokt, "der Scab ist der 
Marodeur im wirtschaftlichen Kampfe" (shaak and the camp follower 
of laOOre disturbances). Die Hauptsorge des Unternehmers wiihrend 
eines Streiks besteht darin, den Streikenden und der Gesellschaft zu 
beweisen, daB ihm, dem Unternehmer eine groBe Menge von Leuten zur 
Verfiigung steht, die jederzeit bereit sind, zu den von ihm vorge
schlagenen Bedingungen zu arbeiten. Um dieser Vorstellung eine noch 
groBere Vberzeugungskraft zu verleihen, erteilen die Untemehmer 
haufig geheime Befehle, daB die Arbeit zu rein demonstrativen Zwecken 
wieder aufgenommen werden solIe. Man kenntFaIle, wo die Unternehmer 
der Betriebe, in denen ein Streik auegebrochen war, den Streikbrechem 
einen Lohn versprachen, der um 50 und mehr Prozent hoher war, als 
der, den die streikenden Arbeiter forderten, und iiberdies nooh die Aus
lagen fiir ihre Wohnung und VerkOstigung auf sich nahmen. 

Natiirlich verwenden die Untemehmer solohe Arbeiter und Streik
breoher nur eine gewisse Zeit lang, da nur ein kleiner Teil von ihnen 
geschulte Arbeiter darstellt, die die Arbeiten in dem bestimmten Harufs
zweige auch auszufiihren imstande sind. Die Redaktion erwahnt in 

1) "Tramp-System" bedeutet in Amerika das Hin- und Herwandem in der 
Absioht, Arbeit zu fIDden. "Quasi-Tramp" soll hier so viel· bedeuten, alB ein 
Mensch, der unter dem Vorwand, Arbeit zu suohen, auf der Wanderung begri1Jen 
iat, was ungefihr dem deutsohen Landstreioher entsprioht. 
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ihrem Protest auch einen Fall, wo wahrend eines Streiks in einem Be
triebe ganz ungeschulte Arbeiter als Streikbrecher angeworben wurden; 
da sie nicht imstande waren, die Arbeiten auszufuhren, stellten sie die 
Maschinen vor den Fenstern der Fabrik auf und tat en so, als oh sie 
arbeiteten; die Maschinen stampften, und diePassanten, die die Arbeiter 
durch das Fenster erblickten, gewannen die Dberzeugung, daB der Be
trieb nicht still steht. Die Zeitungen aber begannen sofort den Arbeitern 
die ganze Fruchtlosigkeit einer Fortsetzung des Streiks klar zu machen, 
da ja seine Folgen von dem Unternehmer garnicht empfunden wurden. 

Indem die Streikbrecher die streikenden Arbeiter ersetzen, tragen 
sie damit keineswegs, wie manche annehmen, zur Verringerung 
der Arbeitslosen bei, denn in Wirklichkeit wird ja die industrielle Armee 
der Arbeitslosen um die Zahl der Streikenden vermehrt. 

Da die Streikbrecher den Arbeitern, die urn bessere Arbeitsbedin
gungen fUr die gesarnte Arbeiterklasse kampfen, in den Rucken fallen, 
verringern sie dadurch zugleich auch ffir sich selbst die Chancen, in der 
Zukunft ihre eigene Lebenslage zu verbessern. In dieser Beziehung dient 
der Streikbrecher dem Kapitalisten bestandig als eine bequemes Werk
zeug, das Streben der Arbeiter nach Verbesserung der allgemeinen 
Existenzbedingungen zu vereiteln. "Daher" - so schlieBt die Redaktion 
von Gunton's Magazine - "stellt dasStreikbrecherturn vomStand
punkt des sozialen Fortschritts eine negative Erscheinung dar" (an 
injury); alB Marodeur im wirtschaftlichen Karnpfe wird der Streik
brecher von allen anstandigen Arbeitern, den organisierten wie den un
organisierten, verachtet und gebrandmarkt; und es gibt wirklich einen 
rnoralischen Grund ffir einen solchen Ostrazismus"l). 

Zu der gleichen Ansicht neigt auch der arnerikanische Soziologe 
W. Ghent. In seiner Untersuchung "Mass and Class" vergleicht Ghent 
den "Scab" mit den andern parasitaren Symptomen des Kapitalismus; 
"man muB darauf achten," sagt der amerikanische Soziologe, "daB der 
Scab, dessen Tatigkeit und EinfluB zwar von Grund aus negativ und anti
sozialist (degrading), so sehr wir ihn auch verurteilen mUssen, doch auch 
unser Mitleid hervorruft. Der "Scab" ist vor allem, neben vielen andern 
Erscheinungen als da sind: der kaufliche Advokat, der Kurpfuscher, 
der Spekulant und Erpresser (green-goods operator) ein "notwendiges 
Element" des ganzen kapitalistischen Produktionssysterns - ja viel
leicht hangt sogar der "Scab" noch enger mit der modemen Gesellschafts
ordnung zusammen, als diese andem typischen Erscheinungen des 
Kapitalisrnus. Die kapitalistische Industrie ist nicht denkbar ohne eine 
groBe Masse von Arbeitslosen, die immer eine tatsachliche oder doch 
wenigstens rnogliche Drohung oder Gefahr ffir das Niveau des Arbeits-

1) Loc. cit., S.24. 
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lohnes bildet; der Streikbrecher aber rekrutiert sich aus dieser mehr oder 
weniger konstanten Arbeiterarmee. Daher mussen wir notwendig 
damit rechnen, daB der "Scab" ein Sklave und nicht Herr der Situation 
iet (he is an agent rather than a principal)1) "aber," fahrt Ghent fort, 
"obwohl der Streikbreeher ohne allen Zweifel ein Opfer der GeselIschaft 
darstellt, bleibt er immer doch ein Mensch mit freiem Willen (a free-will 
acter) und als solcher ist er ein Verrater an der Ar beiterklasse; er zersMrt 
das Gefiihl der Klassenehre (sense of class honor), das der groBen Mehr
heit alIer Arbeiter, der organisierten wie der unorganisierten, eigen
tiimIich ist, und daher ist es nicht personIiches Interesse, sondern die 
Vorstellung von einem Verrat an der Arbeiterklasse, die aIle jene Ge
walttatigkeiten hervorruft, wie sie wahrend eines Streiks gewohnIich 
in Erseheinung treten." "Da der Streikbreeher (Scab) ein Opfer der 
Verhaltnisse ist, steht seine ganze Existenz im Gegensatz zu seinem 
KiassenbewuBtsein und zu seiner Klassenehre. Aber dieses BewuBtsein 
wird jeden Arbeiter, der ein Streikbrecher ist, zugleich dazu fuhren, 
uber sich selbst das Verdammungsurteil zu spreehen"2). 

Die Erscheinung des Streikbreehertums laBt sieh heute allent
halben beobaehten und begegnet uberalIdem gIeiehen feindseligen Gefiihl 
auf Seiten der Streikenden und der Arbeiter im allgemeinen. "Mit der 
steigenden Industrialisierung der Gesellsehaft", sagt Ed. Bernstein3), 

"bildet slch eine ganz neue offentliche Meinung unter den Arbeitern und 
den ihnen nahestehenden Gesellschaftsklassen heraus. Der Streikbrecher 
wird wehl; nur von den Angehorigen des beteiligten Berufs, sondern von 
der arbeitenden Bevolkerung uberhaupt als eine verachtliehe Erschei
nung betrachtet. und es wird ihm das aueh unter Umstanden so deutlich 
im sozialen Verkehr zu erkennen gegeben, daB der Anreiz, sich zu dieser 
Rolle herzugeben, dem Gegenteil weicht. Je nachdem findet ein ge
sellsehaftlicher Boykott von soleher Intensitat statt, daB er seinem 
Gegenstand das Leben zur Holle maehen kann, zumal es dann aueh nieht 
an Schabernaek aller Art zu fehIen pflegt. Wie man aueh moralisch 
daruber denken mag, so ist doch dieser soziale Boykott des Streikbreehers 
ein Faktum, das sieh namentlieh in Fabrikorten immer haufiger ein
stelIt und das daher ebenfalls unter die Waffen im Streikkampf ge
rechnet werden muB4). 

1) W. Ghent, Mass and Class. A Survey of Social Division, 1906, p. 134. 
I) Ibid. pag.139_ Weiterhin vergleicht der Autor den Scab mit andern 

parasitaren Erscheinungen und Personen, die sich selbst und um ihres eigenen 
Vorteils willen an eine ihnen fremde Klasse verkaufen. 

3) "Der Streik, sein Wesen und sein Wirken." Vgl. die Sammlung: Die 
Gesellschaft, Sammlung sozialpsychologischer Monographien. Herausgegeben 
von Martin Buber, IV. Bd., Frankfurt a. M. 

') Loc. cit. S. 77 fl. In der Bibliothek School of Economics and Political 
Science in London, BOwie an einigen andern Stellen (so z. B. im Sozialen Museum 
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Die Emporung und Verachtung, die sich bei den Streikenden gegen
tiber den Streikbrechern Luft macht, erreicht nicht immer ihr Ziel, d. h. 
es gelingt ihr nicht immer, die Gefahr des Streikbrechertums abzu-

zu Frankfurt, im Musee Social zu Paris usw.), werden in besonderen Aktenmappen 
allerhand Proklamationen, Flugblatter, Zeitungsausschnitte usw., die sich auf 
industrielle Konflikte beziehen, gesammelt. Wir wollen hier zur Charakteristik 
der Kampfe zwischen Arbeitern und Streikbrechern ein paar FaIle aus diesen 
Sammlungen anfiihren. In einem Flugblatt aus The Alfreton and Belper Journal 
vom 22. August 1890 wird folgendes mitgeteilt: "Montag abend bot die Stadt 
Belper (in England) ein niegesehenesSchauspieldar. Schon friih am Morgen stromte 
hier von allen Seiten eine ungeheure Volksmenge zusammen. In der ganzen Um
gebung hatte sich die Nachricht verbreitet, daB drei Manner, die sich als Streik
brecher (Blacklegs) herausgestellt und sich in ihre Heimat zuriickbegeben hatten, 
(die ganze Angelegenheit spielt sich wahrend eines Streiks ab), in Gestalt von 
Strohpuppen begraben oder verbrannt werden sollten. Auch wurden besondere 
Karten gedruckt und zu einem penny verkauft, die die Nachricht vom Tode dieser 
Leute verbreiteten. Gegen 7 Uhr abends setzte sich die Prozession vor dem Gast
haus "Rose and Crowh" in Bewegung. Die drei Strohpuppen wurden in lange 
gelbe Kisten gelegt, eine jede von ihnen wurde mit einer Decke zugedeckt, und 
dann wurden sie von Mannern in Trauerkleidung hoch auf den Schultern voran
getragen. Die Mehrzahl aller Teilnehmer trugen Zylinder mit einem schwarzen 
Trauerband, auBerdem trug noch ein jeder einen Trauerflor urn den Armel. Es 
nahmen ungefahr 10 000 Mann an der Prozession teil, und es ist schwer, sich einen 
hoheren Grad von Verachtung gegeniiber den Streikbrechern vorzustellen, als er 
hier zum Ausdruck kam, nachdem die Prozession die Stadt durchschritten hatte 
und die Richtung nach dem Felde einschlug, wo die Strohpuppen in Stiicke 
gerissen und die Reste begraben wurden". In derselben Aktenmappe findet sich 
auch eine Karte in einem breitenschwarzen Rahmen. Auf der Riickseite liestman die 
mit Bleistift geschriebenen Worte: "Belper Strike of Strovegrate Workers" 1890. 
Hieraus laBt sich leicht entnehmen, daB dies die Einladungskarte zlV Beerdigung 
ist, die in dem Flugblatt erwahnt wird. Auf der Karte ist folgendes zu lesen: 
"Zur Erinnerung an (nunmehr folgen die Familiennamen der drei), die wahrhafte 
Lohnsklaven in Park Plantation (faithfull wage-slaves on the Park Plantation) 
waren; als dann am 26. Juli der Streik erkIart wurde, wurde der BeschluB gefaBt, 
25 % von einem Pfund Sterling des Arbeitslohns als Streikunterstiitzung auszu
bezahlen; die genannten drei Personen aber lieBen sich die Streikrate fiir eine 
Woche vom Verband (national union) auszahlen, kehrten dann zu ihren Herren 
zuriick und wurden so zu echten Verratern und Judassen. Sie haben sich nicht selbst 
erhi.i.ngt, aber ihre Bilder wurden am 18. August 1890 von 2000 ehrlichen Arbeitern, 
die ihrem Verband treu geblieben waren, begraben. Auf ihrem Grab steht folgende 
Grabschrift verzeichnet: 

Masters they served, men they betrayed, 
If they go to heaven, who shall be saved. 

Funeral Dirge: 
Bah! Bah! blacksheep, have you any wool? 
Yes sir, yes sir, three bags full, 
One for the master, one for the slaves, 
One to be shared among three black knaves. 

Ein Zeitungsausschnitt (Hamburger Echo vom 26. Januar 1897) enthi.i.lt 
folgende Mitteilung: Wahrend eines St.reiks der Hafenarbeiter in Hamburg 1896(97 

8ebwittau. 8 
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wenden, und so sehen sieh die Arbeiterorganisationen allmahlieh genotigt, 
eine wirksamere Taktik auszuarbeiten. leh meine hier die Auf
stellung von Streikposten zum Zweek eines Boykotts des yom 
Streik betroffenen Betriebes und der Fernhaltung der Streikbrecher 
von dem Untemehmen. Wir mtissen hier bemerken, daB hierdurch sehr 
oft Personen, die aus entlegeneren Gegenden eintreffen, und nichts 
yom Streik wissen, daran verhindert werden, ihre kameradschaftliche 
Pflicht zu verletzen. Zu diesem Zweck wird neben der Taktik der 
Streikposten, die die Aufgabe der personlichen AufkUirung haben, 
gegenwartig vielfach auch noch der Boykott in schriftlicher Form ange
wandt. Gewohnlich werden in der Gewerkschaftspresse die Namen der 
Untemehmer veroffentlicht, in deren Betrieben der Streik erklii.rt 
worden ist. Solche Erklarungen werden in den Rii.umen und Sii.len aus
gehangt, wo sich die Arbeitnehmer gewohnlich versammeln, und haufig 
werden solche Warnungstafeln sogar an den StraBen aufgestellt, die 
an dem Betrieb tiber den der Streik verhangt ist, vorbeifiihren1). 

erschienen 6 Streikbrecher aus der Stadt Crossen und gaben ihr Erscheinen in den 
Zeitungen bekannt, wobei sie u. a. auch darauf hinwiesen, daB sie auf das Geld ver
zichtet hatten, das ihnen der Arbeiterverband zur Deckung ihrer Ausgaben ffir die 
Riickreise nach der Heimat angeboten hii.tte. Sie hii.tten, wie sie sich ausdriickten, 
"ihren Mut darauf gesetzt, den Sieg (ffir die Unternehmer) durchzukii.mpfen." 
Das Hamburger Echo weist auf die U ngeheuerlichkeit und Treulosigkeit einer solchen 
Handlungsweise hin und beschlieBt seine Mitteilung mit folgenden Worten: "Nach 
der Bibel warf Judas Ischariot das Blutgeld von sich, ging hin und erhii.ngte sich. 
Das war vor langer, langer Zeit; heute ginge er wohl in eine Zeitungsexpedition 
und gabe eine Anzeige auf." So charakteristisch die hier angefiihrten FaIle an sich 
auch sein mogen, sie sind noch lange kein ausreichender Ausdruck fiir jenen unbe
schreiblichen Grad von Verachtung, Emporung, Wut und HaB, die die Streikenden 
bei der Nachricht vom Eintreffen von Streikbrechern erfassen - besonders wenn 
diese friihere organisierte Arbeiter sind. Man muB selbst an einer Versammlung 
von Streikenden in Deutschland teilgenommen haben, um jenen Moment vollkommen 
nacherleben zu konnen, wenn auf die Mitteilung des Vorsitzenden von dem trau
rigen Vorfall eines Verrats unter den Genossen bei Verlesung eines jeden Namens 
die ganze tausendkopfige Menge in ein einstimmiges drohendes "Pfui!" ausbricht; 
nur so kann sich der Zuschauer eine Vorstellnng von allen Schrecken eines der 
dunkelsten Bilder der modernen 'okonomisch·sozia.len Qrdnung machen. 

1) 1m Sommer des Jahre 1909 fand ich bei einer Wanderung durch den 
Schwarzwald auf dem Wege von Pforzheim nach Wildbad an den Telegraphen
stangen groBe weithin sichtbare Plakate folgenden Inhalts: "Achtung! Arbeiter 
und Arbeiterinnen der Papierfabriken! Seit dem 1. Juli befinden sich 45 Arbeiter 
und Arbeiterinnen der Papierfabrik von WeiBenstein im Streik! Ursache des 
Streiks ist die iiberaus schlechte Bezahlung in diesem Betrieb. Auf die geringe 
Lohnfordernng antwortete die Betriebsleitung mit teilweisen Lohnherabsetzungen, 
worauf die Arbeit niedergelegt wurde. Die Betriebsleitnng gibt sich aIle Miihe, 
von auswarts Leute heranzuziehen. Wir warnen die Arbeiter aIlerorts, in WeiBen
stein in Arbeit zu treten, solange gestreikt wird. Arbeiter allerorts! Haltet jeden 
Zuzug nach WeiBenstein fern! Verband der Fabrikarbeiter, Zahistelle Pforzheim.« 
AhnlicheAufrufe und Warnungen findet man in den Organen der Gewerkschaftspresse. 
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Aber selbstversta.ndlich geniigen diese MaBregeln ffir sich allein 
noch nicht, um die Streikbrecher fern zu halten, und so sehen wir denn, 
wie sich die Taktik des Streikpostenstehens (Picketing) (Platz 
sperren) immer weiter verbreitet. 

Gemii.13 der allgemeinen Regel, der wir allgemein begegnen, und die 
sich entweder in der Praxis von selbst durchgesetzt hat, oder in den 
Statuten der Gewerkschaften besonders erwahnt wird (vgl. die oben 
zitierten Statuten der deutschen "Zentralverbii.nde") - hat kein Mit
glied einer Arbeiterorganisation, wenn es sich nicht eine Geldstrafe zu
ziehen will, das Recht, die "Obemahme besonderer auf die Fernhaltung 
der Streikbrecher yom Betrieb beziiglicher PHichten zu verweigem. 
In den Fallen, wo der Streik von einer groBen und wohlhabenden Ge" 
werkscbaft gefiihrt wird, findet die Taktik der Streikposten ihren Aus
druck in einer wohldurchdachten Organisation, die mit auBerordentlicher 
Strenge und Disziplin durchgefiihrt wird1). Gewohnlich beschlieBt die 
Streikleitung fiber die Anzahl der notwendigen Streikposten, weist ihnen 
ihre Platze an (auf den BahnhOfen, auf den StraBen, die zur Fabrik 
fiihre~, vor der Fabrik selbst usw.) und setzt eine genaue Ablosungs
ordnung fest. Diese Pflicht hat ein jedes Mitglied der betreffenden Ge
werkschaft zu fibemehmen, ja, wahrend der freien Zeit sogar die, die nicht 
am Streike teilnehmen (Sonnabend abends und Sonntags). Die Funktion 
dieser Streikposten besteht darin, die von auBen eintreffenden Arbeiter 
fiber die Sperre aufzuklaren, sie dazu zu bestimmen, ihre PHicht als 
Kameraden nicht zu verletzen, ja, wo es notig wird, erhalten die neu 
Eintreffenden sogar yom Verbande das notwendige Reisegeld, um nach 
Hause zurfickkehren zu konnen. Der Streikpostendienst dauert eine 
bestimmte Zeit, und die genaue Ausfiihrung der damit verbundenen 
PHichten wird von Arbeitem kontrolliert und fiberwacht, die entweder 
selbst am Streik beteiligt sind oder doch zu der betreffenden Gewerkscbaft 
gehOren. 

Die Taktik der Streikposten wird, wie wir schon bemerkt baben, 
fiberall in groBem MaBstabe angewandt und hat ohne allen Zweifel einen 
groBen EinHuB, nicht nur· auf das Resultat eines einzelnen Streiks, 
sondern, wie wir es uns nach den vorhergehenden Ausfiihrungen leicht 
vorstellen konnen, auch auf das Ergebnis der gesamten Arbeiterbe
wegung und Arbeiterorganisation. 

1) In einer Denkschrift der deutschen Regierung, die 1899 dem Gesetzes
entwurf uber die Beschrankung des Koalitionsrechts voranging, findet sich 
eine Beschreibung dieser Arbeitertaktik und zwar in einer Mitteilung des Re
gierungsprii.sidenten zu Arnsberg, der diese Taktik "eine geradezu milita
rische Organisation" nennt (Denkschrift betreffend Ausschreitungen bei den 
Arbeitskii.1np£en der letzten Jahre). Weiter unwn werden wir noch auf dieses 
Dokument zuriickkommen, das nicht ohne Interesse fur die Analyse des gegen
wii.rtigen Standes des Koalitionsrechts in Deutschland ist. 

8· 
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Neben der Sorge um die Fernhaltung von Streikbroohern richtet 
sich die Taktik der Arbeitergewerkschaften auch noch darauf, die Hoff· 
nung des Unternehmers auf eine Wiederaufnahme der Arbeit nach Mog
lichkeit herabzustimmen; zu diesem Zwecke werden die ledigen Arbeiter 
und gelegentlich auch die verheirateten aufgefordert oder veran1a6t, 
den Ort des Streiks sofort nach der Streikerklarung zu verlassen und sich 
irgendwo anders Stellung zu suchen. Dadurch soIl nicht nur die Zahl 
derer, die einer Unterstutzung bedfirfen, verringert, sondern - und dies 
ist die Hauptsache - es sollen auch die Chancen ffir eine erfolgreiche 
DurchfUhrung des Streiks nach Moglichkeit verbessert werden. 

"Solange am Streikorte die Zahl der Streikenden eine gr06e ist, 
roohnen die Arbeitgeber taglich auf den AbfaH vom Streik. Verlassen 
aber moglichst viele Streikende den Ort, dann merken die Arbeitgeber 
den Ernst der Situation" und sind daher aus Furcht, aHe Arbeiter zu 
verlieren, eher zu Zugestandnissen bereit1). 

7. 
Der Ausgang eines jeden Streiks kann ein dreifacher sein: entweder 

die Arbeiter unterliegen, d. h. ihre Forderungen werden nicht befriedigt, 
und die Arbeiter selbst sind aus diesen oder jenen GrUnden gezwungen, 
zur Arbeit zuruckzukehren; oder der Streik wird gewonnen, d. h. die 
Forderungen der Arbeiter werden vom Unternehmer teilweise oder im 
ganzen Umfange angenommen und befriedigt; oder der Streik kann 
endlich durch einen gegenseitigen Vergleich, ein KompromiB, beendigt 
werden. Dem dritten Fall begegnen wir am hiiufigsten in den Landern 
wo, wie z. B. in England, das Verhaltnis zwischen Kapital und Arbeit 
bereits eine festere stabilere Form angenommen hat. Eine solche L6sung 
der Streikfrage setzt meistens die Mitwirkung besonderer vermittelnder 
Organe (Schiedsgerichte, Einigungsamter) voraus, von denen wir in 
dem letzten Teil dieser Untersuchung zu reden haben werden. Hier 
wollen wir nur von solchenFallen einer Beendigung von Streiks sprechen, 
die kein Eingreifen vermittelnder Organe voraussetzen und die ge
wohnlich in solchen Landern einzutreten pHegen, in denen das Verhaltnis 
zwischen Kapital und Arbeit noch keine stabile Form angenommen hat; 
ein solches Land ist gegenwartig z. B. Deutschland. 

"Nachdem die Arbeitgeber", sagt Bringmann, "sich bei den Ver
handlungen zur Durchsetzung der Forderungen halsstarrig erwiesen 
oder die Forderungen bis dahin uberhaupt ignoriert haben, wird es nur 
hOchst selten vorkommen, daB sie aIle bei den letzten Verstandigungs
versuchen vor bzw. nach dem Eintritt in den Streik gleichmaBig die 
Forderungen bewilligen"2). 

1) A. BringJDann, loco cit. S. 140. 
I) Ibid. S. 158. 
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Gewohnlich aber sind die Unternehmer schon von vomherein zu 
gewissen Zugestandnissen bereit, und dann nimmt der Streik von selbst 
ein Ende. Aber diese Zugestandnisse sind nicht immer vorteilhaft ffir 
die Arbeiter. 

In Deutschland bedienen sich die Arbeitgeber nach Bring manns 
Beobachtungen folgender Taktik: sie suchen die Forderungen, . auf 
denen besonders die unerfahrenen und indifferenten Arbeiter bestehen, 
zu erfiillen und die Forderungen zu verweigem, auf die besonders die 
klassenbewuBten Arbeiter den groBten Wert legen. Diese Taktik hat 
den Zweck, die Solidaritat unter den Arbeitern zu schwachen, sie mit
einander in Widerstreit zu bringen und damit das Ende des Streiks her
beizufiihren. Eine solche Befriedigung der Forderungen kann nicht als 
ein wiinschenswerter Ausgang des Streiks, noch als besonders giinstig 
ffir die Arbeiter angesehen werden l ). 

In den Fallen, wo die Arbeitgeber nicht organisiert sind, pflegen 
sie gewohnlich zunachst die eingereichten Forderungen zu ignorieren; 
nimmt jedoch der Streik groBere Dimensionen an, so sind sie meist ge
neigt, die Forderungen der Arbeiter in vollem Umfange oder doch teil
weise zu bewilligen. In diesen Fallen wird hli.ufig die Taktik der soge
nannten "partiellen ArbeitseinBtellungen" angewandt2). Diese Taktik 
besteht darin, daB die Arbeiter irgend einer Organisation, die in ver
schiedenen Betrieben beschli.ftigt sind, ihre Forderungen nicht bei allen 
Untemehmern auf einmal, sondem zunachst bei einem oder mehreren 
Untemehmem einreichen. Wo die aufgestellten Forderungen nicM be
willigt werden, wird der Streik erklart, und die Streikenden werden von 
den andem, bei andem Untemehmern in Arbeit stehenden Arbeitem 
unterstiitzt. Wenn '"der Arbeitgeber die eingereichten Forderungen be
willigt hat, werden diese in anderen Betrieben eingereicht usw. Diese 
Taktik der Arbeiter wurde friiher, wo es. zwar Arbeiterverbii.nde, aber 
noch keine Untemehmerorganisationen gab, in groBem MaBstabe an
gewendet. Seitdem jedoch auch die Untemehmer sich zu organisieren 
begonmin und die Arbeitgeberverbande sich weiter entwickelt haben, 
fangt die Taktik der "partiellen Arbeitseinstellung" an, an Bedeutung 

1) Bringmann bemerkt hierzu: "Man hat es in halben Zugestandnissen also 
keineswegs immer mit sogenannten "Abschlagszahlungen" zu tun, sondern haufiger 
bilden die halben Zugestindnisse Fallen, die mit fuchsartigem Scharfsinn kon
struiert sind." A. Bring mann, loco cit. S. 159. 

I) Es ware vielleicht noch richtiger, sie als "Serienstreik" zu bezeichnen. 
Mit dieser Taktik dar! jedoch eine andere Form von industriellen Konfiikten, 
die in England unter dem Namen Strike in detail vorkommt, und die keinen 
eigentlichen Streik, sondern einen Boykott darstellt, nicht verwechselt werden, 
siehe unten. 
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zu verlieren und wird wohI mit der Zeit immer mehr und mehr aus 
dem Gebrauch kommen1). 

Der endgiiltige Bruch mit einer solchen Art Taktik ist jedoch aufs 
engste mit dem Wachstum der allgemeinen Organisation der Arbeiter 
verkniipft, da unter den Vertretern der Arbeiter die Ansicht sehr ver
breitet ist - eine Ansicht, die auch in den Tatsachen ihre Bestatigung 
findet -. daB jeder ernstere Streik eine bereits gefestigte Arbeiterorgani
sation schwacht und haufig sogar vollig zerstort. Daher hat auch die 
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands schon 1896, in 
der Beffuchtung, die Streiks konnten die im Entstehen begriffenen 
Arbeiterorganisationen schwachen oder sogar zerstoren, eine Taktik 
kleinerer Streiks vorgeschIagen, wahrend der die Streikenden leicht 
von solchen Arbeitern unterstiitzt werden kOnnten, die selbst in Arbeit 
stehen 2). Hierbei wurde auch der Gedanke ausgesprochen, daB es 
moglich sein wfude, wenn die Arbeiterorganisationen erstarkt waren, 
an die Durchfiihrung bedeutender Streiks zu gehen; die allein imstande 
waren, der ganzen Arbeiterklasse bessere Lebensbedingungen zu er
ringen3). 

Die Taktik der kleinen oder der partiellen Arbeitseinstellungen ist 
gewohnlich darin begriindet, daB es an den notwendigen Geldmitteln 
zur Unterstiitzung der Streikenden fehIt. Somit hangt diese Taktik 
innig mit der Frage zusammen, in welchem MaBe die Streikenden mit 
Geld versehen sind. Diese letztere Frage hat in Landern mit noch jungen 
Arbeiterorganisationen, wie z. B. in Deutschland, eine besondere Be
deutung. Und in der Tat, sogleich mit der beginnenden Wiedergeburt 
der Zentralverbande in den OOer Jahren entstand die Frage nach 
der Schaffung eines Streikfonds. So z. B.Jegte die General
kommission auf dem KongreB der Gewerkschaften Deutschlands vom 
Jahre 1896 das Projekt einer Lenkung und Regelung der Streikbe
wegung vor, wobei sie die Frage nach der finanziellen Unterstiitzung der 
Streikenden in den Vordergrund riickte. Man kann sich leicht vor
stellen, wie groB zu jener Zeit die Bedeutung dieser Frage sem muBte, 
angesichts der geringen finanziellen Mittel, die die damals kaum im Ent
stehen begriffenen Arbeitergewerkschaften besaBen. Die Kommission 
machte darauf aufmerksam, daB die Zahl der infolge von Geldmangel 
verlorenen Streiks keine geringe sei, daB aine gefiillte Streikreservekasse 

1) "Dieae Taktik hat frillier manchmal ErfoIg gehabt; nachdem die beider
l!eitigen Organisationen erstarkt sind, kann sie nur mit groBer Vorsicht angewandt 
werden". "Genug, solche Kitmpfe sind langwierig und enden nur aelten mit be
friedigenden, oft genug mit recht itrgerlichen Resultaten." A. Bringmann, 
loco cit. S. 145. 

I) Correspondenzblatt, 1896, Nr. 9. 
I) Ibid. 
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diesem Mangel abhelfen konnte und - was besonders wichtig ist -
dazu beitragen kOnnte, daB viele Streiks iiberhaupt vermieden wiirden. 
Das damals gebrauchliche System der Unterstiitzung durch Beitrage, 
die im einzelnen Fall und ad hoc eingezahlt wurden, wird von der Kom
mission verworfen. Denn wenn es auch wichtig sei, daB der Unternehmer 
keine Vorstellung von der Rohe der in jedem einzelnen Fall durch solche 
Sammlungen eingenommenen Mittel haben konne, so iibe dies anderer
seits doch eine schlechte Wirkung auf die Streikenden aus. Solche 
Sammlungen tragen wenig dazu bei, daB die Arbeiter sich beherrschen 
lernen. Ferner wird darauf hingewiesen, wie unsicher der Erfolg solcher 
Sammlungen sei: wer besonderes Gliick hat oder wer es am besten ver
steht, wahrend eines Streiks eine erfolgreiche Propaganda zu entfalten, 
dem gelingt es hiiufig, groBe oder sogar groBere Summen als erforderlich 
sind, zusammenzubringen, wahrend es in anderen Fii.llen kaum moglich 
ist, ein paar Pfennige zu sammeln. Nach der Ansicht der Kommission 
ist dieses System weder taktisch richtig noch gerecht. Infolgedessen 
wurde der BeschluB gefaBt, einen angemeinen Reservefonds anzulegen, 
der derGeneralkommission derGewerkschaftenDeutschlands unterstehen 
sonte. Dieser Fonds miisse aus periodischen Beitragen gebildet werden, 
die 00 Pfennig fiir jedes Mitglied und jedes Quartal betragen sollten; 
in dringendenFallen sol1te eineZusatzsteuer von 10 Pfennig pro Mitglied 
zulassig sein. Das Recht auf Unterstiitzung sol1te davon abhiingig sein, 
ob der betreffende Zentralverband wahrend eines Zeitraumes von 
mindestens zwei Quartalen Beitrage an die Generalkommission gezahlt 
habe; die Rohe der auszuzahlenden Unterstiitzungen pro Jahr sollte 
das Fiinffache der Summe, die eine Gewerkschaft wahrend eines Jahres 
eingezahlt hat, nicht iibersteigen diirfep. AuBerdem sol1te nach dem 
Projekt ein StreikbeschluB nur dann Giiltigkeit erlangen diirfen, wenn 
sich mindestens % der Stimmen alIer Mitglieder einer Gewerkschaft 
fiir den Streik erklart hatten. Die Generalkommission sonte bloB von 
dem Faktum, daB der Streik ausgebrochen sei, benachrichtigt werden; 
und ferner sonte ihr ein wochentlicher Rechenschaftsbericht iiber den 
Verlauf des ArbeitskonHikts eingereicht werden, ein Bericht, der durch 
Ausfiillung bestimmter vorher angefertigter Formulare abgefaBt 
werden sol1te. Nur bei bedeutenden groBeren Kampfen sollte die ver
hergehende Zustimmung der Generalkommission erforderlich sein. 
Diese hatte nach dem Projekt das Recht, sowohl zu Beginn als auch im 
Verlauf eines jeden Streiks die Initiative zu einem Vergleich zwischen 
beidenParteien zu ergreifen; wenndie UnternehmerzuEinigungsverhand
lungen bereit waren und die Vertreter des beteiligten Verbandes ihnen 
zustimmten, so sollte die Generalkommission die Berechtigung haben, 
die Ausgabe von Streikunterstiitzungen einzustellen, auch wenn aHe 
iibrigen Mitglieder der Kommission sich dagegen erklarten. Die Einste11-
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stellung der Auszahlung von Unterstutzungsbeitriigen sollte auch dann 
zu Recht bestehen, wenn die Genera1kommission auf Grund von Be· 
richten der Vertreter und Deputierten zur" Vberzeugung kame, 
daB derStreik keinenErfolg haben kOnne1). DiesesProjekt derGeneral
kommission fand keine Bestatigung, und die Unterstutzung der Streiken· 
den bildet gegenwiirtig in Deutschland die selbstandige Funktion jedes 
einzelnen Zentralverbandes. Wie wir aus der folgenden Tabelle (Tabelle 5) 
ersehen konnen, sind in der Griindung von Geldfonds und der Herbei· 
scha.:ffung von Geldmitteln fiir eine gluckliche Durchfiihrung von Streiks 
in Deutschland bedeutende Fortschritte zu verzeichnen. 

Die Gesamtsumme der Ausgaben der Arbeiterorganisationen fur 
gewerbIicheKonflikte betragt fiir England im Jahre 1908: 2667260 Mark, 
Was ungefahr 6,5 % der gesa.mten Ausgaben der Trade Unions aus
macht; in Deutschland erreicht dieseSummeeine Hohe von 6814 994Mark, 
was ungefahr 14,2 % aller Ausgaben der deutschen Gewerkschaften 
ausmacht 2). 

Tabelle 5. 
Die Ausgaben der gewerkschaftlichen Zentral· 
verbinde fur gewerbliche Konflikte in der 

Periode von 1890-19083). 

1890-99. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 

Jahr 

Zusammen. 

Gesamtsumme in Mark 

11402758 
2936030 
2515888 
2237504 
5080984 
5551314 

10933721 
13297862 
13264082 
4477039 

70797182 

Die rechtzeitige Beendigung des Streiks ist eine auBerordentIich 
schwierige und verantwortIiche Aufgabe der Streikleitung. Wahrend 
eines Streiks bnn es haufig zu Verhandlungen mit den Unternehmern 
kommen, und urn jeden einzelnen Umstand genau und vollstandig ein· 
schatzen zu konnen, muB man in der Tat ganz ungewohnliche organi· 
satorische Fahigkeiten besitzen. In dieser Beziehung ist die erfolgreiche 

1) Ausfiihrlicheres iiber dieses Projekt findet sich im "Correspondenzblatt" 
1896, Nr.4. 

2) Siehe den 6. Intemationalen Bericht, S. 142. 
8) Die hier angefiihrten Daten sind dem schon zitierten Bericht fiir das 

Jahr 1908 entnommen. 
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Durchfiihrung eines Streiks vor aHem abhangig von dem Moment 
seiner Beendigung, dadieser Momentzuweilennicht nur eineentscheidende 
Bedeutung ffir den Streik selbst, sondern auch fur die gesamte Organi
sation der Arbeiter und ihrer FUhrer besitzt. 

In dieser Hinsicht sind die "diplomatischen" Verhandlungen der 
Streikleitung mit den Unternehmern von besonderer Bedeutungl ). 

Die Frage, ob man sich mit den Zugestandnissen der Untarnehmer zu
frieden geben solite, welche von ihnen man annehmen und in welcher 
Form man me annehmen solI, ob man den Streik beenden, die Arbeit 
sum Teil wieder aufnehmen oder vielmehr alie Krafte zusammenfassen 
solIe, um ihn bis zu den Dimensionen eines allgemeinen oder eines 
Generalstreiks anwachsen zu lassen - dies alles sind Fragen der 
Kampftaktik, die ebensowohl mit den personlichen Qualitaten un,d 
Fahigkeiten der Streikfuhrer, wie mit den objektiven Verhaltnissen: 
dem Grad der Reife der Arbeiterorganisationen und dem Charakter der 
Arbeiterbewegung im allgemeinen zusammenhangen. In dieser Be-
ziehung haben die Gewerkschaften Deutschlands, besonders aber die 
einzelnen an ihrer Spitze stehenden Fuhrer und Organisatoren, sehr 
viel ffir die moderne Arbeiterbewegung geleistet. Das Zusammen
wirken politischer Stimmungen mit den Bedfirfnissen der gewerkschaft
lichen Organisationen fand in Deutschland bis in die jfingste Zeit ein 
weites Feld der Anwendung. Es ist ein groBes Verdienst der Gewerk
schaftsfiihrer, daB sie immer bestrebt waren, ffir die Differenzierung 
der modernen Arbeiterbewegung zu sorgen, und neben der politischen 
Bewegung einerseits und der genossenschaftlichen Bewegung anderer. 
seitsnocheine dritteArtder Arbeiterbewegung, die gewer kschaftliche. 
als eine vollig selbstandige Erscheinung in der Geschichte der modernen 
Arbeiterfrage geschafien haben. 

Von diesem Gesichtspunkt aus verdienen die Ratschlage, die die 
Arbeiterfiihrer ihren Kameraden erteilen, eine besondere Beachtung, 
da sich in ihnen der wahre Charakter der Arbeiterbewegung, wie er 
vielleicht heute noch nicht im vollen MaBe zum Ausdruck kommt, in 
dem sich jedoch eine ganz bestimmte Tendenz auf die Zukunft er
kennen laBt, widerspiegelt. Horen wir einmal, was die Vertreter der 
Gewerkschaftsbewegung selbst fiber die Streiktaktik sagen: 

"Bevor die Streikleitung den Vorschlag macht", sagt Bringmann, 
"die Zugestii.ndnisse abzulehnen und ffir die Erffillung der vollen Forde
rungen zu streiken, mUssen bestimmte Tatsachen bekannt sein, die den 
Vorschlag rechtfertigen. Das heiSt, es muB die annahernde GewiBheit 
vorhanden sein, daB durch den Streik in kurzer Zeit mehr als die ge
machten Zugestandnisse erreicht wird. BloBe Vermutungen oder gar 

1) Vgl. das Kapitel: Strategieund Taktik desStreiks in Eduard Bernsteins 
bereits zitierter Schrift: Der Straik, S. 49 f. 
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nur der Brustton einiger Schreier rechtfertigen einen· solchen Vor
schlag nicht" 1). 

Bringmann wendet sich mit groBer Scharfe gegen die in Deutsch
land iibliche Praxis, allgemeine Streiks oder Generalstreiks zu prokla
mieren, ohne auf die einzelnen Unternehmer, die zu Zugestiindnissen 
oder Vergleichen bereit sind, Riicksicht zu nehmen. Eine solche Taktik 
schii.digt die Arbeiter nach Bringmann weit mehr, als wenn die Arbeit 
bei· einem schlauen Unternehmer weiter fortgesetzt wird2). 

Auch spricht sich Bringmann sahr scharf gegen jede Art von 
Listen und Winkelziigen seitens der Arbeiterorganisationen aus: "Ea 
ist eine scharfe Waffe", sagt er, "die den Arbeitgebem in die Hande 
gedriickt wird, wenn die Streikenden das Resultat der von ihnen selbst 
arrangierten Unterhandlungen ablehnen; aber noch mehr wird das An
sahen der Organisation geschii.digt, wenn die Vertreter derselben ihre 
Zustimmung zu einem Vorschlage zur Versta.ndigung gegeben haben 
und dann nichts tun, um den Vorschlag zur Geltung zu bringen oder 
gar gegen die Annahme desselben wirken. Das darf nicht vorkommen. 
Gegen "Treu und Glauben" dUrfen die Vertreter eines ganzen Zentral
verbandes niemals verstoBen"8). 

Das Streikkomitee hat im allgemeinen nur die oberste Leitung 
des Streiks oder gewissermaBen "die ausfiihrende Gewalt" in seinen 
Handen. Jeder mehr oder weniger bedeutsame BeschluB in der Streik
frage erhli.lt seine endgiiltige Bestatigung in der allgemeinen Mitglieder
versammlung einer Zweiggewerkschaft, zuweilen jedoch erst nachdem 
man sich vorher mit dem Vorstand des Zentralverbandes in Beziehung 
gesetzt hat. Somit wird also die Frage nach der Beendigung des Streib 
in letzter Linie von der Generalversammlung der Streikenden 
ent8chieden. Es versteht sich von selbst, daB auch hierbei den Leitern 
und Ffihrern sehr verantwortliche Funktionen zufallen. Es liegt zum 
groBen Teil in ihrer Hand, einen moglichst verniinftigen und zweck
miiBigen BeschluB herbeizufiihren. Fast jeder Streik bildet einen auBerst 
verwickelten komplizierten Fall, den auch die erfahrenen Praktiker 
unter den Arbeiterfiihrern nur mit groBer Miihe zu entwirren vermogen&). 
Danach wird es leicht verstiindlich, daB die Ansichten der bei einem 
Streik beteiligten PersOnlichkeiten sehr stark auseinandergehen, daB 

1) A. Bringmann, loco cit. S. 159. 
I) "Die Proklamierung des allgemeinen Streiks, trotzdem eine Anzahl 

Arbeitgeber zu einer annehmbaren Verstil.ndigung bereit sind, hat noch immer 
gro.Beren Schaden angerichtet, als wenn einmal bei einem Schlaumeier die Arbeit 
fortgesetzt wurde." Loc. cit. S. 160. 

3) Loc. cit. S. 161. 
') Vgl. den in dieser Beziehung 8ullerst interessanten Versuch einer vor

urteilsfreien Analyse des 80genannten Pulmannstreiks von Profo8Sor Ashle y , 
Publ. of the Church Social Union. Ser. B. No.1, 1895 Cambridge (Mass). 
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sich die Leidenschaften entfachen, und daB man sehr viel Energie und 
Selbstbeherrschung haben muB, um nie die Geistesgegenwart zu verlieren 
und die sich herandrangenden schiidlichen Elemente fernzuhalten. Wie 
wir schon oben bemerkt haben (vgl. unsere Analyse der Statuten der 
Deutschen Zentralvereine), muB ein lokaler Zweigverband nach Be
endigung des Streiks einen vollstandigen Rechenschaftsbericht fiber den 
ganzen Konflikt vorlegen. 

Gewohnlich wird solch ein Bericht sofort publiziert, um etwaige 
MiBverstandnisse und MiBdeutungen zu beseitigen. Bring mann weist 
darauf hin, wie wichtig eine rechtzeitige Veroffentlichung des auf einen 
Streik bezfiglichen Tatsachenmaterials ist: durch eine solche Veroffent
lichung kann man den einseitigen und meist entstellten Nachrichten, 
die in der Gesellschaft zum Schaden der Arbeiterorganisationen ver
breitet werden, zuvorkommen, und man kann sie richtigstellen1). 

Die Vollstandigkeit und Wahrhaftigkeit der Streikberichte wird einem 
Arbeiterverband vor allem durch seine eigenen unmittelbaren Interessen, 
dann aber auch durch die Interessen der ganzen modernen Arbeiter
bewegung diktiert, besonders, wenn man sich nicht auf die entsprechen
den Daten verlassen kann, die von den Regierungsorganen gesammelt 
und zusammengestellt werden2). 

Neben dieser Frage gibt es noch eine andere auBerst wichtige Frage, 
die imZusammenhang mit jedem Streik entsteht, namlich in welchem 
Zustand und in welcher Stimmung die Streikenden zur Arbeit zurfick
kehren. Hierdurch wird in hohem MaBe der Erfolg des Streikes mit
bestimmt. Ob sich die streikenden Arbeiter in einer gedrfickten Stim
mung befinden, ob der Kampf und die Entbehrungen sie erschOpft haben, 
oder ob sie sich vielmehr frisch und kraftig ffihlen und zu neuen Ent
behrungen und neuen Kampfen bereit sind - das alles hangt von den 
Verhaltnissen und Umstanden, die den Streik begleitet haben, von der 
Taktik bei seiner Durchffihrung und endlich von der Starke und Festig
keit der Arbeiterorganisationen ab, die natfirlich ihrerseits wiederum 
von dem Ausgang des Streiks abhiingt: wie oft kann man beobachten -
besonders in solchen Landern wie in Deutschland und Amerika - daB 
ein verIorener Streik nicht nur den Ruin sowie Hunger und Not unter 
den Arbeitern zur Folge hat, sondern daB er zuweilen auch ihre ganze 
mfihsam geschaffene 0lganisation vernichtet. 

1) "Jede Verzogerung und Verschleppung der Angelegenheit gibt der Faroa 
Zeit und Gelegenheit, ihr schiindliches Handwerk zu treiben. Mancher gliick
liche Kampf wird durch solche Vernachlassigung in MiBkredit gebracht, und viele 
umsichtige und geschickte Streikleiter haben es nur ihrer Bummelei nach dem 
Streik zu danken, daB sie zu den verachtetsten Personen heruntersinken." Loc. cit. 
S.164. 

I) In Deutschland werden, wie wir im folgenden Kapitel sahen werden, 
die offiziellen auf die Streiks beziiglichen Erhebungen von der Polizei angestellt. 
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8. 
Nach der ausfiihrlichen Analyse der Statuten der deutschen Zentral

verbande konnen wir uns, indem wir nunmehr zu England und Amerika 
iibergehen, darauf beschranken, einen kurzen Blick auf die Taktik der 
Trade Unions wahrend gewerblicher Konflikte zu werfen. 

Die englischen Trade Unions haben im allgemeinen den gleichen 
Charakter wie die Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten von Nord
Amerika: jeder bedeutendere Berufszweig hat seinen eigenen "nationalen" 
Verband (National Trade Union); die EinfluBsphare eines solchen Ver
bandes umfaBt das ganze Land und reicht zuweilen sogar bis iiber seine 
Grenzen hinaus; so z. B. erstrecken sich in Amerika die Funktionen 
dieser Vereine bis auf das benachbarte Kanada, und darum heiBen diese 
Verbande dort "Internationale (International) Trade Unions". Jeder 
nationale Verband zerfallt in eine Reihe lokaler Verbande. (Local Unions.) 
AuBer den nationalen und den lokalen Vereinen gibt es noch besondere 
"Bezirkvereine" (District Unions), die eine Mittelstellung einnehmen. 
Und endlich konnen wir auch in England und in den Vereinigten Staaten 
ebenso wie in Deutschland ein Streben nach Vereinheitlichung der 
Arbeiterorganisationen beobachten. In England findet diese Einigungs
tendenz ihren Ausdruck in dem "Allgemeinen Gewerkschaftsbund" 
(General Federation of Trade Unions); in Amerika gibt es zwei Zentral
organe: die Organisation der sogenannten "Ritter der Arbeit" (The 
Knights of Labor) und "den amerikanischen Gewerkschaftsbund" (The 
Amerikan Federation of Labor). 

Dies ist in den allgemeinsten Ziigen die Struktur der Arbeiter
organisationen in England undAmerika1). Was die auf sie beziiglichen 
Zahlendaten anbetrifft, so verfiigen wir fiir diese Lander leider iiber 
keine vollstandige und erschOpfende Gewerkschaftsstatistik, aber auch 
die Daten, die wir heute schon besitzen, lassen erkennen, daB die Arbeiter
organisation in diesen Landern eine auBerordentlich hohe Entwicklungs-
stufe erreicht hat. . 

So z. B. gab es nach dem letzten offiziellen Bericht des Arbeits
departements (Labor Department of the Board of Trade)2) gegen Ende 
des Jahres 1907 in England 1173 Gewerkschaften mit 2406 Tausend 
Mitgliedern. Der allgemeine Charakter der englischen Trade Unions 
laBt sich gut aus folgender Tabelle entnehmen, die einen Begriff von der 
GroBe der Gewerkschaften gibt (vgl. Tabelle 6). 

l) AusfiihrIicheres findet sich auBer in den Werken der Ehegatten Webbs, 
Hollanders, Barnetts und anderer in einerneueren, auf noch nicht bearbeitetem 
Material fuBenden Untersuchung von Maur. Low. Labor Unions and British 
Industry. Bull. of the Bureau of Labor. (Washington) January 1904, Nr. 50; 
fUr Amerika kann man reichhaltiges Material in den Arbeiten der Industrie
kommission finden. (Ind. Commission. Rep. vol. XVII part. II. 

') Trade Unions in 1905/7. P. P. Cd. 4651. 
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Tabelle 6. 
Die GroBe der englischen Trade Unions nach der Zahl ihrer Mitglieder 

(1907). 

Trade Unions Mitglieder 
Verbande von 

Gesamtzahl I Gesamtzahl I % % 

Weniger als 25 Mitgliedern 49 4,1 856 0,03 
Von 25 bis 50 Mitgliedern 111 9,4 4113 0,17 

" 50 " 100 " 
216 18,4 15526 0,6 

" 100 " 300 " 
309 26,4 52911 2,2 

,,_ 300 " 1000 " 
223 19,0 126215 5,2 

,,1000 " 10000 " 
220 18,8 697 941 29,0 

tiber 10000 Mitglieder .. 45 3,9 1509184 62,7 

Zusammen. . . . I 1173 1100,0 I 2406746 1100,0 

Nur fiber die hundert bedeutendsten Trade Unions sind ausfiihr· 
lichere Zahlendaten gesammelt. Gegen Ende des Jahres 1907 betrug 
die Jahreseinnahme dieser Gewerkschaften die im ganzen bloB 1457 
tausend Mitglieder (d. h. ungefahr 68 % der Gesamtzahl) zahlten -
2493 tausend Pfund Sterling; - das macht durchschnittlich ein Pfund 
Sterling, 14 Shilling pro Kopf aus. Die Ausgaben dieser Gewerkschaften 
betrugen in demselben Jahre 2054 tausend Pfund Sterling oder durch
schnittlich etwas mehr als ein Pfund, 8 Shilling pro Kopf. 

Dber die Zahl der organisierten Arbeiter in den Vereinigten Staaten 
Nordamerikas besitzen wir nur sehr mangelhafte Berichte. Nach der 
oberflachlichen Schiitzung der Industrial Commission zahlte Amerika 
schon im Jahre 1901 gegen 1400 tausend organisierte Arbeiter l ). 

Der amerikanische Gewerkschaftsbund zahlt nach dem Bericht 
vomJahre 19092) 15880 Vertreterstimmen (votes) der ihnen ange
schlossenen Gewerkschaften (1908 betrug die Zahl der Stimmen 16892). 
Die Gesamtsumme der Einnahmen wahrend der 29 Jahre, seit dieseForde
ration existiert, betrug fiber 2055 tausend Dollar, die Ausgaben betrugen 
im Jahre 1887 tausend Dollar. Somit hatte der Bund im Jahre 1909 
einen Kassenbestand von 167 tausend Dollara). 

Wir wollen diesen allgemeinen Zahlendaten, die die Bedeutung 
der Trade Unions in England und Amerika mit genfigender Deutlichkeit 
und Vollstiindigkeit erkennen lassen, zum Charakter ihrer Taktik im 
Kampf mit den Unternehmern iibergehen. Die Stellung der amerikani· 
schen Gewerkschaften und ihrer Vertreter zur Frage des gewerk· 

1) Rep. of the Industrial Commission vol. XVII p. XIX. 
2) Report of the Proceedings of the 29 the Annual Convention of the American 

Federation of Labor, published by Direction of the A. F. of L. Washington 1909. 
I) Loc. Rep. p.47. 
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schaftlichen Kampfs wird durch folgenden Vergleich des Vertreters des 
amerikanischen Gewerkschaftsbundes Gompers treffend gekenn
zeichnet "Wenn England", erkliirte Gompers vor der Industrial 
Commission "Differenzen mit Afghanistan oder Venezuela hat, dannzwingt 
ea seinen Gegner durch ein Bombardement zur Nachgiebigkeit; gibt es 
dagegen einen iihnIichen ZusammenstoB zwischen England und den Ver
einigten Staaten, so ruft England ein Schiedsgericht an (let us ar
bitrate), und dasselbe gilt fur die gewerbIichen Konfiikte; ein Streik 
wird immer durch einen Kampf und einen Sieg entschieden, mit Aua
nahme der FaIle, wo die Kriifte auf beiden Seiten gleich sind, dann 
wird der Streit in verniinftiger Weise geschlichtet"l). Diese Anaicht, 
die Gompers bereits seit 30 Jahren gegenuber breiten Schichten der 
Arbeiter vertritt2), ist heute in Amerika ohne allen Zweifel, wenn nicht 
die herrschende, so doch auf jeden Fall die am weitesten verbreitete An
schauung unter den organisierten Arbeitern. Auch die Taktik der ameri
kanischen Trade Unions wiihrend eines Streiks wird in hohem Grade 
durch diese Anschauilllg mitbestimmt. 

Die Grundprinzipien dieser Taktik sind in folgenden zwei Siitzen 
niedergelegt: 1. Der Streik ist eine Notwendigkeit und 2. der Streik ist 
ein iiuBerstes Mittel (the last resort). Hieraus folgt die Maxime: "das 
beste Mittel, einen Streik abzuwenden, ist dieses: stets auf ihn vorbe
reitet zu sein"8). Dies Prinzip wird immer mehr zur Grundlage der sich 
noch in Entwicklung befindlichen Taktik der Gewerkachaften und ihres 
Strebens nach Lenkung und Regulierung der Streikbewegungen. 

Das typischste Beispiel ffir eine solche Taktik, wie sie sich auf der 
Hohe ihrer Entwicklung darstellt, ist das neue Statut des Internationalen 
Maurerverbandes in Amerika4). 

Die Stellung, die dieser Verband zu den Streiks einnahm, fand friiher 
darin seinen Ausdruck, daB ein jeder Streik im allgemeinen durch eine 
Mehrheit von 2/3 der Mitglieder eines lokalen Zweigvereins beschlossen 
werden muBte. Mit der Erstarkung der Zentralgewalt in dieser Organi-

1) Industrial Commission (U. S.) vol. VII p. ll3. 
I) Gompers, der bereits eine uniibersehbare Menge von Reden und ge

druckten Kampfschriften verfaBt hat, gibt gegenwartig fast aliein das wichtigste 
Arbeiterblatt "The .American Federationist" heraus und tritt in fast jeder Nummer 
lebhaft fiir seine Ideen ein. 

3) Siehe Industrial Commission (U. S.) vol. VII p. 608, die .Aussage von 
M. Gompers. 

') Die Bricklayers and Masons' International Union of .America ist im 
Jahre 1865 gegriindet, das Statut wurde jedoch 1894 nochmals durchgesehen. 
1m VII. Bande der Berichte der amerikanischen Industrial Commission sind zahl
reiche .Ausziige aus den Berichten und Statuten alier bedeutenderen Arbeiter
organisationen .Amerikas enthalten. Bei unserer weiteren Darstellung gehen wir 
hauptsacWich auf dies68 Material zuriick. 
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sation entstand das Bedtirfnis nach einer Revision des Statuts und im 
Zusammenhang damit wurden folgende einschrankende Grundsatze in 
bezug auf die Streiktaktik aufgestellt. (Statut yom Jahre 1894 § 17)1). 
"Die Politik der Organisation ist eine defensive. Sie kann leichter durch 
Unterhandlungen, Vertrage und friedliche Erhebungen als durch ein 
gewaltsames Vorgehen verwirklicht werden. Lassen sich jedoch keine 
Unterhandlungen ermoglichen, und wird es infolgedessen notwendig, 
zur Gewalt zu greifen - so ist der Streik ein notwendiges, wenngleich 
ein auBerstes Mittel". 

Der Verband der Schuhmacher (Union Boot and Shoe Workers), 
dessen Statut im Jahre 1900 bestatigt wurde, driickt dasselbe Prinzip 
in folgender Weise aus: "Die Mitglieder verhandeln und beschlieBen 
keinen Streik, der nicht erstens eine rechtmaBige Grundla.ge und zweitens 
Aussicht auf Erfolg hat"2). 

1m allgemeinen erstreckt sich die Kompetenz des Zentralverbandes 
nur auf groBere und bedeutsamere Konflikte, die den Charakter eines 
allgemeinen Streiks (a general Character) tragen 3). Die unbedeuten
deren Streitigkeiten zwischen K~pital und Arbeit miissen von den lokalen 
Zweigverbiinden selbst ausgetragen werden. 

Wenn ein Konflikt nicht an Ort und Stelle zum Austrag kommt 
und sich zu einem groBen und bedeutenden Konftikt auszuwachsen 
droht, so ist der lokale Zweigverein verpflichtet, das ausfiihrende 
Komitee des Zentralverbandes in einer besonderen Eingabe davon zu 
benachrichtigen (Bill of grievance). Diese Eingabe muB eine vollstandige 
Beschreibung aller Umstande enthalten, die zum Konftikt fiihrten. 
Sie muB Angaben dariiber enthalten, wann und wie der Konftikt entstand 
und welche MaBregeln zu seiner Beilegung ergriffen wurden. Wenn zu 
einem Schiedsgericht (arbitrage) Zuflucht genommen wurde, so muB 
angegeben werden, wer die Mitglieder dieses Schiedsgerichts waren, 
wieviel Sitzungen abgehalten wurden und zu welcher Zeit sie stattfanden; 
was fUr VorschHige ihm unterbreitet wurden, von wem sie herriihrten; 
und endlich, was fUr ein Ultimatum die eine oder die andere der 
streitenden Parteien gestellt hat. 

Wenn die Vorverhandlungen nicht zu einer Beilegung des Kon
fliktes fiihren, wird eine auBerordentliche Mitgliederversammlung des 

1) Den AnlaB zu diesem BeschluB gab das leichtfertige Verhalten der lokalen 
Zweigverbii.nde zu der Streikfrage, da. diesa mit der Unterstiitzung des Zentral
verbandes rechneten. Man bun in den Berichten der genannten Kommissionen 
haufig lesen, daB sich die Sekretiire dariiber beklagen: es Bei schwer, "die lokalen 
Verbii.nde von uniiberlegten Streiks (reckless) abzuhalten"; das trifft besonders zu 
fUr die neugegriindeten Verbii.nde vgl. vol. VII, p. 62, 220 u. a.. 

') Ibid. p. 5. 
3) Wir werden in der Folge sowohl die nationalen (National) ala auch die 

internationalen Ver'biinde (International Unions) Zentralverbii.nde nennen. 
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lokalen Zweigverbandes einberufen und auf Grund einer geheimen Ab
stimmung durch Stimmenmehrheit von 2/8 aller Mitglieder des Vereins 
der Streik erklartl). Die Abstimmung geschieht in der Weise, daB be
sondere Stimmzettel abgegeben werden, auf die ein Ja oder Nein aufge
druckt oder aufgeschrieben ist - dies alles vollzieht sich in derselben 
Ordnung wie sie fiir die Wahl der Mitglieder des Vorstandes festgesetzt ist. 

Vor der BeschluBfassung hat kein Mitglied der Gewerkschaft das 
Recht, die Arbeit in dem Betriebe einzustellen; eine tJberschreitung 
dieses Grundsatzes hat eine Geldstrafe zur Folge2). 

Der BeschluB des lokalen Zweigvereins wird dem Zentralverbaad 
mit einer ausfiihrlichen Motivierung von besonderen Bevollmachtigten 
der Gewerkschaft iiberreichtj dieser hat nach Empfang der Nachricht 
sofort aIle anderen lokalen Zweigvereine von dem Ausbruch des Kon
fiikts zu benachrichtigen, haufig bloB zu dem Zweck, damit die Mit
glieder anderer Verbande sich nicht an Stelle der Streikenden anwerben 
lassen. In dem meisten Fallen jedoch geschieht das nur, um festzu
stellen, ob der BeschluB des lokalen Zweigvereins die Zustimmung oder 
den Widerspruch des Zentralverbandes gefunden hat. In solchen Fallen 
beraten aIle Lokalverbande, die zu dem entsprechenden nationalen oder 
internationalen Verband gehOren, nach Empfang der Benachrichtigung 
in ihren Versammlungen sofort die Angelegenheit und antworten tele
graphisch mit J a oder N ein. Eine verspatete Antwort oder das vollige 
Ausbleiben einer solchen zieht fiir die betreffende Gewerkschaft eine 
Geldstrafe in der Hohe von 5 Dolla.r na.ch sich. 

Seine endgiiltige Bestatigung erhalt der Streik vom ausfiihrenden 
Komitee des Zentralverbandes na.ch Empfang zustimmender Erklii.
rungen von mindestens 2/8 alIer lokalen Zweigverbande. 

AuBer diesen taktischen Grundprinzipien der amerikanischen 
Arbeitergewerkschaften finden sich in einzelnen Statuten noch 
andere, wie z. B. das Recht auf UnterstiitzungB), der obligatorische 
Widerstand bei schii.rferen Konfiikten mit den Unternehmern 
usw. fo). Die bedeutsamste Seite an der Taktik der amerikanischen 

1) Mitunter ist das Recht der Stimmabgabe an die Klausel gebunden, da8 
ein Arbeiter nicht weniger ala 4 Monate Mitglied einer Gewerkschaft sein dart. 
(Ibid. p.67.) Einzelne Gewerkschaften verlangen eine % Mehrheit aller Mit
glieder fUr die Giiltigkeit eines StreikbeschIusses. (Ibid. p. 166.) 

I) The United Ratter of North-America setzt fiir die, die vor der PrUfung oder 
wii.hrend der Priifung des Konflikts am Streik teilnehmen oder die Arbeit eigen
mil.chtig einstellen, eine GeldBtrafe in der Rohe von 10 Dollar fest. (Ibid. p.57.) 

a) So z. B. hat meist nur der lokale Zweigverband Anspruch auf eine Unter
stiitzung wiihrend eines Strew, der der zentralen Organisation angeschlossen ist 
und mindestens drei Monate, mitunter aber auch ein ganzes Jahr lang, Mitglieder
beitrage bezahlt hat. (Ibid. p. 62, 92, 166 u. a.) 

') So z. B. wird in einzelnen Statuten auf die Moglichkeit hingewiesen, 
daB ein Unternehmer irgend ein Mitglied einer Gewerkschaft ohne hinreichenden 
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Gewerkschaften aber ist die Art, wie sie gewerkliche Konflikte 
zu vermeiden streben. Die offiziellen Streikberichte fiihren zahl
reiche Falle an, wo besondere Deputierte in Gegenden gesandt 
wurden, in denen gewerbliche Konflikte ausgebrochen waren. Diese 
Deputierten wiesen in ihren fUr den Zentralverband abgefaBten Berichten 
haufig darauf hin, daB die Schuld an den Konflikten mehr auf Seiten der 
Arbeiter liege, und in sol chen Fallen gelang es den Deputierten dank 
ihrem EinfluB leicht, die Gewerkschaften dazu zu bewegen, den Weg 
des Vergleichs und der Verstandigung zu betreten, eine Politik, die von 
allen Arbeiterorganisationen angenommen und anerkannt wird. 

In einzelnen Fallen waren die Zweigverbande unzufrieden mit den 
Ratschlagen, die ihnen von den an sie abgesandten Deputierten erteilt 
wurden, ebenso wie mit ihrer ganzen Wirksamkeit; gewohnlich aber 
fanden die Anschauungen und Beschlusse der letzteren die volle Billi
gung des Zentralverbandes. Zuweilen wurde auch gegen den BeschluB 
des ausfiihrenden Komitees eines Zentralverbandes an die Jahresver
sammlung der Mitglieder des nationalen oder internationalen Verbandes 
appeUiert; aber auch in solchen Fallen wurde die Autoritiit des Komiteea 
gewohnlich aufrecht erhalten, selbst wenn seine Beschlusse in dieser 
oder jener Frage uber seine Kompetenzen hinausgingen. 

In den meisten Fallen fanden die zur Untersuchung des 
Konflikts an den Ort des Streiks entsandten Abgeordneten, daB 
die Arbeiter wirklich Grund hatten, unzufrieden zu sein, und dann 
gelang es ihnen meist, gemaB dem allgemeinen Prinzip, vermitteInd ein
zugreifen und durch Unterhandlungen mit den Unternehmern auch ohne 
Streik eine friedliche Beilegung des Konflikts herbeizufiihren. In 
verwickelteren Fallen wurde sogar der Vorsitzende des Zentralverbandes 
oder sein Sekretar an den Ort des Konflikts abgesandt, um personIich 
mit dem Unternehmer zu unterhandeln. Gelang dies nicht, so wurde 
mit ihrer Zustimmung sofort von mehreren lokalen Zweigvereinen 
der allgemeine Streik erkIart. 

Aber diese Taktik der allgemeinen Streiks ist durchaus nicht der 
allgemeine Brauch bei den zentralen Organisationen Amerika.s. Bei 
einzelnen von ihnen gilt das Prinzip, daB der Umfang der Streiks ein
geschriinkt werden musse, so z. B. bestimmt das Statut des Stukkateur
verbandes, daB niemals mehr als zwei lokale Gewerkschaften den Streik 
erkIaren dUrfen. Das Statut einiger anderer Gewerkschaften gestattet 
sogar immer nur einer Gewerkschaft, zu streiken. 1m StatutderMaurer 
(Journeymen Ston-Cutters' Association) wird das Prinzip, laut dem der 

Grund entlassen kann; in solchen Fallen sind samtliche Mitglieder des Verbandes 
verpflichtet, die Arbeit in diesem Betriebe sofort niederzulegen. (Ibid.p. 179, 
184 u. a.) 

Schwlttau. 9 
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Umfang des Streiks eingeschrankt werden muB, durch eine Verhaltnis
zahl ausgedruckt: "Keine einzelne Gewerkschaft darf den Streik er
klaren und hat Anspruch auf eine Unterstiitzung, wenn bereits 10 % 
samtlicher Mitglieder des Verbandes streiken"l). 

Diehier von uns beschriebene allgemeine Politik und Streiktaktik 
der amerikanischen Gewerkschaften stellt ihren Prinzipien nach ohne 
Zweifel die spateste Form der Arbeiterbewegung dar; aber diese Form 
ist gegenwartig in Amerika vorerst nur als Tendenz vorhanden, die 
durchaus nicht immer und nicht in allen Fallen ihre Verwirklichung 
findet. Viele von den bedeutendsten amerikanischen Gewerkschaften
die nationalen wie die internationalen Verbande - befolgen das Prinzip 
dieser Taktik mit auBerster Strenge, aber ihrer allgemeinen Mitglieder
zahl nach sind diese Verbande bisher noch nicht sehr groB, besonders im 
Vergleich mit der ungeheueren Masse der noch gar nicht organisierten 
Arbeiter. Dasselbe konnen wir zunachst auch in Deutschland beob
achten. Daher ist es ganz verstandlich, daB eine groBe Zahl von Streiks 
in diesen beiden Landern durchaus noch nicht in allen Punkten den 
von den Arbeiterorganisationen ausgesprochenen Wunschen und Ten
denzen entspricht. In diesel: Beziehung hat die Arbeiterbewegung in 
England bereits einen hoheren Grad der Entwicklung erreicht. 

Ein charakteristisches Merkmal der modernen, die Einstellung 
von Arbeitern betref'fenden Politik der englischen Trade-Unions, 
bildet ihr deutlich hervortretendes Streben, Kollektivvertrage abzu
schlieBen, deren Durchfiihrung durch sta.rke Orga.nisationen der heiden, 
vertragschlieBenden Parteien sichergestellt wird. Diese Politik hat 
auBer einer starken Organisation auch noch die allgemeine Tendenz 
zur Verstandigung der Parteien und zur Vermeidung gewerblicher Kon
flikte zur notwendigen Voraussetzung. In England geht diese Tendenz 
immer mehr der Verwirklichung entgegen. Wenn die Streikbewegung 
in England nach den Daten der offiziellen Statistik (siehe unten) auch 
nicht auf einen Ruckgang schlieBen laBt, so muB man doch sagen. daB 
die englische Statistik in dieser Beziehung nur ein schlechtes Abbild 
des Fortschritts und der Bedeutung dieser neuen Politik liefert. In der 
ungeheueren Mehrzahl der FaIle lassen sich die Resultate dieser Politik 
nicht durch statistische Organe registrieren, da es auBer der sichtbaren 
Wirksamkeit alIer moglichen vermittelnder Institutionen noch eine per
sonliche Tatigkeit der Sekretare und Vertreter der Arbeiterorgani-.-.,. 

1) Ibid. p. 156, 166, 170 u. 110. Ell ist ga.nz begreiOich, daB der Grund ffir dies 
Prinzip der Beschrankung der Streiks in der Sorge um die Integritat der Arbeiter
organisationen zu suchen ist. die noch nioht geniigende G91dmittel angehii.uft haben, 
um Streiks'von gro6eren Dimensionen durchzufiihren. Dasselbe haben wir oben in 
Deutschla.nd gesehen; auch fur Engla.nd wird von dem Ehepaa.r Web b der gleiche 
Grund geltend gemaoht. (VgJ. ihre History of Trade Unions.) 
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sationen gibt, deren Macht und Bedeutung sich nicht zahlenmii.Big aus
drucken laBt. 

Einer der bedeutendsten modernen Forscher auf dem Gebiet der 
Nationalokonomie in England, A. Shadwell, kommt in einer umfang
reichen Untersuchung uber die englisohe Industrie gleichfalls zu dem 
SchluB, daB die Statistik die neuen Stromungen in der Politik der eng
lischen Trade-Unions nur unvollkommen wiederspiegelt1). So fiihrt er 
z. B. die ihm gut bekannten drei Hauptzentren der Textilindustrie '
Oldham, Bolton und Blackborn - an. NachseinenBeoba.chtungen 
gibt es hier jeden Tag Anlasse zu Konflikten, aber diese Konflikte werden, 
ohne daB Eingreifen irgend welcher Vermittlungsa.mter, aus
schlieBlich durch die Tatigkeit der Sekretare beider Parteiorgani
sationen beigelegt. Jedes Industriezentrum besitzt einen Vertreter der 
Unternehmerorganisation und einen Vertreter der Trade Unions. Sowie 
in irgend einem Betrieb eine Unstimmigkeit entsteht, wendet man sich 
sofort an die Sekretare dieser Organisationen. Diese sind stets gut unter
richtet und wissen sich vorzuglich in allen komplizierten und sohwierigen 
Fra.gen der industriellen Technik zureohtzufinden. Daher sind sie sich 
gewohnlich bald uber jeden entstehenden Konflikt klar. Sie untersuchen 
die entstehenden Differenzen meistens gemeinsam, beraten zusammen 
fiber sie und verhandeln solange, bis sie zu einer Einigung kommen. 
Mitunter kommt es auoh vor, daB der Sekretar einer Gewerksohaft die 
Differenz zwischen den Arbeitern und dem Leiter der Fabrik sogleich 
und zwar personlich beilegt, ohne die WerkBtatt uberhaupt zu ver
lassen. Relativ selten sind die Falle, wo die Vertreter beider Parteien 
nicht im Stande sind, sich zu einigen und zu einem beide Teile befrie
digenden Vergleich zu kommen. Dann wendet ma.n sich an besondere 
EinigungBii.mter (Joint committees)2). "Die Falle, wo ma.n sich a.n ein 
Einigungsamt wendet", sagt Shadwell, "sind auBerst selten und 
kommen nur bei sehr ernsten Konflikten vor'(3). 

Der amerikanische Forscher Low bemerkt sehr richtig, daB die 
Anwendung von Gewalt, das heiBt der Streik, heute nioht einmal fiir die 
englisohen Trade Unions ein uberwundener Standpunkt ist. Aber beide 
Beiten sind sich doch vollig daruber klar, wie schadlich und unverniinftig 
{folly) ein soloher Appell an die Gewalt ist und streben daher mit allen 
Mitteln danach, den KonBikt friedlich beizulegen "indem sie sich an die 

1) A. Shadwell, Industrial Effioienoy, A ComparativII Study of Industrial 
Life in England. Germany and Amerioa 2 vola 1906 (wir zitieren unten nach dieser 
Ausgabe) im Jahre 1909 ist eine neue Ausgabe erschienen, Longmans Green and 
Co., London. 

t) Ausfiihrliohes hieriiber findet sioh im letzten Kapitel dieser Unter
suohung. 

') Loc. cit. vol. II, p. 342 iI. 
9* 
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Vernunft wenden und sich alIer moglicher Methoden bedienen, die zu 
einer Verstandigung fuhren (methods of conciliation)l). 

Der Grundsatz, nach dem der Streik stete nur das auBerste Mittel, 
die ultima ratio, bildet, findet im englischen Trade Unionismus noch eine 
festere Grundlage als in Amerika. "Der Streik," sagt einer der be
deutendsten Arbeiterfuhrer Englands, Burns, "gilt als das auBerste 
Mittel (the last resort) wenn aIle anderen Wege zur Beilegung des Kon
flikts bereits vergeblich beschritten wurden, und es ist eine keinem 
Zweifel unterworfene Tatsache, daB niemand dem Streik so ablehnend 
gegenubersteht, wie die Personen, die an der Spitze der Arbeiterorgani
sationen stehen. Dadurch erkliirt es sich, daB aIle diese Personlichkeiten 
mit der ganzen ihnen zur Verfugung stehenden Macht bemiiht sind, 
Streiks zu vermeiden und nur sehr ungern (reluctanly) ihre Zustimmung 
zu ihnen geben, selbst dann, wenn der Streik den letzten Ausweg (the 
last alternative) bildet und wenn hierbei ein Grundprinzip (a great 
prinziple) auf dem Spielsteht, was eine genugende Rechtfertigung dafiir 
bildet, daB der Arbeiter zu den Waffen greift - ganz ebenso wie wenn 
eine Nation eine Herausforderung annimmt und in den Kampf zieht. 
wenn sie den Krieg nur vermeiden kann durch Preisgabe ihrar nationalen 
Ehre" 2). 

Trotz der ablehnenden Haltung der englischen Trade Unions 
geganuber den Streiks wird doch ihre Notwendigkeit von ihnen in ge
wisser Weise anerkannt. "Die Konflikte (disputes) ", sagt das Organ einer 
der bedeutendsten englischen Trade Unions "sind ihrem Wesen nach 
bedauerliche (displorable) Erscheinungen und mussen nach Moglichkeit 
vermieden werden; doch aber ist ein Streik dort am Platze, wo wir Aus
sichten auf Erfolg haben"3). Und dasselbe Organ fiihrt die verschiedenen 
Ansicbten uber den Streik an, die unter den englischen Trade Unions 
herrschen. "Einige sind der Meinung, daB der Streik die schlechteste 
Waffe der Arbeiter ist, eine von den Waffen, die fUr den Arbeiter stete 

1) Bulletin of the Bureau of Labor (Washington) January 1904, No. 50. 
vgL den Aufsatz Labor Unions and British Industry p. 3. 

I) Zitiert nMh A. Low, 100. cit. p. 17. Fiir die Charakteristik der Stellung 
der englischen Trade Unions zu den Streiks ist folgende TatBMhe von Interesse: 
die Mechaniker in Glasgow widersetzten sich einmal der Herabsetzung des ArbeitB
lohnsum einen Schilling pro Woche und traten trotz des Veto des Zentralverbandes 
(Amalg. Society of Engineers) in den Streik ein; wahrend des Streiks, der 2 Wochen 
lang dauerte, erhielten die Streikenden von der lokalen Zweiggewerkschaft eine
Unterstiitzung in der Hohe von 10 Schilling pro Woche. Nach 2 Wochen kehrten die 
Arbeiter wieder zu ihrer Arbeit zuriick, nachdem sie sich mit der Herabsetzung 
des Arbeitslohns einverstanden erklart hatten. Der Zentralverband ordnete an. 
daB aIle, die wahrend des verbotenen Streiks eine Unterstiitzung in der Hohe eines 
Pfund Sterling erhalten hatten, diese Summe der Streikkasse wiederzuerstatten 
hatten. Ibid. p. 59 u. fl. 

8) "Typographical Circula.r", August 1903, Nr. 611, p. 15. 
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mit Verlusten und Schaden verknfipft sind. Andere sehen einen Streik, 
an dem sie teilnahmen, ffir die glorreichste (most glorious) Epoche ihres 
Lebens an, und betrachten einen Gewerkschaftler, der diese Feuerprobe 
noch nicht bestanden hat, nur mit dem auBersten MiBtrauen". "Aber," 
fahrt dieses Arbeiterblatt fort, "die groBe Mehrheit wird sicher mit uns 
einverstanden sein, daB der Streik als Kampfmittel nach Moglichkeit 
vermieden werden muB. Schon die Tatsache, daB es eine Vertretung 
beider Parteien gibt, ist eine Garantie daffir, daB die Zahl der moglichen 
Konflikte sich verringern wird, da die Vertreter beider Parteien immer 
bereit sein werden, sich miteinander zu einigen, und wo dies notig ist, 
auch imstande sein miissen, einen guten Rat zu erteilen und die notige 
Kontrolle fiber ihre Organisationen auszufiben1)." 

Die gekennzeichneten Prinzipien der Politik des modernen engli. 
schen Trade Unionismus gestatten ihrem ganzen Wesen nach keine 
Ausarbeitung einer besonderen Kampftaktik. Die ganze Tatigkeit der 
englischen Trade Unions ist in dieser Beziehung auf ein ganz bestimmtes 
Ziel gerichtet, das Vertretungsprinzip, wie es das englische Yolk schon 
seit langer Zeit auf politischem Gebiet besitzt, auch ffir das wirtschaftliche 
Leben des Landes in voUem Umfange zur Anerkennung zu bringen. 
Dieses Streben nach dem industriellen Vertretungssystem hangt vor 
aHem mit einer Politik zusammen, die eine Vermeidung offener Kon· 
fiikte und ZusammenstoBe zum Ziel hat. Soweit aber solche Konfiikte 
in dem wirtschaftlichen Leben Englands doch noch vorkommen, ist 
ma.n schon seit langer Zeit bemfiht, sie wenigstens nach Moglichkeit 
zu regeln und zu lenken und zwar in der Weise, wie wir dies bereits 
bei den amerikanischen Gewerkschaften feststeHen konnten, die ja eigent· 
lich nichts anderes darstellen, als einen auf einen anderen Boden fiber· 
tragenen engIischen Trade Unionismus 2). 

Eine bedeutsame Erscheinung im Leben der modernen englischen 
Gewerkschaften bildet auch der neuerdings gemachte Versuch einer 
Zentralisation der Gewerkschaften, die sich als genfigend fest und dauer· 
haft erwiesen hat3). Diese Erscheinung ist auch nicht ohne EinfiuB auf 
die Streikbewegung gebIieben. 1m Jahre 1899 wurde der schon friiher 

1) Ibid. 1906, May, Nr.644, p. 1. 
I) Eine Leitung und Regelung der Streikbewegungen duroh das zentrale 

ausfiihrende Komitee war in England sohon in den 30er Jahren des 19. Jahr· 
hunderts bekannt. V gl. z. B. lib. den Gewerksohaftsverband der Bauarbeitcr. bei 
Web b. The History of Trade Unionism. New Edition Longmans, Green 1902, p.1l2. 

,3) Ein soloher Versuoh ist in der Gesohiohte des englisohen Trade Unionismus 
in den SOer Jahem des 19. Jahrhunderts bekannt geworden. Vgl. das sohon zitierte 
Werk des Ehepaars Weeb und die Geschichte der Arbeiterbewegung in dem 
Buch von G. Howell, Labor Legislation, Labor Movement and Labor Leaders, 
2. vols, London. T. Fischer Unwin, 1905. 
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erwihnte Gewerkschaftsbund (The General Federation of Trade Unions) 1) 
gegriindet.Eine der Haupta.ufgaben dieser Organisation besteht darin, 
mit allen friedlichen Mitteln zum wirtschaftlichen Frieden beizutragen, 
a.n der Vermeidung aller Axten von Konflikten zwischen Untemehmem 
und Arbeitem mitzuarbeiten und in den Fallen, wo solche Kon1likte 
dennoch ausbrechen, fiir eine gerechte und vemiinftige Beilegung der 
Streitigkeiten zu sorgen 2). 

Daher bnn bei dieser "Federation" kaum von einer bestimmten 
Taktik die Rede sein. Aus den aus ihren Statuten angefiihrten Punkten 
kOnnen wir ersehen, daB ihre ganze Tatigkeit auf Beilegung bereits vor
bandener Konflikte oder auf deren Vorbeugung gerichtet ist. Das macht 
es unter anderem auch erklarlich, warum wir in den Rechensohafts
berichten dieser FOderation keine Auslagen fiir Streikunterstiitzung 
antreffen. Dafiir aber findet sich in ihnen stets ein Posten, der mch auf 
die Auslagen fiir Vermittlung bei Konflikten bezieht, woriiber wir noch 
weiter unten zu sprechen baben werden. 

9. 
Bei unserer Darstellung der Streiktaktik der Gewerkschaften 

batten wir bisher vor allem die am meisten verbreitete Form ge
werblicher Konflikte, den sogenannten "Angri1Jsstreik", im Auge. 
Daneben gibt es noch eine andere Form des Streiks, die dieser ersten 
Form entspricht, den sogenannten "Abwehrstreik", der jedoch keine 
besonders charakteristischen Merkmale aufweist, die die Ausa.rbeitung 
besonderer Kampfmittel und Kampfmethoden fiir diese Art des Streiks 
erforderlioh ma.chten. Daher brauchen wir nicht besonders von der 
Taktik der Gewerkschaften bei "Abwehrstreiks" zu sprechen, umso 
weniger, als diese beiden Formen des Streiks sich in allen Landem, mit 
Ausnahme Deutschlands, kaum von einander unterscheidan. Wir mUssen 
noah hinzufiigen, daB ~ auch in Deutschland nicht immer leioht ist, 
den "Abwehrstreik" von einer aggressiven "Aussperrung", von der unten 
dieRede sein wird, zu untersoheiden. AuBer den beiden sooben cbarakteri
merten Formen des Streiks gibt es aber noch zwei &ndere Arten, die 
innerhalb der gewOhnlichen Streikformen eine besondere Stellung ein
nebmen. 

1) Die a.Iljil.hrlich und vierteljil.hrlich erscheinenden RecheDSChaftaberiohte 
dieser Federation (Proceedings and Reports) bilden gegenwirtig die beste QueUe 
fUr die Frage nach dem modemen englischen Trade Unionismus • 

• ) "To promote Industrial Peace, andbyallamicable means .•• to preTent 
Strikes and Lock-outs between Employers and Workmen .•• , Where differences 
to oocur, to assist in their settlement by just and equitable methods". Rules 
revised at the 8-th Annual General Counoil Meeting, July 4,-th and 5-th 1907 
Ct. 1 u. 3. 
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Die Streiks, von denen wir gleich zu sprechen haben werden, sind 
industrielle Konflikte besonderer Art: eine dieser Formen des Streiks 
stellt einen ZusammenstoB der gewerkschaftlichen Interessen unter den 
Arbeitern selbst dar; die andere Form dagegen ist ein Ausdruck der 
Solidaritat unter den Arbeitern verschiedener Berufszweige. Die erste 
Art des Streiks kann man Streik wegen einer Abgrenzung der Arbeits
spharen (demarcation of Labour) den zweiten - Sympathiestreik 
(Sympathetic Strike) nennen. 

Verweilen wir ein wenig bei der ersten dieser Formen gewerblicher 
Konflikte. 

Dnter "demarcation of labour" bezeichnen die offiziellen englischen 
Quellen aIle die FaIle, wo auf irgend einem Gebiet des modernen Wirt
schaftslebens Streitigkeiten fiber die ZugehOrigkeit einer Arbeit zu einem 
bestimmten Berufszweig oder zu einer bestimmten Profession entstehen. 
"Demarcation" bedeutet hier die Demarcationslinie, die zwischen den 
Artunterschieden ein und derselben Arbeitsgattung gezogen werden muB. 
Foiglich haben wir es da mit einer Abgrenzung einer Arbeits
spezialitat zu tun, wo verschiedene, ihrem Drsprung nach verwandte 
Arbeitsarten, die sich erst mit der Zeit und mit dem Wachstum der wirt· 
schaftlichen Technik von einander abgesondert und differenziert haben, 
miteinander zusammenstoBen. Hierher gehoren z. B. die Zimmerer
und die Tischlerarbeiten, die Schlosserei und die Arbeit des Klempners 
und Blechschmieds, die Speziali tii t des Metallbohrers, des Schmieds usw .1) . 

In den Berichten der Royal Commission on Labor2) finden wir ein 
ziemlich reichhaltiges Material fiber die Frage nach der Abgrenzung der 
Spezialarbeit als einer QueUe hiiufiger ZusammenstoBe der gewerk· 

1) Solchen Artunterschieden begegnen wir in jedem Berufszweig in groBer 
Zahl; sie haben aile spezifische Namen, die fiir einen Nichtspezialisten nur sehr 
schwer verstandlich sind und sich haufig kaum in eine andere Sprache i'ibersetzen 
lassen. So z. B. finden sich in den Angaben vor der Royal Commission of Labor 
1891/94 folgende einander sehr nahestehende Spezialitaten, durch deren Zu
sammenstciBe mitunter Streiks entstehen: shipwrights and joiners; engine-fitters 
and plumbers; engine-fitters and drilles; engine-fitters and caulkers and holecutters; 
engine-fitters and blacbmiths; plumbers and tin and iron plateworkers; tin and 
ironplate workers and platers; angle-iron smiths and blacksmiths; ironshipwrightB 
and caulkers; platers and caulkers; caulkers and drilles; painters and redleooers etc. 
Aus dieser Aufzahlung kann man leicht entnehmen, daB all diese scheinbaren 
Spezialitaten sich in dreifacher Hinsicht von einander unterscheiden. 1. Der 
Qualitat der Arbeit nach, wie z. B. die grobere Arbeit des Zimmerers und 
die feinere des Tischlers. 2. Dem bearbeiteten Material nach, wie z. B. 
die Eisen- und Kupferblecharbeiten UI!W. und 3. N ach der Art der angewandten 
Werkzeuge, wie z. B. die Arbeit des MetalIbohrers usw. 

Z) Royal Commission on Labor 1892/M. Die Berichte (Reports) dieser 
Kommission sind in 5 umfangreichen Banden niedergelegt und bieten ein reich
haltiges Material fiir die Arbeiterfrage dar, das auch heute noch seine Bedeutung 
nicht eingebiiBt hat. 
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echaftlichen Arbeiterinteressen; solche ZusammenstoBe konnen aber 
auch nioht ohne EinfluB auf die Beziehungen zwischen Arbeit und 
Kapita.l bleiben. 

Gegenwartig ist, so weit wir aus den zahlreichen Aussagen schlieBen 
konnen, die vor der Koniglichen Kommission von Vertretern des Trade 
Unionismus gemaoht wurden, die Schiffsbauindustrie in England das 
am meistenvon solchen Konflikten heimgesuchte Gewerbe. Besonders 
hii.ufig sind in diesem Berufszweige die Konflikte zwischen den belm 
Schiffsbau beschii.ftigten Schiffsbauem und Tischlem. Die Arbeit des 
Schiffsbauers (shipwrights) unterscheidet sich von der Arbeit des 
Tischlers (joiners) vor allem durch ihren groberen Charakter. Joiners, 
das sind die Arbeiter, die das Schiff der endgiiltigen Bearbeitung unter
ziehen!), wahrend die grobere und einfa.cherere Arbeit die Aufgabe des 
Schiffsbauers bildet. Unter diesen beiden Arbeiterkategorien k<5mmt 
es nun bisweilen vor, daB die eine Kategorie eineArbeit, die der anderen 
Kategorie angehOrt, iibemimmt und zwar geschieht das in doppelter 
Weise: entweder begniigen sich die Tischler, wenn sie gerade keine Arbeit 
haben, mit einer weniger qualifizierten Arbeit, oder was haufiger vor
kommt, die Schifisbauer iibemehmen Tischlerarbeit und zwar -mit der 
unausgesprochenen Zustimmung, zuweilen aber auch direkt auf Veran
lassung der SchifIsbauuntemehmer, die hierbei einen Teil der Lohn
ausla.gensparen, da na.tiirlich die Arbeit des SchifIsbauers von 
geringerer Qualitat ist, als die des Tischlers und daher schlechter 
bezahlt wird. 

In einzelnen Fallen, wenn derartige "Obergrifie zu arg mit den ent
sprechenden Berufsinteressen kollidieren, treten die Arbeiter derselben 
Spezialitat, die in anderen Betrieben beschiiftigt sind, gegen ihre Bemfs
gen08sen auf. So z. B. konnten die Tischler einer Werft in Southampton 
den Schiffsbauem nachweisen, daB sie die ihnen gebiihrende und seit 
!angem von ilmen geleistete Arbeit iibemommen hatten. Die Tischler 
reichten beim Untemehmer einen Protest ein und bekraftigten ilm noch 
durch Erklarung des Streib. AIle beim SchifIsbau beschaftigten Schiffs
ba.uer der bena.chbarten Betriebe traten auf die Seite der streikenden 
Tischler; sie versammelten sich vor den Toren der Werft und verla.ngten, 
daB ihre Berufsgenossen die von ihnen in Anspruch genommene Arbeit 
niederlegen sollten, bis die Angelegenheit von einer Spezialkommission 
untersucht worden ware. Diese Forderung wurde von der Drohung be
gleitet, die Schiffsbauer, die den Gehorsam verweigem wiirden, sollten 
aus der Organisation ausgeschlossen werden. Unter diesem Druck sahen 
sich die Untemehmer schlieBlich genotigt, die Forderungen der Tischler 

1) .. Who prepa.red a.nd fixed the frame work and. fines ola.ss of fittings," 
End. A. 21 ~2. " 
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zu bewilligen, und so bm es, daB dieses Mal der Streik nur drei Tage 
dauerte 1). 

Haufig sind die Arbeiter selbst, die eine fremde Arbeit fiber
nehmen, nicht schuld daran. Die Tischler werden namlich verhaltnis
maBig erst seit kurzer Zeit bei SchifIsarbeiten beschaftigt. Friiher, ala 
die SchifIe aus Holz gebaut wurden, wurden die Arbeiten fast aus
schlieBlich von SchifIsbauern (shiptwrights carpenters) ausgefiihrt. Aber 
die SchifIsbautechnik war in einer bestandigen Entwicklung begrifIen, 
die groberen Holzarbeiten nahmen an Umfang ab, dafiir aber erforderte 
die endgiiltige Bearbeitung des SchifIes immer mehr Zeit, und zu dieser 
bedurfte man der feineren und kunstvolleren Tischlerarbeit. So wuchs 
die Nachfrage nach der Tischlerarbeit immer mehr, wahrend die SchifIs
bauarbeit im Werte sank. Hiernach ist es verstandlich, daB diese Ent
wicklung in der SchifIsbauindustrie auch auf die Arbeit der SchifIs
bauer zuriickwirken muBte: so wurden sie durch die Umstande selbst 
gezwungen, sich an die Forderungen der neuen Technik anzupassen, und 
damit drang die Arbeit der SchifIsbauer ganz unmerklich in die Sphare 
der speziellen Tischlerarbeit ein; die Grenzlinie verwischte sich immer 
mehr, und damit entstanden ganz von selbst Konflikte. So wird es 
vollig begreiflich, daB die SchifIsbauer sich VbergrifIe in eine fremde 
Sphare zuSchulden kommen lieBen, und die hierausentstehendenStreitig
keiten endigten durchaus nicht immer zu ihrem Nachteil, wie wir dies 
aus dem oben angefiihrten Beispiel ersehen haben. 1m Gegenteil, in der 
groBen Mehrheit der FaIle wurden solche Streitigkeiten zugunsten der 
SchifIsbauer entschieden, und die Tischler waren gezwungen, nachzu
geben. Vbrigens spielte hierbei auch der Umstand eine groBe Rolle, 
daB die beim SchifIsbau beschaftigten Tischler gar kein~ eigene Organi
sation besaBen; sie blieben lange Zeit gauzlich vereinzelt und zerstreut 
und stellten ein vollig neues Element in der SchifIsbauindustrie dar, 
wahrend die Schiffsbauer sich schon seit langer Zeit zu gut organisierten 
Verbanden zusammengeschlossen hatten und sich daher als Herren der 
Situation fiihlten. Gegenwartig haben sich die Krafte der SchifIsbauer 
und der Tischler in bedeutendem MaBe ausgeglichen. Jeder von diesen 
beiden Berufszweigen hat seine eigene gut ausgebildete Organisation. 
Vberhaupt kann man aus der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung 
der SchifIsbauarbeiter leicht ersehen, daB die Organisation der Arbeiter 
einen auBerordentlich wichtigen ]j'aktor bei der Entstehung und Ent
wicklung derartiger industrieller Konflikte bildet. So z. B. Behan wir, 
daB zu der Zeit, als die SchifIsbauer oder die Tischler noch nicht organi
siert waren, solche Konflikte zwischen ihnen nur sehr selten vorkamen. 
Ala sich jedoch die SchifIsbauer organisierten, nahmen ihre Interessen 

1) Evid. A. 22 007. 
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sofort eine feste Gestalt an; wie jeder Verband, so nahm sich auch die 
Organisation der Schiffsbauer vor aJlem der Interessen ihrer Mitglieder 
an; diese Interessen aber sind ebenso wie die des ganzen Verbandes 
in letzter Linie auf einen moglichst hohen Lohn gerichtet. Hieraus wird 
es verstandlich, warum die Schiffsbauarbeiter zuerst aktiv in eine fremde 
Arbeitssphare eingrifien, oder aber ihre eigene Arbeitssphare gegen solche 
tJbergrifie der Tischler verteidigten, und warum die Schiffsbauer 
lange Zeit ein tJbergewicht gegeniiber den Tischlem behaupteten1). 

Die Griindung einer Gewerkschaft der Tischler trug natfirlich noch mehr 
zur Vermehrung der Zahl der Konflikte bei und hatte haufige Streiks zur 
Folge. 

In den Aussagen, die 1892 vor der Koniglichen Kommission ge
macht wurden, wird auch darauf hingewiesen, daB derartige Konflikte 
nur auBerst schwer beigelegt werden kOnnen. Besonders kompliziert 
und verwickelt sind die Streitigkeiten, die unter den Metallarbeitem 
auszubrechen pflegen, von denen die einen die groberen Arbeiten be
sorgen - die sogenannten "plumbers", die andem dagegen die hoher 
qualifizierte Arbeit ausfiihren, die sogenannten "fitters". Ein und die
selben Gegenstande werden haufig aus sehr verschiedenen Materialien 
hergestellt, und dies allein geniigt schon, um haufige Streitigkeiten her
vorzurufen. So z. B. werden zu Gas- und Wasserleitungsrohren, bei 
Herstellung von Ventilatoren und anderen Apparaten bald Eisen, 
bald Kupfer, bald Zinn und sogar Blei verwendet - durch die Ver
wendung eines jeden einzeInen von diesen Metallen aber wird die Arbeit 
dem einen oder andern von zwei nahverwandten Berufszweige zuge
wiesen. In dieser Beziehung entstehen besonders haufige Streitigkeiten 
wegen der Herstellung von Gas- und Wasserleitungsrohren auf den 
Kriegsschiffen, da VOn dem Charakter und den Dimensionen des Schiffs 
auch die Dimensionen (vor allem die Dicke) dieser Rohren abhli.ngt, 
und dies ist wiederum ein wichtiger Bestimmungsgrund ffir die Zu
weisung dieser Arbeiten an irgend einen speziellen Arbeitszweig2). 

Am hii.ufigsten wird ein solches Eingreifen in die fremde Arbeits
sphli.re auf Seiten der geringer qualifizierten Arbeiter, der "plumbers", 
beoba.chtet, und diese letzteren werden hierbei nicht nur von den Unter
nehmem unterstiitzt, sodem diese veranlassen sie sogar dazu; so z. B. 
la.g der Grund ffir den Streik der "fitters" im Bezirk Tyne im Jahre 1890 
in dem Bestreben der Schiffsbauer, die Ausgaben ffir die LOhne herab
zusetzen. So bm es, daB sie den "plumbers" die Arbeit anboten, die 
zu jener Zeit VOn den "fitters" ausgefiihrt wurde. Die letzteren, die 
von der Gewerkscha.ft der Techniker unterstiitzt wurden, erklii.rten 

1) Evid. A. 22014-
.) Evid. A. 23 342, 25 548, 26 284. 
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den Streik, der ungef1i.hr drei Wochen dauerte, und schlieBlich mit einem 
Vergleich endete. Es wurde ein Verzeichnis angefertigt, in dem aIle 
Arbeiten, die die einzelnen Speziala.rbeiter in der Zukunft ausfiihren 
sollten, genau registriert und eingetragen waren1). Das Zusammen
fallen der Interessen der "plumbers" mit denen der Untemehmer muB 
bei derartigen ZusammenstoBen natiirlich die Aussichten der "plumbers" 
auf einen Erfolg in ihrem Kampf gegen die "fitters" sehr verbessem. So 
entstand z. B. in einer privaten SchifIsbaugesellschaft ein Streit wegen 
der Arbeitsspharen, der mit einer Aussperrung von 25 % aIler 
"fitters" und der ihnen nahestehenden "engineers" d. h. kurz gesagt 
alIer mit einer qualifizierten Arbeit beschaftigten Techniker endigte. 
Hierauf wurde, wie das bei solchen Streitigkeiten immer der Fall ist, 
eine Konferenz ein berufen, zu der jede Partei je zwei Vertreter entBandte. 
Dank dem Zusammenwirken: der "plumbers" und der Untemehmer 
unterla.gen die Techniker. Diese verlieBen die Sitzung, die Konferenz 
wurde abgebrochen, und die noch in dem Betrieb beschiiftigten Techniker 
schlossen sich auf Veranlassung der Gewerkschaft den entla.ssenen Kame
raden an, worauf der Streik erkl1i.rt wurde2). Da jedoch die Techniker. 
zu denen die "fitters" gehorten, qualifizierte Arbeiter sind, und auBerdem 
eine sehr miichtige gewerkschaftliche Organisation besitzen3), so sehen 
sich die Untemehmer hiiufig gezwungen, ihnen Zugestandnisse zu machen 
die mit Nachteilen und Opfem fiir sie selbst verbunden sind. So z. B. 
erhoben im Jahre 1891 in dem Betrieb Palmer die "fitters" Protest, 
weil die "plumbers" sich Arbeiten, die ihnen, den "fitters", zuk1i.men, 
angeeignet hatten, und drohten dem Untemehmer mit einem Streik; 
die Firma fand es vorteilhafter fur sich selbst, die "plumbers" zu ent
lassen und ihre Arbeit den Technikem zuzuweisen4). 

Aber auch die Techniker oder richtiger ihr machtiger Verba.nd 
haben nicht selten gleichfalls das Bestreben, sich die Arbeit anzueig!'lnen, 
die ihrem Wesen nach eigentlich den "plumbers" zukommt, was hii.ufig 
von dem Verband der letzteren konstatiert wird6). 

Die Frage nach den Konflikten, die auf Grund einer Abgrenzung 
spezieller Arbeitssphii.ren entspringen, ist in der nationa.lokonomischen 
Literatur bishernoch kaum behandeltworden. Bren tanG erwii.hnt dieaes 
Problem nur ganz fliichtig und halt es fiir ein Dberbleibsel der Zunft-

1) Evid. A. 23 085 • 
• ) Evid. A. 23 089 u. 23 361. 
I) Die IIOgenannte "Amalgama.ted BOciety of Engineers" zii.hlt gegenwirtig 

(im Jahre 1908) bis zu 110 Mitgliedern und besitzt ungefahr 775 ta.usend Pfund 
Sterling Barkapital (The Reformers' Year Book, 1908, p. 169). 

') Evid. A. 23342 (Anmerkung). 
I) Evid. A. 23342. 
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organisation!), woher er auch nicht mit seiner MiBbilligung gegenuber 
dieser Erscheinung zuruckhalt2). Und doch verdient diese Frage es, 
daB man ihr mehr Beachtung schenkt. Leider besitzen wir nur kein ge
nugendes Material ffir eine grundlegende Untersuchung dieses Problems. 
Nach den Berichten der Koniglichen Kommission yom Jahre 1892 
stellt sich das Problem folgendermaBen dar: 

Die eigentliche Natur dieser Erscheinung ist in folgenden drei 
Tatsachen begriindet: 1. in dem Wachstum und der Entwicklung 
der industriellen Technik und in dem damit verbundenen ProzeB 
der Differenzierung der Berufsarbeit3). 2. 1m Interesse der 
Unternehmer, die Auslagen fur den Arbeitslohn zu verringern, 
weswegen sie auch nicht abgeneigt sind, die Arbeit weniger 
geschulten, daffir aber billigeren Arbeitern zu ubertragen und endlich 
3. in der Politik der einzelnen Gewerkschaftsverbande, denen natfirlich 
daran gelegen ist, daB ihre Mitglieder nicht arbeitslos werden. Hiernach 
ist es verstandlich, daB immer wieder darauf hingewiesen wird, wie auBer
ordentlich schwer es ist, ein ffir allemal eine bestimmte Grenzlinie 
zwischen verwandten Arbeitsspharen zu ziehen. Man weist hierbei mit 
Recht darauf hin, daB die wirtschaftlichen Verhaltnisse selbst in der Zeit 
bestandig wechseln und auch in den verschiedenen Gegenden auBer
ordentlich verschiedenartig sind. Allerhand rein individuelle Ver
haltnisse fuhren auBerdem dazu, daB ein und dieselbe Arbeit in ver
schiedenen Betrieben und zu verschiedenen Zeiten verschiedenenSpezial
arbeitern zugewiesen wird. 

Ferner kommen noch die Interessen der Arbeiter und der Unter
nehmer hinzu; wederdie einennochdieandern haben jemals den bestimm
ten Wunsch geauB.ert, daB ein ffir aHemal eine solche Grenzlinie zwischen 
den einzelnen Berufen gezogen werde. "Wenn es auch moglich ware
~o lesen wir in einer der Aussagen vor der Koniglichen Kommission yom 
Jahre 1892" - ein ffir allemal eine solche Grenzlinie ffir samtliche 
Arbeitsspharen zu ziehen, so wfirden die Arbeiter zu allererst damit un
zufrieden sein, ja dies wfirde nur noch eine groBere Anzahl von Streib 
zur Folge haben4). 

Die Erklarung ffir diese seltsam erscheinende Stellung der Arbeiter 
zu diesem Pro blem finden wir in einer anderen Aussage: "Es ist eine jedem 
Zweifel entzogene Tatsache, daB da, wo die Arbeiter behaupten, die 

1) L. Brentano, Reaktion od. Reform? Gesen die Zuchthausvorlage. Berlin 
1899. Erweiterter Sonderabdruck aus der Sozialen Praxis. S. 24. . 

I) Kein Zweifel, eine auBerat unsympathische MaBregel! (Ibid.) 
0) Ausfiihrliches dariiber findet sich in meinem Buch "Die Berufszweige unci 

die Beschaftigungen der Bevolkerung". St. Petersburg 1909, I. Teil, vgl. besondcra 
Kap. I u. III. (fUssisch.) . 

0) Evid. A. 25552. 
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Arbeit werde ihnen von Arbeitern anderer Berufszweige weggenommen, 
eine dauernde Einigung unmoglich ist; die Arbeiter befiirchten, daB sie 
mit der Ziehung einer festen und dauernden Grenzlinie fur alle Zeiten 
auf Arbeiten werden verzichten mussen, die sie bisher, wenn auch nur 
zeitweilig, auszufiihren Gelegenheit hatten' '1). Daher, ,kann eine Beilegung 
solchertKonflikte in einzelnen Fallen niemals eine Biirgschaft dafur 
bieten, daB nicht sofort ein iihnlicher Konflikt entsteht"'). 

Was endlich die Unternehmer anbela.ngt, so zeichnet sich ihre 
Politik in dieser Hinsicht durch eine groBe Unbestandigkeit aus: sie 
schwan ken fortwahrend hin und her und suchen ein Gleichgewicht 
zwischen der BiIligkeit der Arbeit einerseits und der Gewissenhaftigkeit 
der Arbeiter und ihrer eigenen Furcht vor Streiks andererseits herzu
stellen. Die Gediegenheit, die Gute und der Erfolg der Arbeit ist in hohem 
MaGe von der Spezialisierung abbangig. In diesem Sinne halten sichdie 
tuchtigeren und griindlicheren Unternehmer unter den Technikern an 
die Regel, daB nie eine Arbeit mit der anderen kollidieren diirfe - no 
one trade should "overlap" another. Dies hat folgendes zu bedeuten. 
Wenn irgendeineArbeit zu leisten ist, fur die man Arbeiter verschiedener 
Spezialitaten bedarf, so muB diese Arbeit von Anfang an so verteilt 
werden, daB nie eine Teilarbeit frUber beginne oder aufhore als eine 
andere, sondern daB alle Teile streng gleichzeitig mit der Beendigung der 
ganzen Arbeit vollendet werdenkonnen. Bei einer strengenDurchfUbrung 
dieses Prinzips wiirden sich in vielenFiilIen Konfiikte, diewegen der Ab
grenzung der Arbeitssphii.ren entstehen, vermeiden lassen. In England. 
wo diese Konflikte am haufigsten vorkommen, werden zu ihrer 
Schlich tungundBeilegung gewohnlich besondereKommissionen ernannt; 
aber deren Tiitigkeit ist durchaus nicht immer von Erfolg gekront. 

10. 
1m Vergleich mit der soeben von uns beschriebenen Art von Kon

flikten erscheint eine andere Form von Konflikten, die unter dem 
Namen "Sympathiestreik" (Sympathetic Strikes) bekannt ist, ala eine 
ihrem Wesen und Charakter nach vollig anders geartete Erscheinung. 
Diese Art von Konflikten beruht auf der Tatsache der Solidaritiit 
der Arbeiter und der Gemeinsamkeit ihrer Beruf,.- oder Klassen· 
interessen. Die Solidaritiit und die Gemeinsamkeit der Interessen ist 
ein notwendiges Moment in der Organisation der Arbeiter. Oben haben 
wir bei der Analyse der Erscheinung, die wir unter dem Namen nDe
marcation of Labour" kennen gelernt haben, gesehen, daB die Arbeiter
verbande haufig als dritte Partei, als Unparteiische, auftraten und sich 

1 Evid. A. 22009. 
t) Evid. A. 26 284. 
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auf die Seite der Benachteiligten stellten. In den Aussagen vor der 
Koniglichen Kommission finden wir gleichfalls zahlreiche Hinweise auf 
cine solche Hilfe und Unterstutzung bei ZusammenstoBen zwischen 
Arbeitem und Untemehmem. Ein AnschluB an den Streik "aus Sym
pathie" ist zuweilen schon an und ffir sich eine N otwendigkeit wegen der 
nahen Beziehungen der einzelnen Arbeiter zu- und wegen ihrer Ver
wandtschaft miteinander. So schlieBen sich z. B. bei denStreiks der Ver
lader in den Hafen haufig andere Dockarbeiter "aus Sympathie" anI). 
Den Verladem schlie13en sich die Matrosen auf den SchifIen2), den Tech
nikern die Heizer3) usw. an; oder es kommt vor, daB bei einem Streik, 
der in irgend einem Betriebe erklart worden ist, Arbeiter desselben Be
rufszweiges, die aber in anderen Betrieben beschaftigt sind, "aus Sym
pathie" und zum Zweck der Unterstutzung ihrer Kameraden in den Aus
stand treten, ohne eigene Forderungen an ihre Untemehmer zu richten. 
Solchen Fallen begegnen wir in der Kohlenindustrie4), unter den Eisen
bahnbeamten, den Omnibusschaffnem6) usw., und endlich kommen 
zahlreiche ahnliche FaIle bei Konflikten einfacher Tagelohner mit quali
fizierten Arbeitem, die in Gewerkschaften organisiert sind, vor6). 

Zuweilen nehmen solche Sympathi~- oder Solidaritatsstreiks, die 
zum Zweok der Unterstutzung der Kameraden erklart werden, recht 
bedeutende Dimensionen an und ziehen ganze Industriezweige oder ganze 
Bezirke mit ihrer gesamten Industrie in Mitleidenschaft. Von solchen 
auf einen bestimmten Berufszweig besohrlinkten Streiks dieser Art waren 
woW die groBartigsten: der Londoner Dockarbeiterstreik vom Jahre 
1889, der Generalstreik in Sidney vom Jahre 1890, der Eisenbahn
arbeiterstreik in Chicago vom Jahre 1894 und endlich der Kohlen
arbeiterstreik imdeutschen Ruhrrevier in den Jahren 1904-1905. 

Sowohl diese grandiosen Streiks als auch kleinere Konflikte dieBer 
Art, die natiirlich viel haufiger vorkommen, liefem uns ein reichhaltiges 
Material ffir die Analyse Bolcher ErBcheinungen und fur die Feststellung 
ihrer unterscheidenden Merkmale und Kennzeiohen im Verhiiltnis zu den 
anderen Formen modemer gewerblicher Konflikte. 

Wie schon der Name "Sympathiestreik" (sympathetic strike) an
zeigt, liegt der Grund ffir Bolche Konflikte in dem BewuBtsein der Soli
daritat und der Gemeinsamkeit der Interesaen einer bestimmten Arbeiter
kategorie (eines Berufszweiges, einer Organisation, eines Untemehmens) 
oder sogar der Arbeiter ala Klasse. Hieraus wird es verstandlich, daB ein 

1) Evid. B. 3356. 
0) Evid. B. 4954. 
3) Evid. C. 25547-53; 25 634. 
4) Evid. A. 1978. 
4) Evid. B. 18403, 25175, 26403-4; 27267. 
C) Evid. A. 20508-10; C. 24 118; 24 147-8; 24 563; 32815-9. 
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"Sympathiestreik" auch unabhangig von dem personlichen Verhaltnis 
das zwischen den Arbeitern und dem Unternehmer eines bestimmten 
Betriebes herrscht, entstehen kann; die Streikenden, die den Streik aus 
Sympathie erklart haben, richten meist keine eigenen privaten For
derungen an ihre Unternehmer; diese Forderungen bestehen lediglich 
darin, daB der urspriingliche AnlaB des Streiks, zu dessen Unter
stiitzung der Sympathiestreik erklart wurde, beseitigt werde. 

In der Literatur, die dieser Frage gewidmet ist, macht es sich haufig 
bemerkbar, daB das Moment der "Sympathie" oder des "Mitgefiihls" 
den Forschern groBe Verlegenheit bereitet, und daher suchen sie es in 
jeder Weise durch ein egoistisches Interesse zu interpretieren. So z. B. 
will der amerikanischeForscher Fr. HalP) nicht zugeben, daB dasunter
scheidende Merkmal dieser Art von Streiks in dem positiven Kriterium 
des Vorhandenseins eines Solidaritatsgefiihls oder der Sympathie 
liegt, und er weist auf das negative Merkmal hin, daB bei einem 
Sympathiestreik der unmittelbare Vorteil nicht mit im Spiel 
sein darf. Er ist der Ansicht, daB das ethische Moment, das 
emporte Gerechtigkeitsgefiihl, meist nur ein indirektes personliches 
Interesse der Arbeiter, die sich von ihrer "Sympathie" leiten lassen, ver
birgt, daB "an injury to one is the concern of all", und so kommt er zu 
der Aufstellung eines in sich selbst durchaus ungenugenden und 
schwankenden Kriteriums, nach dem ein Sympathiestreik sich dadurcb 
von einem gewohnlichen Streik unterscheiden soIl, daB dieser letztere 
immer einen unmittelbaren gegenwartigen Vorteil zum Ziel hat, wahrend 
der Sympathiestreik auf einen zukiinftigen Vorteil gerichtet ist 2). 

Die offizielle franzosische QueUe gibt ein ganz bestimmtes Kri
terium fiiI' den Begriff des Sympathiestreiks an: "Greve par solidal'ite 
sans demande special"3), und dies genugt vollkommen, um die Natur 
dieser Erscheinung verstandlich zu machen. 

Unter den besonderen Bedingungen und Umstanden, die einen be
stimmten Grad des Solidaritatsgefiihls unter den Arbeitern erzeugen, 
steht an erster Stelle das Wachstum der Arbeiterorganisationen und be
sonders der Forstschritt der Zentralisation in Form der oben erwahnten 
Foderationen zentraler oder nationaler Arbeiterverbande. Neben diesem 
auBcrst wichtigen Faktor der Solidaritat unter den Arbeitern kann man 
noch auf einen anderen cbenso wichtigen Faktor hinweisen: namlich 
auf die Stellung des Rechts und der Gesellschaft zu den Arbeitern und zu 

1) Sympathetic Strikes and Sympathetic Lockouts, siehe Studies in History 
Economics and Public Law, ed. by the Faculty of Political Science of Columbia 
University, vol. 10, Nr. 1; New York 1898. 

I) "Expressed in terms of economic theory the striker works for present 
and the sympathetic striker for future goods". Loc. cit. p.lli und femer S.31 u.lI. 

I) Statistique des Graves 1893, p. 152. 
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ihren Organisationen. Wie wir noch weiter unten sehen werden, hat die 
Kurve, die dieses Verhiiltnis fur die letzten Jahrzehnte graphisch 
darstellt, eine merkliche Tendenz zum Sinken, besonders gilt dies fUr 
das offizielle Recht und die administrative Verwaltung. 

Dies findet vor allem seinen Ausdruck in den Verfolgungen, 
denen die Streikposten wwend eines Streikes ausgesetzt sind. 
Solche Verfolgungen tragen natiirlich im allgemeinen, da sie nur 
Unzufriedenheit und den Protest der Verfolgten hervorrufen, in 
hohem Grade zur Entwicklung des Gemeinsamkeitsgefiihls und der 
Solidaritiit unter ihnen bei. Hierher mussen wir auch den politischen 
Kampf um eine selbstiindige Vertretung der Arbeitsinteressen in den 
hOchsten gesetzgebenden Korperschaften oder in den Organen der 
lokalen Selbstverwaltung rechnen. Es liegt kein Grund dafiir vor, daB das 
Solidaritiitsgefiihl unter den Arbeitern schnell abnehmen sollte, und 
folglich kann man wohl liberzeugt sein, daB auch die Sympathiestreiks 
noch lange ein Ausdruck dieser Solidaritiit sein werden. 

Die Sympathiestreiks sind eine Erscheinung der neusten Zeit; 
friiher war das Gefiihl der Solidaritat unter den Arbeitern infolge ihrer 
Vereinzelung und ihrer mangelhaften geistigen Entwicklung noch weit 
schwacher, und die Bedingungen, unter denen der Kampf zwischen 
Kapital und Arbeit stattfand, ermoglichten leicht eine andere Art der 
Unterstutzung und einen anderen Ausdruck der Sympathie fur die 
Streikenden j es wurde Geld fiir die Arbeiter gesammelt. In dieser Form 
auBerte sioh das BewuBtsein der Gemeinsamkeit und Solidaritat der 
Arbeiterinteressen schon sehr friih. Schon im Jahre 1810 sandten 
die Spinner aus der Umgebung von Manchester wahrend eines Streiks, 
der in Manchester selbst ausgebrochen war, 75 Pfund Sterling an 
ihre Genossen. In Preston kamen durch Sammlungen unter den 
Arbeitern mehr als 5000 Pfund Sterling ffir die Streikenden zusammen, 
und endlich wollen wir noch ein Beispiel aus joogster Zeit anfiihren. 1m 
Jahre 1889 wurden den streikenden Dockarbeitern in London liber 
30 000 Pfund Sterling aus Australien ubersandt. 

Gegenwartig sucht das Solidaritatsgefiihl und die Sympathie unter 
den Arbeitern nach anderen Ausdrucksformen: eine dieser Formen 
bildet der "Sympathiestreik". 

Der oben von uns erwahnte amerikanische Forscher Fr. Hall 
schliigt folgende Klassifikation der Sympathiestreiks vor, und zwar geht 
er hierbei von dem wirtschaftlichen Verhiiltnis aU8, in dem der Arbeit
geber, in dessen Betrieb ein Synrpathiestreik ausgebrochen ist, zu dem 
Arbeitgeber steht, bei dem der Streik urspriinglich erklart wurde1). 'IIi 
dieser Beziehung kann man folgende foof FaIle unterscheiden: 

1 :Loe. cit. p. 52. 
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1. Fall. Die Arbeiter, die den Sympathiestreik erkliren, 
sind in demselben Betriebe beschiiftigt, in dem der Streik 
zuerst erklirt wurde. Dieser Fall kommt am hii.ufigsten vor, obwohl 
er von der Statistik nicht ala Sympathiestreik registriert wird. In mese 
Ka.tegorie gehort z. B. der Streik der Schuhmacher in Massach usetts 
vom Jahre 1887. Dieser Streik entstand folgendermaBen: Sieben Sc1;luh
machern wurde der Arbeitslohn gekiirzt j sie erhoben dagegen Protest, 
und um sie in ihren Forderungen zu unterstiitzen, erklii.rten auch die 
iibrigen hundert Arbeiter des Betriebes den Streik. Da diese letzteren 
keinerlei Forderungen fiir sich selbst erhoben, so stellt dieser Fall ein 
Beispiel des Sympathiestreiks in seiner reinsten Form dar. Solche Fii.lle 
kommen in groBer Zahl vor, obwohl die Statistik gegenwirtig nicht in der 
Lage ist, ihre relative Anzahl festzustellen. Hierher muB man auch 
solche Fii.lle rechnen, wo eine bestimmte Firma mehrere Betriebe be
sitzt, (wie z. B. im Transportwesen) und der Sympathiestreik bei dem 
selben Unternehmer ausbricht, bei dem die Arbeiter urspriinglich in den 
Streik traten. In all diesen Fiillen ist nach Hall folgende Erwiigung 
eines der Grundmotive der am Sympathiestreik beteiligten Arbeiter: 
selbst wenn die Arbeiter, die zuerst in den Streik traten, einen Erfolg 
davon tragen sollten, wiirden die Betriebe dennoch geschlossen und 
aIle Arbeiter entla.ssen werden. Hierdurch will Hall nachdriicklich auf 
die Abhiingigkeit und den Zsammenhang der aus Sympathie 
streikenden Arbeitern mit den Arbeitern hinweisen, die die Arbeit 
zuerst niederlegen. 

2. Fall: Die aus Sympathie streikenden Arbeiter sind bei 
einem Unternehmer beschiiftigt, der mit dem Unternehmer, 
bei dem der Streik urspriinglich erklii.rt wurde, in Handels· 
beziehungen steht. 

Dies ist nach Hall der wichtigste Fall, da. ein solcher Konflikt 
iiuBerst schwere Folgen fiir den gesamten Handel haben kann. Ein solcher 
Sympathiestreik kann um so graBere Wirkungen haben, in je engeren 
Beziehungen die beiden Unternehmer zueinander stehen. So kommt es 
z. B. in der Bauindustrie hii.ufig vor, daB ein Streik wiihrend eines Baus 
die Sympathie und Unterstiitzung der Arbeiter findet, die mit der Her
stellung der Baumaterialien beschiiftigt sind, oder aber die Eisenbahn
beamten und~Arbeiterwerden von Arbeitern unterstiitzt, die den Kohlen
transport besorgen usw. Diese FaIle von Streiks hangen in engster WeilJe 
mit dem Boykott zWiammen j gewohnlieh spielt sich die Sache in der 
Weise ab, daB die Arbeiter die am Sympathiestreik beteiligt sind, nicht 
die Arbeit im allgemeinen verweigern, sondern nur solche Arbeiten, 
die mit Arbeiten im Zusa.mmenhang stehen, die in den Betrieben ge
leistet werden, in denen der Streik urspriinglich erkliirt wurde. So z. B. 
weigerten sich im Jahre 1892 die Steinarbeiter von 16 Betrieben in 

Schwittall. 10 
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Brouklyn, Steine zu bearbeiten, die aus einzelnen bestimmten Stein
bruohen Neuengla.ndB Btammten, in denen der Generalstreik erkla.rt 
worden war; dieser Boykott wurde mit Boloher Ha.rtnii.okigkeit duroh
gefiihrt, daB die Untemehmer in Brouklyn Bich gezwungen Bahen, ihre 
Steine aUB Neuengla.nd zu beziehen. Ein ahnlioher Fall ereignete Bich 
1890 wihrend eines groBen Streib in Australien. Bier wandten Bich die 
Rheeder, da Bioh die organiBierten Arbeiter geweigert hatten, moh am 
Kohlentransport zu beteiligen, an die Hilfe von Streikbrechern, die die 
Kohle aUB dem Norden Australiens auf besonderen Barken in die Bud
liohen Hafen bra.chten. Biervon wurden die Kohlenarbeiter verstindigt; 
diese traten in einen Sympathiestreik ein, die Kohlenbergwerke muBteIi 
gesohl08Ben werden, und BO hOrte der Kohlentransport uherhaupt auf. 

Die offizielle amerikanische Statistik unterscheidet nooh zwei Unter
arteninnerhalbdieser Art deB Streib a) "against firm supplying goods to a 
boycotted establishment", d. h. solche FaIle, wo die aus Sympathie 
streikenden Arbeiter dagegen protestieren, daB die Betriebe, in denen 
der Streik urspriinglich zum Ausbruch kommt, mit Materialien ver
Borgt werden und b) "against the use of boycotted material", d. h. solche 
FaIle, wo die aua Sympathie streikenden Arbeiter das Materia.l boy
kottieren, das a.us Betrieben stammt, in denen der Streik erklart wurde. 
In den offiziellen Daten anderer Lander finden wir eine solche Unter
soheidung nicht. 

3. Fall: Die aus Sympathie streikenden Arbeiter sind 
bei einem Unternehmer angestellt, der ein Konkurrent des 
Unternehmers iat, bei dem die Arbeiter zuerst den Streik 
erklii.rten. In diesem Falle wird damit gerechnet, daB der Konkurrent, 
wenn bei ihm ein Sympathiestreik ausbricht, den anderen Untemehmer 
zu einem Vergleich oder einer Einigung mit den Arbeitem veranla.ssen 
wird, und daB dieser letztere in Erwagung, daB seinem Konkurrenten 
etwas ii.hnliches begegenen kOnne, gezwungen Bein wird, sich mit den 
streikenden Arbeitern zu vergleichen. Solche FaIle ereignen sich z. B. 
in der englischen Kohlenindustrie. Hall, der mehrere derartige Falle 
anfiihrt, erzlthlt, daB ein Unternehmer der haufiger mit solchen Kon
flikten zu tun hatte, ihm versicherte, der hierdurch ausgeubte Druck 
konne auBerordentlich stark und intensiv werden (this moral pressure 
was tremendous), und daB nur wenige Arbeitgeber im Stande seien, ihm 
Widerstand zu leisten1). 

4. Fall. Die aus Sympathie Streikenden sind im Betrieb 
eines Unternehmers beschltftigt, der mit einem anderen 
Unternehmer, bei dem die Arbeiter zuerst in den Streik 
tra.ten, zusammenwirkt oder "cooperiert". Dieses gilt z. B. fur 

1) Loo. oit. P. 62. 
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die verschiedenen Arbeiterkategorien, die in naher Beziehung zum 
Bauwesen stehen, wie z. B. ffir die Maurer, Zimmerer, Fuhrleute usw. 
die gewohnlich aIle bei verschiedenen Untemehmern in Dienst stehen. 
Wenn eine dieser Kategorieen die Arbeit einsteIlt, so findet sie leicht 
eine Unterstiitzung bei den andern. Na.ch den offizielIen Daten des 
Staats New Yo r k vom Jahre 1890 bildeten diese FaIle im Bauwesen 
80 % samtlicher Sympathiestreiks; und schlieBlich gibt es noch einen 

5. Fall. Wenn die aus Sympathie streikenden Arbeiter 
bei einem Unternehmer in Arbeit stehen, der gar keine Be
ziehungen zu dem Unternehmer hat, bei dem der Streik 
zuerst ausbrach. 

Wie Hall bemerkt "this is the most. extreme development of the 
sympathic idea" ein Fall der zu den lebhaftesten Klagen von Seiten der 
Untemehmer AnlaB gibt. Wahrend eines solchen Streib in New York 
im Jahre 1890 erklarte ein Bauuntemehmer seinen Arbeitern, die in 
einen Sympathiestreik eingetreten waren, daB er personlich ja nichts 
dagegen gehabt hatte, wenn sie den Streik aus Sympathie ffir die Bau
arbeiter erklart hatten, daB er aber energisch dagegen protestieren miisse, 
daB sie aus Sympathie ffir die Fabrikarbeiter streikten 1). Allein in solchen 
Fallen rechnen die Streikenden nur wenig auf die Unternehmer und ver
lassen sich hauptsachlich auf den (moralischen oder wirtBchaftlichen) 
Druck groBerer GesellschaftsklaBBen 2). Bei solchen Gelegenheiten ist das 
die Arbeiter bewegende Motiv die Absicht, vor der Gesellschaft "ein BiId 
der wirtschaftlichen Note" der Streikenden aufzurollen, damit diese 
einen entsprechenden Druck auf die Unternehmer ausiibe. Derartige 
Streiks Bollen den "dumpfen Protest der Arbeitermassen gegen die Not 
und das Elend, die ihre Bruder zu erdulden haben, sowie den Durst naoh 
Gerechtigkeit in Bezug auf aIle Menschen" zum Ausdruck bringen3). 

Hieraus ist leicht zu ersehen, daB sich der Sympathiestreik in solchen 
Fallen in einen "Generalstreik" verwandelt, der selten ausschlieBlich 
wirtschaftliche Forderungen zum Ziel hat und meist nur der Ausdruck 
einer allgemeinen sozialen oder politischen Bewegung ist, die weit iiber 
die Grenzen der Arbeitsklasse hinausgreift. Hierher gehoren die oben 
angefiihrten FaIle von groBeren allgemeinen oder Generalstreiks: des 
Dockarbeiterstreiks vom Jahre 1889 in England, des groBen Chicagoer 
Streiks vom Jahre 1894 in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
des Streiks der Ruhrarbeiter in den Jahren 1904--1905 in Deutschland 

1) Ibid. p. 64. 
') "The "display of sympathy" which this cause is intended to affect the 

offending employer directly, but it aims also to attract the attention of the public 
to the original strike a.nd eventually gain its support for the movement". 
Ibid. p.65. 

') Ibid. p. 65. 
10· 
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u. a., und andererseits gehoren hierher auch die groBen Generalstreiks 
politischen Charakters. Infolge der groBen Mannigfaltigkeit der Arten 
des Sympathiestreiks li:i.Bt diese Form des Streiks keine strenge 
eindeutige Wiirdigung zu. Ein positives Moment dieser Er-
8cheinung Iiegt, wie schon oft bemerkt worden ist, in der keinem 
Zweifel unterworfenen Tatsache, daB diese Streiks eine Entwicklung 
des Gemeinsamkeitsgefiihls und der Solidaritat unter den Ar
beitern zur Folge haben, was einen unmittelbaren EinfiuB auf das 
Wachstum und die Macht der Arbeiterorganisationen ausiiben muB. 
Aber andererseits werden auch die negativen Seiten dieser Streikform 
hervorgehoben, so z. B. konnen diese Sympathiestreiks, wenn sie allzu 
groBe Dimensionen annehmen, leicht zu einer Schwachung der Arbeiter
organisationen fiihren, da die am Sympathiestreik beteiligten Arbeiter 
gewohnlich von den Gewerkschaften der Arbeiter, die zuerst in den Streik 
traten, unterstiitzt werden. Haufig sehen sich die aus Sympathie 
streikenden Arbeiter genotigt, einen Streik zu unterstiitzen, der von vorn
herein aussichtslos ist, wodurch sie nur dazu beitragen. daB dieser sich 
unniitz in die Lange zieht. Und daendlicheinSympathiestreikgewohnlich 
auch eine erzwungene Einstellung der Arbeit in den verwandten Be
trieben zur Folge hat, erfreut sich diese Form des Streiks bei den Durch
schnittsbiirgern und Konsumenten keiner groBen Popularitatl). Auf 
jeden Fall ist der Sympathiestreik - mit einigen Ausnahmen - weit 
weniger popular als der eigentliche, der urspriingliche Streik2). Daher er
fordert ein Sympathiestreik eine weit strengere Aufsioht und Regelung 
von Seiten der Arbeiterorganisationen alB ein gewohnlicher Streik3). 

III. Die Stellung des Reehts und der Gesellschaft 
zum Streik. 

1m Verlauf unserer Untersuchung haben wir mehrfach darauf 
hinweisen miissen, welch gewichtiges Moment die Stellung der Gesell-

1) Hall ziililt hierzu auoh die Fille, wo die Unternehmer (wahrend eines wirt· 
aohaftliohen Niederganges) aus p6rsOnIiohem Interesse einen Sympathiestreik 
provozieren. So weist daa Arbeitsbureau in Missuri auf einen Fall hin, wo im 
Jahre 1894 die Besitzer von Kohlengruben einen lokalen Streik zum AnlaB nahmen, 
um einen Sympathiestreik zu provozieren und duroh die infolge des Streiks in 
die Hobe sohnellenden Kohlenpreise eiDen groBen Profit einzusteoken. Loc. oit p. 70. 

I) Hodges kommt auf Grund seiner Ansicht, nach der an jedem Streik 
drei Parteien (three partners): die Unternehmer, die Arbeiter und die Konsumenten, 
(das Publikum) beteiligt sind, zu dem SohluB, daB hei Sympathiestreiks "the 
third partner, the public, joins the first partner, the employer, and the second 
partner loses". The Union, by Geo. Hodges in den Vorlesungen. "Organized 
Labor ~d,Capital." The W. L. Bull Lectures for the year 1904, London, A. Moring 
Ltd. p.176_ 

I) Bring mann, 100 cit., besonders S. 157 u. ft. 
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schaft und des offiziellen Rechts zu dem Arbeitskonflikt fUr die erfolg
reiche Durchfiihrung eines Streiks bildet. 

Wir mussen daher an dieser Stelle noch etwas naher auf diese Frage 
eingehen. Wenn wir unter sozialem BewuBtsein oder unter der soge
nannten "offentlichen Meinung" die in einer Gesellschaft herrschenden 
Tendenzen und Stimmungen verstehen, so gewinnen wir folgendes Bild 
von der Stellung der Gesellschaft zu der Frage des Streiks: bis auf die 
heutige Zeit hat sich die herrschende offentliche Meinung nirgends und 
unter keinen Verhaltnissen in bestimmter und in zustimmender Weise 
zum Streik als solchem geauBert. Es kamen wohl einzelne FaIle vor, 
wo die Gesellschaft den Streikenden ihre Sympathie deutlich zu erkennen 
gab und sie in groBerem oder geringeremMaBe materiell und moralisch 
unterstutzte, aber auch in diesen Fallen richtete sich das Interesse der 
Gesellschaft nicht so sehr auf den eigentlichen Streik, wie auf die Tat
sache, daB unter bestimmten Verhaltnissen die elementarsten Forde
rungen der Gerechtigkeit verletzt worden waren, oder daB ein Grad von 
Not und Elend vorlag, der durch eine ubermaBige Ausbeutung der 
Arbeiter durch einzelne Unternehmer hervorgerufen war. In all diesen 
Fallen lieB sich die Gesellschaft von einem GefUhI der Emporung, des 
Zornes oder des Mitleids usw. leiten; und wenn der Streik voruber war, 
geriet er sehr bald wieder in Vergessenheit. Nur in der allerletzten Zeit 
beginnt die Gesellschaft oder das gesellschaftliche BewuBtsein in Landern, 
wo die wirtschaftlichen Konflikte die Tendenz haben, den sozialen Orga
nismus in auBerst heftiger Weise zu erschuttern, mehr aktiv auf diese 
Konflikte zu reagieren. und zugleich ihrer ablehnenden Stellung gegen
uber den Streiks in immer bestimmterer Weise Ausdruck zu geben 
Das geht nicht nur daraus hervor, daB die offentliche Meinung (die 
Presse) bei jedem bedeutenderen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit 
schon fruh Alarm schHigt und ein Eingreifen von der Regierungsgewalt 
fordert. Die moderne Gesellschaft begnugt sich bereits nicht mehr mit 
dieser gewissermaBen passiven Haltung. In Landern wie z. B. Amerika 
bekundet die GeseHschaft das ganz bestimmte Streb en , in aktiver, 
unmittelbarer Weise zu den ZusammenstoBen zwischen Kapital und 
Arbeit SteHung zu nehmen, und so tritt den beiden kampfenden Parteien 
immer hiiufiger und immer bestimmter eine dritte Partei, die offentliche 
Meinung, an die Seite. Um tiefer in diese Frage einzudringen, mussen 
wir zuniichst einen retrospektiven Blick auf dies Problem werfen und 
es einer genaueren Analyse unterziehen. 

II. 
Wenn wir etwas tiefer in die Geschichte der Arbeiterbewegung 

eindringen, so erkennen wir bald, daB der Streik als solcher yom 
sozialen BewuBtsein noch niemals als eine Tatsache von groBer und 
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selbstandiger Bedeutung anerkannt worden ist. Die Stellung der 
Gesellschaft zum Streik wurde gewissermaBen dadurch bestimmt, daB 
sich im gesellschaftlichen BewuBtsein zwei breitere und bedeutsamere 
Stromungen schnitten oder kreuzten: die rein politische, auf die uneinge
schrankte Geltung des sogenannten "Koalitionsrechts" gerichtete Be
wegung einerseits und die sogenannte "Arbeiterfrage", oder genauer die 
Frage nach der materiellen und geistigen Hebung der groBen Arbeiter
schichten andererseits; eine Frage, die sich in ihrer drohenden GroBe 
immer deutlicher und bestimmter vor dem sozialen BewuBtsein erhob. 
1m Kampf der politischen Interessen um das Koalitionsrecht bildete sich 
bei den Anh1i.ngem dieses Rechts die Ansicht heraus, daB der Streik nur 
eine besondere Anwendung oder die Verwirklichung des allgemeinen 
und umfassenderen Grundsatzes des Koalitionsrechtes im allge
meinen sei. So soh1i.dlich auch immer die Folgen eines jeden Streib 
sein muBten, erkannte man einmal die Notwendigkeit einer Erweiterung 
und Sioherung des Koalitionsreohts an, so muBten die Anh1i.nger dieses 
Rechtes zu gleicher Zeit auoh das Reoht auf den Streik anerkennen, 
und sofem das Koalitionsreoht bis auf die heutige Zeit nooh in keinem 
Lande restlos durchgefiihrt ist, gibt es auch noch nirgends ein vollig 
uneingeschranktes Streikrecht. Andererseits aber bnn man sagen, 
daB mit der vollen Verwirklichungdes Koalitionsrechts auch das Streik
recht zur endgultigen Anerkennung kommen muB. Hiemach wird es 
verstandlioh, daB die Gesohiohte des Streikreohts zu gleicher 
Zeit die Entwicklungsgeschichte des Koalitionsrechts ist_ Wir haben 
hier, ohne den Rahmen des vorgezeiohneten Themas zu ubersohreiten, 
nicht die Moglichkeit, eine ausfiihrliohe Darstellung der Geschiohte des 
Koalitionsreohts in seinem ganzen Umfange zu schreiben, und daher 
wollen wir in der Folge zur Vervollstandigung des Bildes von der gegen
wartigen Lage der Streikfrage und von der Stellung der offentliohen 
Meinung zu diesem Problem nur auf einzelne Punkte dieses Problems, 
soweit sie sioh auf das (tatsaohlich eigentlioh noch nicht existierende) 
Streikreoht beziehen, eingehen. Das ist die juristisohe Seite der Saohe. 
Daneben haben wir oben nooh auf den rein wirtsohaftliohen Faktor, 
der fur die Bestimmung der Stellung der Gesellsohaft zum Streik in 
Betraoht kommt, und auf den Zusammenhang des letzteren mit der all
gemeinen Frage nach del' Hebung der materiellen und moralischen Lage 
der modemen Arbeiterklasse aufmerbam gemaoht. Gegenwartig stehll 
diese letztere Frage in engstem Zusammenhang mit der Anerkennung 
des ungeheuren positiven Wertes der Arbeiterorganisationen und der 
auf ihnen beruhenden Selbsthilfe der Arbeiter. Was wir oben uber das 
Koalitionsreoht gesagt haben, das miissen wir hier noohmals wiederholen: 
der Streik spielt nur eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu der 
al1gemeineren und umfassenderen Frage nach der allgemeinen 
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Hebung der Arbeiterklasse. Sofern die Anhanger dieser Richtung der 
Ansicht sind, daB die Hebung der Lage der Arbeiterklasse in engster 
Weise mit der Entwicklung der Arbeiterorganisationen und der Selbsi· 
hilfe zusammenhiingt, sind sie gezwungen, den Streik als einen 
Ausdruck ffir die Solidaritat der Arbeiter und aIs eine Waffe der Arbeiter
organisationen anzuerkennen; und da wir ferner, bis auf den heutigen 
Tag noch immer keine endgUltige Losung der allgemeinen Frage nach der 
Hebung der Lage der Arbeiterklasse, noch der besonderen Frage nach 
den Arbeiterorganisationen besitzen, stoBen wir noch allenthalben auf 
aIle moglichen polizeilichen und administrativen Beschrankungen, die 
der vollen tatsachlichen Entfaltung der Arbeiterorganisationen und ihrer 
Betatigung in Form eines Streiks im Wege stehen. 

In der Geschichte dieses wirtschaftlichen Moments im ProzeB der 
Bildung eines sozialen BewuBtseins und seiner Bewertung des Strew 
hat die wissenschaftliche NationalOkonomie eine groBe Rolle gespielt. 
Um dieses Moment besser verstehen zu konnen, mussen.wir ein wenig 
langer bei ibm verweiIen. 

Die Stellung der wissenschaftlichen Nationalokonomie zu der 
Arbeiterfrage und zur Lohnfrage im besonderen hangt von Anfang an 
und bis auf die heutige Zeit in hohem MaBe zusammen mit dem indio 
vidualistischen Prinzip im romischen Recht. Seit den Zeiten der romi· 
schen Rechtslehre gilt die strenge Analogie zwischen der Anwerbung 
von Arbeitern und dem "Kauf und Verkauf"l). 

Die Nationalokonomen haben diese Analogie von den Juristen uber· 
nommen, und so behauptet sie denn mit diesen oder jenenAbanderungen 
oder Erganzungen seit der Zeit der Physiokraten sowohl in der Lehre 
der Individualisten wie in den sozialistischen Anschauungen die Vor· 
herrschaft. Aus der allgemeinen Lehre, nach der die Dingung der Arbeits· 
kraft ein dem Vorgang des Kaufes und Verkaufes einer Ware, namlich 
der Ware Arbeitskraft, analoger Akt sei, haben die Nationalokonomen 
der verschiedensten Zeiten und verschiedener Richtungen sehr verschie· 
dene Schlusse gezogen. Unter den Doktrinen dieser Art nahm bis 
zur zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts die Theorie vom Lohnfonds eine 
herrschende Stellung ein, und das soziale BewuBtsein sowie die Stellung 
der Gesellschaft zu den Streiks fuBte lange Zeit auf dieser Anschauung. 

Es gibt eine ganze Reihe vortrefflicher Abhandlungen uber die 
Lehre vom Lohnfonds, und daher brauchen wir in der gegenwartigen 
Untersuchung nicht langer bei dieser Frage zu verweilen; um den hier 
von uns ausgesprochenen Gedanken zu beweisen, konnen wir uns darauf 
beschranken, einige Stellen aus den am meisten verbreiteten Hand-

1) "Locatio et conductio proxima est emptioni et venditioni iisdemque juris 
regulae eonsistunt". (Prine. J. III 24 de looatione et eonduotione.) 
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bftchern der politischen Okonomie anzufUhren. Unter diesen Hand. 
buchern nehmen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts das Werk von John 
Stuart Mill (Principles of Political Economy), das im Jahre 1848 er
scbienen ist, sowie das Lehrbuch des sehr popuIaren H. Fa w c e t t(Manual 
of Political Economy 1863) die erste Stelle ein. In Amerika erfreut 
sich um dieselbe Zeit das Handbuch von Care y (Manual of Social 
Science 1865) der gleichen Popularitat, fUr Frankreich kommen die Vor· 
lesungen von Say (des ii.lteren) Blanqui, M. Chevalier und anderer, 
ffir Deutschland die Lehrbucher von Hermann und von Roscher 
in Betracht. 

Die Autoren dieser Vorlesungen gehen bei ihren theoretischenKon· 
struktionen von Voraussetzungen aus, die aIle Epigonen der klassischen 
Schule miteinander gemein haben. Daher ist es ffir den bier von uns 
verfolgten Zweck vollkommen geniigend, wenn wir nur die Ansichten 
als typisch ffir aIle Vertreter dieser Richtung ins Auge fassen, die von 
zweien dieser Nationalokonomen, namlich Mill und Fawcett, wenn 
auch nicht uber den Streik selbst, so doch uber ein unmittelbar mit ihm 
im Zusammenhang stehendes Problem ausgesprochen worden sind. 
Aus diesen Ansichten konnte die Gesellschaft selbst ihre Schliisse 
ziehen, - was sie in der Tat auch getan hat - lind diese waren ihrer
seits wiederum bestimmend fiir die Stellung, die die Offentliche Meinung 
zu der Streikfrage einnahm. 

John Stuart Mill beriihrt in seinen Grundsatzen der politischen 
Okonomie die Frage des Streib nicht unmittelbar, ja er spricht eigentlich 
uberhaupt nicht von den Kon1likten zwischen Kapital und Arbeit, 
obwohl er der "Arbeitsfrage" ein umfangreiches Kapitel widmet (Buch V, 
Kap. VII § 1-7.) Indem Mill, wie wir bereits oben gezeigt haben, 
das Prinzip der Konkurrenz und des Angebots und der Nachfrage auf
stellt, sucht er mit Hilfe dieser Grundsatze die Bildung der Warenpreise 
zu erklaren und na.ch Analogie mit diesem Vorgang den Preis des Arbeits
lohnesl) zu bestimmen, indem er hierbei die Lehre vom LohnfondsZ) heran
zieht. Auf diesa Weise kommt Mill zu der These, daB der Lohn haupt
sachlich (abgesehen von der Taxierung oder von einer Normierung der 
Lohnsatze durch die Gesetzgebung) von der "N a.chfrage und demAngebot 
in betreffvonArbeitoderwiees oftausgedrucktwird, von dem Verhaltnis 
zwischen Bevolkerung und Kapital" abhangig ist. (Buch II, Kap. 11 
§ 1-3.) Von bier aus kamen Mill selbst und seine unmittelbaren 
Nachfolger ganz logisch zu dem SchluB, daB die Verbesserung der Lage 
der Arbeiter nur von ihnen selbst abhangt; dazu miissen sie bloB die Be-

1) "Wages. like other things. ma.y be reguIa.ted either by· competition 
or by customs" usw. Principles 7-th Ed. Longmans, Green 1871 vol. I, pa. 419. 

I) Obwohl Mill spiter diesa Lehre faJIen gela.ssen hat, hat er in seinen 
Grundziigen doch einzelne Elemente dieser Theorie festgehalten. 
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volkerungszunahme einschranken. Dieser Satz hat, wie bekannt, in 
England sowohl wie auf dem Kontinent in der Stromung, die unter dem 
Namen "Neumalthusianismus" bekannt ist, eine breite Basis und Ent
wicklung gefunden. In etwas anderer Weise tritt ein Schiiler von Mill, 
Fa wcett,andasProblemder Arbeiterfrage heran; inseinem "Handbuch" 
behandelt er den Streik bereits als eine natiirliche, notwendige Er
scheinung, die aus dem gegenwartig herrschenden Verh1iltnis des Arbeits
vertrags und aus dem Antagonismus der Arbeiter- und Unternehmer
interessen entspringt. 

"These disputes", sagt Fawcett, "must be regarded as the natural 
out growth of the existing relations between employers and employed. 
In order to obtain a complete remedy for strikes it will be necessary to 
remove the antagonism of interest now existing between employers and 
employed"l). Indem Fawcett die Tatsache des Streiks auszeichnet, 
sucht er sie vom Standpunkt der herrschenden Anschauungen zu er
kliiren und zu rechtfertigen: die Streiks, sagt er, sind notwendig ver
knupft mit dem modernen wirtschaftlichen System. Solange als die 
Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern denen ahnlich 
sein werden, die zwischen Kaufer und Verkaufer herrschen (to be 
analogous) wird es haufig vorkommen mussen, daB die eine Partei mit 
demPreis unzufrieden ist, die die andere ihrfiirihreArbeitskraft bietet und 
wenn sich der Arbeiter hartnackig weigert, seine Arbeitskraft zu diesem 
Preis zu verkaufen, so muB unweigerlich ein Streik entstehen2). 

Indem Fa wee t t von dem allgemeinen Prinzip des Angebots und der 
Nachfrage ausgeht, muB er dem Streik doch fUr die Festsetzung des 
Arbeitslohnes wiihrend solcher Perioden eine gewisse positive Bedeutung 
zugestehen, wo der Preis der Arbeitskraft uber ihren "normalen" 
oder (naturlichen3)) Preis emporsteigt; allein die Bildung des "normalen" 
Preises selbst fuhrt der Autor auf das Prinzip des Angebots und der Nach
frage zuruck und liWt sich dabei sogar durch die Lehre vom Lohnfonds4) 

leiten. Daher schreibt Fawcett den vorubergehenden Schwankungen 

1) Manual 8, 1907, p.257. 
I) Ibid. p. 256. In seinen Vorlesungen, die Fawcett in der Universitiit 

Cambridge gehalten hat, die 1865 in einer billigen Ausgabe erschienen sind und 
in der Gesellschaft eine aullerordentlich grolle Verbreitung gefunden haben, 
kommt Fawcett gleichfalls auf die Frage nach den Arbeitergewerkschaften 
und nach den Streiks zuriick (vgl. The Economic Position of the British Labor). 
Er vertritt hier dieselbe Ansicht, die er schon in seinem Handbuch ausgesprochen 
hat. "The employers and employed are just as much parties to a bargain, as are 
the buyers and sellers of any commodity". (p.162). Von hier aus kommt er 
zu einer Rechtfertigung des Streiks. "Since the manufacturers have a perfect 
right to do, what they like with their goods those whom they employ have an 
equal right not to sell their labor, if they think it realises too small a price" (p. 165) . 

• ) VgI. the Economic Position etc. p. 166 u. fi. 
') Ibid. p. 187. 
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der Lohnsatze keine groBe Bedeutung zu, und da er den Streiks nicht 
sehr viel zutraut, tritt er lebhaft fur das Prinzip der "Kooperation", 
des Zusammenwirkens (copartnership) ein, auf dem aile Beziehungen 
zwischen Kapital und Arbeit beruhen sollenI ). Dasneue, von Fawcett 
aufgestellte Prinzip der "Kooperation" und "Harmonie" (Harmony, 
identity) der Interessen zwischen Kapital und Arbeit hat schon 
langere Zeit vor ihm besonders in der individualistischen Schule 
der Nationalokonomen eine groBe Verbreitung gefunden und zwar nicht 
nur in England, sondern auch in Frankreich in den Werken von 
Bastiat und noch friiher in den Vereinigten Staaten von Nord
am erika in den Schriften Care ys. 

Wir glauben, die angefiihrten Stellen genugen vollkommen, um 
auf ihrer Grundlage das Verhalten und die Steilung der Gesellschaft 
zu den Streiks zu entwickeln. 1m Zusammenhang damit, was wir schon 
fruher bemerkt haben (vergleiche unsere Einleitung) kann man zu 
folgenden Schllissen liber diese Frage kommen. Die Streikfrage hangt 
auf das engste mit der Lohnfrage zusammen. 1m Laufe der ganzen ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts bildet sich die feste Vberzeugung heraus, 
daB dasPrinzip desAngebots und derNachfrage ein"natiirliches"Gesetz 
ist, das, soweit es fiir die Bildung des "Preises der Arbeiterkraft" in Be
tracht kommt, durch das" Verhii.ltnis der Bevolkerung" zum Kapital, d. h. 
durch einen bestimmten Lohnfonds fiir samtliche Arbeiter eines Landes, 
bestimmt wird. Selbst wenn die Streiks den Lohnanteil der Arbeiter einer 
bestimmten Kategorie erhohen konnten, so ware dies doch nur auf Kosten 
des entsprechenden Auteils aller anderer Arbeiter moglich. Diese Lehre 
und die mit ihr zusammenhangende Stellung der Gesellschaft zum Streik 
wird um die Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Autoritat Mills und 
Fawcetts sanktioniert. Aber seit der zweiten Halfte des Jahrhunderts 
beginnt diese Lehre bereits ihren akuten Charakter zu verlieren. An ihre 
Stelle tritt eine andere Lehre, die aus jener hervorgegangen ist. Es ist dies 
die Lehre von der "Kooperation" zwischen Ka pital und Arbeit und von 
der natiirlichen Harmonie ihrer Interessen - cine Ansicht, die die Frage 
nach dem Streik aus dem Blickpunkt des Interesses ruckt und dieses 
ausschlieBlich auf die Durchfiihrung und Verwirklichung des "Copartner
ship"-prinzips richtet. 

Wie stellt sich nun aber die moderne N ationalokonomie zum 
Problem des Streiks 1 Wie wir schon friiher bemerkt haben, laBt sich 

1) "Strike may be concieved as 0. temporary evil, because it seems to create 
a guarantee against its future recurrence". (The Econ. Pos. p. 181). Aber um 
festere dauernde Verhli.ltnisse herbeizufiihren, muB man ein solches System schafIen, 
das dem Unternehmer und dem Arbeiter die Moglichkeit gibt, die Identitiit ihrer 
Interessen zu erkennen, und diese letztere muB ihren Ausdruck finden in der 
Kooperation von Kapital und Arbeit in der Form des copartnership (Manual 
p. 257 u. fl. The Econ. Pos. p. 182 u. ff. 



Die Stellung des Rechts und der Gesellschaft zum Streik. 156 

diese Fraga nur im Zusammenhang mit der weit umfassenderen Frage 
nach der Stellung der modernen Nationalokonomie zur "Arbeiterfrage" 
im allgemeinen beantworten. Seit der Aufstellung der Lehre von dem 
"natiirlichen" (normalen) Preis der Arbeitskraft sind mehr als hundert 
Jahre verflossen, und seit der Aufstellung des Prinzips der Kooperation 
von Arbeit und Kapital in der Nationalokonomie sind ungefahr 50 Jahre 
vergangen; das wirtschaftliche Leben hat sich, wie man sich dies leicht 
vorstellen kann, seit jener Zeit ungeheuer entwickelt, und damit 
muBten sich dem BewuBtsein des Beobachters vollig neue Tat
tiachen und Erscheinungen aufdrangen. In der Tat, wenn wir ein 
wenig tiefer in das moderne wirtschaftliche Getriebe eindringen, 
80 stoBen wir auf eine ganze Reihe von Phanomenen, die es vor 50 oder 
100 Jahren uberhaupt noch nicht gab. Es genugt, wenn wir in 
,dieser Beziehung bloB an das Bild der modernen Industrie und an die 
mit dieser im engsten Zusammenhang stehenden wirtschaftlichen Be· 
ziehungen zwischen Kapital und Arbeit denken. Statt des vereinzelten, 
,elenden "Verkaufers", der Arbeitskraft, der einzigen Ware, die er besaB, 
sehen wir heute eine starke und wohlgegliederte Arbeiterorganisation 
vor uns, die ihre Ware - das Kollektivum einer bestimmten Arbeits
masse - zu einem "Preise" auf den Markt bringt, der nicht von dem 
oeinzelnen Verkaufer und Kaufer festgesetzt, sondern durch die Bediirf
nisse eines normalen Lebensniveaus (standard of life) des Arbeiters 
und zwar nicht als eines Verkaufers der Ware Arbeitskraft, sondern 
als eines Menschen und eines Produzenten, reguliert wird, der in 
dem wirtschaftlichen Leben des Landes eine bestimmte soziale Funktion 
erfiillt, wie sie auch jedes afldere produktive Glied der Gesellschaft auf 
sich nimmt. 1m Zusammenhang damit verliert der Streik der Arbeiter 
in Bezug auf die Frage nach dem Arbeitslohn, besonders wie sie bisher 
von der wissenschaftlichen N ationalokonomie konstruiert wurde, seine 
untergeordnete Bedeutung. Der Streik der Arbeiter ist heute der Aus
druck fiir die Forderung eines neuen Systems, einer neuen wirt-
8chaftlichen Struktur, durch die dieAutokratiedesUnternehmers in 
bestimmter Weise, d. h. wenigstens hinsichtlich des Lohnverhaltnisses 
eingeschrankt werden solI. Die Bedingungen des Arbeitsvertrages werden 
immer mehr durch die allgemeinen sozialen Verhaltnisse, innerhalb deren 
der Arbeiter als Mitglied der Gesellschaft lebt, diktiert. Hat er doch 
haufig nicht nur eine starke Organisation, sondern nach der Bemerkung 
eines preuBischen Ministers auch eine weitverbreitete Presse hinter sich, 
mit deren Hilfe er die offentliche Meinung beeinflussen kann, besitzt er 
doch ferner eine gut organisierte Polizei, eine vorzugliche Verwaltung 
seiner Finanzen, ein bestimmtes Steuersystem1), und wie wir hinzufiigen 

1) Vergleiche die Zuchthausvorlage vor dem Reichstage. VerI. d. "VOrwiLrtB" 
S.14. 
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wollen, - und dies ist die H,auptsache, - er ist heute bereits einer eigenen 
sozialen Selbstbestimmung fahig. In dieser Beziehung stellt der moderne 
Arbeiter eine vollig neue soziale Erscheinung dar, wie sie weder die 
klassische Schule noch ihre nachsten Nachfolger kannten. Hiernach ist 
es vollig begreiflich, daB diese neue soziale Erscheinung und der mit ihr 
im Zusammenhang stehende Streik nicht mehr in den alten Rahmen 
der traditionellen okonomischen Lehren, die wir von anderen bereits 
uberwundenen Epochen ubernommen haben, hineinpassen will. Die 
wissenschaftliche Konstruktion des Streiks hat in der modernen theore· 
tischen Nationalokonomie noch keine hOhere Entwicklungsstufe erreicht, 
obwohl wir der Streikfrage sogar in den Lehrbiichern der politischen 
Okonomie immer haufiger begegnen 1). Aberdie wissenschaftlicheN ational
okonomie hat in der Gegenwart viel von der Bedeutung eingebuBt, die 
sie in der ersten Epoche ihrer Entwicklung fUr die gebildete "offentliche 
Meinung" besaB. Das soziale BewuBtsein und damit auch die Stellung 
der Gesellschaft als eines Ganzen zum Streik konstituieren sich gegen
wartig unter dem EinfluB anderer Faktoren, die in keiner so nahen Be
ziehung zu bestimmten Doktrinen stehen, wie sie in den modernen 
Systemen der politischen Okonomie vorherrschen. Wir konnen daher, 
ohne bei der Frage, wie das Streikproblem in der modernen national
okonomischen Literatur behandelt wird2), zu verweilen, gleich zu der 
Analyse der juristischen Seite der Sache ubergehen; aus dieser Analyse 
wird sich uns der ProzeB der Herausbildung einer offentlichen Meinung 
unter dem EinfluB der herrschenden N ormen des offiziellen Reehts 
ergeben. 

12. 
Die juristische Seite der Streikfrage ist gegenwartig auBerordentlich 

verwickelt: in ihr versehlingen und kreuzen sieh die Normen des Straf· 

1) In dieser Beziehung ist das von Karl Marx aufgestellte System ebenso 
unzulanglich, wie die vulgare akademische politische Okonomie. Dies hat W. 
Schelesnow richtig gesehen. "Es ist ein Fortschritt iiber die klassische Schule 
hinaus, daB Marx bei seiner Untersuchung der Frage nach dem Angebot der 
Arbeitskraft das Problem in die richtige historische Perspektive hineinstellt, 
allein er begniigt sich damit und halt es nicht fiir notig, die Analyse durch eine 
genaue Untersuchung der Zusammensetzung der Arbeiterklasse in einer bestimmten 
Periode zu erganzen. Dies ist ein wesentlicher Mangel in der Konstruktion von 
Marx, ein Mangel, der die Verwandtschaft seines theoretischen Systems mit der 
klassischen Doktrin erkennen laBt, die die Arbeiter als eine gleichartige Masse 
ansah". DieHauptrichtungen in der Theorie des Arbeitslohns .8.104. (RUBsisch.) 

I) Die monographische Spezialliteratur iiber die Streikfrage ist auBerordent· 
lich arm. In den allgemeinen Vorlesungen und Abhandlungen wird den ver
Behiedenen Formen der Arbeiterbewegung und dem Streikproblem im besonderen 
gewohnlich nur ein viel zu geringes Interesse geschenkt, als daB man sieh dar
nach eine bestimmte Meinung dariiber bilden konnte, in welchem MaBe das 
Urteil der modernen Nationalokonomen iiber das Problem der Konflikte zwischea 
Kapital und Arbeit in ihrer hier dargestellten Form gewechselt hat. 
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rechts mit den Normen des biirgerlichen Rechts, die Wirkungen von 
Gerichtsentscheidungen und Organen der Verwaltung. Schon aus 
diesem Grunde allein konnen wir in der vorliegenden Untersuchung keine 
crsehOpfende Darstellung der Frage na.ch der Stellung des offiziellen 
Roohts zum Streike geben. trbrigens miissen wir bemerken, daB die 
juristische Seite des Streikproblems eine weit groBere Beachtung ge
funden hat, als die wirtschaftliche. Gegenwartig besitzen wir bereits 
eine auBerordentlich umfangreiche Literatur, die zwar nicht gerade das 
Streikrecht, dafiir aber das mit diesem in engstem Zusammenhang 
stehende Koalitionsrecht nach allen Seiten bin beleuchtet. Wir 
werden uns daher bloB auf die Darstellung einzelner Momente des Streik
rechts und des Koalitionsrechts und zwar besonders auf die unter ihnen 
beschranken, die unserer Ansicht na.ch in der dieser Frage gewidmeten 
Literatur bisher noch nicht griindlich analysiert worden sind. Andererseit 
aber geben die Elemente die wir hier hervorheben wollen, ein besonders 
klares und allgemeines Bild von der Stellung des offiziellen Rechts (in 
seinem ganzen Umfang) zum Streik der Arbeiter. 

Die Frage nach der Berechtigung des Streiks als eines solchen wird 
in England l ) zum ersten Mal in dem dritten Viertel des 19. Jahrhunderts 
(Ges. von 1875) erhoben. Erst seit dieser Zeit ffthren die offiziellen 
englischen Quellen den Begriff des Strew (trade dispute) als besondem 
Terminus ein. Bis zu diesem Moment konnte nur von dem umfassen
deren Recht", dem "Koalitionsrooht", die Rede sein. Die Geschichte 
dieses Roohts ist fiir den Nationalokonomen nicht ohne Interesse, da er 
in den Motiven, die den AnlaB zu Gesetzen dieser Art gaben, leicht die 
Elemente der herrschenden okonomischen Lehren und vor .allem die 
Doktrin von der wirtschaftlichen "Freiheit" wiedererkennen kann. Wie 
bekannt, beginnt diese Axa der Freiheit in Frankreich wie in England 
mit dem Verbot, Verbii.nde und Koalitionen zu griinden. In dieser Be
ziehung ist die Einleitung zu dem Gesetz vom Jahre 1799 (The Act of 
1799, 39 Goo. III, c. 8), mit dem die Geschichte des Koalitionsrechts in 
England beginnt, besonders charakteristisch. 

In der Vorrede zu diesem Akt werden folgende Motive als fur seine 
Veroffentlichung maBgebend angefiihrt: "InAnbetra.cht dessen. daB eine 
graBe Zahl von Gesellen und Arbeitem in verschiedenen Teilen unseres 
Konigreiches verbotene Versammlungen veranstaltet und Koalitionen 

1) In unserer weiteren Untersuchung benutzen wir, soweit sie England 
betrifft, suBer den Parlsmentsberichten eine im ganzen reoht vollstll.ndige Dar
stellung der tatsiohlichen Seite des bier von uns behandelten Problems, wie sie 
sich in folgenden offiziellen englischen Quellen findet: Report on the Strikes and 
Lockouts of 1888, by the Labor Correspondent to the Board of Trade (c. - 5809), 
1889 und Report of the Royal Commission on Trade Disputes and Trade Com
binations (Cd. - 2825), 1906. 
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griindet (unlawful meetings and combinations), um hierdurch eine 
Erhohung des Arbeitslohnes zu erzielen und andere ungesetzIiche Forde
rungen durchzusetzen1), und da die gegenwartig existierenden Gesetze 
zur Unterdriickung derartiger ungesetzIicher Handlungen (unlawful 
conduct) nicht ausreichen, erscheint es notwendig, wirksamere MaB
nahmen gegen solche ungesetzIiche KoaIitionen (combinations) zu er
greifen, sowohl um in der Zukunft ahnIiche ungesetzIiche Handlungen 
zu verhindern, als auch um die, die sich solcher Vergehen schuldig machen, 
moglichst schnell zur Verantwortung zu ziehen und exemplarisch zu be
strafen (more speedy and exemplary justice)". Jemand, der eines solchen 
Vergehens schuldig befunden wurde, wurde yom Richter zu einer drei
monatigen Gefiingnisstrafe oder zu zwei Monaten Zuchthaus und 
schwerer Zwangsarbeit verurteilt. Eine ahnliche Strafe drohte auch dem 
Arbeiter, der "eine ErhOhung desArbeitslohns, eine Herabsetzung oder 
Beschrankung der Arbeitszeit, eine Verringerung des Arbeitsquantums2) 

anstrebt, oderder durchBestechung (by giving money) durch Uberredung, 
Bitten oder Drohungen (persuation, solicitation or intimidation) einen 
unbeschMtigten (unhired) oder arbeitslosen Tagelohner oder irgend eine 
andere Person, die Arbeit sucht, daran verhindert, bei einem Fabrik
besitzer oder Kaufmann Stellung zu nehmen, oder wer in Widerspruch 
mit dem Sinn des Gesetzes direkt oder indirekt einen in einem Unter
nehmen beschaftigten Arbeiter dazu zu verfiihren, zu iiberreden oderdurch 
Bitten und Drohungen und gewalttatige Handlungen zu veranlassen 
sucht, seine Arbeit, seinen Dienst oder seine Beschiiftigung zu verlassen, 
oder wer auch nur den Versuch macht, den Unternehmer daran zu ver
hindern, Arbeiter zu Bedingungen einzustellen, die ihm als geeignet er
scheinen; oder wer als gedungener Arbeiter, der bereits eine Arbeit fiber
nommen hat, diese zusammen mit mehreren anderen Arbeitern verlaBt". 
Dieses Gesetz verbietet es ferner, Geldsammlungen zu solchen Zwecken 
oder ffir solche Versammlungen zu veranstalten; auch wird jede Selbst
besteuerung zwecks einer Unterstiitzung der Arbeiter, die die Arbeit 
eingestellt haben, verboten. Das zu diesem Zweck gesammelte Geld 
wird konfisziert, wobei der Konig die eine Halfte und der Denunziant 
die andere Halfte erhalt. 

Obwohl dieses Gesetz den Streik auch nicht mit einem Worte er
wahnt, zahlt es mit vollkommener Deutlichkeit und Prazision all seine 
charakteristischen Merkmale auf, von denen einzelne auch spater 

1) Der Ausdruck "to effectuate other illegal purposes" deutet auf das eine 
Moment der Arbeitseinstellung hin, wahrend im Vorhergehenden· nur von der 
Koalition (combination) die Rede war. 

I) "Decrease the quantity of work" - ein interessanter Begriff, der sich 
spater in den umfassenderen Begrill' "restraint of trade" verwandelt hat. Siehe 
unten. 



Die Stellung des Rechts und der Gesellschaft zum Streik. 159 

noch, als dieses Gesetz bereits aufgehoben war, eine groBe Bedeutung ffir 
die Streiks hatten. In dieser Beziehung verdienen es folgende Momente, 
besonders hervorgehoben zu werden. 

1. Das Gesetz verbietet es den Arbeitem iiberhaupt, nach einer 
ErhOhung des Arbeitslohnes, einer Herabsetzung der Arbeitszeit und 
einer Verringerung des Arbeitsquantums zu streben. Dies alIes wird 
BUS dem Grunde verboten, weil solche Bestrebungen der Arbeiter 
einen nachteiIigen EinfiuB auf das Geschli.ft des Unternehmers ausiiben 
und damit auch den Interessen der nationalen Industrie im allgemeinen 
nachteiIig werden konnen; das war auch spater der AnlaB ffir die Ver
folgung der Arbeiterkoalitionen, da sich diese letzteren angeblich das 
Ziel setzten, den Gang der Industrie zu hemmen ("their purposes were 
in restraint of trade") 1). 

2. Es ist nicht nur verboten, selbst fiir die Durchsetzung dieser Forde
rungen einzutreten, sondem auch andere Arbeiter dazu zu iiberreden. Die 
Ausdriicke "persuasion" und "intimidation" gehen gleichfalls in die 
spatere Streikgesetzgebung iiber, und auf sie wird das Recht (und das 
Verbot) der schon von uns erwli.hnten Aufstellung von Streikposten 
zur Femhaltung der Streikbrecher, gegriindet; und endlich 

3. enthli.lt dieses Gesetz noch ein Verbot, das sich gegen eine sehr 
bedeutsame Seite in der Wirksamkeit der Arbeiterorganisationen im all
gemeinen und des Streiks im besonderen richtet, namlich die Bildung 
eines bestimmten Geldfonds. Wie wir gesehen haben, wird dieser letztere 
konfisziert und zwischen dem Konig und dem Denunzianten aufgeteilt. 
Auch spli.ter finden wir dieses Moment in der Streikgesetzgebung wieder. 

Das Gesetz vom Jahre 1799 hat ein Vierteljahrhundert lang existiert 
und wurde durch die das KoaIitionsrecht regelnden Gesetze vom Jahre 
1824-25 ersetzt2). 

1) Dieser Ausdruck stammt noch aus der Zeit der Ordonnanzen und des 
Zunftsystems (Old Guild System), siebe H. Cohen und G. Howell, Trade Union 
Law and Cases, p. 2 und 12. 

I) Ein Jahr spater wurde eine Erganzung zum Gesetz vom Jahre 1799 
erlassen (Act of 1800, 40 Geo. III, c. 60). Sie fiigt zu dem vorhergehenden Gesetz 
nur nooh ein paar qualitizierende Ausdriioke wie "falschlich und bOswillig" (falsey 
and maliciously), die auch in die spatere Streikgesetzgebung iibergehen, hinzu. 

fiber diese heiden Akte findet sioh folgende interessante Bemerkung in der 
Geschichte des Strafreohts in England von Sir John Stephen. "Es ist seltsam", 
sagt dieser, "daB sioh in der Geschichte des Parlaments in den Jahren 1799 und 
1800 gar keine Hinweise darauf tinden, daB irgend welche Debatten iiber 
diese Gesetzesvorlagen stattgefunden haben; sie sind nicht einmal in das all
jlilirliohe Register fiir diese heiden Jahre eingetragen. Offenbar ergab sich bei 
gewissen Gerichtsverhandlungen ein auBergewohnlioher Fall, dor zum EriaB dieser 
Gesetze AniaB gab und es notwendig machte, in ihnen den AbschluB der Entwicklung 
einer groBen Zahl alterer Gesetze bis zum Arbeiterstatut zu formulieren, dessen 
Ursprung seinerseits noch einer alterell Periode angehOrt, alB noch ein groller Teil 
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1m Jahre 1824 wUrde auf Vorschlag des radikalen Mitglieds des 
Unterhauses J os. H u me 1) eine hesondere parlamentarischeKommission 
(Select Commitee) eingesetzt, um "die im Konigreich herrschenden Ge
setze fiber die Handwerker, die dasKonigreich verlassen und sich im Aus
lande ansiedeln, sowie aIle weiteren Abii.nderungen dieser Gesetze zu 
studieren. Ferner sollten auch die Gesetze fiber die Ausfuhr von Werk
zeugen und Masohinen, sowie die entsprechenden Abii.nderungen dieser 
Gesetze und endlich auch die sich auf die Arbeitskoalitionen" und die 
anderen Mittel zur Erzielung eines hOheren Arbeitslohnes oder zur 
Regulierung des Lohnes und der .Arbeitszeit beziehenden Gesetze, sowie 
deren Wirkungen untersucht werden 2). 

Somit hestand die Aufgabe der Kommission in der Revision der 
allgemeinen Gesetzgebung, soweit sie die Freiheit der Arbeit (das Recht 
der Auswanderung) und der Industrie (die Ausfuhr von Werkzeugen und 
Maschinen) betraf, und erst im Zusammenhang mit diesen Fragen wurde 
auch die Frage nach den Arbeiterkoalitionen (combination of workmen) 
mit herangezogen. In Bezug auf die letztere Frage richtete die Kom
mission ihre Aufmerksamkeit in erster Linie auf den Umstand, daB die 
bis dahin existierenden Verbote tatsii.chlich gii.nzlich wirkungslos blieben 
und durch die Macht der ii.uJ3eren Verhiiltnisse bestandig fiberschritten 
wurden3). 

In den drei ersten Resolutionen weist die Kommission sehr be
stimmt darauf hin, daB trotz der Gesetze, die die Koalition verbieten, 
diese letzteren doch in gro.6em Umfange weiter existieren und zwar 
auf beiden Seiten, sowohl unter den Arbeitern wie auf Seiten der Unter
nehmer. 

Ferner konstatiert die Kommission, daB: "auf Grund des statutari
schen und des Gewohnheitsrechtes oft Verfolgungen der Arbeiter statt
tinden, und daB viele von den letzteren zu Gefii.ngnisstrafen von ver
schiedener Dauer verurteilt werden, weil sie sich versammeln und zu
sa.mmentun (for oombining and conspiring), urn eine ErhOhung des 

der Bevolkerung aus Leibeigenen hestand". Stephen weist nooh darauf hin, 
daJ3 frillier die Difterenz zwischen dem Gesetz und den Verhil.ltnissen des sozialen 
Lebens dazu zwang, von der Festaetzung des Lohns dureh die Gutsbesitzer und 
vom System der Leibeigensehaft zu der Aufstellung einer Lohntaxe dureh die 
Richter iiberzugehen, und so, meint Stephen, hil.tten auch heute wieder neue 
Tatsaohen auf einen Widerspruch zwischen Recht und Leben hingewiesen und 
daher eine Revision der alten Gesetzgebung notwendig gemacht. Siehe Sir 
J. Stephen, A History of the Criminal Law of England, London, Macmillan 
and Co. 1883, voL 3, p. 208 u. fl. 

1) VgI. seine interessante Rede und seinen Hinweis auf A. Smith und 
Rioardo"in The Parliamentary Debates, vol. X (1824) p. 141 u. fl. 

I) Ibid., p. 147. 
I) VgL die Reden Humes im Unterhaua am 21. Mai 1824 parI. DebateB 

vol. X p. 1811 u. ft. 
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Arbeitslohnes herbeizufiihren, um sich seiner Kiirzung zu ~idersetzen und 
um eine Regulierung der Arbeitszeit zu veranlassen"; "die Kommission 
hiitte auch eine groBe Zahl von Mitteilungen erhalten, nach denen Dnter
nehmer wegen einer Vereinbarung iiber die Herabsetzung des Arbeits
lohnes und iiber die Regulierung der Arbeitszeit zur Verantwortung ge
zogen wiirden, aber keine dieser Mitteilungen erwahne etwas davon, 
daB ein Unternehmer fiireinsolches Vergehen bestraft worden ware"; 
"das Gesetz sei nicht allein auBerstande, solche Vereinbarungen zwischen 
Unternehmern und Arbeitern zu verhiiten, vielmehr hiitten nach der 
Meinung vieler Vertreter beider Parteien diese Gesetze nur die Tendenz, 
auf beiden Seiten MiBtrauen und Gereiztheit zu erzeugen und den 
Vereinbarungen einen gewaltsamen Charakter zu verleihen, wodurch im 
allgemeinen die Ruhe gefahrdet werde"; "die Kommission sei folgender 
Ansicht: Unternehmer und Arbeiter miiBten uneingeschrankte Freiheit 
bei der Festsetzung des Arbeitslohnes und der Lange der Arbeitszeit 
haben; sie miiBten volle Freiheit haben, nach eigenem Gutdiinken Ver
trage zu schlieBen, und endlich miiBten infolgedessen die statutarischen 
Gesetze, die in das gegenseitige Verhaltnis zwischen Unternehmern und 
Arbeitern eingriffen, abgeschafft werden, ebenso miiBten die Bestim
mungen des Gewohnheitsrechts, laut denen friedliche Versammlungen 
von Unternehmern und Arbeitern wie geheime Vereinbarungen (con
spiracy) verfolgt wiirden, abgeandert werden l ). 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen durch die Kommission war 
der ErlaB des oben erwahnten Gesetzes: An Act to repeal the laws 
relative to Combination of Workmen; and for other purposes therein 
mentioned (5Geo. IV, c. 95), durch das siimtliche bis dahin (bis zumRe
gierungsantritt Eduards I., d. h. bis zum 13. J. einschlieBIich) geltenden 
Beatimmungen, soweit sie ein Koalitionsverbot enthielten, fUr ungwtig 
erklart wurden. 

Wir werden hier nicht auf die folgenden Akte, die ebenso wie das 
oben erwahnte Gesetz nicht sowohl den Streik als das allgemeine Ko
alitionsrecht betrefl'en 2), eingehen. 

Wir gehen jetzt sogleich zur Charakteristik des modernen Streik· 
rechts in England, d. h. zum Akt vom 21. Dezember des Jahres 1906 
(Trade DisputesActl906. 6Edw.VII.) iiber. Durch diesenAkt wird zum 
ersten Mal nicht das allgemeine formelle Koalitionsrecht, sondern das 
spezielle tatsachliche Recht auf seine Verwirklichung und Durch· 
fiihrung in Form gewerblicher Konflikte (trade disputes) festgestellt. 
Um die ganze wirtschaftliche Bedeutung dieses Aktes zu wiirdigen und 

1) Ibid. p. 812. 
2) Die folgenden Akte sind auszugsweise in dem eraten Bericht iiber die 

Streiks und Lockouts (Rep. 1889) enthalten. Auch in den Werken von Brentano, 
N ostiz, Howell, Poljansky u. a. werden sie behandelt. 

Schwittau. 11 
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zu verstehen, miissen wir uns uber die Umstande und Motive klar werden, 
die zu ihm Veranlassung gaben. 

Wie wir schon oben gesagt haben, ist der Streik auch nach seiner 
juristischen Seite eine au.llerst komplizierte Erscheinung; sowohl in 
England wie auch in allen anderen Landern hat das offizielle geltende 
Recht schon oft bestimmte Grundsiitze uber ihn aufgestellt. Die juridi· 
sche N ormierung dieses Problems hat sich ganz all mah Ii ch entwickelt. 
Zu verschiedenen Zeiten sind verschiedene Seiten der Sache hervorge· 
hoben worden, und auch heute noch ist dieser Proze.ll nicht zum Ab
scbluB gekommen. 

Wahrend der ersten 50 Jahre, seit die Koalitionsfreiheit 
in England besteht, d. h. von 1824-25 bis 1875, fand die tat
sachliche Verwirklichung des Koalitionsrechts in Form von Streiks 
einen Widerstand und ein Hindernis in den strafrechtlichen N ormen 
des Gewohnheitsrechts (common law.). Ausgehend von dem Ge
danken, daB die Arbeitseinstellung eine auf einer vorhergehenden 
Vereinbarung der Massen beruhende Massenaktion ist, wendete 
das englische Gewohnheitsrecht auf Grund von Gerichtsbe
schliissen die Lehre vom verbrecherischen Komplott (criminal COn
spiracy) auf den Streik an. Nach dieser Lehre wird jede ungesetzliche 
Handlung, auch wenn man sich vo1lig gesetzlicher Mittel bedient, oder 
jede gesetzliche Handlung, sofern dabei ungesetzliche Mittel zur An
wendung kommen, nach dem Gewohnheitsrecht verboten. Obwohl daher 
Verein barungen (com bina tions) ta tsachlich erla u bt sind, ha ben sie, sofern 
sie sich gegen die Interessen einer dritten Person richten, ungesetzliche 
Handlungen zur Folge, und daher zog ein Streik als ein verbrecherisches 
Komplott eine strafrechtliche Verfolgung nach sich. Man begegnet in 
den Geriohtsentsoheidungen sehr haufig folgender Argumentation: "Das 
Komplott (oonspiraoy) besteht nicht sowohl in dem Vorsatz (in the 
intention) wievielmehr in der Verabredung (agreement) zweier oder 
mehrerer Personen zum Zweck einer ungesetzlichen Handlung oder einer 
gesetzlichen Handlung mit ungesetzlichen Mitteln. Die Subsumption des 
Streiks unter die N ormen der "criminal conspiracy" ist in dem England 
der 50er und 60er Jahre eine ganz gewohnliche Erscheinung, wie wir 
das aus einer groBen Anzahl hierher gehoriger gerichtlicher Entschei
dungen erseben konnen 1). Wir mussen hier bemerken, daB die Arbeiter
verbande auch noch lange Zeit nach der Aufhebung des Koalitionsver
bots nicht anerkannt, sondern nur geduldet wurden; dies kommt darin 
zum Ausdruck, daB sie bis zum Jahre 1870 zwar nicht als ein Ver
brechen, aber doch als eine anstoBige Erscheinung angesehen wurden. 

1) Ausfiihrlicheres hieriiber siehe im Report of the R. Comm. on Trade 
Disputes and Trade Combina.tions, 1906, p. 13 u. fi. 
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Wir haben oben bereits darauf hingewiesen, daB die aus der altesten Zeit 
stammende Anschauung, nach der jede Verabredung eine Gefahr fur die 
nationale Produktion bildet, ihren deutlichen Ausdruck im Gesetz vom 
Jahre 1799 gefunden hat und seitdem in keinem von den spateren Ge
setzen, bis zum Jahre 1871, zuruckgenommen worden ist. (Trades 
Unions, 34 and 35 Vict.) Erst seit dieser Zeit gesteht man den Trade 
Unions, als einer gesetzmiiBigen und berechtigten Erscheinung, Existenz
berechtigung zu, aber seine endgUltige Legalisierung erhalt das Recht 
der Arbeiterkoalitionen in England erst durch das Gesetz vomJahre 1876 
(Trade Union Act Amendement, 39 und 40 Vict.) 

Gleichzeitig mit dem Kampf der Trade Unions um die Anerkennung 
ihres vollen juridischen Existenzrechts findet auf Seiten der Arbeiter
organisationen eine umfangreiche Agitation gegen die Anwendung der 
Doktrin vom verbrecherischen Komplott (criminal conspiracy) auf den 
Streik statt. Auch die offentliche Meinung stellt sich immer bestimmter 
auf die Seite der Arbeiter; nachdem diese die Arbeiterorganisationen 
und die Berechtigung ihres Ziels, niimlich der Selbstverteidigung der 
Arbeiterklasse, anerkannt hatte, war sie geneigt, auch den Streik nicht 
bloB nach seiner formalell Seite als eine AuBerung des Koalitionsrechts, 
sondern auch nach seiner taktischell Seite als Verwirklichung dieses 
Koalitionsrechts im Sinne einer Verteidigung der Arbeiterinteressen zu 
wurdigen. Die Agitation der Arbeiter war erfolgreich, das Gesetz vom 
Jahre 1875 (Conspiracy and Protection of Property Act, 38 und 39 Vict. 
stellt mit groBer Deutlichkeit fest: "die Verabredung oder Verbindung 
zweier oder mehrer Personen zwecks Ausfuhrung oder versuchter Aus
fuhrung einer auf die ErkUirung oder Unterstutzung eines Arbeitskon
flikts zwischen Unternehmern und Arbeitern gerichteten Handlung darf 
nicht als verbrecherisches Komplott strafrechtlich verfolgt werden 1). 

Durch diesell Akt wird der Streik sanktioniert, aber nur nach einer 
Seite: man will in ihm nicht mehr ein verbrecherisches Komplott (con
spiracy) sehen, daher wird ihm von Seiten des Strafrechts Straflosigkeit 
zugesichert. 

Kaum aber war diese eine Seite des Streiks zur Anerkennung ge
kommen, als das offizielle Recht bereits eine andere Seite an ihm ent· 
deckt hatte, namlich eine Verletzullg del' biirgerlichen Interessen, 
und nun beginnt die Verfolgung des Streiks von neuem, wenn auch in 
einer allderen Form; wo bei die biirgerliche Verantwortlichkeit fiir die 
Teilnahme an einem Streik zum Ausgangspunkt genom men wird. Diese 
Seite der Frage trat besonders deutlich hervor in der seinerzeit viel 

1) Clause 3: An agreement or combination by two or more persons to do 
or procure to be done any act in contemplation or furtherance of a trade dispute 
between employers and workmen shall not be indictable as a conspiracy . . . 

11* 
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beaohteten und besprochenen Gerichtsentscheidung in Sachen der 
Eisenbahnkompagnie T a ff Val e. 

Es handelte sich hierbei kurz gesagt um folgendes: 1m Jahre 1900 
entBtand ein Konflikt zwischen der Taff Vale-Eisenbahnkompagnie 
und dem machtigen Verband der Eisenbahnbeamten (Amalgamated 
Society of Railways Servants); nach dem BeschluB des Ausschusses 
leitete der Sekretar dieses Verbandes den Streik auf Grund der in 
England iiblichen Methoden, d. h. er lieB Streikposten auf
stellen, um Streikbrecher fernzuhalten und die Unternehmer zu boy
kottieren. Die Eisenbahnkompagnie erlitt infolgedessen groBeEinbuBen 
und strengte, um dem Vorgehen des Sekretars zu begegnen, eine Klage 
wegen Schadigung am Besitz an. Der Richter Farwell, der die Klage 
entgegenzunehmen hatte, erlieB eine vorlaufige Entscheidung (injunction) 
gegen die Angeklagten. Diese appellierten an die hahere Instanz, die den 
BeschluB des Richters Farwell anullierte. Da aber brachte die Eisen
bahnkompagnie die Sache vor das Obergericht des Hauses der Lords, 
und dieses entschied, daB der urspriingliche BeschluB des Richters zu 
Recht bestehe, und da.B der Arbeiterverband in der Person seines Sekre
tars zur Bezahlung eines Schadenersatzes an die Eisenbahnkompagnie 
in der Hohe von 23 tausend Pfund Sterling verurteilt werden sollte, die 
dann auch wirklich aus dem Fonds dieses Verbandes bezahlt wurden. 

Diese .Afiare und die an sie ankniipfende Gerichtsentscheidung der 
Lords diente als Prazedenzfall fiir eine ganze Reihe anderer analoger 
Urteile, und schlieBlich bildete sich bei den Gerichten die Pra.xis hera.us, 
Streiks vom Standpunkt der biirgerlichen Verantwortliohkeit strafreoht
lich zu .verfolgen. Die .Afiare Taff Vale und der neugeschafiene 
Prazedenzfall einer Haftbarkeit der Gewerkschaften mit ihrem Geld. 
fonds riefen eine starke Bewegung unter den Arbeitern hervor, da 
eine solche Gerichtspraxis zu einer unaufhaltsamen Schwachung des 
gesamten Trade Unionismus fiihren muBte. Dank den vereinten 
Anstrengungen des Parlamentskomitees, der Kongresse der Trade 
Unions und der neugegriindeten FOderation setzte eine machtige 
Agitation fiir das Streikrecht im ganzen Land ein. Am 22. Februar 
des Jahres 1904 brachten Sir Charles Dilke und der FUhrer der un
abhii.ngigen Arbeiterparteil) Keir Hardie im Parlament einen 
Gesetzentwurf iiber die Streiks ein (Trade Dispute Bill, 91). 

Seit dieser Zeit wurde regelmaBig wwend einer jeden Session em 
iihnlioher Gesetzesentwurf eingebraoht. Im Jahre 1906 wurde eine be
sondere Konigl. Kommission zum Zweck einer Revision der Streik- und 
Gewerkschaftsgesetzgebung einberufen. 

1) VgI. fiber die Bildung einer selbstii.ndigen Vertretung der Arbeiter im 
englisoh.en Parlament mamen Aufsatz .. Die Arbeiterpartei im englischen Parlament" 
RUBsbja. Myal 1908, Buch IlL (RllSsisch.) 
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Aber da die Regierung mit der Vorlegung eines Gesetzentwurfs 
zogerte und damit offen fur die Interessen der Unternehmer eintrat, 
beschlossen die Trade Unions, die Konigl. Kommission zu boykottieren, 
und so nahm auch nicht ein organisierter Arbeiter anihrteil. Als dann 
die Regierungsgewalt von der konservativen Partei an die liberale Partei, 
die mit -einer groBen Mehrheit insParlament einzog, ubergegangen war, 
erhielt die Gesetzesvorlage uber die Streiks am 21. Dezember des Jahres 
1906 Gesetzeskraft. (An Act to provide for the regulation of Trade 
Unions and Trade Disputes, 6 Edw. 7.) Dieses Gesetz besteht im ganzen 
aus 5 Paragraphen, von den folgende fUr uns das meiste Interesse haben. 

Der erste Paragraph dieses Gesetzes bestatigt den Satz von der 
Straflosigkeit der Streiks (trade dispute) als solchen 1), d. h. abgesehen 
von den hier und da mit ihm verbundenen Gewalttatigkeiten, die fUr 
sich, d. h. unabbangig von der Frage des Streiks, betrachtet werden 
mussen, ein Punkt, der schon im Gesetz von 1875 (Conspiracy and 
Protection of Property Act) enthalten war. 

Der zweite Paragraph handelt besonders von dem friedlichen Streik
postenstehen (peaceful picketing) als von einer durchaus gesetzlichen 
(lawfull) Randlung bei der Durchfiihrung des Streiks. Dieser Paragraph 
sagt wortlich: das Gesetz gestattet es (it shall be lawfull) zweien oder drei 
Personen, die in ihrem eigenen Interesse oder im Interesse der Gewerk
schaft handeIn ... zwecks Verwirklichung und zwecks Unterstutzung 
des Streiks (in contemplation or furtherance of a trade dispute) in der 
Nahe des Rauses oder Platzes oder dane ben zu verweilen, 
wo jemand wohnt, arbeitet, sein Geschaft betreibt, oder wo 
er sich zufallig befindet, wenn ein solcher Aufenthalt nur den 
einen Zweck hat, in friedlicher Weise Nachrichten einzuziehen oder 
Informationen zu geben oder jemand zur Arbeit oderzur Niederlegung 
der Arbeit zu iiberreden. Die von uns unterstrichenen Worte to 
attend at or near a house or place ... for the purpose of ... peacefully 
persuading ... to abstain from working beschreiben mit voller Deutlichkeit 
die Erscheinung des Streikpostenstehens (picketing), die bisher von 
den Gerichten unter Hinweis auf das Gesetz vom Jahre 1875 verboten 
wurde. Zugleich bildet das hier zum ersten Male anerkannte Recht des 
Streikpostenstehens - nicht nur in England, sondern auch in 
der ganzen Kulturwelt - die ersten Ansatze zu einem Streikrecht. 
In dieser Beziehung kiindigt das englische Gesetz uber die trade 
disputes vom Jahre 1906 eine neue Ara innerhalb der Arbeiterbe
wegung an. Riermit hat der Streik als gesetzliches Mittel im Kampfe 

1) "An act done in pursuance of anagreement or combination by two or more 
persons shall, if done in contemplation or furtherance of a trade dispute, not be 
actionable unless the act, if done without any such agreement or oombination, 
would be actionable". 
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der Arbeiter um bessere Lebensbedingungen seine soziale Anerkennung 
gefunden 1). Es unterliegt keinem Zweifel, daB dieser Akt der Aner~ 
kennung des Streiks, wie er sich 1906 in England vollzogen hat, auch 
auf den Kontinent iibergreifen wird, wo gerade diese Seite am Streik 
den meisten Anfeindungen ausgesetzt ist. Das Streikpostenstehen ala 
tatsachliche Realisierung des Streikrechts ist augenblicklich iiberall eine 
Frage von so groBer Bedeutung, daB dort, wo es kein Recht des Streik
postenstehens gibt, iiberhaupt von keinem Streikrecht die Rede sein kann. 

In den weiteren Paragraphen des Gesetzes von 1906 wird das Recht 
zum Streik nach der Seite der biirgerlichen Verantwortlichkeit festge
stellt. Der dritte Paragraph erklart: Eine von jemand zum Zwecke der 
Durchfiihrung und der Unterstiitzung eines Streiks vollzogene Hand
lung kann deshalb noch keine strafrechtliche Verantwortlichkeit nach 
sich ziehen (shall not be actionable), weil eine solche Handlung eine 
andere Person dazu veranlaBt hat, den Lohnvertrag zu brechen (to break 
a contract of employment). 

In dem folgenden 4. Paragraphen findet das Streikrecht seine end
giiltige Bestatigung: keine gegen eine Gewerkschaft ... ihre Mitglieder 
oder ihre Beamten gerichtete Action, sofern jene in ihrem eigenen 
Interesse oder im Interesse der anderen Mitglieder des Verbandes 
handeln, darf Gegenstand einer Klage auf Vergiitung des 
zugefiigten Schadens werden Damit ist die durch die 
Taff Vale-Mare aufgerollte Frage nach der Haftbarkeit der Trade 
Unions und der an ihrer Spitze stehenden Beamten mit dem Geld
fonds endgiiltig entschieden. 

Dies sind die fundamentalen Grundsatze, die zum ersten Mal das 
Streikrecht festlegen, aber dieses Recht gilt ffirs erste nur ffir England. 
Was die andern Lander anbelangt, so steht hier noch gar nicht das 
Streikrecht, sondern vorerst noch der Geltungsbereich dt's KoaIitions· 
rechts in Frage. 

13. 
Das englische Koalitionsrecht ist in seinen Grundziigen schon seit 

langerer Zeit von Amerika iibernommen worden, aber hier hat es sich 
im allgemeinen nicht in der Richtung weiter entwickelt, die wir oben 
in bezug auf GroBbritannien feststellen konnten. 

Das Streikrecht ist in den Vereinigten Staaten von N ordamerika so
weit seine juridische Seite in Frage steht, gleichsam auf der Stufe stehen 
geblieben, die England bereits vor einem Vierteljahrhundert ii berschritten 

1) Diese offizielle Anerkennung des Strew findet u. a. gegenwartig auoh ihren 
eigentiimliohen auBeren Ausdruok in der englisohen Arbeiterbewegung. Wenn man 
duroh die StraBen Londons geht, kann man oft Personen mit weiBen Sohleifen 
urn den linken Arm, auf denen man in roten Lettern die Insohrift: ,pioketing" 
resen kann, iiber das Trottoir gehen sehen. 
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hatte, und soweit das Problemder gewerblichen Konflikte in Amerika 
in dieser Richtung uberhaupt eine Anderung erfahren hat, kann man 
kaum von einem Fortschritt, sondern eher von einem Ruckschritt reden. 
Freilich muB man, wenn man die juristischeSeite am Streik, wie sie sich 
in den Vereinigten Staaten darstellt, ins Auge faBt, berucksichtigten, 
daB die ffir die gewerblichen Konflikte geltende Gesetzgebung (labour 
disturbances) in den einzelnen Staaten durchaus nicht gleichartig ist. 
In einzelnen Staaten gibt es zahlreiche derartige Gesetze, in andem 
fehlen sie ganzlich. Die allgemeinste und umfassendste Grundlage fUr 
ein Urteil uber das Streikrecht in den Vereinigten Staaten bilden ebenso 
wie friiher in England, nicht sowohl das statutarische Recht ala 
vielmehr the common law und im besonderen die Bestimmungen uber 
den verbrecherischenKomplott (the law governing criminal conspiracy) 1), 
d. h. die Bestimmungen, die in England schon im Jahre 1875 endgultig 
beseitigt wurden. 

Wir mussen bemerken, daB abgesehen von der Ruckstandigkeit 
der amerikanischen Gesetzgebung in der uns hier interessierenden Frage 
selbst in England gegen den Streik niemals so schonungslos vorge
gangen wurde, wie dieses gegenwartig in Amerika geschieht. 

Es ist interessant, daB der Streik in Amerika an und ffir sich und im 
allgemeinen gar nicht als ein Vergehen angesehen wird. "Das Recht, 
aus irgend einem Grunde oder auch ohne einen Grund zu streiken, wird 
von samtlichen BehOrden voll und ganz anerkannt; (by all authority) ; 
selbst wenn eine Verabredung zum Streiken (a conspiracy to strike) mit 
Verlusten fur die eine Partei verknupft ist, verstoBt sie nicht gegen die 
Gesetze, wenn sie nur die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zum 
Ziel hat (if it formed to better labor conditions)" 2). 

Wir werden gleich sehen, wie weit sich diese Worte von der 
realen Wirklichkeit entfernen. "Eine friedliche Aufstellung von 
Streikposten in der Nahe einer Werkstatte mit dem Ziel, die Arbeiter 
fiber die Lohnbedingungen zu unterrichten und zu informieren, oder 
um sie zu uberreden, keine Arbeit bei einem bestimmten Unternehmer 
anzunehmen, steht nicht im Widerspruch mit den Bestimmungen des 
Gewohnheitsrechts (violates no tenet of the common law)" 3). Aber wie 

1) Eine Sammlung der wichtigsten Ausziige aus den gerichtlichen Entsohei
dungen fiir aIle Staaten findet sich im Bulletin of the Bureau of Labor (Washington) 
und zwar in dem Abschnitt (Decision of Courts affecting Labor) hauptBiichlich 
unter der Rubrik "Under Common Law". Daselbst sind unter dem Titel "Under 
Statutory Law" auch die auf die allgemeine Arbeiterfrage beziigliohen Gesetze 
abgedruckt. 

2) Aus der Geriohtsentscheidung in Sachen der Allischalmers co v. Iron 
Molders' Union No. 125, 150, Fed. 155. 

3) 21-st. Annual Report of the Commissionar of Labor, 1906. Strikes and 
Lock-outs. Washington, 1907, p.956. 
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die offizielle Quelle zugibt, haben tatsachlich derartige Entscheidungen 
in der ungeheuren Mehrzahl der Falle in Amerika eine lediglich theo
retische Bedeutung, "it was said, that peaceful picketing, while theo
retically possible and entirely lawful, is very much of an illusion". Auch 
werden aIle Arten des Streikpostenstehens Bchon aUB dem Grunde ge
miBbilligt, weil sie die Tendenz haben, einen ungesetzlichen Druck auf 
dritte Personen auszuuben, was einen Zwang und eine Drohung darstelltl) 

Wenn man von der tatsiichlichen Lage der Dinge ausgeht, so er
scheint die Frage nach der Zulassigkeit der Streiks in Amerika in fol
gendem Lichte: 

Der Streik unterliegt keiner strafrechtlichen Verfolgung in all den 
Fallen, wo er von Personen erklart wird, die in irgend einem Unter
nehmen beschaftigt sind, und wo dieser Streik nur die reinen Berufs
interessen und Bedurfnisse dieser Arbeiter im Auge hat. lVlit anderen 
Worten,nurdieArbeiterselbst, dieineinem Unternehmen beschaftigtsind, 
durfen am Streik teilnehmen, und der Streik darf sich ausschlieBlich 
gegen den einen bestimmten Unternehmer richten 2). Diese Bestimmung 
richtet sich gegen alle Arten von Sympathiestreiks; diese sollen hierdurch 
verboten werden und unterliegen somit der strafrechtlichen Verfolgung 
in der einen oder andern Form, da solche Streiks nicht unmittelbar 
zum Zweck einer ErhOhung des Arbeitslohns oder einer Verringerung 
der Arbeitszeit erklart werden, und da von ihnen nicht der be
teiligte Unternehmer, sondern eine dritte Person, d. h. ein Unternehmer, 
der gar nicht direkt a.m Streik beteiIigt ist, in Mitleidenschaft gezogen 
wird. 

Ferner rechnet die a.merikanische Praxis aus dem schon oben an
gefiihrten Grunde auch solche Falle zu ungesetzliohen Streiks, in denen 
die Arbeiter einen Unternehmer durch einen Streik zu zwingen suchen, 
aussohlieBlich organisierte Arbeiter (das sogenannte System "ge
schlossener Betriebe" - closed shop -) einzustellen; und endlich folgt 
ausdieser Bestimmungnooh, daB die Teilnahmeder Beamten von Arbeiter
organisationen (der Sekretare, der Vorstande, des Vorsitzenden usw.), 
am Streik - da diese Personen darstellen, die nicht unmittelbar am 
Konflikt beteiIigt und nioht in dem Betriebe beschiiftigt sind, - unzu
Hi.ssig ist und daher Gegenstand einer geriohtlichen oder administrativen 
Verfolgung werden kann. 

Zu den aufgezahlten Besohrankungen konnte man noch eine ganze 

1) Ibid. Die heiden letzten Ausdriicke "coercion und intimidation" sind den 
strafrechtlichen Normen entnommen. auf die man sich, wie wir oben gesehen 
hahan, in England zu herufen pflegte. 

I) Vgl. hiermit die interessanten Ausfiihrungen des Amerikaners Ch. Lloyd 
J ones in seinem Aufsatz "Streiks in den Vereinigten Staaten". Jahrb. fiir Nat.· 
Ok. und Stat. III F. B. 37. H. 2 (Februar 10(9) S. 186 f. 
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Reihe von KlauseIn hinzuftigen, durch die das Streikrecht in Amerika, 
wenn nicht juridisch, so doch tatsachlich so gut wie annulliert wird. 

Aber damit geben sich das Recht und die Gerichte in Amerika noch 
nicht zufrieden. 

Indem <lie gerichtliche Praxis die Doktrin vom verbrecherischen 
Komplott (conspiracy) zum Ausgangspunkt nimmt, begntigt sie sich 
nicht damit, Personen, die an einem "ungesetzlichen" Streik teilge
nommen haben, post factum zur Verantwortung zu ziehen. Neben 
dieser Methode der strafrechtlichen Verfolgung von Streiks finden wir 
in den Vereinigten Staaten von N ordamerika noch eine andere Methode 
in Form der sogenannten "injunctions". 

Dieses sind besondere gerichtliche Verftigungen, durch die unter An
drohung gerichtIicher Strafen das Verbot erlassen wird, einen Streik 
zu beginnen, oder ihn, wenn er bereits ausgebrochen ist, fortzu
setzen. 

Das Institut der "injunction" ist gegenwiirtig in Amerika eine der 
machtigsten und weit verbreitetsten Waffen der Regierung gegen die 
Arbeiterbewegung 1) und daher verdient diese Frage es wohl, daB wir 
etwas langer bei ihr verweilen 2). 

Wie das gesamte amerikanische Recht, wurde auch das Institut der 
"injunction" aus England nach der neuen Welt verpflanzt. In GroB
britannien existiert schon seit den altesten Zeit en eine besondere ab
gekiirzte StrafprozeBordnung, die unter dem Namen "injunction" 
bekannt ist. Die Verftigungen solcher Gerichte haben die Vorbeugung 
oder Verhinderung von Handlungen zum Zweck, die ihrem eigenen 
Charakter nach kein liingeres Abwarten oder Zogern zulassen und ein 
unmittelbares Eingreifen der autoritativenGewalt erforderlich machen 3). 

Eine An wend ung des Instituts der "inj unction" aufStreiks 
kommt in England so gut wie iiberhaupt nicht vor. InAmerika 
dagegen ist diese Methode der Verhinderung des Streiks zwar bis zu den 
neunziger Jahren auch noch wenig bekannt4). Seit dem Jahre 1894 aber, 

1) "Proceedings in equity to secure injunctions have been and are still 
among the most common efforts to obtain relief from the courts in cases of 
difficulties arising from labor disputes". 21-st. Ann. Rep. p. 919. 

2) So viel mir bekannt ist, ist au13erhalb Amerikas das Institut der "injunction" 
von der juristischen Literatur noch iiberhaupt nicht behandelt worden. 

3) In England tragt ein solches Gericht den Namen "Court of Equity". 
Bein Ursprung reicht bis weit in die vergangenen Jahrhunderte zuriick. Ubrigens 
lassen sich diese Gerichte bei ihren Entscheidungen nicht durch die Gesetze des 
Landes, sondern durch Griinde "der gottlichen und natiirlichen Vernunft" leiten; 
die bestimmteren Funktionen dieser Gerichte sind mir nicht bekannt. 

') Zum ersten Male wurde die "injunction" im Staate Massachusetts im 
Jahre 1888 angewandt, siehe What Organized Labor Wants. An Interview with 
Samuel Gompers by Goo Kibbe Turner. McClures Magazine, November 1908, 
p.27. 
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d. h. seit dem groBen Eisen ba.hnerstreik in Chicago wird die "injunction'· 
das allergewohnlichste und weit verbreitetste Mittel der Regierungsge
walt, die Arbeiterbewegung in Form von Streiks und anderer 
Kampfe zwischen Kapital und Arbeit zu unterdriicken. 

Um sich einen Begriff davon zu bilden, wie offen die Streiks in 
Amerika. mit Hilfe der "in1unction" bekampft werden, wollen wir ein 
poor FaIle naher ins Auge fassen. Einer der bedeutendsten Unternehmer
verbii.nde, der Verband der Drucker, setzte sich mit der Gewerkschaft 
Franklin Union Nr. 4 in Beziehung, und von beiden Parteien 
wurde·ein Vertrag geschlossen, in dem eine Lohnskala fiir die Zeit yom 
1. April des J ahres 1901 bis zum 31. Dezember desselben Jahres vereinbart 
wurde. Nach Ablauf dieser Frist lief der Vertrag auf Grund einer still
schweigenden Ubereinkunft beider Parteien noch zwei Jahre lang weiter. 
wona.ch er auf BeschluB der Gewerkschaft Franklin Union gelost 
wurde. Offenbar hielten die Arbeiter den Vertrag fiir unvorteilhaft. 
Sie versammelten sich daher, reichten beim Unternehmer ihre Forde
rungen ein und bereiteten einen Streik vor. Der StreikbeschluB wurde 
a.m 27. September 1903 gefaBt, und schon am 10. Oktober erhielt der 
Verband yom Richter eine Verfiigung, eine "injunction", zugestellt, 
auf Grund deren es den Beamten des Verbandes und den ilbrigenAnge
klagten verboten wurde, sich in irgend einer Weise in die Angelegenheit 
einzumengen und den Klager in einer seiner Unternehmungen zu be
hindern, zu storen oder zu hemmen - "in any manner to interfere with, 
hinder, obstruct or stop any of the business of the compla.inants". Na.ch 
Verlauf zweier Monate verurteilte der Chicagoer Richter (Jesse Holdon) 
den Verband zu einer Geldstrafe in der Hohe von tausend Dollars, weil 
die an seiner Spitze stehenden Personen die "injunction" verletzt hatten, 
indem sie sich am Streikpostenstehen beteiligt und den Streikenden 
Unterstiitzungsgelder aus der Gewerkschaftskasse ausgezahlt hatten 1). 

Am 2. Marz des Jahres 1903 erhielt die Gewerkschaft der Eisenbahn
arbeiter wii.hrend des Eisenbahnstreiks in St. Louis eine "injunction" 
zugestellt. In dieser wurde auf Grund einer Klage der Eisenbahn
kompagnie darauf gewiesen, daB sich die Arbeiter in der Absicht, 
den Streik zu erklaren, vereinigt hatten (are combining and confede
rating together in order to cause a strike), was eine vollstandige 
Lahmlegung des betreffenden Betriebes zur Folge haben miiBse. 
Auf Grund dieser "injunction" forderte das Gericht die Gewerkschaft 
auf, den Streik sofort zu beendigen und die Angestellten der Eisenbahn-

1) Ausfiihrlich handelt iiber diesen Fall L. Clark, The Present Legal Status 
of Organized Labor in the United States. The Journal of Pol. Econ. (Chicago) 
vol 13, 1905, p. 183 u. ft. Dies ist eine der vortreffllchsten Untersuchungen iiber 
die Frage nach den gerichtlichen Verfolgungen des Trade Unionimus in Amerika, 
me enthli.lt aiDe reiche Sammlung von Gerichtsentscheidungen. 
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kompagnie unter keinen Umstanden durch Aufforderungen, Gewalt
tatigkeiten, tiberredung oder Beeinflussung zu einem Streik oder zur 
Einstellung der Arbeit zu bewegen1). 

In der periodischen Presse wurde, nach dem Ausdruck George 
Hawells, dieses "Interdict", daB dasGericht gegen den Streik erlassen 
hatte, im buchstablichen Sinne verstanden. Die Zeitschrift Gunton's 
Magazine sprach sich in folgender Weise uber diese gerichtliche Ent
scheidung aus: "Die, die da behaupten, daB die Arbeiter ein anerkanntes 
Recht zum streiken haben, mussen, wenn sie diese gerichtliche Ver
fugung lesen, ihre Meinung andern"2). Die Bostoner Zeitung "Herald" 
sprach u. a. die Meinung aus: wenn diese Gerichtsentscheidung von der 
hOchsten Instanz bestatigt werden sollte, wiirde hiermit das Verhaltnis 
zwischen Arbeitern und Unternehmern vollkommen revolutioniert 
werden, der Streik als ein Mittel der Selbstverteidigung wiirde 
vollkommen verschwinden und einem anderen vielleicht viel 
scharferen und weniger zivilisierten Kampfmittel Platz machen mussen. 
Ein anderes Organ (Des Moines "Register and Leader") bemerkte: 
"wenn derartige Verfugungen (injunctions) allgemeiner Brauch und mit 
der Zeit unter die Gesetze des Landes aufgenommen werden wiirden, 
so muBte man an der Moglichkeit, die Grenzen dieses neuen Systems 
einer Reg i e run g mit Hi 1£ e von G eric h t s v e rf u gun g en 
festzustellen, zweifeln". Dieser letztere Ausdruck "government by 
injunction" ist seit dieser Zeit in Amerika allgemein gebrauchlich 
geworden, um die reaktionare Stromung zu bezeichnen, die sich im 
Interesse der Kapitalisten gegen die Streiks und die anderen Formen 
der Arbeiterbewegung geltend macht. In den Kreisen der ameri
kanischen Gesellschaft in denen eine radikalere Stimmung vorherrscht, 
ruft diese Art Politik den heftigsten Protest hervor 3), und in den 
letzten Jahren ist unter den Arbeitern Amerikas eine ganze Bewegung 
entstanden, die unter dem Namen "anti - injunction -movement" 
bekannt ist. 

Unter "injunction" im weitesten Sinne des Wortes wird in Amerika 
eine besondere abgekurzte StrafprozeBordnung (an extraordinary 
equity process of injunction) verstanden, an der keine Geschworenen 
teilnehmen. Unter "injunction" im engeren Sinne wird dagegen eine 
Gerichtsverfugung verstanden, durch die bestimmte Personen aufge-

1) Gunton's Magazine, April 1903, S.348 u. f. 
2) "Those who insist that labours have a oonoeded right to strike will have 

to modify their opinions after reading the injunotion", ibid. Rier werden auoh nooh 
andere PreBauBerungen ahnliohen Charakters angefiihrt. 

3) Industrial Commission 1902 bemerkt hierzu: "Probably no other feature 
of the attitude of the oourts toward labor has aroused more disoussion on the 
part of the general publio, or more opposition from labor organizations". Rep. 
vol. XVII. p. 602; 



172 Der Arbeiterstreik. 

fordert werden, gewisse Handlungen zu unterlassen. Bei Obertretung 
einer solchen Verordnung hat sich der Schuldige wegen MiBachtung des 
Gerichts (contempt of the court) vor den Richtern zu verantworten, die 
die Angelegenheit aus eigener Machtvollkommenheit und ohne Hinzu
ziehung von Geschworenen in Abwesenheit der Beklagten untersuchen 
und den Schuldigen zu einer Geldstrafe oder zu Gefangnis verurteilen 
konnen. 

Die Anwendung der injunctions gegen Streiks ruft nicht nUr auf 
Seiten der Arbeiter, sondern auch auf Seiten anderer Bevolkerungs
kreise und besonders der J uristen heftige Proteste hervor. AuBer den 
allgemeinen Einwanden, die gegen derartige gerichtliche Entschei
dungen, sofern diese das Koalitionsrecht de facto anullieren, gemacht 
werden, fwen die Juristen noch drei besondere Grfinde gegen die 
Existenzberechtigungder "injunction" als einesMittels zur Bekampfung 
der Streiks an. Erstlich wird geltend gemacht, daB das Gericht vor Er
laB seiner Verffigung den interessierten Parteien nicht die Moglichkeit 
gibt, personlich vor Gericht zu erscheinen und ihre Aussagen vor diesem 
zu machen, auch werden haufig die vorlaufigen Gerichtsverffigungen 
gegen die Streiks ohne vorhergehende Benachrichtigung der beteiligten 
Parteien erlassen. Zuweilen werden die Beteiligten vor ErlaB einer 
dauernden Verffigung (permanent injunction) vor Gericht geladen, um 
ihre Aussagen zu machen, gewohnlich aber erst, nachdem bereits eine 
vorlaufige Gerichtsverffigung (preliminary injunction) ergangen ist, die 
bereits ihre Wirkung getan, d. h. es den Arbeitern unmoglich gemacht hat, 
den Kampf gegen die Unternehmer aufzunehmen. AuBerdem wird in 
Fallen groBerer Massenaktionen der Arbeiter eine Gerichtsver
ffigung (injunction) gegen eine groBere Anzahl von Personen ohne Auf
zahlung der einzelnen BeteiIigten erlassen; in solchen Fallen liiBt das 
Gericht die einzelnen Angeklagten gar nicht erst zur personlichen Zeugen
aussage erscheinen und tritt sogleich in die Untersuchung der Sache ein. 

Ein anderes wichtiges Argument gegen die Anwendung der in
junctions stfitzt ~ich darauf, daB nach der amerikanischen Konstitution 
jedes Vergehen gegen das Strafgesetzbuch nur durch ein Gericht von 
Gleichen (by a jury of his peers) d. h. nur unter Hinzuziehung von Ge
schworenen zur Verhandlung kommen kann. Statt dessen aber wird bei 
der abgekiirzten StrafprozeBordnung, die unter dem Namen "Process 
of injunction" bekannt ist, die Untersuchung des Vergehens (das in 
diesem FaIle in einer Obertretung der gerichtlichen Verffigung besteht) 
ohne Hinzuziehung von Geschworenen gefiihrt, und das gleiche gilt 
ffir die Entscheidung fiber das StrafmaB 1). 

1) So bemerkte im Jahre 1898 einer der Verteidiger detl bekannten Arbeiter
fUhrers Eugen De bs an1iiBlich einer Klage, die wegen "Obertretung einer injunction 
gegen diooen erhoben worden war, in Ileiner Rede: "Die organisierten Arbeiter 
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Indem das Gericht sich Funktionen aneignet, die ihm nicht zu
kommen, ofinet es dem Vorurteil, der Voreingenommenheit und der un
gehemmten '!uBerung der Klasseninteressen gegenuber den Arbeitern 
Tor und Tfu 1). 

Endlich wird drittens noch eingewandt, daB man sich uber die Natur 
dieser Gerichte nicht einmal klar sei. N ach der herrschenden Meinung 
der amerikanischenJuristen haben die Gerichte, die injunctions erlassen, 
d. h. also die sogenannten Gerichte der Gerechtigkeit - courts of 
equity - uberhaupt keine strafrechtIiche Jurisdiction 2) , sondern ihre 
Kompetenzen erstrecken sich ausschlieBlich auf Dbertretungen des 
Civilrechts, statt dessen aber richtet sich die injunction fast immer 
gegen Streiks und mit dies en verbundene Handlungen: gegen die 
Aufstellung von Streikposten, Verwarnungen, Dberredung, Boykott, 
Zwang usw., d. h. also Handlungen - wegen deren Arbeiter wie wegen 
eines Vergehens vom Strafrichter zur Verantwortung gezogen werden 3). 

Auf diese Einwande haben die Anhanger der injunction ihrerseits 
eine Reihe von Antworten bereit. Sie leugnen nicht, daB der court of 
equity durch die injunctions tatsiichlich in die Sphare der strafrechtlichen 
J urisdiktion eingreift, aber sie halten eine solche Einmengung in den 
Fallen fur unvermeidlich, wo es sich darum handelt, eine Tat unmoglich 
zu machen, die einen schweren Schaden verursachen muB, der sich nicht 
wieder gut machen laBt. Diese Doktrin hat auch durch das hOchste Ge
richt der Vereinigten Staaten (Supreme Court of the United States), zurn 
ersten Mal in der beruhmten Entscheidung in Sachen des Arbeiter
fuhrers De b s (nach dem Streik vom Jahre 1894) und ferner in einer ganzen 
Reihe analoger FaIle, die sich spater ereigneten, eine Bestatigung ge
funden. Und derselben Ansicht sind auch die FOderalgerichte. Alle 
Angriffe der Gegner der injunctions werden von diesen durch 
folgende Argumentation zuruckgewiesen: das Gericht der Gerechtigkeit 

mussen vor aHem die ofIentliche Meinung aufriitteln, um das ihnen von den Gerichten 
entrissene Privilegium, namlich das Recht von Geschworenengerichten abgeurteilt 
zu werden, wieder zu erlangen." L. Vigouroux, La Concentration des Forces 
ouvrieres dans l' Amerique du Nord, Armand Colin, Paris 1899, p.307 (An
merkung). 

1) "The fundamental object in the use of the injunction, bemerkt hierzu die 
IndustrialCommission, in the opinion of such legal writers, asweH as in the opinion 
of workingmen generally, is to make punishment more sure by avoiding trial by 
a jury, which might perhaps be influenced by sympathy or class feeling in favor 
of the defendant." Rep. vol. XVII, p. CXXII. 

2) Ibid. p. 602. 
3) In dem Bericht der Industrial Commission lesen wir "In almost innu

merable cases injunctions have been issued prohibiting boycotts, intimidation, 
violonce picketing, and other practices which the courts regularly treat as ground 
not merely for civil damages, but for criminal prosecution." Rep. vol. XVII, 
p.maII. 
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(court of equity) bezieht sich beim ErlaB einer injunction durchaus nicht 
auf das kriminelle Moment in del' Handlung1). Der court of equity 
hii.tte immer die Macht gehabt, Entscheidungen gegen Unternehmen 
zu erlassen, die einen nicht wieder gut zu machenden Schaden anrichten 
konnen, aber die Strafen, die eine tYbertretung einer solchen Entschei
dung (injunction) im Gefolge hat, beziehen sich keineswegs auf 
Vergehen im Sinne einer Verletzung des Strafrechts. Hierzu wird noch 
der Einwand hinzugefUgt, daB ein ErlaB von Entscheidungen gegen die 
Streiks angesichts des Umstandes besonders notwendig ist, daB die 

. verantwortlichen Personen meist Leute ohne aHe Mittel sind, und daB 
daher der leidende Teil (die Unternehmer), falls ihnen durch die 
Streikenden materielle Verluste zugefugt werden, nicht in der Lage 
sind, jemand dafur haft bar zu machen. 

Auf den ersten Einwand gegen die injunctions, daB namlich die 
Gerichte (courts of equity) die Parteien nicht vorladen und verhOren, 
sowie daB sie keine Geschworenen hinzuziehen, antworten die Anhanger 
der injunctions, daB die Hinzuziehung von Geschworenen und 
ein personliches VerhOr niemals als. eine unumgangliche Vor
bedingung fur den ErlaB von injunctions durch die courts of 
equity gegolten habe; bestehe aber einmal das Recht, solche Ver
fugungen zu erlassen, so sei es naturlich notwendig, daB diesem Recht 
auch tatsachlich durch Verhangung von Strafen wegen einer Ver
letzung seiner Bestimmungen Geltung verschafft werden konne; ohne 
daB Recht Bolche Strafen zu verhangen, wiirde die Autoritat des 
Gerichtes iIlusorisch werden 2). 

Die hier dargestellte Meinungsverschiedenheit hat schon in den 
neunziger Jahren zu einer lebhaften Polemik unter den amerikanischen 
Juristen gefuhrt a). In der letzten Zeit haben Trickett, Crosby und 

1) Einer der Anhanger der injunctions A. Stewart betont besonders folgende 
Momente, "The injunctions in such a case issues to remedy the private wrong, 
not the public offence, and has nothing to do with the latter". Siehe The Legal 
Side of the Strike Question in The American Law Register and Review, Sept. 
1894 vol. I. N. S. Nr.9, p.617. VgI. die Einwande, die W. Levis gegen diese 
Ansicht erhebt. A protest against administering criminal law by injunction -
The Debs' case in derselben Zeitschrift Nr.12 8.883 und The Modern American 
cases arising out of Trade and Labor Disputes in derselben Zeitschrift vol. 44. 
August 1905 Nr. 8, S. 465 u. fI. 

2) Vgl. Industrial Commission Rep. vol. XVII, p.603 u. fI., wo eine groJ3e 
Anzahl von Ausziigen aus GerichtBentscheidungen entsprechenden Inhalts sowohl 
von Anhangern wie von Gegenern der injunctions angefiihrt sind. 

3) AuJ3er den schon angefiihrten Autoren vgl. weiter noch 01. Brigham, 
Strikes and Boycotts as Indictable Conspiracies at Common Law in Amer. 
Law Review, vol. XXI, Nr. 1, 1887; W. Dunbar, Governement by Injunction, 
in Economic Studies. vol. III. Nr.l, February 1898; Ern. Crosby, The Abuses 
of Injunctions in The Arena, July 1903, vol. XXX, Nr. 1; P. Edwards, Labor 
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andere ein neues Argument gegen die injunctions geltend gemacht : keine 
Verfiigung kann Gesetzeskraft erlangen, ohne Sanktion durchdie Strafe. 
Hat aber eine Verfiigung einmal diese Sanktion erlangt, so reillt damit 
das Organ, das eine solche Verfiigung erliiBt, eine gesetzge bende Funktion 
an sich. Trickett polemisiert gegen J. Nelson, der in der injunction 
vor aHem das Moment der Vorbeugung und nicht der Affirmation l ) 

betont und er weist darauf hin, daB in diesem FaIle eine Vorbeugung in 
Form einer injunction von einer Strafandrohung begleitet ist, folglich sei 
die injunction ein vom Richter ausgehender gesetzgebender Akt, was 
einer Verletzung des in der amerikanischen Konstitution aufgesteHten 
Prinzips der Teilung der Gewalten gleichkommt2). "Viele (und darunter 
nicht wenig Richter)" sagt Cros by, "sind der Ansicht, daB die in
junction in der einen oder andern Weise in eine Handlung eingreift, noch 
ebe diese vollzogen worden ist; das aber ist absurd (this is nonsense). Die 
injunction kann iiber nicbts verfiigen, so lange die Handlung noch nicht 
vollendet ist. Tst sie aber vollendet, dann kann die injunction sie nur 
ganz in derselben Weise verbieten, wie das Gesetz eine verbrecherische 
Handlung verbietet". Somit hat nach Crosbys Ansicht die moderne 
Politik gerichtlicher Verfiigungen (injuctions) eine Verletzung des Prin· 
zips der Teilung der Gewalten zur Folge: der Richter, der eine injunotion 

Strikes and Injunctions in The Albany Law Journal, July 1905 vol.67, Nr.7; 
L. D. Clark, The Present Legal Status of Organized Labor in the United States 
in The Journal of Pol. Economy (Chicago) vol. XIII, 1905; W. Prescott, 
The Services of Labor Unions in the Settlement of Industrial Disputes in The 
Annals of the Amer. Academy vol. XXVII, 1906 (Philadelphia); Professor 
Fr. Burdick, Injunction in Labor Disputes in The North American Riview 
vol. CLXXXVIII, 1908; Ch. Darling, Recent American decisions and English 
Legislation offecting Labor Unions, in Amer. Law Review, vol DLII No.2. 1908; 
G. Groat, The Courts' View of Injunction in Labor Disputes in Political Soience 
Quarterly, vol. XXIII, No.3, September 1904; J. Kennedy, An Important 
Labor Injunction in ,TournaI of Vol. Econ. vol. 16, February 1908; W. Trickett 
The Rationale of the Injunction in Amer. Law Review. vol. XLII,Nr.5 (1908). 

AuBer den hier angefiihrten Aufsatzen, in denen die Frage nach der injunction 
als einem Mittel zur Bekampfung von Streiks untersucht wird, gibt es noch umfang
reiche Arbeiten, in denen das Institut der injunction vom allgemeinen juristischen 
Standpunkt aus behandeltwird. Vgl. z. B. Beach, Injunctions. 2 vols 1894; High 
Injunctions as administered in American and English Courts 2 vols 1905 und 
andere. 

1) Nach Nelson ist "An injunction generally a preventive, but not an 
affirmative remedy". Vgl. W. Trickett, loco cit. p. 700. Und dasselbe wird von 
der o£fiziellen Quelle bestatigt: "In its use labor disputes the injunction is in 
general restrictive or prohibitory rather than mandatory ... " 21.-st Ann. Rep. 
(U. S.) p.959. 

2) "It is a violation of the principle of Anglo-Saxon law that the authority 
which issues the command shall not try the accused of violating it, to allow the 
judge who has issued the injunction, to sit in judgment on the guilt of the accused. " 
Trickett, loc cit. p.701. 
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erlli.Bt, reiBt die Funktion des Gesetzgebers und der ausftihrenden Ge
walt an sichl). 

Daneben wird auch darauf hingewiesen, daB die Gerichte, indem 
sie eine Verletzung ihrer Verfiigungen in Form von injunctions unter 
Strafe stellen, durchaus keine Normen ffir das StrafmaB besitzen. 
"Hier," sagt Trickett, "gibt es gar keine Definition der Verletzung 
einer injunction im Sinne einer Festsetzung einer Strafe fUr ein solches 
Vergehen; gewohnlich nimmt die Strafe die Form einer Geldstrafe oder 
einer Freiheitsstrafe an, aber es wird gar kein Maximum daffir festgesetzt. 
Die Gefangnishaft kann eine W oche, ein J ahr, zehn Jahre betragen oder 
auch lebenslanglich sein. Die Geldstrafe kann eine Hohe von 100, 
1000, 10 000 Dollars usw. betragen, solange sich der KongreB nicht 
einmischt und keine Grenze hierffir festsetzt und solange die Gerichte 
ihre Behauptung nicht fallen lassen, daB ein solches Eingreifen des 
Kongresses gegen die Konstitution verstoBt 2)". 

Die letzte Bemerkung des amerikanischen Juristen hat die schon 
oben erwahnte groBe Bewegung gegen die injunctions das sogenannte 
"anti-injunctions-movement" im Auge, die gegenwartig in Aus
breitung begriffen ist und die nicht nur die Arbeiterklasse sondern groBe 
Kreise der amerikanischen Gesellschaft ergriffen hatS). 

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Proteste gegen die 
Politik laut, die man bei der Bekampfung von Streiks zu befolgen 
pllegte. So weist schon die Industrial-Commission 1900-1901 in ihren 
Berichten auf zahlreiche Versuche hin, die auf eine Beschrankung des 
Roohts der Gerichte, sich in die gewerblichen Konflikte einzumengen, 
abzielten 4). In den gesetzgebenden Korperschaften der einzelnen Staaten 
wurden zahlreiche Vorlagen eingebracht, die das obligatorische person
liche Verhor der beteiligten Parteien vor dem EriaB einer Verfugung 
(injunction) forderten; im Staat Virginia wurden bestimmte Normen 
ffir das StrafmaB festgelegt, aber der oberste Gerichtshof der Vereinigten 
Sta.a.ten fand, daB eine solche Normierung durch die gesetzgebende Ge-

l) E. Crosby, loco cit. in der angefiihrten Zeitschrift The Arena p.50. 
Z) Trickett, loco cit. p. 701. 
I) Wie stark die Protestbewegung gegen die injunctions in Amerika ist, 

laSt sich u.a. auch aus denAngriffen ersehen, die offizielle Quellen dagegen richten; 
80 Z. B. lesen wir in dem 21. Jahresbericht der Commissioner of Labor: "Actual 
violence is not necessary, however, to ground a successful complaint. The numbers 
of the striking employees, their positions, attitudes, looks, ridicule, threats, etc., 
may pruduce intimidation and coercion, against which an injunction will issue ... 
Free use of streets, free access to works, and freedom from iJUlulting or otherwise 
objectionable treatment, both at home and in public places, are among the rights 
of every citizen; and an employers' interest in such rights for his employees is 
sufficient to support a complaint from him and the securing of an injunction 
on a proper showing of facts", 21-st. .Annual Rep. (U. S.) p. 959 u. fl. 

') VgI. Vol. XVII, p. CXXII u. fl. 
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walt gegen die amerikanische Konstitution verstoBe, in der die Unzu· 
lassigkeit eines Eingreifens in die richterliche Gewalt als Garantie fiir 
die Unabhangigkeit der Gerichte zum Prinzip erhoben seL Da 
diese privaten Versuche, die Kompetenzen der injunctions zu 
beschranken, jedoch keinen Erfolg hatten, setzte eine starkere 
Bewegung gegen die injunctions in Form eines Protestes im KongreB 
selbst ein. Im KongreB wurde eine Anzahl von Projekten iiber die 
Abschaffung der injunction eingebracht. Nachdem man sich mehrfach 
personlich an den Prasidenten gewandt hatte, wurden in dem Kongresse 
vom Jahre 1908 mehr als 30 Gesetzentwiirfe, die eine Abschaffung 
oder Beschrankung der Injunctionspolitik zum Ziele hatten, vorga
legtl). Schon wahrend der Wahlbewegung wandte sich die American 
Federation of Labor mit einem besonderen Aufruf an aIle Arbeiter, 
in dem diese aufgefordert wurden, die "Anti-injunction legislation" nicht 
nur gegeniiber dem KongreB, sondern auch gegeniiber den einzelnen 
Staaten zu unterstiitzen; zu gleicher Zeit legte die Federation aus eigener 
Initiative einen Gesetzentwurf vor, nach dem die injunction auf 
industrielle Konflikte keine Anwendung mehr haben sollte. Es war 
dies die sogenannte "Pearre anti.injunction bill", die als Muster fur 
die einzelnen Staaten geIten sol1te2). Aber trotz der starken Agitation 
und trotzdem selbst der Prasident der Vereinigten Staaten sich freundlich 
zu dieser Bewegung ste11te 3), wird die Politik der injunctions auch 
heute noch weiter betrieben und bildet so eine der miichtigsten Waffen 
der Regierung gegen die Streiks. 

Oben haben wir darauf hingewiesen, daB das Institut der injunction 

1) Fiir die Bedeutsamkeit dieser Frage spricht auch die Tatsache, daB vor 
den letzten Wahlen die beiden greBten politischen Parteien in Amerika as fiir 
notwendig hielten, einen Punkt fiber den Kampf gegen die injunction in ihr 
Programm aufzunehmen. Vgl. Administration of Justice in the United States 
und The Annal':! of the American Acedemy of Political and Social Science vol. 
XXXVI, Nc. 1, July 1910, p.87. 

2) Dieser Gesetzentwurf ist im Labor Bulletin of the Common weIth of 
Massachusetts, vol. XIII, No. I, 1908 p. 2 u. fl. abgedruckt. 

3) 1m Jahre 1906 erkIarte Rosevelt in einer an die Deputation des 
amerlkanischen Gewerkschaftsbundes gerichteten Rede: "As for the right of 
injunction, it is absolutely necessary to have the power lodged in the court!!, 
though, of course any abuse of the power is strongly to be repro bated." 
In seiner Botschaft vom Dezember 1907 sagte der Prasident: "Instances of 
abuse in granting injunctions in labor disputes continue to occur, and the 
resentment. .. continues to grow... I am constrained to express the belief, 
that for some of (thees attaks) there is warrant. The question is becoming more 
and more one of prime importance." 1m Marz des Jahres 1909 teilte der 
Prasident in einer besonderen Botschaft mit, daB er selbst die Einbringung eines 
entsprechenden Gesetzentwurfs veranlaBt habe, daB aber die Fiihrer der 
republikanischen Partei im KongreB iiber den Inhalt der Bill zu keiner 
Einigkeit kommen kennten. Vgl. Groat, loc., cit. p. 408 fl. 

Schwittau. 12 
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englisohen Ursprungs ist, jedoch in England fast niemals auf gewerbliche 
Konflikte angewandt wird. Allein die Taff Vale -Mare und der ganze 
auf sie folgende Kampf um das Streikrecht laBt vermuten, daB das Gesetz 
vom Jahre 1906 (Trade Disputes Act) in England noch nicht das 
SchluBwort in Sachen der gewerblichen Konflikte bedeutet. So z. B. zeigt 
einer der Mitarbeiter der Nineteenth Century (C. Edwards) in 
seiner Kritik der Strike Bill, daB dieses Gesetz bei weitem nicht alle 
Falle berucksichtigt, in denen eine Gewerkschaft nicht mit ihrem Fonds 
haftbar ist, und daB noch sehr viel Raum fur eine Verfolgung der Streiks, 
zwar nicht post factum, wohl aber im Sinne einer Vorbeugung und 
Verhinderung der Streiks ubrig bleibt, und Ed w ar d s weist hierbei auf 
die injunction als auf das Mittel hin, das der Regierung in ihrem Kampf 
gegen die industriellen Konflikte noch bleibt. Der Autor bezieht sich 
hierbei auf die in Amerika herrschende Praxis der Gericbte1). Diese 
Befiirchtung ist nicht ganz grundlos, wenn wir berucksichtigen, daB die 
offentIiche Meinung uberall und so auch in England von der Regierung 
hartnackig ein Eingreifen bei Kampfen zwischen Kapital und Arbeit 
fordert, die sich einer dritten Partei - der Partei der Konsumenten -
immer starker fiihlbar machen. 

14. 
Was den Stand der Streikfrage nach dem deutschen Recht anbe

Iangt, so konnen wir eigentlich von einem Streikrecht in Deutschland 
uberhaupt nicht reden. Ja, mehr noch, das Koalitionsrecht unter
liegt hier so starken Beschriinkungen, daB dieser Umstand sogar bei 
Mannern von sehr maBvollen politischen Anschauungen eine gerechte 
Emporung hervorruft. So z. B. sagt der Miinchener Professor Luj 0 

Brentano uber das Gesetz vom Jahre 1865, durch das das Verbot der 
Koalitionen abgeschafft wurde: "Allein wer daglauben wurde, die Arbeiter 
hatten damit auch praktische Koalitionsfreiheit erlangt, befande sich 
in einem groBen Irrtum. Das Prinzip hatte man aIs berechtigt und 
unverweigerbar anerkannt ... Ais seine Anwendung aber unbequem 
zu werden anfing, vergaB man den Grundsatz: qui jure suo utitur 
neminem laedit und verlegte sich auf den Kleinkrieg, urn die wirksame 
Nutzbarmachung des Koalitionsrechts seitens der Arbeiter unmoglich 
zu machen"2). Und nicht nur die tatsachliche Durchfuhrung des Koali-

1) "There (America) the injunction in a strike has been developed as a 
weapon of great art and power. And unless it is prohibited against the unions 
here, it needs no wisdom to predict that its far-reaching possibilities will be exploited 
to the utmost under the pressure of the feelings engendered by, and the great 
interests often involved in, our great industrial conflicts". Cl. Edwards, The 
Government Trade Disputes Bill, The Nineteenth Century, October 1906, vol. 60, 
p.591. 

I) L. Brentano, Der Schutz der Arbeitswilligen, Vortrag. VgI. Volkswirt
schaftliohe Zeitfragen, Heft 159, S. 12. Hierauf sind mit vollem Rechte die Wort. 
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tionsrechts, nicht einmal das "Prinzip", von dem Brentano spricht, 
hat bisher in Deutschland allgemeine Anerkennung gefunden: wir 
brauchen nur a.uf die Tatsache hinzuweisen, daB ganze Kategorieen von 
Arbeitern: die Gesellen, die Landarbeiter, die Matrosen, die Dienstboten 
und nach einer weit verbreiteten Anschauung sogar die Eisenbahn
beamten kein Streikrecht besitzen. 

Eine ausfiihrlichere Analyse des geltenden Koalitionsrechts in 
Deutschland geht fiber den Rahmen dieser Arbeit hinaus. Wir wollen 
nur noch hinzuffigen, daB sich der Stand der Streikfrage in Deutschland, 
wenn man ihn mit der Sachlage in den Vereinigten Staaten vergleicht, 
noch weit ungiinstiger darstellt. Wenn auch der Streik 
oder die Koalition nach dem Paragraphen 152 GO. nicht ffir eine 
strafbare Handlung gilt (d. h. nur was die sogenannten "gewerblichen 
Arbeiter" anbetrifft) so ist doch die tatsachliche Durchfiihrung eines 
Streiks in Deutschland mit einem groBen Risiko verbunden. Einerseits 
wird hier der Bruch des Arbeitsvertrages unter Strafe gestellt, anderer
seits wird die Aufstellung von Streikposten, diese unerlaBliche Voraus
setzung ffir den Erfolg eines jeden Streiks, durch noch strengere MaB
nahmen erschwert; der Kampf gegen die Taktik der Streikposten ist 
ausschlieBlich die Aufgabe der Polizei-Beamten (hauptsachlich auf Grund 
des § 153 der GO.) AuBerdem erhebt sich in den Kreisen der gesetz
gebenden Organe immer wieder die Frage nach dem Schutz der "Arbeits
willigen" (der Streikbrecher), wir erinnern an das oben erwahnte "Zucht
hausgesetz". Keine der auf dieses Ziel gerichteten Vorlagen hat jedoch 
bisher die Sanktion des Reichstags finden konnen. 

Der gegenwartige Stand der Frage nach der rechtlichen Seite des 
Streiks in Deutschland l ) stellt offenbar einen Vbergangszustand dar, 
der auf eine Erweiterung des gegenwartig geltenden Koalitionsrechts 
und die Schaffung eines wirklichen Streikrechts nach dem Beispiel Eng
lands hinzielt. In dieser Beziehung verdient folgende Bemerkung des 
"Hamburger Echo" unsere volle Zustimmung: "Man redet so viel von 
der deutschen "Sozialreform" und Arbeiter-Gesetzgebung. Wohlan
das einzigeKoalitionsrecht ffir sic h allein ist hundert Mal mehr wert, 
als all diese "Sozialreform" und Sozialgesetzgebung - denn es gibt dem 
Arbeiter die Moglichkeit, sich sein Recht zu erkampfen"2). 

eines Abgeordneten des englischen Trade Unionisten-Kongresses vom Jahre 1902 
Mr. Sexton' anwendbar. Dieser bemerkt: "The law gave them liberty to combine 
but it jumped upon them with both feet every time they tried to do it". (Rep. 
of Proceedings of the 35 Annual T. U. Congrell, p. 67.) 

1) Die Geschichte des Koalitionsrechts in Deutschland wird mit grollerer 
Ausfiihrlichkeit in dem Buche von N. I. Poljansky "Der Streik und daB Straf
recht" St. Petersburg 1907, S.280-338 behandelt. Dieses Werk enthalt auch 
einen Index iiber die dieser Frage gewidmete Literatur. 

") Hamburger Echo vom 16. Dezember 1896. 
12* 
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I. Die Organisation und die Quellen der Streikstatistik. 
Der Streik stellt, wie wir im vorigen Kapitel zu beweisen versucht 

baben, eine auBerordentlich komplizierte Form der modemen Gewerk
scbaftsbewegung dar. Seine ungeheuere wirtschaftliche Bedeutung steht 
gegenwartig auBer Frage. Daneben aber gewinnt der Streik vom Stand
punkt der Regierung und Verwaltung eine immer groBere Bedeutung, 
besonders weil er nicht nur zu einem ZusammenstoB rein wirtschaftlioher 
Interessen fiihrt, sondem weil hier auch rechtliohe Momente mit im Spiel 
sind, 80 z. B. die Wiederherstellung der zivilrechtlichen Interessen (bei 
einer Verletzung des Lohnvertrages) die Bestrafung von Vergehen gegen 
das Strafrecht wahrend des Streiks (bei etwa vorkommenden Gewalt
tatigkeiten) und endlich das Interesse des polizeilichen Schutzes (V'ber
wachung von Versammlungen, Streikposten usw.). Da nun der Streik 
de facto oder potenziell eine solche juristische Seite hat, haben die Organe 
der Verwaltung fast iiberall ihren Funktionen die offizielle Statistik iiber 
diese Art der industriellen Konflikte einverleibt. Hierdurch sind wir 
in die Lage gesetzt, die von uns beriihrte Frage auch durch eine zahlen· 
ma.f3ige Analyse naher zu beleuchten. Aber ehe wir an diese Analyse 
gehen, miissen wir uns klare Rechenschaft iiber die kritisch
methodologische Seite solcher statistischer Untersuchungen und ihrer 
Ergebnisse ablegen1). 

1) Da. as eine Reihe von Arbeiten iiber die Gesohiohte der offiziellen Streik
statistik gibt, diirfen wir uns in der gegenwartigen Untersuohung auf wenige 
Bemerkungen zu der Frage naoh dam Ursprung und Charakter der offiziellen Organe 
der Streikstatistik besohritnken; dafiir werden wir ausfiihrIioher bei der Analyse 
der einzelnen Elemente verweilen, au denen dar Streik aIs Objekt der wissensohaft-
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1. 
Die moderneOrganisation der offiziellen Streikstatistik in Deutsch· 

land beruht auf einer Verfugung des BundesratB yom 10. Juni des 
Jahres 1898, die am 1. Januar 1899 in Kraft tra.t. 

Seit diesem Jahre werden alljahrlich Berichte uber die Streik· und 
Aussperrungsbewegung herausgegeben1). Bis zu diaser Zeit fanden nur 
sporadische Enqueten uber die Streikfrage statt; das auf diese Weise 
gewonnene Material kommt wegen seiner Unvollstandigkeit und Un· 
genauigkeit fur unsere gegenwartige Untersuchung nicht in FrageR). 
Auch haben diese ii.lteren Ansatze gar keinen EinfluB a.uf die Organi
sation der modernen offiziellen Statistik ausgeubt. In dieser Beziehung 
stand die Streikstatistik in Deutschland vollig unter dem EinfluB der 
Statistik anderer Lander, besonders des benachbarten England. 

Wie bei a.llen fruheren Versuchen wa.ren es rein praktische Ziele, 
die den AnlaB zu der neueren Streikstatistik in Deutschland gaben : gegen 
Ende der neunziger Jahre setzte unter dem EinfluB mehrerer bedeutender 
Streiks in Regierungskreisen eine reaktionare Bewegung gegen das 
freie Koalitionsrecht ein (vgl. das Zuchthausgesetz, die Reden Kaiser 
Wilhelms II., die wir schon oben erwahnthaben usw). So machtesichein 
Bediirfnis nach Zahlendaten uber das Wa.chstum der Streikbewegung, 
hauptBachlich aber uber die einzelnen FaIle eines Vertragsbruchs, 

lichen Statistik resultiert. Unter den Arbeiten, in denen die Geschichte der offi.· 
ziellen Streikstatistik behandelt wild, verdienen foIgende Aufsli.tze unsere besondere 
Aufmerksamkeit: der Artikel "ArbeitseiDStellung" in den einzelnen Landem, 
im Handworterbuch der Staatswissenschaften, III. Aufl., 1. Bd. 1908. Dr. Maxi· 
milian Meyer, Statistik der Streiks und Aussperrungen im In- und Auslande, 
Leipzig 1907. M. N. Sso bolew, Die Organisation und die Methoden der Arbeiter· 
statistik, Tomsk 1903. (Herausgegeben von der Universitat Tomsk, 1902, XXII.) 

1) Streiks und Aussperrungen in der Serie: Statistik des Deutschen Reiches. 
2) Der erste Versuch dieser Art stammt aus dem Jahre 1865 und wurde durch 

eine Bewegung hervorgerufen, die die Aufhebung des Koalitionsverbots (Gesetz 
yom Jahre 1869) bezweckte. Die in dieser Absicht veranstaltete Enquete bezieht 
sich nicht sowohl auf die Streiks als auf die Verbande und Koalitionen. VgL 
die "Drucksachen desAbgeordnetenhauses" Nr. 56, 1865. Ein andererVersuch ging 
von den Untemehmern aus, unter denen sich eine reaktionare Bewegung gegen das 
freie Koalitionsrecht bemerkbar machte; aber auch die zu diesem Zweck ver· 
anstaltete Enquete richtete sich mehr auf die Koalitionen als auf die Streiks. 
V gl; den "Bericht auf Grund des dem Handelstage zugegangenen Materials dem 
bleibenden Ausschusse, erstattet yom GeneraJsekretar O. J. 1873." (Diese Enquete 
ist im Deutschen Handelsblatt, Jahrgang 1873, Nr. 46-52 abgedruckt.) M: Me y er 
hat diese Erhebungen einer Bearbeitung unterzogen. VgI. loco cit. S.28 u. ft. 
In den Ja.hren 1889/90 wurde eine parlamentarische Enquete iiber den Streik 
im Zusammenhang mit der im Reichstag behandelten Frage nach der Strafbarkeit 
des Vertragsbruchs veranstaltet. Die sich hierauf beziehenden Daten wurden fiir 
PreuSen allein bis zum Jahre 1898 weiter gesammelt. Wegen ihrer Unvollstiindig. 
keit, ihres fragmentarischen Charakters und ihres tendenziosen Ziels haben all diese 
Erhebungen gegenwartig lediglich ein historisches Interessse. 
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sowie liber die wahrend eines Streiks vorkommenden Gewalttatigkeiten 
fiihlbar. Das von der Regierung vorgelegte Gesetz, laut dem der Bruch 
des Arbeitsvertrags und die Aufstellung von Streikposten unter Strafe 
gestellt werden sollten, wurde, wie schon erwahnt, vom Reichstag ab
gelehnt. Die statistischen Erhebungen liber den Streik, zu denen diese 
Bewegung AnlaB gab, sind jedoch auch noch heute vorhanden. 

Die allgemeine Organisation dieses Zweigs der offiziellen Statistik 
ist in Deutschland durchaus nicht kompliziert. Wie aIle andern Zweige 
der Reichsstatistik hat sie ihren Sitz im zentralen statistischen Amt; 
das unterste registrierende Organ ist die ortliche Polizei, deren Pllicht 
darin besteht, nach Beendigung eines jeden Konllikts (eines Streiks oder 
einer Aussperrung) besondete Formulare auszufiillen (hietbei haben die 
Organe, die die Erhebungen veranstalten, selbst zwischen diesen beiden 
Formen des Arbeitskonflikts zu unterscheiden, indem sie die Daten liber 
den Streik in ein weiBes, die sich auf eine Aussperrung beziehenden Daten 
in ein blaues Formular eintragen; wie weit man sich auf diese Unter
scheidung verlassen kann, das werden wir noch unten genauer fest
zustellen haben). Nachdem das Formular ausgefiillt ist, senden die 
Polizeibeamten das auf diese Weise gesammelte Material an die nachst 
hohere Instanz, wo die eingelieferten Formulare noch einer genaueren 
Priifung unterzogen werden, um sodann an bestimmten Terminen an 
das zentrale statistische Amt weiter befordert zu werden, das sie ihrer
seits weiter bearbeitet und ordnet. Rier wird das ganze Material noch 
einmal nachgeprlift und erganzt. Zu diesem Zweck beriicksichtigt das 
Kaiserliche Amt in der letzten Zeit auch die in den Zeitungen mit
geteilten Daten, vorzliglich aber die, die sich in dem speziellenArbeiter
und Unternehmerorganen finden 1). Die geordneten und zusammen
gestellten Daten werden sodann vorlaufig je einmal in Jedem Quartal 
in dem Vierteljahrsheft abgedruckt; sie werden dann noch weiter 
berichtigt und durch das neu hinzukommende Material erganzt 
und dann in die endgiiltige Jahreslibersicht eingetragen. 

Wie bei Jeder statistischen Operation, so bildet auch hier die Re
gistrierung der beobachteten Erscheinung durch den ersten Beobachter 
eines der wichtigsten Momente. In der Reichsstreikstatistik Deutsch
lands spielen die unteren Klassen der Polizeibeamten die Rolle dieses 
ersten Beobachters. Das ist eine der schwachsten Seiten der offiziellen 
Streikstatistik Deutschlands, die nicht nur die Kritik der radikalen Presse 
sondern auch die solcher PreBorgane, die den Arbeiterinteressen im 11011-
gemeinen fern stehen, herausfordert. So z. B. sagt die radikale "Soziale 

1) In dem Bericht vom Jahre 1906 sind zu diesem Zwecke 76 Zeitschriften 
beriicksichtigt worden. VgL St. d. D. R., Bd. 188, S.2. Spater vermehrte sich 
die Zahl dieser PreBorgane bis auf 94. 
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Praxis": "Ein Schutzmann zieht die notigen Erkundigungen ein. Er weiB 
von der ganzen Angelegenheit nicht viel, auBerdem ist sie ihm verhiiltnis
maBig gleichgiiltig, sobald es sich nicht um St6rungen der Ruhe und Ord
nung handelt. Es hii.ngt also alles davon ab, ob die Leute die er befragt, 
ihm gute prazise Auskunft geben. Raben sie dazu wirklich den guten 
Willen, so ist doch noch allen MiBverstandnissen Tor und Tiir geoffnet" 1). 

Und ebenso abfallig auBert sich die den Unternehmerinteressen 
nahestehende "Kolnische Zei tung" iiber diese Methode der Material
sammlung. "Die von dem Bundesrat bestimmte, etwas bureaukratische 
Methode der Materialsammlung gibt uns deshalb zu mannigfachen Be
den ken AnlaB, und wir konnen uns nicht der Befiirchtung verschIieBen, 
daB auf diesem Wege niemals eine allen, auch den hOchsten Anforde
rungen entsprechende, von jeder Tendenz nach irgend welcher Richtung 
freie Statistik der Arbeitseinstellungen geschaffen wird. Es gehOrt keines
wegs viel Phantasie dazu, urn sich die praktischen Erfolge einer poIizei
lichen Erkundigung nach den Ursachen und Ergebnissen der Ausstande 
oder gar nach der wahrend derselben gezahlten Unterstiitzung klar zu 
machen "2) . 

Noch bestimmter und unzweideutiger ist natiirlich die Stellung, 
die die wissenschaftliche Statistik zu dieser Frage einnimmt, so z. B. er
klart Maximilian Meyer: "In die Rand einer ungeeigneteren 
BehOrde konnte diese Erhebung wahrIich nicht gelegt werden. Die 
OrtspolizeibehOrde ist doch in erster Linie die Riiterin der Ordnung 
und wird in dieser ihrer Eigenschaft nur zu leicht einen Streik als 
gegen die Ordnung gerichtet ansehen, also befangen, nicht mit 
der notigen Objektivitat an ihre Aufgabe herantreten. Zum andern 
meine ich, daB der Polizeibeamte - meistens ein friiherer Unter
offizier mit geringer Bildung - sich einer Aufgabe gegeniibersieht, der 
er absolut nicht gewachsen ist. Eine wissenschaftIiche Schulung, 
verbunden mit langjahriger Praxis, wird erst ein Verstandnis in wirt
schaftlichen Fragen ermoglichen. Die notdiirftige Belehrung iiber die 
im Fragebogen aufgestellten Fragen geniigt nicht, wenn der Grund einer 
Arbeitseinstellung festgestellt werden solI, wenn Angaben gefordert 
werden, wer der angreifende Teil war, ob Vertragsbruch vorlag und 
anderes mehr. Es muB doch immer festgehalten werden, daB diese Nach
weisungen auf Angaben interessierter Kreise beruhen. Aus diesem 
Grunde ist es unbedingt zu fordern, daB die erhebenden Organe ihrer Auf
gabe Verstandnis entgegenbringen, daB sie nicht ungepriift die Angaben 
der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber zu Protokoll nehmen. Und wenn 

1) VgI. "Soziale Praxis", 1908, Nr. 34, S. 892 ff. den Aufsatz von Th. Cas8au: 
Die Methode der deutschen Streikstatistik. 

2) Cit. nach M. Meyer, loco cit. S.23. 
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es schon hochgebildeten Leuten schwer fallt, immer die Objektivitat zu 
wahren, wievielmehr erst da, wo nur eine geringe Bildung vorliegt"l). 

Wir konnten noch eine lange Reihe von Zitaten gegen die in Deutsch
land fibliche Methode der Veranstaltung statistischer Erhebungen fiber 
den Streik anfiihren; aber das wiirde uns von dem eigentlichen Thema. 
dieser Untersuchung ablenken. Wir wollen nur bemerken, daB man bei 
der Sammlung von Materialien iiber die gewerblichen Konflikte nicht 
nur vom theoretischen Standpunkt aus, sondern auch tatsachlich (wie 
dies die Erfahrung anderer Lander beweist) gegenwartig durchaus 
nicht auf die Mitarbeit der Polizeiorgane angewiesen ist2). 

Neben der offiziellen Streikstatistik in Deutschland existiert noch 
eine sehr griindliche und sorgfaltige Streikstatistik, die von den Gewerk
schaften selbst veranstaltet wird. Oben haben wir bereits darauf hinge
wiesen, daB das Statut einer jeden Gewerkschaft der Streikleitung oder 
dem Verbandsvorstand die Plicht auferlegt, sorgfaltige Rechenschafts
berichte iiber jeden Konflikt aufzustellen und nach Beendigung eines 
solchen Konflikts das ganze Material an die Generalkommission zur 
weiteren Bearbeitung einzusenden. Dieses Material wird unter per
sonlicher Leitung des Vorsitzenden der Generalkommission. C. Legien, 
zusammengestellt, geordnet und sodann, gewohnlich in den letzten 
Nummern des Organs dieser Kommission, des schon Ofter von uns 
zitierten "Correspondenzblattes" publiziert. 

Die charakteristischeEigentiimlichkeit der deutschen, , Gewerkschafts" -
statistik (wie wir sie im Unterschied von der offiziellen Statistik nennen 
wollen) besteht darin, daB die ganze Untersuchung der Streikfrage nach 
dem System der Personalkarten und nach dem System des Rechenschafts
berichts vor sich geht. Wie wir schon oben bemerkt haben, muB von dem 
Augenblick an, wo der Streik ausbricht, ein jedes Mitglied der Gewerk
schaft sich personlich eine auf seinen N amen lautende Karte ausstellen 
lassen, die einerseits der Kontrolle und andererseits als Legitimation 
bei der Erhebung der wochentlichen Streikunterstiitzung dient. Ein 
solches System bfirgt ffir eine vollstandige, erschOpfende und genaue 
Feststellung der Zahl der Streikenden und der Zahl der Tage, an denen die 
Arbeit ruhte. Man kann wohl sagen: hierin besteht der auBerordentliche 

1) M. Meyer, loc. cit. S. 22. 
I) M. Meyer macht in einem seiner Projekte einer Reorganisation der 

offiziellen Streikstatistik in Deutschland (vgl. Jahrbuch fiir Nationalokonomie 
und Statistik 1909, Februar, Zur Reform der Streikstatistik) den Vorschlag, die 
Aufgabe der Registrierung von Konflikten den Arbeitergewerkschaften und den 
Unternehmerorganisationen gemeinsam zu iibertragen und nur in den Fallen, 
wo es keine lokalen Organisationen der Arbeiter und Untemehmer gibt, die 
Registrierung den Polizeiorganen zu iiberlassen. Wie die in England gemachte 
Erfahrung lehrt, darf jedoch die Polizei auch nicht einmal unter dieser einschranken
den Bedingung ala Organ der Statistik zugelassen werden. 
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Vorzug der Streikstatistik, wie sie in Deutschland von den Arbeitern ver
anstaltet wird. Aber neben dieser gftnstigen Seite hat die deutsche "Ge
werkschafts"statistik auch einen sehrwesentlichenMangel: die Tatsachen, 
die von ihr mit einer solchen Sorgfalt und Vollstandigkeit registriert 
werden, beziehen sich fast ausschlieBlich auf die Mitglieder einer be
stimmtenGewerkschaftsgruppe(diegewerkschaftlichenZentralverbli.nde); 
daher werden die unorganisierten Arbeiter und die Arbeiter der anderen 
Organisationen nicht immer von der Arbeiterstatistik berucksichtigt, 
jedenfalls aber verliert das Kartensystem fur diese Kategorie seine groBe 
Bedeutung. Hierzu kommt noch ein anderer Mangel der "Gewerkschafts"
statistik: da die Unterstutzungsgelder erst nach einer gewissen Frist 
(von drei oder mehr Tagen vgl. die oben angefuhrten Statuten) ausge
zahlt werden, so wird eine groBeZahl kleinerer Konflikte von der Arbeiter
statistik ganzlich ignoriert und daher uberhaupt nicht registriert. Das 
Verhiiltnis der offiziellenStatistik zur "Gewerkschafts' 'statistikinDeutsch· 
land liiBt sich in folgender Weise charakterisieren. Die offizielle Statistik 
ist, wie wir schon bemerkt haben, wahrend einer Epoche der auBersten 
Reaktion gegen das freie Koalitionsrecht entstanden, in einer Zeit, 
wahrend der mit auBerster Strenge gegen die Zentralverbande vorge
gangen wurde1). Da ist es denn ganz verstandlich, daB die Arbeiterkreise 
von vornherein eine ablehnende oder sogar feindliche Stellung gegenuber 
der offiziellen Statistik einnahmen, deren wichtigsten Organe noch dazu 
Polizeibeamte waren, fur die die Gewerkschaften und die Arbeiter nichts 
weniger als freundliche Gefuhle haben. Das parallele Nebeneinander
bestehen zweier, dieselbe Frage bearbeitender statistischer Organe 
muBte naturlich so fort zu einem Konkurrenzkampf zwischen beiden 
fuhren. 

Seit dem Jahre 1900 gibt das Correspondenz blatt alljahrlich in einer 
seiner letzten N ummern eine Zusammenstellung der der offiziellen und der 
"Gewerkschafts"statistik entnommenen Daten, wobei immer mit be
sonderer Eindringlichkeit auf die Mangel der offiziellen Statistik hinge
wiesen wird, was naturlich fur diese nicht ohne Folgen bleiben kann; in
dem die letztere eine immer groBere Vollstandigkeit und Genauigkeit an
strebt, sieht sie sich genotigt den Organen der Gewerkschaften immer 
mehr Beachtung zu schenken und immer mehr Rechnung zu tragen2). 

1) Die sogenannten "Gewerkschaften" sind infolge ihrer nahen Beziehungen 
zur Sozialdemokratie auch heute noch hauptsil.chlich von Seiten der Polizei gewissen 
Beschrankungen und Schikanen ausgesetzt. 

2) Zu diesem Zweckberiicksichtigt sie, wie wir schon bemerkt haben, 94 PreJ3. 
organe und zwar hauptsiichlich salche der Gewerkschaften. Daneben aber miissen 
wir noch auf eine traurige Tatsache hinweisen, die durchaus im Widerspruch mit 
der Autoritiit einer Regierungs (Reichs!).Institution steht. Die letzten Hefte der 
offiziellen Quelle erscheinen namlich (seit dem Jahre 1907) in sehr beschranktem 
Umfang; Daten iiber die einzelnen Faile sind in ihnen nicht mehr verzeichnet, 
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Andererseits aber ist auch die Generalkommission daran interessiert, 
Daten uber samtliche Konftikte und uber die an ihnen beteiligten 
Arbeiter zu erhalten, sie ist sich jedoch dessen sehr wohl bewuBt, daB 
sie aHein nicht in der Lage ist, Erhebungen solcher Art zu veranstalten 
und daB diese letzteren ohne unmittelbare Unterstutzung der 
Regierung nicht veranstaltet werden konnen. So kommt es, daB sowohl 
in der GeseHschaft wie in der Presse ja sogar im Reichstage mehr als 
einmal der Vorschlag zu einer Vereinigung beider Organe: der offiziellen 
und der "Gewerkschafts"statistik gemacht wurde. Allein bisher lieB 
sich eine Einigung zwischen beiden nicht erzielen 1). 

2. 
Die Organisation der Streikstatistik in England steht in engstem 

Zusammenhang mit dem speziellen 1886 an der Board of Trade be
grlindeten Labour Departement. Da die englische Regierung eine vollig 
andere Stellung zu den Arbeitern einnimmt, als wir dies in Deutschland 
beobachten konnen, war das Labour Departement in der Lage, eine Reihe 
erfahrener Arbeiteriuhrer anzustelIen, die bis jetzt an der Sammlung 
wertvollen Materials uber dw Arbeiterfrage mitarbeiten. Die ersten An
fange einer Streikstatistik konnen in das Jahr 1888 verlegt werden. 
Die sich auf dies Jahr beziehenden Daten wurden 1889 veroftentlicht2). 

Was die Methode der Registrierung der Konftikte anbetrifft, so verhi:i1t 
es sich hiermit folgendermaBen: 

Die Erhebungen werden auf Grund von Aussagen der beteiligten 
Parteien veranstaltet, ohne daB sich die Regierung im geringsten in dies 
Geschaft einmischt. Beim Arbeitsdepartement sind zahlreiche Korre
spondenten angestellt (Labour Correspondent), denen die PHicht obliegt, 
die Streikstatistik zu fuhren. Die hierzu erforderlichen Erhebungen 
werden entweder von Agenten oder unmittelbar von den Trade Unions 
und den Unternehmerverbanden veranstaltet. Gewohnlich geschieht 
dies in der Weise, daB sowie ein oftener Konftikt zwischen Arbeitern 

da sie nach einer Bemerkung des offiziellen Organs nur zu Angriffen von Seiten der 
Arbeiterorganisationen Anlass gaben. Die Kritik hat hierzu mit Recht bemerkt, 
daB die Reichsstatistik nicht aHein fiir die Arbeiter da ist, sondern daB auch noch 
andere Gesellschaftskreise an ihr interessiert sind. 

1) 1m Jahre 1904 wurde im Reichstag eine besondere SpezialkomInission 
zwecks Revision der offizieHen Streik- und Aussperrnngsstatistik eingesetzt; 
diese Frage wurde im Reichstag 1906 noch einmal angeregt, aber bisher ist noch 
immer nichts in der Richtung einer Reorganisation des gegenwartigen Systems, 
nach dem die statistischen Erhebungen veranstaltet werden, getan worden. 

2) Report on the Strikes and Lock-outs of 1888 by the Labour Correspondent 
to the Board of Trade, London 1889, den Zahlendaten geht eine auBerordentlich 
interessante Einleitung voraus, die von der Geschichte dieser Frage handelt und 
deren Verfasser der in den Arbeiterkreisen Englands sehr populiire 
.J. Burnett ist. 
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und Unternehmern entsteht, dies sofort in einem der in England so 
zahlreich verbreiteten lokalen PreBorgane bekannt gegeben wird. 

1m Arbeitsdepartement wird hierauf genau geachtet, und wenn das 
Departement von dem Ausbruch des Konfiikts benachrichtigt worden 
ist, 8chickt es 8ofort Fragebogen an beide Parteien. 1m Falle einer 
Komplikation wird einer der Korrespondenten an den Ort des Konfiikts 
abgesandt, um hier aIle sich auf den Konfiikt beziehenden Daten zu 
sammeln1). Diese Daten werden zuerst in dem monatlich erscheinenden 
Organ des Departements, in der "Labour Gazette", publiziert. Da 
dieses Organ eine weite Verbreitung unter den Trade Unions hat und da 
diese letzteren andererseits voIles Vertrauen zu dem Labour-Departe
ment haben und ihm sympathisch gegenuberstehen, tragen sie noch die 
entsprechenden Erganzungen und Korrekturen nach und schicken dann 
diese dem Departement ein. Diese Erganzungen und Korrekturen 
werden dann bei der endgultigen Zusammenstellung und Ordnung der 
Ergebnisse, wie sie alljahrlich stattfindet, berucksichtigt. Ein charakte
ristisches Merkmal der englischen Arbeiterstatistik im allgemeinen und 
der Streikstatistik im besonderen besteht in dem volligen Mangel jedes 
formellen Bureaukratismus. Hier beruht allas auf der tiefen trberzeugung 
von der Wichtigkeit und Notwendigkeit dieser statistischen Daten und 
auf dem vollen Vertrauen der Arbeiter zu der Regierung im allgemeinen 2) 
und zu den "Labour Correspondents" im basonderen, die meistens be
deutende Organisatoren oder Arbeiterfiihrer sind. 

Daher sind auch die offiziellen englischen Quellen dieser Art, laut 
dem Zeugnis aller, die je mit ihnen zu tun hatten, frei von jeder Tendenz 
und jeglicher bewu.6ten Falschung. Die auf diese Weise gewonnenen 
Daten sind vielleicht keineswegs vollstandig oder erschOpfend, aber sie 
geben nie AnlaJ3 zu Zweifeln an ihrer Gediegenheit und Echtheit. So 
z. B. charakterisiert ein deutscher Statistiker Biermer das von dem 
Labour Departement publizierte Material in folgender Weise: "Der 
neuzeitliche britische arbeitsstatistische Dienst konnte sich kein 
glanzenderes Zeugnis fur seine umfassende, hinsichtlich seiner Objektivi
tat von keiner Seite angezweifelte Tatigkeit aussteIlen, als gerade durch 
diese fur die Arbeiterwelt bestimmte Publikation. Dank des Vertrauens, 
da.6 das Arbeitsamt bei den beteiligten Personen und Beamten sich 

1) Eine Sammlung 8Oloher Fragebogen mit einzelnen kritisohen Bemerkungen 
findet sioh in dem Aufsatz von W. Abelsdorf. Die Methode der englisohen Streik
statistik. Jahrb. f. Nat. Ok. Stat. III, F. 37. B. H. I, S.97-115. 

I) "Dank dem Parlamentarismus betraohtet das Volk die Agenten der 
Regierung vor allem als seine Diener, nioht nur sofem sie verpfliohtet sind, Reohen
sohaft vor ihm abzulegen, und sofem sie vor dem Volk verantwortlioh sind, 80ndem 
Bohon allein in ihrer Stellung alB Mitglieder der Regierung." Aus einer persOn
liohen Unterhaltung mit einem Korrespondenten des Departements, dem ehe
maligen Vorsitzenden der Generalkommission (Mr. Js. Mitohel). 
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zu erringen verstand, sind seine Statistiken immer vollstandiger und 
lehrreicher geworden. Die letzten geben ein so gut wie luckenloses Bild 
der in Frage kommenden sozialen Bestrebungen und Kiimpfe"l). 

Was endlich die offizielle Streikstatistik in den Vereinigten Staaten 
von N ordamerika anbelangt, so tragt sie hier einen ganz besonderen 
Charakter. 1m Unterschied von Europa hat es bis auf die letzteZeit in 
den Vereinigten Staaten fast ganzlich an einer dauernden zentralen 
statistischen Institution gefehlt. AuBerdem gab es auch gar keine dauern
den statistischen Organe in einem der Ministerien. Die einzige QueUe 
fUr statistische Daten, die sich auf Fragen des wirtschaftlichen Lebens 
beziehen, waren die periodischen Volkszahlungen und sporadischen 
Enqueten2). Dieselben Organe und dieselben Methoden, die bei der 
Sammlung von Daten, wie man ihrer fur einen Zensus bedarf, in An
wendung kamen, wurden auch seit dem Jahre 1880 bei der Veran
staltung von Erhebungen uber gewerbliche Konflikte verwendet3). 

Gegenwiirtig werden die Erhebungen in"der Weise veranstaltet, daB be
sondere Fragebogen an die beteiIigten Parteien verschickt werden, 
ferner werden Zeitungssauschnitte gesammelt, besondere Agenten ent
sandt usw.') 

Eine charakteristische Eigentiimlichkeit dieser amerikanischen 
Methodeder Streikstatistik Iiegt in der Tatsache, daB diese Daten nicht 
durch regelmaBige Registiierung, sondern durch periodische Erhebungen 
und Auszuge gewonnen werden. Die Folgen davon sind, wie man sich 
leicht vorstellen kann, recht bedeutende Ungenauigkeiten, die iibrigens 
in den meisten Fallen in den Materialien selbst gewissenhaft verzeichnet 
werden5). In den Vereinigten Staaten wurden vier Enqueten uber den 

1) VgI. denArtikel Arbeitseinstellungen in GroBbritannien in Conrads, 
Hdw. 3. Aufl., Bd. 1, S. 1010. Ein anderer deutBcher Statistiker W. Abels
dorf (Dauemdes Mitglied und Mitarbeiter am Kaiser!' Statistischen Bureau) tritt 
in seinem oben zitierten Aufsatz lebhaft fiir eine Reform der offiziellen deutschen 
Streikstatistik nach dem Muster der englischen ein, loco cit., S. 115. 

t) 'Ober einige neuere Reformen in der offiziellen 8tatistik der Vereingten 
8taaten von Nordamerika vgl. -mein Buch "Die Berufszweige und die Beschif
tigungen der Bevolkerung", besonders Kap. IX, S.253 u. tI. 

I) In dem Zensus dieses Jahres hat Carl Wright auf Grund von Zeitungs
ausschnitten ein Verzeichnis der 8treiks wahrend der Periode von 1741-1881 
aufgestellt. 

') Eine ausfiihrliche Beschreibung dieser Methoden findet sich bei 8so bolew. 
der seine Daten den entsprechenden offiziellen Quellen entnommen hat. Loc. cit., 
8.262 u. tI. 

') 'Obrigens ist die offizielle Quelle fest von der Vollstandigkeit und Genauig
keit ihrer Daten iiberzeugt. SO Z. B. lesen wir im 21-st Annual Rep. "It is believed, 
that no labor disturbance of importance has escaped notice and inclusion in the 
reports of the Bureau" (p. 12). In dieser Beziehung sind die Bureaus der Arbeits
statistik in den einzelnen Staaten weit bescheidener. 80 Z. B. bemerkt das Bureau 
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Streik veranstaltet (wenn wir nicht die Zeitungsausschnitte von Carl 
W r ig h t hinzurechnen wollen), von denen eine jede eine fiinf bis sieben
jii.hrige Periode umfaBt. Diese Enqueten wurden in folgenden Be
richten verofientlicht: 

Third Annual Rept. umfaBt die Periode vom 1. Januar 1881 bis zum 
30. Dezember 1886. 

Tenth Annual Rept. umfaBt die Peri ode vom 1. Januar 1887 bis zum 
30. J anuar 1894. 

Sixteenth Annual Rept. umfaBt die Periode vom 1. Juli 1894 bis zum 
31. Dezember 1900. 

Twenty-first Annual Rept. umfaBt die Periode vom 1. Januar 1901 bis 
zum 31. Dezember 1905. 

1m letzten dieser Berichte ist eine allgemeine Dbersicht iiber die 
25 jii.hrige Periode von 1881-1905 enthalten; nach der in den Ver
einigten Staaten iiblichen Methode werden ebenso wie in England die 
unbedeutenderen FaIle nicht beriicksichtigt. So wurden in Amerika 
FaIle, wo ein Streik weniger als einen Tag wahrte, bis zum Jahre 1901 
iiberhaupt nicht registriert. Von diesem Jahre an werden sie mit ver 
zeichnet, jedoch nicht in die allgemeinen Dbersicht aufgenommen 
Was die einzelnen Staaten anbelangt, so hat mit Ausnahme des Arbeits 
amts von Massachusetts, das 1908 zum ersten Male vollstandige 
Daten iiber den Streik verofientlicht hat (em 39 - th Rep.) kein einziger 
Staat ausffihrliche sta.tistische Daten fiber die Streiks mitgeteilt. In 
einzelnen Staaten werden sehr unvollstandige und kurze Mitteilungen 
fiber die gewerblichen Konflikte im Zusammenhang mit der Frage 
nach der Beilegung solcher Konflikte durch Schiedsgerichte publiziert. 
Somit konnen fur die vorliegende Untersuchung nur die in dem 
21. Jahresbericht des Arbeitsamts der FOderation verofientlichten 
Daten verwendet werden. 

Dies ist die Organisation der offiziellen Streikstatistik in den drei 
von uns bezeichneten Landern. N ach dieser allgemeinen Skizze wollen 
wir nunmehr zur Analyse der wichtigsten Grundfaktoren des Streiks 
als eines Gegenstandes statistischer Untersuchung und sodann zur Ana
lyse der Zahlendaten selbst fibergehen. 

II. Die Grundfaktoren des Streiks, aIs eines Gegenstandes 
der statistischen Untersuchung. 

Wie wir oben gezeigt haben, ist ein Streik gewohnlich ein ProzeB 
von einer gewissen Dauer, und daher muB er zum Zweck der Registrie-

von Massachusetts in seinem Bericht vom Jahre 1907: "The new methods in the 
collection of statistics of Disputes the Bureau is enabled to present a more accurate 
and oomplete report". 39 th Report, p.3. 
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rung als Gegenstand der statistischen Untersuchung in eine Reihe 
primarer Faktoren zerlegt werden, aus denen ein jeder Streik sich auf
baut. 

Solch ursprungliche Faktoren der statistischen Registrierung sind 
in diesem FaIle: die zu registrierende Einheit, die Zahl der Streikenden, 
die Anzahl der Tage, an denen nicht gearbeitet wird, das Motiv zu dem 
Streik und seine Resultate. Durch diese Momente ist zwar ein Streik 
als Ganzes, d. h. als ein komplizierter sozialokonomischer Ausdruck der 
modernen Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit noch nicht erschop
fend charakterisiert, allein dies sind doch zum mindesten fur die statisti
sche Registrierung die wesentlichsten Faktoren des Streiks. Alle neben
sachlichen Begleitumstande, die gewohnlich jeden bedeutenderen Streik 
begleiten, (Falle von Vertragsbruch, von Gewalttatigkeiten, von Storung 
tier offentlichen Ruhe und Sicherheit usw.) gehOren nicht in den Rahmen 
der vorliegenden Untersuchung hinein. 

Die Frage nach der Beilegung der Konflikte erfordert eine besondere 
Betrachtung und wird von uns in einem eigenen Kapitel behandelt 
werden. 

3. 

Die erste und fundamentalste Frage, die sich bei der Untersuchung 
des Streiks vom Standpunkt der Statistik erhebt, ist die Frage nach der 
zu registrierenden Einheit. Ein jeder Streik entsteht zunachst in irgend 
einem industriellen Betrieb1). Daher versuchte man es bei den ersten 
statistischen Untersuchungen, die einzelnen Betriebe als erste Einheiten 
der statistischen Registrierung zu Grunde zu legen2); aber indem die 
Statistik vom Betriebe als von der Grundzelle des Streiks' ausging, 
Bpaltete sie damit den Streik in kunstlicher Weise auseinander, wahrend 
er doch einen komplizierten ProzeB darstellt, bei dessen Erforschung 
es von besonderer Bedeutung ist, auch den Grad seiner Spannung oder 
Intensitat festzustellen, der auch nach auBen hin, z. B. in der Zahl der 
gleichzeitig vom Streik in Mitleidenschaft gezogenen Betriebe seinen Aus
druck findet. Andererseits trat es mit der Entwicklung der Arbeiter
organisation en immer deutlicher zutage, daB es nicht angeht, den ein
zelnen Betrieb als Einheit der statistischen Registrierung zu Grunde zu 
legen. Gegenwartig geht man in allen Landern bei der Streikstatistik 
nichtvom Betrieb, sondern von dem einzelnen bestimmten Streik 
aus .... Diese neue Einheit - der einzelne Fall eines Konflikts - gibt 

, 
1) Der Begriff des gewerblichen Betriebes muG hier in seinem weitesten 

Sinne genommen werden, d. h. er muO die Urproduktion, den Transport und die 
Landwirtschaft mit einschlieBen. Von einzelnen besonderen Ausnahmen soll unten 
die Rede sein. 

2) VgI. das Deutsche Handelsblatt 1873, Nr.46-52., die amerikanische 
Enquete von 1886 und die flffizielle englische Statistik vor dem Jahre 1890. 
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nun zwar ein genaueres und wertvolleres Bild der modemen Arbeiter
bewegung, ist jedoch zugleich ein weit kompIizierteres Gebilde als die 
fruher zu Grunde ge1egte Einheit (der Betrieb) und bedarf daher einer 
weit sorgfaltigeren Definition. 

Wenn wir von der oben dargelegten allgemeinen Auffassung des 
Streiks ausgehen, bemerken wir, daB man diese Auffassung in den ein
zelnen Landem zum Zweck der Registrierung mitunter durch besondere 
mehr oder weniger bedeutende Zusatze erganzt oder sie in dieser oder 
jener Richtung abandert. So z. B. registriert die offizielle englische Sta
tistik aus gewissen technischen Erwagungen heraus solche Konfiikte 
uberhaupt nicht, die weniger als einen Tag dauem, und an denen weniger 
als zehn Arbeiter beteiligt sind. In del' amerikanischen Statistik wurden 
bis zum Jahre 1901 keine Konfiikte registriert, die weniger a1s einen Tag 
dauerten; seit diesem Jahre werden diese Falle - eingehend und unah
hangig voneinander - einer besonderen Untersuchung unterzogen. In 
Deutschland bestehen solche Einschrankungen weder fur die offizielle 
noch fur die Arbeiterstatistik, sodaB auch die Falle, wo ein Konfiikt nur 
wenige Stun den dauert, an dem nur zwei Arbeiter beteiligt sind, 
registriert werden konnen. TatsachIich werden die kleineren Falle, die 
z. B. nul' einen odeI' zwei Tage dauem, von der Statistik del' zentra1en 
Gewerkschaften nicht berucksichtigt, da in solchen Fallen die Organi
sationen meist zu keinerlei Unterstutzung verpfiichtet sind, und da 
der Verband an derartigen Konfiikten kein Interesse hat. 

Wenn ein Streik nur auf einen einzigen Betrieb beschrankt b1eibt, 
d. h. bei einem einfachen oder einem sogenannten "Einzelstreik", ent
stehen fur die Registrierung keine besonderen Schwierigkeiten. Wenn 
sich dagegen der Streik allmahlich uber eine ganze Reihe von Betrieben, 
die haufig raumlich durch bedeutende Entfernungen getrennt sind, aus
breitet, so bietet die Feststellung der zu registrierenden Einheit ge
wohnlich nicht geringe Schwierigkeiten dar. Man muB schon ein guter 
Kenner der Arbeiterorganisationen und der Taktik der Gewerkschaften 
sein, urn z. B. einen einzelnen sogenannten "Gruppenstreik" von einer 
Mehrheit von "Einzelstreiks" zu unterscheiden. Es versteht sich von 
selbst, daB von der Genauigkeit einer solchen Unterscheidung letzten 
Endes auch die Feststellung der Gesamtsumme der Streiks, das Gesamt
resultat, abhangig ist. Wie groB aber die Schwierigkeiten sind, die sich 
bei einer solchen Unterscheidung ergeben, das beweist die deutsche 
Statistik. 

Dank dem dort herrschenden Wettstreit zwischen den Organen der 
offiziellen Statistik und der Gewerkschafts -Statistik finden wir dort 
zahlreicheHinweise auf die Ungenauigkeit diesel' statistischenZahlungen. 
Eine solche Fehlerquelle liegt z. B. in del' MogIichkeit einer doppelten 
Zahlung. In del' Statistik der Gewerkschaften ist diese MogIichkeit 
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der doppelten Zahlung dadurch gegeben, daB zuweilen ein und derselbe 
Streik, der sich uber mehrere verschiedene Betriebe, die raumlich aus
einanderliegen, erstreckt, von verschiedenen Gewerkschaften gleich
zeitig registriert wird, und daB es bei der Zusammenstellung der Daten 
durchdieGeneralkommissionnichtimmergelingt, diedoppeltregistrierten 
FaIle auseinander zu halten. In der offiziellen Statistik mussen derartige 
doppelte Zii.hlungen noch haufiger vorkommen, da sie hier eine Folge der 
Abgrenzung der der polizeilichen Verwaltung unterstehendenBezirke 
sind. Bei einem Streik, der sich auf eine groBere Zahl von Betrieben er
streckt, hat der Vertreter des Bezirks, in dessen Grenzen der Streik aus
gebrochen ist, einen dienstlichen Bericht uber ihn zu erstatten, und die 
Unterscheidung zwischen einem "Einzelstreik" und einem "Gruppen
streik" wird tatsii.chlich erst durch die hahere Instanz, zuweilen so
gar aber erst von der zentralen statistischen Behorde vollzogen. Bier
zu k ommen noch folgende Momente: 1. die Registrierung findet laut dem 
Gesetz erst nach Beendigung des Streiks statt, we~ ein und derselbe 
Konflikt bereits in mehrere Einzelkonfiikte auseinandergefallen sein 
kann oder umgekehrt, wenn mehrere Einzelstreiks sich bereits zu einem 
Gruppenstreik ausgewachsen haben kOnnen, und 2. sind die Polizei
organe, denen in Deutschland die Registrierung der Streiks obliegt, 
nicht genugend fUr ihr Amt vorbereitet, ganz abgesehen davon, daB 
diese Organe in ihrer Arbeit von den Gewerkschaften gar nicht unter
stutzt werden, sondern vielmehr bei ihnen auf eine offene Feindschaft 
stollen. 

Indessen kommen doppelteZii.hlungen, wie wir schon bemerkthaben, 
in beiden Statistiken, d. h. sowohl in der offiziellen Statistik wie in der 
derGewerkschaften vor, obwohl begreiflicherweise ihre Zahl in der letzten 
Zeit immer mehr abnimmt. Um eine genauere Unterscheidung zwischen 
den beiden 0 ben erwii.hnten Formen des Streiks, dem Einzelstreik und dem 
Gruppenstreik, machen zu konnen, muB man sich streng an das einmal 
zugrunde gelegte principium divisionis halten. Ein solches Kriterium 
bildet das gemeinsame "Vorgehen" der Arbeiter, die in verschiedenen 
Betrieben beschaftigt sindl). Der Grad einer solchen Gemeinsamkeit 

1) In der offiziellen deutschen Statistik wird dieses Kriterium in folgender 
Weise definiert: "Die Entscheidung hieriiber ist nicht immer einfach zu trefien; 
na.ch diesseitiger Auffassung besteht das charakteristische Merkmal des Gruppen
streiks allein in dem "gemeinsamen Vorgehen" der in den verschiedenen U nterneh
mungen beschiiltigten Arbeiter, in ihrem bewullten und gewollten Zusammen
wirken behufs gemeinschaftlicher Durchsetzung von Anspriichen gegeniiber den 
widerstrebenden Unternehmern. Gleicher Standort der in Mitleidenschaft ge
zogenen Betriebe, vollstandige tJbereinstimmung in den verfolgten Zwecken, 
gleiche Dauer der Arbeitseinstellung sind weder unbedingt erforderlich, noch 
andererseits fiir sich allein ausreichend, damit einem Arbeitskonflikt der Charakter 
des Gruppenstreiks zugesprochen werde." Stat. D. R. B. 188, S. 7. 
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kann natfirlich sehr verschieden sein, und hierfiber kann im einzelnen 
FaIle nur die Gewerkschaft oder der Verband eine bestimmte Entschei
dung trefien, jedenfalls aber kann ein klares Urteil fiber dieseFrage nur 
mit ihrer Hilfe gewonnen werden. Auf diese aber kann die offizielle 
Statistik in Deutschland gegenwartig nicht rechnen, und daher ist es 
ganz begreiflich, daB das von ihr zugrunde gelegte Kriterium nicht in 
aller Strenge angewandt werden kann. 

Gewohnlich geht sie bei ihrer Unterscheidung zwischen Gruppen
streik und Einzelstreik von der Vergleichung mehrerer anderer (objek
tiver) Merkmale von der Ahnlichkeit der Forderungen, der gleichen 
Dauer des Streiks usw. aus, wodurch eine gewisse Unbestimmtheit und 
cine gewisse Willkfir in diese Frage hineingetragen wird. 

Zur Illustration seien hier einige FaIle solcher statistischen Unter
suchungen, wie sie von den Gewerkschaften unternommen werden, 
herangezogen. 

1m Jahre 1902 brach in Konigsberg und seiner Umgebung ein 
Maurerstreik aus. Der Streik begann in den einzelnen Gegenden und in 
den einzelnen Betrieben keineswegs zur gleichen Zeit und wurde auch 
nicht fibcralI gleichzeitig beendigt. Die offizielle Statistik registricrte 
35 Streiks, wahrend die Gewerkschaft, die den Streik leitete, nur cinen 
Gruppenstreikl) verzeichnete, da die eingereichten Forderungen von 
samtlichenMaurern, die aIle ein und demselben Verbande angehorten, 
ausgearbeitet und dem Unternehmer gemeinsam unterbreitet wurden. 
Verschiedene Umstande machten es jedoch unmoglich, den Streik 
fiberalI (in allen Betrieben) an ein und demselben Tage zu beginnen, und 
ebenso wurde der Streik, da sich die Unternehmer einzelner Betriebe 
nachgiebiger zeigten als die Unternehmer anderer, in den Werkstatten 
der ersteren frfiher beendigt, als in den en der andern. 

In Hamburg und seiner Umgebung gibt es einen Unternehmerver
band, den sogenannten "Ffinfstadtebund", zu dem Hamburg, Altona, 
Harburg, Wilhelmsburg und Wandsbeckgehoren. Diesem Unternehmer
verband reichten die Arbeiter Forderungen ein, die sich auf eine Herab
setzung der Arbeitszeit bezogen, und so entstand ein Konflikt zwischen 
dem Verband und den Arbeitern. Beide Parteien, d. h. sowohl die Unter
nehmer wie die Arbeiter, gingen gemeinsam vor (die ersteren verhangten 
sogar eine Aussperrung fiber die Arbeiter). Wir haben es also hier dem 
Wesen der Sache nach mit einem einzelnen komplizierten oder Gruppen
konflikt zu tun, da der Bezirk, in dem sich der Streik abspielte, jedoch 
sehr groB war, so nahmen aufSeiten der Arbeiter mehrereGewerkschaften 
an ihm teil, und dies ffihrte dazu, daB 12 Konflikte registriert wurden. 

1) Correspondenzblatt d. Gen. Com. d. G. D. 1903, Nr.52, S. 839 f. 

Schwithu. 13 
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Die offizielle Statistik aber verzeichnete, da die Registrierung nach 
9 Polizeibezirken stattfand, im ganzen 77 Konflikte1). 

Daneben kommt es afters vor, daB die offizielle Statistik auch solche 
Konflikte, die eigentlich noch nicht zu einem offenen Bruch gefiihrt 
haben, als Streiks verzeichnet. So z. B. entstehen auf einem Bau haufig 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Unternehmern und Arbeitern. 
Wii.hrend der Sekretii.r des Verbandes oder eine Deputation mit dem 
Unternehmer verhandelt, warten die Arbeiter in irgend einem Lokal auf 
die Ergebnisse dieser Unterhandlungen 2). 

Solche unbedeutende Konflikte, die vielleicht nur wenige Stunden 
dauem, werden von dem unbeteiligten Beobachter hii.ufig ganz iiber
sehen undgewahnlich von den Gewerkschaften iiberhaupt nichtregistriert. 
Dagegen werden diese FaIle von der offiziellen Streikstatistik wohl be
rUcksichtigt, die sich hierbei auf die Berichte der Polizeiorgane stiitzt. 
Wie unsicher und schwankend die Organisation der offiziellen Statistik 
ist, soweit diese die Konflikte zwischen Kapital und Arbeit zum Gegen
stand hat, dies geht schon aus den oben angefiihrten Beispielen mit voller 
Deutlichkeit hervor. Aus ihnen konnen wir ersehen, wie willkiirlich 
man bei der Feststellung der Zahl der FaIle vorgeht, aber mehr noch, 
aus aHem Gesagten geht auch hervor, daB die allgemeine Tendenz 
der offiziellen Statistik darauf gerichtet ist, die Zahl der Konflikte 
moglichst groB erscheinen zu lassen. Dagegen muB die Zahl der FaIle, 
die von derGewerkschaftsstatistik verzeichnet werden, auf Grund unserer 
Erwagungen, d. h. weil nur die FaIle registriert werden, an denen Mit
glieder der Gewerkschaften teilnehmen, im Vergleich mit der Wirklich
keit als zu klein erscheinen. Und so verhalt es sich in der Tat. Die 
Statistik der Gewerkschaften sucht der offiziellen Statistik nicht nur die 
Zahl der von dieser iibersehenen Konflikte nachzuweisen, sondem er
gii.nzt auch ihre eigenen Daten aus den offiziellen Quellen, nach 
denen die Zahl der FaIle immer graBer war, aIs die von den Gewerk
schaften angegebene. Dieser Wettstreit bildete einen starken Ansporn 
fUr die Gewerkschaften, eine moglichst volIstandige Registrierung anzu
streben, urn der offiziellen Statistik Ungenauigkeit und Unvollstandigkeit 
nachweisen zu kannen. So kam es, daB im Jahre 1907 platzlich ganz 
unerwarteter Weise die Zahl der Konflikte nach der offiziellen Zahlung 
geringer war, als die Zahl der von den Arbeiter-Gewerkschaften verzeich
neten (82) Streiks3). Weder in der offiziellen Statistik noch in der Statistik 

1) Ibid. S. 840 f. 
.) Ibid. 1902, Nr. 52, S. 872 u. 1904, Beilage zu Nr.52, S.867.1 
.) Correspondenzblatt 1908, Nr.52. Dieser Umstand war wa.hrscheinlioh 

dar AnlaB, daB von der offiziellen deutschen Statistik, wie wir oben schon be
merkt haben, seit dieser Zeit die einzelnen Kon1l.iktfille nicht mehr verOfientlicht 
werden, wie dies frillier geschah. Statt deBBen erscheint nur die fertige allgemeine 
'Obersicht sii.mtlicher registrierter Fille. VgI. die Anm. auf S. 185. 
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der Gewerkschaften finden wir eine Erklarung fur diese Tatsache; sie 
bleibt auch fur die Statistik der Gewerkschaften vollig unbegreiflich, 
die auch diesmal die FaIle, die sich in Gegenden abspielten, in denen 
keine entsprechende Arbeiterorganisation vorhanden war, nicht 
registrieren konnte. 

Dieser Fall kann als neues schwerwiegendes Argument gegen 
die offizielle deutsche Statistik dienen. Eins der ersten und fundamen
talsten Momente in der statistischen Erforschung des Streiks, die Fest
stellung der zu registrierenden Einheit, kommt in ihr nur in unvoll
kommener und unvollstandiger Weise zur Geltung. Daneben aber werden 
auch die andern Momente des Streiks sofem dieser Gegenstand einer 
statistischen Untersuchung ist, in der offizieIlen Statistik Deutschlands 
nicht genugend berucksichtigt. Zu dies en gehoren in erster Linie die Zahl 
derStreikenden und die Anzahl derTage, an denen nicht gearbeitet wird 1). 

4. 
Die Bestimmung der Zahl der Streikenden - ist ein zweites 

wesentliches Moment in der Erforschung des Streiks als einer der Formen 
dermodernen Arbeiterbewegung. Die Fragenachder ZahlderStreikenden 
muB zunachst in zwei besondere Fragen zerlegt werden, in die Frage 
nach der Zahl der freiwillig (odeI' aktiv) am Streik Teilaehmenden und 
in die nach del' Zahl del' Arbeiter, die zum Streik genotigt werden (der 
passi yen Streiker). Eine solche Un terscheidung finden wirin del' offiziellen 
Statistik Deutschlands, Englands (affected by disputes - directly and 
indirectly) und del' Vereinigten Staat en (stIikers und employers thrown 
out of work). Dagegen findet eine solche Einteilung nicht statt in del' 
Statistik der deutschen Gewerkschaften und zwar aus dem einfachen 
Grunde, weil von diesel' nur die Zahl der Streikenden verzeichnet wird, 
die Unterstutzungsgeld.er empfangen, d. h. also die aktiv am Streike 
teilnehmen. 

Theoretisch ware dies die einzig richtige Methode: erstlich die Ge
samtzahl aIler Streikenden zu verzeichnen und sie dann weiter in die aktiv 
und passiv am Streik Beteiligten zu unterscheiden. Einer restlosen 
DurchfUhrung diesel' Methode aber begegllell wir llirgends. Als die 
vollkommenste Art del' Registrierung erscheint uns noch die del' bei den 
Gewerkschaftell in Deutschland gebrauchlichell Zahhmg der aktiv am 
Streik Beteiligten. Rier geschieht die Registrierung nach besonderen 

1) In den Vereinigten Staaten von Nordamerika werden auch "allgemeine" 
(General-)"Streiks" von "Einzelstreiks" unterschieden, und zwar je nachdem, 
ob sich ein Streik auf einen oder auf mehrere Betriebe erstreckt. Wenn sich 
dagegen ein Generalstreik iiber mehrere Staaten ausdehnt, so wird er in jedem dieser 
Staaten besonders, als besonderer Fall registriert. VgI. 21-th Annual Rep. of 
the Commission of Labor U. S. p.l08. 

13* 
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auf die einzelnen am Streik beteiligten Arbeiter lautenden Karlen, die 
taglich einer Kontrolle unterzogen werden. Am Ende jeder Streikwoche 
bei Ausgabe der wochentlichen Streikunterstfitzung wird eine Vbersicht 
fiber die Gesamtzahl der Streikenden aufgestellt. Aus den Rechnungs
berichten erhiilt man nach Beendigung des Streiks auf diese Weise die 
Gesamtzahl aller (aktiven) Teilnehmer am Streik. Aber diese Daten 
beschranken sich ffir Deutschland nur auf die Zahl der aktiven Teil
nehmer, die vom Verband oder von der Streikleitung unterstfitzt wer
den. Diese sind nicht immer nur Mitglieder des Verbandes; wie wir 
oben bemerkt haben, werden beiStreiks haufig auchden unorganisierten 
Arbeitern Unterstfitzungsgelder ausgezahltl). Jedenfalls aber gibt es 
und kann es niemals eine Garantie daffir geben, daB die Zahl der von 
der Gewerkschaft verzeichneten Streiker mit der Gesamtzahl der aktiv 
am Streik beteiligten Arbeiter zusammenfallt. Dies ist ein notwendiger 
Mangel an dieser Art der Registrierung, auBerdem aber wird auch gar 
keine Statistik fiber die Zahl der Arbeiter geffihrt, die gegen ihren Willen 
zum Streik genotigt werden (die passiven Streiker). 

Allein wenn man die Methoden cler offiziellen Statistik in Deutsch
land mit den bei den Gewerkschaften gebrauchlichen Methoden ver
gleicht, so erscheinen die ersteren als noch unvollkommener. Da die 
Registrierung nach Beendigung des Konfliktes stattfindet, so verzeichnen 
die registrierenden Organe nicht die Gesamtzahl aller wahrend der ganzen 
Dauer des Streiks an ihm beteiligten Arbeiter, sondern nur die "Hochst
zahl der Streikenden" in einem gegebenen Moment des Streiks. Dieses 
Verfahren ist ganz unzulanglich, da haufig die Hochstzahl der Streiken
den in irgend einem Moment des Streiks noch nicht die Halfte der Ge
samtzahl der Streikenden betragt; besonders deutlich und klar wird aber 
die Mangelhaftigkeit dieser Methode in den Fallen, wo ein Streik sich 
nicht auf einmal, sondern allmahlich fiber eine ganze Reihe von Betrieben 
ausbreitet und wo daher die Zahl der in jedem Moment ani Streik be
teiligten Arbeiter natfirlich sehr schwanken muB2). 

1) Daneben registrieren die Gewerkschaften auch die Gesamtzahl der Strei
kenden, aber es versteht sich von selbst, daB hierbei das System der Karten nicht 
zur Anwendung kommen kann; diese Zahl wird mit Hilfe anderer gewohnIich 
recht ungenauer Methoden berechnet. 

2) Die offizielle QueUe erkennt die Unvollkommenheit dieser Methode selbst 
an: "Diese Zahl kann unter Umstanden geringer sein als die Gesamtziffer der
jenigen Arbeiter, die iiberhaupt wahrend des VerIaufes des Ausstandes an dem
selben teilgenommen haben, namlich dann, wenn nicht alle beteiligten Personen 
gleichzeitig gestreikt haben. Hieraus erklart es sich, wenn die Angaben des Streik
komitees, die sich lediglich nach der Anzahl der von ihnen iiberhaupt ausge· 
gebenen Streikkarten richten, vielfach von dem im TabeIIenwerk iiber die 
Hochstzahl der gleichzeitig Streikenden gemachten Mitteilungen abweichen.« 
Stat. d. D. R., Bd. 188, S. 8. 
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Wie verschieden die Ergebnisse sind, die man bei Anwendung der 
beiden erwahnten Methoden erhalt, beweisen folgende Beispiele. Nach 
dem offiziellen Bericht fur das Jahr 1901 betrug die Zahl der aktiv am 
Streik beteiligten Arbeiter in dem einen FaIle 419, nach der Statistik der 
Gewerkschaften gegen 9461). Wahrend eines Streiks in den Jahren 
1901-02 wurden 61 Streiktage zu dem letzteren Jahre gerechnet, und 
nach der offiziellen Statistik betrug die Hochstzahl der Streikenden fur 
diese Zeit 12, wahrend nach der Liste der Gewerkschaft die Gesamtzahl 
der Streikenden wahrend dieser Periode 51 betrug2). Zuweilen jedoch 
gibt die offizielle Statistik die Zahl der Streikenden hOher an, wenn eine 
groBere Zahl von unorganisierten Arbeitern am Streik teilnimmt3). 

Was die offizielle Statistik in England und in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika anbelangt, so wird hier in den Quellen die Gesamtzahl 
der Streikenden angegeben, wobei aktiv und passiv am Streik Be
teiligte unterschieden werden; wie diese Daten gewonnen werden, 
darfiber geben diese Quellen keine Auskunft. 

In engem Zusammenhang mit der quantitativen Charakteristik 
des Streiks steht auch die qualitative Analyse, d. h. die Unterscheidung 
der Streikenden nach ihrem Geschlecht, Alter und besonders nach ihren 
Berufen und ihrer Spezialitat. 

Tatsachlich sind jedoch die hierher gehOrigen Daten durchaus nicht 
fiberall vorhanden. So z. B. sammelt die offizielle Statistik in Deutsch
land Daten fiber die Altersklassen, sofern diese fiber und unter dem 
21. Lebensjahre liegen, jedoch ohne Berficksichtigung des Geschlechts; 
die Gewerkschaftstatisti-k dagegen verzeichnet das Geschlecht, teilt aber 
gar keine Daten fiber das Alter der Arbeiter mit. In der englischen 
Statistik sind weder Daten fiber das Geschlecht noch solche fiber das 
Alter der Streikenden enthalten. Die Statistik der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika unter,scheidet dieStreikenden nach ihrem Geschlecht, 
untersucht jedoch nicht das Alter der Arbeiter. Was die Frage nach dem 
Beruf und der Spezialitat derStreikenden anbelangt, so teilt die offizielle 
Statistik samtlicher Lander hierauf bezfigliche Daten mit. Hierbei ist 
es jedoch schwer zu erkennen, welches Kriterium bei der Bestimmung des 
Berufs angewandt wurde: ob man hierbei davon ausgeht, daB die Strei
kenden in einem bestimmten Unternehmen beschaftigt sind, (folglich 
ein objektives Merkmal zugrunde legt) oder ob man das personliche 
BewuBtsein des Streikenden von seinem Beruf und seiner Spezialitat 
(also ein subjektives Kriterium) in Betracht zieht. Es versteht sich von 
gelbst, daB die Anwendung des einen oder des anderen Kriteriums auch 

1) Correspondenzblatt 1902 Nr.52, S.870. 
2) Ibid. 1903 Nr. 52, S. 840. 
3) Ibid. 1902 Nr. 52, S.870. 
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zu verschiedenen Ergebnissen fiihrtl). Andererseits kann man sich leicht 
vorstellen, daB diese beiden Kriterien Mufig miteinander verweohselt 
werden. 

Eine bestimmtere LOsung findet diese Frage dort, wo die Registrie
rung der Streikenden durch die Arbeiterorganisationen selbst vollzogen 
wird, wie das z. B. in der Gewerkschaftsstatistik Deutschlands geschieht. 
Man dad annehmen, daB die offizielle Statistik in Deutschland, Eng
land und in den Vereinigten Staaten bei ihrer Feststellung der Berufs
arten der Streikenden von einem objektiven Kriterium, d. h. von der 
Zugehorigkeit der Streikenden zu einem bestimmten Unternehmen aus
geht (obwohl wir keine bestimmten Hinweise hierauf besitzen). Das 
Ergebnis ist freilich eine Gruppierung nicht nach Berufen, sondern nach 
Produktionsklassen oder Industriezweigen. Von groBtem Interesse 
waren genaue Daten fiber die Spezialitaten der Arbeiter im Sinne einer 
Einteilung dieser in geschulte (Spezialarbeiter, Berufsarbeiter) und in 
ungeschulte und Tagelohner. Solche Daten werden jedoch in keiner Sta
tistik der von una hier behandelten Lander verzeichnet2). 

Endlich mUssen wir hier noch von der Einteilung der Streikenden 
in organisierte und unorganisierte reden. Hierher gehorige Daten finden 
sich in der Gewerkschaftsstatistik Deutschlands, aber wie wir schon oben 
bemerkt haben, entspricht die Zahl der verzeichneten unorganisierten 
Arbeiter nicht immer der Wirklichkeit. Genauere und befriedigendere 
Daten fiber diese Seite des Streiks finden sich in der offiziellen Statistik 
der Vereinigten Staaten. Diese unterscheidet die Streikenden nicht nur 
in organisierte und unorganisierte, sondern die Streib werden auch 
danach unterschieden, ob sie auf Veranlassung der entsprechenden 
Arbeiterorganisation (ordered by labor organization) oder ohne Kenntnis 
und nicht auf Aufforderung del' Arbeiterorganisation unternommen 
werden (not ordered by labor organization). Zu den letzteren kann man 
jedoch keineswegs bloB solche Streiks rechnen, an denen angeblich nur 
unorganisierte Arbeiter teilnehmen. Andererseits aber dad man auch 
nicht annehmen, daB an den Streiks der ersteren Kategorie ausschlieB
lich organisierte Arbeiter beteiligt sind. Der Terminus "ordered" soIl 
lediglich feststellen, ob von einer Arbeiterorganisation eine unmittelbare 
und direkte Aufforderung zum Streiken ausgegangen ist; aile Falle, wo 
organisierte Arbeiter einen Streik aus eigener Initiative unternehmen, 
werden von der amerikanischen Statistik der Kategorie "not Qrdered" 
zugezahlt. Solche Angaben konnen uns ein interessantes BiId von dem 

1) Ausfiihrlicheres liber diese Kriterien in ihrer Anwendung auf die Be
voIkerungsstatistik findet sich in meinem Buche "Die Berufszweige und die Be-
8chaftigungen der Bevolkerung". Vgl. bes. Kap. I u. III. 

2) Eine solche Unterscheidung findet sich nur in der offiziellen Statistik 
Osterreiohs. 
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EinfluB der Gewerkschaften auf den Entwicklungsgang und den eigent
lichen Charakter der Streikbewegung vermitteln. 

5. 
Ein drittes wesentliches Element im Streikproblem bildet die 

Frage nach der Dauer des Konflikts. Leider stoBt die rationale Losung 
und Beantwortung auch dieser Frage in der offiziellen Statistik auf groBe 
Schwierigkeiten. 

Die Dauer eines Konflikts wird durch die Zahl der verlorenen Tage, 
d. h. der Tage, wahrend der die Produktion ruhte, gemessen. Urn diese 
Zahl festzustellen, wird gewohnlich die Zeitperiode vom Beginn 
des Konflikts bis zu seiner Beendigung zugrunde gelegt. Die 
Bestimmung des ersten Zeitmoments d. h. des Zeitpunktes, in dem 
der Konflikt entbrannte, ruft an und fiir sich in der Praxis keine 
groBen Meinungsverschiedenheiten hervor. Ernstliche Schwierigkeiten 
erheben sich erst bei der Bestimmung des Endpunkts, in dem der Kon
flikt seinen AbschluB findet. Bei der Bestimmung dieses Moments geht 
die offizielle Statistik Deutschlands z. B. von der Erwagung aus, daB 
ein Konflikt dann beendigt ist, wenn ein Unternehmer oder die Betriebe, 
die von dem Konflikt betroffen wurden, ihre Produktion in dem friiheren 
normalen Umfang wieder aufgenommen haben, wobei es gleichgultig 
bleibt, ob die Produktion mit Hilfe der friiheren Arbeiter oder mit Hilfe 
fremder von auBen angeworbener Arbeiter in Gang gehalten wird l ). Es 
ist leicht einzusehen, daB eine solche Bestimmung des Endtermins eines 
Konflikts den Standpunkt und die Interessen des Unternehmers zum 
Ausgangspunkt nimmt und sich in starkem Widerspruch zu den An
schauungen der streikenden Arbeiter befinden kann. Man kann sich 
leicht FaIle vorstellen, wo die Streikenden den Konflikt durchaus noch 
nicht fiir beigelegt halten, obgleich ein Unternehmen die Arbeit bereits 
mit Hilfe von Streikbrechern wieder aufgenommen hat. Man kann sich 
auch leicht den anderen Fall vorstellen, wo die Streikenden, uberzeugt 
von der Aussichtslosigkeit der von ihnen aufgestellten Forderungen 
oder aus irgend einem anderen Grunde, in anderen Betrieben Arbeit 
suchen und den Konflikt bereits fiir beendigt halten, wahrend dieser vom 
Standpunkt des Unternehmers, der noch keinen Ersatz fur die Arbeiter, 

1) In der offiziellen deutschen Quelle lesen wir hieriiber folgendea: "Ala 
"Endtcrmin" gilt derjenige Tag, an welchem seitens der Streikenden selbst oder 
seitens der an ihre Stelle eingesteIIten Arbeiter die Wiederaufnahme der Arbeit 
erfoIgte"; so bestimmt die offizieIIe deutsche QueIIe diesen Moment und sie fiigt 
hinzu: "und zwar wird hierbei im Zweifel jener Termin als Ende des Strew be
handelt, an welchem in dem von der Bewegung ergriffenen Unternehmen der normale 
Betrieb wiederhergestellt wurde, oder in Ermangelung dieser Vorausaetzungen 
der Bonst durch die Sachlage gegebene Zeitpunkt", siehe Stat. D. R. Bd. 188, S. 8. 
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die sein Unternehmen verlassen haben, gefunden hat, noch andauert1). 

Zuweilen kommen auch noch solche FaIle hinzu (wie sie in der amerika
nischen Statistik erwahnt werden), wo ein Unternehmen ffir immer ge
schlossen bleibt2). 

Aber wenn schon die gewohnlichsten Konflikte, die sich nur auf einen 
einzelnen Betrieb erstrecken, bei ihrer Charakteristik AnlaB zu so be
deutenden MiBverstandnissen und Meinungsverschiedenheiten geben, 
so gilt dieses in noch viel hOherem MaBe ffir die komplizierteren 
Konflikte. Wie solI die Dauer eines Konfliktes bestimmt werden, wenn 
eine ganze Reihe von Unternehmen und zwar zu verschiedenen Zeit en 
von ihm in Mitleidenschaft gezogen werden 1 In solchen Fallen muB die 
Praxis ihre Zuflucht zu einer der folgenden drei Moglichkeiten nehmen: 
entweder man muB die Gesamtsumme aller Tage, wahrend der dieArbeit 
ruhte, in samtlichen von einem Konflikt betroffenen Unternehmen, oder 
nur die mittlere Dauer eines Konflikts ffir samtliche Betriebe zugrunde 
legen, oder man muB nur den Anfangs- und Endpunkt des Konflikts als 
eines ganzen berficksichtigen unddie Vorgange in den einzelnen von ihm 
betroffenen Unternehmen ignorieren. Es ist leicht einzusehen, daB 
jede dieser Methoden ihre Schattenseiten hat und groBe Ungenauig
keiten zur Folge haben kann. Allein noch weit gefahrlichere Ungenauig
keiten konnen dadurch entstehen, daB man Daten fiber die Dauer 
von Konflikten miteinander vergleicht und zusammenstellt, die mit 
Hilfe verschiedener Methoden gewonnen wurden. 

In dieser Beziehung macht sich in der Praxis das Streben bemerkbar, 
die Frage nach der Dauer der Konflikte durch die Frage nach der Zahl 
der Tage, wahrend der die Arbeit ruhte, zu ersetzen. Hierbei wird mit 
Recht der Bestimmung der Arbeitstage, d. h. der Zahl der Tage, die ein 
jederstreikende Arbeiter ohne Arbeit zubrachte, eine besondere Be
deutung beigemessen. 

Allein die Bestimmung der Zahl der Tage, wahrend der nicht ge
arbeitet wurde, stoBt in der Praxis auf nicht geringere Schwierigkeiten 
aIs die Bestimmung der Dauer eines Konflikts. Die rationellste Methode 
der Bestimmung der Tage, an denen die Arbeit ruhte, ware die Fest
stellung der Zahl der Tage, wahrend der jeder einzelne von den streiken
den Arbeitern nicht gearbeitet hat. Auf diesem Wege lieBe sich die 
GroBe des durch den Streik angerichteten Schadens, gemessen 
in der Zahl der Arbeitstage, angeben. Aber eine solche Methode der Be
stimmung der Ruhetage kann nicht anders als auf Grund des Systems 
der auf einzelne Personen lautenden Karten vollzogen werden; unter 

1) Vgl. die interessanten FaIle im Correspondenzblatt vom Jahre 1893 
Nr.52. S.840 u. 1904 Bellage zu Nr. 52, S.867. 

S) In einem Zeitraum von 25 Jahren haben in den Vereinigten Staaten 
mehr al8 100 Betriebe infolge von Streib aufgehort zu existieren. 
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Voraussetzung dieses Systems laBt sich die Gesamtzahl der wahrend eines 
Konflikts verlorenen Arbeitstage durch folgende Formel ausdrucken 

S = 81 + 8. + 83 + 8, ..... + 8n 

wo S die Gesamtziffer der verlorenen Arbeitstage, 8 die Zahl der Tage, 
wahrend der jeder einzelne Arbeiter nicht gearbeitet hat, und n die Ge· 
samtzahl der wiihrend eines Konflikts streikenden Arbeiter bezeichnen; 
Wenn wir dann die Daten fur aIle KonHikte und fur ein ganzes Jahr 
summierten, wiirden wir eine gemme zahlenmiiBige Vorstellung von den 
durchArbeitskonHiktehervorgerufenen Verlust an Arbeitstagengewinnen. 
Eine solche Summe wird in vollem Umfange nur von der Gewerkschafts
statistik in Deutschland gezogen, und auch nur in Bezug auf die 
Streikenden, die eine Unterstutzung von der Gewerkschaft beziehen oder 
eine speziell fiir diesen Zweck eingefuhrte Kontrollkarte besitzen, auf 
der sorgfaltig verzeichnet wird, ob und wie lange ein bestimmter Arbeiter 
wahrend eines KonHikts beschiiftigt, oder ob er wahrend der ganzen 
Dauer des Streiks ohne Arbeit war. In Bezug auf aIle ubrigen am Streik 
beteiligten (unorganisierten) Arbeiter kann auch die deutsche 
Gewerkschaftsstatistik die Zahl der Ruhetage nur summarlsch angeben 

In der offiziellen Statistik Deutschlands behilft man sich ebenso, wie 
in der der iibrigen Lander, mit einer andern weniger genauen Methode 
zur Bestimmung der Gesamtzahl der verlorenen Arbeitstage. In der 
Mehrzahl der FaIle benutzt man folgende Formel zur Bestimmung 
der in einem KonHiktfalle verlorenen Arbeitstage: 

S=dn 

wo d die Dauer des KonHikts (die Zahl der Tage) und n die Gesamtzahl 
der Streikenden bezeichnet. Die Gesamtzahl der in einem Jahre ver
lorenen Tage wird durch eine einfache Summierung ermittelt, d. h. 

S = d1 n1 + dans + dana· ..... + ~nm 
Da die Methoden zur Bestimmung von d und n, wie wir schon oben 

bemerkt haben, sehr schwankend sind, kann diese Formel sehr stark 
von der ersten und damit auch von der Wirklichkeit abweichen 1). Aber 
diese Methode ist dort die einzig mogliche, wo die Registrierung der 
Streikenden nicht nach dem System der Personalkarten voIlzogen 
-wird2). 

1) Vgl. die Zahlenbeispiele fiir die nach dieser Methode vollzogenen Be
rechnungen bei Dr. M. Meyer, loco cit., 8.1511-

I) In England wird nur die bereits ausgerechnete Gesamtsumme der Arbeits· 
tage, die wiihrend eines Jahres durch Ai-beitskonflikte verloren wurden, angegeben. 
(,,Aggregate Duration in Working Days of all Disputes in year"). In der offiziellen 
deutschen Statistik werden diese Daten auch in Form eines fertigen Resultates 
vorgelegt (Rechnungsziffer: Zahl der jedesmal 8treikenden oder Ausgesperrten 
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6. 
Wir haben nun noch zwei wesentliche Momente am Streik in Be

tracht zu ziehen, sofern dieser Objekt einer statistischen Untersuchung 
ist. Sie betreffen die Frage nach den Motiven des Streiks und nach seinem 
Ausgang. 

Die Frage nach den Motiven des Streiks oder nach den ihn ver
anlassenden Griinden muB vom Standpunkt der statistischen Technik 
in folgende zwei speziellere Fragen zerlegt werden; 1. in die Frage nach 
den Motiven und Anlii.ssen eines Streiks, sofem diese bei der Registrie
rung eines Konflikts in Betracht kommen, und 2. in die Frage nach den 
Motiven und Anlii.ssen des Streiks in Bezug a.uf die Einteilung 
und Ordnung der Konflikte nach bestimmten Kategorien. 1m ersteren 
Faile ist eine moglichst ausfiihrliche und erschOpfende Obersicht iiber 
samtliche Forderungen und iiber aile ausgesprochenen Motive wiinschens
wert. Daher ist man in der Praxis fast iiberall zu der Oberzeugung ge
langt, da.B auGer den Zahlendaten eine moglichst ausfiihrliche Dar
stellung alIer bedeutenderen industriellen Konflikte erforderlich ist. 
2. 1m zweiten Faile, d. h. bei der Ordnung und Einteilung der Konflikte 
nach verschiedenen Kategorien, je nach den Grundmotiven oder 
Anlii.ssen, die sie herbeifiihrten, muG eine bestimmte Klassifikation 
zugrunde gelegt werden. Und da eine jede Klassifikation ihrem Wesen 
nach die einzelnen individuelIen Eigentiimlichkeiten des konkreten 
Falles verschwinden laBt, so muB sie durch eine Beschreibung der 
einzelnen bedeutenderen KonHikte ergli.nzt werden, wie dies in der Ta.t 
besonders in der offiziellen Statistik Englands geschieht1). 

Do. das Moment der Registrierung der Streiks und damit der zu 
solchen Konflikten fiihrenden Griinde und Anlii.sse der wissenschaftlichen 
Statistik fernliegt, muB das Interesse des Forschers natiirlich in erster 
Linie auf die ibm zuganglichen Daten der offiziellen Quellen gerichtet 
sein. Wenn wir diese letzteren zur Hand nehmen, besitzen wir ge
wohnlich bereits gewisse Daten, die in bestimmter Weise geordnet 

vervieHa.cht mit der jedesmaligen Dauer des Strew oder der Aussperrung); daneben 
aber enthalt dieses Material auch Daten iiber die Dauer eines jeden Konflikts und 
iiber die Zahl der an ihm beteiligten Arbeiter. In den Vereinigten Staa.ten von 
Nordamerika sind die hierher gehOrigen Angaben am unvollstindigsten. In der 
QueUe wird nur die Gesamtzahl der Tage, die in einem gegebenen Jahre dumh 
Konflik1le verloren gingen, angegeben (sum of the calendar days' duration of the 
strike or lockout in each establishment). In dieser QueUe wird besonders betont, 
daB "duration of strikes or lockout should not be considered a measure of time 
lost by employees" und zwar aus sehr begreiflichen Griinden, von denen schon 
oben die Rede war. 

1) Vgl. das wochentlich erscheinende Organ "Board of Trade's", "Labour 
Gazette", in dem mit groBer Ausfiihrlichkeit und vollkommener Unparteilichkeit 
ein reiches Material iiber einzelne ZusammenstoBe zwischen Kapital und Arbeit 
mitgeteilt wird. 
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und klassifiziert sind. Wie man sich leicht a. prIOrI vorstellen 
kann, unterseheiden sich derartige Klassifikationen je na.ch den 
einzelnen Landern, in denen sie aufgestellt werden, au13erordentlich 
stark von einander, und das auf diese Weise geordnete Material laBt 
sich nur in seltenen Fillen und mit groBer Miihe nach neuen GesichtB
punkten gruppieren, wobei man noeh dazu bestandig Gefahr liuft, 
willkiirlich zu verfahren. Andererseits aber ist man stets im Zweifel, 
wie weit die von dem offiziellen statistischen Organ vollzogene K.la.ssi
fikation auch tatsichlieh geniigt, da diese Organe sich meist durehaus 
nicht dazu eignen, weitergehende wissenschaftliche Anspriiche und In
teressen zu befriedigen. 

Sehen wir einmal zu, welche Klassifikation der Streikmotive 
(die man gewohnlich Ursachen nennt) wir in der offiziellen Statistik 
finden. Wir wollen hier die zwei wichtigsten Kla.ssifikationen aller 
Arten von Konflikten ins Auge fassen und zwar 1. ihre Unterscheidung 
"in Streiks" und "Aussperrungen" und 2. in "Angriffsstreiks" und 
"Abwehrstreiks". Sehen wir uns einma.l diese letztere EinteiIung etwas 
genauer an. 

In jedem der von uns beriieksichtigten Lander, in Deutschland, 
England und in den Vereinigten Staaten, finden wir neben der weit
verbreiteten Einteilung der Streiks auf Grund der aufgestellten "For
derungen' auch noch eine Einteilung, die auf einem allgemeineren 
Unterscheidungsgrunde beruht. So werden z. B. in Deutschland die 
Streiks vor allem nach ihrem allgemeinen Charakter in "Angriff88treiks" 
und "Abwehrstreiks" eingeteilt. Als Kriterium dieser Einteilung nennt 
die offizielle Quelle das Streben der Arbeiter na.ch einer Anderung 
des Arbeitsvertrages oder nach Aufrechterhaltung dieses Vertrages 
gegeniiber dem Streben der Unternehmer, die bestehenden Lohnverhii.lt
nisse zu andern1). Eine solche Einteilung findet sieh aueh in der Sta
tistik der Gewerksehaften Deutschlands. Es laBt smh auch prinzipiell 
nichts gegen eine solehe Klassifikation einwenden. Das Kriterium, 
das hierbei zugrunde gelegt wird, ist bestimmt und bedeutsam genug, um 
ein Einteilungsprinzip ffir die Klassifikation abzugeben. Die Schliisse, 
die sich auf Grund einer solchen Einteilung ziehen lieBen, konnen 
von groBem Interesse sein, und darum konnte diese Klassifikation 
selbst recht wertvoll werden, besonders da wir auch in den andern Lan
dern in dieser oder jener Form cine ahnliche Klassifikation vorfinden. 

1) "Unter "Angriffsstreiks" werden in dieser StatiBtik diejenigen Arbeits· 
einstellungen verstanden, mittelst deren die Arbeiter eine !nderung des bisherigen 
ArbeitsverhaltnisseB, als etwas Neues zu erreichen Buchten, unter "Abwehrstreik" 
hingegen jene FaIle, in denen die Streikenden einer Verschlechterung der Arbeits· 
bedingungen, einem wirklichen oder vermeintlichen Eingrifi des Untemehmers 
in ihre Reohte, entgegentreten wollten." Stat. d. D. R., Bd. 188, S. 7 f. 
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Bei der gegenwartigen Lage der Dinge miissen wir uns indessen, 
wenn wir die hierher gehorigen Zahlendaten analysieren, alIer weit
gehenderen Schliisse und Folgerungen enthalten, wei! derartige Angaben 
iiber den Charakter des Streiks nur unter der Voraussetzung eine tat
sachliche Bedeutung gewinnen konnten, daB die Gewerkschaften eine 
Garantie fiir sie iibernehmen, d. h. daB diese Daten dur~ eine unmittel
bare Umfrage unter den Arbeitel'n selbst gewonnen, nicht aber erst 
post factum durch die statistischen Amter geordnet und zusammenge
stelIt werden, da bei diesen kaum auf eine strenge KontrolIe zu 
rechnen ist. Die Unvollkommenheit einer solchen Einteilung laBt sich 
soweit die deutsche Statistik in Betracht kommt, schon sehr klar aus 
folgender Zusammenstellung erkennen1). 

Angritlsstreiks. 
1907 1908 

Nach der offiziellen Statistik 2146 oder 94 %, 1116 oder 80 %. 
Nach der Gewerkschaftsstatistik 1586 oder 67 %, 674 oder 38 %. 

In Deutschland finden wir ebenso wie in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika neben dieser Klassifikation noch eine andere. In 
dieser werden die industriellen Konflikte in Streiks und Aussperrungen 
eingeteilt. Das Einteilungsprinzip dieser Klassifikation ist allerdings 
sehr schwankend, und daher ist auch die auf diese Weise gewonnene 
Einteilung sehr unbestimmt und im Grunde genommen recht wertlos. 
Wir werden liber den Lockout (die Aussperrung) noch ausfiihrlicher 
im Zusammenhang mit der allgemeinen Politik und den Formen der 
gegen die Arbeiter gerichteten Unternehmerbewegung zu reden haben 
(vgl. Kap. 4). Hier mochten wir nur auf die fundamentalen Mangel der 
in der allgemeinen deutschen Statistik der gewerblichen Konflikte 
iiblichen Klassifikation hinweisen. Die deutsche offizielle Statistik 
geht bei ihrer Unterscheidung von "Streik" und "Aussperrung" oft von 
einem ganz zufalligen und rein formellen Merkmal aus: namlich "von 
der AusschlieBung der Arbeiter durch den Unternehmer (bei einer 
Aussperrung) und von der Arbeitseinstellung durch die Arbeiter" (bei 
einem Streik). In der statistischen Literatur 2) ist dieses Kriterium 
schon haufig abgelehnt worden, und es erweist sich in der Tat ala vollig 
ungeniigend. Bei einer Erscheinung wie der Arbeitskonflikt muB die 
Frage nach den Motiven und Anlassen eines ZusammenstoBes der 
Arbeits- und der Kapitalinteressen an erster Stelle stehen, und bei der 
Entstehung eines solchen Konflikts wird daher die Frage der Motivation 
mit Recht in den Vordergrund geriickt. Es ist nicht so wichtig, ob der 

1) Siehe Correspondenzblatt 1910, Nr.4, S.50. 
') Siehe weiter unten. 



Die Grundf~ktoren des Streiks. 205 

Unternehmer seine Arbeiter entlassen hat oder ob sie die Arbeit selbst 
eingestellt haben. Das Entscheidende ist vielmehr dies: Wer die Initi
ative zum Kon1likt ergriffen, wer zuerst den Wunsch geauBert hat, 
den Status quo, d. h. die Voraussetzungen des Lohnvertrages, umzu
stoBen. Dieser Einwand wird auch von der offiziellen amerikanischen 
Statistik erhoben. Wenn es sich aber so verhalt, so stellen wir mit der 
Unterscheidung von "Streik" und "Aussperrung" gar kein neues 
EinteiIungsprinzip auf. Es ist dasselbe Prinzip, das wir schon friiher 
bei der Unterscheidung von "Angriffsstreik" und "Abwehrstreik" 
zugrunde legten. Wenn wir also von der Tatsache der AusschlieBung 
der Arbeiter ausgehen, so erweist sich dieses Kriterium wegen seines rein 
formalen Charakters als ungeniigend. Wenn wir dagegen bei der Defi
nition der Aussperrung von der Motivation oder von der Frage aus
gehen, welche Partei die Initiative zuerst ergriffen hat, so fallt die neue 
EinteiIung mit der alten zusammen. Die Aussperrung als eine der 
Formen der modernen Unternehmerpolitik verdient unsere volle Auf
merksamkeit, und wir werden noch einmal auf sie zuriickkommen 
miissen. Alleinals Grundlage £iir eineKlassifikation innerhalb der Statistik 
gewerblicher Konflikte scheint sie unzureichend und iiberfliissig. 
Daher konnen wir sie ruhig ignorieren, was die moderne offizielle Statistik 
in England auch tut; nachdem diese es schon mit allen moglichen 
Merkmalen und Kriterien fiir eine Unterscheidung von Streik und 
Aussperrung versucht hatte1), iiberzeugte sie sich sehr bald, daB aIle 
Kriterien unzureichend sind, und lieB daher diese Klassifikationen 
fallen, und registriert nunmehr aIle FaIle eines ZusammenstoBes zwischen 
Kapital und Arbeit als "gewerbliche Konflikte" (Trade disputes.) 

7. 
Wir haben nun noch das letzte Moment am Streik, seinen Aus

gang oder sein Ergebnis, zu untersuchen. Zunachst sollte man an
nehmen, daB die Frage nach dem Erfolg eines schon beendigten Streiks 
keine groBen Schwierigkeiten darbieten kOnnte. Die gewohnliche 
EinteiIung, die drei mogliche FaIle: einen vollen Erfolg, einen teil
weisen Erfolg und einen MiBerfolg2), unterscheidet, geht von dem 

1) VgI. Report on the Strikes and Lockouts of 1888, wo ala Kriterium einer 
Aussperrung bald die Benachrichtigung der Arbeiter durch den Unternehmer, 
(employer. .. notifies ... ) bald die SchlieJ3ung des Betriebes (employer close 
his works; ep. opm. cmp. 201) bald eine rechtmiU3ige Warnung (legal notice), 
dient S.5. 

2) Diese Einteilung findet sich in der offiziellen Statistik Deutschlands 
und der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Was England anbctrifft, so wird 
dieses Problem in folgende SpeziaHragen zerlegt 1. in favour of workpeople; 
2. in favour of employers: 3. Compromised und 4. indefinite or unsettled. Eine 
80lche Einteilung gibt zu wenigerMiJ3verstandnissenAnlaJ3 und ist daher sicherlich 
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Interesse der Arbeiter aus und erscheint recht einfach und einleuchtend. 
In Wirklichkeit aber stoBen wir, sofern eine vollstli.ndige und genaue 
Registrierung angestrebt wird, auch hier auf auBerordentliche Schwierig
keiten, da wir es in diesem Fa.lle, wie dies auch ni.cht anders sein kann, 
mit einer personlichen subjektiven Wertung des registrierenden Organs 
einerseits und andererseits bei einem Gruppenstreik mit einer Mehrheit 
einzelner Betriebe zu tun haben. Q.ewohnlich stellen die Arbeiter nicht 
eine einzige, sondern gleich' mehrere Forderungen auf. In dem Fall, 
wo ein Streik beendigt wird, ohne daB irgend eine von den aufgestellten 
Forderungen von den Unternehmern bewilligt worden ware, konnen 
wir naturlich von einem ausgesprochenen MiBerfolge der Arbeiter reden. 
Die FaIle dagegen, wo ein Unternehmer bereits nach einiger Zeit ge
wisse Reformen und Verbesserungen, um deretwillen die Arbeiter in 
den Streik traten, bei sicA einfiihrt, sind schon viel zu zweifelhaft, 
als da.B man sie in die eine oder a.ndere Kategorie der Streiks einreihen 
konnte, sofern man diese nach ihrem Erfolge unterscheiden will. Da
nehan gibt es Falle, wo die Unternehmer eine oder mehrere von den ver
schiedenen Forderungen, die die Arbeiter stellen, bewilligen, wo wir 
jedoch, um die Frage zu IOsen, ob wir es in diesem FaIle mit einem 
TeilerfoIg oder mit einem vollstandigen Erfolg zu tun haben, genau 
wissen mussen, wie die am Streik beteiligten Arbeiter diesen Erfolg 
selbst einschatzen und ala wie bedeutend ihnen die von ihnen errungenen 
Vorteile erscheinen. Somit laBt die Frage nach dem ErfoIg des Streiks 
am wenigsten eine forma.le objektive Stellungnahme zu, und die Ge
nauigkeit ihrer Losung ist unmittelbar abhangig von der Beurteilung 
und von der direkten Bewertung des Falles durch die beteiligten Arbeiter, 
und doch rechnet die offizielle deutsche Statistik mit diesem Faktor 
am allerwenigsten und registriert die Streiks, soweit ihr Erfolg in Be
tracht kommt, beinahe lediglich nach der Beurteilung und Bewertung 
dieses Erfolgs durch die Unternehmer oder durch die Polizeiorgane, 
denen die Pilicht der Registrierung obliegt1). Hiernach kann man leicht 
zu dem Schlusse kommen, daB die mitgeteilten Daten zu dieser Frage 

wertvoller 11.18 die im Texte angefiihrte, obwohl auoh die8e Einteilung, wie wir nooh 
unten sehen werden, im Grunde genommen ungeniigend iat. 

1) Zu dieser Frage lesen wir in der offiziellen Quelle: "Das K.aiserliche Sta
tistiscne Amt ist, weil nicht im direkten Verkehr mit den Parteien atehend, sondern 
im wesentlichen auf die in den Na.chweisungen enthaltenen, bald roehr bald minder 
ausfiihrlichen Berichte der OrtspolizeibehOrden angewiesen, gar nicht in der Lage 
zu beurteilen, auf welche Forderungen die Streikenden wirklioh Gewicht gelegt 
haben, welche Forderungen hingegen in den Augen der Arbeiter nur neoonsii.chliche 
Punkte betrafen oder gar von den Streikenden iiberhaupt nur aus dem Grunde 
geltend geroa.cht worden waren, um durch ilire nachtra.glic"he Preisgabe anderen, 
emstgemeinten Forderungen zum Siege zu verhelfen." Stat. d. D. R.J Bd. 188. 
S.8. 
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nur auf einen sehr geringen Grad von Zutrauen Anspruch erheben 
konnen. 

Genauere Daten iiber diese Frage sind in der offiziellen englischen 
Statistik enthalten, die mehr Riicksicht auf die Interessen der Arbeiter 
nimmt und den Arbeitergewerkschaften naher steht. Aber selbst wenn 
wir uns bei der Bewertung und Beurteilung des Erfolgs vollkommen 
auf die Gewerkschaften der Arbeiter verlassen konnten, so bliebe auch 
dann noch die Frage nach dem indirekten EinfluB der Streiks auf die 
Lage der Arbeiter offen. So z. B. weist Stieda mit Recht auf folgende 
FaIle hin. Der Streik der Setzergehilfen in Leipzig anno 1865, bei dem 
es sich um eine Erhohung des Arbeitslohns handelte, hatte eine Ver
besserung der materiellen Lage samtlicher Setzer in ganz Deutschland 
zur Folge; die Bergwerksarbeiter in Osterreich erzwangen durch einen 
Streik die Einfiihrung des achtstiindigen Arbeitstages, die Kohlen
arbeiter in PreuBen veranlaBten durch die Streiks yom Jahre 1889 
und 1905 die Schaffung neuer Gesetze, durch die ihre materielle Lage 
bedeutend verbessert wurde usw.1). Es lieBe sich noch eine groBe 
Anzahl solcher FaIle aus der Geschichte des Streiks anfiihren, aber es 
versteht sich von selbst, daB die statistische Methode fUr die Entscheidung 
der allgemeinen Frage nach dem indirekten EinfluB und nach dem rela
tiven Erfolg der Streiks gegenwartig noch weniger Bedeutung hat, 
als fiir eine vollstandige und erschopfende Registrierung der fast all
taglich entstehenden Konflikte zwischen Kapital und Arbeit2). 

Dies miissen wir bei dem folgenden Versuch, die hier beriihrten 
Fragen durch eine zahlenmaBige Analyse zu beleuchten, im Auge 
behalten. 

III. Analyse der Zahlendaten. 

Die erste Frage, die sich bei einer zahlenmaBigen Analyse der ge
werblichen Konflikte erhebt, ist die Frage nach ihrem Umfang und 
nach dem Grad der Intensitat, mit der gegenwartig der Kampf zwischen 
Arbeitern und Unternehmern gefiihrt wird. Fiir die Entscheidung 
der Frage nach dem Umfang und den Dimensionen der Arbeiterbewegung 
stehen uns Daten iiber die Zahl der Konflikte und fiber die Gesamtziffer 
der Streikenden zur Verfiigung, wobei diese letzteren in aktiv am Konflikt 
Beteiligte und in passive Teilnehmer, d. h. solche unterschieden werden, 
die durch den Konflikt selbst zumStreik gezwungen werden. DieKurven, 
die dieses Verhaltnis darstellen, fallen, wie wir das weiter unten aus den 
entsprechenden Tabellen ersehen werden, keineswegs zusammen, trotz
dem aber geben beide eine geniigende Vorstellung von dem Umfang der 

1) VgI. Conrads Hdw., 3. AuH., Art. "Arbeitseinstellung", S.923. 
') VgI. oben S. 131, die Bemerkung Shadwells. 
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Bewegung oder mit andern Worten von dem Grad der Extensitiit 
der gewerblichen KonHikte. 

Nicht so einfach zu entscheiden ist dagegen die zweite Frage -
nach der Intensitat oder nach dem Gradder Spannung der modernen 
gewerblichen KonHikte. In den offiziellen Quellen finden wir, wie schon 
gesagt, einen zahlenmaBigen Ausdruck ffir die vier Faktoren, aus 
denen sich die gewerblichen KonHikte unserer Zeit als Objekte einer 
statistischen Untersuchung zusammensetzen und zwar ffir: die gesamte 
Zahl derFalle wahrend einer bestimmtenPeriode (wahrend eines Jahres), 
ffir die Zahl der von den KonHikten betroffenen Betriebe, ffir die Ge
samtzahl der Streikenden (sowohl der aktiven wie passiven) und 
endlich ffir die Dauer der KonHikte (ffir die Gesamtzahl der Tage, 
an denen die Arbeit ruhte)l). 

Aus der Analyse dieser Elemente kann man leicht ersehen, daB 
keins von ihnen, einzeln genommen, eine ausreichende Grundlage 
ffir ein Urteil fiber den Grad der Spannung oder die Macht der Arbeiter
bewegung, soweit diese in gewerblichen KonHikten ihren Ausdruck 
findet, abgeben kann. 

In der Tat, wenn wir von der Zahl der KonHikte ausgehen, so erweist 
sich dieses Moment an und ffir sich noch nicht als ausreichend, weil 
hierbei der Umfang des KonHikts nicht in Betracht gezogen ist. In die 
Gesamtzahl gehen ebensowohl die kleinen wie die groGen KonHikte ein. 
Mit dem Fortschreiten der Arbeiterorganisationen und dem Wachstum 
der GroBindustrie 'wird, wie man leicht voraussehen kann, die Zahl der 
kleineren KonHikte abnehmen, wahrend die Intensitat des Kampfes 
zunehmen kann. Farnam bemerkt sehr geistreich, daB ein Urteil 
fiber die Intensitat der gewerblichen KonHikte nach der Zahl der Falle 
auf dasselbe hinaus kame, wie wenn wir nach der Zahl der Eisenbahn
kompagnien ein Urteil fiber das Eisenbahnwesen abgeben oder wenn 
wir die verheerende Gewalt des Krieges nach der Zahl der Schlachten 
'beurteilen wollten 2). 

Aus demselben Grunde kann auch das zweite Element, die Zahl der 
von KonHikten betroffenen Unternehmen, nicht als ausreichendes 
Kriterium gelten, auch dieser Faktor gibt uns keine Daten ffir die 
Unterscheidung kleiner und groBer KonHikte, d. h. fur die Feststellung 
der Intensitat des Kampfes an die Hand. 

Die Zahl der Streikenden und die Dauer der KonHikte sind Momente, 
die eine bessere und festere Grundlage ffir die Entscheidung der Frage 
nach der Intensitat der Streikbewegung zu eine:& gegebenen Zeit und 
an einem bestimmten Orte darbieten; aber wiederum nicht jedes 

1) Diese Ietz teren Daten fehien in der offiziellen Statistik Englands. 
2) The Quantitative Study of the Labor Movement, siehe Publ. of the Americ. 

Econ. Assoc. (N. Y.) 3-rd Series. Vol. VII, 1906, p. 163. 
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dieser Elemente, einzeln und fUr sich genommen, sondern nur, sofern 
beide kombiniert, d. h. zusammengefaBt werden. In dieser Beziehung 
unterliegt es keinem Zweifel, daB das einzige Kriterium fur die 
Starke und den Grad der Intensitat der Streikbewegung nur in der 
Quantitat der Arbeitskraft (der Arbeit) Hegen kann, die zu 
einem solchen Kampfe erforderlich ist. Mit andern Worten 
nur die Zahl der Arbeitstage, wahrend der die Arbeit ruhte, kann 
als Grundlage fur ein Urteil fiber die Intensitat der gewerblichen 
Korrflikte und als das beste Kennzeichen fur diese dienen, d. h. nicht 
die Zahl der Tage oder die Dauer des Streiks schlechthin, sondern die 
Zahl der Tage, die dadurch verloren ging, daB die Streikenden nicht 
arbeiteten. Folgende Gleichung ware die ideale Formel ffir die Be
stimmung der mittleren Intensitat der Streiks wahrend einer 
bestimmten Periode (eines Jahres) und fUr ein beliebiges bestimmtes 
Land 

~=~ 
K 

wo K - die Gesamtzahl der Korrflikte wahrend einer bestimmten 
Periode (eines Jahres) und, Z die GesamtzifIer der verlorenen Arbeits
tage wahrend derselben Periode (desselben Jahres) ist, die aus folgender 
Formel 

SI + S2 + Sa . . . . + Sm 
d. h. durch Summierung der Gesamtzahl der verlorenen Arbeitstag~ 
wahrend jedes einzelnen Korrflikts nach der Methode der Personals
karten (vgl. oben) berechnet wird1). 

Da wir jedoch keine derartigen Daten besitzen, so konnen wir die 
GroBe ~ (d. h. die mittlere Intensitat eines Jahreskonflikts) annaherungs
weise mit Hilfe der Formel 

bestimmen, wo 

S - d1 nl + d2 n2 + da n3 . . . + ~ Dm 
d. h. = der Summe der Produkte aus der mittleren Dauer eines 
Korrflikts (d) und der Zahl der Streikenden (n) ist. Derartige Daten 
finden wir in der offiziellen Statistik Deutschlands2). 

Wenn wir somit unter der Intensitat oder der Spannung der ge
werblichen Korrflikte das relative Quantum der verlorenen Arbeit 
(der verlorenen Arbeitszeit) verstehen, so kann ein hoher Grad der 

J) Einer solchen Berechnung entsprechen bis zu einem gewissen Grade die 
hierher gehOrigen Daten der englischen Statistik. 

2) Fur die vereinigten Staaten von Nordamerika lleEe sich die mittlere 
Intensitat eines Konflikts (die GroBe (3) nach einer allerdings noch ungenaueren 

Sehwlthu. 14 
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Intensitat von zwei Faktoren abhangen: a) entweder kann dieZahl 
der Streikenden sehr groB sein, selbst wenn der KonHikt nur kurze 
Zeit wiihrt, oder b) die Zahl der Streikenden ist relativ gering, der 
KonHiktzieht sich j edoch in die Lange. In dem einen wie in dem andem 
Faile wird das Quantum der verlorenen Arbeit in Betracht gezogen. 
Da jedoch jeder Faktor, der in die GroBe ~ eingeht, auch an und fur 
sich von Interesse ist, weil er einen immerhin bedeutungsvollen Index 
des Charakters der Streikbewegung darstellt, so ist in den folgenden 
Tabellen auBer der mittleren Zahl der verlorenen Arbeitstage (~) 
auch noch die Zahl derStreikenden und die Zahl der KonHikte angeben. 

Tabelle 7. 
Die Extensita.t und Intensitii.t der Konflikte in England. 

Zahl der Strelkenden Zahl der verlorenen 
Arbeitstage 

Geaamtzahl : 
Davon Davon 

Jahr der kommen kommen 
Konfilkte Tausend dnrch-

Tausend 
dnrch-

Bchnittlich achnittlich 
auf einen I auf einen 
Konfiikt Konfiikt 

1894. 929 325 350 9529 10257 
1895. 745 263 353 5724 7682 
1896. 926 198 214 3746 4045 
1897. 864 230 266 10345 11973 
1898. 711 254 357 15289 21503 
1899. 719 180 250 2246 3124 
1900. 648 188 291 3047 4703 
1901. 642 179 279 3498 5449 
1902. 442 257 580 3082 6973 
1903. 387 117 302 1444 3731 
1904. 355 87 217 1317 3709 
1905. 358 93 261 2296 6413 
1906. 486 218 448 2571 5290 
1907. 601 147 245 1879 3126 
1908. 399 295 740 10632 26648 

Durchschnitt fiir eine peri-I 
ode von 15 Jahren .. 614 206 343 1510918308 

DN. 
Methode bestimmen und zwar nach der Formel --W-' da wir fiir Amerika die 

Gesamtdauer aller Konflikte wii.hrend eines gegebenen Jahres (D) sowie die Zahl 
D 

der Streikenden (N) kennen. Auf Grund dieser Daten konnen wir K - die 

mittlere Dauer des Konflikts ausrechnen, die bis zu einem gewissen Grade der 
N 

mittleren Zahl der verlorenen Tage entsprechen wiirde, sowie ferner K' d. h. die 

mittlere Zahl der Streikenden. Das Produkt dieser beiden DurchschnittsgroJ3en 
wiirde dann annaherungsweise der oben eingefiihrten Zahl fi entsprechen_ 
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Tabelle 8. 
Durchschnittszahlen fiir fiinf Jahre wii.hrend der 15 jahrigen Periode 

von 1894-1908. 

1894-1898 
1899-1903 
1904-1908 

Jahr Kon1likte 

835 
567 
439 

Zahl der Streikenden 

308 
340 
380 

Die Kombination dieser drei Arten von Zahlen kann als Charakteristik 
fur die Extensitat und die Intensitat der Konflikte in den von uns be
riicksichtigten Landern dienen. 

Aus den Tabellen 7 und 8 geht der allgemeine Charakter der ge
werblichen Konflikte in England mit genugender Deutlichkeit hervor, 
und zwar lassen die gewerblichen Konflikte in England nach dem Grad 
ihrer Verbreitung (d. h. nach der durchschnittlichen Anzahl der sich 
in einem Jahre ereignenden Falle) eine klare Tendenz zur Abnahme 
erkennen. Dagegen weist gegenwartig die Durchschnittszahl der Strei
kenden auf eine entgegengesetzte Tendenz der gewerblichen Konflikte 
hin, d. h. ihre Intensitat nimmt zu. Mit anderen Worten, die gewerb
lichen Konflikte in England nehmen an Umfang (Extensitat) ab, 
wahrend ihre Spannkraft (ihre Intensitat) standig wachst, d. h. sie er
greifen (relativ) eine immer groBere Zahl von Streikenden. Dagegen 
liiBt sich in Bezug auf die Intensitiit, sofern diese durch die mittlere 
Zahl der verlorenen Arbeitstage (~) gemessen wird, keine bestimmte 
Tendenz feststellen. 

Eine etwas andere Tendenz geht aus den Zahlendaten uber die 
gewerblichen Konflikte in Deutschland und in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika hervor (vgl. Tabelle 9 u. 10). 

Die in Tabelle 9 verzeichneten Daten lassen erkennen, daB in 
Amerika eine ganz andere Tendenz vorherrscht, als wir sie in England 
beobachten konnten: die Zahl der Konflikte nimmt von Jahr zu Jahr 
nicht nur nicht ab, sondern ist eher noch iill Wachsen begriffen, wahrend 
die Durchschnittszahl der Streikenden die deutliche Tendenz zur 
Abnahme erkennen laBt, d. h. die Entwicklung der gewerblichen Konflikte 
in Amerika ist durch eine Zunahme der Extensitat und durch eine Ab
nahme ihrer Spannkraft (Intensitat) charakterisiert. 

In Deutschland (vgl. Tabelle 10) laSt die historische Entwicklung 
der gewerblichen Konflikte keine so deutlich ausgesprochene 
Tendenz erkennen; ubrigens sind aber auch die vorhandenen Daten 
durchaus unzureichend, um eine solche Tendenz festzustellen. Soweit 
man ihnen vertrauen kann, hat der allgemeine Charakter der gewerb
lichen Konflikte in Deutschland, was den Grad ihrer Verbreitung 

14* 
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Tabelle 9. 

Extensitlit und Intensitat der gewerblichen Konflikte in den Ver
einigten Staaten von Nordamerika. 

Konfllkte Zahl der Streikenden 

Jahr Davon kommen Gesamtzahl Davon kommen 
durchschnittlich 

Gesamtzahl durchschnittlich auf in auf ein Jahr ein Jahr Tausenden und einen Konflikt 

1881-1885. 2639 528 883 328 
1886-1890. 7036 1407 1846 256 
1891-1895. 7179 1436 1954 276 
1896-1900. 6951 1370 1928 . 274 
1901-1905. 14505 2901 2919 192 

Gesamtzahl fiir eine 25-
jahrige Periode . 38310 - 9530 -

Davon kommen durch-
schnittlich auf 1 Jahr - 1528 381 265 

Tabelle 10. 
Da.ten iiber gewerbliche Konflikte in Deutschland (nach offiziellen 

QuelIen). 

Konflikte Zahl der Streikenden 
Zahl der 

Davon durchschnlttI. 
Davon wiihrend elnes 

Jam kommenen kommen Konflikts ver· Gesamtzahl durcbschnittl. Gesamtzahl durchschnlttl. lorenen Ar· 
aut ein Jam. auf ein Jahr u. beitstage einen Konflikt 

1900-1901. 2559 1279 209 77 2398 
1902--1903. 2550 1275 206 76 2394 
1904-1905. 4647 2323 688 135 5230 
1906-1907. 6138 3069 662 107 3352 
1908-1909. 3176 1588 250 79 2469 

Gesamtzahlfiir eine I 10 jiihr. Periode 19070 - 2016 - -
Davon kommen I durchschnittl. auf 

1 Jahr - I 1907 - 95 3208 

(ihrer Extensitat) anbetrifft, mehr Ahnlichkeit mit dem Charakter 
der gewerblichen Konflikte in Amerika als mit dem in England. 

Die gewerblichen Konflikte in Deutschland sind im Unterschied 
von denen anderer Lander durch eine relativ gro13ere Extensitat (durch 
ihre Zahl) und durch eine geringere Spannkraft (Intensitat) charak
terisiert, wenn wir die letztere an der Durchschnittszahl der Streiken
den messen. Folgende Zahlen bestatigen dies: 
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Tabelle II. 

N amen del' Lander 

England .............. . 
Vereinigte Staaten . . . . . . . . . . 
Deutschland (n. d.Dat.d.Gewerkschaftsstat. ) 

- Nach del' offiziellen Quelle . . 

Durchschnitts· 
zahl del' Kon. 
flikte pro J ahr 

613 
1528 
1777 
1907 

213 

Durchschnittszahl 
del' auf einen 

Jahreskonflikt kom. 
menden Streikenden 

343 
265 
101 
95 

Dasselbe wird auch durch folgende Gegeniiberstellung der Zahl 
der Konflikte und der allgemeinen (industriellen) Bevolkerungsziffer 
bestatigt. 

Tabelle 12. 

Die aktiv an del' Industrie Zahl del' Konflikte auf 
Namen del' Lander beteiligten Bevolkerungs· 100000 Menschen und 

England (1901). . . . 
Vereinigte Staaten (1900) 
Deutschland (1895) . . . 

schichten in Tausenden auf ein J ahr 

10572 
9645 
8281 

6 
16 
23 

Das erklart sich durch die groBere Zahl kleinerer Konflikte zwischen 
Arbeitern und Arbeitgebern in Deutschland. Das Dberwiegen der klei
neren Konflikte in Deutschland geht aus folgender Tabelle klar hervor. 

Tabelle 13. 
Verteilung del' Konflikte nach der Zahl del' Streikenden 

England Deutschland (nach derofftzleUen QueUe) 

Jabr Kleine bis /Mittlere von GroBe von Kleine von Mittlere von GroBe von 
ZU 50 Strei· 50 bls 500 fiber 500 11 bis 50 50 bis 500 fiber 500 

kenden Streikenden Streikenden Streikenden Streikenden Streikenden 

Anzahll °/0 IAnzahll 0/0 Anzahll 0'0 Anzahll 0'0 Anzahll 'I, Anzahll °/0 

1899 282 39,2 366 50,9 71 9,9 665 64,4 332 32,1 36 3,5 
1900 237 36,6 328 50,6 83 12,8 690 61,8 395 35,4 31 2,8 
1901 223 34,8 331 51,5 88 13,7 515 66,9 242 31,4 13 1,7 
1902 119 26,9 238 53,9 85 19,2 522 69,3 224 29,4 10 1,3 
1903 140 36,2 192 49,6 55 14,2 704 67,0 324 30,8 23 2,2 
1904 142 40,1 166 46,9 46 13,0 924 65,4 462 32,7 27 1,9 
1905 127 35,5 175 48,8 56 15,7 1137 60,5 674 35,9 68 3.e. 
1906 175 36,0 241 49,6 70 14,4 1578 57,6 1091 39,9 68 2,5 
1907 219 36,5 309 51,4 73 12,1 1126 59,6 716 37,8 48 2,6 
1908 128 32,1 201 50,4 70 17,5 721 67,9 331 31,1 10 1,0 

Durchschn. f. ein I I I I I I I I I I I j 
1 Ojahr.Periode 179 35,6 255 50,6 70 113,8 859162,6 479 34,91 33 2,Q; 
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Was die historische Entwicklung der gewerblichen Konfiikte 
anbelangt, so konnen wir sowohl in England ala auch in Deutschland 
eine ausgesprochene Tendenz zum Wachstum der relativen Anzahl der 
bedeutenderen Konfiikte, hauptsachlich auf Kosten der kleineren, 
d. h. also eine gewisse Zunahme der Intensitat des Kampfes zwischen 
Kapital und Arbeit konstatieren. Dies geht besonders aus folgenden 
Tabellen mit groBer Klarheit hervor. 

Tabelle 14. 
Verteilung der Konflikte nach der Zahl der verlorenen Arbeits

tage (England). 

Gesamt- Kleinere biB zu 250 Hittlere von 250 bIB GroBe von 5000 und 
zu 5000 verlorenen mebr verlorenen 

Jam zabI der verlor. Arbeltstagen Arbeltstagen Arbeltstagen 
Konfllkte 

I I I Anzahl 0," AnzabI ",, Anzahl 'I. 

1899. . 719 235 32,7 400 55,6 84 11,7 
1900. 688 173 26,7 389 60,0 86 13,3 
1901. 642 150 23,4 375 58,4 117 18,2 
1902. 442 90 20,4 265 59,9 87 19,7 
1903. 387 99 25,6 219 56,6 69 17,8 
1904. 354 101 28,5 198 55,9 55 15,6 
1905. 358 90 25,1 191 53,4 77 21,5 
1906. 486 151 31,1 265 54,5 70 14,4 
1907. 601 172 28,6 346 57,6 83 13,8 
1908. 399 88 22,1 216 54,1 95 23,8 

1m ga.nzen. I 5036 11 349 I 26,8 I 2864 I 56,8 I 823 I 16,4 

Tabel1e 15. 
Verteilung der Konflikte nach ihrer Dauer (Deutschland). 

Gesamt· "'- ... """""1 ......... • ... '00 
Hlttlere, die 21 

Jam zahl der 
alB 20 Tage dauerten Tage dauerten bis 100 Tage dauerten 

Kouflikte Anzahl I 0'0 Anzahl I 0" AnzabI I ", 

1899. II78 825 70,0 315 26,8 38 3,2 
1900. 1311 912 69,6 376 27,9 23 1,5 
1901. 973 635 65,3 299 30,7 39 4,0 
1902. . ,. 990 695 70,2 262 26,5 33 3,3 
1903. , 1322 925 70,0 356 26,9 41 3,1 
1904. 1822 1256 68,9 464 25,5 102 5,6 
1905. 2482 1694 68,2 685 27,6 103 4,2 
1906. 3412 2190 64,2 1075 31,5 147 4,3 
1907. 2378 1533 64,5 707 29,7 138 5,8 
1908. 1450 899 62,0 468 32,3 83 5,7 

1m ga.nzen 117 312 111564 I 66,8 1 5007 I 28,9 747 I 4,3 

Die hier angefiihrten Zahlen beziehen sich nur auf die Anzahl 
und die Verteilung der Konflikte, die einen offenen Bruch zwisch~ 
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Tabelle 16. 
VerteiIung der kleineren Konflikte in Deutschland. 

nach der Dauer nach der Zahl der Strelkenden 

Jahr Gesamtzahl die weniger als Gesamtzahl unter 10 Strelkenden 
der einen Tag dauerten der 

Kontlikte Anzahl I ·'0 
Kontlikte Anzahl I 0,. 

1899 1311 133 10,1 1288 255 19,8 
1900 1468 157 10,7 1433 317 22,1 
1901 1091 118 10,8 1056 286 27,1 
1902 1106 116 10,5 1060 298 28,1 
1903 1444 122 8,4 1374 323 23,5 
1904 1990 168 8,5 1870 457 24,4 
1905 2657 175 6,6 2403 524 21,8 
1906 3626 214 5,9 3328 591 17,7 
1907 2512 134 5,3 2266 374 16,5 
1908 1524 74 4,9 1347 285 21,2 

1m ganzen . I 18 729 I I 411 I 7,5 I 17425 I 3710 I 21,3 

Tabelle 17. 
Durchschnitt fur eine zweijiihrige Periode. 

weniger als einen Tag weniger als 10 Mann 
Jahr 

Anzahl ", Anzahl 0,. 
1899-1900 . 145 10,4 286 20,9 
1901-1902 . 117 10,6 292 27,6 
1903-1904 145 8,4 390 23,9 
1905-1906 194 6,2 557 19,7 
1907-1908 104 5,1 329 18,8 

Arbeitern und Unternehmern in Fonn sogenannter Streiks und Aus
sperrungen zur Folge hatten. Neben diesen sind aber auch solche 
Konfiikte, die nicht zu einem ofIenen ZusammenstoB fUhren, d. h. 
Konftikte, die keine Streiks oder Aussperrungen zur Folge haben, in 
der modernen Gewerkschaftsbewegung von groBer Bedeutung 1). 

Die deutsche Generalkommission der Gewerkschaften verofIent
licht seit dem Jahre 1904 hierher gehOrige Daten, die sich zu folgender 
Tabelle zusammenstellen lassen. (Tabelle 18.) 

Als interessanter Index fUr die Spannung des Kampfs zwischen 
Kapital und Arbeit, gemessen an dem Grad seiner Intensitat, kann 
das Verhaltnis zwischen der Zahl der Streikenden und der Gesamtzahl 
der Arbeiter dienen, die vor Ausbruch des Konfiikts in den betrofIenen 
Unternehmen beschaftigt waren. Aus den Tabellen 19-20 ersehen 
wir, daB die relative Anzahl der Streikenden (die aktiv oder gezwun-

1) In bezug auf England vergleiche hierzu die oben angefiilirte Bemerkung 
Shadwells. 
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Tabelle 18. 

Anzahl der Konllikte 
Von dlellen endeten ohne Streik und 

A ussperrung 

lahr Fille Arbeiter 

Fille 
Arbeiter in 

Anzahll Taullenden Anzahl in I 'I. TauBenden 'I. 

1904 - 306 - - 170 55,5 
1905 5291 1401 2968 56,0 893 63,7 
1906 8150 943 4670 57,3 627 66,4 
1907 7859 806 5067 64,4 525 65,1 
1908 5659 576 3607 63,7 449 77,9 
1909 6796 480 4507 66,3 349 72,7 

Durchschnitt ffir die 5 jahrige 
6751 \ 14164\ 1 I Periode von 1905-09 841 61,7 568 67,5 

Tabelle 19. 
Beteiligung der Arbeiter an Konflikten in den Vereinigten Staaten 

von Nordamerika. 

Vor dem Konftikt 
Von dlesen streikten waren beBch!l.ftigt 

lahr 
Arbeiter in Tauaend. mlinnUche I welbllche I zusllmmen 

min~I. I weibI. I zus. Tausendl .1. Tausendl "10 Tlluaendl °/. 

1881-1885 892 113 1005 740 82,9 84 74,3 824 81,9 
1886-1890 2340 300 2640 1466 62,6 171 57,0 1637 62,0 
1891-1895 2773 333 3106 1651 59,5 172 51,6 1823 58,7 
1896-1900 2670 358 3028 1638 61,3 181 50,5 1819 60,0 
1901-1905 4557 570 5127 2388 52,4 210 36,9 2598 50,6 

Durchschnitt fiireine 
529 1 I 596 I 315159,5\ 149,21 348158,4 25 jahrige Periode 67 33 

Tabelle 20. 
Beteiligung der Arbeiter an Konflikten in Deutschland 

(nach offiziellen Quellen). 

BiB zum Kon· Von dleBen streikten 
lIikt waren be-

Jahr schliftigt (in 

I TaUllenden) Tauaend 'I. 

1899-1900 586 258 44,0 
1901-1902 299 139 46,5 
1903-1904 561 281 50,1 
1905-1906 1804 919 50,9 
1907-1908 855 406 47,5 

Durchschnitt fiir eine 10 jahr. Periode I 410 200 48,8 

genermaBen an einem Konfiikt beteiligt sind) in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika groBer ist als in Deutschland. Dafiir aber la13t sich 
in letzterem Lande mit der Ausdehnung der Streikbewegung eine deut-
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lich ausgesprochene Tendenz zum Wachstulll dieses Teils der Arbeiter 
beobachten. In Amerika ist hingegen eher eine umgekehrte Entwicklung 
zu verzeicbnen (vgl. Tabelle 19 und 20). 

Tabelle 21. 

Aktive Beteiligung an Konflikten in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika. 

Gesamtzahl der Davon nahmen aktiv am Streik tei! 

Jahr Streikenden in 
Gesamtzahl in 10/, der besCbaft.1 '/. der Tausend. Tausenden Arbeiter Streikenden 

1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 

Durchschnitt fiir eine I 
25 jiihrige Peri ode . 

824 
1637 
1823 
1819 
2598 

348 

620 
1274 
1394 
1407 
2031 

269 

Tabelle 22. 

61,6 75,2 
48,2 77,8 
44,9 76,4 

I 
46,4 77,3 
39,5 78,1 

45,1 77,3 

Aktive Beteiligung der Arbeiter in England und Deutschland. 

Deutschland England 

Gesamtzahl Gesamtzahl Jahr der aktiv '/. der Davon waren 
am Streik beschiiftigt. '/, der der aktiv beteillgt 

Streikenden Streikenden beteiligten Arbeiter In Tausend. 
Tausend! (Tausend) '/, 

1899-1900 237 40,4 91,8 368 273 74,1 
1901-1902 125 41,8 90,0 436 228 52,3 
1903-1904 258 46,0 91,8 204 149 73,0 
1905-1906 876 48,5 95,3 311 225 71,7 
1907-1908 386 45,2 95,0 443 324 73,1 

Durchschnitt fiir eine I 
10 jiihrige Periode. 188 45,8 94,0 176 1120 1 68,2 

Fiir die Charakteristik der modernen Arbeiterbewegung ist auch 
eine Vergleichung der Daten uber die Zahl der aktiv am Streik Beteiligten 
und uber die Gesamtzahl der beschaftigten Arbeiter, mit der Zahl der 
Streikenden uberhaupt nicht ohne Interesse (vgl. Tabelle 21 und 22). 

Die offizielle Statistik Amerikas enthalt auBerordentlich interessante 
Daten fUr die Entscheidung der Frage nach dem EinfluB der Arbeiter
organisationen auf die Konflikte. Bei der Registrierung der Konflikte 
werden dart solche FaIle von Streiks, die auf Aufforderung der 
Arbeiterorganisationen unternommen wurden, besonders verzeich
net. In del' offiziellen Quelle stehen diese Falle in einer besonderen 
Rubrik: "ordered by labor organization". 

Die hierher gehorigen Zahlen sind in folgender Tabelle zusammen
gestellt: 
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Tabelle 23. 
EinfluB der Arbeiterorganisationen auf die Streiks in den Vereinigten 

Staaten von Nordamerika. 

Streiks Betrlebe strelkende . 
Jahr 

Davan waren Davon waren 1m Davon waren 
1m organisiert 1m organisiert ganzen organislert 

ganzen ganzen in 
Anzabl ", Anzahl "a Taus. Taus. a', 

1881-1885. 2491 1311 53,0 12443 9823 78,9 824 524 63,5 
1886-1890. 6682 4361 65,2 33358 29197 87,5 1637 1226 74,9 
1891-1895. 6884 4613 67,0 33380 29805 88,9 1824 1422 77,9 
1896-1900. 6736 4175 61,9 38328 34792 90,6 1821 1351 74,2 
1901-1905. 13964 11 093 79,4 63898 60178 94,1 2598 2212 85,1 

Durchschn. fiir eine 
25 jAhr. Periode 1470 1022 69,5 7256 6551 90,2 348 269 77,3 

Wir sehen also, daB der Tell der Konflikte, die von Arbeiter
organisationen angeordnet wurden, eine ausgesprochene Tendenz zur 
Zunahme erkennen laBt und zwar nicht nur im Sinne der Extensitat 
(der Zahl der Konflikte), sondem auch der Intensitat (d. h. der in 
Mitleidenschaft gezogenen Betriebe, sowie der Streikenden). Nur in der 
Periode von 1896-1900 laBt sich eine gewisse Abnahme des Prozent
satzes der Streikenden und der Zahl der Konflikte beobachten, was 
auf einen gewissen Riickgang in der Tatigkeit der amerikanischen 
Gewerkschaften hinweist, wie er nach der auBerst stiirmischen Peri ode 
von 1890-1895 und besonders nach der Streikbewegung in Chicago 
wii.hrend der Jahre 1894-1895 eintrat. 

FUr Deutschland besitzen wir folgende interessante. Zahlendaten: 
Tabelle 24. 

Streiks unter Beteiligung der Gewerkschaften in Deutschland (nach 
offiziellen Quellen.) 

Strelks Betrlebe Strelkende 

StreikB unw StreikB unter Strelks unter 
Jahr Gesamt- BeteiUgung d. Gesamt- Beteiligung d. Gesamt- Beteiligung d. 

zahl Organisation. zahl Organisation. zahl Organisation. 
(Taus.) 

Anzabl '/, Anzahl 'I. Tausend ", 

1900. 1433 869 60,6 7 740 6838 88,3 132 104 78,7 
1901. 1056 650 61,5 4561 3807 83,4 63 44 69,8 
1902. 1060 644 60,8 3437 2831 82,3 60 41 68,3 
1903. 1374 944 68,7 7000 6338 90,5 101 81 80,2 
1904. 1870 1381 73,7 10231 9551 92,5 120 101 84,2 
1905. 2403 1806 75,1 14481 13439 928 420 395 94,0 
1906. 3328 2559 76,9 16246 15134 93,2 296 250 84,4 
1907 . 2266 1679 74,1 13092 12020 91,8 203 168 82,7 
1908. 1347 1005 74,6 4774 4328 90,7 76 58 76,3 
1909. 1537 1167 75,9 4811 4219 87,7 107 85 79,4 

Durchschn. fiir eine 
10 jahr. Periode. 1767 1270 71,8 8646 7851 90,8 158 133 84,1 
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Wenn man erwarten konnte, daB die Arbeiter mit dem Wachstum 
ihrer Organisationen sich naturgemaB immer starker an der Streik
bewegung beteiligen wiirden, so bietet folgende Frage, die in der 
Literatur der Gewerkschaften sehr haufig aufgeworfen wird, ein besonderes 
Interesse dar: tragen die Organisationen zu einer Starkung oder zu einer 
Schwachung der Streikbewegung bei 1 Auch fiir die Entscheidung dieser 
Frage fehlt es uns an unmittelbaren Daten, besonders da wir es hier 
mit einem verwickelten ProzeB zu tun haben, und da die Streikbewegung 
von einer ganzen Reihe von Umstanden abhangt. Aber die Zahlendaten 
lassen doch bis zu einem gewissen Grade erkennen, daB sich bei den 
Arbeitern in den starker organisierten Industriezweigen eine schwiichere 
Tendenz zu einem aktiven Vorgehen gegen die Unternehmer bemerkbar 
macht. So finden wir z. B. fiir Amerika in den Berichten der Industrie
kommission aus den Jahren 1900/02 folgende Daten l ). 

Tabelle 25. 
Einflu13 der Organisationen auf die Streiks in den Vereinigten 

Staaten von Nordamerika 2). 

... Streiks, die ';~$ ... Streiks, die =w~ '" '" "'" von den ~·U "'" von den +"'''0'-

l~ Gewerk- S="'''' :2zj Gewerk- :a~~ 
Berufe mit starken schaften .c~< Berufe mit schwach. !'e schaften -5~< 

Organisationen 
..,~ angeordnet ~~8 Organisationen angeordnet ~bg 13'" S.., 
.. til wurden 

.c .... o .. til wurden "til 0 ~tIl.-< ttl --- ....... ... !:l ... i '" '" <;!l Anzahll % A"''' <;!l iAnzahll "10 ""' .. A~ .. 

Transportarbeit. 1262 554 44 52,5 Wollindustrie 289 37 13 36,8 
Glasarbeit 374 188 50 140,5 Papier-

" 
43 8 18 2,8 

Schiffsbau 151 83 83 76,6 Baumwoll-" 512 106 20 68,0 
Maschinenbau 452 300 66 25,7 Gummi-

" 
56 13 22 46,7 

Steinarbeit 856 612 71 56,8 Teppich- " 137 45 33 124,0 
Tabakarbeit 1509 1102 73 118,1 Seiden-

" 
287 133 46 83,0 

Buchdruck. 765 657 86 15,5 Kohlen-
" 

2512 1303 51 297,3 
Bauarbeit 4440 3989 89 30,2 Ziegelbrennerei 184 96 52 54,7 
Bierbrauer . 81 73 90 45,8 Lederarbeit. 862 639 74 32,5 

Zusammen. \9890 \7558176\ 62,5 Zusammen . \4882\2380 148\ 82,9 

Wahrend also in den starker organisierten Berufen 76 % alIer 
Streiks auf Anordnung der Organisationen unternommen wurden, 
wurden in den Berufszweigen, die nur schwache gewerkschaftliohe 
Organisationen besaBen, nur 48 % auf Anordnung der Gewerkschaften 
proklamiert; dabei ist die Durchschnittszahl der Streikenden im Ver
haltnis zur Gesamtzahl alIer Arbeiter eines bestimmten Bernfs in der 
ersten Gruppe bedeutend kleiner - 62 auf tausend gegen 83 auf 
tausend. 

') Rep. of the Ind. Commission vol. XVII siehe p. 638 u. fI. 
t) 1m Vergleich mit den Daten, die dem ZensuB von 1890 entnommen sind. 
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Dieser Umstand weist bis zu einem gewissen Grade auf einen 
hemmenden EinfluB hin, den starke Arbeiterorganisationen auf die 
Streikbewegung ausfiben. 

Einen au.BerordentIich wertvollen Index der Spannkraft des Kampfs 
zwischen Arbeitem und Untemehmem bilden auch die Daten fiber die 
wa.hrend eines Konflikts verausgabten Geldmittel. Da wir uns 
auf ilie recht problematischen Daten der offiziellen Statistik Amerikas 
zu dieser Frage nicht verlassen konnen, mfissen wir uns auf das hierher 
gehOrige Material beschranken; das wir den Berichten der englischen 
und der deutschen Gewerkschaften entnehmen. 

Die engIische Board of Trade verofl'entIicht alljahrIich Zahlen
daten fiber die Tatigkeit der hundert bedeutendsten Trade Unions l ), 

die ungefahr die Hiilfte aller organisierten Arbeiter des Konigreichs 
zu ihren MitgIiedem ziihlen. 

Diese Daten lassen sich zu folgender interessanten Tabelle zusamen
stellen. 

Tabelle 26. 
Ausgaben der 100 bedeutendsten Trade Unions fiir Konflikte in 

England. 

Gesamtausgaben Ausgaben fUr Konftikte. 

Jam In Tausend 
Tausend Pfund 10" der Gesamt-IDurebschnlttliCb Pfund Sterling Sterling ausgaben pro Kopf 

1898 1476 326 22,1 5 sh. ll%d 
1899 1252 120 9,6 2 .. 0% .. 
190Q 1456 153 10,5 2 

" 6% .. 
1901 1641 210 12,8 3 " 5%" 
1902 1800 218 12,1 3 " 7 " 1903 1917 172 9,0 2 

" 10%" 
1904 2054 124 6,0 2 ,. 1 ,. 
1905 2064 211 10,2 3 " 5%" 
1906 1958 152 7,7 2 

" 
4 

" 1907 2054 133 6,1 1 
" 

10 
" 

Durchschnitt fiir eine I 1 13 sh. 10 jiiJuige Periode . 1767 182 10,3 O%d. 

Folgende Daten, die wir den Kassenberichten, der deutschen 
Zentralverbande entnehmen, lassen sich gleichfalls zu einer Tabelle 
zusammenstellen2). 

1) Vergleiche Reports on Trade Unions, die Board of Trade (Labour 
Department) erscheint periodisch und bringt eine vergleichende Obersicht iiber 
die sich auf die letzten zehn Jahre beziehenden Daten. 

2) Diesa Tabelle geht auf die Daten aus den entsprechenden Jahren zuriick, 
d. h. auf Daten, die seit dem Jahre 1904 alljahrlich im Internationalen Bericht iiber 
die Gewerkschaftsbewegung, herausgegeben von dem internationalen Sekretar der 
gewerkschaftlichen Landeszentralen, VerI. der Generalkommission der Gewerk
schaften Deutschlands, publiziert werden. 
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Tabelle 27. 
Ausgaben der Zentralverbii.nde in Deutschland. 

Davon Konflikte 

.1ahr 
Gesamtausgaben 
in tausend Mark Tausend Mark 1'10 der Gesamt'IDurchSChnlttlloh 

a1l8gaben pro Kopf 

1898 4280 1073 25,0 2,02M. 
1899 6451 2122 32,9 2,06 " 
1900 8088 2626 32,4 3,08 " 
1901 8967 1879 20,9 2,08 " 
1902 10605 1930 19,3 2,06 " 
1903 13724 4530 33,0 5,01 " 
1904 17739 5869 33,1 5,06 " 
1905 25024 9674 38,6 7,02 " 
1906 36963 13748 37,2 8,01 " 
1907 43122 13196 30,5 7,01 " 

Durchschnitt fiir eine I 
10 jii.hrige Periode . 17 436 5665 32,5 4,44M. 

In den ersten J ahren nach der Griindung der Generalkommission 
(1892/93) betrug der fiir Arbeitskonflikte ausgesetzte Posten der Zentral· 
verbande nur 2-3 % samtlicher Ausgaben. Wenn wir die Durchschnitts
zahlen fiir eine fiinfjahrige Periode beriicksichtigen, so erhalten wir 
folgende bestandig wachsende Reihe. 

Jahre Ausgaben in Prozenten 

1892-96 . 10 
1897 -1901 .... 27 
1902-1906 .... 32 

Aber die A usgaben der Zentralverbli.nde fiir Streiks beschrii.nken 
sich nicht auf die hier angefiihrten Posten, denn unter diesen fehlt 
noch eine Reihe anderer von auBen einlaufender Beitrage (Beftrage der 
Kartellverbande, Beitrage, die durch besondereSammlungen aufgebracht 
werden usw.). Nach Berechnungen des Vorsitzenden der General
kommission der Zentralverbande, C. Legien, wurden wahrend der ganzen 
Zeit, seit diese KommissioIi existiert, d. h. seit dem Jahre 1891, 
von der Gesamtsumme der Ausgaben aller zentralen Gewerkschaften 
= 117,6 Millionen Mark - 60 Millionen Mark (d. h. mehr als die Halfte, 
also 50,8 % aller Ausgaben) in Form von Streikunterstiitzungen aus
gezahltl). Wenn wir die von auBen einlaufenden Beitrage mitrechnen, 
so lassen sich die Gesamtausgaben fiir Streiks in Deutschland wahrend 
der Periode von 1890-1908 zu folgender Tabelle zusammenstellen. 

1) VgI. 5. InternationalerBericht. 1907 (erschienen 1909) S. 98. 
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Tabelle 28. 
Gesamtausgaben fur Streiks in Deutsohland wiLhrend 19 Jahren. 

Jahr 

1890-1893. 
1894-1896. 
1897-1899. 
1900-1902. 
1903-1905. 
1906-1908. 

Zusammen in 19 Jahren . 
Durohsohnitt fiir 1 Jahr • 

rftk onftlkte in Tausend 
Mark 

2352 
3821 
5230 
7689 

21566 
30139 

70797 
3726 

Davon wurden den Gewerkllchaftakassen 
entnoJDIDen 

Tausend Mark I 'I, 

1308 
1015 
3843 
6263 

17927 
28453 

58809 
3095 

55,6 
26,6 
73,4 
81,4 
83,4 
94,4 

83,0 

Somit laBt sich bei den deutschen Gewerkschaften eine ausge
sprochene Tendenz beobachten, die Ausgaben fUr Konflikte aus den 
eigenen Ersparnissen zu decken und nicht auf eine Unterstiitzung von 
auBen zu reehnen. 

9. 
FUr das Verstii.ndnis der wahren Natur der modernen Gewerkschafts

bewegung hat unter allen hierher gehOrigen Fragen wohl die Frage 
nach den Motiven und .AnJ.assen der Konflikte zwischen Kapital und 
Arbeit die groBte Bedeutung. Leider kann nur dies Problem bei dem 
gegenwartigen Stand der statistischen Daten, die sich auf diese Seite 
der Frage beziehen, keine einigermaBen erschOpfende Losung finden. 
Einerseits ist die Frage schon an und fUr sich sehr kompliziert, da. sie 
nur unter Aufwendung groBer Miihen eine allgemeine zahlenmaBige 
Behandlung zulaBt. Andererseits aber tritt gerade an diesem Problem 
die Unvollkommenheit der modemen Organisation der Streikstatistik 
mit besonderer Klarheit zutage. 

Die Kompliziertheit der Frage nach den Motiven oder Anlassen 
der Konflikte zwischen den Interessen von Kapital und Arbeit hangt 
ihrerseits von zwei Arlen von Umstii.nden abo Do. wir as hier mit einer 
Erscheinung aus dem Gebiet menschlicher Handlungen zu tun haben, 
beriihrt sich die Frage nach den Anlassen und Motiven zu Streiks 
mit der schier uniibersehbaren Spbii.re der psychologischen Analyse, 
sofem diese die Motive menschlicher Handlungen zum Gegenstand hat. 
Wie wir schon oben bemerkt haben, ist man in England schon langst auf 
die auBerordentliche Kompliziertheit solcher Interessenkonflikte, bei 
denen nehen den wirtschaftlichen Interessen a.uch die Interessen und 
Forderungen der Moral eine groBe Rolle spielen, aufmerksam geworden 
(vgl. das iiber Kettle gesagte). Diese letzten Motive erhalten in unserer 
Zeit mit der Entwicklung des SelbstbewuBtseins der Arbeiter und mit 
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der Durchffihrung einer strengen wohldisziplinierten Organisation 
auf der Seite der Arbeit wie auf der des Kapitals eine weit grollere 
Bedeutung, als dies vor einem halben Jahrhundert zu einer Zeit, wo schon 
Rupert Kettle in seinen Werken auf diese Motive hingewiesen hat, 
der Fall war. 

Zu Kettles Zeiten fanden Konflikte, die durch derartige Motive 
hervorgerufen wurden, hauptsachlich darin ihren Ausdruck, dall die 
Arbeiter sich iiber die personliche Behandlung, die ihnen von Seiten der 
Unternehmer und der hOheren Angestellten zuteil wurde, beklagten. 
Bis auf die jiingste Zeit kam es vor, daB die Arbeiter grob und gering
schatzig behandelt wurden, daB ihre Menschenwiirde nicht respektiert 
wurde usw., und solche Falle ereigneten sich sogar in den kultiviertesten 
Landern Europas. Heutzutage haben derartige moralische Motive 
schon viel von ihrer Bedeutung verloren, und an ihre Stelle sind andere 
umfassendere und allgemeinere Motive getreten. Zu dieser Art von 
Motiven gehOrt z. B. die Forderung, dall die Unternehmer die Arbeiter
organisationen anerkennen, daB sie die Arbeiterfiihrer mit besonderer 
Achtung behandeln, den Arbeitern das Recht zugestehen sollen, an 
der Festsetzung des Arbeitsvertrages teilzunehmen usw. AIle diese 
Motive stehen im engsten Zusammenhang mit dem Charakter der 
modernen Arbeiterbewegung und sind nur dem verstandlich, der diese 
Bewegung genauer studiert hat und sie iiberhaupt gut kennt. Es ist 
daher absurd, sich bei der Erforschung der Motive, oder, wie man sich 
auszudrUcken pflegt, der "Ursachen" bestimmter gewerblicher Konflikte 
auf die niederen Polizeiorgane zu verlassen. 

Nicht weniger kompliziert ist auch die rein wirtschaftliche Seite 
der Streikmotive. 

Wenn die Sorge um die materielle Existenz bei dem gegenwartigen 
Stand der Lohnfrage ein fundamentales Problem bildet, so findet dieses 
Motiv bei einem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit durchaus nicht 
immer einen klaren und offenen Ausdruck, wie dies bei der Frage nach 
ErhOhung oder Herabsetzung des Lohnes der Fall ist. Mit dem Wachs
tum unserer modernen industriellen Technik kann die Frage nach der 
materiellen Lage der Arbeiter die verschiedensten Formen annehmen, 
haufig sogar solche, die einem Auge, das nicht in die Geheimnisse der 
modernen Produktionsverhaltnisse eingedrungen ist, verborgen bleiben 
miissen. Um sich klareRechenschaft iiber die Frage nach den Motiven 
oder Anlassen (nach der Ursache) eines Konflikts ablegen zu konnen, 
mull man aIle Umstande, die einem Konflikt vorausgingen, genau 
kennen: wie und wodurch die Unzufriedenheit entstand, ehe sie in 
einer Reihe bestimmter Forderungen einen objektiven Ausdruck 
fand, die dann den Unternehmern von den Arbeitern unterbreitet 
wurden. 
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Um sich in all diesen Fragen zurecht zu finden, dazu gehort wieder
um eine kompetente Personlichkeit, die der modernen Arbeiterbewegung 
nahe steht und die ganze Kompliziertheit des modernen wirtschaft
lichen Lebens durchschaut. 

Wenn somit die Frage nach den Motiven oder Anlassen der ge
werblichen Konflikte, im allgemeinen der zahlenmaBigen Analyse, 
groBe Schwierigkeiten darbietet, so werden diese Schwierigkeiten, 
wie wir schon oben erwahnt haben, bei der gegenwartigen auBerst 
unvollkommenen Organisation der statistischen Amter noch weit groBer. 
Wir brauchen uns nur dessen zu erinnern, daB in Deutschland das 
unterste registrierende Organ aus niederen Polizeibeamten besteht, 
denen die ungeheure Mehrzahl aller Arbeiter unverhullte Feindschaft 
und starkes MiBtrauen entgegenbringt. Besonders aber gilt dies fur die 
Zeit, wahrend eines gewerblichen Konflikts. Solche Schwierigkeiten, 
die fUr die offizielle deutsche Statistik nahezu unuberwindlich sind, 
sucht das deutsche statistische Amt dadurch zu beseitigen, daB es das 
Hauptmotiv, das den Grund fUr einen bestimmten Konflikt abgibt, nicht 
besonders hervorhebt, uud daB es verlangt, daB bei der Registrierung 
jedes einzelnen Falles sa m tliche Motive oder Anlasse, die fUr die 
Entstehung des Konflikts maBgebend waren, registriert werden. Bei 
der Zusammenstellung der auf diese Weise gewonnenen Daten werden 
dann samtliche Falle nach Motiven geordnet, so daB ein und derselbe 
Fall mehrmals und zwar genau so viele Male erwahnt wird, als die Zahl 
der registrierten Motive betragt, die AnlaB zu seiner Entstehung gaben, 
mit andern Worten, in der offiziellen deutschen Statistik werden die 
Konflikte nicht nach ihren Motiven, sondern die Motive selbst 
registriert. 

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika werden bei der Zu
sammenstellung der Ergebnisse die reinen Falle, d. h. die, denen nur ein 
einziges klar ausgesprochenes Motiv zugrunde liegt, und die kompli
zierten Falle, denen laut der Registrierung auBer dem eigentlichen 
Hauptmotiv noch andere Anlasse und Motive zugrunde lagen, unter
schieden. In England endlich, wo die ganze Tatigkeit der Sammlung 
und Bearbeitung der sich auf die Arbeitskonflikte beziehenden Daten 
in den Handen kompetenter Personen liegt, die der Arbeiterbewegung 
nahestehen, werden die registrierten Falle nach Grundmotiven 
(oder "Ursachen") geordnet. Diese Methode wird auch in Deutsch
land von der Gewerkschaftsstatistik (von der Generalkommission) 
befolgt. 

So kommt es, daB wir fur die verschiedenen Lander kein einheit
liches Material besitzen, und daher kann die zahlenmlWige Analyse 
der hierher gehOrigen Daten naturlich keine Grundlage fUr allgemeine 
und weittragende Schlusse und Folgerungen abgeben. 
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Der Ar beitslohn, eins der wichtigsten Motive, die zu gewerb
lichen Konflikten fiihren, ist ein auBerst interessanter Index fur den 
Charakter der Streikbewegung in den verschiedenen Landem. Soweit 
man sich auf die statistischen Daten, die es hieriiber gibt, verIassen kann, 
laBt sich aus den unten angefiihrten Tabellen etwa folgende Tendenz 
feststellen: England, ein Land, in dem die Beziehungen zwischen 
Kapital und Arbeit sich bereits befestigt haben und stabil geworden 
sind, ist durch eine auBerordentliche Konstanz der aus Lohndifferenzen 
entspringenden Konflikte ausgezeichnet, wobei deren Zahl durchschnitt
lich im Vergleich zu andem Landem sehr groB ist. 

In Amerika lassen die wegen Lohnfragen entstehenden Konflikte 
eine andere Tendenz erkennen. 1m Verhaltniszu der Gesamtzahl 
der Konflikte ist die relative Anzahl der infolge von Lohndifferenzen 
entspringenden Konflikte durchschnittlich bedeutend gel'inger als in 
England. Und obgleich sich in England auf Grund beider fundamentaler 
Kriterien - der Zahl der Konflikte (ihrer Extensitat) und del' Zahl der 
Streikenden (ihrer Intensitat) - im Durchschnitt die gleiche relative 
Anzahl von Konflikten, die infolge von Lohnstreitigkeiten entstehen, 
ergibt, fallen in Amerika die beiden erwahnten Kriterien nicht zusammen: 
nach der Zahl der FaIle ist die Anzahl der Konflikte, die auf Grund von 
Lohndifferenzen entstehen, bedeutend geringer als nach del' Zahl del' 
Streikenden. Danach k6nnte man glauben, daB der Arbeitslohn haufiger 
das Motiv fiir groBe Konflikte abgibt, wahrend fiir kleinere Konflikte 
andere Motive maBgebend sind. 

Eine indirekte Bestatigung dieser Ansicht finden wir in den Daten 
der deutschen Gewerkschaftsstatistik (del' Generalkommission). Nach 
diesen Daten ist in Deutschland die relative Zahl del' auf Grund von 
Lohndifferenzen entspringenden Konflikte (fur die jene das Haupt
motiv abgeben) im Vergleich mit den beiden genannten Landem sehr 
unbedeutend, besonders wenn wir die Zahl del' Streikenden zum MaBstah 
nehmen. 

Dieses geht aus der folgenden Tabelle 29 (s. S. 226) hervor. 
AuBel' del' allgemeinen Frage nach dem Arbeitslohn als dem Grund

motiv gewerblicher Konflikte bieten auch noch einige andere speziellere 
Fragen, die mit jener im Zusammenhang stehen, ein gewisses Interesse 
dar. 

So z. B. unterscheidet die Statistik zwei Arten von Konflikten, die in
folge von Lohndifferenzen entstehen: einerseits gibt es Streitigkeiten, die 
durch das Streben der Arbeiter, ihre Existenzmittel zu vermehren, her
vorgerufen werden - Konflikte, die auf eine ErhOhung des Arbeitslohns 
abzielen, und femer gibt es FaIle, wo die Arbeiter bestrebt sind, die 
bestehende Norm des Arbeitslohnes aufrecht zu erhalten, wenn die 
Untemehmer es versuchen, diese Norm herabzudriicken - dies sind 

S.hwittan 15 
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Tabelle 29. 
Gewerbliche Konflikte, die infolge von Lohndifferenzen entstanden. 

England Vereinigj;e Staaten von Deutschland (nach der 
Nordamerika GewerkschaftsstatlBtlk) 

lahr Konllikte Es streikten Konflikte Es Btreikten Konllikte Es streikten 

Anzahl 'I. Taus. "10 Anzahl 'I, Taus. '10 Anzahl 'I, Taus. 'I. 

1896 - - - - 573 53,8 178 71,5 - - - -
1897 - - - - 684 61,6 349 83,8 - - - -
1898 - - - - 653 59,5 187 71,1 - - - -
1899 460 64,0 121 67,2 1020 55,5 293 67,8 - - - -
1900 438 67,6 117 62,2 967 52,5 373 65,7 326 40,4 35 34,6 
1901 402 62,6 86 48,0 1291 42,8 214 37,9 340 49,1 20 50,0 
1902 267 60,4 174 68,3 1570 48,4 446 64,5 462 57,4 25 51,1 
1903 232 60,0 65 56,4 1570 47,9 396 50,2 617 51,4 37 48,6 
1904 233 65,6 57 65,5 942 38,9 314 54,7 746 49,3 52 50,0 
1905 235 65,6 55 60,0 891 40,7 186 61,5 856 41,3 60 16,5 
1906 332 68,3 137 63,0 - - - - 1241 40,8 82 36,7 
1907 384 63,9 87 60,0 -- - - - 1082 43,8 76 43,2 
1908 249 62,6 229 76,0 - - - - 973 54,2 34 51,5 

Durchschn. l 
323 64,1 113 65,7 1034 48,1 293 60,4 739 46,2 46 35,2 fiir eine J 

10jiihr. Per. 

KonHikte, bei denen die Arbeiter gegen eine Herabsetzung des Arbeits
lohnes kampfen. 

Soweit man sich auf die hierher gehOrigen statistischen Daten 
verIassen kann, konnen wir iiberall ein starkes trberwiegen der ersten 
FaIle konstatieren, aber nicht iiberall in gleichem MaBe. 

Wenn wir die Zahl der Streikenden zum Kriterium nehmen, so er 
halten wir folgende Zahlendaten. (Tabelle 30-32.) 

Aus diesen Tabellen ersehen wir vor allem, daB der relative Anteil 
jeder der beiden Gruppen von KonHikten von Jahr zu Jahr auGer
ordentlich schwankt, aber im Durchschnitt ist doch die relative 
Anzahl der Kampfe, die auf eine ErhOhung des Arbeitslohns abo 
zielten, in England bedeutend kleiner als in Deutschland; dafiir ist 
natiirlich die relative Anzahl der KonHikte, die infolge einer Herab
setzung des Lohns entspringen, entsprechend bedeutend groBer. Die 
Vereinigten Staaten von N ordamerika nehmen in dieser Beziehung eine 
mittlere Stellung ein. 

Man darf annehmen, daB in Landern, wo die Norm des Arbeits
lohns (der sogenannte "Reallohn") niedriger ist, der Kampf um den 
Arbeitslohn auf Seiten der Arbeiter naturgemaG einen aggressiveren 
Charakter haben wird: man muG bereits ein gewisses Minimum besitzen, 
wenn man sein Streb en darauf richten will, es sich zu erhalten, und 
dieses Minimum liegt in Deutschland natiirlich viel tiefer als in Amerika 
oder in England. 
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Tabelle 30. Tabelle 31. 
Konflikte, die infolge von Lohn
differenzen entstanden, England. 

s . 
"'~ ~" WegeD Er- WegeD .~E-< ..., -
.0:- hOhung d . Herabsetz. 
"''''': 

Jahr ";!l Arbeits- d. Arbeits-
." iohnes lohnes 
j~ 
<1l" 

Taus·1 'I. Taus·1 'I. ''.is 
~<1.l 

1899. I 81 74 91,3 7 8,7 
1900. 64 57 88,9 7 11,1 
1901. 35 20 57,1 15 42,9 
1902. 41 15 36,6 26 63,4 
1903. 26 14 53,8 12 46,2 
1904. 19 5 26,3 14 73,7 
1905. 25 14 56,0 11 44,0 
1906. 64 59 92,2 5 7,8 
1907. 29 25 86,2 4 13,8 
1908. 158 16 10,1 142 89,9 

Durchschn. f. 

" 130 
aine 10jiihr. 

Periode 55,5 24 44,5 

Streiks, die infolge von Lohn
differenzen entstanden, Deutsch
land (nach Angaben der Gen.-Kom.) 

.S Wegen Er-
=", htihung d. 

Wegen 
15= Herab-.0:" Arbeits-Jahr '0; ~ setzuua 
~~ lohnes 

'" >"1 
Taus·1 °/0 Taus·1 °/. 

1900. 35 31 88,5 4 11,5 
1901. 20 11 55,0 9 45,0 
1902. 25 18 72,0 7 28,0 
1903. 37 28 75,7 9 24,3 
1904. 52 45 86,5 7 13,5 
1905. 60 49 81,7 11 18,3 
1906. 82 71 86,6 11 13,4 
1907. 76 65 85,5 11 14,5 
1908. 34 17 50,0 17 50,0 

Durchschn. f. 
eine 9jiihrige 

Periode 46 37 80,4 9 19,6 

Tabelle 32. 
Konflikte, die infolge von Lohndifferenzen entstanden. Vereinigte 

Staaten von Nordamerika. 

Wegen Erhtihung des WegeD Herabsetzuug 

Jahr 
Es Arbeitslohnes des ArbeitBlohnes 

streikten Tausend I 'I. Tau send I "I. 

1881-1885. 620 381 61,4 239 38,5 
1886-1890. 867 607 70,0 260 30,0 
1891-1895. 1060 703 66,3 357 33,7 
1896-1900. 874 662 75,7 212 24,3 
1901-1905. 870 670 77,0 200 23,0 

Durchschn. fUr eine 25jiihr., 
Periode . . . . . .. 171 121 70,7 50 29,3 

Die Mangelhaftigkeit der Daten und das schon erwahnte Schwanken 
des relativen Anteils beider Gruppen von Jahr zu Jahr laBt gegenwartig 
keinc weiteren Folgerungen zu. 

Neben dem Arbeitslohn ist die Arbeitszeit ein zweites au3er
ordentlich wichtigesMotiv, das gegenwartig die Veranlassung zu gewerb
lichen Konflikten gibt, obwohl die relative Anzahl dieser Art von 
Konflikten stark hinter der solcher Konflikte zuriickbleibt, die infolge 
von Lohnstreitigkeiten entstehen. Wenn wir das gleiche Kriterium wie 

15* 



228 Die Streikstatistik. 

Tabelle 33. 
Konflikte wegen der Arbeitszeit (nach der Zahl der Streikenden). 

I England I 
Vereinigte Staaten Deutschland (nach An-

lahr von N ordamerlka pOOn der Gen.-Kom.) 

Tausend ", Tausend I ", Tausend '10 

1896 . - - 4 1,6 - -
1897 - - 4 0,9 - -
1898 . - - 6 2,3 - -
1899 . 5 2,8 25 5,8 - -
1900 . 8 4,2 27 4,6 4 4,0 
1901 30 16,7 107 18,9 1 2,5 
1902 . 9 3,8 40 5,9 1 2,0 
1903 . 4 3,3 105 13,3 2 2,6 
1904 '. 2 2,3 36 6,2 5 4,8 
1905 . 6 6,4 17 5,6 4 1,1 
1906 7 3,2 - - 6 3,1 
1907 5 3,4 - - 8 4,5 
1908 9 3,0 - - 1 1,5 
Dnrchschnitt 8 4,2 37 7,2 4 2,9 

friiher (die Zahl der Streikenden) zugrunde legen, so erhalten wir fOlgende 
Zahlen (vgl. Tabelle 33). 

Weit groBer ist die relative Anzahl der Konflikte, die mit der 
Tatsache der Arbeiterorganisation zusammenhangen und bei denen sich 
der Kampf urn die Anerkennung dieser Organisationen durch die Unter
nehmer dreht. Man bnn erwarten, daB inLandern, wo die Beziehungen 
zwischen Kapital und Arbeit bereits einen stabileren Charakter haben, 
diese Gruppe von Konflikten weniger zahlreich sein wird als in Landern, 
wo die Beziehungen zwischen Arbeitern und Unternehmern sehr zu
gespitzt sind. Dieser Satz findet seine Bestatigung in Tabelle 34, 
in der die entsprechenden Daten fiir England und die Vereinigten 
Staaten zusammengestellt sind. 

In der Statistik Englands und Amerikas sind die Daten fiber die 
Konflikte, die aus der Solidaritat oder Sympathie entspringen (Sym
pathetic Disputes), zu einer besonderen Gruppe vereinigt. Diese Art 
von Konflikten zwischen Kapital und Arbeit ist im Verhaltnis zur 
Gesa.mtzahl derKonflikte und nach derGesamtzahl der an ihnen beteilig
ten Arbeiter nicht besonders zahlreich. 

Wie wir aus der Tabelle 35 ersehen konnen, ist die relative 
Anzahl solcher Konflikte in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
ein wenig gOOBer als in, England. 

AuBer den soeben angefiihrten speziellen Anliissen oder Motiven 
zu gewerblichen Konflikten gibt es noch eine Erscheinung, die fiir die 
Cha.rakteristik der modernen Gewerkschaftsbewegung von einiger Be
deutung iat. 
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Tabelle 34. 
Konflikte wegen Anerkennung der Arbeiterorganisationen. 

England Vereln. Staaten von Nordamerlka 

Jabr Konllikte I Ee streikten Kon1likte I Es strelkten 

Anzahll "I. Tausendl 0'0 Anzahll 0'0 Tausendl 0,. 

1896 - -

I 
- - 406 38,0 55 22,1 

1897 - - - - 325 29,3 45 10,8 
1898 - - - - 338 30,8 48 18,2 
1899 46 6,4 6 3,1 628 34,2 85 19.7 
1900 45 6,9 21 11,2 645 35,0 137 24,1 
1901 38 5,9 12 6,8 1269 42,1 186 33,0 
1902 29 6,8 26 10,3 1226 37,7 152 21,9 
1903 25 6,4 18 15,3 2174 59,6 181 23,0 
1904 15 4,0 8 9,7 1132 46,8 165 28,7 
1905 21 5,8 9 10,0 1002 45,9 75 24,8 
1906 32 6,6 53 23,7 - - - -
1907 50 8,3 18 12,2 - - - -
1908 29 7,2 13 4,5 - - - -

Durchschnitt fiir eine I 
10 jii.hrige Periode . 33 I 6,5 \ 18 \ 10,5 884\ 41,2\ 113 \23,3 

Tabelle 35. 
Sympathiestreiks. 

Konfllkte ~ Es strelkten 

Gesamt· 8chnltt Ge~amt. Geeamt- schnltt Ge~amt-I DUfCh·lo, der I Dureh-Io' der 

zahl !:~ zabl zahl ra~ zahl 

England (1899-1908) . . . . . 
Vereinigte Staaten (1881-1900). I 

51 I 5,1 1 1,0 I 21 1 2,1 1 1,2 1419 56,7 3,7 438 17,5 .4,5 

Wir finden in der deutschen Gewerkschaftsstatistik noch eine Ein
teilung der Konflikte in "Angriffsstreiks" und in "Abwehrstreiks". 
Die hierher gehOrigen Daten erstrecken sich fiber eine 19 jii.hrige Periode, 
und so kann man sich denn bis zu einem bestimmten Grade ein Urteil 
dariiber bilden, welche Art von Konflikten die Tendenz ZUlli Steigen 
hat. Es hat den Anschein, daB die relative Zahl der Angriffsstreiks 
im Rfickgange begriffen ist, was aus der folgenden Tabelle (36) klar 
hervorgeht, besonders wenn wir zwei Perioden: bis ZUlli Jahre 1900 
und nach dem Jahre 1900 unterscheiden. Auch der Umstand ist von 
Interesse, daB aIle vier fundamentalen Kriterien fUr die Extensitii.t und 
Intensitat der industriellen Konflikte im allgemeinen auf eine gleich
maBige Verteilung dieser Art von Konflikten hinweisen. 
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Tabelle36. 
Angriffsstreiks in Deutschland (nach Angaben der Gen .• Komm.). 

Konllikte Es streikten Verlorene Ausgaben 
Jam Arbeitstage 

Anzahll 'I. Tausend 01. Tausendl 01. rr~usendl 'I. Mark 

1900. 514 60,3 87 75,0 903 73,4 1947 66,3 
1901. . 291 40,0 23 47,7 571 47,8 1153 45,8 
1902. . 289 33,6 33 58,9 535 55,5 1136 50,7 
1903. 603 47,0 54 44,6 866 33,0 2540 50,6 
1904. 886 54,5 81 59,6 1254 59,1 3121 56,2 
1905. 1261 54,3 333 65,5 5170 70,2 5869 53,2 
1906. 2045 58,8 184 58,2 3360 53,2 6689 50,3 
1907. 1635 58,6 143 50,8 2277 44,4 5082 41,1 
1908. 678 33,1 30 23,6 497 24,2 1082 24,1 

Duro haehn. f. die 9 jahr. 
Periode (1900-1908) . 911 51,2 107 56,6 1715 53,2 3179 48,2 

Durohschn. f. die 19 jithr. 
Periode (1890-1899) • 2023 53,6 312 76,1 - - 7763 72,0 

10. 
Die quantitative Analyse der Ergebnisse gewerblicher Konflikte 

ist, sofem ihre Erfolge in Frage kommen, vielleicht das schwierigste 
unter allen hier von uns untersuchten Problemen. Einerseits macht sich 
gerade in bezug auf diese Frage die Unvollkommenheit einer zahlen
maGigen Analyse im allgemeinen und die Mangelhaftigkeit der ent
sprechenden statistischen Daten im einzelnen besonders stark fiihlbar. 
Andererseits aber wird ein jeder, der die Frage nach dem Erfolg oder 
der Erfolglosigkeit des Streiks behandelt, aus sehr verstandlichen 
psychologischen Griinden bestrebt sein, sich sein Urteil auch durch die 
entsprechenden Zahlendaten bestiitigen zu lassen. 

Wir haben oben schon den Gesichtspunkt festgestellt, von dem aus, 
wie wir glauben, allein eine Losung des hier beriihrten Problems moglich 
wird. 

Wenn wir uus ein Urteil fiber die Ergebnisse der gewerblichen 
Konflikte unserer Zeit (und im besonderen der Streiks) bilden wollen, 
mfissen wir zwei Fragen unterscheiden: die spezielle Frage nach den 
unmittelbaren Ergebnissen eines jeden einzelnen Konflikts, d. h. die 
Frage, ob die von den Arbeitem eingereichten Forderungen bewilligt' 
wurden oder nicht, und daneben die allgemeinere Frage nach den 
tatsachlichen Erfolgen der gewerblichen Konflikte, d. h. eines ganzen 
sozialokonomischen Entwicklungsprozesses, der auf die Schafiung 
neuer wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit hin
zielt. Von diesem letzteren Standpunkt aus laGt sich die allgemeine 
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Frage nach den Aussichten und nach der Wirksamkeit des Streiks 
nicht danaeh entseheiden, ob in den einzelnen Fallen die gestellten 
Forderungen bewilligt wurden oder nieht, sondern nur danach, ob sieh 
die Entwicklung der Gewerksehaftsbewegung in der Richtung einer An
naherung an ein solehes Industriesystem vollzieht, in dem die Arbeits
bedingungen und die Lohne von den Vertretern beider beteiligter Parteien 
festgesetztwerden. Nurvon diesem allgemeinen und prinzipiellen Stand
punkt aus laI3t sich von einem Erfolg der Arbeiterbewegung in Form 
dieser oder jener gewerblicher Konflikte reden. Allein in diesem Kapitel 
konnen wir noeh kein endgiiltiges Werturteil fallen; dies kann erst 
in dem letzten, absehlieBenden Teil dieser Untersuchung gesehehen, 
und zwar im Zusammenhang mit der Frage nach der Ablosung des 
heute herrschenden Prinzips des personliehen Arbeitsvertrags durch das 
Prinzip des Kollektivvertrags. 

Rier wollen wir bei der weiter folgenden zahlenmaI3igen Analyse 
lediglich den Versuch wagen, nicht etwa die allgemeine Frage nach 
den Wirkungen gewerblichen Konflikte, sondern die weit speziellere 
Frage naeh den unmittelbaren Resultaten des Streiks im 
o ben dargelegten engeren Sinne, d. h. von dem Gesichtspunkt 
aus zu beleuchten, ob die aufgestellten Forderungen bewilligt werden 
oder nicht. 

In dieser Beziehung laI3t sich die Frage nach den Resultaten der 
Konflikte in doppelter Weise formulieren. Yom Standpunkt der Arbeiter 
zerfallen die Konflikte in drei Kategorien: in solehe, die mit einem 
"vollen Erfolg", in solehe, die mit einem "partiellen Erfolg" und in 
solehe, die mit einem MiBerfolg endigen. Diese Klassifikation ist 
sowohl in der Statistik Deutschlands wie in der der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika durchgefuhrt. In England bedient man sieh 
einer etwas anderen Gruppierung, die ihrem Wesen nach jedoeh viel 
Ahnlichkeit mit der ersteren hat. Dort unterseheidet man Konflikte, 
die "zugunsten der Arbeiter", solehe, die "zugunsten der Unternehmer" 
entsehieden werden und endlich solehe, die "mit einem KompromiI3" 
endigen. 

Der allgemeine Charakter del' Ergebnisse gewerblicher Konflikte in 
England laI3t sich aus der Tabelle 37 ablesen. 

Aus den angefiihrten Tatsachen konnen wir schlieI3en, daI3 (wahrend 
der letzten 10 Jahre) die kleineren FaIle fur die Arbeiter am ungiinstigsten 
verliefen, da die zahlenmaBig umfangreiehste Kategorie (gleich 41 %) 
die Kategorie der zugunsten der Unternehmer entschiedenen Konflikte 
ist. Aber aueh die allzu lange wahrenden (in die Lange gezogenen) 
Konflikte haben weniger Aussicht, zu Gunsten der Arbeiter entschieden 
zu werden, da im Durchschnitt die relative Anzahl der Konflikte, 
die zugunsten der Unternehmer entschieden werden, sofern man ihre 
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Dauer in Betracht zieht, 40 % erreicht. Die giinstigsten Aussichten 
fur die Arbeiter bieten solche Konflikte, an denen eine moglichst 
groBe Zahl von Arbeitern beteiligt ist. Die relative Anzahl der Kon
fiikte, die zugunsten der Unternehmer entschieden wurden, ist, so
fern man die Zahl der aktiv am Streik beteiligten Arbeiter zum MaB· 
stab nimmt, kleiner als jede der beiden oben erwahnten Kategorien 
(sie betragt 32,3 %). Hinsichtlich dieser Kategorie von Konflikten 
konnen wir, wenn wir den mittleren Prozentsatz fUr die funfjahrige 
Periode von 1904-1908 zugrunde legen, eine deutliche Abnahme 
der Konflikte, die zugunsten der Unternehmer entschieden wurden, 
oder, mit andern Worten, eine ausgesprochene Zunahme der Kon
fiikte, die mit einem vollen oder partiellen Erfolg der Arbeiter 
endigten, feststellen. 

Tabelle 37. 
Resultate der Konflikte in England (in Prozenten) 1). 

Konflikte Aktiv am Streik Arbeit.szeit Beteiligte 
... 

j ~ 9 ... = a 9 ... = Ii 9 = ., j~ j! lahr t! ~ 11 ... i I 3 .Q ~ 
!~j l:!. !~ ~~i 

.. ,8 §~J ... 
I~ 

Po 

a~ a ~ ~ a~ ~ If = ~ 
!:oj .. p t:oj ~ .. p t:oj 

1889 31.9 34,7 32,8 26,6 43,4 29,1 20,0 37,9 41,9 
1900 31,2 33,8 34,2 30,0 27,5 41,9 11,8 34,7 53,3 
1901 25,4 44,2 30,0 27,5 34,8 37,3 9,8 47,6 41,6 
1902 24,4 46,6 28,3 31,8 31,8 36,0 9,3 39,4 50,9 
1903 23,2 47,8 28,6 31,2 48,0 20,7 10,8 51,8 30,2 
1904 17,4 50,7 31,6 27,3 41,7 30,8 13,2 63,0 23,6 
1905 19,5 46,9 33,2 24,7 34,1 41,1 10,1 24,6 64,9 
1906 31,5 37,0 31,0 42,5 24,5 32,9 20,4 44,5 34,9 
1907 32,1 41,1 26,7 32,6 27,3 40,1 18,5 37,0 44,3 
1908 20,0 42,9 36,1 8,5 25,1 65,5 2,1 38,4 59,3 

Durchschnitt fiir eine 
'66,8141,4' 31,1127,1 , 32,3 10,0 140,0 148,9 10 jahrige Periode . 40,3 

Tabelle 38. 
Prozent der Konflikte, die zugunsten der Unternehmer entschieden 

wurden (nach der Zahl der aktiv am Streik Beteiligten). 

1894-1898' ) ................. 'j 43,5 
1899-1903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,1 
1904-1908 . . . . . . . . . . . • . . . . . . 30,5 

1) In dar offiziellen Quelle ist noch eine vierte Kolonne "indefinite or unsett
led (disputes)" enthalten. 

') Die Daten fiir diesa Periode sind einem speziellen parlamentarischen Bericht, 
der von Mr. Bell verfaBt ist, entnommen. "Return showing Statistics of Strikes 
and Lockouts in each of the Ten Years 1893-1902", London 1903, P. P. 110. 
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Die offizielle amerikanische Quelle geht bei der Bestimmung des 
Erfolgs der Konflikte von der Zahl der Betriebe aus, wobei sie Konflikte 
im allgemeinen und solche Konflikte unterscheidet, fur die die Arbeiter
organisationen verantwortlich sind. Aus den folgenden Zahlendaten 
konnen wir ersehen, daB Konflikte der letzteren Art fur die Arbeiter am 
giinstigsten verlaufen. 

Tabelle 39. 
Resultate der Konflikte in den Vereinigten Staa.ten von Nordamerika 

(Prozent der Betriebe). 

Konllikte im aUgemeinen Organisierte 
Jahr VoUer I Partieller I Kein Voller I PanieIler I Kein 

Erfolg Erfolg I Erfolg Erfolg Erfolg Erfolg 

1881-1885 . 55,9 9,1 35,0 61,0 10,0 29,0 
1886-1890 45,0 12,7 42,3 46,1 13,3 40,6 
1891-1895 43,7 10,2 46,1 44,7 10,4 44,9 
1896-1900 60,3 17,1 22,6 63,2 17,7 19,1 
1901-1905 42,7 19,4 37,9 43,7 19,8 36,5 

Durchschnitt pro Jahr I 48,0 I 15,2 I 36,8 I 49,5 I 16,0 I 34,5 

Wir besitzen zwei Arten von Quellen, nach denen wir uns ein Urtei! 
uber die unmittelbaren Ergebnisse der Streiks in Deutschland bilden 
konnen. Aus diesen Daten (vgl. Tabelle 40) geht das Problematische 
dieses Zahlenmaterials mit besonderer Deutlichkeit hervor. In der Tat, 
was solI man uber die Resultate der Streiks in Deutschland sagen, 
wenn nach den Daten der einen Quelle die relative Zahl der Streiks, 
die mit einem vollen Erfolge endigten, 51,6 %, nach der andern QueUe 
dagegen nur 19,6 % samtlicher Streiks betragt~ 

Tabelle 40. 
Resultate der Streiks in Deutschland (in Prozenten). 

Nach den Daten der GeneraloKommlssion Nach der ofllziellen 
QueUe 

Nach der Zahl I Nach der Zahl der Nach der Zahl 
Jahr der Fille Streikenden der FAile 

Iparo ' I \ parol Voller \ ~arol Kein Voller tieUer Kein Voller tieller Keln 
Erfolg Erfolg I Erfolg Erfolg Erfolg I Erfoig Erfolg beUer Erfolg Erfolg 

1900 . 44,5 25,3 30,2 31,8 33,6 34,6 19,2 35,2 45,6 
1901 . 51,8 23,4 24,8 27,5 30,0 42,5 18,9 27,0 54,1 
1902 42,5 IS,3 39,2 2S,6 42,S 2S,6 21,5 22,2 56,3 
1903 49,3 18,9 31,S 35,5 33,0 31,5 21,8 32,3 45,9 
1904 55,9 19,5 24,6 48,6 26,6 24,8 24,0 36,S 39,2 
1905 56,3 19,7 24,0 IS,I 14,9 67,0 22,0 40,4 37,6 
1906 55,4 21,5 23,1 49,3 30,5 20,2 IS,4 45,0 36,6 
1907 50,3 23,4 26,3 38,6 33,0 2S,4 16,5 41,0 42,5 
1908 46,6 17,5 35,9 40,9 25,S 33,3 15,3 32,4 52,3 

Durchsohnitt pro Jahr 51,6 20,9 27,5 33,S 26,4 39,8 19,6 37,1 43,3 
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Aus der Zusammenstellung dieser Daten konnen wir mit ziem
licher Sicherheit schlieBen, daB beide Quellen tendenzios ver
fahren: die offizielle Statistik nimmt bei ihrer Schatzung Partei fUr 
die Unternehmer, die Generalkommission dagegen sucht (wenn viel
leicht auch unbewuBt) einen moglichst groJ3en Erfolg der Streiks zu
gunsten der Arbeiter herauszurechnen. Infolgedessen lassen die hier 
angefiihrten Zahlen schwerlich irgend welche Schliisse fiber die Resultate 
der gewerblichen Konflikte in Deutschland zu. 

Wir kehren nun zu den englischen Quellen zurUck, denen man in 
dieser Beziehung weit mehr Vertrauen schenken kann. Hier finden wir 
eine auJ3erst interessante zahlenma6ige Analyse der Resultate gewerb
licher Konflikte, sofern diese mit den einzelnen Kategorien der Streik
motive (Ursachen) im Zusammenhang stehen. 

Tabelle 41. 
Resultate der Konflikte nach ihrem Zusammenhang mit dem Grund

motiv in England (Prozent).l) 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

.Tabr 

Durchschnitt fiir eine 
10 jahrige Periode . 

21,7 40,1 38,2 
9,6 35,6 54,8 

10,9 48,3 40,8 
5,8 39,1 55,1 
9,2 56,3 34,5 

10,2 69,5 20,3 
8,3 23,1 68,6 

18,5 55,2 36,3 
19,8 36,0 44,2 

1,2 38,4 60,4 

I 7,0 141,2151,8 

16,5 20,3 63,2 3,0 73,8 23,2 
0,8 3,9 95,3 55,7 11,2 33,1 
0,9 88,4 10,7 58,1 39,9 1,5 
7,1 32,3 60,6 58,1 41,8 0,1 

11,3 16,3 72,4 69,2 30,3 0,5 
1,8 43,3 54,9 89,4 9,8 0,8 
9,6 13,3 77,1 62,0 35,9 2,1 

20,0 9,9 70,1 77,0 3,3 19,7 
15,6 64,3 20,1 62,4 9,0 28,6 
13,8 68,1 18,1 71,5 8,3 5,61) 

9,7136,0 IM,3160,6126,3In,5 

Aus dieser Tabelle ersehen wir, daJ3 die Konflikte, die infolge von 
Lohnstreitigkeiten entstehen, ffir die Arbeiter am ungiinstigsten ver
laufen: eine groBe Zahl von Konflikten dieser Art wird entweder zu
gunsten der Unternehmer entschieden oder endigt mit einem KompromiB; 
etwas giinstiger fUr die Arbeiter verlaufen die Konflikte, die eine Folge 
des Kampfs um die Arbeitszeit sind, und den giinstigsten Ausgang 

I 
1) Diesen Daten liegt die ZahI der verlorenen Arbeitszeit (aggregate duration 

in working days) zugrunde. 
') 10 922 Arbeitstage oder 14,6 % stehen in der Rubrik der unentschiedenen 

KonfJikte. 
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nehmen schlieBlich Konflikte, die aus Differenzen wegen der Arbeiter
organisationen entspringen. 

Die Durftigkeit der statistischen Daten laBt gegenwartig noch kein 
vollstandiges und bestimmtes Urteil uber den EinfluB der Krisen und 
der ungiinstigen Konjekturen im allgemeinen auf den Erfolg der ge
werblichen Konflikte zu. Aber bis zu einem gewissen Grade laBt sich 
auch heute schon ein zahlenmaI3iger Ausdruck fur dieses Problem 
finden. Das "Correspondenzblatt del' Generalkommission der deutschen 
Gewerkschaften" hat interessante Daten uber den Zusammenhang 
zwischen der Arbeitslosigkeit und den Ergebnissen der Streiks zu
sammengestellt. Wenn 
wir die Zunahme del' 
Arbeitslosigkeit als ein 
Symptom fur eine wirt
schaftliche Depression 
betrachten, so konnen 
wir die Abhangigkeit 
beider genannter Fak
toren von einander recht 
deutlich und zwar in 
folgender Weise zum 
Ausdruck bringen: mit 
demAnwachsen del' Zahl 
del' Arbeitslosen muB 

60 
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35 

50 

Z7 

namlich die relative An- Z¥ 

zahl del' erfolgreichen Z1 

Streiks abnehmen und f/J 

dafur die Zahl del' fur 15 

die Arbeiter ungunstig 
verlaufenden Streiks zu
nehmen1). 

Diese Abhangigkeit 
findet in den folgenden 
Daten einen zahlen
maI3igen Ausdruck und 
wird durch beistehende 
Kurve gut illustriert. 
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-_.-. Erfolglose Strelks (Gewerkschaftsstatistik). 
- (Offtzielle Statistik). 

Bevor wir unsere Analyse del' Zahlendaten beschlieBen, wollen 
wir noch auf eine interessante Tatsache hinweisen. Die Konflikte, bei 
denen es zu keinem offenen Bruch zwischen beiden Parteien kommt, 

1) Vergleiche Ausfiihrlicheres hieriiber im Correspondenzblatt der General
kommission der deutschen Gewerkschaften. 1909, Nr. 18. Statist. Beilage (del' 
Arbeitsmarkt im Jahre 1908), S. 61 f. 
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Tabelle 42. 
Einflull der Arbeitslosigkeit auf den Erfolg der Konflikte (in Deutsch

land). 

1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 

Jahr Auf 100 freie Stellen 
kommen Arbeitslose 

122,5 
166,0 
177,2 
147,7 
128,8 
119,9 
1l0,8 
117,9 
159,6 

Prozentsatz der erfolg\osen Strew 

ac den 0 ftZle en der Gewerkschafts-N h f · II I Nach den Daten 
Quellen-Daten statistik 

45,6 
54,1 
56,3 
45,9 
39,2 
37,6 
36,6 
42,9 
52,2 

25,5 
32,6 
36,9 
28,5 
22,1 
21,0 
20,9 
22,0 
33,1 

verlaufen weit gtinstiger als die Streiks. Dieses geht mit groBer Deut
lichkeit aus den Daten der deutschen Gewerkschaftsstatistik hervor. 

Nach der Berechnung der Generalkommission fanden im Jahre 
1908 im ganzen 5837 Konflikte statt. An ihnen nahmen uber 742000 
Arbeiter teil. Davon fiihrten 3607 FaIle (oder 63,7 %), an denen bis zu 
449000 Arbeiter (oder 60,5 %) beteiligt waren, zu keinem offenen Bruch; 
davon endigten 3207 FaIle oder 88,9 % mit einem vollen Erfolg fur die 
Arbeiter. In 62 Fallen (1,7 %) bewilligten die Unternehmer die For
derungen der Arbeiter ohne Unterhandlungen und in 255 Fiillen (7,7 %) 
zogen die Arbeiter ihre Forderungen wieder zuruck. Fur die letzten 
vier Jahre kommen folgende in diesen Zusammenhang gehorige Daten 
in Betracht. 

Tabelle 43. 
Resultate der KonfHkte, bei den en es zu keinem offenen Bruch 
zwischen Arbeitern und Unternehmern kam (in Deutschland) 

(in Prozent.) 

Voller Erfolg Partieller Erfolg 

Jahr Angri1fsstre!k I Abwehrstreik Angri1fsstreik I Abwehrstre!k 

Konft. I Arbelt. Konft.1 Arbeit. Konft. I Albeit. Konft. I Arbeit. 

1905 79,4 74,0 93,2 92,0 170 21,0 3,9 5,5 
1906 77,5 7,4 89,2 95,1 20,4 19,0 5,6 2,3 
1907 77,8 80,9 84,9 91,0 17,5 14,5 6,8 6,8 
1908 54,2 30,6 79,3 75,8 30,7 42,0 9,5 6,7 
1909 69,5 58,9 77,3 66,6 17,2 25,4 13,4 29,4 

r;,Uj::~:m;!~;;;~ /71,7 164,3 184,8 184,1 /20,5 124,4 17,6 110,2 



Drittes Kapitel. 

Der Boy kott. 
Die zwei fundamentalen Arten des Boykotts - I. "Der direkte Boykott" 

oder der "Boykott" im eigentlichen Sinne des Worts. 1. Seine Definition 
und seine Analyse. - 2. Die Stellung del' organisierten Arbeiter in Amerika zum 
Boykott. - 3. Der Boykott in Deutschland und in Irland. - 4. Der personliche 
Boykott. - II. Die Hauptformen des "indirekten" Boykotts. - 5. Del' 
"Label" und die SteHung del' Arbeiterorganisationen Amerikas zu 
ihm. - 6. Del' Label in England und in Deutschla~d. - 7. Die Stellung des 
offiziellen Rechts zum Label. - 8. Die Bedeutung des Labels. - 9. Das System 
der "WeiBen Listen". - 10. Zusammenfassendes Urteil liber den Boykott. 

Die moderne Gewerkschaftsbewegung sucht in ihrem Streben 
nach Hebung des geistigen und materiellen W ohlstandes del' Arbeiter 
unaufhOrlich das Feld ihrer Tatigkeit zu erweitern. Gegenwartig geniigt 
ihr bereits das enge Gebiet der unmittelbaren Interessen des Kapitals 
und der Arbeit nicht mehr, und so zieht sie denn mit immer grOBerem 
Erfolge auch die Konsumenteninteressen anderer weiter Kreise del' 
modernen Gesellschaft in den Bereich ihrer Tatigkeit hinein. 

Schon beim Streik spielten, wie wir dies oben gesehen haben, die 
Interessen einer dritten Partei, die nicht unmittelbar am Kampf 
zwischen Kapital und Arbeit beteiligt ist, eine bedeutende Rolle, abel' 
die Arbeiterorganisationen haben noch andere direkte Methoden aus
gearbeitet, um die Konsumenten auf ihre Seite zu ziehen, indem sie 
sie bei ihrem Interesse fassen. Eine solche Methode ist unter anderem 
der Boykott del' Arbeiter in seinen beiden fundamentalen Arten, del' 
"direkte" Boykott oder del' Boykott im eigentlichen Sinne des 
Worts und del' ,.indirekte'· Boykott oder del' sogenannte ,.Label". 
Beide Arten des Boykotts bedeuten dasselbe und zwar "eine Organisation 
der Konsumenten, welche dem Arbeiterstand oder auch andern Be
volkerungsklassen angehOren, die der Arbeiterbewegung sympatisch 
gegeniiberstehen, und sich untereinander verpflichten, keine Waren 
von einer Firma zu beziehen, die zur gegebenen Zeit eine feindliche 
Stellung gegen eine bestimmte Arbeitergewerkschaft einnimmt, indem 
sie sich weigert, ihre Forderungen zu bewilligen" 1). 

1) Professor 1. 0 ilerow, Die russische Arbeiterpolitik der letzten Ja.hre, 
1906, S. 94. (Russisch). 
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Da der Boykott seinem ganzen Wesen nach nichts anderes ala eine 
Form der modernen gewerblichen Konfiikte darstellt, so miissen wir 
etwas ausftihrlicher auf ihn eingehen. 

I. Der direkte Boykott. 
1. 

Das Wort Boykott wird gegenwartig in doppeltem Sinne gebrauchtl). 
Der Boykott im weiteren Sinne dieses Wortes bezeichnet eine bekannte 
Form des gesellschaftlichen Ostrazismus2). Nach einem treffenden Ver
gleich des englischen Juristen J. F. Stephen ist der Boykott nichts an
deres als die Anwendung des alten romischen Satzes von der "ignis 
et aquae interedictio", der spater in der romisch-katholischen Kirche 
die bekannte Form des "Kirchenbanns" angenommen hat3). Auf dem 
Gebiet der gewerblichen Konfiikte miissen wir unter Boykott im engeren 
und spezielleren Sinne eine offene Weigerung gro6erer Volks
massen verstehen, gewisse Dienstleistungen entgegenzu
nehmen oder Waren bei bestimmten Firmen zu beziehen4). 

1) Das Wort "Boykott" ist neueren Ursprungs. Man nimmt an (vgl. The 
American English Enciclopaedia of Law 1887), daB dieses Wort auf den Eigennamen 
Ch. C. Boykott, eines Verwalters in einer der Grafschaften Irlands, zuriick
geht. Wegen seiner rurte und Grausamkeit gegen die kleinen Pachter und Arbeiter 
war Boykott in den siebziger Jahren des verHossenen Jahrhunderts solchen Ver
folgungen ausgesetzt, daD er nach Amerika auswandern muJlte; aber der traurige 
Ruf seines Namens foIgte fum bis dorthin nach, und bald fing man sowohl in 
Amerika als auch iiberall sonst an, mit Boykott verschiedene Formen des ge
sellschaftlichenOstrazismus zu bezeichenen. Vergl.Sartorius v. Waltershausen, 
Boykott, ein neues Kampfmittel der amerikanischen Gewerkvereine, im Jahrb. 
f. Nat.-Ok. u. Stat. N. F., Bd. XI, S. 3 ft.; M. v. Heckel, Der Boykott ibid., 
Bd. X, S. 486 f.; N. Poljanski loco cit., S.143. Ausfiihrlicheres iiber die Aben
teuer des Charles Cunningham Boykott erzahlt A. Sartorius Freiherr 
V. Walterhausen in seiner Untersuchung "Die nordamerikanischen Gewerk
schaften", (siehe S. 239 u. f.). Nach dieser Erzahlung sei Boykott nur zwei Jahre 
in Amerika geblieben, nach seiner Riickkehr in die Heimat sei er zu seinen friiheren 
Feinden iibergegangen und eine der popuIarsten PersonIichkeiten seines Landes 
geworden. 

I) In dem juristischen Worterbuch von Anderson (Law Dictionary) wird 
der Boykott folgendermaBen definiert: "a combination between persons to suspend 
or discontinue dealings for patronage with another person or persons, because 
of a refusal to comply with a request of him or them." Rep. of the Industrial 
Commission (U. S.), vol. VII, p.633. 

3) "On the Suppression of Boycotting" Nineteenth Century, December 
1886. Nr. 118, p. 774. 

') AuBer diesem sogenannten "Consumptions-" oder "Warenboykott" 
unterscheidet man zuweilen noch den "personIichen" Boykott. Eug. Liechti 
unterscheidet sogar drei Hauptarten des Boykott: den Konsumptionsboykott, den 
Lieferungsboykott (die Weigerung, der betreftenden Firma Materialien oder 
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Seinem eigentlichen Sinne nach kann der Boykott niemals das Werk 
-cines einzelnen sein. Die Erklarung des Boykotts setzt immer eine 
Massenvereinbarung, eine Massenverweigerung (a commun 
refusal)!) voraus. Ais Wafte im Kampf der Arbeiterklasse mit den Unter
nehmern stellt der Boykott im Gegensatz zum Streik seinem eigentlichen 
Charakter nacheineArt des passiven Widerstandes dar. Undendlich 
ist das Merkmal der oftenen Absage oder Verweigerung bezeichnend fur 
den. demonstrativen Charakter des Boykotts, durch den die ofIentliche 
Meinung auf die Entstehung eines gewerblichen Konflikts aufmerksam 
gemacht und die gesellschaftlichen l\tJachte veranlaBt werden 8011en, 
Partei fur die Arbeiter zu ergreifen. "Wenn irgendwo zwischen Arbeitern 
und Unternehmern ein Konflikt entsteht", heiBt es im dem Berichte der 
amerikanischen Industrial Commission, "so wird er ofIentlich proklamiert, 
er wird nicht geheim gehalten. Das Publikum muB uber ihn informiert 
werden, und wenn der Konflikt durch eine Verstandigung beigelegt 
wird, wird auch der Boykott von denen, die ihn erklart haben, 
aufgehoben, und auch dies wird ofIentlich bekannt gegeben" 2). 

Ais eine Erscheinungsform der gewerblichen Konflikte hat der 
Boykott das Ziel, den Unternehmer zur Bewilligung besserer Arbeits
bedingungen zu zwingen, wobei damit gerechnet wird, daB die Gesell
schaft den aufgestellten Forderungen zustimmt3). Es liegt in der Natur 
der Sache, daB der Boykott nur ein beschranktes Feld der Anwendung 
hat. In der Mehrzahl der Falle ist er auf den ortlichen Markt be
schrankt 4). 

Produktionsmittel zu liefem) und den Totalboykott, (den Abbruch samtlicher 
Beziehungen zu der boykottierten Firma), AusfUhrlicheres hieriiber findet sich 
in seiner Doktordissertation: "Die Verrufserklarungen im modernen Erwerbs. 
leben speziell Boykott und Arbeitersperre". Ziirich 1897. 

1) Rep. of the Ind. Comm. vol., XVII, p. LXVI. 
2) Idem vol. XII, p. 350. 
3) In dies em Sinne definiert Professor Edw. Selig mann den Boykott als 

"attempt on the part of the workmen to induce third parties to abandon business 
dealings with the employer". Principles of Economics, Longmans, Green and Co. 
1905, p. 440. 

4) In dieser Beziehung ist ein ganz einzigartiger Ausnahmefall, der sich 
1901 in Amerika ereignete, von Interesse. Eine der Gewerkschaften der Uhrmacher 
(Watch Case Engravers' International Association of Amerika) ordnete an, daB 
50 % alIer wahrend eines Jahres einlaufenden Beitrage fUr den Boykott zweier 
groBer Uhrmacherfirmen zuriickgelegt werden sollten, die die neu gegriindete 
Arbeiterorganisation nicht anerkennen wollten. In seinem Bericht wies der Sekretar 
des Verbandesdaraufhin, daB die Organisation energische MaBnahmengetrofien hii.tte, 
um die Ofientlichkeit von dem Konflikte in Kenntnis zusetzen. Zu diesem Zweck 
wurden z. B. wahrend mehereren W ochen in den Zeitungen und in den groBeren 
Zentren der Uhrmacherindustrie Frankreichs, der Schweiz und Italiens beson. 
dere Bekanntmachungen verofientlicht, in denen die boykottierten Firmen nament· 
Hch aufgezahlt wurden. Ind. Com. Rep. vol. XVII, p. 299. 
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2. 
Das klassische Land des Boykotts sind gegenwartig die Vereinigten 

Sta.a.ten von Nordamerika 1). Hier ist dieses Kampfmittel auBerordent
lich weit verbreitet und bildet nach der Meinung der Arbeiter (neben 
dem Streik) die beste Waffe zur Verteidigung ihrer Interessen. "Wenn 
sich ein Konfiikt nicht anders beilegen laBt, als durch einen Streik" , 
sagt der Sekretar einer Gewerkschaft, "so trete ich fiir den Streik ein, 
doch wenn der Streik versagt, dann nehme ich meine Zuflucht zum 
Boykott" 2). 

Der Vorsitzende des amerikanischen Gewerkschaftsbundes, 
(American Federa.tion of Labor) Gompers, hat in seinen Aussagen 
vor den Ind. Com. folgende ErkIarung uber den Boykott abgegeben: 
"der Boykott ist nur ein Mittel, durch das sich die Arbeiter fur ihre 
Kameraden einsetzen, indem sie denen die Freundschaft kundigen, 
die ihnen feindlich gesinnt sind und die dem Streb en der Arbeiter 
nach besserenLebensbedingungen mit besondererGehassigkeit entgegen
treten." Gompers halt den Boykott fur ein "vollkommen gesetz
liches und naturliches Recht, "es besteht darin, daB man den Freund 
dem Feinde vorzieht, daB man den letzteren zu beeinflussen und seine 
eigenen Handlungen mit seinen Gefuhlen in Einklang zu bringen sucht. 
Die Anwendung des Boykotts sei ein durchaus gesetzliches angeborenes 
Recht der Arbeiter"3). 

Diese Ansicht vom Boykott ist unter den amerikanischen Arbeitern 
sehr verbreitet. Vor der Kommission wurde von den .Arbeitern auch 
nicht eine einzige Erklarung gegen den Boykott abgegeben. "Die 
gebildetsten und konservativsten unter den Arbeiterfiihrern (the 
Union leaders)" - so heiBt es hieriiber im Bericht der Kommission -
"treten fur dasRecht des Boykotts ein"4). Was die Gegner des Boykotts 
anbelangt, so sind diese ausschlieBlich in den Kreisen der Unternehmer 
zu suchen. "Diese" - so heiBt es im Bericht - "waren geneigt, den 
Boykott fur ein ungesetzliches, aggressives, dem amerikanischen Geist 
nicht entsprechendes (un - american) Kampfmittel (mode of warefare), 
zu erkIaren5). 

In den Statuten der bedeutendsten Arbeiterverbande Amerikas 
wird der Boykott, als eine der Formen gewerblicher Konfiikte, aus
fiihrlich behandelt. Aus den personlichen Erklarungen der Vertreter 

1) Eine auBergewohnlich reichhaltige QueUe, die eine auBerordentlich groBe 
Menge von Daten enthalt, ist die von una schon haufig zitierte amerikanische 
Industrial Commission, Reports, siehe besonders vola. VII, XII und XVII. 

') Ind. Comm. Rep., vol. XII, p.327 . 
• ) Idem voL VII, p. 609 u. fi. 
') Idem voL XVII. p. 66. 
') Idem vol. VII. p.633. 
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der Arbeiterorganisationen, aus Sitzungsprotokollen und aus den 
Statuten der amerikanischen Arbeitergewerkschaften geht die Boykott
politik der organisierten Arbeiter mit genugender Deutlichkeit hervor. 

Zunachst ist der Boykott auch nur ein "letztes Mittel" (the last 
resort), zu dem man nur in auBergew6hnlichen Fallen, wenn aHe 
andern Versuche, eine friedliche Beilegung des Konflikts herbeizufuhren, 
miBgluckt sind, seine Zufiucht nimmt. Die amerikanischen Arbeiter
verbande haben die Erfahrung gemacht, daB MiBerfolge beim Boykott 
und eine zu haufige Anwendung dieses Verteidigungsmittels seine 
StoBkraft im hohen Grade abschwachen und ihn wenig geeignet erscheinen 
lassen, bedeutendere Erfolge zu erzielen. In diesem Sinne auBert sich 
z. B. ein Vertreter der "Ritter der Arbeit", Schonfarber. "Wenn 
wir das Gefuhl haben" - sagt er - "daB wir unsere Zufiucht zum 
Boykott nehmen mussen, dann setzen wir all unsere Kraft daran, 
um durch ihn eine Wendung zu unseren Gunsten herbeizufuhren. Zu 
dies em Zwecke haben wir ihn schon mit groBem Erfolge angewandt, 
aber freilich greifen die lokalen Gewerkschaften allzuoft zum Boykott, 
und in solchen Fallen verliert er an Kraft. Friiher erwies sich die 
Boykottierung der Unternehmer als auBerst wirksam, und sie hatten 
eine groBe Furcht vor dem Boykott, aber seitdem eine so groBe Anzahl 
kleinerer Boykotts erklart wurde, daB man immer eine Liste der Firmen, 
bei denen man einkaufen und verkaufen durfte, in der Tasche tragen 
muBte, versagte der Boykott fast vollstandig" 1). Um dem Boykott 
seine friihere Kraft wiederzugeben, verbieten es die Zentralverbande 
den lokalen Organisationen, ohne Erlaubnis des zentralen Exekutiv
komitees einen Boykott zu verhangen. "Und seitdem der Zentral
verband" - sagt Schonfarber - "selbst Mitteilungen uber Boykott
erklarungen versendet, werden mit ihm wieder vorzugliche Resultate 
erzielt" 2). 

Eine besondere Beachtung widmet dem Boykott ein anderer 
Verband, "der amerikanische Gewerkschaftsbund", ("The America.n 
Federation of Labor"). Diese F6deration tritt bestandig mit groBer 
Energie fur die Gesetzlichkeit und ZweckmaBigkeit des Boykotts ein. 
Sie halt es fiir auBerordentlich wichtig, daB man mit allen Kraften 
gegen aIle Versuche des offiziellen amerikanischen Rechts, den Boykott 
zu unterdrucken und einzuschranken, anzukampfen sucht. Frfiher 
nahmen zahlreiche Filialen der F6deration sehr haufig und ohne daB 
vorhergehende Erhebungen uber die Notwendigkeit und ZweckmaBig
keit der Boykotts veranstaltet worden waren, ihre Zufiucht zu diesem 
Kampfmittel. Bald kam jedoch der AusschuB der F6deration zur 

1) Idem vol. XII, p.431. 
I) Ibidem. 

Sellwlttau. 16 
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Dberzeugung, daB der Boykott weit ernster genommen werden musse. 
und seit dieser Zeit bildet die Frage nach der Taktik beim Boykott 
eins der wichtigsten Probleme in den allgemeinen Beschlussen und 
Verfugungen der Foderation. 

1m Jahre 1889 beschlol3 eine lokale Gewerkschaft in New York. 
31 Bierbrauereien in New York zu boykottieren. Der Verbandsausschu3 
erhob Einspruch hiergegen und kam nach Untersuchung der Frage 
zur Dherzeugung, daB eine allzu ausgedehnte Anwendung des Boykotts 
unfehlbar dazu fuhren musse, ihn in seiner Wirkung zu beeintrachtigen. 
und daB es weit kluger ware, die Kraft des AngrifIs auf einige wenige 
Hauptbetriebe zu konzentrieren. So wurde schlieBlich der Beschlu3 
gefaBt, nur vier Brauereien zu boykottieren1). 

Im Jahre 1892 untersuchte eine besondere Kommission, die aus 
Mitgliedern der Foderation zusammengesetzt war, in ausfuhrlicher 
Weise die Boykottfrage; in ihrem Bericht wurde darauf hingewiesen. 
daB die Boykotterklarungen vollig wahllos und ohne Dherlegung 
erfolgten und daher ohne jede Wirkung bliehen. Die Kommission 
empfiehlt daher, besonders darauf zu achten, dal3 die Boykott
erklarungen durch die lokalen Verbande in Dbereinstimmung mit 
den Beschlussen der Foderation erfolgen und daB in Zukunft die 
Zahl der Boykotts nach Moglichkeit beschrankt werde. Der Ausschull 
der Foderation weigerte sich, den Boykott zu unterstutzen, wenn 
dieser ohne Zustimmung des Ausschusses del' Foderation verhangt 
wurde2). 1m Jahre 1897 wurde der Beschlu 13 gefa13t, das Exeku
tivkomitee der Foderation solle damber Buch fuhren, wie lange ein 
Boykott gegen eine bestimmte Firma wahre, d. h. wie lange die Firma 
auf der Liste del' Betriebe, denen die Foderation ihre Sympathie 
und ihre Unterstutzung entzogen hat, also in der "we don't patronize" 
Liste stehe, die in dem offiziellen Organ der Foderation "The American 
Federationist" verofientlicht wird3). Ferner ist das Exekutivkomitee 
verpflichtet, festzustellen, ob und in welchem Umi;ange der Boykott 
seine Wirkung ubt. In all den Fallen, wo der Boykott versagt, d. h. 

1) Convention proceedings 1889, p. 41. 
I) Convention proceedings 1892, p. 41. 
I) Die Boykotterkllirung hat gewohnlich folgenden Wortlaut: "Special 

Notice. To all Affiliated Unions: At the request of the union interested, and 
after due inverstigation and attempt at settlement the following concern has 
been declared unfair.... Secretaries are requested to read this notice at union 
meetings, and labor press pleas copy." 1m Jahre 1903 richtete del' "American 
Federationist" eine besondere Rubrik unter del' Uberschrift "We Don't Patronize" 
ein, die folgenden Aufruf enthielt: "Union workingmen and sympathizers with 
labor have refused to purschase articles produces by the following firms .... 
Labor papers please note changes from month to month and copy." Hierauf 
folgten die Namen del' boykottierten Firmen nach den einzelnen Industriezweigen. 
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wo er den Mitgliedern einer Gewerkschaft keine Vorteile in Aussicht steIlt. 
oder wo fiberhaupt keine genfigenden GIilnde fUr die Fortsetzung 
des Boykotts vorliegen, erklart das Exekutivkomitee den Boykott 
aus eigener Machtvollkommenheit fiir beendigt, d. h. die boykottierte 
Firma wird aus der Liste (we don't patronize) gestrichen. 

Der AusschuB der FOderation ordnet an, daB in Zukunft aIle 
Organisationen, deren Mitglieder in den betreffenden Unternehmen 
beschaftigt sind, ehe die Firma in die Liste der boykottierten Firmen 
aufgenommen wird, unbedingt fiber den Beginn des Boykotts und fiber 
die Grlinde, weswegen er erklart worden ist, benachrichtigt werden 
mfissenl). Da die Boykottierung einer bestimmten Firma haufig mit 
N achteilen fUr die bei ihr angesteIlten Arbeiter verbunden ist, faBte 
der AusschuB der Foderation im Jahre 1898 den BeschluB, daB die 
Foderation nicht eher ihre Zustimmung zur Boykottierung der Firmen, 
bei denen Mitglieder zweier oder mehrerer Verbande, die zur FOde
ration gehOren, angesteIlt sind, geben dfirfe, als bis alle Mittel, die zu 
einer friedlichen Beilegung des Konflikts fiihren konnten, erschOpft 
waren. Samtliche lokalen Organisationen wurden aufgefordert, alle 
ihre Krafte anzustrengen, um die bestehenden MiBverstandnisse in 
friedlicher Weise aus dem Wege zu raumen2). 

Um dieselbe Zeit erlieB das Exekutivkomitee der FOderation 
folgende Resolution: "In Anbetracht dessen, daB die lokalen Verbande 
fortfahren, wahllos, und ohne die zentrale BehOrde zu befragen, eine 
wahre Flut von Zirkularen fiber Boykotts zu versenden, und in Anbe
tracht dessen, daB dies die Wirkung des Boykotts abschwachen und 
ein schweres Hindernis ffir eine friedliche Beilegung der Konflikte bilden 
muB, driickt das Komitee allen lokalen, nationalen wie internationalen 
Arbeiterverbanden, die ohne vorhergehende Zustimmung der American 
Federation Zirkulare fiber Boykotts versenden, ihre MiBbilligung aus. 
Die Foderation halt es ffir ihr gutes Recht, in all den Fallen, wo 
derartige Zirkulare ohne Zustimmung des Exekutivkomitees der 
Foderation versandt werden, dem Boykott ihre Unterstfitzung zu 
versagen" 8). 

Das Streb en der Foderation, sich das ausschlieBliche Recht der 
Boykotterklarung zu reservieren, hat die Zustimmung vieler FUhrer 
der lokalen Verbande gefunden, und diese Politik erfreut sich eines 
immer wachsenden Erfolges. So gingen im Jahre 1900 bei der Jahres
versammlung der Mitglieder der FOderation eine Menge von Antragen 
und Anfragen fiber BoykotterkIarungen in den verschiedensten Gegenden 
ein. Aber keiner dieser Antrage wurde von der Foderation genehmigt, 

1) Convention proceedings 1897, p.51 und g9. 
a) Convention proceedings 1898, p. 131. 
I) Ibidem, p. 56. 
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244 Der Boykott. 

sie wurden vielmehr aIle an das Exekutivkomitee zur weiteren Unter
suchung eingesandt. Dazu kommt noch, daB die Mitgliederversammlung 
im Jahre 1899 eine Reihe von Bestimmungen festgelegt hat, nach denen 
sich das Exekutivkomitee in solchen Fallen zu richten hat. Nach diesen 
Bestimmungen ist z. B. jeder lokale Verb and verpflichtet, ehe er den 
Boykott erklart, dem entsprechenden zentralen (Bezirksverband) 
die Akten liber den Konflikt zur Untersuchung einzusenden und zu 
gleicher Zeit aIle MaBregeln zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts 
zu ergreifen. Der Zentralverband sendet, nachdem er die Frage nach 
dem Konflikt untersucht hat, seinen BeschIuB an das Exekutivkomitee 
der Foderation zur Bestatigung ein, denn nur in diesem FaIle findet der 
Boykott die aktive Unterstlitzung der FOderation1). 1m Exekutiv
komitee spielt der Vorsitzende eine besonders groBe Rolle. Wenn dem 
Komitee die Akten liber irgend einen Konflikt eingesandt werden, 
sendet der Vorsitzende des Komitees personlicheine Mitteilung an 
den Unternehmer, in dessen Betrieb der Konflikt ausgebrochen ist; 
in diesem Schreiben wird auf die unkorrekte Haltung des Unternehmers 
hingewiesen und der Unternehmer aufgefordert, die Angelegenheit 
in friedlicher Weise beizulegen. Der Vorsitzende der FOderation, 
Go mpers, gab in der amerikanischen Industrial Commission die Er
klarung ab, daB es ihm personlich gelungen sei, im Jahre 1897 ein 
Drittel aller Boykotterklarungen durch personliche Unterhandlungen 
mit den Unternehmern abzuwenden. Nur wenn gar keine andern 
Mittel mehr iibrigbleiben, um einen Konflikt in friedlicher Weise aus 
der Welt zu schafIen, sieht sich die Foderation genotigt, ihre Zufiucht 
zum Boykott zu nehmen2). 

AuBer diesen beiden groBen Organisationen - den Rittern der Arbeit 
("The Knigths of Labor") und der amerikanischen Gewerkschaftsfode
ration - nehmen auch die zentralen Trade Unions gewohnlich, ob 
sie nun einer dieser Organisationen angehoren oder nicht, selbst ein
zelne Bestimmungen liber den Boykott in ihre Statuten auf. So z. B. ent
halt das Statut·des nordamerikanischen Buchdruckerverbandes (Inter_ 
national Typographical of North America) die Vorschrift, daB aIle lokalen 
Verbande, die zu ihm gehOren, dazu verpfiichtet sind, sich am Boykott 
zu beteiligen, wenn dieser von e in em dieser Verbande oder yom Zentral
verband selbst fiber eine Firma verhangt worden ist. Dagegen ist man 
nicht zur Teilnahme am Boykott verpfiichtet, wenn dieser von einem 
kleinen Zweigverein ohne Zustimmung eines lokalen Verbandes oder 
des Zentralverbandes erklart wird3 ). Das Statut des internationalen 
Verbandes der Bottcher (Coopers International Union of N. A.) ver-

1) Convention prooeedings 1900, p.74. 
I) Ind. Comm. Rep. vol. XVII, p. 48 und f. 
I) Ibidem, p. 93. 
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bietet es den lokalen Gewerkschaften, ein Unternehmen ohne die Zu
stimmung des Exekutivkomitees des Zentralverbandes auf die Liste 
der boykottierten Firmen (the unfair list) zu setzen. Diese Erlaubnis 
kann jedoch erst erlangt werden, nachdem das Komitee die Frage nach 
dem Konflikt selbst untersucht und aIle MaBnahmen zu einer friedlichen 
Beilegung ergriffen hat. Der Sekretar dieses Verb andes weist in seinen 
Erklarungen vor der Industrial Commission darauf hin, daB der Verband 
gleich bei der Entstehung des Konflikts gewohnlich "ein freundliches 
Schreiben" (a nice letter) mit Vermahnungen und bestimmten Er· 
klarungen an den Unternehmer richtet. Einzelne Unternehmer lehnen es 
kategorisch ab, sich auf Besprechungen und Unterhandlungen mit 
dem Verband einzulassen. In solchen Fallen werden sie sofort auf die 
Liste der boykottierten Unternehmer (unfair list) gesetzt. Haufig 
dagegen erklaren sich die Unternehmer auf Aufforderung des Verbandes 
dazu bereit, die entstandenen MiBverstandnisse gemeinsam zu unter
suchen, und in solch einem Falle wird der Konflikt meist in friedlicher 
IV eise beigelegtl). 

Diese Boykottpolitik wird auch von den iibrigen amerikanischen 
Arbeiterverbanden, deren Statuten keine besonderen Bestimmungen 
iiber die im Kampf gegen die Unternehmer zu befolgende Taktik 
des Boykotts enthalten, durchgefiihrt. Dberall tritt man in weitem 
Umfange dafiir ein, daB die kleirieren lokalen Verbande in der Regel 
nicht dasRecht haben, den Boykott gegen eine Firma selbstandig zu 
verhangen, ehe die Angelegenheit geprii£t und ehe die Zustimmung desent
sprechenden Zentralverbands eingeholt worden ist, und andererseits be
ginnen die organisierten Arbeiter immer mehr einzusehen, daB der 
Boykott als eine Form des wirtschaftlichen Kampfes mit groBen Nach
teilen fUr die in den boykottierten Betrieben beschaftigten Arbeiter 
verbunden ist. Infolgedessen verbreitet sich immer mehr die Dber
zeugung von der Notwendigkeit, mit allen Kra£ten darauf hinzu
arbeiten, daB es nicht zu einem offenen ZusammenstoB beider Parteien 
kommt, und daB man nur im auBersten FaIle zum Boykott als dem 
"last resort" seine Zuflucht nimmt. 

Nach der Ansicht der Arbeiter£iihrer stellt der Boykott an und fiir 
sich durchaus nichts Ungesetzliches dar, d. h. er beruht durchaus 
auf rechtlicher Grundlage, denn die Arbeiterorganisationen sind sicher
lich dazu berechtigt, einer bestimmten Firma freiwillig ihre Unter
stiitzung zu entziehen. "Wenn das Gesetz es nicht verbietet, daB sich 
einzelne Personen vera breden, einer bestimmten Firma ihre Unterstiitzung 
zu entziehen, so bedeutet dies, daB das Gesetz den Boykott als solchen 
nicht verbietet", sagt Samuel Gompers 2). Allein diese Ansicht wird 

1) Ibid., p.207 u. fI. 
I) Ind. Comm. Rep. vol. VII., p. 636. 
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trotz ihrer weiten Verbreitung in Arbeiterkreisen doch nicht in allen 
Staaten Amerikas anerkannt. Die Gesetzgebung und die Gerichte 
treten in vielen Staaten fur die Unternehmerinteressen ein und stellen 
viele Formen des Boykotts, darunter auch die hier von uns behandelte 
Form des Arbeiterboykotts, unter Strafe. Haufig wird gegen den 
Boykott ebenso wie gegen den Streik ein Verbot in Form einer ge
richtlichen Verfiigung (injunction) erlassen, indem man sich auf die 
allgemeine Doktrin vom verbrecherischen Komplott stutztl). In der 
einen oder anderen Form, d. h. auf Grund gesetzlicher Bestimmungen 
und Gerichtsentscheidungen wird der Boykott in 23 Staaten von 
Nordamerika als Vergehen gegen die Gesetze strafrechtlich verfolgt2). 

3. 
In Deutschland und England ist der Boykott als Waffe im Kampf 

zwischen Kapital und Arbeit gegenwartig nur sehr wenig verbreitet. 
In der ersten Peri ode, als diese Kampfmethode zuerst aufkam, d. h. 
in den 80 er J ahren des verflossenen J ahrhunderts, wandte die sozial
demokratische Partei den Boykott in groBem MaBstab gegen die Restau
rateure und Bierbrauer an, die sich weigerten, Sale fur sozialdemokra
tische Versammlungen herzugeben. In der Geschichte des Boykotts 
in Deutschland spielt der grandiose Bierboykott vom Jahre 1894 eine 
besondere Rolle3). Dieser Boykott machte einen groBen Eindruck auf 
die Unternehmer, die sich einem neuen gegen sie gerichteten Kampf
mittel gegeniiber sahen4). Aber wie damals, so nehmen auch heute 
die Vertreter der Arbeiterinteressen in Deutschland dem Boykott 
gegenuber eine recht zuriickhaltende Stellung ein und wenden ihn nur 
selten an. Der Hauptgrund dafiir liegt darin, daB der Erfolg eines 
Boykotts in noch h6herem Grade als der eines Streiks von der Beteiligung 
der unorganisierten Arbeiter abhangt, auf deren Unterstiitzung die 

1) Eine ausfiihrliche Untersuchung der Boykotts in Amerika nach seiner 
juristischen Seite findet sich in Rob. L. Mc Williamil Evolution of the law 
relating to Boykotts, siehe Amer. Law Review. Vol. XLI, Nr.3, 1907. 

2) W. Burke, History and Functions of Central Labor Unions, siehe Studies 
in History, Economics and Public Law. edit. by the Faculty of Pol. Science of 
Columbia University, vol. XII, Nr. 1, p. 83. 

3) Vergleiche die ausfiihrliche Darste11ung bei Emil Struve, Der Berliner 
Bierboykott von 1894. Ein Beitrag zur Geschichte der sozialen Klassenka.mpfe 
der Gegenwart. Aktenma.llig dargeste11t. Berlin. C. Heymanns Veri. 1894. 

') Der Sekret1i.r des Unternehmerverbandes der Bierbrauer E. Struve 
auBert sich folgendermaBen liber den Boykott: "Aber seit dem groBen Berliner 
Bierboykott (1894) ... ist es in Deutschland der offentlichen Meinung erst a11-
gemeiner zum BewuBtsein gekommen, daB mit ihm die Zahl und Art der Agitations
und Kampfmittel im sozialen und wirtschaftlichen Klassenkampf der Gegen. 
wart um ein neues auBerordentlich drastisch wirksames vermehrt worden is 
des!len Bedeutung fUr die Zukunft man a11erdings noch schwer abschatzen kan t, 
da!l aber jedenfalle die groBte Beachtung erheischt." Loc. cit., S. 1. 
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Gewerkschaften durchaus nicht immer rechnen konnen. In dieser 
Beziehung ist in Deutschland der Boykott weit wirksamer im politischen 
als im gewerkschaftlichen Kampfe1 ). 

Wie beim Streik, so fibt die GeneraIkommission der deutschen 
Zentralverbande auch eine gewisse Aufsicht fiber die Boykotterklarun
gen aus, und sie hat gewisse Bestimmungen damber erlassen, in welchem 
Ma/3e die einzelnen Arbeiterorganisationen dazu berechtigt sind, den 
Boykott zu verhangen. Als die Gewerkschaftskartelle eine gro/3ere 
Verbreitung fanden, wurde der Beschlu/3 gefa/3t, daB fiber die Ver
hangung eines Boykotts nicht die einzelnen Verbande, sondern das 
lokale Kartell zu beraten und zu entscheiden habe, wobei die Boykott
erklarung in Kraft tritt, wenn mindestens zwei Drittel aller anwesenden 
Mitglieder ffir sie gestimmt haben2). 

Die juristische Seite des Boykotts ist in Deutschland noch nicht 
vollstandig aufgeklart3). Die gerichtliche Praxis ist in dieser Beziehung 
sehr ungleichartig und widerspruchsvoll, was nicht nur auf seiten der 
den Boykott erklarenden Partei, sondern auch auf seiten der Boykottier
ten zu Protesten Anla/3 gibt4). Wahrend in dem einen Fall der Boykott 

1) Hierzu bemerkt das Zentralorgan der Gewerkschaften Deutschlands: 
"Der Boykott ist eine im sozialen Kampf durchaus nicht geringfiigige WaHe. 
DaB er nur ausnahmsweise in groBerem MaBstabe zur Anwendung kommt, hat 
acine Ursache darin, daB die Arbeiterschaft noch nicht so organisiert ist, daB mit 
Sicherheit auf das Gelingen eines jeden Boykotts zu rechnen ist. Er wird sich 
heute nur da in Anwendung bringen lassen, wo es sich um Fragen handelt, welche 
die gesamte Arbeiterschaft und nicht nur die organisierte interessieren." Corre
spondenzblatt 1893, Nr. 22. 

2) Ibid. Nr.12. Man darf annehmen, daB der Boykott als Waffe im Kampf 
der organisierten Arbeiter gegen die Unternehmer in Deutschland nicht besonders 
beliebt ist. So z. B. wurde im .Tahre 1905 in einer Versammlung des Rheinisch
Westfalischen Gewerkschaftskartells ein V ortrag gehalten, in dem der Referent in 
a.uBerst kritischer Weise zu der Frage, ob der Boykott ein erfolgreiches Kampf
mittel gegen die U nternehmer darstelle, Stellung nahm. Er betonte in seinem Vortrag 
besonders, daB die in der Lebensmittelbranche beschMtigten Arbeiter, ehe sie 
zu diesem Mittel griffen, all ihre Bemiihungen darauf richten miiBten, um einen 
Konfiikt in friedlicher Weise beizulegen. In der Versammlung war auch ein Ver
treter der Generalkommission der deutschen Gewerkschaften anwesend, und nach 
Beendigung der Debatte wurde folgende Resolution angenommen: "Vor Ver
hii.ngung eines Boykotts sollten aIle diejenigen Faktoren, die den Kampf haupt
sachlich auszufechten haben, befragt werden. Ein derartiger wichtiger BeschluB 
diirfe nicht von Zufallsmehrheiten in Volksversammlungen gefaBt werden. " 
Siehe Soziale Praxis XV. Jahrg., 14. Dez. 1905, Nr. 11, S.288. 

3) Diese Frage wurde auf dem 29. Juristentag in Karlsruhe (Sept. 1908) 
behandelt, und es liegen AuBerungen vieler Juristen zu ihr vor. VgI. den 
Bericht iiber diesen Juristentag in der Sozialen Praxis vom 17. September 1908. 
(XVII. Jahrg., Nr.51.) 

C) Soziale Praxis XV. Jahrg., 23. Aug. 1906, Nr.47. Vgl. den Aufsatz: 
Die Rechtsprechung gegeniiber den gewerkschaftlichen Boykottkii.mpfen und 
Verrufserkla.rungen S. 1221 f. 
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fiir ein vollig legales Kampfmittel der Arbeiter gegen die Unternehmer 
gilt, gibt er in anderen Fallen in groBerem oder geringerem MaBe AnlaB 
zu strafrechtlichen Verfolgungen 1). 

So z. B. beschlossen die Gewerkschaften und die sozialdemokratische 
Partei in Arnstadt einmal, zwei der bedeutendsten stadtischen Lokale 
zu boykottieren, weil die Wirte sich geweigert hatten, den Arbeitem 
ihre Ramne fUr Versammlungen zur Verfiigung zu stellen. Einer der 
Wirte beschritt den KIageweg und ersuchte das Gericht nicht nur urn 
Bestrafung der Schuldigen, sondern forderte auch noch eine bestimmte 
Summe als Schadenersatz zugunsten des Geschadigten. Das Gericht 
verwarf die Klage und motivierte seinen BeschluB damit, daB in einer 
Verabredung der Arbeiter, sofern diese keine Gewalttatigkeiten ein
schlieBt, noch nicht der Tatbestand eines Verbrechens vorliegt. 

Auch in andern Stadten wie z. B. in Wurzen, Naumburg, Dres
den usw. wurden in analogen Fallen ahnliche Entscheidungen gefallt. 
In andern Fallen dagegen werden Verbote gegen den Boykott eriassen. 
und er hat gerichtliche Strafen zur Folge. So z. B. ffihrte der Boykott 
der Bierbrauer in Crimmitschau vom Jahre 1904 zu einem ProzeB, 
der sich mehr als zwei Jahre lang hinzog. Die erste Instanz entschied, 
daB der Boykott nicht als strafbare Handlung anzusehen sei, die hoheren 
Instanzen dagegen bedrohten die Urheber mit einer Geldstrafe von 
1500 Mark, wenn der Boykott nicht aufgehoben wiirde. 1m Jahre 1904-
endigte der Boykott der Backer in Kiel damit, daB die Arbeiter, die 
den Boykott erklart hatten, zu einer Geldstrafe iIi. der Hohe von fiber 
8000 M. verurteilt wurden. Derartige Gerichtsentscheidungen haufen 
sich in Deutschland immer mehr und zwar nicht allein gegenfiber 
dem direkten Boykott, der eine Weigerung der Arbeiter, einen bestimm~ 
ten Unternehmer zu unterstfitzen, darstellt, sondern auch gegenfiber dem 
indirekten Boykott in Form der sogenannten "weiBen Listen" (siehe 
weiter unten). 

Die gerichtliche Verfolgung des Boykotts steht in Deutschland in 
engem Zusammenhang mit dem Umstand, daB der Boykott hier haufig 
aIs Waffe im politischen Kampf und nicht bloB den rein gewerkschaft
lichen Interessen dient. Es sind nicht die Gewerkschaften, es ist vieImehr 
die politische Arbeiterpartei, die Sozialdemokratie, die am haufigsten 
ihre Zufiucht zum Boykott nimmt . 

. WaS England anbetrifft, so kommt hier der Boykott, wenn wir 
Irland ausnehmen, nur sehr selten zur Anwendung. Unter den wenigen 
Fallen eines Boykotts der englischen Trade Unions ist folgender 
besonders beachtenswert. Der Verband der Setzer wendet von Zeit 
zu Zeit zur Verteidigung seiner Interessen den Boykott an: er gibt 

. 1) VgI. die indem zitierten Aufsatz aua der Sozialen Praxis angefiihrten 
Fille. 
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einen besonderen Wegweiser (Guide) heraus, in dem unter anderem 
auch die Namen der Firmen angefiihrt werden, die eine unvornehme 
und unanstandige Haltung gegenuber den Arbeitern einnehmen. 
Eine solche Liste der boykottierten Firmen triigt den Namen "schwarze 
Liste" (black list) oder "geschlossene Liste" (closed list)1). 

In Irland wird der Boykott von den Landarbeitern in groBem 
Umfange gegen die Pachter und Gutsverwalter angewandt, aber die 
sich hierauf beziehenden Zahlendaten (vgl. Tabelle 44) geben durchaus 
kein vollstandiges Bild von den tatsachlichen Dimensionen, die der 
Boykott in IrIand annimmt. Wir mussen bemerken, daB die Sammlung 
hierher gehOriger Daten in engem Zusammenhang mit dem Gesetz 
vom Jahre 1887 (Criminal Law and Procedure Act) steht, das die 
Bekampfung der Agrar Union zum Ziel hatte. Das Zahlenmaterial wird 
auf spezielle Anfragen einzelner Mitglieder des Unterhauses hin von der 
Polizei gesammelt2). Aus diesen Anfragen geht der allgemeine Charakter 
des Boykotts, wie er in IrIand praktiziert wird, mit groBer Deutlichkeit 
hervor, der wie wir weiter sehen werden, stark an die oben erwahnte 
traurige Geschichte des Charles - Boykott erinnert. 

Nach Mr. Lonsdale 3) ist der Fuhrer dieser Bewegung ein 
gewisser J. Fitzgibbon, das Haupt der Irlandischen Landliga (United 
Irish League), die so machtig ist, "daB sich sogar die Polizei davor 
furchtet, uber sie zu berichten". Daher fallen die zahlenmaBigen Daten 
uber diese Bewegung viel zu klein aus. "Der Terrorismus ist tatsachlich 
sehr groB", sagt Mr. Lonsdale, "obwohl die Lage sich nach den 
Polizeiberichten gebessert zu haben scheint" 4). Der Boykott 
findet hauptsachlich darin seinen Ausdruck, daB die Arbeiter sich wei
gern, Arbeit bei den Arbeitgebern zu nehmen, und daher grunden die 
Boykottierten zu ihrem Schutz besondere "gelbe Verbande" (orange 
society), aus denen sich die Arbeiter rekrutieren, die dazu bestimmt 
sind, die am Boykott beteiligten Arbeiter zu ersetzen. 

Nach der Art, wie der Boykott in Irland sich auBert, muB man 
annehmen, daB er auBerordentlich harte Formen annimmt. Wie Lord 
Ashbourne bemerkt, "wird das Leben des Boykottierten zu einer 

1) Ausfiihrlicheres hieriiber siehe in der Labour Gazette, January 1907, p. 26. 
2) ParI. Deb. Nov. 5, vol. 195 (1908), p. 1413 u. ff. 
3) Vergleiche seine Rede im Unterhaus vom 21. Juli 1902 Parl. Deb. vol. VIII, 

p.531 u. ff. 
') Auf den Antrag eines der Mitglieder des Unterhauses, aIle FaIle eines 

Boykotts namentlich aufzuzahlen, erwiderte der Vertreter Irlands (Birrel) folgen
des: "The reports refered to are strictly confidential. It would not be possible 
to give detailed information as to the several cases without disclosing the identity 
of the persons boycotted. The publication of such particulars would not be in 
the interests of those persons, and I must therefore refuse it." ParI. Deb. 25.Febr. 
1909, vol. I, p. 862. 
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Holle auf Erden; der Boykottierte ist von jedem Verkehr und allen 
Beziehungen zu seinen Nachbam abgeschnitten, sogar Speise und Trank 
wird ihm verweigert" 1 ). 

Der Boykott nimmt in Irland sehr verschiedene Formen und 
haufig sogar den Charakter gemeiner Verbrechen an. So z. B. auBert 
sich in Irland der Boykott darin, daB man dem Boykottierten damit 
droht, man wiirde sein Haus anziinden, sein Vieh umbringen und ihn 
iiberhaupt an seinem Eigentume schadigen (boycotting Outrages). 
Die Gerichtsprotokolle unterscheiden erstlich den sogenannten organi
sierten Boykott (organised and sustained boycotting), der von einer 
bestimmten Organisation und zu einem bestimmten Zweck verhangt 
wird: der boykottierte Untemehmer soIl dazu veranlaBt werden, die 
Forderungender Arbeiteranzuerkennen. Nebendieser Form aber werden 
in den Gerichtsprotokollen auch noch andere Formen des Boykotts er
wahnt: so z. B. "der partielle" oder der sogenannte "kleine" Boykott 
(minor boycotting). Dieser letztere besteht darin, daB bestimmte 
Personen sich weigem, mit dem Boykottierten etwas zu tun zu haben. 
Nach 'der offiziellen Definition besteht der "kleine" Boykott aus einer 
Reihe' "einzelner Handlungen" (of petty isolated acts), die sich gegen 
die boykottierten Personen richten und sie schlieBlich so weit bringen, 
daB sie ihren Wohnort verlassen und sich in weiter Entfernung von ihm 
ansiedeln2). 

Tabelle 44. 
Die Verbreitung der Boykotts in Irland 3). 

Jahr 

20. Novbr. 1905 
31. Januar 1909 

Totalboykott Partieller Kleiner 
Zuaammen Boykott Boykott 

FaIle I Person. FaIle I Person. FaIle I Person. FiUle I Person. 

I 2 / 13 I 8 / 40 I 27 /109 I 37 /162 
37 181 10 36 176 657 223 874 

1) "Have any of your Lordships tried to realise what boycotting means?" 
fragte Lord Ashbourne in der Sitzung des Oberhauses vom 17. Februar 1909 
und er antwortete: "The life of the boycotted man is made a helle upon earth; 
he is cutt off from all connection or intercourse with his neighbours and is denied 
even the means of getting food". Nach den Worten des Redners werden gegen
wartig in Irland bis zu 800 Menschen in dieser Weise boykottiert. Siehe Parl. Deb. 
House of Lords, vol. I, p.58 (1909). 

2) In den Parlamentsberichten finden wir foIgende Beschreibung des "kleinen" 
Boykotts: "Now let me take an instance of the so-called minor cases and of the 
minor cases are of the description I am going' to read.... Here is the case of 
a man. .. The people do not speak to him or deal with him in any way, and he has 
to go Limerich twenty miles distant, to get the necessaries of life. There are five 
cases where people do not speak to or deal with the parties, who have to go a 
considerable distance for the necessaries of life." ParI. Deb. 23. Febr. 1909, vol. I, 
p.591 u. if. 

3) Siehe "Boycotting" (Ireland). Return to an Order of The Honourable Tha 
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Aus den vorliegenden Zahlendaten, die dem ParIament im Jahre 
1909 unterbreitet wurden, konnen wir uns eine Vorstellung von dem 
allgemeinen Charakter des irIandischen Boykotts machen. 

4. 
Der Boykott in IrIand unterscheidet sich grundsatzlichvon der 

oben beschriebenen Form des "amerikanischen" Boykotts (im engeren 
Sinne des Worts) nicht nur durch die dabei vorkommenden Gewalt
tatigkeiten, sondern auch durch seinen allgemeinen Charakter und 
sein Ziel. Der Boykott in IrIand richtet sich nicht gegen eine bestimmte 
Firma, die irgend eine Art von Produkten herstellt, sondern unmittel
bar gegen die Arbeitgeber. Auf Grund dieser Tatsache sind schon 
haufiger Versuche gemacht worden, zwei Grundarten des "direkten" 
Boykotts, den "realen" oder "Konsumptionsboykott" und den "per
sonlichen" oder ,,,Arbeitsboykott" zu unterscheiden. 

Diese letzte Art des Boykotts wird auBer in IrIand auch 
von den Industriearbeitern in Westeuropa haufig angewandt, aber frei
lich in etwas anderer Form. Hier beschrankt er sich in der Regel fast 
ausschlieBlich auf das Gebiet der Lohnverhiiltnisse. 

In Deutschland tragt diese Art des "personlichen" Boykotts 
den Namen "Sperre". Das deutsche Wort deckt sich vollkommen mit 
dem Begrifl' des Systems der "schwarzen Listen", von denen die 
Arbeiter in ihrem Kampf gegen die Unternehmer Gebrauch machen. 
In England und Amerika tragen diese Listen, wie wir schon bemerkt 
haben, den Namen "unfair list" oder ,;We don't patronize list". 

Der personlicheBoykott oder del' Arbeitsboykott ("Sperre") ist eine 
besondere Wafl'e del' gewerkschaftlichen Taktik, die sich etwa folgender
maBen beschreiben laBt. 

Wenn ein Konflikt zwischen Arbeitern und Unternehmern entsteht, 
so ergreift die Gewerkschaft am Ort MaBnahmen, die darauf hinzielen, 
dem Unternehmer moglichst viele Arbeiter zu entziehen. Zu diesem 
Zweck verlassen die in der Fabrik tatigen Arbeiter selbst den Ort und 
verhangen die Sperre libel' diesen Betrieb, was dann in der Arbeiter
presse oder in besonderen Flugblattern bekannt gegeben wird l ). 

House of Commons dated Thursday 25-th February 1909 (Mr. Lonsdale) Dublin 
1909 P. P. 57. 

1) Das geschieht gewohnlich in folgender Form: "Achtung! Metallarbeiter! 
Es wird ersucht den Zuzug von Drehern und Schmieden von der Wagenfabrik .... 
in Zwickau wegen Lohnabzugen und MaBregelung streng fernzuhalten." (Leip
ziger Volkszeitung 8. Januar 1907, Nr.6) oder "Wegen Lohndifferenzen und 
Boykott" usw. ("Schuhmacherfachblatt", Gotha 23. Dezember 1906, Nr. 51) oder 
in England: "Cautions. Our member are requested not to accept situation at the 
following places .... (aus dem "The Amalgamated Engeeners Journal" February 
1897, p.56) oder: "Members must communicate with the secretaries of .... 
Bra.nches before seeking or a.ccepting jobs at these places" (ibid. May, p.49). 



252 Der Boykott. 

Diese Form des Boykotts ist, sowohl in England wie in Deutschland 
und Amerika auBerordentlich verbreitet llnd wird haufig in del' speziellen 
Literatur und in den Quellen fiir die Arbeiterfrage erwahntl). In den 
meisten Fallen ist diese Art des Boykotts aufs engste mit jedem Streik 
verkniipft2). Abel' sie ist auch als eine eigene Art del' gewerblichen 
Konflikte von groBer Bedeutung. E. Liech ti auBert sich folgender
maBen uber diese Art des Boykotts: 

"Del' Schaden, den del' gesperrte Arbeitgeber erleidet, kann ein 
sehr betrachtlicher sein. Wenn die verrufende Organisation genugende 
Starke und Autoritat hat, kann es dazu kommen, daB del' ganze Betrieb 
fUr . langere Zeit still steht; dann werden die Maschinen nicht aus
genutzt, uberhaupt das ganze Anlagekapital liegt brach und einge
gangene VerpHichtungen konnen nicht erfullt werden. 

Wenn es gelingt, trotz del' Sperre Arbeiter zu erhalten, werden es 
in del' Regel nicht gleich gut geschulte sein, wie vorher, odeI' sie werden 
in Ausniitzung del' Notlage des Arbeitgebers hOhere LOhne fordern. 
Auf aIle FaIle kann del' Betrieb des Geschaftes erheblich gestort und der 
Ertrag betrachtlich geschmalert werden." 3) 

II. Die Hauptarten des "indirekten" Boykotts. 
5. 

AuBer dem direkten Boykott besitzt die modeme Arbeiterbewegung 
noch andere Mittel, weite Kreise von Konsumenten bei ihren Interessen 
zu fassen und auf die Seite del' Arbeiter hinuber zu ziehen. Vnter diesen 
Mitteln nimmt del' sogenannte "gewerkschaftliche Label" die 
erste Stelle ein. Durch besondere Marken und Stempel machen die 
Arbeiterorganisationen bestimmte Waren und Bedarfsgegenstande 
kenntlich, deren Produktion unter giinstigen Verhaltnissen fUr die 
Arbeiter VOl' sich geht4). In diesem Sinne bilden del' "Label" und der 
Boykott nach dem Ausdruck J. Mitchels nul' "zwei verschiedene 
Formen einer und derselben Erscheinung, die beiden Seiten einer Medaille. 
Del' Boykott sagt aus, mit wem ich nicht verkehren, del' Label, mit 
wem ich einen besonders intensiven Verkehr pHegen solI. Wenn eine 
bestimmte Person - ein Arbeiter odeI' irgend ein anderer Konsument -

1) M. von Heckel, Liechti und andere weisen darauf hin, daJl diese Form 
des Boykotts selbst wahrend der Periode des Zunftwesens in Westeuropa sehr ver
breitet war. 

") Siehe oben S. 114 cf. 
3) Eugen Liechti, loco cit. S. 16. 
') 1m urspriinglichen Sinne bedeutet "the label" oder "the union label" 

~inen Stempel oder ein Siegel der Arbeiterklasse. 
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eine dem Label unterstehende Ware bezieht, so boykottiert er damit 
jegliche andere Ware, die nicht unter dem Label steht" 1). 

Das unmittelbare Ziel des Labels besteht, wie wir schon bemerkt 
haben, darin, weite Kreise von Konsumenten zu einer aktiven Be
teiligung am Kampf der Arbeiterklasse gegen die Unternehmer und 
gegen eine iibertriebene Ausbeutung durch die letzteren heranzuziehen. 
Eine notwendige Voraussetzung fiir den Erfolg eines solchen Kampfes 
ist nach der Ansicht der Arbeiter das Vorhandensein einer straffen 
Organisation. lndem die Gesellschaft die dem Label unterstehenden 
Waren bevorzugt, sanktioniert sie hiermit zugleich das Existenzrecht 
der Arbeiterorganisationen und ihren Kampf gegen die Ausbeutung der 
Arbeit durch das Kapital. In diesem Sinne hangt der La bel als eine der 
Formen der modernen Arbeiterbewegung in engster Weise mit den ge
werblichen Konflikten zusammen, die zwischen Arbeitern und kapitalisti
schen Unternehmern auf dem Gebiete des Lohnverhaltnisses ent
stehen. 

Seinem Ursprung und dem Grad seiner Verbreitung nach ist der 
Label eine rein amerikanische Erscheinung. 

1m Jahre 1882 entlieB eine Zigarrenfakrik in St. Francisco ihre 
Arbeiter, urn an ihrer Stelle chinesische Kulis anzustellen. Zuerst 
faBten die Arbeiter den BeschluB, hierauf mit einem Generalstreik zu 
antworten, aber ein Streil~ gewahrt keine Sicherheit, daB auch andere 
Kreise der Bevolkerung auf die Seite der Arbeiter treten werden, und 
doch waren die Arbeiter fest davon iiberzeugt, daB alle Kreise der Ge
sellschaft zusammenstehen miiBten, wenn der Kampf gegen die Kulis 
Erfolg haben soUte. Daher beschloB man, an die lnteressen weiter 
Konsumentenkreise zu appellieren. Man fiihrte ein auBeres Zeichen {'in, 
mit dessen Hilfe der Kaufer die von einem Chinesen hergestellten Zigarren 
leicht von solchen unterscheiden konnte, die von einem Arbeiter kauka
sischer Rasse herriihrten. Indem der Konsument die ersteren boykottierte, 
konnte er den Unternehmer auf diese Weise zwingen, von der Einfuhr 
von Kulis abzustehen. Zu diesem Zweck fiihrte der lokale Arbeiter
verband in St. Franzisko im Jahre 1874 in den Zigarrenfabriken den 
weiBen La bel ein, der die Produkte des weiBen Arbeiters im Unter
schiede von denen der Kulis kenntlich machen sollte. 1m folgenden Jahre 
fiihrte eine andere lokale Gewerkschaft zu St. Louis in der Zigarren
industrie den roten Label ein, der diesmal noch eine weit groBere Auf
gabe hatte - er sollte den Kampf zwischen der organisierten und der 
unorganisierten Arbeit im allgemeinen zum Ausdruck bringen. 1m 
Jahre 1880 fiihrte der Zentralverband der Zigarrenarbeiter (Cigar 
Makers' International Union of America) ein allgemeines Zeichen 

1) John Mitchel, Die organisierte Arbeit. Russische Ubersetzung von 
W. M. Schuljatikow, Moskau 1907, S.281. 
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fUr samtliche vereinigte Lokalverbande der Vereinigten Staaten und 
Kanadas zwecks Durchfuhrung des "blauen Label" (blue label) ein. 
Die EinfUhrung des Label in der Zigarrenbranche hatte sofort einen 
groBen Erfolg, zu dem die Forschungen Dr. 1. Spencers und anderer 
Bakteriologen, die in den von den chinesischen Kulis hergestellten 
Zigarren Tuberkelbazillen entdeckten, nicht wenig beitrugen. Durch 
eine Reihe weiterer Untersuchungen wurden noch viele andere Krank
heitskeime an den Tag gebracht. Hiernach nahm die Sympathie fur 
den "blauen Label" gewaltige Dimensionen an, ja sie wurde fast all
gemein!). Gegenwartig hat der blaue Label die Bestimmung: einen 
Minimallohn in der Hohe von 6 Dollars fur jedes Tausend mit der 
Hand hergestellter Zigarren und die AusschlieBung von Minderjahrigen, 
Gefangenen, Heimarbeitern und Chinesen zu gewahrleisten, d. h. der 
blaue Label stellt eine Garantie dafUr dar, daB die mit dieser Etiquette 
versehenen Zigarren ausschlieBlich von erwachsenen, geschulten und 
organisierten Arbeitern der weiBen Rasse hergestellt sind; daneben ist 
er aber auch ein Ausdruck dafUr, daB in dem entsprechenden Produk
tionszweig giinstige "moralische, materielle und intellektuelle" Arbeits
verhaltnisse bestehen2). Zum Zweck der Propagandierung des blauen 
La bels existiert ein spezieller Fonds, der aus Beitragen in der Hohe von 
5 Cent von jedem tausend Zigarren bei einem Stucklohn von 9 und mehr 
Dollar pro Tausend, und in der Hohe von 5 Cent von je 1500 Zigarren 
bei einem Lohn von weniger als 9 Dollar pro Tausend gebildet wird 3). 

1m Jahre 1885 fuhrten zwei bedeutende Zentralverbande der Hut
macherbranche (Hat Finishers National Association und die Hat 
Makers National Union) einen gemeinsamen Label "der geeinigten 
Hutmacher Nordamerikas" (The label of the United Hatters of North 
America) ein. Wahrend des 10 jahrigen Bestehens dieses Label ersetzten 
mehr als 25 Betriebe ihre unorganisierten Arbeiter durch organisierte 
und dies alles - wie der Sekretar des Verbandes in seinem Berichte 
erklart, "nur dank dem Label" 4). 1m Bericht des Verbandes fur die 
Jahre 1896/97 wird darauf hingewiesen, daB die Anzahl der Labels 
in 14 Stadten eine Hohe von 3120000 Stuck und daB die Zahl siimt
licher Labels seit dem Jahre 1895 95000000 Stuck ubersteigt. Auf der 
Delegiertenversammlung wurde 1900 einstimmig der Antrag ange
nommen, daB die Delegierten, die nicht in vom Label betroffenen 
Stiefeln, Kleidern und Huten erscheinen, nicht zu den Verhandlungen 
zugelassen werden sollen 5). 

1) VgL "Amer. Federa.tionist", January 1900. 
2) Ibid. 
") Industria.l Commission (U. S.) Rep. vol. XVII, p. 289 if. 
') Ind. Comm. vol. XVII, p. 58. 
t) Ibid. 
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Diese Verpfiichtung zur Unterstutzung des Labels wird zuweilen 
sogar in den Statuten der Arbeiterorganisationen erwahnt. So z. B. 
legen die Verbande der Metallarbeiter, der Schuhmacher, der Bier
brauer usw. ihren Mitgliedern die Verpfiichtung auf, den Label durch 
Kauf von Produkten zu unterstutzen, die yom Label betroffen sind, und 
drohen jedem, der hiergegen verstoBt, eine Geldstrafe in der Rohe von 
2 Dollars fur jeden Kauf anI). Die Gewerkschaft del' Schuhmacher 
(Boot and Shoe Workers Union) hat mit den Unternehmern eine be
sondere schriftlich fixierte Vereinbarung uber die Anwendung des Labels 
getroffen. DiesersolleineGarantie fur dieDurchfuhrung eines besonderen 
Kollektivvertrages bilden, in dem die Moglichkeit von Konflikten 
vorgesehen ist, und eine Untersuchung del' Streitigkeiten durch 
ein Schiedsgericht in del' einen oder andern Form zur Bedingung ge
macht wird. Vor der Untersuchung der Sache durch das Schiedsgericht 
verpflichten sich die Arbeiter, keinen Streik zu erklaren, und die Unter
nehmer - keine Aussperrung uber die Arbeiter zu verhangen2). 

In del' Kleiderbranche wurde del' Label hauptsachlich gegen das 
System del' sogenannten "Kommissionare" (contractors)3) angewandt, 
die die Raupturheber des sogenannten "Schwitzsystems" (Sweating) 
sind. 

Zu diesem Zweck fuhrte del' Zentralverband del' geeinigten Kon
fektionsarbeiter (The united Garment Workers of America) sofort 
nach seiner Begrundung im Jahre 1891 den Label ein, der nul' in 
solchen Betrieben angewandt werden darf, in denen die Arbeitsver
haltnisse von den Gewerkschaften selbst uberwacht werden und in denen 
die Unternehmer sich keiner Mittelspersonen (contractors), bedienen, 
sondern die Arbeiter selbst anstellen. Diesel' Verband wurde dank 
seiner eifrigen Agitation £tir die Verbreitung des Labels in Amerika 
bald sehr popular. Die an der Spitze des Verbands stehenden Personen 
gehen von del' Anschauung aus, daB die wirkliche Kraft des Labels 
davon abhangt, ob die Unternehmer davon uberzeugt werden konnen, 
daB die Arbeiterorganisationen tatsachlich imstande sind, die Nachfrage 
nach durch den Label gekennzeichneten Produkten zu erhOhen4 ). Auf 
dem KongreB yom Jahre 1900 fuhrte ein Delegierter in seinem Bericht 
uber die Tatigkeit einer lokalen Gewerkschaft einen Fall an, wo sich 
eine Firma infolge starker Nachfrage nach unter dem Label stehenden 

1) Idem, p. 55 u. 277. 
2) Idem, p. 55. 
3) Unter "contractors" versteht man in Amerika eine besondere Kategorie 

von kleinen Unternehmern - Kommissionaren; sie iibernehmen Auftra.ge von 
groBen Unternehmern (Industriellen, Kaufleuten, Zwischenhandlern usw.), fiir 
die sie Arbeiten vergeben, die zu Hause oder in kleineren Werkstatten ausgefiihrt 
werden. 

t) Ibid., p.63 u. fl. 
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Waren mit dem Vorschlag an ihre Arbeiter gewandt ha:be, siesolltensich 
organisieren und einen eigenen Label einfUhren. Dieser Vorschlag wurde 
angenommen: es wurde eine Gewerkschaft gegriindet, und der Label 
eingefiihrtl). Andererseits aber hatte die starke Nachfrage nach Klei
dern, die vom Label betroffen waren, zur Folge, daB zahlreiche Nach
ahmungen und MiBbrauche des Labels vorkamen. Die Fabrikinspek
toren weisen in ihren Berichten nicht selten darauf hin, daB der Label 
die Arbeiter durchaus nicht immer vor Ausbeutung bewahrt und daB 
der Label haufig auch in Betrieben angewandt wird, in denen das 
Schwitzsystem herrscht. Besonders haufig kommen MiBbrauche und 
Nachahmungen des Labels in groBeren Industriezentren wie in New 
York, Chicago, Philadelphia und andern vor. 

In einer Delegiertenversammlung der organisierten Arbeiter der 
Konfektionsbranche vom Jahre 1899 wurde auf die Schwierigkeit des 
Kampfs gegen dieses Obel hingewiesen. Die Ursache sei haufig in dem 
mangelnden Verstandnis der Arbeiter selbst fUr die wirkliche Bedeutung 
des Labels zu suchen. Auf dem KongreB vom Jahre 1900 wurde fest
gestellt, daB die Macht der lokalen Gewerkschaften nicht groB genug 
sei, urn aIle MiBbrauche des Labels auszurotten, und daher wurde der 
BeschluB gefaBt, daB die Aufsicht und die KontrolIe liber das Recht 
der Einfuhrung des Labels dem Exekutivkomitee des Zentralverbandes 
anvertraut werden solIe 2). 

Einer der altesten Arbeiterverbande Amerikas (Typographical Union 
of North America), der 1850 gegriindet ist, verlieh in der ersten Zeit 
nach der Einflihrung des Labels den lokalen Gewerkschaften daS Recht, 
ihn nach eigenem Gutdunken anzuwenden. J ede von ihnen hatte ihre 
eigene Fabrikmarke 1m Jahre 1893 flihrte der Zentralverband ein alI
gemeines Zeichen fur aIle lokalen Gewerkschaften, die diesem Verbande 
angehOrten, ein. Zugleich damit wurde der BeschIuB gefaBt, den 
Stempel selbst mit einem Zuschlag von 10 % liber seinen Preis zu ver
kaufen3). Dieses flihrte bald dazu, daB der Label auch in solche Betriebe 
eindrang, in denen durchaus nicht aIle Arbeiter organisiert waren. 
Ein besonderes Interesse erregte die Frage der kleinen Betriebe, die mit 
dem Buchdruckereigewerbe zusammenhingen, wie z. B. der Buchbin
dereien, Broschdranstalten usw. Diese Betriebe stellen meist keine 
oder doch nur sehr wenig auswartige Arbeiter an und sind haupt
sachlich auf die Arbeit der Familienmitglieder angewiesen. Auf der 
Delegiertenversammlung vom Jahre 1900 rief die Frage nach dem 
Recht der Anwendung des Labels in diesen Betrieben lange Debatten 
hervor. 26 Delegierte der Buchdrucker sprachen sich gegen das Recht 

1) Ibid . 
• ) Ibid. 
3) Idem, p.98 1L ft. 
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der Einfuhrung des Labels in solchen Betrieben aus. Trotzdemaber nahm 
die Mehrheit einen entgegengesetzten Antrag an, und auf diese Weise 
erhielt der Label in diesem Industriezweige und in allen mit ihm im 
Zusammenhang stehenden Branchen eine auBerordentlich groBe Ver
breitung. Die Agitation des Buchdruckerverbandes richtet sich immer 
mehr auf die obligatorische Einfuhrung des Labels in allenstaatlichen 
Buchdruckereien. Von den einzelnen Staaten hat Montana (im Jahre 
1897) und Nevada den Label zuerst in den Buchdruckereien eingefuhrt. 
In einzelnen Staaten wurde der Label auf Initiative der lokalen Selbst
verwaltungsorgane in den staatlichen Buchdruckereien eingefUhrt. 
In anderen Staaten dagegen wurde die obligatorische Einfuhrung des 
Labels fUr einen antikonstitutionellen Akt erklart. So z. B. erklarte 
man den BeschluB des Stadtrats von Patern, nach dem der Label in allen 
stadtischen Buchdruckereien eingefUhrt werden soUte, fur unrechtmaBig, 
da er im Widerspruch mit der Konstitution stiinde. In den letzten 
J ahren ist der Verband der Buchdrucker bestrebt, den Label beim 
Druck von Lehrbftchern einzufuhren. 1m Jahre 1900 wies der Vor
sitzende dieses Verb andes darauf hin, daB 75 % aller Lehrbftcher in 
Betrieben gedruckt wiirden, in denen unorganisierte Arbeiter, unter 
auBerst ungftnstigen hygienischen und sanitaren Verhaltnissen be
schaftigt waren. Infolgedessen wurde der BeschluB gefaBt, sich 
an die Organe der Staatsgewalt zu wenden, denen die Aufsicht 
uber die Lehrmittel und Lehrbucher obliegt, und diese auf 
die Notwendigkeit einer obligatorischen Einffthrung des Labels auf
merksam zu machen. 1m September des Jahres 1900 brachte das Organ 
des Buchdruckerverbandes The "American Pressman" die Nachricht, 
daB im ostlichen St. Louis die obligatorische Labelmarke fiir aIle 
Fibeln und elementaren Aritmethiklehrbucher eingefuhrt sei. Die 
groBe Verbreitung des Labels in der Buchdruckerbranche hatte wie 
in dem schon beschriebenen Falle (d. h. in der Konfektionsbranche) 
zahlreiche Nachahmungen und MiBbrauche zur Folge. 1m Jahre 1898 
wurde dies auf der Delegiertenversammlung zur Sprache gebracht, 
wobei darauf hingewiesen wurde, daB die lokalen Gewerkschaften nicht 
die Mittel besaBen, urn auf gerichtlichem Wege gegen diese MiBbrauche 
vorzugehen. 1m Jahre 1901 wurde der BeschluB gefaBt, daB das Exeku
tivkomitee des Zentralverbandes verpflichtet sei, die ·lokalen Gewerk
schaften bei d.er Verfolgung von Personen, die sich unberechtigter Weise 
des Labels bedienen, zu unterstiitzen. Bisher nahmen aHe derartigen 
gerichtlichen Prozesse einen gftnstigen Ausgang fur den Buchdrucker
verband 1). 

1) Der Sekretii.r des Chicagoer Verbandes Mr. Thomson bemerkt in einem 
seiner Berichte, daB der Verband im Laufe einiger Jahre mehrere tausend Dollars 
Schadenersatz erhaJten hii.tte, die ihm auf GerichtsbeschluB Von solchen Firmen 

!!chwlttau. 17 
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AuGer dem allgemeinen Buchdruckerverband gibt es in Amerika 
noch eine besondere Organisation der Lithographen (Litographers' 
International Protective and Beneficial Association of the United 
States and Canada). Diese Organisation wurde im Jahre 1883 gegriindet 
und fiihrte 1897 einen eigenen Label ein. Der Sekretar der Association 
weist jedoch in einem seiner Berichte darauf hin, daB der Label in der 
Lithographenbranche in vielen Fallen nicht angewendet werden kann, 
da die Stempel den Umschlag der Druckschriften verunstalteten, was 
den Unwillen der Kaufer errege. Wo dagegen der Label anwendbar 
ist, ist er in mehr als der Halfte aller Betriebe eingefiihrtI). 

1m Jahre 1891 wurde der Label von den Backern eingefiihrt, "als 
Garantie dafiir, daB jedes Brot oder Brotchen von organisiertenArbeitern 
hergestellt sei." Daneben sollte das eingefiihrte Zeichen ein Beweis 
dafiir sein, daB das Brot in solchen Betrieben hergestellt sei, in denen 
"tadellose sanitare Verhaltnisse und absolute Reinlichkeit herrschen" 2). 

Bei den Formern und Klempnern (Iron Molders' Union on North 
America) wurde der Label im Jahre 1896 eingefiihrt, ohne daB er jedoch 
in dieser Industriebranche eine besondere Verbreitung gefunden hiitte. 
In andern Industriezweigen, wie z. B. in der Baumwollindustrie, den 
Webereien, in der Eisen-, der Kohlenindustrie und andern hat der Label 
bisher noch gar keine Anwendung gefunden. So kommt der Label 
in der GtoBindustrie so gut wie garnicht zur Anwendung, und als 
Waffe im Kampf gegen die Ausbeutung ist er heute nur in der Klein
industrie, die einen mehr handwerksmaBigen manufakturartigen 
Charakter tagt, d. h. also in all den Industriezweigen in Gebrauch, 
in denen das sogenannte "Schwitzsystem" (sweating system) weit 
verbreitet ist3). In diesen Branchen wird der Label in Amerika 
nicht nur im extensiven, sondern auch im intensiven Sinne auBerordent
Hch haufig angewandt. So z. B. schreibt der Sekretar des Bottcher
verbandes in seinem Bericht fiber das Jahr 1901: "Die Nachfrage nach 
Fassern, die den Labelstempel tragen, ist in solchem MaBe gewachsen, 

ausgezahlt worden seien, die den Label unberechtigter Weise angewandt hatten. 
Ind. Comm. vol. VII, p.195. 

1) Idem vol. XVII, p.116. 
I) Siehe Bull. of the Department of Labor (Washington) No. 15 March 1898. 

The Trade Union Label, by I. G. Brooks, p. 203. 
I) Die Arbeiter der GroBindustrie konnen jedoch in ihrer Eigenschaft a.1s 

Konsumenten zur Verbreitung des Labels beitragen. So z. B. wurde auf der Jahres
versammlung der organisierten Arbeiter der Textilbranche (United Textile 
Workers of America) im Jahre 1907 die Frage nach dem Label erhoben und der 
BesohluB gefaJlt, "that all delegates to the next convention be required to wear 
only union - made clothing and that textile workers in general should be urged 
not to purchaat non-union products of any kind." (Mass) Labor Bull. voL XII, 
No. 40 (November), 1909. 
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daB wir nicht immer in der Lage sind, sie zu befriedigen. Wir haben 
im Label unsem starksten Halt gefunden1). 

Vbrigens wird der Label nicht nur bei Gegenstanden des unmittel
baren Bedarfs angewandt. Dort, wo die Arbeiterorganisationen stark 
sind, kommt er auch bei solchen Waren zur Anwendung, deren Kiufer 
die Untemehmer selbst sind, d. h. also bei Gegenstanden, die noch einer 
weiteren Bearbeitung unterworfen werden miissen und als Produktions
mittel weiter verwendet werden. So z. B. haben es die Bauarbeiter 
in der Umgebung von Chicago schon langst durchgesetzt, daB nur mit 
dem Label versehene Ziegelsteine und Baumaterialien gekauft werden, 
do. sie sonst jede weitere Arbeit verweigem. Dieselbe Methode wird auch 
von den organisierten Zimmerem angewandt; ohne allen Zweifel wird 
eine solche Unterstiitzung des Labels mit dem Wachstum der Arbeiter
organisationen eine immer groBere Bedeutung gewinnen. 

1m Zusammenhang mit der Geschichte des Labels in Amerika 
stehen die zahlreichen Versuche, einen allgemeinen Label (an universal 
label) fur aHe organisierten Arbeiter der Vereinigten Staaten einzu
ruhren. Ein solcher Versuch wurde zum ersten Mal vom Verband der 
"Ritter der Arbeit" und spater von dem amerikanischen Gewerkschafts 
bund gemacht, aber keiner dieser Versuche ist bisher erfolgreich gewesen 
Der amerikanische Gewer~schaftsbund besitzt ein allgemeines Label
zeichen, aber nur fiir die lokalen Gewerkschaften, die der Foderation 
unmittelbar angehOren, d. h. keine zentralen Organe in den nationalen 
und intemationalen Verbanden besitzen. Die Forderation stellt diesen 
letzteren die EinfUhrung eines eigenen Labels Bowie die KontroHe 
iiber ihn anheim. Die Durchfiihrung eines allgemeinen Labels stoBt 
auf ein Hindernis, das einerseits in dem Mangel einer vollstiindigen 

1) In Rep. of Ind. Comm. (vol. XVII) werden Daten iiber die Stellung der 
Arbeiterverbii.nde zum Label in 33 versehiedenen Industriezweigen und Berufsa.rtel 
angefiihrt (wobei auch der Verband der Friseure, der Angestellten in Restaurationec 
usw., mitgezahlt sind). In Washington erscheint eine besondere Zeitschrift -
Union Label Bulletin - die in einer ihrer Nummern Reproduktionen von 
63 Labelma.rken brachte, wie sie von den Gewerkschaften eingefiihrt sind, die der 
amerikanischen GewerkschaftsfOderation angehOren. Die amerikanische National
Liga der Konsumenten (National Cosumers League) weist in ihrem letzten Bericht 
vom Jahre 1909 darauf bin, daB der Label in 14 Staaten von 68 Firmen ange
nommen sei. Siehe Suppl. to the Annals of the American Academy of Political 
and Social Science July 1909 (The Consumers' Control of Production) Report of 
the Label Committee, p. 38 u. ft. 

I) V gl. die Ind. Comm. vol. XVII, p.23 u. ft.; p. 50 u. ft. Auch auf dem zweiten 
KongreJ3 der Sektion des amerikanischen Gewerkschaftsbundes wurden Stimmen 
laut, die sich gegen den allgemeinen Label wandteR. V gl. Report of Proceedings 
of the Second Convention of the Union Labal Trades Department of the Amerioan 
Federation of Labor, November 19Q9. Auf diesan Bericht kommen wir noch 
unten zuriick. 

l~ 
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und endgiiltigen Zentralisierung der amerikanischen Gewerkschaften 
und andererseits in der UngewiBheit liegt, ob ein solcher Label 
auch iiberall Anspruch auf gesetzlichen Schutz erheben kann 1). 
Wie wir weiter sehen werden, wird die Frage nach der· Stellung des 
offiziellen Roohts zum Label in den Vereinigten Staaten von Nord
amerika durchaus nicht iiberall in der gleichen Weise entschieden, 
ehe wir jedoch zu dieser Frage iibergehen, wollen wir uns die Zahlen
daten iiber die gegenwartige Verbreitung des Labels in Amerika etwas 
naher ansehen. 

Von einer irgendwie erschOpfenden Statistik iiber diese Frage kann 
natiirlich nicht die Rede sein, da sowohl in Amerika wie in andem 
Landem die Zentralisierung der Gewerkschaften noch nicht so weit 
vorgeschritten ist, daB diese die Statistik iiber die ganze nationale 
Arbeiterbewegung selbst durchfiihren konnten. Es kann sich also nur 
um die Daten handeln, die von der bedeutendsten Arbeiterorganisation 
Amerikas, der American Federation of Labor, gesammelt werden. 
Unter den verschiedenen Abteilungen und Sektionen dieser Foderation 
gibt es auch ein besonderes "Union Label Trades Department", das 
bereits drei Jahre existiert und vor kurzer Zeit einen Bericht fiir das 
Jahr 1909 herausgegeben hatS). 

Nach diesem Bericht betragen die GesiJoIlltausgaben fUr die Label
bewegung (fiir Publikationen, Herstellung von Marken, Gerichtskosten 
usw.) mehr als 1 Million Dollars fiir das ganze Land. Ein Viertel diaser 
Summe kommt auf das Label-Department der Foderation. Der Label 
wird im ganzen von etwa 70 Zentralverbanden angewandt. Von diesen 
gehOren 37 mit einer Gesamtzahl von ungefahr 500 000 Mitgliedem 
der Foderation an. 

Man darf erwarten, daB uns spater einmal ausfiihrlichere Zahlen
daten zur Verfiigung stehen werden, wenn nach einem bestehenden 
1?rojekt3) jede zentrale Gewerkschaft (die nationalen sowohl wie die 
internationalen) nach dem Beispiel der amerikanischen Forderation 
eine besondere Abteilung fUr die Labelstatistik eingerichtet haben 
wird. 

6 . 
. Wie wir oben bemerkt haben, ist der Label eine ooht amerikanische 

Erscheinung, und so hat er denn bis auf die heutige Zeit auch nur in 
Amerika eine groBere Verbreitung gefunden4). In England und Deutsch-

1) Uber dieses letztereArgument vgl. American Federationist, December 1900. 
S) Vg~ Second Convention of the Union Label Trades Department of the 

American Federation of Labor, 1909. Report of· Proceedings. 
3) Ibidem, p.7. 
I) Es gibt Anzeichen, daB der Label bald auch in Australieneine weite 

Verbreitung finden wird. Auf dem ArbeiterkongreB (Commonwealth Trade Union 
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land hat der Label noch nicht den Charakter einer Massenbewegung 
angenommen, sondern ist bisher nur auf sporadische Versuche und 
fromme Wiinsche beschrankt geblieben. 

In Deutschland ist ein solcher Versuch in der Hutindustrie ge
macht worden. 1890 fiihrte der Verb and der Hutmacher einen Label 
unter d~m Namen "Kontrollmarke" ein, aber dieser Einrichtung war 
keine lange Dauer beschieden, da sie auf einen starken Widerstand der 
organisierten Unternehmer stieB. Der Verband der Arbeitgeber in 
der Hutmacherbranche nahm den Kampf gegen diese Bewegung auf 
und setzte eine Strafe von 10000 M fest fur den Fall, daB einer der 
organisierten Unternehmer sich zur Einfiihrung der Kontrollmarke 
bereit erklaren sollte l ). 

Ein erfolgreicherer Versuch, den Label in Deutschland einzu
fiihren, wurde von den Leipziger Zigarrenfabriken gemacht. Die Arbeiter 
als Konsumenten (und die Konsumvereine im allgemeinen) iiber
nahmen die Verpflichtung, nur Zigarren von solchen Fabrikbesitzern 
zu kaufen, die sich zum AbschluB eines Tarifvertrages mit den organi
sierten Arbeitern bereit erklarten, und dadurch kam der Tarif tatsach
lich zustande2). 

Vor einigen Jahren wandten in Leipzig die Angestellten in den 
Friseurladen den indirekten Boykott gegen die Arbeitgeber an, die 
einzelne von ihren Forderungen nicht bewilligen wollten. Zu diesem 
Zweck ver6£fentlichten sie in allen lokalen Ol'ganen der Arbeiterpreses 
eine Liste der Laden, "die von der Arbeiterschaft zu berftcksichtigen 
sind" . 

In England ist der Label gleichfalls nicht sehr verbreitet, obwohl 
diese Frage schon mehrfach auf dem Trade-Unionisten-Kongressen 
zur Sprache gekommen ist. Schon auf dem Kongre3 von 1887 wurde die 
Frage nach dem Label von einzelnen Delegierten aufgeworfen und zwar in 
Form einer Verteidigung der "gewerblichen Marken" (Trade Marks). 
Auf dem KongreB vom Jahre 1890 wurde bereits ernstlich iiber die 
Labelfrage verhandelt. Der beriihmte FUhrer der Dockarbeiter, Ben 

Congress) von 1903 in Sidney wurde folgende Resolution angeonmmen: "steps 
be taken to bring about the introduction of a trade union label throughout the 
commonwealth." Siehe American. Federationist 1903, June. 

1) M. Brosicke, Die deutsche Streikbewegung, Berlin 1898, S. 15. 
2) R. Liefmann. Die neueste Entwicklung der Alliance·Verbii.nde in 

eonrads Jahrb. der Nationalokonomie. III F. B. 22 H. 1, S. 120. In der deut· 
schen nationalokonomischen Literatur finden sich nur auBerst wenige und frag. 
mentarische Daten iiber den Label. In den letzten Jahren haben die deutsche 
Arbeitgeber.Zeitung und die Soziale Praxis Aufsatze iiber den Label gebracht. 
Vgl. D. Arb .. Ztg. den Aufs. in Nr.25 vom 18. Juni 1905, der aus der Bremer 
Biirgerzeitung abgedruckt ist, die ihn seinerseits aus der franzos. Zeitschrift "Le 
mouvement Bocialiste" iibemommen hat. 
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Tilled, ma.chte den anwesenden Trade Unionisten den Vonvurf, 
daB sie inkonsequent und leichtsinnig seien, indem sie leichten Herzens 
Waren buften, die von Streikbrechem und in Betrieben hergestellt 
seien, in denen das "Schwitzsystem" herrsche, womit sie die unanstan
digen und gewissenlosen Elemente unter den Untemehmem unter
stfitzten. Ben Tillet ma.chte den auf dem KongreB anwtsenden 
Delegierten den Vorschlag, samtliche Waren zu boykottieren, die in 
solchen Betrieben hergestellt wfirden, in denen ungu.nstige und un
wiirdige Arbeitsverhaltnisse herrschen 1). 

Tillets Vorschlag wurde von dem Delegierten Shaw unterstfitzt, 
der darauf hinwies, daB eine besondere Marke - a Trade Union Mark -
ffir alle Waren, an deren Herstellung Mitglieder der Trade Unions 
beteiligt seien, eingeruhrt werden sollte. Shaw bra.chte den Antrag ein, 
daB man sich zu diesem Zweck an die Arbeiterorganisationen wenden 
solle; diesa sollten die Untemehmer dazu veranlassen, ihre Waren als 
Produkte der organisierten Arbeiter - "Trade Union made" - durch 
irgend eine Marke kenntlich zu machen. Ein anderer Deputierter, 
Haddow, unterstfitzte den Antrag Tillets und schlug vor, daB man 
keine Reporter zu den Arbeiterversammlungen zulassen solIte, die 
bei solchen Zeitungen tatig seien, die ihl'en Angestellten einen unter 
der Durchschnittsnorm stehenden Lohn bezahlen. Diese Idee wurde 
spater von dem berfihmten John Burns aufgenommen; er erklarte, 
daB er den Antrag Haddows im Interesse aller Mitglieder der Presse 
energisch unterstiitzen werde. "Hunderte von Mitarbeitern an der perio
dischen Presse", bemerkte Burns, "werden in der emporendsten, 
skandalosesten Weise ausgebeutet (sweated in a scandalous manner), 
sie erhalten einen geradezu armseligen Lohn und sind bestandig ge
notigt, in Konkurrenz mit Streikbrechem zu treten. Diese Personen 
sind nicht in der Lage, salbst rur ihre Interessen einzutreten; daher 
sollte dieset Antrag unserer besonderen Sympathie sicher sein". Tillets 
Antrag wurde mit den Zusatzen von Shaw und Haddow einstimmig 
vom KongreB angenommen, und als der Vorsitzende dem KongreB 
dies mitteilte, machte Burns den Vorschlag "jede Zeitung zu boykottie
ren, die keinen Bericht fiber diese Antrage bringen wfirde" 2). Auf 
dem Trades UnionsKongreB vom Jahre 1895 bra.chte RoB aufs neue 

1) "Whereas, through the inconsistency and thought lessness of many 
tradeunionists, purchasing commodities made by blackleg labour, such purchase 
often preventing the successful issue of a labour dispute, the delegates a.t this 
Congress hereby pledge themselves to do their utmost to influence their consti
tuents to boycott all goods made under unfair conditions, and to select for tra.vel 
by rail, river, sea or road companies or firms only whose employes work under 
the best conditions and receive the best wages." 23-rd Trades Union Congress 
1890, Report, p.63. 

') Ibid. 
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den Antrag ein, die unanstandigen PreBorgane zu boykottieren, und 
der KongreB nahm einstimmig folgende Resolution an: "Der gegen
wartig tagende KongreB fordert, indem er die Resolutionen friiherer 
Kongresse, die den Ankauf von Waren ausbeuterischer Betriebe miB
billigten, bestatigt, die Trade Unionisten und das Publikum mit beson
derem Nachdruck auf, nur solche PreBorgane, die die Marke "printed 
by trade union labour on paper made in the United Kingdom" tragen, 
zu unterstutzen. Diese Worte mussen am FuB des Blatts neben der 
Adresse der Druckerei stehen"l). Auf dem KongreB von 1896 stellte 
Mallalieu, der Vertreter der organisierten Hutmacher, die Forderung, 
daB die organisierten Arbeiter mit mehr Energie und aktiver fur den 
Label eintreten sollten, und wies unter anderem auf den Widerstand 
hin, den die Genossenschaften dem Label entgegensetzten, obwohl 
man von diesen eher eine kraftige Unterstiitzung des Labels hii.tte er
warten konnen2). Auf dem KongreB von 1906 wies der Vertreter der 
organisierten Zigarrenarbeiter, B. Cooper, auf die soeben erofinete 
Ausstellung des "Schwitzsystems" (sweated goods) hin und trat lebhaft 
fUr den Label ein. Nach den Berichten dieser Ausstellung werde sich die 
Gesellschaft ein Bild von dem ganzen Schrecken dieses Systems machen 
konnen und den Kampf gegen dieses soziale t'rI>el mit weit groBerer Energie 
aufnebmen. Der Label konne als machtige Waffe in diesem Kampfe 
dienen. Eine in diesem Sinne abgefaBte Resolution wurde vom KongreB 
einstimmig angenommen3). 

In letzter Zeit hat sich einMitglied der Generalfoderation 
Th. Richards, Mitglied des Parlaments und Vorsitzender des Schuh
macherverbandes, in lebhafter Weise fur den Label eingesetzt4). Nach 
seinen Worten gibt es in England gegen 50 Trade Unions, die den 
Label eingefuhrt haben. Richards weist auf das Beispiel Amerikas 
hin und glaubt dem Label einen ahnlichen Erfolg in England in Aus
sicht stellen zu konnen. 

Auf dem Trade Unionisten-KongreB vom Jahre 1908 warfen die 
Vertreter der organisierten Zigarrenarbeiter und Hutmacher, B. Cooper 
und T. MallaHeu, die Frage in neuer Form auf, indem sie die Aner
kennung des Labels durch die Organe der Regierung forderten und 
den Vorschlag machten, zur Bestatigung des Labelschutzrechts 
eine Form fur diese Anerkennung zu tinden. Zu diesem Zwecke 
faBte der KongreB den BeschluB, sich mit der Aufiorderung, eine 
entsprechende Gesetzesvorlage auszuarbeiten, an die Parlaments-

1) 28th Annual Report 1895, p.50. 
2) 29th Annual Report, p.53 u. ft. 
3) 39th Annual Report, p.I23. 
f) "The Trade Union Label" sieh M·th Quarterly Balance Sheet, December 

1907, General Federa.tion of Trade Unions, Report, p. 13 ~. ft. 
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kommission zu wenden l ). Auf dem letzten KongreB im September 
des Jahres 1909 wandten sich die Vertreter der Konfektionsarbeiter 
mit der Bitte an den KongreB, ihre Interessen gegen die Konkurrenz 
der "Sweaters" zuschiitzen. Der Delegierte der organisierten Schneider 
(Flynn) wies unter anderem darauf hin, daB die organisierten Schneider 
sich mit einer Petition an das Parlament gewandt hatten, diese habe 
jedoch keinenErfolg gehabt. Jetzt setzten sie groBeHoffnungen auf den 
KongreB, und erwarteten, daB dieser fUr die obligatorische Einfiihrung 
des Labels in der Konfektionsbranche eintreten werde. Der KongreB 
nahm einstimmig einen dahingehenden Antrag an 2). 

Trotzdem die Frage nach dem Label in den englischen PreBorganen 
weit haufiger diskutiert wird als in den deutschen, hat der Label in 
England dennoch keine sehr groBe Verbreitung gefunden. In gewissem 
MaBe tragt hieran die Tragheit der Arbeiter Schuld, worauf vor kurzem 
wieder von einem Arbeiterorgan hingewiesen wurde: "Die Frage nach 
derWare als einemProdukt der organisiertenArbeit", heiSt esindiesem 
Organ, "ist in Amerika auBerst brennend, obwohl dort, ebenso wie bei uns, 
die organisierten Arbeiter selbst Produkte des "Schwitzsystems" 
(sweating) kaufen und sich nicht dafiir interessieren, ob eine Ware 
unter giinstigen und wiirdigen At'beitsbedingungen hergestellt wurde" ~). 

7. 
Was die Stellung des offiziellen Rechts zum Label anbetrifft, so 

finden wir weder in Deutschland noch in England irgend welche Daten 
zu dieser Frage, was eine Folge der geringEm Verbreitung des Labels 
in diesen Landern ist. Dagegen hat in Amerika die gerichtliche Praxis 
und die Gesetzgebung auf diesem Gebiet bereits einen hohen Grad der 
Entwicklung erreicht, obwohl die Stellung des Rechts und der Ge
setzgebung zum Labelnoch nicht iiberall klar und bestimmt ist. Gegen
wartig macht sich das Bediirfnis einer besonderen Labelgesetzgebung 
immer deutlicher fiihlbar, einer Gesetzgebung, die die in friihel'en Zeiten 
so weit verbreitete Praxis, den. Label nach Analogie mit den allge
meinen, fUr die gewerblichen Marken und Etiketten geltenden Be
stimmungen des Handelsrechts zu beurteilen, ersetzen konnte. 

Die Frage nach der Gesetzlichkeit des Labels wurde zuni ersten 
Mal im Jahre 1887 vor der obersten GerichtsbehOrde New Yorks auf
geworfen'l.Der Verband der Zigarrenarbeiter hatte zum Schutze seines 
blauen Labels einen ProzeB gegen Nachahroungen und MiBbrauche 

1) 41-th Annual Report, p. 154 u. fi. 
I) 42 nd Annual Report, p. 147 u. fi .. 
I) Typogra.phical Circular Ma.y 1906, No. 644, p.3; 
') Bloete v. Simon, 19. Abb. N. C. 88. Vgl.den ausfiihrliohen Berioht 

des Amerioan Federationist (Dezember 1900). 
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des Labels von Seiten einiger Firmen angestrengt. Das Gericht erkannte 
auf Grund einer Anologie mi t dem Schutzrecht del' Handelsmarken an, 
daB auch der Label ein Anrecht auf gesetzlichen Schutz habe. In der 
Folge wurde jedoch diese Anologie von den Gerichten anderer Staaten 
nicht anerkannt. Sie wiesen darauf hin, daB die gewerblichen Marken 
ausschlieBlich fUr die eigenen Produkte eines bestimmten Betriebes 
oder einer Firma Geltung haben und daB die Mitglieder einer Gewerk
schaft nicht die Besitzer der Betriebe und der Firmen, sondern nur an 
der Produktion mitbeteiligt sind. Dieses fuhrte dazu, daB man von nun 
an bestrebt war, selbstandige gesetzliche Normen zum Schutze des 
Labels als solchen aufzustellen. 

Die Grundlage fur das Labelrecht liegt in folgendem Satze. 
Der Schutz gewerblicher Marken oder der Handelsmarken findet vom 
Standpunkt der gesellschaftlichen Interessen darin seine Rechtfertigung, 
daB durch solche Marken die bessere Qualitat einer Ware kenntlich 
gemacht wird. Aus demselben Grunde ist auch ein Schutz fUr 
die Mittel notwendig, die eine Vorbedingung fur eine bessere 
Qualitat del' Produkte darstellen. Solche Mittel sind auBer dem Material 
die Tuchtigkeit del' Arbeiter wie del' FleW und die Sorgfalt des Unter
nehmers. Wenn daher derletztere zur Aufrechterhaltung seines Renom
mees eine Marke einfUhren darf, so verlangt es die Gerechtigkeit, daB 
auch die Arbeiter das Recht haben, fur ihren guten Ruf zu sorgen 
Das Mittel, dessen sie sich dabei bedienen, aber ist del' Label1). 

In der ersten Zeit wurde nur den Gewerkschaften die Registrierung 
der Labelmarken und das Schutzrecht zugestanden. Aber mit dem 
Fortschritt del' genossenschaftlichen Bewegung und unter dem Druck 
der Anschauung, daB eine solche Beschrankung nur eine auf Privilegien 
beruhende Klassengesetzgebung schaffe, wurde einer jeden Association 
oder Genossenschaft das Recht des Labels gewahrt, als Ausdruck dafur, 
daB ein bestimmter Gegenstand das eigene Produkt einer Organisation 
darstellt, odeI' daB er unter Mital'beit der Mitglieder einer bestimmten 
Association odeI' eines Verbandes hergestellt wird. Diese beiden Arten 
von Bestimmungen werden heute von den Organen der Regierungs
gewalt gern anerkannt, und im allgemeinen wird aus beiden Bestim
mungen das Recht zu einer Strafverfolgung solcher Personen abgeleitet, 
die den Label unberechtigter Weise anwenden. Zuweilen werden An
griffe und Anklagen gegen das Labelrecht laut, und es wird darauf hin
gewiesen, daB durch dieses Recht Privilegien fur bestimmte Klassen 
von Arbeitern geschaffen werden. Das New Yorker Appelationsgericht 
hat sich energisch gegen diese Angriffe verwalu·t und ist lebhaft 

1) Aus einer Gerichtsentscheidung des h50hsten Gerichtshofes zu New 
Jersey (Schmalz v. Wooley, 41 Atl.) vgl. Rep. of the Ind. Comm., vol. 
XVII, p. 629. 
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fitr das Labelrecht eingetreten. In einer seiner Entscheidungen 
(Perkins .v. Heert) hat es darauf hingewiesen, daB die Labelgesetze 
durchaus keine singularen Akte sind, die fitr irgend eine bestimmte 
Gegend oder in bezug auf eine einzelne Gewerkschaft, eine Genossen
schaft oder Organisation erlassen werden, sondem, daB sie vielmehr all
gemeine Gesetze darstellen, die im ganzen Bereich eines Staates Geltung 
haben und sich auf samtliche Verbande und Assoziationen erstrecken. 

Was die Ansicht anbelangt, als trage die Regierung durch eine ge
setzliche Begiinstigung des Labels zum Wachstum des Gegensatzes 
zwischen organisierten und unorganisierten Arbeitern bei, so muB hierzu 
bemerkt werden, daB jeder legislative Akt, der im Interesse der Gesell
schaft erlassen wird und sich auf bestimmte Organisationen, Verbande 
oder sogar auf bestimmte Bevolkerungsgruppen erstreckt, sehr oft 
mit Nachteilen fiir einzelne Personen verbunden sein kann. Wir brauchen 
nur auf die Zwangsenteignung von immobilem Besitz zwecks Anlage 
einer StraBe oder offentlicher Wege zu erinnem. Die Labelgesetzgebung 
stellt eine Anzahl allgemeiner legislativer Normen dar, die vor aHem 
im Interesse breiter Kreise der GeseHschaft aufgestellt werden, und <laher 
hat sie das Recht, die Privatinteressen einzelner Personen zu igno
rieren1). 

Gegenwiirtig gibt es bereits in fast allen Staaten Nordamerikas 
eine Labelgesetzgebung2). Die Labelmarken werden nicht nur offiziell 
bestatigt, sie genieBen auch den voHen gesetzlichen Schutz gegen un
berechtigte Anwendungen des Labels. 

Zum SchluB wollen wir es noch versuchen, den Label als eine Form 
der modemen Arbeiterbewegung zu wiirdigen. 

8. 
Bei der Wiirdigung und der Bestimmung der allgemeinen Bedeu

tung des Labels miissen wir davon ausgehen, daB es drei Kategorien 
von gegensatzlichen Interessen gibt. Neben den Interessen der Arbeit 
und des Kapitals kommen beim Label besonders die Konsumentenin
teressen in Frage. Man kann sagen, daB das eigentliche Ziel des Labels 
vor allem darin besteht, die Interessen der Konsumenten in die Interessen
kampfe der Arbeiter und Untemehmer hineinzuziehen. So stellt der 
Label in den Handen der Konsumenten ein Mittel dar, mit dessen Hilfe 
sie einen Druck auf die Untemehmer ausiiben und diese zum Zuge-

1) Ibid., p. 628 • 
• ) Bis zum Jahre 1904 ha.tten von sli.mtJichen 52 Sta.a.ten und Territorien 

40 das Recht des Labels anerkannt. VgI. Bull. of Board of Labor (Washington), 
No. 54, September 1904. Na.ch dem Bericht der Union Label Trades Department 
geno/3 der Label im Jahre 1909 in 42 Sta.a.ten den gesetzlichen Schutz (vgl. den 
zit. Rep., p. 11). 
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standnis besserer und giinstigerer Arbeitsbedingungen in der Industrie 
notigen konnen. Schon John Ruskin hat darauf hingewiesen, da8 ein 
jeder Kaufer in demselben Ma8e fiir die Ausbeutung der Arbeiter 
verantwortlich ist wie der kapitalistische Unternehmer. Dieser Ge
danke von Ruskin findet in der Idee des Labels einen adequaten Aus
druck1). 

"Der Label" - sagt der American Federationist - "ist das 
Emblem oder das Feldzeichen eines gerechten Lohns; als solches ver
leiht er nicht nur das Recht, sondern er legt zugleich allen denen, die ein 
besseres und hoheres Lebensniveau fiir die Menschheit erstreben, als 
das, auf dem sie heute steht, die Verpfiichtung auf, fiir ihn einzu
treten" 2). 

"Ein jeder Kaufer", sagt Mrs. Patterson 3), "ist in gewissem Sinne 
auch Kaufer der Arbeitskraft; folglich wird er, indem er den La,bel 
anerkennt, zu einem Kaufer der organisierten Arbeit". 

Der Label kann die Unterstiitzung der Konsumenten aus zweierlei 
Motiven finden. Yom Standpunkt des materiellen Vorteils bildet der 
Label eine Garantie fiir die Unschadlichkeit und Giite der Produkte. 
Solche Produkte, wie z. B. Zigarren und fertige Kleider, haben schon 
mehr als einmal einen Herd von Infektionskrankheiten gebildet, be
sonders wenn sie in der Weise hergestellt wurden, wie dies z. B. bei 
dem sogenannten "Schwitzsystem" (Sweating system) geschieht. Die 
Aufsicht, die die eigenen Organisationen der Arbeiter iiber die Arbeits
verhaItnisse ausiiben, macht es unmoglich, daB kranke Mitglieder an 
der Produktion teilnehmen, da eine der fundamentalen Funktionen 
dieser Organisationen in der obligatorischen Unterstiitzung der ge
werkschaftlich organisierten Arbeiter im Fall einer Erkrankung oder 
vornbergehender Arbeitsunfahigkeit besteht. Andererseits stellt die 
organisierte Arbeit aber auch eine bessere Garantie fiir die Giite 
des Produkts dar, da sie einen bestimmten Grad der Ausbildung und 
Befahigung zu einem bestimmten Beruf zur notwendigen Voraus
setzung hat. 

Die zweite Gruppe von Grunden, aus denen sich die Konsumenten 
am Label beteiligen konnen, hat einen mehr moralischen Charakter: 
sie entspringt aus der Erkenntnis der Notwendigkeit und aus dem Wun
sche, die Arbeiter in ihrem Kampf gegen die Ausbeutung zu unter
stiitzen. Der Fortschritt des gesellschaftlichen SelbstbewuBtseins 
fiihrt zu einer immer groBeren Differenzierung der gesellschaftlichen 
Interessen und damit zu einer immer bewuBteren Stellungnahme 

1) Vgl. Amer. Federationist 1900, Maroh. 
2) Idem 1900, February. 
3) Der Vorsitzende der Federation of Women. VgI. den Aufsatz "Union 

La.bel and Child Labor" im Amerioan Federationist IIJ03, July. 
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der· verschiedenen Schichten unserer modernen Gesellschaft zu der 
immer starker anschwellenden Arbeiterbewegung1). 

Hieraus geht hervor, daJl das kfinftigeSchicksal des Labels imengsten 
Zusammenhang mit dem ProzeB der Konsumentenorganisation steht, 
dessen Ansatze wir fiberall beobachten k6nnen. In dieser Beziehung 
besteht die Bemerkung Kautskys zu Recht, "jeder Boykott beweise, 
fiber welche Kraft die organisierten Konsumenten innerhalb bestimmter 
Grenzen verfiigen" 2). 

Was die Arbeiter selbst anbetrifft, so ist eine m6glichst starke 
Heranziehung der Konsumenteninteressen ein Garantie ffir den Erfolg 
des Label als einer Waffe der Arbeiter im Kampf gegcn das Kapital. 
In dieser Beziehung tragt der Label zum Fortschritt der Arbeiterorga
nisationen bei, er fordert den ZusammenschluB der gemeinsamen 
Interessen der Arbeiterklasse, er vertieft die Arbeiterbewegung und 
macht sie bewuBter und sinnvoller. So wichtig in dieser Beziehung die 
aktive Teilnahme groBer Konsumentenkreise ffir den Erfolg des Label 
ist, eine groBe Bedeutung hat der Label tatsachlich nur in den Fiillen, 
wo die Arbeiterorganisationen an der Spitze einer solchen Bewegung 
stehen; einen solchen Charakter hat der Label in Amerika, und in 
dieser Beziehung nimmt die Labelpolitik der amerikanischen Gewerk
schaften eine immer bestimmtere Physiognomie an. Einerseits wird der 
Label eine immer gewichtigere Waffe in den Handen der ol'ganisierten 
Arbeiter, und andererseits geht die Leitung und die Oberaufsicht 
fiber ibn immer mehr in die Hande der Zentralverbande, der sogenannten 
"nationalen" und "internationalen" Trade Unions fiber. 

1) In einem Vortrag iiber die Rolle der Frau im modernen Wirtschaftsleben, 
den Pastor Koch 1906 im katholischen Frauenverein zuBonn gehalten hat, weist 
Koch darauf hin, wie bedeutend der EinfluB der Frau aIs Kauferin auf die Ver
besserung der Lage der Arbeiter sein kann. Der Referent betonte vor allem, 
daB durch die Wandlung des wirtschaftlichen Charakters des modernen Familien
lebens, d. h. durch die Verwandlung der Familie aus einem Organ der Produktion 
in ein Organ der Konsumtion auch die Rolle 'ler Frau aIs Hausfrau immer be
deutsamer werde. Als Kii.uferin werde sie ein immer wichtigeres Element in der 
nationalen Prodnktion und Verteilung. Koch forderte sein Auditorium zu einer 
bewuBteren Durchfiihrung seiner sozialen Funktionen gerade in dieser 
letzteren Beziehung, d. h. zu einem aktiveren Eintreten fiir die Produkte solcher 
Betriebe auf, in denen fiir bessere Arbeitsbedingungen gesorgt ist. Der Redner 
vertrat in seinem Vortrag auch die Idee der sogenannten "weiBen Listen" (siehe 
unten). Dieser Vortrag ist nicht ohne Bedeutung, da er ein symptomatischer 
Ausdruck fiir den oben erwii.hnten ProzeB der Hineinziehung der Konsumenten
interessen in den Kampf zwischen Kapital und Arbeit ist. Einen Bericht iiber 
diesen Vortrag brachte der "General-Anzeiger fiir Bonn und Umgegend" 1906, 
Nr.6012. 

t) VgL hierm die Arbeit von W. Th. Totomianz: "Die Formen der 
Arbeiterbewegung", 2. Auft., Petersburg, p. 69. (Russisch.) 
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Wenn wir die Labelbewegung richtig wfirdigen wollen, mussen wir 
davon ausgehen, daB diese Bewegung sich hauptsachlich gegen das soge
nannte "Schwitzsystem" (Sweating system) richtet und in dieser Be
ziehung den Arbeitem als machtige Wafl'e gegen die Ausbeutung der 
"Sweaters" dienen kann. 

Vor aHem tragt del' Label zur Starkung der Arbeiterorganisationen 
beL Es ist von groBer Bedeutung, daB dies in erster Linie fUr die kleinen 
Betriebe von handwerksmaBigem Charakter gilt, in denen die gewerk
schaftliche Arbeiterbewegung bisher nul' sehr geringe Erfolge gezeitigt 
hat. Wie wir schon oben bemerkt haben, ist es sehr schwierig, sich ein ge
naues Bild iiber den U mfang der Labelorganisationen zu bilden, da diese 
Bewegung sowohl die unorganisierten wie die organisierten Arbeiter 
urnfaBt. Dennoch abel' sind einige besondere Daten von Interesse. 

So z. B. berechnet E. Walling 1) daB in den wenigen Jahren 
seit der Einffthrung des Labels 400 000 Arbeiter den Organisationen 
beitraten, die bis zu diesel' Zeit keiner Gewerkschaft und uberhaupt 
keiner Organisation angehOrten. 

Davon kommen auf die einzelnen Berufszweige: 
AngesteH te . . . . . . . . . . . . . . . . 
Angestellte in Gasthausern u. Restaurationen 
Konfektionsarbeiter 
Zigarrenarbeiter 
Schuhmacher 
Bierbrauer . . 
Friseure ... 
Musikinstrumentenmacher 
Backer ........ . 
Buchdrucker und ahnliche Berufe . 
In Waschereien beschaftigte Arbeiter 
Hutmacher. 
Lederarbeiter . . 
Tapezierer ... 
Konfektioneusen 

50000 
49000 
45000 
40500 
32000 
30500 
23600 
22000 
16200 
16000 
16000 
11500 
7100 
3000 
2200 

Zugleich mit del' Organisation abel' wii.chst unter dem EinB.uB 
des Labels auch die moralische Kraft del' Arbeiter, und nicht nur der 
Arbeiter, sondern auch anderer Schichten del' modernen Gesellscha.ft. 
Die Interessen del' Produktion und Konsumtion verflechten sich hier 
in der engsten Weise miteinander, und das muB auf groBe sozialeSchichten 
einen EinfiuB in del' Richtung einer bewuBteren Stellungnahme zu 
den sich in ihrer Umgebung abspielenden Vorgangen und Erscheinungen 

1) British and American Trade Unionism, vgl. The Annals of the American 
Academy of Pol. and Soc. Science, 1905, November, voL XXVI, No.3, p. 116 u.H. 
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ausiiben. "Heute", sagt Mrs. Patterson, "geben die Arbeiter durch den 
Label Jedem die Moglichkeit, sich ein Bild von del' wirtschaftlichen Lage 
del' Arbeiter zu machen" 1). Del' Generalsekretar des Konfektions
arbeiterverbandes H. White betont, daB "die Gesellschaft jetzt leicht 
die Produkte des "Schwitzsystems" (sweating) erkennen konne und 
es daher fiir ihre Pflicht halte, sich gegen Personen zu wenden, die 
fiir dieses System eintreten, indem sie zum Absatz seiner Produkte 
bcitragen" 2). 

Del' ehemalige Prasident des internationalen Zigarrenarbeiter
vel'bandes A. Stra.sser stellt den Label als aktives Kampfmittel den 
sogenannten "schwarzen Listen" , d. h. dem Boykott del' Waren unanstan
diger Unternehmer gegenfiber. 1m Gegensatz zu diesen "schwarzen 
Listen" hat in Amerika wie in vielen andern Landern unter den Arbeitern 
und Konsumenten noch eine andere Methode eine weite Verbreitung 
gefunden; sie besteht in del' Unterstfitzung del' anstandigen Unter
nehmer, deren Namen in den sogenannten "weiBen Listen" stehen. 
"Unsere Politik" sagt Strasser, "besteht darin, die Gesellschaft zur 
Unterstfitzung del' anstandigen Unternehmer (fair employers) zu 
veranlassen. Ich bin del' Ansicht, daB positive MaBregeln diesem 
Zweck weit bessel' entsprechen als negative; indem wir den Label ein
fiihren, erkliiren wir: "tragt zum Absatz diesel' Waren bei". Ich gebe 
den "weiBen Listen" vordem System del' "schwarzen" den Vorzug" 3). 

Und endlich bemerkt S. Leffingwell folgendes fiber den Label, 
sofern diesel' eine Waffe in den Handen del' Arbeiter darstellt: "AIs eine 
oiIene, fiberall eingefiihrte und anerkannte Propagandamethode del' 
Prinzipien der organisiertenArbeiter ist del' Label das fruchtbarste 
und wirksamste Mittel, sowohl beim Angriff wie bei del' Verteidigung. 
Del' Label setzt immer eine klare Erkenntnis des Zieles voraus, nach 
dem man strebt" 4). 

Indem wir hiermit unsere Untersuchung fiber den Label als eine 
del' Formen del' modernen Arbeiterbewegung beschlieBen, wollen wir 
das Ergebnis in folgenden Satzen zusammenfassen. 

1. Dank dem Label treten die Arbeiterorganisationen in eine 
enge Beziehung zu den wirtschaftlichen Interessen del' Unternehmer. 
Das ist besonders dort von groBer Bedeutung, wo es bisher aus ge
wissen Grunden gar keine odeI' nul' sehr schwache Ansatze zu einer 
Organisation gab und wo daher die Arbeitsverhaltnisse besonders 
ungiinstig lagen, wie dies z. B. in del' kleinen Hausindustrie del' Fall 
ist, die den Namen des "Schwitzsystems" (Sweating System) erhalten hat. 

1) Lao. cit. p. 562 • 
• ) Rep. of the Ind. Comm. ToL VII, p. 198 • 
• ) Ibidem p.263. 
&) Ibidem. 
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2. Der Label bringt groBen Kreisen der modernen Gesellschaft 
ihre Konsumenteninteressen zum BewuBtsein und zieht sie damit zu 
einer aktiven Teilnahme an der Regelung der Arbeitsverhaltnisse 
in der Industrie heran. 

3. Endlich zeigt der Label als WafIe im Kampfe der Gewerk
schaften gegen die Unternehmer, daB die Arbeiter auBer den passiven 
Kampfmitteln des Streiks und des Boykotts noch ein machtiges aktives 
Kampfmittel besitzen, das nicht nur keineswegs den Interessen breiter 
Schichten der Bevolkerung zuwider Iauft, sondern im Gegenteil vollig 
mit diesen harmoniert 1). 

9. 
In Deutschland und Amerika tritt zu dem Label mit der Entwick

lung der Konsumentenorganisationen noch die Politik der sogenannten 
"weiBen Listen" (whitelists) hin zu. Diese Politik beruht auf folgenden 
Grundsatzen. Es werden Listen der "anstandigen" Betriebe und 
Firmen, also solcher Firmen, in denen ein gutes VerhaItnis zwischen Unter
nehmer und Arbeitern besteht, d. h. in denen die Arbeiter einen aus
reichenden Lohn erhalten, ein Normalarbeitstag herrscht, Tarifver
trage abgeschlossen werden usw., aufgestellt, und diese Listen werden 
in den eigenen Gewerkschaftsorganen oder in den Organen der Konsu
mentenligen veroffentlicht2). Da es in der Presse noch an den ent
sprechenden Daten fehlt, ist es auBerordentlich schwierig, fiber die 
Aussichten einer solchen Politik der Arbeiter ein Urteil zu fallen. Jeden
falls aber steht dies eine unzweifelhaft fest, daB wir es hier mit den 
ersten Ansatzen einer Bewegung zu tun haben, die auf eine Organi
sation der Konsumenteninteressen gerichtet ist. Der Erfolg des Boykotts 
wie der des Labels und desihm nahestehenden Systems der "weiBen 
Listen" ist im hohen MaBe davon abhangig, ob diese Organisation 
selbst erfolgreich fortschreitet und sich weiter entwickelt. 

In diesem Sinne sind Versuche, wie z. B. die Propaganda des 
Systems der "weiBen Listen" unter den Frauenvereinen in Berlin, 
von einer gewissen - wenngleich nur symptomatischen - Bedeutung. 

1m Friihling 1906 wurde auf Initiative der Sekretarin des Frauen
wohlvereins in Berlin, Fr. C. Liiders, und der weiblichen Gruppe 
des kirchlich-sozialen Verbands eine gut besuchteVersammlung ein
berufen, von der eine besondere Kommission eingesetzt wurde, die die 

1) Eine ausfiihrliohere Wiirdigung des Labels vom Standpunkt der Arbeiter
interessen findet sioh in den preisgekronten Untersuchungen .. The Union Label. 
Its history and aims". Prize essays published by Amerioan Federation of Labor 
Washington. 

I) In England ist dieses System bekannt unter dem Namen "The fair List". 
Es ist dort zurzeit nioht besonders verbreitet. Eine solohe Liste wird unter anderem 
im Verbandsorgan der Buohdruoker "Typographioal Circular" verOfientlioht. 
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Frage der "weiBen Listen" priifen und die entsprechenden MaBnahmen 
nach dem Beispiel anderer Lander vorbereiten solite. In Paris z. B. 
existiert seit dem Jahre 1903 ein besonderer Konsumentenverein, 
der zum Schutz der Arbeiterinnen in der Konfektion das System 
der "weiBen Listen" eingeftihrt hat. In diese Listen werden alle Firmen 
eingetragen, die 1. keine Arbeiten aufs Haus vergeben, die 2. Sonntags 
nicht arbeiten lassen und 3. ihre Betriebe nicht spater als um 7 Uhr 
abends und in der Hochsaison nicht spater als um 9 Uhr abends schlieBen. 
Daneben tragt diese Liga auch die Verantwortung fiir die hygienischen 
Zustande, die in den von ihr empfohlenen Firmen herrschen. 

Das offizielle Organ der deutschen Hirsch-Dunker-Gewerkvereine 
urteilt folgendermaBen iiber das System der "weiBen Listen": "Wir 
sind natiirlich weit entfernt, die Bedeutung der weiBen Listen zu iiber
schatzen. Ein Allheilmittel gegen schlechte Arbeitsverhaltnisse sind 
sie keineswegs. Es ware aber unangebracht, ihnen jeden EinfluB auf die 
Gestaltung der Arbeiterverhaltnisse abzusprechen. ErsprieBliches kann 
jedoch der deutsche Kauferbund nur leisten, wenn er in enger Fiihlung 
mit den Arbeitsberufsorganisationen, vielleicht auch unter Mitwirkung 
der tariftreuen Fabrikanten, vorgeht und namentlich die Tarifbe
wegung zu unterstiitzen sucht" 1). 

Man kann dieser Ansicht nur zustimmen. 

10. 
Wenn wir nun zu der allgemeinen Wurdigung des Boykotts als 

einer der Arten des sich heute zwischen Arbeitern und Unternehmern 
abspielenden Kampfes ubergehen, so miissen wir vor allem auf die 
Tatsache achten, daB der Boykott gegenwartig auBerordentlich ver
schiedenartige Formen annimmt, und daB uns an dieser Stelle nur 
eine einzige von diesen Formen, und zwar der Arbeiterboykott 
interessiert, sofern dieser ein Kampfmittel gegen die Ausbeutung der 
Arbeit durch das Kapitaldarstellt2). Von diesemStandpunkt aus miissen 
wir, wenn wir den Boykott richtig wiirdigen wollen, vor allem folgende 
zwei Fragen in Betracht ziehen: 1. 1st dieses Kampfmittel zweck
maBig, d. h. fiihrt der Boykott tatsachlich zum Ziel- tragt er zur Ver
minderung der Ausbeutung der Arbeiter durch die Unternehmer bei, 
und 2. in welchem MaBe entspricht diese Form der wirtschaftlichen 

1) Korrespondenzblatt d. Ver. d. Deutsch. Gewerkvereine. 1906 Nr.43. 
I) John Mitchel bemerkt sehr richtig: "Es ist ebenso sinnlos wie ungerecht, 

aile ErscheinUDgsarten des Boykotts zu verteidigen, wie die Gewerkschaften wegen 
des Boykotts anzuklagen. In vielen Flillen miissen wir den Boykott nicht allein 
verteidigen, sondem uns- seiner geradezu freuen. In anderen Flillen erscheint er 
dagegen ala ein unzweckmii.lliges, vulgares· und gemeines KampfmitteL" Loc. cit. 
p.275. 
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Konflikte dem moralischen Selbstbewu.6tsein gro.6er Kreise der modernen 
Gesellschaft 1 

Die Antwort auf die erste von diesen Fragen mu.6 sehr ungenau 
ausfallen, da wir hieruber keine genauen und unwiderleglichen Zahlen
daten besitzen. Mit Ausnahme der oben angefiihrten, recht durftigen 
Daten, die sich auf Irland beziehen, wird nirgends eine Boykottstatistik 
gefiihrt. 

Als einzige Grundlage fur ein Urteil uber die Zweckma.6igkeit 
des Boykotts als eines Kampfmittels der Arbeiter gegen die Unter
nehmer kann nur das Urteil gelten, das die Arbeiter selbst uber ihn fallen, 
und wie wir schon gesehen haben, erklaren diese den Boykott unter ge
wissen Verhaltnissen fur ein durchaus wirksames und zweckmaBiges 
Verteidigungsmittel der Arbeiter gegenuber dem Kapital. Was nun die 
allgemeinen Vorbedingungen fur eine Wirksamkeit des Arbeiterboykotts 
anbelangt, so liegt die erste und wichtigste dieser Bedingungen in einer 
strafl'en und kra£tvoHen Arbeiterorganisation. Neben diesem Faktor gibt 
es noch einen andern, au.6erst wichtigen Faktor - die Heranziehung 
groBer Kreise von Konsumenten als dritter Partei bei einem Konflikt 
zwischen Arbeitern und Unternehmern. Von dies en zwei Grundfaktoren 
der Wirksamkeit des Arbeiterboykotts (vor aHem aber des Konsumtions
Boykotts) hangen aHe anderen besonderen Bedingungen ab, die mit 
dem Ort, der Zeit und der Taktik der Arbeiterverbande im Zusammen
hang stehen1). 

Was die Frage anbelangt, in welchem Ma.6e der Boykott der in 
weiten Kreisen del' modernen Gesellschaft herrschenden Moralan
schauung entspricht, so kann auch sie nur von den intelligentesten 
und popularsten Gewerkschaftsfuhrern selbst beantwortet werden. 
Wie wir oben schon gezeigt haben, gibt del' Boykott auch nach dieser 
Seite zu keinerlei Einwanden und Angriffen AnlaB2). 

1) A. Sartorius von Waltershausen (loc. cit.) und andere Forscher nach 
ihm suchen einen ganzen Kodex praktischer RegeIn fiir die erfolgreiche Durch
fiihrung des Boykotts aufzusteilen. Aile diese Thesen konnen fiir den 
FOl'8cher nur insofern Interesse haben, als sie auf tatsachlichen Erfahrungen, 
die sich aus der modernen Arbeiterbewegung schopfen lassen, beruhen, 
und flir diese letztere charakteristisch sind; ailein das sich hierauf be
ziehende Tatsachenmaterial ist noch zu ungeniigend, ala daB es moglich Ware, 
auf Grund dieses Materials bestimmte "RegeIn" aufzusteIlen, und daher diirfen wir 
annehmen, daB diese "Regeln" als ein Produkt apriorischer (oder, richtiger, auf der 
Bubjektiven GewiBheit beruhender) Schliisse der betr. Forscher nio eine Bedeutung 
fiir das Leben und fiir eine wissenschaftliche Konstruktion gehabt haben, noch auch 
haben werden. Wir halten es daher nicht fiir notig, naher auf sie einzugehen. 

2) Gegner des Boykotts sind, was sehr begreiflich ist, sowohl die Unter
nehmer als die Vertreter ihrer Interessen. V gl. z. B. die Anschauungen einzeIner 
Nationalokonomen (K. Oldenberg, M. von Heckel u. a.) und die Kritik ihrer 
Ansichten durch N. Poljanski, loco cit. p. 153 u. fl. Zur Verteidigung des Boykotts 

Sehwittau. 18 
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Vom Standpunkte der a.1Jgemeinen Kulturwerte muft die Frage 
nach der sozialen Bedeutung des Boykotts darauf hinaus, ob der 
Boykott als Kampfmittel notwendig zu einer Organisierung der Arbeiter 
fiihrt und damit die Untemehmer a11mahlich dazu zwingt, die friiher 
fast uberall herrschenden und ausnahmslos anerkannten autokratischen 
Anschauungen aufzugeben und sich mit den Prinzipien der neuen 
"konstitutionellen" Wirtschaftsform zu befreunden, was tatsli.chlich 
der Fall ist.1) 

naoh seiner moraJischen Seite beziehen sich die Arbeiter unter anderem auf den 
zweiten Brief Pa.uli an dieThessalonicher (Kap. III, V.1l-14), vgl. Sartorius 
v. Waltershausen, loco cit. S. 255. 

1) Hieriiber werden wir im letzten Kapitel noch ausfiihrlicher zu reden 
baben. An dieser Stelle miissen wir noah a.uf foIgenden Punkt nii.her eingehen. 
Indem wir dem Boykott als einer Form der gewerblichen Konfiikte in gewisser 
Wei/le eine positive Wiirdigung angedeihen lassen, verschlieBen wir unser 
Aug'e durchaus nicht gegen einige besonders unschOne Formen des Boykotts. 
Hierher gebOrt z. B. die Politik einzelner franzosischer anarchistischer Gewerk
scha.ften, die unter dem Namen "action directe" bekannt ist, und im besonderen 
eine Form dieser Politik, die infolge eines MiBverstii.ndnisses sich in der Literatur 
der Arbeiterlrage einer groBen Popularitii.t erfreut, die sogenannte "sabotage". 
Diese Politik gewisser franzOsischer Gewerkschaften Iauft auf folgendes hinaus. 
Man beantwortet den Druck und die Ausbeutung der Untemehmer damit, daB 
man das Material (zuweilen aber auch die Produktionsmittel) zerstort und ruiniert, 
oder daB man schlechte Arbeit ("Pfuscherarbeit") leistet. 1896 wurde durch das 
Organ der Dock- und Hafenarbeiter "Seaman's Chronicle" BOwie durch die "Times" 
in England die Aufmerksamkeit auf diese Politik gelenkt. die wohl auch in Frank
reich kaum sehr weit verbreitet sein diirfte, und die dann unter dem Namen "ca' 
canny" bekannt wurde. De facto hat diese Politik weder friiher noch heutzutage 
eine groBe Verbreitung gefunden. Jedenfalls aber erfreute sie sich bisher nirgends 
der Sympathie und der Unterstiitzung der Fiihrer der organisierten Arbeiter, 
am wenigsten gilt dies fiir den e~lischen Trade Unionismus. 1m Jahre 1901 
machten sich die reaktionaren "Times" in ihrer Polemik gegen die englischenTrade 
Unions und ihrePolitik denAufsatz aus"Seaman s' Cronicle" zunutze und bauschten 
eine rein zUfallige Erscheinung zu einer groBen Mare auf. Eine ga.nze Reihe von 
Arbeiterorganen und radikalen Zeitungen wandte sich mit lebhaftem Protest 
gagen die Aufsatze der "Times" iiber die Krisis in der englischen Industrie, fiir die 
diese Zeitung die Co.' canny -Politik verantwortlich machte. (Vgl. die deutsche 
'Obersetzung dieser Aufsat7.e. "Ein W amruf an das deutsche Untemehmertum. 
Ca.' canny. von W.G. v. Reiswitz.) Aus dies en Erwiderungen geht einerseits klar 
hervor, daB der anonyme Verfasser der Times-Artikel den wirklichen Charakter 
des englischen Trade Unionismus gar nicht kannte und da.B er andererseits die 
Tatsachen in gewissenloser Weise entstellt und sie unter dem Eindruck der zu 
jener Zeit einsetzenden Verfolgungen der englischen Arbeiterorganisationen in ein 
durcbaus falsches Licht geriickt hat. Unter den zahlreichen Protestartikeln gegen 
die Austalle der "Times" (vgl. den offenen Brief der Eheleute B. u. S. Webb 
in den "Times" yom 6. Dez. 1901, zahlreiche Aufsatze in den Dezembemummem 
der .,Daily News" und a.nderen) verdient die Erwiderung des GeneraJsekretii.rs 
der englischen Trade-Unionisten-FOderation, Isa.ac Mitchel, unsere besondere 
Aufmerksamkeit. (VgI. Reply to the "Times" a.ttack on Tra.de Unionism", Tenth 
Quarterly Report. December 1901. The Genera.l Federation of Trade Unions, 
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p.9 u. fl.). In seiner Antwort weist Mitchel vor allem darauf bin, daB weder der 
Autor der Timesartikel noch die Aufsatze in "Seamans Chronicle", auf die der 
erstere sich stiitzte, auch nur den geringsten Beweis dafiir erbracht haben, daB je 
eine Trade Union irgendwo oder zu irgend einer Zeit die Ca' canny- oder "skulk". 
Politik verteidigt hiLtte. Der Aufsatz in "Seamans Chronicle" ist von keinem 
Trade Unionisten geschrieben, ja, dieses Organ selbst steht in keiner Beziehung 
zum Trade Unionismus, sondern ist nach dem Ausdruck Mitchels "one of those 
ephemeral productions of Trade Union camp followers who hang upon the fringe 
of Trade Unionism as upon all other movements." Auf Grund sorgfii.ltiger Er. 
hebungen eines Reporters der "Daily News" wurde tatsachlich in dem Statut 
einer der Trade Unions ein Paragraph entdeckt, der "die Aufwendung der doppelten 
Arbeit zum ausschlieBlichen Vorteil des Unternehmers verbietet" ("double work 
to gain the smile of foreman"), aber die Gewerkschaft, von der hier die Rede war, 
gehOrte einem kleinen Arbeiterverband in Yorkshire an und hatte schon VOl 

35 Jahren aufgehOrt, zu existieren. Ferner wies Mitchel darauf hin, daB der 
Verfasser des Timesartikel durch seine ungeniigende Kenntnis der tatsa.chlichen 
Politik der Trade Unions irregefiihrt worden sei. Diese letzteren suchen ihre 
Mitglieder vor der Ausbeutung durch die Unternehmer zu schiitzen und setzen 
zu diesem Zwecke eine Norm fUr den Minimallohn, eine Maximalarbeitszeit und eine 
Norm fiir die Intensitii.t der Arbeit fest. Zu diesem letzteren Behuf ist es den 
Mitgliedern der Trade Unions im allgemeinen verboten, gegen einen Zusatzlohn 
ihre Arbeitskraft allzu sehr anzustrengen, da sich in diesem Fall die allzu schnelle 
Abnutzung ihrer Kraft mit aller Schwere auf die iibrigen Mitglieder des Verbandes 
legt, und da dieser dazu verpflichtet ist, seine arbeitsunfii.hig gewordenen 
Mitglieder zu unterstiitzen. (AusfiihrIicheres hieriiber findet sich in dem klassischen 
Werk von S. and B. Web b. Industrials Democraty part. II.) Der lebhafte offizielle 
Prote@t des Generalsekretars des englischen Trade Unionisten-Verbandes gegen 
die Beschuldigungen der "Times", die nach dem Ausdruck Mitchels "not 
only not true but absolutely the reverse of the truth'. sei, ist wohl ein 
geniigender Beweis dafiir, daB die Ca' canny. Politik kein wirkliches Kampf. 
mittel der Arbeiter gegen die Unternehmer darstellt. Da wir ibm jegliche 
Bedeutung absprechen, halten wir es nicht fiir notwendig, sie hier mit unter den 
verschiedenen Arten des wirtschaftlichen Kampfes zu behandeln, und die Diskussion 
iiber diese Methode sowie ihre Verteidigung durch einige russische Forscher er· 
scheint uns lediglich als ein bedauerliches MiBverstandnis. VgI. z. B. N. PoljaDski 
loc. cit. u. And. 

18* 



Viertes Kapitel. 

Die Organisation und die Politik der 
Arbeitgeber 1). 

I. Die Organisation der Arbeitgeber. 1. Der allgemeine Charakter und 
die Struktur der Unternehmerverbande in Deutsohland. - 2. Die Zentralisierung 
der deutschen Unternehmerverbande. - 3. Zahlendaten zur Frage nach der Or
ge.nisation der Unternehmer in Deutsohland. - 4. Die Organisation der Arbeitgeber 

1) Nooh bis auf die jiingste Zeit waren die Quellen fUr die Frage naoh den 
Arbeitgeberorganisationen. die zum Zweok gemeinsamen V orgehens gegen 
die Arbeiter gegriindet wurden, recht diirftig. Vollstandigere Daten gab es bis dahin 
nur fUr Deutsohland, was in den wahrend der letzten Jahre sioh besonders zuspitzen
den Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit und der hieraus entspringenden 
immer starker hervortretenden Unternehmerbewegung seine ErkIarung findet. 
Diese Bewegung rief eine ganze Literatur ins Leben, die jedooh bis auf die jiingste 
Zeit lediglich den Charakter von Pamphleten und Agitationsschriften trug (vgl. 
hierzu meinen Aufsatz "Die Organisationen der Arbeitgeber und ihr Verhaltnis zu 
den organisierten Arbeitern" in der Zeitsohrift "Russkaja Mysl", B. XI, 1908). 
Wahrend der letzten Jahre hat sich jedooh die Saohlage von Grund aus 
verandert. Wenu wir auch in den anderen Landern noch immer keinausreiohen
des Material zu der hierher gehOrigen Frage besitzen, so hat sioh dooh wenigstens 
in bezug auf Deutsohland die nationalokonomisohe Literatur um zwei hervor
ragende Arbeiten bereiohert. 1m Jahre 1905 veranlaBte der deutsohe "Verein fiir 
Sozialpolitik" eine seiner Sektionen unter Leitung Carl Biiohers zu einer Unter
Buohung iiber die Organisationen der Arbeitgeber; das Ergebnis war das auBerst 
wertvolle Werk von Dr. Kessler: "Die deutsohen Arbeitgeberverbande", das 
im 24. Bande der "Sohriften des Vereins fiir Sozialpolitik" zum Abdruok kam. 
Der Autor hat sioh in seiner Untersuohung nioht nur auf die Gesohichte der Arbeit
geberorganisationen beschrankt, sondern stellt auch die Grundformen des Kampfes 
dieser Organisationen gegen die Arbeiter dar. Ein Jahr nach Kesslers Werk er
Bchien die Arbeit von W. Kulemann (Gewerkschaftsbewegung) in zweiter Auf
lage. Kulemann widmet der Frage nach den Arbeitgeberorganisationen einen 
besonderen Band (Die Berufsvereine, 1. Abteilung, Geschichtliche Entwioklung 
der Berufsorganisationen, Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer aller 
Under, dritter Band, Deutschland, III. Organisation der Arbeitgeber - gemein
same Organisation. Jena, Verl. v. G. Fischer, 1908). Wie wir aus dem Titel er
Behen, bezieht sich diese Arbeit nur auf den allgemeinen gesohichtlichen Teil und 
beriicksichtigt auch nur Deutschland, allein. Man darf wohl annehmen, daB wir 
in kurzer Zeit ein ziemlich vollsmndiges Bild von der Organisation und Politik der 
Arbeitgeber, und zwar nicht allein in Deutschland, sondern auch in den anderen 
Undern besitzen werden. Infolgedessen halten wir uns nicht fiir verpflichtet, 
die hier beriihrte Frage in der unten folgellden Darstellung zu erschopfen_ 1m 
Einklang mit dem allgemeinen Thema, das wir uns gestellt haben, Boll diese Frage 
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in Amerika. - 5. Die Organisa.tion der Arbeitgeber in GroBbritannien. - 6. Ver
such einer internationalen Organisierung der Arbeitgeber. II. Die Politik der 
Arbeitgeber. 7. Der Lockout und seineSysteme. - 8. DasSystem derschwarzen 
Listen. - 9. Die Anwerbung von Arbeitern. - 10. Schadenersatzanspriiche gegen
iiber den Streikenden. - 11. Klauseln im Arbeitsvertrag, die sich auf Konflikte be
ziehen. - 12. Der allgemeine Charakter der Unternehmerpolitik in Deutschland. -
13. Die gewerblichen "AlIiancen". - 14. "Die freien Verbande" in England 
("Free Labour Movement"). 

I. Die Organisation der Arbeitgeber. 
"Der bestandige Wetteifer und Wettkamp£ der miteinander kon 

kurrierenden Unternehmer bildet nur solange ein Hindernis fur ihr 
gemeinschaftliches Zusammenwirken, als ihnen keine gemeinsame 
Gefahr von den Arbeiterverbanden her droht. 1m letzteren FaIle ent
stehen besondere Arbeitgebervereine, die sich den AbschluB von 
(Kollektiv) Vertragen (mit den Arbeitern) oder den Kampf (gegen die 
Arbeitergewerkschaften) zum Ziele setzen"l). Diese Bemerkung 
F. W. Hil berts) die sich auf die amerikanischen Unternehmerorgani
sationen bezieht, findet gegenwartig uberall dort, wo die Arbeiter
bewegung bedeutendere Dimensionen annimmt, eine Bestatigung. 

Wenn wir nach KeBler unter Arbeitgeberverbanden im genauen 
Sinne dieses Wortes nur solche Unternehmerorganisationen zu ver
stehen haben, die ausschlieBlich mit dem Zweck gegriindet werden, 
die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und organisierten Ar bei tern 
zu regeln2), so geh6ren derartige Organisationen erst einem ganz spaten 
Stadium in der Entwicklung des modernen Kapitalismus an. 

Es hat unzweifelhaft auch schon fruher Arbeitgeberorganisationen 
gegeben, die das oben erwahnte Ziel verfolgten, aber sie waren nicht 
sehr zahlreich und nicht sehr bedeutend. Solange die Unternehmer eine 
unorganisierte Masse von Arbeitern vor sich haben, gibt es fUr sie selbst 
keine Grunde und keine Motive, sich eine Organisation zu schaffen. 
Wenn dagegen eine straff organisierte, durch gleichartige Interessen 
geeinigte und wohldisziplinierte Arbeitergewerkschaft den einzelnen 
isolierten Unternehmern entgegentritt, so wird schon der Selbst
erhaltungstl'ieb den Unternehmern die Notwendigkeit eines gemein
samen VOl'gehens zum BewuBtsein bringen. Von den auf dieser Grund
lage entstehenden eigentumlichen Arbeitgebel'vel'banden muB man 

in der folgenden Untersuchung nur soweit behandelt werden, ala der Kampf der 
Arbeitgeber ein Gegenbild der Arbeiterbewegung in Form gewerblicher Konfiikte 
darsteHt. Die Leser, die sich fiir genauere Einzellieiten interessieren, verweisen 
wir auf die oben angefiihrten monographischen Arbeiten. 

1) Employers' Associations in the United States by F. W. Hilbert in dem 
Sammelwerk: Studies in American Trade Unionism, by J. Hollander and 
G. Barnett, New York 1906. Ch. VII, p. 185. 

3) G. Kessler, loc. cit., p.20 u. if. 
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die Unternehmerorganisationen unterscheiden, die einen allgemeineren 
Charakter tragen1). Freilich ist eine solche strenge Unterscheidung 
zwischen diesen beiden Kategorien von Unternehmerverbanden auch 
heute noch mit groBen Schwierigkeiten verbunden. Die Unternehmer
verbande allgemeineren Charaktera haben schon lange einige Punkte 
fiber das Verhaltnis des Arbeitgebers zum Unternehmer in ihre Statuten 
aufgenommen. Gewohnlich beziehen sich diese Punkte indessen nur auf 
gewisse patriarchalische Institutionen, die im Interesse der Arbeiter 
gegriindet werden und die den Charakter von Wohltatigkeitseinrich
tungen haben, oder auf allerlei Abkommenen mit den Arbeitern. Das 
entscheidende Merkmal jedoch, das fur diese Art Organisationen 
charakteristisch war, war dies,. daB sie die Existenz der Gewerk
schaften nicht anerkannten und vollig ignorierten. 

Die neueren Arbeitgeberverbande sind dagegen im Kampf gegen die 
organisiertenArbeiter entstanden, und so bildet die offeneAnerkennung 
der Gewerkschaften und die Tendenz, mit diesen Tarifvertrage 
abzuschlieBen oder umgekehrt, die offene Stellungnahme gegen 
die Gewerkschaften im allgemeinen oder gegen die radikaleren Ge
werkschaften (wie z. B. die sozialdemokratischen) eins der Grund
prinzipien ihres Programms. 

Wenn wir die Daten, die wir zu dieser Frage besitzen, zusammen
stellen, so konnen wir aus ihnen trotz ihrer Durftigkeit und Unvoll
kommenheit doch schon heute die allgemeine Entwicklung dieser be
sonderen Arbeitgeberorganisationen ablesen: diese Organisationen wer
den mit dem Wachstum der Arbeiterorganisationen Schritt halten 
- dies ist eine geschichtIiche Notwendigkeit - und wenn diese Organi
sationen erstarkt und bis zu einem gewissen Grade stabil geworden sein 
werden, werden die Arbeitgeberorganisationen schon durch die bloSe 
Tatsache ihrer Existenz genotigt sein, von ihrer agressiven Taktik. 
gegenuber den Gewerkschaften a bzulassen und zu einer Taktik der 
Kompromisse, die eine volle Anerkennung des Existenzrechts der Ge
werkschaften zur Voraussetzung hat, u berz ugehen. 

1. 

Das vollstandigste Bild der gegenwartigen Lage der Arbeitgeber
organisationen und ihres gemeineamen Kampfs gegen die organisierten 
Arbeiter gibt uns das wirtschaftIiohe Leben Deutschlands. 

Die deutschen Arbeitgeberverbande stellen heute ein ganzes 
wohlorganisiertes System dar. Die Gesamtzahl dieser Verbande ist 

1) Dies sind die sogenannten .. wirtschaftlichen Vereine" nachderTerminologie 
Lahmanns, die spii.ter allch von Kessler und Kulemann angenommen wurde. 
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bereits groBer als tausend1). Man kann zwei Gruppen solcher Verbande 
unterscheiden und zwar auf Grund folgender Merkmale: erstlich nach dem 
Gebiet ihrer Tatigkeit und zweitens nach den einzelnen Industrie
zweigen. Wenn wir von diesen Merkmalen ausgehen, erhalten wir fur 
Deutschland folgende Gruppen von Arbeitgeberverbanden. 

1. Verbande, deren Tatigkeit sich auf verschiedene Produktions
zweige erstreckt und 2. Arbeitgeberverbande innerhalb eines bestimmten 
Industriezweiges. Jede dieser Kategorien kann ihrerseits nach dem 
Gebiet, auf das sich ihr EinfluB erstreckt, in Orts-, oder Lokalver
bande, in Bezirks-, Kreis-. Provinzial- und Landesverbande 
und endlich in Reichs- oder Zentralverbande eingeteilt werden. 

Die aus der Kombination dieser vier Arten her'Vorgehenden sechs 
bedeutendsten Gruppen von Arbeitgeberverbanden erschOpfen jedoch 
noch lange nicht samtliche Formen dieser Organsiationen, da diese sich 
noch weiter teils durch ihre GroBe, teils durch ihre relative Bedeutung 
unterscheiden. Da es uns jedoch an den entsprechenden Daten fehlt, 
mussen wir uns mit der oben aufgestellten Einteilung begniigen, wir 
konnen sie bloB durch einzelne Zuge erganzen, die samtlichen Organi
sationen dieser Art mehr oder weniger eigentiimlich sind. 

Die besonderen Arbeitgeberorganisationen, die die einzelnen 
Industriezweige umfassen, sind gegenwartig in Deutschland auBerordent
Hch zahlreich, besonders in der Bauindustrie. Kulemann weist darauf 
hin, daB es heute kaum einen bevolkerten Ort gibt, wo die Unternehmer 
sich nicht bereits eine (lokale) Kampforganisation geschaffen hiitten2). 

Aber trotz ihrer groBen Zahl konnen diese Verbande keinen besonderen 
EinfluB auf die Politik der Arbeitgeber ausiiben, da sie wegen der all
gemeinen Tendenz der modernen industriellen Wirtschaftsordnung 
zur Konzentration nur eine recht ephemareExistenz fuhren. Von groBe
rem Interesse sind die Lokal- oder Ortsverbande der Arbeitgeber in 
den verschiedenen Industriezweigen. Ihre Funktion entspricht bis 
zu einem gewissen Grade der Tatigkeit der Gewerkschaftskartelle. 
Ebenso wie die letzteren iibernehmen die lokalen Arbeitgeberverbande 

1) Reisswitz zahlt ihrer mehr als llOO und Kulemann haIt auch dieqe 
Zahl noch fiir zu klein (vgl. das zitierte Werk, Anmerkung zu Seite 50). Da es bisher 
keine Statistik hieriiber gibt, laBt sich auch die Anzahl dieser Vereine nicht genau 
angeben. Die Methode der Registrierung der UnternehmerverbiLnde, wie sie von 
der Regierung befolgt wird (vgl. das Verzeichnis der im Deutschen Reiche bestehenden 
Vereine gewerblicher Unternehmer zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen, 
zusammengestellt im Reichsamt des Innern. Berlin 1906) ist heute bereits stark 
veraltet. Die recht fragmentarischen Daten iiber die Arbeitgeberverbanda, die von 
Zeit zu Zeit in dem offiziellen "Reichsarbeitsblatt" erscheinen, konnen auch nicht 
auf absolute Vollsti:i.ndigkeit Anspruch erheben. Naheres hieriiber siehe weiter 
unten. 

t) Kuiemann, loco cit., p.50. 
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die Fiihrung bei kleineren Konflikten von geringerer Dauer. Auch 
kann diese Art von Verbanden, sowohl was ihren Umfang wie was ihre 
allgemeine Taktik anbetrifft, keinen groBen Wandlungen unterworfen 
sein. 

Ais Beispiel fiir den Grad der Wandlungsfahigkeit, die einem jeden 
lokalen Arbeitgeberverband in den verschiedenen Produktionszweigen 
eigen ist, kann der Bund der Arbeitgeberverbande Berlins und seiner 
Vorstadte dienen. Dieser wurde im Jahre 1899 auf Initiative des Ver
eins der Berliner Metallindustriellen gegriindet und bestand anfangs 
aus fiinf Vereinen. 1m Jahre 1900 zahlte der Verb and 15 Vereine, die 
1959 Arbeitgeber umfaBten, welche ihrerseits insgesamt mehr als 
65 000 Arbeiter beschaftigten. Das offizielIe Verzeichnis fiihrt bereits 
17 Vereine mit 2000 Arbeitgebern, die 90 000 Arbeiter beschaftigen, an. 
Gegen Ende des Jahres 1906 dagegen bestand der Verband aus 
16 Vereinen mit 2000 Arbeitgebern, aber die Zahl der beschaftigten 
Arbeiter betrug bloB 17 OOO! Offenbar waren aIle GroBindustrielIen 
aus dem Verb and ausgeschieden, dem von da ab nur die kleineren Un
ternehmer angehOrten. Von den 15 Vereinen, die sich im Jahre 1900 
dem Verband angeschlossen hatten, waren gegen Ende des J ahres 
1906 nur sechs iibrig geblieben. Nachdem sich der Verband in eine 
Organisation der kleinen Arbeitgeber verwandelt hatte, entsprach, 
wie KeBler richtig bemerkt, sein Charakter de facto kaum noch seinem 
Namen, da eine ganze Reihe von lokalen Berliner Vereinen der einzelnen 
Industriezweige, die sich der Organisation nicht angeschlossen hatten, 
weit mehr Arbeiter beschaftigte, als alIe 16 Vereine zusammen, die den 
Verband bildeten. Fiir die Charakteristik dieser Art von Arbeitgeber
vereinen sind die Erklarungen, die der Sekretar des Verbands, Nasse, 
KeBler iiber diese auBerordentliche Wandlung abgab, von hohem In
teresse. Die Griinde fiir das Ausscheiden der einzelnen Mitglieder aus 
dem Verbande sind nach Nasse auBerst zahlreich und mannigfaltig. 
Einzelne Vereine hatten iiberhaupt aufgeh6rt, zu existieren, andere 
hatten sich den besonderen Verbanden, wie sie innerhalb eines 
bestimmten Industriezweiges bestehen, den Reichs- oder Bezirks
verbanden angeschlossen; andere wieder waren aus dem Verbande 
ausgetreten, da man siph nicht iiber die aggressive Politik gegen die 
Arbeiter hatte einigen Mnnen: die Vertreter einzelner Industriezweige 
hatten Scharfmacherpolitik getrieben (die Metallindustriellen)l). Die 
Vertreter anderer Produktionszweige waren mehr £iir eine Politik der 
Kompromisse eingetreten (die Unternehmer in der Bauindustrieusw.)2). 

1) In Deutschland haben die Arbeitgeber, die eine aggressive Politik gegen 
die Arbeiter befolgen, den Namen "Scharfmacher" erhalten, da sie zur Verschii.r
fung der Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit beitragen. 

I) Siehe G. Kessler, 100. cit. p. 65. 
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'Einen stabileren Charakter hat der beriihmte Arbeitgeberverband 
Hamburg-Altona, der im Jahre 1880 gegriindet ist. Dieser Verein ist 
eine der altesten, bekanntesten und bedeutendsten Organisationen 
dieser Art in Deutschland. 

Ebenso wie der Berliner Verband zahlt der Hamburger Verb and 
nicht einzelne Unternehmer zu seinen Mitgliedern, sondern ganze 
Unternehmervereine, wobei au.6er den Vertretern der Gro.6industrie 
auch solche der Kleinindustrie (Ziinfte und Handwerkervereine) zu 
ihm gehOren. Ihrem allgemeinen Charakter nach gehOrt diese Orga
nisation zu denen, die eine au.6erst feindselige Haltung gegeniiber den 
organisierten Arbeitern einnehmen. Schon ihre Entstehung steht in 
engem Zusammenhang mit der 1889 in Paris eingefiihrten Feier des 
1. Mai durch die Arbeiter. Um der Durchfiihrung dieses Arbeiter
feiertages entgegenzutreten, schlossen sich im Jahre 1890 mehrere 
Hamburger Unternehmer, die insgesamt bis zu 50000 Arbeiter bescMf
tigten, zusammen und bildeten den Industrie- und Gewerbeverband 
Hamburg, der spater den Namen "Arbeitgeberverband Hamburg
Altona" annahm. Der Kampf gegen die Maifeier bildet iibrigens auch 
heute noch eine der Aufgaben dieses Vereins. Besonders beriihmt wurde 
der Verein nach dem gro.6en Hamburger Hafenarbeiterstreik vomJahre 
1897, der von diesem Verein mit geradezu unglaublicher Harte unter
driickt wurde1). 

Sekretar des Vereins ist der Freiherr v. Rei.6witz, ein beriihmter 
Agitator, der von der auf die Einigung und Organisation der deutschen 
Arbeitgeber gerichteten Bewegung her bekannt geworden ist, Autor 
zahlreicher Flugschriften und Redakteur des Organs der geeinigten 
Arbeitgeber: "Die deutsche Arbeitgeberzeitung" usw. Der Verband 
wachst unaufhaltsam; bei seiner Begriindung zahlte er 12 Vereine 
als Mitglieder, 1896/97 wurchs diese Zahl bis auf 18 an, 1899 zahlte er 
(nach Kulemann) bereits 19 Vereine, 1903 (nach dem Verzeichnis) 
23, 1907 30. Am 1. Januar 1908 zahlte der Verb and 33 Vereine 
als Mitglieder, denen 6800 Arbeitgeber angehOrten, die insgesamt 
108000 Arbeiter beschaftigten 2). 

Die Arbeitgeberverbande, deren Einflu.6 sich iiber ganze Provinzen 
erstreckt, sind nicht sehr zahlreich und gehOren meist der Organisation 
der Reichsverbande an. Als Beispiele fiir solche Provinzvereine, denen 

1) VgI. Ehrenberg, Der Ausstand der Ha.mburger Hafenarbeiter, im 
Jahrb. f. Nationalokonomie und Statistik, S. 801 fl., 1907. Eine vollsta.ndige 
Darstellung dieses Streiks ist in dem Bericht Legiens (Der Streik der Hafen
arbeiter und Seeleute in Hamburg.Altona. Darstellung der Ursachen und des 
Verlaufs des Streiks usw. von C. Legien, 1897. Hamburg. VerI. d. General· 
Kommission d. Gewerkschaften Deutschlands) enthalten. 

2) AusfiihrIicheres liber diesen Verein findet sich bei Kulemann, loco cit. 
S.51-54. 
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Arbeitgeber verschiedener Produktionszweige angehoren, konnen der 
"Suddeutsche Arbeitgeberverband", die "Schutzvereinigung der west
preuOischen Betriebe und Arbeitgeberverbande", der "Verein der 
anhaltischen Arbeitgeber" und andere dienen!). 

1m Jahre 1908 gab es in den einzelnen Industriezweigen 46 Reichs
verbande der Arbeitgeber. Der alteste unter diesen ist der deutsche 
Buchdruckerverein; dieser Verein wurde schon im Jahre 1869 gegrnndet 
und ist eine der ersten Arbeitgeberorganisationen in Deutschland, 
die sich zum Abschlusse eines Tarifvertrags mit den Arbeitern bereit 
erklarte. Eine scharfere Stimmung machte sich 1906 unter den Mit
gliedern des Vereins bemerkbar. Sie traten daher aus und bildeten 
eine eigene Scharfmacherorganisation, den Arbeitgeberverband fur 
das Buchm:uckgewerbe II). 

Bedeutend spater (im Jahre 1887) entstand eine Arbeitergeber
organisation in der Metallindustrie, der "Gesamtverband der deutschen 
MetallindustrielIen", der sich durch eine Reihe auBerst scharfer Kampfe 
gegen die Arbeiter bekannt gemacht hat. Wir wollen hier ein paar 
Punkte aus den Statuten diesesVerbandes anfuhren, da sie fUr aIle der
artigen Organisationen charakteristisch sind. So z. B. verfolgt er 
den Zweck, die Hebung des Wohlstands und das Wohl der in 
der deutschen Industrie beschaftigten Arbeiter fortgesetzt werktatig 
zu fordern; zugleich aber setzt sich der Verein das Ziel, dem Streben 
der Arbeiter nach einer einseitigen Festsetzung der Arbeitsbedingungen 
in der Metallindustrie aus allen Kriiften entgegenzutreten. Zur Fest
setzung der Arbeitsbedingungen in der Industrie sollen ausschlieBlich 
die Unternehmer befugt sein. Dies sei ihr Unternehmerrecht. Vor
sitzender dieses Vereins ist der Fabrikbesitzer Menck aus Altona, 
der sich durch Erfindung verschiedener Aussperrungssysteme, die 
nach seinen eigenen Worten frei von jeglicher Sentimentalitat sind, 
bekanntgemacht hat. 

Fast aIle ubrigen Verbande dieser Art3) gehOren ihrem Ursprung 
nach der neusten Zeit an. Die groBe Mehrzahl dieser Vereine ist erst 
nach dem Jahre 1905 entstanden. Was ihre Taktik im Kampf gegen die 

1) tiber ihre Entstehunggeschichte siehe Kulemann, loc. cit. S. 78 ft. und 
Kessler, loco cit S. 71 ft. 

I) tiber die Entstehungsgeschichte dieser beiden Organisa.tionen undden Charak
ter ihrer Tii.tigkeit, vgl. Kulemann, loco cit. S. 142 ft u. 157 ft. 

I) Solche Verbii.nde gibt es in folgenden Berufszweigen: in der Kupfer
industrie, in der Blechindustrie, in der Drahtproduktion, in der Edelmetallindustrie, 
in der Textilindustrie, in der Tabakindustrie, in der Fla.schenfabrikation, in der 
Miihlenindustrie, in der Handschuhfabrikation, in der Schokoladen- und Zucker
produktion, in der Holzindustrie, in der Schuhmacherindustrie, in der Bauindustrie, 
in der Bekleidungsindustrie, im Transportwesen, in der Binnenschiffahrt, im 
Bankwesen u. a. 
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organisierten Arbeiter anbelangt, so gehoren sie nicht alle den Scharf
ma.cherverbanden an, und einzelne von diesen Vereinen lassen sich, 
wie wir dies oben bereits fiir den Arbeitgeberverband fiir das Buch
druckergewerbe feststellen konnten, auf Kompromisse mit den bei 
ihnen beschaftigten Arbeitern ein, deren Organisationen sie in vollem 
Umfange anerkennen. Aber die groJ3e Mehrheit der iibrigen Verbande 
gehOrt doch ihrem Charakter und dem von ihnen verfolgten Ziele 
nach zum Typus der Kampforganisa.tionen, als deren vorziiglichstes 
Beispiel die beiden foderativen Reichsorganisationen der Arbeitgeber: 
die "Hauptstelle der Arbeitgeber" undder "Verein der deutschenArbeit
geberverbande" angesehen werden konnen. Diese beiden Organisationen 
sind fast gleichzeitig im Jahre 1904 entstanden und stellen heute zwei 
typische Beispiele fiir die moderne Politik der deutschen Arbeitgeber 
im Kampfe gegen die organisierten Arbeiter dar. 

2. 
Die Zentralisierung der Arbeitgeberverbande in Deutschland hat 

erst in j iingster Zeit begonnen. N och 1903 werden im offiziellen V erzeich
nis 263 Unternehmerverbande und 60 Zentralverbande aufgezahlt. Einen 
allgemeinenZentralverband der industriellen Unternehmer gab es damals 
noch nicht. Einzelne Versuche, Verbandskartelle zustande zu bringen, 
vermochten dennoch nicht, die Zwietracht und Zersplitterung inner
halb der Unternehmerverbande auszurotten. 

Das starke Anwachsen der Arbeiterorganisationen hat, wie August 
M nller bemerkt, den Unternehmern endlich iiber die Bedeutung 
der ZentraIisation die Augen geofinetl). Und in der Tat, die Arbeiter
bewegung, besonders aber die politischen Erfolge der Sozialdemokratie 
haben den KonzentrationsprozeB der den Kapita1isten und Unterneh
mern zur Verfiigung stehenden Krafte· sehr beschleunigt, und ferner 
haben hierzu einerseits der ungliickIiche Versuch, das KoaIitionsrecht 
der Arbeiter zu beschranken (das sogenannte Zuchthausgesetz yom 
Jahre 1899) und andererseits die allgemeine Zolltarifbewegung noch 
das ihre beigetragen. Von besonderem Einflull aber war die giinstige 
wirtschaftIiche Konjunktur. Dies alles fiihrte zu einer Annaherung 
der Unternehmerinteressen, die nach einem gemeinsamen Ausdruck 
fiir sich suchten. 

Seit dem 1. Oktober 1902 begann die erste2) Arbeitgeberzeitschrift, 
"Die Deutsche Arbeitgeberzeitung", zu erscheinen, die die Idee einer 

1) Gewerkschaften und Unternehmerverbande von Dr. Aug. Miiller, 
4. Aufl., VerI. Gewerkschaftskartell Magdeburg (1906). 

I) Wenn wit von der in den 60er Jahren in Frankfurt a. M. gegriindeten 
Wochenschrift "Der Arbeitgeber" absehen, die nur kurze Zeit existiert hat, vgl. 
G. KeBler, loco cit. S.58. 
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strafien Organisation der deutschen Arbeitgeber auf ihre Fahne geschrie
ben hatte. Schon in der 6. Nummer dieser Zeitschrift wurde ein detail
lierter Plan einer solchen Organisation veroffentlicht. Einige Zeit 
darauf publizierte der Sekretar des Bayrischen Industriellenverbandes, 
Dr. Kuhlo, eine Broschtire "Auf dem Wege zum deutschen Arbeit
geberbund", in der auf die wichtigsten Aufgaben der Arbeitgeber
vereine hingewiesen wurde. Diese Aufgaben wurden nach 
sorgfaltiger Beratung in den Statuten einzelner Zentralvereine 
(des Gesamtverbandes deutscher Metallindustrieller, des Hamburg
Altonaer Arbeitgeberverbandes und anderer) festgelegt. Zu Beginn des 
Jahres 1904 erschien eine andere Agitationsschrift, die sich diesmal 
durch eine groJ3e Aufrichtigkeit auszeichnete. Diese Broschtire, "Die 
Organisation der Arbeitgeber", hat den Sekretar des Zentralverbandes 
deutscher Industrieller, Bueck, zum Verfasser1). In dieser Broschure 
wird auf eine Reihe recht kraftiger Kampfmittel gegen die nicht 
zu rechtfertigenden Bestrebungen und Anspruche der Arbeiter und 
ihrer Organisationen hingewiesen, deren Tatigkeit eine einseitige Be
einflussung des Arbeitsvertrages durch die Arbeiter zum Ziele habe 
und den Arbeitgeber daran hindere, den Betrieb nach eigenem 
Ermessen zu leiten. Bueck schlagt daher eine andere Kampftaktik 
vor und erklart, daJ3 es sehr leicht sei, mit geeinten Kraften die gegen 
die Unternehmer gerichteten Aktionen abzuschlagen, ohne daB der mit 
solch einem Kampf verbundene Kraftaufwand einen nachteiligen 
EinfluB auf die Interessen der Arbeitgeber auszuuben brauchte. 

Zu diesen theoretischen Erorterungen kamen bald auch Tatsachen 
hinzu. Gegen Ende des Jahres 1903 entbrannte in dem sachsischen 
Stadtchen Crimmitschau ein Streik der Textilarbeiter. Die Arbeitgeber 
waren der Ansicht, daB dieser Streik nur eine Heerschau der sozial
demokratischen Truppen darstellte und gingen den Zentralverein der 

1) Der Zentralverband deutscher Industrieller gehOrt zu den Unternehmer
verbii.nden die sich schon llingst, die Sorge urn die Wohlfahrt der Arbeiter zu 
Aufgabe gemacht haben. Aber diese Betatigung trug immer einen zweideutige n 
Charakter an sich. Unternehmervon dem Typus des "Konigs Stu m m" suchten" dann 
in "vaterlicher" Weise fiir die sittliche und okonOnllsche Wohlfahrt der von ihnen 
beschii.ftigten Arbeiter zu sorgen, was in der Schaffung einer ganzen Reihe :von 
Institutionen zugunsten der Arbeiter seinen Ausdruck fand, diese Institutionen 
trugen jedoch durchweg den Charakter von Wohltatigkeitseinrichtungen, und das 
gab den AnlaJ3, daJ3 solchen Unternehmern das Epitheton "patriarchalisch" bei· 
gelegt wurde. Andererseits aber traten diese patriarchalischen Unternehmer 
aus allen Krii.ften jedem Streben nach Selbsttatigkeit, besonders aber nach einer 
selbstandigen Organisation der Arbeiter, entgegen. Nach dem Tode Stumms, 
der eins der hervorragendsten Mitglieder des Zentralverbandes gewesen war, 
anderte sich die Politik dieser Organisationen mit einem Schlage. Die vaterliche 
Fiirsorge um die Arbeiter machte immer mehr einem scharlen Kampf gegen die 
Gewerkschaften Platz. 
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Arbeitgeber um Hil£e an. Der Streik wurde durch die vereinten Krafte 
der Arbeitgeber unterdriickt. Dieser Fall ofinete dem industriellen 
Unternehmertum endgfiltig die Augen fiber die Bedeutung der Solida
ritat im Kampf gegen den gemeinsamen Feind. Schon am 15. Dezember 
des Jahres 1903 nahmen die Arbeitgeber einstimmig den Antrag an, 
ihre am Crimmitschauer Konflikt beteiligten Genossen zu unterstutzen, 
zugleich gelangte noeh ein anderer Antrag zur Annahme, laut dem 
ein standiges Zentralorgan der deutsehen Arbeitgeber verschiedener 
Berufszweige gegriindet werden solIte. Die erfolgreiche Beendigung des 
Konflikts in Crimmitschau bildete ein starkes Motiv fiir die sofortige 
VerwirkIichung dieses Planes, uber den schon m.ehrfach Beratungen 
gepflogen worden waren. 

Am 17. Januar des Jahres 1904 wurde in einer Versammlung 
der Industriellen zu Berlin der BeschluB gefaBt, eine geweinsame Zentral
stelle zu begrunden. Die Initiative ging auf den Zentralverband deut
scher Industrieller zuriick, in dem der Hektretar des Verbandes, Bueek, 
die Hauptrolle spielte. Es lieB sich leicht voraussehen, daB die Begriin
dung der Zentralstelle deutscher Arbeitgeber in ahnlicher Weise motiviert 
werden wurde, wie dies durch Bueck in seiner Agitationssehrift ge
schehen war. Diese Zentralstelle sollte beim Verbande eingerichtet 
werden, um mit vereinten Kraften gegen die unberechtigten Anspriiche 
der Arbeiter anzukampfen. Dieses Projekt wurde am 12. April des 
Jahres 1904 verwirklicht, und auf diese Weise entstand in Berlin die 
"Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbande". Es ist unbekannt, 
was fiir Vereine sich dieser Hauptstelle angeschl,ossen haben. Eins 
jedoch steht zweifellos fest, daB der schon erwahnte machtige Zentral
verband deutseher Industrieller einen ungeheuren EinfluB auf sie 
ausubte und aueh heute noch ausfibt. 

Die Zahl der Stimmen in dieser neugegriindeten Institution verteiIt 
sich gemaB der Zahl der beschaftigten Arbeiter., Auf diese Weise kommt 
in entscheidenden Fallen fast aussehlieBlich der Wille der groBen Ver
bande der Eisen- und Kohlenindustrie sowie der anderer Industrie
zweige, hauptsachlich aber der Urproduktion, zur Geltung. Vbrigens 
ist diese Institution eigentlich nur eine Vertreterin der GroBindustrie~ 
Handwerker werden uberhaupt nicht als Mitglieder aufgenommen, 
Im Jahre 1904 publizierte die Haupstelle ihre Statutenl ), naeh denen 
man sich ein deutliches Bild vom Charakter solcher Institutionen in 
Deutschland machen kann, umso mehr als die Hauptstelle sieh nieht 
allein mit diesen Satzungen begniigte, sondern daneben auch noch von 
ihr l'Ielbst ausgearbeitete "Normalsatzungen" fur die einzelnen Arbeit
gebervel'eine verofientlichte, 

1) Satzungen der Bauptstelle Deutsoher Arbeitgeberverbande. 
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Aus diesen Statuten erfahren wir zuerst, was das Ziel dieser Orga
sation ist. In den Normalaatzungen wird das Ziel der Organisation 
folgendermaBen definiert (§ 2a). Sie set~tsich das Ziel, "friedliche und 
freundliche Beziehungen zwischen den Vereinsmitgliedern und ihren 
Arbeitern herbeizufiihren und zu bewahren," allein der Punkt b) stellt 
noah andereZiele auf, und zwar folgende: "UnberechtigteAnforderungen 
der Arbeitnehmer gegen ihre Arbeitgeber zuriiakzuweisen und den 
Vereinsmitgliedern bei den infolge dieser Zuruckweisungen etwa 
entstandenen Arbeiterbewegungen Untersttitzung und ~chutz zu ge
wiihren." Die Aufgabe der Hauptstelle selbst wird folgendermaBen 
definiert. Sie besteht darin, "die gemeinsamen Interessen der Arbeit
geber gegentiber unberechtigten Anforderungen der Arbeitnehmer zu 
schtitzen". Die Sorge ffir friedliche und freundliche Beziehungen zu den 
Arbeitern wird nicht erwahntl). 

Andere Ziele werden sowohl in den Satzungen der Hauptstelle wie 
in den Normalsatzungen erwahnt, und zwar sind es vier Arten von 
Zielen: 

a) Arbeitswillige gegen Anfeindungen zu schtitzen; 
b) die Ausdehnung der Arbeitsnachweise der Arbeitgeber zu 

fordern; 
c) die Streikklausel nach Moglichkeit durchzuftihren; 
d) den Rechtsschutz der Arbeitgeber in Angelegenheiten von 

grundsatzlicher Bedeutung zu tibernehmen. 
Die Unterstutzung der durch einen Konflikt betroffenen Mitglieder 

der Arbeitgebervereine geschieht in doppelter Weise: entweder durch 
Geld oder dadurch, daB sich die anderen Mitglieder verpfiichten, keine 
Arbeiter anzusteIlen, die sich etwas zu Schulden kommen lassen und 
die sich am Streik beteiligt haben2). 

Allein wenn der Geschadigte ein Recht auf Schutz haben soll, 
muB er sich verpfiichten, den Verein (oder in bestimmten Fallen die 
HauptsteIle) tiber aIle naheren Umstande, die zum Konflikt AulaB 
gaben, in Kenntnis zu setzen, und die Frage, ob der betrefl'ende Unter
nehmer Anspruch auf Untersttitzung hat, wird erst nach einer griind
lichen Untersuchung der naheren Umstande und nachdem diese als 
ausreichender AnlaB zur Abwehr anerkannt worden sind, entschieden3 ). 

Nach den Satzungen konnen nicht nur Arbeitgebervereine, sondern 
auch wirtschaftliche Vereine im allgemeinen Mitglieder der Hauptstelle 
werden. AuBerdem werden auch einzelne Firmen ala Mitglieder auf
genommen, wenn sie sich aus irgend welchen Grunden keiner Arbeit
geberorganisation anschlieBen konnten (§ 4). Die Frage, ob jemand 

1) Satzungen. Zweck § 2 a. 
I) Satzungen der Hauptstelle, § 32; Normalsatzungoo. § 18 . 
• ) Ibidem. 
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von der Hauptstelle als Mitglied aufgenommen werden solI, wird von 
dem Vorstand entsehieden; falls die Aufnahme verweigert wird, kann 
der Betreffende im Laufe einesMonats dagegenBeschwerde erheben (§ 5). 
Wenn ein Mitglied aus der Organisation austreten will, muB es diese 
6 Monate vor seinem Austritt benachrichtigen. EinMitglied, das austritt, 
geht jegliehen Rechts auf das Eigentum der Hauptstelle verlu'Stig (§ 6)1). 
Die Mitglieder der Hauptstelle verpflichten sieh, ihr aIle moglichen Ent
scheidungen und Beschliisse zuzustellen, die von der Hauptversammlung 
eines Vereins angenommen wurden, ihrenMitgliedsbeitrag reehtzeitig zu 
bezahlen und sieh den Satzungen und Besehliissen der Hauptstelle zu 
unterwerfen (§ 8). Dafiir haben sie folgende Rechte: Sie konnen sieh bei 
den Organen der Hauptstelle Rat holen, die Mitteilungen, die bei 
der Hauptstelle eingehen, die von ihr veranstalteten Erhebungen sowie 
das gesamte der Hauptstelle zur Verfiigung stehende Material benutzen 
und endlich in ihrem Kampfe gegen unberechtigte Forderungen 
der Arbeiter auf die Unterstiitzung der Hauptstelle Ansprueh erheben 
(§ 9). Die Hohe des Mitgliedsbeitrags wird jedes Jahr in der allgemeinen 
Mitgliederversammlung festgesetzt (§ 10). 

Gewohnlich betragt der Mitgliedsbeitrag eines jeden Vereins25 PIg. 
von je tausend Mark des pro Jahr ausbezahlten Arbeitslohnes 
und fiir einzelne Mitglieder (Firmen) 50 Pfg. pro Jahr. Die Haupt
stelle hat folgende Organe: den Vorstand, die Geschaftsfiihrung, den 
AusschuB und die Verbandsversammlung. In den Satzungen werden 
die Funktionen eines jeden dieser Organe ausfiihrlieh festgelegt (§ 12 
bis 26) 2). 

Die Ergebnisse der Tatigkeit dieses Organs der vereinigten Arbeit
geber sind noch niemals veroffentlicht worden. Auf seine allgemeinen 
Funktionen werden wir noch zuriickkommen. 

Wie wir oben schon bemerkt haben, ist die Hauptstelle gegenwartig 
keineswegs das einzige Zentralorgan der Arbeitgebervereine Deutsch· 
lands. Sogleich nach Griindung dieser Institution versammelten sich 
in Berlin Delegierte verschiedener Unternehmerorganisationen. Sie 
waren unzufrieden damit, daB die Leitung der Hauptstelle in den Handen 
des Zentralverbandes deutscher Industrieller lag. Die Spaltung wurde 
durch den Gesamtverband deutscher MetalIindustrieller herbeigefiihrt. 
Auf der Versammlung yom 17. Mai des J ahres 1904 maehte ein Vertreter 

1) Das Exemplar der Sa.tzungen, das mir der Sekretar der Hauptstelle 
freundlichst zur Verfiigung stante, enthielt noch eine Anmerkung zu diesem 
Paragraphen, naeh der die Hauptstelle im Fall eines Ausscheidens einzelner Mit· 
glieder aus einem Verein es nur noch mit den im Verein verbleibenden Mitgliedern 
zu tun hat. 

2) Ausfiihrlichere Daten finden sich u. a. in dem Buche von W. W. Gro mann: 
Die Organisation der Arbeitgeber in Deutschland. Herausg. von dem Fabrik· 
besitzerverein, st. Petersburg 1008. 
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dieses Verbands, Menck, eine Reihe von Vorschlagen zur BegIiindung 
eines andern Zentralorgans der deutschen Arbeitgeber. Nach dem 
Projekt von Menck soUte das neue Organ denselben Kartellcharakter 
tragen wie die Hauptstelle, d. h. eine Forderation der selbstandigen 
Arbeitgebervereine verschiedener Industriezweige darstellen. Am 
22. Juli 1904 wurden diese Vorschlage angenommen, und damit tritt 
der "Verein deutscher Arbeitgeberverbande" ins Leben. Die Satzungen 
dieser neugegrundeten Foderation unterscheiden sich nicht wesentlich 
von denen der Hauptstelle. 

Nach einer kurzen Verstimmung, die sich bei der Hauptstelle uber 
diese Konkurrenzorganisation bemerkbar machte, schlossen beide 
Foderationen einen Vertrag, der lange Zeit geheim gehalten und erst 
im Jahre 1909 veroifentlicht wurde. Dieser Vertrag ist nicht ohne Be
deutung fur die Charakteristik der deutschen Arbeitgeberorganisationen 
uberhaupt, do. in ihm die allgemeinen Richtlinien fur eine gemeinsame 
Politik der organisierten Unternehmer gegenuber den Arbeitern fest
gelegt sind 1). 

N ach dem 1. Paragraphen verfolgen beide Parteien das Ziel, fur 
die Sammlung und Organisation der deutschen Arbeitgeber einzutreten. 
Die weiteren Punkte beziehen sich auf eine Reihe von MaBnahmen 
fur den Fall eines Konflikts mit den Arbeitern: die Verpflichtung, 
keine streikenden Arbeiter anzustellen, die GIiindung besonderer 
Arbeitsnachweise durch die Unternehmer, die Unterstutzung der Streik
brecher, der sogenannten Arbeitswilligen, usw. Zum Zweck gemein
samer Beratungen und damit sich die "HauptsteUe" und der "Verein" 
miteinander verstandigen konnen, wird ein besonderes vermittelndes 
Organ, das aus je funf Vertretern beider Organisationen besteht, ein
gesetzt. Das gegenwartige Verhaltnis zwischen der HauptsteUe und dem 
Verein wird durch folgende Devise der Redaktion der Arbeitgeber
zeitung charakterisiert: "Getrennt marschieren, vereint schlagen!" 
Die Zeitung ist der Ansicht, daB sich diese beiden Zentralorgane der 
deutschen Arbeitgeberorganisationen in der nachsten Zukunft volI
kommen verschmelzen werden. Die Solidaritat dieser Organe ist schon 
oftmals an den Tag getreten. Bereits bald nach AbschluB des Geheim
vertrags faBte die Hauptstelle den BeschIuB, einen der zu ihr gehOrigen 
Vereine, den Gesamtverband deutscher MetallindustrielIer, der 60 % 
aller bei ihm beschaftigten Arbeiter ausgesperrt hatte, zu unterstutzen. 
Der Verein deutscher Arbeitgeberverbande erklarte sich seinerseits 
gleichfalls bereit, den Gesamtverband zu unterstutzen und erklarte sich 
mit ihm solidarisch, indem er sich weigerte, ausgesperrte Arbeiter bei 
sich anzustellen. 

1) Dieser Kartellvertrag ist vom 22. Dezember 1904 datiert, siehe die D. Arbeit
geberzeitung vom 14. Mii.rz 1909, Nr. 11. 
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Das relative Wachstum beider Foderationen spiegelt sich in 
folgenden Zahlen wieder. 

Die "Hauptstelle" zahlte bei ihrer Entstehung imJ ahre 1904 456731 
I 

beschaftigte Arbeiter. 1m Dezember 1905 gehOrten 51 Vereine und 
21 einzelne Firmen mit einer Gesamtzahl von 711899 Arbeitern, die 
542,5 Millionen Mark Lohn erhielten, der Hauptstelle an. Gegen Ende 
des Jahres 1906 war die Zahl der beschaftigten Arbeiter bis auf 781 956 
und gegen Ende des Jahres 1907 bereits bis auf 900000 angewachsen1). 

Dber die Tatigkeit des "Vereins" besitzen wir auch nur sehr lucken
hafte Daten. Nach Kulemann zahlte der "Verein" im Juli 1904 
funf Vereine mit 656000 Arbeitern. Gegen Ende des Jahres 1905 
betrug die Zahl der Vereine 18 und die Zahl der Arbeiter 840000. 
Gegen Ende des Jahres 1905 war die Zahl der Vereine bis auf 28, die 
Zahl der Arbeiter bis auf 1043807 und gegen 1907 die Zahl der 
Vereine auf 41, die der Betriebe auf 250 und die Gesamtzahl der Arbeiter 
auf 1400000 angewachsen. 

Somit hatte in Deutschland die Zahl der Arbeiter, die von organi
sierten Unternehmern angestellt waren, gegen Ende des Jahres 1907 
allein innerhalb dieser beiden Forderationen die 2te Million um ein 
bedeutendes uberschritten. 

3. 
Wir konnen uns nach einer Enquete, die im Jahre 1908 

von dem Kais. Statist. Amt veranstaltet wurde, ein Bild von dem 
Zustand der Arbeitgeberorganisationen in Deutschland mach en 2). 
Nach den Ergebnissen dieser Enquete ist die Sachlage am 1. J~muar 
des Jahres 1909 £olgende. 1m ganzen wurden 2592 Arbeitgebervereine 
registriert. Von diesen hatten keineswegs a.lle die Zahl ihrer Mitglieder 
und die Zahl der beschaftigten Arbeiter angegeben. Nach den Er
hebungen waren im ganzen 159405 Unternehmer organisiert, die 
insgesamt 3647000 Arbeiter beschaftigten. Wenn wir diese Zahlen 
mit den Ergebnissen der Berufszahlung vom Jahre 1907 vergleichen, 
so steUt es sich heraus, daB von allen selbstandigen 3) Industrie-

1) Ein Rechenschaftsbericht wird gegenwii.rtig nicht publiziert, iiberhaupt 
wird die Geschii.ftslage der HauptsteUe nicht offentlich bekannt gegeben. Vgl. 
hierzu die interessante Bemerkung Kulemanns, loco cit. S. 171, Anmerkung I, 
der iibrigens der Ansicht ist, daB die Geldmittel der Hauptstelle noch immer weit 
beschrankter sind, als man dies gewohnlich annimmt. 

2) Siehe Reichs-Arbeitsblatt Aug. 1909, Nr.8, S.585. 
3) Der Begriff des "Selbstandigen" faUt nicht mit dem Begriff des Arbeit

gebers zusammen, da zu dieser Kategorie von Personen nach der Volkszahlung 
auch Einzelpersonen gehOren. Ausfiihrlicheres hieriiber vgl. in meiner Unter
suchung "Die Berufszweige und die Beschii.ftigungen der Bevolkerung", 1909, 
St. Petersburg, S.50 u. ff. 

Schwlttau. 19 
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betrieben nij.r 5,2 % organisiert sind, wahrend die Gesamtzahl der 
besch1i.ftigten Arbeiter 34,5 % alier lndustriearbeiter betragt. 

Vber die einzelnen oben erwahnten Gruppen besitzen wir folgende 
Daten: 

24,2 % a.lier organisierten Unternehmer und 66 % a.ller beschii.f
tigten Arbeiter gehoren den beiden FOderationen (der "Hauptstelle" 
und dem "Verein") an. 

66,4 % alier organisierten Unternehmer und 18,8 % aller be
schaftigten Arbeiter gehoren den Reichsverbanden der Arbeitgeber an. 

8,4 % alier organisierten Unternehmer und 13,2 % der beschii.ftigten 
Arbeiter gehOren zu den selbstandigen Bezirksverbanden, und 

1,0 % aller organisierten Unternehmer und 1,1 % der Arbeiter 
gehOren den selbstandigen Lokal- und Ortsverbanden an. 

Somit haben sich % aller organisierten Arbeitgeber noch keiner 
der beiden Reichsorganisationen angeschlossen. Man dar£ indessen 
wohl annehmen, daB das offizielle Material bei weitem nicht aIle 
Lokal- und Bezirksverbande umfa3t, und daB, was im besonderen ihre 
Mitglieder anbelangt, die Unvollstandigkeit und Liickenhaftigkeit 
dieses Materials recht bedeutend ist. Folglich wird der Teil der organi
sierten Unternehmer, die sich einer von den beiden FOderationen 
angeschlossen haben, bedeutend kleiner sein, als dies nach den Angaben 
der offiziellen Quellen der Fall zu sein scheint. Andererseits aber geht 
a.ua den oben erwahnten Za.hlen mit voller Deutlichkeit hervor, da.B 
die FOderation hauptsachlich Vertreter der GroBindustrie umfaBt 
(vgl. den groBen Unterschied zwischen der relativen Anzahl der Mit
glieder - 24 % - und der Zahl der beschaftigtenArbeiter - 69,9 %!). 
Ferner laBt sich der oben erwahnte Unterschied zwischen der "Haupt
stelle" und dem "Verein" nach dem Charakter der Betriebe, die beiden 
Organisationen angehoren, durch folgende Zahlen ausdriicken: 1m 
"Verein" kommen a.uf ein Mitglied je 45,2 Arbeiter, in der "Haupt
stelle" 160,8, d. h. in der letzteren iiberwiegt die GroBindustrie. 

Die sich auf die Entstehungszeit dieser Arbeitgeberverbande 
beziehenden Daten sind recht unvollstandig ausgefallen. Nur 
869 Vereine haben den Zeitpunkt ihrer Entstehung angegeben, 
darunter 67 Reichsverbande, 179 Bezirksverbande und 623 Lokal
verbande. Diese verteilen sich nach ihrer Entstehungszeit folgender
maBen: 

155 Vereine sind vor dem Jahre 1900 entstanden, 142 Vereine 
in dem Zeitraum von 1900-1903 und 572 nach dem Jahre 19041). 

1) In der offizieUen QueUe werden ferner noch Daten iiber die Verteilung 
der Vereine in den einzelnen Industriezweigen und in den einzelnen Gegenden des 
Deutschen Reiches mitgeteilt. 
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1m Jahre 1909 veranstaltete das Kaiserl. Statist. Amt eine neue 
Enquete iiber die zahlenmii.l3ige Zusammensetzung der Arbeitgeber
verbande in Deutschlandl ). 

Nach den Ergebnissen dieser Enquete gab es um das Jahr 1910 
in Deutschland 2613 Arbeitgebervereine, darunter 84 Reichsverbii.nde, 
474 Landes- oder Bezirksverbande und 2055 Lokalverbande. 

1923 Vereine hatten 115095 Mitglieder. 1414 Vereine beschiiftigten 
3 854 680 Arbeiter2). 

4. 
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika gibt es vorerst 

auch nur Ansatze zu einer Arbeitgeberorganisation. 
Die Hauptmotive, die diese Bewegung hervorgerufen haben, waren 

hier die gleichen wie iiberall: die Unsicherheit und Unklarheit der 
Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit einerseits und das Wachstum 
der Arbeiterorganisa tionen andererseits 3). 

'!uBerlich haben die Organisationen der Arbeitgeber in Amerika. 
ebenso wie in Deutschland die Struktur von Arbeiterverbanden. Nach 
dem Beispiel der letzteren unterscheidet man zwei Hauptgruppen 
von Arbeitgebervereinen: Trade Associations und General Associations, 
d. h. Arbeitgeberverbande der einzelnen Industriezweige und allgemeine 
Unternehmerverbande fiir verschiedene Produktionsgebiete. Die ersteren 
nahern sich dem Typus der Trade-Unions und haben mehr die Tendenz, 
sich mit diesen zu verstandigen und Tarifvertrage abzuschlieBen. 
Die Verbande der zweiten Art dagegen, die General Associations, 
vertreten noch das alte reaktionare System des wirtschaftlichen Indi
vidua.lismus und stellen daher rein agressive Arbeitgeberverbande 
nach Art der deutschen dar'). 

Gehen wir zunachst etwas naher auf die letzteren ein. 
Die reaktionaren Arbeitgeberverbande sind gegenwartig fast in 

jedem bedeutenderen industriellen Zentrum Amerikas vertreten 5). Ihrel' 

1) Siehe Reiehs·Arbeitsblatt, Mai 1910, Nr. 5, S. 360 ff. 
2) Ausfiihrliehere Daten finden sich in der oben erwii,hnten QueUe. 
3) R. Baker nennt folgende Ursachen, die die Arbeitgeberbewegung in den 

Vereinigten Staaten hervorgerufen haben: a) die Erkenntnis der tatsaehlichen 
Kraft des im Entstehen begriffenen Trade Unionismus und die Furcht der Unter
nehmer vor diesem und b) die UberschStzung des Trade Unionismus, dessen Be
deutung durch die Agitatoren der Arbeitgeberbewegung ungeheuer iibertrieben 
wurde. Organized Capital etc. Me. Clure's "Magazine" vol. XXIII, July 1904, 
Nr. 3, p. 283. 

') Nach dem Auadruck R. Bakers ist das Ziel dieser Art Verbande "to 
fight unions," d. h. der Kampf gegen die Gewerkschaften der Arbeiter, im Gegen
satz zu der eraten Gruppe, die darnach strebt, to deal with the unions, d. h. Ver
trage mit den Gewerkschaften zu schlie.l3en, loco cit.,S. 283. 

6) Ada ms weist auf die Kampfstimmung der amerikaruschen Gewerkschaften 
hin und bemerkt dazu: "and the employers' association is not at present making 

19* 



292 Die Organisation und die Politik der Arbeitgeber. 

Zusammensetzung nach kann man zwei Grundtypen solcher Verbande 
unterscheiden: 

a) rein gewerbliche Verbande, die nur Industrielle ala Mitglieder 
aufnehmen, und zwar meist nur GroBindustrielle, und 

b) Verbande der "geeinigten Biirger" die sogenannten "Citizens 
Alliances"; zu diesen gehoren auBer GroBindustriellen auch Hand
werker, kleine Handler, gewohnliche Geschaftsleute (business men) und 
auch unorganisierte Arbeiter (non-union working men). 

Ais Beispiel einer Arbeitgeberorganisation von der ersten Art kann 
der bekannte Verband der Industriellen zu Chicago dienen, der auf 
Initiative des groBen Fabrikbesitzets Job gegriindet wurde. Ala Typus 
der Verbande zweiter Art kann der Biirgerverband (Citizens Alliance) 
zu Denver gelten, der auf Initiative Craigs gegriindet wurde. Gegen
wartig ist wohl der groflte und bedeutendste Verband dieser Art: der 
"industrielle Biirgerverein" (the Citizens Industrial Association) iI\ 
Chicago, dessen Vorsitzender der GroBkapitalist David Parry ist, 
der sich durch seine reaktionare Politik gegeniiber den Gewerkschaften 
bekannt gemacht hat. Diese Politik hat in Amerika nach ihm ihren 
Namen "Parryism" erhalten1). 

Die Tatigkeit dieser Art von Verbli.nden bleibt in ein tiefes Geheimnis 
gehiillt, und so kommt es, daB keine genaueren Daten iiber sie in die 
Presse dringen. 

Einige Stellen aus den Reden, die auf der Erofinungssitzung der 
oben erwahnten Citizens Industrial Association gehalten wurden, 
konnen indessen einigesLicht fiber diese amerikanische Arbeitgeber
bewegung verbreiten. Aus ihnen geht das Ziel dieser Vereine mit ge
nfigen~er Deutlichkeit hervor. Dieses Ziel ist die gehei m e Bekiimpfung 
der Arbeiterorganisationen, besonders soweit diese letzteren gegen die 
unorganisierten Arbeiter und die Streikbrooher vorgehen. Der Verband 
hat in dieser Richtung einige allgemeine Grundsatze festgelegt, deren 
wahrer Sinn leicht zu durchschauen ist. 

Der Verein erklart es ffir eine seiner wichtigsten Aufgaben, "mit 
allen gesetzlichen und wirksamen Mitteln die an der Spitze des Staates 
und des Volkes stehenden BehOrden bei der genauen und strengen Durch
ffihrung der Gesetze und beim Schutz der unantastbaren Roohte der 

from peace. For every employers' assoziation of the peaceable sort, there are a 
haH dozen union smashers and a whole dozen which while not looking for strife, 
nevertheless hold as their chief object the maintenance of principles which are 
opposed to the fundamental tenets of trade unionism. " Violence in Labor Disputes. 
Publ. of the Am. Econ. Ass. (N. Y.) III. Series, vol. VII (1906), p.195. 

1) Die Anha.nger dieser PoIitik tragen den Spitznamen "Parrysites", der 
sich bald in den Namen "Parasites" d. h. Parasiten verwandelt hat. Trade Unions 
in Canada by D. Kennedy, 5 Annual Report of the General Federation of T. U. 
(1904) p.26. 
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Burger zu unterstutzen". Dieser Grundsatz hat hauptsachlich den Schutz 
der Streikbrecher gegenuber den Verfolgungen durch die Trade Unions 
im Auge. 

Ferner erklart es der Verein fUr seine Aufgabe, die Gewerbetreiben
den und Arbeitgeber in ihrem Streben nach Schaffung und Erhaltung 
einer Industrie zu unterstutzen, sowie das Gefuhl der Burger (a public 
sentiment) gegen j egliche Arten von Gewalt, Zwang und Einschuchterung 
aufzurufen". DieAusdrucke" violence, coercion and intimitation" werden 
offiziell bei gerichtlichen Prozessen wegen Streikpostenstehens (picket. 
ting) angewandt, wenn ArbeitswiIlige in einzelnen Fallen daran gehindert 
werden, streikende Arbeiter zu ersetzen. 

Diese Grundsatze werden von einer ganzen Reihe von Phrasen 
begleitet, die auf den ersten Blick als geradezu nichtssagend erscheinen, 
wie z. B.: 

Es sei Aufgabe des Vereins "dafur zu sorgen, daB das amerika
nische Yolk jeder Verletzung seiner konstitutionellen Rechte ent
gegen trete" , 

"fur ein harmonisches Verhaltnis zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer auf Grundlage des gleichen Rechts beider Parteien zu 
sorgen", 

"mit allen gesetzlichen Mitteln den Unternehmungsgeist zu wecken 
und anzuspornen, fUr den Frieden und die Vertraglichkeit unter den 
Personen, die an der Spitze der Industrie stehen, zu sorgen" usw. 

Indessen all diese Satze haben einen vollkommen bestimmten 
Sinn, den jeder sofort begreift, der in der modernen amerikanischen 
Arbeiterbewegung steht. 

Der industrielle Burgerverein von Chicago wurde im Jahre 1903 
gegrundet, und zwar im AnschluB an den beruhmten Chicagoer Streik 
vom .Tahre 1902. Mitglied dieses Vereines kann jeder Burger werden 
(citizens in all walks of life), sofern er keiner Arbeiterorganisation 
angehort ("the applicant be not a member of any labor organization"). 
Mitgliederbeitrage werden nur von Gewerbetreibenden bezahlt, aHe 
andren Mitglieder sind frei von jeglichen Beitragen zugunsten des 
Vereins. An der Spitze dieses Vereins steht ein Vorstand von 15 Per
sonen, der das Recht hat, mit zwei Drittel Mehrheit endgultige Be
schlusse zu fassen. 

In der Sitzung vom 3. Dezember 1903 wurden die Grundsatze fest
gelegt, an die sieh die Mitglieder des neugegrundeten Vereins zu halten 
haben. Diese Grundsatze sind ubrigens charakteristisch fur die ganze 
Kategorie ahnlicher Organisationen. 

Diese Grundsatze sind in folgenden 6 Punkten niedergelegt: 
1. Kein Arbeitgeber dad sich in Unterhandlungen mit Agitatoren 

der Arbeiterklasse (walking delegates) einlassen; diese letzteren stellen 
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eine eigenartige amelikanische Institution dar, von der noch unten die 
Rede sein wird. 

2. Das System der sogenannten "otienen Betriebe" - "open 
shops" - wird im Gegensatz zu dem System der "geschlossenen Be
triebe" - "closed shops" -, in denenausschlieBlichorganisierteArbeiter 
beschaftigt werden diirfen, zum Prinzip erhoben. 

3. Sympathiestreiks diirfen nicht geduldet werden. 
4. Die Zahl der Gesellen darf nicht beschrankt werden. 
5. Die Produktion darf keinen Beschrankungen unterliegen. 
6. Das Gesetz muB in seinem vollen Umfang zur Anwendung 

kommen. 
Diese Grundsatze sind gegen die Prinzipien des Trade Unionismus 

gerichtet: gegen die Verbandsorganisation, gegen die gegenseitige 
Unterstiitzung bei Streiks, gegen die Beschrankung der Zahl der Ge
sellen, gegen ein iiberma/3iges Angebot von Arbeitskraften usw. Wir 
werden noch unten etwas ausfiihrlicher auf die Analyse einzelner von 
diesen Bestimmungen einzugehen haben. Rier miissen wir nur be
merken, daB die Tatigkeit dieses Vereins sich hauptsii.chlich auf die 
Agitation und die Organisation der Arbeitgeber beschrankt; die aus 
Beitragen und Sammlungen herriihrenden Einnahmen werden teils 
dazu benutzt, um besondere Organisatoren anzustellen, Streikschriften 
und Flugblatter zu drucken, sowie ferner fiir die Agitation zugunsten 
gewisser Gesetzesvorlagen usw. So hat z. B. vor kurzem eine Agitation 
zugunsten besonderer Gesetze eingesetzt, die sich gegen ~en acht
stiindigen Arbeitstag usw. richten. Die Arbeitgebervereine haben in 
den einzelnen Gegenden dafiir zu sorgen, daB in den Betrieben 
keine organisierten Arbeiter angestellt werden. In dieser Beziehung ver
treten aIle derartigen Vereine die allgemeine Devise: "yes, we believe 
in unionism but damn the unions!" 

Diese Art Verbande hat sich in den letzten J ahren besonders 
stark verbreitet. Gegenwartig hat ihre Zahl ungefahr das erste Hundert 
erreichtl). Aber die amerikanischen Forscher halten diese Vereine 
fiir eine zufallige Erscheinung, der keine lange Dauer beschieden sein 
wird. Hilbert nennt diese Vereine - Vereine von "ephemarem" 
Charakter, die sofort wieder verschwinden werden, wenn die Umstande, 
die sie ins Leben gerufen haben, verschwunden sein werden, d. h. wenn 
die Arbeitergewerkschaften ihre aggressive Politik aufgegeben haben 
werden2). 

AuBer dieser Kategorie von Arbeiterverbanden, die, wie wir schon 
bemerkt haben, erst in denletztenJahren gegriindet wurden, gibt es in 

1} F. Hilbert, loco cit. 1, p. 212. 
2) Ibidem. 
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Amerika noch ein ganzes weitverzweigtes Netz von anderen Vereinen. 
Dies sind jene Vereine, von denen R. Baker sagt, ihr Ziel sei "to deal 
with unions", d. h. die Verstandigung mit den Gewerkschaften. Ihrem 
Ursprunge nach sind diese Verbande alter als die anderen Verbande. An 
ihrer Spitze stehen Manner, die eine groBe Erfahrung auf dem Gebiete 
der Arbeiterfrage haben und die die Bedeutung des Trade Unionismus 
und seine Notwendigkeit fur die Entwicklung der nationalen Industrie 
anerkennen. In ihrer Eigenschaft als Arbeitgeberverbande treten auch 
sie haufig in einen Kampf mit den Arbeitern ein, mitunter sogar in einen 
sehr heftigen Kampf. Bei alledem aber halten sie doch an ihrem Haupt
ziel fest, das auf den friedlichen AbschluB von Tarifvertragen mit den 
Trade Unions gerichtet ist. Keiner dieser Vereine verheimlicht die Zahl 
seiner Mitglieder, und ihre Tatigkeit liegt offen am Tage wie die jedes 
wirtschaftlichen Vereins 1). 

Fur diese Verbande sind die Worte eines GroBindustrielIen, des Vor
sitzenden des Illinois Coal Operators, H. Justi, charakteristisch: 
"Es ware in der Tat lacherlich, wenn wir Geschaftsleute (business men) 
den Faktor der Arbeit bei unserer Geschaftsfuhrung aus dem Auge 
lassen wollten. Wir schlieBen beim Einkauf von Rohmaterialien einen 
Vertrag, nachdem wir uns in freundschaftlicher Weise mit denen ge
einigt haben, die diese Rohmaterialien zum Verkauf ausbieten, und wir 
verteilen unsere Produkte gieichfalls erst nach einer Verstandigung 
mit dem Kaufer. Warum also sollten wir nicht mit dem Arbeiter ganz 
ebenso verkehren, da doch die Lohnfrage eine Warenfrage ist1 Warum 
sollten wir uns nicht auch mit ihm in freundschaftlicher Weise uber den 
Wert und das Quantum der Ware verstandigen, sofern die Arbeiter doch 
Verkaufer dieser Ware sind 1" 

"Seitdem wir einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft der Berg
werkarbeiter in Amerika geschlossen haben", sagt Jus ti: "hat es bei 
uns bereits 6 Jahre lang weder einen allgemeinen noch einen lokalen 
Konflikt gegeben" 2). 

Ihrer auBeren Struktur nach entspricht diese Kategorie von Unter
nehmerverbanden den Trade Unions der Arbeiter und zerfallt nach dem 
Beispiel der letzteren gleichfalls in lokale ((local), Distriktsverbande 
(district) und in nationale Verbande (national). J ede dieser drei Gruppen 
zerfallt weiterhin in solche Vereine, die sich nur tiber einen be
stimmten Industriezweig erstrecken, und in solche Verbande, die Ver
treter verschiedener, aber doch gleichartiger Produktionszweige um
schlieBen ("federations of closely allied trades"). 

1) Leider gibt es keine vollstandigen Daten liber die Tatigkeit dieser Ver
bande. 

2) R. Baker, Ioc. cit. p.284. 
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Die lokalen Arbeitgeberverbande sind zuerst in den groBeren 
Industriezentren entstanden, wo die gemeinsamen Interessen sich starker 
bemerk bar machten. Bis' zum Burgerkrieg war die Zahl dieser Verbande 
nicht sehr groB. Ihre ursprungliche Aufgabe bestand zunachst nur in 
der Hebung des sozialen Wohlstandes im allgemeinen. Mit der Zeit 
machten sich jedoch Berufsinteressen geltend: die Notwendigkeit, 
einen gesetzlichen Schutz fur die besonderen Industriezweige zu 
schaffen usw. Mit der fortschreitenden Organisation der Arbeiter und 
der Zunahme der gewerblichen Konflikte machten sich diese Vereine 
auch den Schutz der Interessen ihrer Mitglieder, d. h. der Arbeitgeber, 
zur Aufgabe. In der ersten Zeit trug die Tatigkeit dieser Vereine einen 
mehr aggressiven Charakter, aber in demMaBe als der Trade Unionismus 
an Macht und Bedeutung zunahm, tingen auch diese Vereine an, das 
Existenzrecht der Arbeiterorganisationen anzuerkennen, und so nahmen 
sie allmahlich jenen Charakter an, wie wir ihn oben geschildert haben. 

Ebenso wie es Bezirks-Trade-Unions gibt, gibt es auch District 
Trade Associations der Arbeitgeber. Ihren Funktionen nach sind diese 
Vereine identisch mit den lokalen Verbiinden; so z. B. stellt sich die 
Illinois Coal Association die Aufgabe, eine Verstandigung mit den 
Arbeiterorganisationen durch AbschluB von Kollektivvertragen uber den 
Arbeitslohn und die allgemeinen Arbeitsbedingungen in der Kohlen
industrie von Illinois herbeizufuhren. 

Die Zentralisationen der Arbeitgeberverbiinde in Amerika riihrt 
erst aus der jungsten Zeit her. Daher gehoren aIle Bezirksvereine 
und aIle nationalen Arbeitgeberorganisationen der neueren Zeit an. 

Der 11lteste von den national en Vereinen ist, wie man annimmt, 
"The Stove Founders National Defense Association", die 1886 zuCinci
naty gegrundet wurde. In dem ersten Jahre seines Bestehens umfaBte 
dieser Verband 30 von 225 Betrieben, d. h. also 12,5 % aller Betriebe. 
1m Jahre 1906 waren bereits 60 von 300, d. h. 20 % organisiert, und 
die Gesamtzahl aller beschaftigten Arbeiter war bereits gr;oBer als 50 % 
samtlicher in diesem Industriezweige tatiger Arbeiter. 

1m .Jahre 1891 entbrannten zahlreiche Konflikte zwischen diesem 
Verband und der fum entsprechenden Arbeitergewerkschaft, und der 
Verband ergriff verschiedene MaBnahmen, urn seine Mitglieder vor Ver
lusten zu schiitzen. Endlich wandte sich im Jahre 1891 der Sekretar 
der nationalen Gewerkschaft der Ofensetzer mit dem Vorschlag an den 
Verein, ein besonderes Schiedsgerichtsorgan zum Zweck einer Unter
suchung und Vorbeugung von Konfiikten einzusetzen. 

Ungefahr die Halfte aller Mitglieder des Vereins stellte schon urn 
diese Zeit nur organisierte Arbeiter an (closed shops) und erklarte daher 
sogleich ihre Zustimmung. Die ubrigen Mitglieder, die Vertreter der 
open shops, waren anfangs gegen jegliche kollektive Dbereinkunfte 
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mit den Gewerkschaften, aber schon nach Verlauf von 4 Monaten 
beantwortete der Verein den Vorschlag des Gewerkschaftssekretars in 
zustimmender Weise, und der Vertrag wurde geschlossen. Er lauft 
auchgegenwartignoch weiter. DerSekretardes Verbandes Mr. Hogan, 
au13erte sich im Jahre 1904 folgenderma13en fiber ihn. 

"An der Spitze der Organisationen stehen verstandige Manner 
(reasonablemen), und daher herrschen zwischen beiden Parteien freund
schaftliche Beziehungen. Die Vertreter der Gewerkschaft sind im 
Laufe dieser 30 Jahre in der Achtung zur Tradition (a higher place of 
conservatism) erzogen worden, wahrend die Mitglieder des Vereins 
es gelernt haben, sich in die Interessen der Arbeiter zu versetzen und 
auf sie einzugehen"l). 

Der Erfolg dieses Vereins rief bald andere ahnliche Vereine 
in andern Industriezweigen ins Leben. So entstanden im Jahre 1898 
die National Founders' Association und im Jahre 1899 die National 
Metal Trades' Association. 

Beide Associationen haben ungefahr die gleichen Ziele. Diese be
stehen 1. in der Ausarbeitung allgemeiner Grundsatze fUr einen geord
neten Verkehr der Vereinsmitglieder untereinander und mit den bei 
ihnen beschaftigtenArbeitern, unter voller Beriicksichtigung der eigenen 
Interessen beider Parteien, und 2. in der Untersuchung und Beurteilung 
aller Arten von Konfiikten, die zwischen den MitgIiedern des Vereins 
und den bei ihnen beschaftigten Arbeitem entstehen. 

Der erste Verein zahlte im Jahre 1906 bis zu 600 Betrieben mit 
35000 Arbeitern und einem Kapital von 325 Millionen Dollars. Der 
zweite Verein zahlte 325 Betriebe mit 25000 Arbeitern. Mitglieder beider 
Vereine sind nicht nur Untemehmer aus verschiedenen Staaten und 
Territorien, sondern auch aus Canada. Jedes neue Mitglied, das dem 
Verein beitritt, verpHichtet sich schriftlich, die Satzungen des Vereins 
zu respektieren und sich seinen Beschlfissen zu unterwerfen, d. h. nach 
einer friedlichen Beilegung der KonHikte zu streben, jedes Vereins
mitglied gegenfiber unberechtigten Forderungen der Gewerkschaften zu 
unterstfitzen usw. 

Zu dieser Kategorie von Vereinen gehort auch die "American 
Newspaper Publishers' Association", die im Jahre 1900 gegriindet ist. 

Zu nationalen Verbanden, die nicht nur einen einzelnen Industrie
zweig, sondem mehrere gleichartige Produktionszweige umfassen, 
sind bisher nur geringe Ansatze vorhanden. So z. B. arbeiteten im 
Sommer des Jahres 1903 die bedeutendsten Nationalverbande in der 
Bauindustrie und in den verwandten Industriezweigen den Plan zu 

1) Hilbert, loco cit. p. 196 fl. 
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einer aJIgemeinen Foderation aus, uild dieser Plan {and bald seine Ver
wirklichung in der "National Building Trades Employers' Association" 
zu Chicago. An der Griindung dieser Foderation beteiligten sich die 
Delegierten von 42 Stadten, die 136 Vereine vertraten. Die neue FOde
ration liell jedem Verein, der sich ihr anschIoll, seine volle Selbstandig
keit. Aullerdem faBte man den BeschIuB, daB es in jedem Staat einen 
besonderen Zentralverein geben solIe; dieser ordnet je zwei Vertreter, 
die je eine Stimme haben, von jedem lokalen Verein an die FOderation 
abo Der Fond der Foderation wird aus den urspriinglich gezeichneten 
Beitragen und einer Kopfsteuer gebildet, der jeder der FOderation 
angehorende Unternehmer unterworfen ist. 

1m Jahre 190! zahIte man 59 nationale Verbande und 56 Bezirks
verbande1). 

Mit dem Wachstum der Arbeitergewerkschaften machte sich die 
Mangelhaftigkeit der Organisation bei den Arbeitgebern mit jedem 
Jahre immer starker fiihlbar, und so entsteht im Jahre 1907 der Plan 
zu einer Zentralisierung aller einzelnen Arbeitgeberverbande. 1m August 
dieses Jahres tritt in New York ein KongreB zusammen, an dem 
19 nationale Verbande teilnehmen und auf dem es zur Griindung eines 
Zentralorgans der geeinigten Arbeitgeber nach dem Beispiel des ameri
kanischen Gewerkschaftsbundes kommt. Der neugegriindete "National
verein der Arbeitgeber" (National Association of Employers) erinnert 
seinem allgemeinen Charakter nach an den bereits 1885 gegriindeten 
"Nationalverein der Unternehmer" (National Association of Manufac
turers), der gleichfalls alsOrgan der Arbeitgeber auftrat, im iibrigen aber 
nur den Schutz der allgemeinen gewerblichen Interessen seiner Mit
glieder zum Ziel hatte. Die Satzungen dieses letzten Vereins wurden 
am 19. Mai 1908 einer Revision unterzogen und von dem Verein der 
Arbeitgeber angenommen. 

Wir wollen bier ein paar Punkte aus diesen Satzungen anfiihren, 
da sie fiir die neueren Tendenzen innerhalb der organisierten Arbeit
geber Amerikas charakteristisch sind. 

§ 1 erklart: "Der neugegriindete Verein setzt sich die Forderung 
der wirtschaftlichen Interessen, den Schutz des einheimischen und des 
auswartigen Handels in den Vereinigten Staaten, die Verbesserung 
der Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, den Schutz 
der personlichen Freiheit und der Rechte der Arbeitgeber und Arbeit· 
nehmer, die Erziehung der Gesellschaft auf Grundlage der Prinzipien 
der individuellen Freiheit und des Privateigentums, die Unterstutzung 
der auf die Forderung und Entwicklung dieser Prinzipien gerichteten 

1) Labor Bulletin (Massachusetts) No. 30. March 1904. 
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Gesetzgebung und den Widerstand gegen solche Gesetze, die auf eine 
Erschiitterung dieser Prinzipien gerichtet sind, zum Ziel." 

§ 2. "Die nachstenAufgaben des Vereins sind folgende: Die Schaffung 
und Erhaltung eines Organs zwecks gemeinsamen Zusammenwirkens der 
amerikanischen Industriellen und zwecksForderung derwirtschaftlichen, 
der finanziellen und der Handelsinteressen des Landes, die Beseitigung 
der sich auf diese Interessen beziehenden MiBbrauche, Sicherung des 
Friedens gegen-fiber unberechtigten und ungesetzlichen Anspriichen, 
Mitteilung genauer Daten iiber die Lage des Handels und andere ahnliche 
Fragen, die Sorge urn die Regelung der Zolltarife in der Richtung einer 
bestimmteren und genaueren Anpassung dieser Zolle an die industriellen, 
kommerziellen und finanziellen Interessen der Mitglieder des Vereins, 
Beilegung von Konflikten, die zwischen Mitgliedem des Vereins ent
stl.lhen, die Ermoglichung eines freundschaftlichen Verkehrs zwischen 
den Industriellen in den Vereinigten Staaten und endlich die Sorge fiir 
alles, was geeignet ist, die oben erwahnten Aufgaben zur Durchfiihrung 
zu bringen, was fUr die gegenseitige Unterstiitzung und den Schutz 
der Vereinsmitglieder notwendig ist und mit den Bestimmungen, 
Bedingungen und Einschrankungen, die von der Konstitution und den 
Gesetzen des Landes vorgeschrieben werden, im Einklang steht" 1). 

Aus diesen Paragraphen ersehen wir, daB die neugegriindete 
Organisation nicht den Charakter einer reinen Arbeitgeberorganisation 
tragt. Neben Funktionen dieser Art macht sie sich auch den Schutz 
der allgemeinen gewerblichen Interessen zur Aufgabe. Das wenige, was 
iiber die Regelung der Beziehungen zwischen Untemehmem undArbeitem 
gesagt wird, legt die Vermutung nahe, daB die Prinzipien, die von dem 
neuen foderativen Organ der geeinigten Arbeitgeber vertreten werden, 
sich kaum von den Prinzipien der oben erwahnten Citizens' Industrial 
Association zu Chicago unterscheiden. Auf Initiative des nationalen 
Vereins des Staats New York wurde im Jahre 1909 noch eine weitere 
Foderation der geeinigten Arbeitgeber unter dem Namen "National 
Council for Industrial Defence" 2) gegriindet. Wir besitzen jedoch 
noch keine Daten fiber die Tatigkeit dieses Verbandes. 

Von offiziellen Institutionen, die eine Statistik iiber die Arbeit
gebervereine fiihren, ist nur eine: das Arbeitsamt von Massachusetts, 
bekannt. Nach den Berechnungen dieses Arbeitsamts gab es im Jahre 
1909 in den Vereinigten Staaten 74 nationale Vereine. Fiir den Staat 
Massachusetts besitzen wir im besonderen folgende Zahlendaten iiber 
die Arbeitgeberassociationen3): 

1) Labor Bulletin (Massachusetts) April, 1909 No.2 p. 53 u. f. 
I) Ibidem p. 58. 
B) Ibidem. 
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1m Jahre 1905 gab es 72 Vereine mit 3400 MitgIiedern 
" " 1906" ,,98 " ,,3300 " (fur 85 Ver.) 
" " 1907" ,,76 " ,,3400 "(,, 65 " ) 
" " 1908" ,,97 " ,,3725 "(,, 88 " ) 

Die bedeutendsten unter diesen Vereinen zahlen 400, 275, 229, 
225 MitgIieder. usw. Die kleineren bestehen aus 3 bis 4 MitgIiederil; 
aber die Halfte aller MitgIieder sind Aktiengesellschaften und lokale 
Vereine. Die Zahl der beschaftigten Arbeiter wird nicht registriert. 

In seiner Untersuchung uber die modemen Formen der Arbeit
geberverbande in Amerika sagt F. Hilhert: "Die Verbande der Arbeit
geber stellen gegenwartig in Amerika, wie allgemein anerkannt 
wird, einem bestimmten Teil des modemen Wirtschaftssystems dar, 
fmher oder spater werden sie sich aIle davon iiberzeugen, daB die 
Einfiihrung von Schiedsgerichten, di'e zwischen Kapital und Arbeit 
vermitteln, sowie der AbschluB von Tarifvertragen mit den Gewerk
schaften der einzelnen Provinzen oder Distrikte oder sogar ganzer 
Staaten unter Zustimmung der entsprechenden Trade Unions eine Not
wendigkeit ist" 1). 

Was die Arbeitgeberverbii.nde anbelangt, die eine aggressive Taktik 
befolgen, so miissen wir bemerken, daB ihre Macht und ihre Bedeutung 
fiir die Arbeiterbewegung gegenwartig noch recht groB ist. Leider stoBt 
eine erschOpfende Untersuchung iiber diese Verbii.nde auf die groBe 
Schwierigkeit, daB sie ihre Tatigkeit in ein Geheimnis hiillen. 

Diese Geheimnistuerei geht haufig sogar bis zur LacherIichkeit. 
So z. B. verlangt einer der groBten Verbande dieser Art, die Employers 
Association of Dayton, Ohio, daB jedes neue Mitglied, bevor es zu 
einer Vereinssitzung zugelassen wird, feierIich einen Revers unter
schreibt, durch welche Formalitat der Verein die Wahrung des 
Berufsgeheimnisses sichem willZ}. 

5. 
Die Geschichte der engIischen Arbeiterbewegung laBt mit beson

derer Deutlichkeit erkennen, daB die von uns beschriebenen Formen 
aggressiver Verbii.nde im Deutschland und Amerika gewissermaBen 
ein notwendiges, sozusagen "organisches" Element in der Entwicklung 
der industriellen Verhaltnisse bilden. Andererseits aber unterIiegt 
es keinem Zweifel, daB diese Verbande abnorme und ungesunde Er
scheinungen darstellen, wie sie sich auf einer bestimmten Entwicklungs
stufe des modernen IndustriaIismus herausbilden, wahrend der die 
Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit noch recht ungefestigt 

1) Loc. cit. p. 207. 
2) Ibidem p. 212. 



Die Organisation der Arbeitgeber. 301 

und unstabil sind. Selbst England, dieses alteste Industrieland, steht 
noch am Anfang eines Weges zu neuen Formen des kapitalistischen 
Industrialismus, die sich schroff von der alten patriarchalischen und 
autokratischen Wirtschaftsordnung unterscheiden. 

Das, was wir jetzt auf dem Kontinent und jenseits vom atlantischen 
Ozean erleben, war in England schon vor einem halben J ahrhundert 
bekanntl). Freilich, die englischen Unternehmer haben niemals zu 
jener spezifischen Politik ihre Zuflucht genommen, deren sich gegenwartig 
die deutschen Scharfmacher oder amerikanischen Parrysites riihmen 
konnen, aber der Kampf zwischen Kapital und Arbeit war auch in GroB
bri tannien sehr heiB und hart, und wenn er in der Gegenwart zi vilisiertere 
Formen annimmt, so ist dies nul' die Folge del' historischen Erfahrung, 
die ebensowohl den Arbeitern wie dem kapitalistischen Unternehmer 
zustatten gekommen ist. 

Es gab eine Zeit - und sie liegt noch gar nicht so weit zuriick 2) -
als in del' offiziellen Sprache Englands del' Begriff des Arbeiters noch 
nicht von dem des Dieners oder Knechts (servant) und der Begriff des 
Arbeitgebers nicht von dem des Herrn ("master") unterschieden wurde; 
damals war man der Ansicht, daB zwischen Arbeit und Kapital stets 
ein uniibersteigbarer Abgrund liegen werde. Aber die englischen Arbeit
geber waren niemals orthodoxe Anhanger des unversohnlichen Klassen
kampfes und haben es langst begriffen, daB sich auch iiber einem Ab
grund ein Steg bauen laSt. Wir konnen uns nach der oben erwahnten 
beriihmten Kampfschrift R. Kettles 3) ein Bild von den Beziehungen 
machen, die vor 50 Jahren in England zwischen Kapital und Arbeit 
herrschten. Wie wir schon bemerkt haben, nennt Kettle unter den 
Motiven, die den AniaS zu industriellen Konflikten geben, auch eine 
besondere Gruppe; es sind dies die Motive, die aus dem Gefii.hl ent
springen: "quarrels upon matters of sentiment". Diese Art Konflikte 
sind fast immer eine Folge del' verschiedenen sozialen Lebensverhalt
nisse beider Klassen, - del' herrschenden (dominent) und del' dienen
den (servient). Obwohl beide Parteien sich de facto als Verkaufer und 
Kaufer gegeniiberstehen, stellen sie doch dem Namen und del' Form 
nach (in name and form) Herr und Diener (master and servant) dar. 

1) Uber den Kampf der organisierten Arbeitgeber gegen die Arbeiter 
in der ersten Ha.lfte des XIX. Jahrhunderts vgl. C. Morrison: An Essay on the 
Relations between Labour and Capital, London 1854, p. 99 u. fl., sowie die ausfiihr
liche Darstellung dieser Periode, die mit zahlreichen Ka.mpfen der Arbeitgeber 
ausgefiillt ist, von Hall im oben erwahnten Werk (Symp. Strikes usw.) Vgl. auch 
die hierauf beziiglichen Daten bei S. J. ChajJmann: An historical Sketch of 
Masters' Associations in the Cotton Industry. Transactions of the Manchester 
Statistical Society. Session 1900/01, p. 65-84. 

2) Siehe "Trade Union Act, 1871". 
3) R. Kettle: "Strikes and Arbitrations etc. ", London, 18(l6. 
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Mit jedem Ausdruck associert sich bei una im Geiste eine bestimmte 
Idee, und so kann leicht ein Vorurteil entstehen, wenn man einem Worte, 
das schon langst seine urspriingliche Bedeutung eingebiiBt hat, die 
alte Bedeutung beilegt. Dies ist aber nach Kettle mit den Ausdriicken 
"master and servant" geschehen. Sie stammen beide aus alten bar
barischen Zeiten und haben bereits vollig ihren urspriinglichen Sinn 
verloren; aber da sich mit dem Worte Knecht oder Diener noch das 
alte Gefiihl des Unterworfenseins (sense of servitude) verbindet, so 
wird aus ihm auch ein Recht auf Gehorsam (right of obedience) herge
leitet. Die feudale Untertanigkeit (allegiances) steht im Widerspruch 
zu den Prinzipien personlicher Gleichheit, auf denen gegenwartig aIle 
Arten von finanziellen Verhaltnissen (pecuniary transactions) beruhen; 
der Handelsvertrag (bargain-making) soIl gar nicht das Verlangen 
nach einer groBeren Unterordnung oder nach Unterwerfung, oder 
gar den Beweis ffir eine groBere Unabhangigkeit zur Grundlage haben. 
Die Regel: in Geschaftssachen solI man keine Freunde haben (have 
no friendships in business) empfiehlt Kettle so zu verstehen, daB 
man in Geschiiftssachen auch keine Feinde haben ("have no haters in 
business") und weder stolz noch demiitig sein solIe ("have neither pride 
nor humility in business"). "Wenn diese Regeln auch bei den Ver
tragen und Abmachungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
befolgt wiirden, wie dies sonst tatsachlich im geschiiftlichen Verkehr 
der Fall ist", sagt Kettle, "dann konnte es keine KonHikte geben; 
die aus dem Gefiihl entspringen (sentimental quarrels)". 

Die Formen, die eine solche Verletzung der Gebote des Solidaritats
gefiihls (common sense rules) auf seiten der Unternehmer annimmt, 
werden von diesen als vollkommen wiirdige und angeme$sene Haltung 
angesehen (plain honest assertions), wahrend sie bei den Arbeitern: 
Kommandieren und Vorschriften machen ("dictation") heiBen. Wenn 
irgend ein MiBverstandnis zwischen den Arbeitern und dem Betriebs
leiter entsteht und wenn sich die Arbeiter bei dem Unternehmer selbst be
klagen, wird der letztere der Sache· nie bis auf den Grund gehen; 
wenn er das Geffihl hat, daB die Arbeiter imRechte sind, wird er auf ihre 
Klage erwidern: "Ich will nicht, daB man mir Vorschriften macht 
(,,1 won't be dictated to"). Darauf pflegen die Arbeiter ihrerseits zu 
erklaren, daB sie keine Negersklaven seien, die unter einem Sklaven
aufseher standen ("Wearenot black niggers to be driven by an overseer"), 
und das Resultat ist dann meist ein Bruch zwischen Arbeitern und Unter
nehmer und ein Streik. Sowie jedoch die Arbeiter den Streik erkliirt 
haben, schlagen die Unternehmer sofort Allarm. "Ihre Autoritat sei 
in Gefahr, die Streikenden wiirden von den Arbeitern unterstiitzt." 
Die Unternehmer versammeln sich und beraten sich dariiber, was 
fiir MaBregeln sie trefl'en sollen, um die gemeinsame Gefahr abzu-
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wenden, da sie gezwungen sein willden, falls die Arbeiter Erfolg haben 
sollten, sich ihrem Kommando zu unterwerfen (to yield to dictation \". 

Um dies zu vermeiden, beschlieBen die Unternehmer, dem Ge· 
waltakt der Arbeiter auch ihrerseits einen Gewaltakt entgegenzusetzen 
und beantworten den Streik mit einer Aussperrung. 

"Die dictation", sagt Kettle, "kommt unserer ganzen Gesellschaft 
sehr teuer zu stehen." 

Die dictation ist freilich auch heute noch selbst in England nicht 
ganz aus der kapitalistischen Praxis verschwunden; hieraus erklart es 
sich, daB es auch in GroBbritannien eine besondere Unternehmerpolitik 
gibt, wie wir sie in den anderen Landern finden. Indessen existieren 
doch in England gegenwartig fast gar keine derartigen Unternehmer· 
organisationen, wie wir sie in den Vereinigten Staaten und in Deutsch· 
land kennen gelernt haben. 

Bis auf die jiingste Zeit haben sich in England die Funktionen der 
Arbeitgeber noch gar nicht von den allgemeinen Funktionen der Unter
nehmer differenziert. Die Organisationen des Kapitals tragen hier 
fast ausschlieBlich jenen allgemeinen Charakter, wie wir ihn bei be
stimmten amerikanischen Unternehmervereinen vorfanden, die wir 
Vereine von rein industriellem Typus -Trade Associations nannten. 
Die Haupttatigkeit der englischen Arbeitgeber konzentriert sich auf 
die lokalen Vereine dieser Art. Diese lokalen Vereine sind in England 
ebenso verbreitet wie die Trade Unions der Arbeiter1) und haben auch 
ihrer auBeren Struktur nach Ahnlichkeit mit diesen. Die Tatigkeit 
dieser Verbande darf zurzeit kaum aggressiv genannt werden, und in der 
iiberwiegenden Mehrzahl der FaIle betrachten beide Parteien ihre 
Organisationen nur als notwendige Voraussetzung fur das Zustande
kommen wirtschaftlicher Vereinbarungen und Vertrage. 

Die aggressive PoIitik der Arbeitgeber in England setzte hier ebenso 
ein wie iiberall, d. h. die Unternehmer wandten sich mit der Bitte 
um Schutz und Unterstiitzung an die gesetzgebende Gewalt. So schreibt 
z. B. Hodskin zu Beginn der Jahrhunderts: ,,1m ganzen Land herrscht 
gegenwartig ein erbitterter Kampf zwischen Arbeit und Kapital. Die 
Arbeiter fast aller Berufszweige vereinigen sich, um eine Erhohung des 
Arbeitslohns durchzusetzen, wahrend sich ihre Arbeitgeber mit der 
Bitte um Schutz an die Gesetzgebung wenden" 2). 

1) Eine namentliche Aufzahlung aller wirtschaftlichen Organisationen in 
England wurde 1910 von der Regierung publiziert, diese Publikation ist aber 
nicht in den Handel gekommen. V gl. Directory of Industrial Associations in the 
United Kingdom for 1910. - Board of Trade, Labour Department London, 1910. 
In diesem Verzeichnis findet sich eine nach den einzelnen Industriezweigen ge· 
ordnete Liste der Arbeitgebervereine (Employers Associations) und eine entsprechende 
Liste der Arbeiter·Trade Unions. 

2) Labour Defended against the Claims of Capital etc. London 1825, p.3. 
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Daneben wenden sich die Unternehmer auch immer mehr einer 
aktiveren Tatigkeit zu. Schon Adam Smith weist darauf hin, daB 
trotz des Koalitionsverbots schon zu seiner Zeit geheime Verbindungen 
("tacit but consfaint associations") gegriindet wlirden, die die Herab
setzung des Arbeitslohns bezweckten, daB sich die Arbeitgeber fur 
eine gewisse Zeit organisierten, um sich gegen Streiks zu schutzen 
usw. 1). 

Die Geschichte der englischen Arbeitgeberbewegung ist im allge
meinen nicht reich an auBeren Begebenheiten. 

In der Regel setzt die Tatigkeit der organisierten Arbeitgeber 
gleichzeitig mit der Entwicklung der Arbeiterbewegung ein, wenn die 
Krafte der einzelnen Unternehmer nicht ausreichen, um den Kampf 
gegen die Ansprftche der Arbeiter aufzunehmen. In der Ge
schichte der englischen Arbeitgeberorganisationen bildet der Versuch, 
die Organe der Arbeitgeber zu zentralisieren, eine besondere Peri ode, 
die kaum ihresgieichen hat. Auf dem Hohepunkt der Trade Union
Bewegung im Jahre 1873 wurde eine besondere Unternehmerfoderation 
(Employers Federation) gegriindet, die sich den Kampf gegen die Re
formen in der Arbeitergesetzgebung zum Ziele setzte. George Ho
well, einer der Hauptfiihrer der Arbeiterbewegung jener Zeit, hat uns 
die ausfuhrliche Geschichte dieser F6deration erzahlt2). Die Initiative 
zu ihrer Grundung ging von dem auBerst machtigen Unternehmer
verein in der Eisenindustrie aus (Iron Trades Employers' Association). 
Die F6deration fiihrte den ZusammenschluB der bedeutendsten Industrie
zweige (der Kohlen- und Eisenindustrie, des .Schiffs- und Maschinen
baus usw.) zum Zweck gemeinsamen Vorgehens herbei. In der Sitzung 
vom II. Dezember 1873 wurde foigender BeschiuB gefaBt: "Die Grun
dung der Foderation ist notwendig, um die Interessen der Unter
nehmer gegen das allzu starke Anwachsen der Trade Unions-Organi
sation und ihrer Tatigkeit zu schutzen." Als Aufgabe der F6deration 
wird die Zuruckweisung dieser Tatigkeit bezeichnet, "soweit sie den 
Interessen der Arbeitgeber, dem Frieden unter den unorganisierten 
Arbeitern und dem Wohlstand der ganzenGesellschaft widerspricht" 3). 

Zu diesem Zwecke grundete die F6deration ein besonderes parIa
mentarisches Komitee. Neben der parlamentarischen Tatigkeit aber 
entwickeite sie auch noch eine starke Propaganda fur die Idee der 
Solidaritat und des gemeinsamen Kampfes gegen die Trade Unionisten. 

1) Siehe auch S. and B. Web b, History of Trade Unionism, 1902, p. 64 
und Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science, 
1859, p. 653. 

2) Labour Legislation, Labour Movements and Labour Leaders, London, 
F. Fischer Unwin 1905, v. II. 

3) Ibidem p. 312. 
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Die Foderation hatte ihre eigenen periodischen Organe, zuerst den 
"Beehive" und dann die "Industrial Review". 

Die FOderation existierte nur bis zum Jahre 1875 und loste sich auf, 
nachdem die wichtigste Reforminnerhalb der Arbeitergesetzgebungdurch
gefiihrt war. Es ist charakteristisch, daB der Kampf zwischen Arbeit 
und Kapital in England selbst auf seinem Hohepunkte durchaus nicht 
in gehassiger und erbitterter Weise gefiihrt wurde. "Weder friiher noch 
spater waren die Arbeitgeber in den groBen Industriezweigen je so 
gut organisiert, so einig, so gut mit Geldmitteln versorgt, so ein
fluBreich und zahlreich wie zu jener Zeit." Und dennoch erklart der 
Vertreter der Arbeiterinteressen Howell: "Dies war ein langer und hart
nackiger Kampf, der jedoch ohne jede Erbitterung gefiihrt wurde1). 

In den siebziger Jahren laBt sich ein besonders lebha£ter Fort
schritt in der Ausgestaltung der Unternehmerverbande verzeichnen. 
Zuweilen be£olgen diese Verbande eine aggressive Politik gegen die 
organisierten Arbeiter. Mit der Zeit jedoch sehen sich beide Parteien, 
da den Unternehmern starke Arbeiterverbande gegeniibertreten, ge
zwungen, Vertrage miteinander zu schlieBen, was eine starke Ein
schrankung der MiBhelligkeiten und Konflikte zur Folge hat. 

1m Jahre 1878 wies die Iron Trade Employers Association - einer 
der machtigsten Unternehmerverbande in der Eisenindustrie - in 
einem privaten Zirkular darauf hin, daB es notwendig sei, aus der gegen
wartig herrschenden wirtschaftlichen Krise N utzen zu ziehen und alle 
Zugestandnisse, die man den Arbeitern in friiheren J ahren gemacht hatte, 
zuriickzunehmen2). Neben diesem Verband wurde noch eine andere 
groBe Organisation von fOderativem Charakter gegriindet - die General 
Association of Master Engineers, Shipbuilders, Machinists, Founders 
and Masters of Kindred Trades of Great Britain -. Auch dieser Verband 
erklart den gegenseitigen Schutz gegeniiber der Tatigkeit der Trade 
Unions ("mutual protection against the conduct of trades unions")3) 
fur seine Aufgabe. 

Allein bis auf die heutige Zeit sind gar keine Falle aus der Geschichte 
der englischen Arbeiterbewegung bekannt geworden, in denen diese 
Verbande gegen die Arbeiter aufgetreten waren4). 

1) Ibidem p. 318. 
I) S. and B. Webb. History of Trade Unionism", 1902, p.331. 
3) "Royal Commission on Labour", 1892/93, (C. - 6894. - X) Dig. Gr. 

A. vol. III, p. 45. 
t) Es wa.re vielleieht riehtiger zu sagen, daB von einer solehen Ta.tigkeit 

nichts in die Organe dcr zeitgenossischen Presse dringt, da natiirlich auch fiir 
England der allgemeine von J. St. Ramsome folgendermaBen formulierle Grund
satz gilt: "Associations of masters have existed from time immemorial, and 
very powerful bodies they are, although as a rule they do no seem to know how 
to make use of their power." Vgl. das Pamphlet Modern Labour. A. Review 

Schwlttau. 20 
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Zugleich mit dem AmalgamierungsprozeB und dem Zusammen
schluB der Trade Unions macht auch die Organisation der englischen 
Arbeitgeber einen ahnlichen ProzeB durch. So entstehen die groBen 
Foderationen: die Boot and Shoe Manufacturers' Association (1882). 
die National Association of Master Builders, die English Typographical 
Association, die Salt Union (1888), die United Cotton Manufacturers 
Association (1890) u. a. 

Dies alles sind machtige wirtschaftliche Verbande, wie sie auch in 
der Gegenwart noch weiter entstehen, die jedoch die Arbeitgeberfunk
tionen als solche nicht besonders betonen und vertreten. 

1m Jahre 1890 wurde bald nach dem Dockarbeiterstreik in London 
ein Unternehmerverband, der mehr dem Typus eines reinen Unter
nehmerverbandes entsprach, die "National Federation of Shipbuilders 
and Engineers", gegrfindet. Dieser Verb and wurde in England bald 
sehr bekannt, da er hier einen neuen Typus der industriellen Organi
sationen reprasentierte. Diese Grfindung hatte den Zweck : "die Interessen 
der Arbeitgeber gegen die geeinigten Dockarbeiter und Matrosen zu 
schfitzen." Ais Hauptmittel, dessen sich die Foderation hierzu bedienen 
wollte, war die Unterstiitzung der nichtorganisierten Arbeiter (non
union men) und die Verbreitung besonderer Verbande, die in einem 
Gegensatz zu den Trade Unions standen - der Free Labour Associations 
vorgesehen. Ais Organisation der Arbeitgeber zahlte die Foderation 
schon bei ihrer Begrfindung 25 einzelne Vereine und gegen 2000 Schiffs
reeder zu ihren Mitgliedern, die ungefahr 200 000 Matrosen und fast 
ebensoviel Dockarbeiter beschaftigten1). 

Es ist von Interesse, daB in den Angaben, die vor der Konigl. 
Arbeitskommission (1~92) gemacht wurden, haufig auf die Existenz 
groBer Unternehmerverbande hingewiesen wird, aber in keiner der Er
klarungen 2), die hier abgegeben wurden, finden wir einen Hinweis auf 
eine wirklich aggressive Politik der Arbeitgeber gegenfiber den Arbeitern. 

Die gegenwartige Lage der Arbeitgeberorganisationen in GroB
britannien stellt sich nach den offiziellen Zahlendaten etwa folgender
maBen dar3). (Vgl. Tabelle 45.) 

of the Labour Question. London (1895). Diese Schrift richtet sich gegen den 
Trade Unionismus und will die Unternehmer fiir den Kampf gegen diesen interes
sieren und sie zu diesem Zwecke zur Griindung besonderer Free Labour Associations, 
d. h. solcher Vereine, die aus Arbeitern und Unternehmern bestehen, anregen. 
(AusfiihrIicheres hieriiber siehe unten.) 

1) Vgl. Dig. of the Evidence of the Royal Commission on Labour 1892/94 
(C.-6894) Gr. B. vol. I, p. 19 u. fl. (nach den Angaben Geo. A. Laws). 

2) Trotz der groBen Zahl der Angaben, die von Arbeiterfiihrern und Ver
tretern der Trade Unions herriihrten. 

3) Diese Daten sind dem 13-th Abstract of Labour Statistics of the United 
Kingdom 1907-1908 (Cd. 5041), London 1910, p.156 entnommen. 
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Tabelle 45. 
Arbeitgeberverbande in GroBbritannien. 

FOde· Lokale Verelne 
Industriezwelge 

ratlonen und 
Zusammen nationale I Schottland I Verbinde England Irland 

Bauindustrie . 24 256 63 12 355 
Bergwerksindustrie 4 25 5 - 34 
Metallindustrie . 6 83 19 2 no 
Textilindustrie . 8 49 5 3 65 
Konfektion 4 57 13 5 79 
Sonstige Industrien . 24 228 57 8 317 

Zusammen. • . . I 72 698 162 30 962 

Einzelne von den Verbanden sind recht bedeutend. So .geht z. B. 
aus den Erklarungen, die 1892 von der Konigl. Kommission abgegeben 
wurden, hervor, daB in der Textilindustrie mehr als % alIer Unternehmer 
organisiert sind; in der Kohlenindustrie kommen auf die Coal Owners 
Associations und Coal Masters Associations in einzelnen Bezirken 
(Durham, Cumberland und in einzelnen Teilen im Herzen Englands) 
mehr als 5/6 der gesamten gewonnenen Kohlen. Die Engineers and 
Shipbuilders Associations erstrecken ihre Tatigkeit fiber das ganze 
Konigreich, ganz so wie die entsprechende Arbeiterfoderation. .Ahn
liche Organisationen gibt es auch in anderen Industriezweigen (in der 
Schuhmacher-, in der Schneider-, in der Bauindustrie, in den Salzberg
werken usw.). 

Diese groBen sogenannten nationalen Verbande sind in ihrer 
fiberwiegenden Mehrzahl gem zum AbschluB von Tarifvertragen mit 
den Arbeiterorganisationen in Form von sogenannten joint committees 
(local) bereit, denen die Festsetzung der Lohnbedingungen und die 
Beilegung von Konflikten obliegP). 

Der Verband, der in England am meisten den Charakter eines 
Scharfmacherverbandes tragt2), ist augenblicklich die "Iron Trades 
Employers Association". Das Ziel dieser Orgarusa tion wird in ihren 
Satzungen folgendermaBen definiert: 

"Der Verband hat den Zweck, die Interessen seiner Mitglieder 
gegen die Arbeiterorganisationen (against combinations of workmen) 
zu schfitzen, die mit Hilfe von Streiks oder auf anderem Wege darnach 

1) Es ist daher sehr begreiflioh, weshalb die Sekretare der bedeutenderen 
Trade Unions der Textilindustrie in ihren Erklarungen vor der KonigI. Kommission 
darauf hinwiesen, daB das Streben naoh einer Verbesserung der Lage der Arbeiter 
hauptsachlioh bei den Arbeitgebern, die niohtMitglieder einer Arbeitgeberorganisation; 
sind, auf die groBten Sohwierigkeiten stoBt. R. C. on Labour-Dig. Gr.C. vol. I, p. 8. 

2) Naoh Angaben von Personen, die in engen Beziehungen zu den Arbeiter
organisationen in England stehen. 

20* 
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trachten, den Geschaftsgang in irgend einer Weise zu beschranken 
(to impose restrictive conditions on the conduct of their trades); er 
macht sich ferner die gegenseitige Unterstiitzung und dieZurUckweisung 
del' die Arbeitszeit, den Arbeitslohn, die Dberstunden und die Lohn
bedingungen im allgemeinen betreffenden Forderungen diesel' Organi
sationen zur Aufgabe" 1). 

Abel' auch diesel' Arbeitgeberverband rechnet mit del' Notwendig
kei t von Schiedsgerichtenzwecks Beilegung vongewerblichen Konflikten 2), 
und damit ist er genotigt, die Arbeiterorganisationen anzuerkennen. 
Fast in samtlichen Statuten, die im .Jahre 1892 fiir die Konigl. 
Kommission gesammelt wurden, wird die Notwendigkeit von Schieds
gerichten und Vermittlungsamtern in der einen oder andern FOl'm an
erkannt. 

1m Jahre 1897 wurde von einzelnen GroBindustriellen die Labour 
Protection Association gegriindet, die hauptsachlich den Schutz der 
nichtorganisierten Arbeiter zum Ziel hatte. Die~er Verband beteiligte 
sich in intensiver Weise an dem Streik der Techniker (Engineers Strike 
1897), der in demselben Jahre ausbrach, indem er (sc. der Verband) die 
Arbeiter, die nicht in Trade Unions organisiert waren und die Unter
nehmer, die den Kampf mit den organisierten Arbeitern fiihrten, unter
stiitzte. AuBerdem wurde imJahre 1898noch das Employers Parliamen
tary Council gegriindet, das sich den Schutz der Arbeitgeber durch gesetz
geberische MaBnahmen zum Ziele setzte (es handelte sich hier haupt· 
sachlich um die Organisierung des Widerstandes gegen das Gesetz 
iiber die gewerblichen Konflikte - die Trade Disputes Bill). Diese 
beiden Organisationen sind zwar durchaus selbstandig, gehen jedoch 
gemeinsam VOl', und einzelne Mitglieder del' einen Organisation sind 
gleichzeitig MitgIieder der andern. Zur Chal'akteristik del' letzteren 
Organisation wollen wir folgenden Fall anfiihren. 

Das parlamentarische Komitee del' Trade Unions faBte im Jahre 
1898 den BeschluB, sich mit dem Vorschlag an den Handelsminister 
zu wenden, es solle eine besondere aus Arbeitgebern und Arbeitern 
zusammengesetzte Kommission einberufen werden, und diese solIe 
untersuchen, welches die besten Mittel zur Beilegung gewerblicher 
Konflikte seien. Del' Minister C. Ritchie wandte sich mit einem 
entsprechenden Antrag an das Employers Parliamentary Council, 

1) V gl. The Rules of the General Association of Master Engineers, Shipbuil 
ders, Machinists, Founders and other Kindred Trades in Great Britain yom 12 .• Juli 
1888, in den Statuten, die 1892/94 fUr die Konigl. Kommission gesammelt wurden. 
Vgl. Rep. of R. C. on L. Rules of Associations of Employers and Employed: to
gether with Introductory Memoranda, C. 6795. XII, 1892. 

2) In demselben Paragraphen des Statuts wird auf folgendes Ziel des Verbands 
hingewiesen: "to provid for the equitable arrangement of all differences between 
workmen and employers in the trades." 
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das den Vorschlag des Ministers ablehnte und dies damit motivierte, 
daB Older Rat es gegenwartig nicht fUr moglich halte, eine wirkliche 
und ausreichende Vertretung del' Arbeitgeber und Arbeiter in dem 
Sinne, wie Herr Ritcbie es verstehe, zu bilden" 1). 

Auch die Ansicht des Obersel{retars beider Organisationen 
(F. Read) ist au Berst charakteristisch. Dieser erklart: 

"Einzelne Funktionen der Arbeiterverbande sind ohne allen Zweifel 
sehr nutzlich, und kein Arbeitgeber wird solchen Verbanden entgegen
treten, wenn er diese Funktionen selbst fur berechtigt und nutzlich 
halt. Aber jeder Arbeitgeber wird einen Verb and bekampfen, wenn diesel' 
danach strebt, seine Macht durch eine Einschrankung del' Produktion 
(eine Anspielung auf die Regelung del' Arbeitsbedingungen durch die 
Trade Unions) oder durch eine Einmengung in die Leitung deE! Be
triebes (eine Anspielung auf die Forderung von Tarifvertragen, die 
von den Gewerkschaften erhoben wird) zu erproben, besonders abel' 
wenn ein solcher Verband sich in die Angelegenheiten del' Arbeiter 
mengt, die nicht zu ihm gehOren (eine Anspielung darauf, daB keine 
Streikbrecher zugelassen werden, sowie auf den Kampf der Trade Unions 
mit den unorganisierten Arbeitern). 

"Meiner Ansicht nach", sagt Read, "ware es fur die Industrie als 
Ganzes besser, wenn es uberhaupt keine Arbeitergewerkschaften gabe." 
Abel' Read behauptet nicht, daB aIle Arbeitgeber mit der Vernichtung 
del' Trade Unions einverstanden waren, selbst wenn sie nur von ihnen 
abhinge. Viele Unternehmer legen Wert auf die Existenz der Gewerk
schaften, da diese eine Vertretung del' Arbeiterschaft darstellen, eine 
Vertretung, ohne die keine Verhandlungen mit einer gr6Beren Zahl von 
Arbeitern moglich waren2). 

Dies ist im allgemeinen der Charakter del' englischen Arbeitgeber
organisationen. Aus dem Gesagten geht deutlich hervor, was fur ein un
geheurer Unterschied zwischen dem Verhaltnis der Arbeitgeber und 
Arbeiterolganisationen in England und dem in Deutschland besteht. 
In diesel' Beziehung ist die Bemerkung des bedeutenden Forschers 
Arthur Shadwell, der die wirtschaftlichen Zustande in England, 
Deutschland und in den Vereinigten Staaten untersucht hat, von groBem 
Interesse. Shad well sagt: 

"Ich habe nie gehOrt, daB ein deutscher oder amerikanischer 
Arbeitgeber jemals ein Wort zugunsten der Gewerkschaften gesagt hatte. 
Die giinstigsten !uBerungen liefen auf einen gewissen Indifferentismu8 
hinaus, und auch diese riihrten nul' von solchen Unternehmern her, 
die in keinem direkten Verkehr mit den Arbeiterorganisationen standen. 

1) Gen. Fed. of T. U. Tenth Quarterly Report, December 1901, p.6. 
2) "Bulletin of the Bureau of Labor" (Washington) January 1904, Nr. 50, 

"Labor Unions and British Industry" by M. A. Low, p. 50 if. 
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IIi allen iibrigen Fallen stieB ich auf eine groBeFeindseligkeit 
gegeniiber den Gewerkschaften, die Arbeitgeber hassen und fiirchten die 
Gewerkschaften (hate and dreade the unions). In England begegnete 
ich keinem ahnlicheil Gefiihl; ich hOrte wohl, daB man· vieles an den 
Gewerkschaften auszusetzen fand, ja, daB man ihre Tatigkeit ver
urteiIte, aber dies geschah stets ohne j ede Er bi tterung (without 
bitternes), viel haufiger dagegen auBerten sich die Arbeitgeber und 
Betriebsleiter sehr giinstig und sogar freundschaftlich iiber dieGe
werkschaften 1). 

Danach ist es verstandlich, daB das wirtschaftliche Leben Englands 
gegenwartig nur recht wenig Material fiir die Erforschung der Scharf
macherpolitik oder 'des parryism darbietet. England kann vielmehr als 
Beispiel fiir ein Land mit gefestigten und stabileren Beziehungen 
zwischen Kapital und Arbeit dienen. Aber selbst in GroBbritannien 
hat der ProzeB des Vbergangs von den alten zu den neuen Formen 
industrieller Beziehungen erst eben eingesetzt, und daher besteht auch 
hier neben solchen neuen Ansatzen sehr haufig noch dasalte Ver
MUnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern fort. 

6. 
Ehe wir diese allgemeine 'Obersicht iiber den Stand der Arbeit

geberorganisationen in den drei Landern beschlieBen, miissen wir noch 
ein wenig bei einem neueren Projekt einer internationalen Organisation 
der Arbeitgeber verweilen. 

Die gewaltigen' Verluste, die die Kaufleute und Schiffsreeder 
infolge von Streiks erlitten hatten, die sich im Jahre 1906/07 in den 
Hafenstadten Hamburg, Antwerpen, Rotterdam, New York und 
andern mit besonderel' Heftigkeit und Intensitat bemerkbar gemacht 
hatten, legten die Frage nahe, ob es nicht moglich sei, die Interessen der 
Unternehmer gegen die Angriffe der (organisietten) Hafen- und 
Dockarbeiter zu schiitzen. Das Resultat dieser Erwagungen war nach 
der "Deutschen Arbeitgeberzeitung" das Projekt einer besonderen inter
nationalenReederfoderation ("International Shipping Federation") 
die die Reeder aller Lander zum Zweck der Selbstverteidigung gegen 
aIle moglichen wirtschaftlichen KonHikte, organisieren sollte. Diese 
Foderation sollte den Charakter der englischen Gesellschaften mit 
beschrankter Haftpflicht (Comp. Lim.) haben, und ihr Hauptsitz sollte 
London sein. Die FOderation sollte aus einem AusschuB (general council) 
bestehen, dessen Mitglieder alljahrlich im Januar gewahlt werden 
und der aus dem Vorsitzenden (der zugleich Prasident der oben erwahnten 

1) Arth.Shadwell, Industrial Efficiensy. A Comparative Study of Industrial 
Life in England, Germany a.nd, America, vol. 2, p. 331. 
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englischen Shipping Federation sein solIte) sowie mehreren Delegierten 
zusammengesetzt sein sollte: fiinf von den britischen Reedereien 
und zwei von jeder anderen Nation. Der AusschuB sollte aus seiner 
Mitte den Prasidenten, den Vizeprasidenten und die Mitglieder des 
Exekutivkomitees wahlen 1), das aus drei Vertretern' der britischen 
Reedereien und je einem von den iibrigen Nationen bestehen solIte. 
Ein besonderer Unterstiitzungsfonds fiir den Fall von Konflikten soUte 
aus besonderen Beitragen gebildet werden. Die Hohe des Beitrags 
soUte dem Gewicht der Fracht (der Ladung) proportional sein2). 

Wenn ein Konflikt entstand, soU ten die von ihm betroffenen Reeder 
die Foderation durch den eigenen nationalen Verein - wenn es einen 
solchen gab - iiber die Ursachen und die Dimensionen der Bewegung, 
die Namen, die Nationalitat und das Fassungsvermogen der im Hafen 
liegenden Schiffe, die Art der Fracht usw. informieren. Das Exekutiv
komitee soUte dann aUe einlaufenden Daten untersuchen und den 
Unternehmer oder die nationalen Organisationen davon benachricl).tigen, 
ob die FOderation bereit sei, ihn zu unterstiitzen oder nicht. 

Dber die Tatigkeit dieser Foderation ist bisher nichts bekannt 
geworden. 

II. Die Politik der Arbeitgeber. 
Die Formen, die die Tatigkeit der Arbeitgeberverbande gegenwartig 

annimmt, und ihre gesamte Politik sind auBerst mannigfaltig und 
unterscheiden sich in ihren Einzelheiten je nach der nationalen Eigenart 
der verschiedenen Lander sehr stark voneinander, aber obwohl die 
Arbeiterbewegung viele rein nationale Eigentiimlichkeiten aufweist, 
laBt der Kampf der Unternehmer gegen die Arbeiter, vor allem aber, 
wie wir dies unten noch genauer sehen werden, der Kampf gegen die 
organisierten Arbeiter auch manche gemeinsame Ziige erkennen. 

Die auBerordentlich groBeMaunigfaltigkeit und Veranderlichkeit der 
Formen der modernen Arbeitgeberbewegung ist auBerst charakteristisch 
fUr die Periode, die wir heute durchleben und die eine Dbergangszeit 
in dem aUgemeinen ProzeB der Herausbildung bestimmter Beziehungen 
zwischen Arbeit und Kapital darsteUt. Infolgedessen haben wir es nicht 
notig, eine erschopfende Untersuchung samtlicher Arten und Formen 
des Kampfs der Arbeitgeber gegen die Arbeiter auch nur anzustreben. 
Es ist fiir das Ziel, das wir uns hier gesteckt haben, schon ausreichend, 
wel1ll wir uns nach den vorhandcncn Daten fiber die wichtigsten und 
interessantesten Formen wirtschaftlicher Konflikte zu orientieren suchen, 
die aus der allgemeinen Politik der organisiertenArbeitgeber entspringen. 

1) Vgl. D. D. A.-Z. vom 9. Mai 1909, Nr.19. 
2) In der H6he von 1,5 % (brutto) gemii.B der auf der Fracht liegenden 

Steuer. 
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Auch in der Folge werden wir immer die drei Lander Deutschland, 
England und die Vereinigten Staaten heranziehen, in denen, wie wir schon 
bemerkt haben, unserer Dberzeugung nach die PoIitik der Arbeitgeber 
gegenwartig ihren plastischsten und pragnantesten Ausdruck findet, 
sowohl was die Bedeutung und Macht ihrer Organisation, als was die 
Form dieser Bewegung selbst anbetrifft. 

7. 
Eine der am haufigsten angewendeten Kampfmethoden der orga

nisierten Arbeitgeber ist gegenwartig der sogenannte Lockout oder 
die Aussperrung. 

In der nationalokonomischen Literatur fehlte es bisher ganzlich 
an besonderen Untersuchungen liber die Frage der Aussperrung. Dies 
steht im Zusammenhang mit dem Umstand, daB die Literatur liber 
die gewerblichen Konftikte besonders aber liber die PoIitik, die die 
Arbeitgeber gegenliber den Arbeitern und ihren Organisationen befolgen, 
nur iiuBerst dlirftig ist, und doch liiBt das moderne wirtschaftIiche 
Leben diese Fragen immer mehr in den Vordergrund treten. 

Die Aussperrung als eine der Formen gewerbIicher Konfiikte 
wurde bisher immer nur im Zusammenhang mit dem Streikproblem 
untersucht. Die o£fiziellen Quellen waren die ersten, die, da sie die Tat
sache der gewerbIichenKonflikte anerkennen muBten, eineAnalyse dieser 
Erseheinung zu geben suehten. Leider beschrankte sich indessen 
diese Analyse lediglich auf eine Gegenliberstellung von Streik und Aus
sperrung. Zu diesem Zweck suchte man die unterscheidenden Merkmale 
beider Erscheinungen £estzustellen. Aile Versuche dieser Art lassen sich 
auf zwei Grundtypen zurlick£lihren. Die einen machen die Tatsache 
der Arbeitseinstellung zum Kriterium, die andern gehen vom Motiv 
aus, das den AnlaB zu dem Konflikt gibt. 

Die ersten unterscheiden zwischen Streik und Lockout, je nach 
dem, welche Partei die Veranlassung zur Arbeitseinstellung gibt. So 
z. B. geht das amerikanische Arbeitsbureau (Bureau of Labor) von fol
gender Unterscheidung aus: wenn die Arbeiter eines Betriebes die Arbeit 
selbst einstellen (refuse to work) und nicht weiterarbeiten wollen, als 
bis die Leiter des Betriebes ihre Forderungen bewilligt haben - so ist 
dies ein Streik. Wenn dagegen die Leiter des Unternehmens ihre Arbeiter 
entlassen undsie nicht wieder einstellen, als bis sie die an sie gerichteten 
Forderungen anerkannt haben - so ist dies eine Aussperrung1). Diese 
Unterscheidung findet sich auchin der offiziellen deutschen und belgischen 
Arbeitsstatistik2). In ahnlicher Weise wird der Unterschied auch von dem 

1) Siehe Report U. S. Dep. of Labor, 1894, p.9. 
') "Statistik d. Deutschen Reichs", Bd. 157, 1902 und "Statisque des grevcs 

en Belgique", 1896-1900, p. VII. 
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deutschen Forscher K I e b erg definiert, dem einzigen, der es versucht hat, 
eine theoretische Definition beider Begriffe zu geben; Kle berg versteht 
unter Streik eine Niederlegung der Arbeit durch die Arbeiter und 
unter Lockout eine Einstellung der Produktion durch die Unter
nehmer 1 ). 

Die, die das Motiv zum Konflikt als Kriterium aufstellen, gehen von 
der Frage aus, welche von beiden Parteien an der Verletzung oder 
Anderung des status quo schuld ist. So z. B. liiBt die amerikanische 
Industrial Commission (1902) nur die Unterscheidung gewerblicher 
Konflikte in solche, die aus einer Bewegung entspringen, an der die 
Arbeiter die Schuld tragen (from a movement begun in the first 
instance by the employeres) und in solche, die aus dem Streb en der 
Arbeitgeber, den Arbeitsvertrag abzuandern, entspringen, als be
rechtigt gelten (from the iniative of the employer in making some 
chance in the conditions of employent.)2). 

Die Satzungen der amerikanischen Arbeitergewerkschaften gehen 
auch von dieser Unterscheidung aus. So z. B. heiBt es im Statut des 
Maurerverbandes: wenn die Arbeiter den ersten Schritt tun, um eine 
ErhOhung des Arbeitslohns oder die Einfiihrung gewisser neuer Punkte 
in die bestehenden Statuten des Verbandes oder des Vertrages zu ver
anlassen, so ist dies ein Streik; geht dagegen der erste Schritt in der 
Richtung einer Herabsetzung des Arbeitslohns, einer Verlangerung der 
Arbeitszeit oder einer Festsetzung neuer Bedingungen, die dem 
Gewerkschaftsstatut oder dem Vertrag widersprechen, vom Arbeit
geber aus, so ist dies ein Lockout3); der gleichen Ansicht sind 
auch mehrere andere amerik,tnische Gewerkschaften 4). 

Die offiziellen englischen Quellen, die fiir die Frage der industriellen 
Konflikte in Betracht kommen, halten, wie wir schon oben bemerkt 
haben, beide Kriterien nicht fiir riehtig, und daher haben sie es, nach 
einemmiBgliickten Versuche, beideKriterienmiteinanderzukombinieren5) 

bald ganz aufgegeben, eine bestimmte Unterscheidung zwischen Streik 
und Lockout durchzufiihren; sie registrieren beide lediglich als "gewerb
liche Konflikte" ("trade disputes")6). 

Und in der Tat, ketne von den gewohnIich iiblichen Unterschcidungen 
zwischen Streik und Lockout ist geeignet, die wahre Natur der von uns 

1) A. K 1 e b erg: "Ein Beitrag zur Revision der Begriffe Strike, Loekout 
und Boycott, Jahrb. fiir Ccsetzg. Vcrw. u. Volksw. N. F. III, H. 1904, S.239 
und 246. 

2) Industrial Commission, Report vol. XVII, p. 931 u. iI. 
3) Ibid., p. 166. 
') Ibid. p.237, 249. 
6) Siehe Report on the Strikes and Lockouts of 1888, p. 5. 
') Schon im Jahre 1892 fiel diese Unterscheidung weg; sie blieb nur auf 

dem Umschlag der publizierten Berichte bestehen. 
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untersuchten Erscheinung ans Licht zu bringen1). In dieser Beziehung 
sind aIle Kriterien unzulanglich und zwar hauptsachlich deshalb, 
weil sie nicht auf die eigentumliche Atmosphare, in der sich der Lock
out abspielt, achten.· Man muB vor allem festhalten, daB der Lockout 
als Waffe des Arbeitgebers untrennbar mit dem ganzen Charakter der 
modernen gegen die Arbeiter und ihre Organisation gerichteten Unter
nehmerpolitik verkniipft ist. 

Wenn die Politik der Lockouts im allgemeinen auch wirklich 
mitunter gleichsam eine Reaktion auf die Arbeiterbewegung darsteUt, 
so besteht doch zwischen diesen beiden Erscheinungsformen ein so ge 
waltiger prinzipieller Unterschied, daB ein Vergleich und eine Gegen
uberstellung von Lockout und Streik uberhaupt keinen Sinn haben. 
Wir mussen daher unsere Aufmerksamkeit nicht so sehr auf die Zahl 
der LockouWille richten - so groB oder so gering diese Zahl auch sein 
mag -, sondern vor aUem darauf achten, daB dieseErscheinunguberhaupt 
vorhanden und daB sie ein Ausdruck der allgemeinen Unter
nehmerpolitik ist. 

Zu ihrem voUen Ausdruck gelangt diese Formder gewerblichen 
Konflikte nur da, wo die Politik der Unternehmer sich noch nicht voU
kommen gefestigt und wo sie noch nicht Zeit gefunden hat, feste und 
stabile Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit herzustelIen, d. h. wo 
sie sich noch in einem Zustand der Gahrung befindet und erst nach einer 
richtigen Ausdrucksform ringt. Dies gilt vor allem fur ein solches 
Land wie Deutschland, wo gegenwartig der Lockout am starksten 
verbreitet und ausgebildet ist. 

Die ersten Anfange der Lockoutpolitik gehen in Deutschland 
auf das Ende der neunziger Jahre zUrUck, als aUe Versuche 
der Unternehmer, das Koalitionsrecht der Gewerkschaften auf dem 
Wege der Gesetzegbung zu beschranken, miBgluckt waren2). Da die 
deutschen Arbeitgeber nicht die Unterstutzung der Gesetzgebung 
gefunden hatten, faBten sie den BeschluB, ihre eigene Kraft zu er
proben. "Der Terrorismus des Gesetzes wird ersetzt durch den Terroris
mus des Unternehmertums, die Ausubung des Koalitionsrechtes solI nicht 
mit Zuchthaus, aber mit dem Hungertode bestraft werden"3). Seit 
dieser Zeit bilden sich Unternehmerverbande heraus, die ausschlieBlich 

1) Da ich aus den oben erwahnten Grunden die Unterscheidung zwischen 
Streik und Lockout flir unzulanglich halte, halte ich auch die Zahlendaten, die 
in den offiziellen Quellen mitgeteilt werden, flir wertlos und gehe daher im 
Verlauf der weiteren Untersuchung nicht naher auf sie ein. 

2) Vgl. den Gesetzentwurf gegen das Streikpostenstehen vom Jahre 1898, 
das den Namen "Zuchthausgesetz" erhalten hat . 

• ) Dr. A. Muller, Gewerkschaften und Untemehmerverba.nde. 4. Aufl., S. 3. 
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gegen die Arbeiterorganisationen1) gerichtet sind, und in den Randen 
dieser Verbande gewinnt die Aussperrung allmahlich eine gewaItige 
Bedeutung. 

In den letzten fUnf, sechs Jahren, besonders aber nach der fur die 
Unternehmer so erfolgreichen Aussperurng der Textilarbeiter in Crim 
mitschau (Sachsen) vom Jahre 1903 wird die Lockoutpolitik ein syste
matisches Kampfmittel der Unternehmer. Bis auf die jungste Zeit 
wird die Frage nach den verschiedenen "Aussperrungssystemen" in 
den Organen der zentralen Arbeitgeberverbande lebhaft diskutiert. 

1m Jahre 1905 hielt Dr. Grabenstedt auf der Arbeitsnachweis
konferenz der Unternehmer in Bremen eine langen Vortrag fiber die 
Frage der Unternehmertaktik im Kampf mit den Gewerkschaften. 
Er ging davon aus, daB die Aussperrung ein auBerst wirksames Kampf
mittel der Arbeitgeber sei, das in dem MaBe, als die Lohnfrage sich immer 
mehr zuspitze, immer haufiger zur Anwendung komme2). Dr. Graben
stedt lenkte die Aufmerksamkeit der an diesem Problem interessierten 
Unternehmer besonders darauf, daB es notwendig sei, Mittel zu finden, 
um diese Kampfmethode systematischer und billiger zu gestalten. 
Nacheiner Kritikder Methoden, die bisher bei Aussperrungen angewandt 
wurden, kommt der Redner zu dem SchluB, daB die totale Aussperrung 
aller Arbeiter, die in einem bestimmten Betriebe tatig sind, die soge
nannte "Totalweise Aussperrung" , dem einzelnen Unternehmer stets 
zu teuer zu stehen gekommen sei. Die "Staffelweise" Aussperrungdagegen 
fuhrte meist nicht zum Ziel, da sie gewohnlich nur die ungebildeteren 
und ledigen Arbeiter betreffe, die anderswo leicht wie<:ler Arbeit fanden3). 

Nach der Ansicht des Redners hat ein erfolgreicheres und billigeres 
Aussperrungssystem eine straffe Arbeitgeberorganisation zur Voraus
setzung. Das von Dr. Gra bensted t vorgeschlagene System ist nur unter 
zwei Voraussetzungen anwendbar, die sich wiederum nur durch eine 
straffe Arbeitgeberorganisation verwirklichen lassen. Diese Voraus
setzungen sind folgende: erstens muB die Aussperrung nach Moglichkeit 
einen ganzen Industriebezirk umfassen, und zweitens muB der Lock-

1) "Die Stellungnahme zu reinen Arbeiterfragen". Dr. Fr. Tanzler: "Die 
Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbande", S. 3. 

2) Nach der Ansicht des Redners nehmen die Aussperrungen in den Ietzten 
Jahren prozentual schneller zu als die Streiks. 

3) Diese "staffelweisen" Aussperrungen bestehen darin, daB ein gewisser 
Prozentsatz samtlicher in einem Betrieb beschaftigter Arbeiter, mitunter aber 
auch ein Teil aller Arbeiter in einer bestimmten Gegend (the sympathic lockout) 
entlassen werden. Solche Aussperrungen kommen nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in andern Landern, wie z. B. in Amerika und sogar in England 
vor. So z. B. begann hier der beriihmte Konflikt in der Maschinenbauindustrie 
vom Jahre 1897/98 mit einer Aussperrung von 25 % aller Arbeiter der drei be
deutendsten Londoner Firmen. 
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out in dem ganzen Bezirk ein und denselben Charakter tragen1). Von 
den einzelnen Aussperrungssystemen sind ferner noch das Aussperrungs
system nach Altersklassen und das ABC-System bekannt. Das erste 
System besteht darin, daB nur Arbeiter, die ein bestimmtes Alter 
erreicht haben, entlassen werden. Nach dem zweiten System geschieht 
die Aussperrung in der Weise, daB Arbeiter, deren Namen mit einem 
bestimmten Buchstaben beginnen, in alphabetischer Reihenfolge aus
gesperrt werden2). Beide Systeme versprechen nur dann einen vollen 
Erfolg, wenn sie durch eine allgemeine Aussperrung, die in samtlichen 
Industriezweigen Deutschlands gleichzeitig in Kraft tritt, unterstutzt 
werden3 ). 

Bisher ist noch keins von den angefuhrten Systemen in vollem 
Umfange zur Anwendung gekommen, obwohl Aussperrungen bekannt 
geworden sind, die gleichzeitig Arbeiter von 72 Stadten umfaBten 
(wie z. B. die Aussperrung der Schneider vom Jahre 1907)'). Ein groBes 
Hindernis fur ihre Verwirklichung liegt in folgenden beiden Umstanden: 
erstlich in dem ungenugenden ZusammenschluB der wirtschaftlichen 
Verbande und zweitens in der Schwierigkeit der Aufstellung besonderer 

1) Deutsche Arbeitgeberzeitung 1905, Nr.42. 
2) Dieses System wurde zuerst von dem Generalsekreta.r des Verbands 

deutscher Metallindustrieller, Menck, in Vorschlag gebracht und trli.gt, wie schon 
gesagt, den Namen A. B. C.·System. Ausfiihrlicheres hieriiber vergleiche D. D.Ag.
Zeitung 1904, Nr.20 bei Aug. Muller, loc. cit., S. 21 und bei W. W. Gromann. 
Die Organisationen der Arbeitgeber in Deutschland, S. 70 fi. 

3) G. Kessler unterschcidet folgende drei Kategorien von Aussperrungen: 
a) Hills- oder Sympathieaussperrungen; 
b) Programmaussperrungen; 
c) Strafaussperrungen (loc. cit., S. 240 If). 

Unter der ersten Kategorie versteht Kessler solche Aussperrungen, durch die 
die Unternehmer einen Streik bcantworten oder einer weitercn Entwicklung 
der Streikbewegung zuvorkommen wollen. Um der Bewegung eine Ziel zu setzen 
und die Gewerkschaftskassen moglichst schnell zu leeren, vereinigen sich die 
Unternehmer und Buchen den Arbeiterorganisationen einen schweren Schlag zu 
versetzen, indem sie auBer den Streikenden auch noch andere Arbeiter entlassen 
und aufs Pilaster werfen, die gleichfalls aus dem Fonds der Gewerkschaften unter
stutzt werden mussen. Unter Programmaussperrungen versteht Kessler solche 
Aussperrungen, die von den Unternehmern verhangt werden, um den Lohn
vertrag zu Ungunsten der Arbeiter abzuandern odor den bestehenden Lohnvertrag 
aufrecht zu erhalten. Die Strafaussperrungen endlich stellen nach Ke BIer solche 
Aussperrungen dar, bei denon die Unternehmor ihre Arbeiter wegen Ungehorsams 
oder eigenmachtigen Vorgehens entlassen (wenn diese Z. B. den ersten Mai trotz 
des Verbots der Unternehmer gefeiert haben); obwohl diese Klassifikation 
Kesslers einzelne charakteristisehe Zuge der modernen Arbeitgeberbewegung 
hervorhebt, kann mansie dennochnichtalsgliicklichbezeichnen, dadievonihmange
fuhrten Motive Rich bei ein und demselben Konflikt haufig miteinander kombinieren, 
woher sie kein ausreichendes principium divisionis abgeben konnen . 

• ) Andere FaIle, in denen diese Systeme angewandt wurden, finden sich bei 
Kessler erwahnt, 100. cit., S.239-256. 
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Listen aller beschaftigten und angestellten Arbeiter. Trotzdem aber 
finden diese Systeme viel Anklang in gewissen Kreisen deutscher 
Industrieller. So z. B. wurde in der Vorstandssitzung des schon erwahnten 
Vereins deutscher Arbeitgeberverhande und in der AusschuBsitzung des 
Gesamtverbands deutscher Metallindustrieller yom 9. Marz 1906 fol
gende Resolution angenommen: "DaB als allgemein brauchbare Aus
sperrungssysteme sowohl die Vollaussperrung als auchdieTeilaussperrung 
nach dem reinen Altersklasnensystem (ti.ber welches wir am 31. Dezember 
1905 berichteten), zu betrachten seien, ohne damit neueren Aussperrungs. 
systemen, welche einzelne Bezirksverhande oder Gruppen einzelner 
Bezirksverbande ffir ihre besonderen Verhaltnisse als zweokmaBig er
kennen solIten, die Bereehtigung abzuspreehen"l). Auf der Vorstands
sitzung des Vereins deutsoher Arbeitgeberverhande yom 24. Marz 1906 
wurde noohmals festgestelIt, daB sioh ftir groBe wirtsohaftliohe Ver. 
hande, deren Tatigkeit sich uber ganz Deutschland erstreckt, das 
Ausspel'I'ungssystem nach Altersklassen als besonders zweckmaBig 
erweist2). 

Das wahre Ziel der Aussperrungen wird von den Arbeiterorgani
sationen und ihren Fuhrern sehr klar erkannt. "Die Aussperrungen", 
sagt das Zentralorgan der deutsehen Gewerkschaften, "sind das Produkt 
eines planmaBigen, einheitlich geleiteten Feldzuges gegen die Arbeiter
organisationen. . .. Durch Massenaussperrung will das Unternehmertum 
die Gewerkschaften einsohuchtern, von Forderungen und Lohnbe
wegungen Abstand zu nehmen, und sie in ihrer Aktionskraft 
schwachen" 3). 

Nach der Ansicht MiilIers muB diese gegen die Arbeiterorgani
sationen gerichtete Bewegung der Arbcitgeber mit der Zeit zuriickgehen, 
und auch die Aussperrungen mussen an Zahl abnehmen '). Die Aus
sperrungen sind namlich selbst in den Fallen, wo sie ihr Ziel erreichen, 
mit recht unangenehmen Folgen ffir die Unternehmer verkniipft: 
sie tragen zur Kraftigung der Arbeiterorganisationen bei. Das sehen 
auch die Unternehmer selbst ein, und daher entlassen sie in der Regel 
keine unorganisierten Arbeiter, oder sie versprechen ihnen wenigstens 
im Fall eines Konfliktes eine Unterstutzung. Tatsachlich kommt es 
jedoch, wenn eine Aussperrung verhangt wird, kaum dazu, do. es in den 
groBeren Betrieben auBerst schwierig ist, die organisierten Arbeiter 
von den unorganisierten zu unterscheiden. Dies hat die Erfahrung, 
die man bei den Aussperrungen in Crimmitschau und Augsburg ge
macht hat, bewiesen. In Berlin beschloB man, besondere Listen 

1) D. D. Ag.-Zeitung, 1906, Nr.11. 
I) Ibid., 1906, N. 13. 
B) Correspondenzblatt d. G. d. G. D. 1905, Nr. 29, S. 473 
') A. Muller, 100. oit., S.20. 
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(Kfihnemanner-Listen) anzulegen, in die sich die Streikbrecher, (die 
sogenannten Arbeitswilligen) offentlich einzeichnen sollten, denen dann 
eine Unterstutzung in der Hohe von 1,50 M. bis 2,00 M. zugesichert wurde. 
Allein die Resultate eines solchen Appels an die Lumpenmoral lieBen 
sich nicht feststellen 1). 

Die Unzulanglichkeit aller Aussperrungssysteme, die in Deutsch
land in Vorschlag gebracht wurden, hat noch einen allgemeineren 
Grund. Offenbar sind aIle diese Systeme nur das Produkt einer zeitlich 
sehr begrenzten Periode in dem alIgemeinen EntwicklungsprozeB der 
Beziehungen zwischen Unternehmern und Arbeitern. Wenn die Arbeiter
organisationen diesen zwar barbarischen aber mii.chtigen und heftigen 
Angriffen widerstehen, wird die Politik der Arbeitgeber selbst bald 
nach neuen Mitteln und Wegen suchen mUssen. Diese Mittel und Wege 
sind uns durch das angelsachsische Wirtschaftsleben bereits vorge
zeichnet. Sie liegen in der Richtung einer straffen Organisation beider 
Parteien, sowie in dem AbschluB von Tarifvertragen. Soweit die 
gegenwartige Politik der deutschen Unternehmer auch von diesem Ideal 
entfernt sein mag, sie wird dennoch genotigt scin - und vielleicht in 
kfirzerer Frist ala man dies zunachst annehmen konnte - dem Beispiel 
anderer Lander zu folgen, die in dieser Beziehung bereits auf einer. hoheren 
Entwicklungsstufe stehen2). 

B. 
AuBer dem Lockout gibt es noch eine andere Methode, die von den 

Unternehmcrn in ihrem Kampf gegen die organisierten Arbeiter ange
wendet wird und die unter dem Namen "System der schwarzen Listen" 
bekanntist. Unter dem "System der schwarzen Listen" (Blacklisting 
system) habcn wir einen Boykott der Arbeiter durch die Unternehmer 
zu verstehen. 

Die schwarzen Listen waren schon lange, und noch ehe es eine 
Organisation der Arbeitgeber gab, bekannt. Sie wurden anfangs nur 
von einzelnen Unternehmern gegenuber. den Arbeiterffihrern und 

1) Ibid., S. 22 u. fi. 
I) In andem Lii.ndem wie z. B. in England und in den Vereinigten Staaten 

v~>n Nordamerika wird die Aussperrung auch sehr hii.ufig von den Arbeitgebem 
angewandt. In keinem Lande autler Deutschland hat sie jedoch die Bedeutung 
eines systematischen Kampfmittels gegen die Arbeiterorganisationen gewoimen. Die 
modeme Aussperrungspolitik in Deutschland erinnert in dieser Beziehung ein wenig 
an die Politikder englischen Industriellen zuBeginn des XIX. Jahrhunderts, (vgl. z. B. 
die Beschreibung des General Lock-out by Webb, History of Trade Unionism, 
1902, p. 239). Aber seit jener Zeit ist in der englischen Aussperrungspolitik kein 
weiterer Fortschritt zu verzeichnen gewesen, im Gegenteil, die Untemehmer 
wenden die Aussperrung nur noch als Gegenmatlregel gegen einen Streik der 
Arbeiter an. 



Die Politik der Arbeitgeber. 319 

Organisatoren angewandtl). Diese Politik der Arbeitgeber bildet sich 
daher zugleich mit den ersten Ansatzen der Arbeiterbewegung heraus, 
aber freilich erhalt sie erst mit dem Wachstum der Arbeitgeberver
bande einen bestimmten und systematischen Charakter. . Gegen
wartig stellt das System der schwarzen Listen uberall eine weit ver
breitete taktische Methode der organisierten Arbeitgeber dar. 

Als Beispiel fur die Politik der schwarzen Listen und ihre Anwen
dung durch einen einzelnen Unternehmer konnen die bekannten Mani
festo des Lords Lon d 0 nd arr y, eines reichen Kohlenbergwerksbesitzers, 
dienen, . der wahrend des Streiks der Kohlenarbeiter vom Jahre 1844 
das Amt eines Lord Leutenants der Grafschaft Durham verwaltete. 
In diesen "Manifesten", die in Northern Star vom 6. Mai und vom 
27. Juli 1844 abgedruckt sind, verbietet der Lord Leutnant London
darry nicht nur, streikende Arbeiter anzustellen, sondern er untersagt 
es auch allen Handlern und Gewerbetreibenden seiner Stadt (his 
town), diese Arbeiter in irgend einer Weise zu unterstutzen oder ihnen 
hilfreich zur Seite zu stehen 2). 

Die Politik der schwarzen Listen, die fruher eine zufallige und ver
einzelte Erscheinung darstellte, ist gegenwartig zu einem wesentlichen 
Faktor in der Taktik der organisierten Arbeitgeber geworden; sie beginnt 
so in ihrer systematischen Anwendung immer mehr, einen sozialen 
Charakter anzunehmen, und wird immer mehr zu einem sozialen 
Problem im vollen Sinne dieses Worts. 

AlB taktische Methode der Arbeitgeber hat das System der 
schwarzen Listen nicht nur den Zweck, in jedem einzelnen Fall eine 
Garantie ffir den erfolgreichen Ausgang des Konflikts darzustellen. 
Diese Politik ist gewohnlich auf ein weit allgemeineres Ziel gerichtet. 
Die Arbeitgeber betrachten sie als ein Mittel, die Macht der Arbeiter
organisationen zu brechen und zu untergraben. In dieser Beziehung hat 
das System der schwarz en Listen nach der Ansicht der Arbeitgeber 
gegenwartig drei verschiedene Funktionen zu erffiIlen: erstlich soll 

1) Kesser beschreibt diesse Art des Vorgehens der Arbeitgeber in folgender 
Weise: "Wenn sich an.einem Orte oder in einem Gewerbe die Arbeiterschaft zum 
ersten Male zu regen, oder, was gewohnIich dasselbe ist, zu organisieren beginnt, 
so ist das nachstliegende, anscheinend ebenso natiirliche, wie erfolgverheiBende 
Mittel der Arbeitgeberschaft gegen die neue Bewegung die "schwarze Liste". 
Man wirft die "notorischen Hetzer" die "Aufwiegler" und "Agitatoren" aus dem 
eigenen Betriebe heraus und warnt alIe befreundeten Betriebe vor der Einstellung 
dieser gefa.hrIichen Elemente. Durch Entfernung der "Hetzer" hofft man die 
bisherigen friedlichen Arbeitsverha.ltnisse erhalten zu konnen, zumal die Bewegung 
gewohnIich "von auBen in die Arbeiterschaft hereingetragen" zu sein scheint 
und "die ortsansiissige Arbeiterschaft mit ihrem Lohn und den vorhandenen 
Wohlfahrtseinrichtungendurchaus zufrieden ist" (zwei Wendungen, die miindlich 
und schriftlich wiederkehren), loco cit., p. 143. . 

2) S. a.nd B. Webb, History of Trade Unionism 1902 p. 150. 
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sie dazu dienen, die Arbeiter zur Einstellung des Streiks zu ver
anlassen, zweitens solI sie dazu beitragen, die unerwiinschten Elemente 
unter den Arbeiterfiihrern und Organisatoren zu beseitigen, und endlich 
drittens solI sie die Arbeiter in Schrecken halten, die noch nicht in 
den Streik eingetrcten sind. 

Als Mittel, durch das die Streikenden zu einer moglichst schnelIen Ein
stellung des Streiks veranlaBt werden sollen, tragt das System der schwarzen 
Listen nur einen provisorischen Charakter. So z. B. sind die Mit
glieder des Vereins Lubecker Mobelfabrikanten und verwandter Holz
bearbeitungsbetriebe durch ihre Satzungen verpflichtet, wahrend 
jedes gewerblichen Konflikts und vor der Beilegung. eines Strew oder 
einer Aussperrung keine Arbeiter, die am KonHikt beteiligt sind, ein
zustellen1). 1m Buche von C. Legien sind zahlreiche Zirkulare und 
Bestimmungen, die sich auf die Politik der schwarzen Listen in Deutsch
land beziehen, verofientlicht. Zuweilen wird eine bestimmte Frist 
festgesetzt, wahrend der die entlassenen Arbeiter auch nach Beendigung 
des Konflikts nicht eingestellt werden duden. So z. B. faBte der Verband 
deutscher Metallindustrieller nach dem Streik vom Jahre 1897 den 
Beschlu.6, da..6 die auf der Liste stehenden Arbeiter wahrend drei Monaten 
in keinem Betriebe eingestellt werden diirften 2). 

Ais provisorische MaBnahme zum Zweck der Beilegung eines 
Streiks hat das System der schwarzen Listen uberall eine gro.6e Ver
breitung gefunden. In den periodischen Organen der deutschen Unter
nehmerverbande kann man fast immer Warnungen und Aufrufe 
finden, die die Unternehmer an ihre Kollegen richten, und in denen 
sie die letzteren auffordern, bestimmte in den Listen stehende Arbeiter 
nicht einzustellen. 

1) C. Legien, Das KoaJitionsrecht der deutschen Arbeiter usw. Hamburg 
1899, S. 124. 

I) Es ist vielleicht von einem gewissen Interesse, die Form und den Charakter 
solcher BeschHisile und Aufrufe nli.her kennen zu lemen. So z. B. druckt 
die Metallarbeiter-Zeitung folgenden BeschluB ab: "Gesamtverband deutscher 
Metallindustrieller. Der Schlosser ..... , geboren am ..... zu ..... , hat seine 
Arbeit ohne Grund und ohne Kiindigung bei der Firma ..... niedergelegt. Auf 
Antrag unseres Bezirksverbandes ...... bis auf weiteres gemii.B § 25 der Satzungen 
iin Bereiche des Gesamtverbandes von Einstellung auszuschlieBen." Die "Freie 
Presse" (Elberfeld. 10. Mai 1906) verofientlicht folgenden Aufruf: Vertraulich! 
An die Mitglieder des Verb andes von Arbeitgebem iin Bergischen Industrie
bezirk. Wir nehmen Bezug auf unser Schreiben vom 21. April 1906 und teilen 
Ihnen ergebenst mit, daB der Ausstand bei der Firma ...• durch die Annahme der 
von der Firma den ausstii.ndigen Arbeitem gemachten Vorschlii.ge seinEnde erreicht 
hat. Die Frist des § 29 der Satzung lii.uft bis zum 23. Juli 1906; bis dahin diirfen 
die in der Ihnen mitgeteilten Liste verzeichneten Arbeiter dieser Firma von 
anderen Verbandsmitgliedem nicht eingestellt werden." A1mliche Aufrufe und 
Wamungen finden sich in allen Untemehmerorganen und werden gewohnlich 
von den periodischen Organen der Arbeiterpresse sofort nachgedruckt. 
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Daneben wird das System der schwarzen Listen, wie schon erwahnt, 
auch haufig dazu benutzt, unerwtinschte Elemente unterden Ar
beitern fernzuha1ten und zu beseitigen, d. h. dies System wird hiiufig 
gegen die popuHirsten Arbeiterfuhrer und Organisatoren angewandt. 
Besonders haufig bedient man sich zu diesem Zwecke der schwarzen 
Listen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo diese Politik 
sogar eine besondere eigentumliche Institution der "wandernden 
Abgcordneten" (walking delegates) ins Leben gerufen hat. Die Arbeiter 
begriffen bald, daB die schwarzen Listen, die die Namen ihrer Fiihrer 
und Organisatoren enthalten, cine geordnete Leitung der Geschiifte 
der Arbeiterorganisationen vollig unmoglich machen, und kamen 
zur tJberzeugung, daB es notwendig sci, besondere Gewerkschafts
fiihrer und -Beamte anzustellen. Da diese "walking delegates" in 
keinem Betriebe angestellt sind, konnen ihnen die schwarzen Listen 
nichts anhaben, und daher steht ihrer organisatorischen Tatigkeit 
unter den Arbeitern nichts im Wege. Das Institut der walking 
delegates ist am starksten in Amerika ausgebildet und wurde haupt
sachlich durch das System der schwarzen Listen ins Leben gerufen1). 

Endlich sollen die schwarzen Listen, wie wir dies schon erwahnt 
haben, alle Arbeiter, die noch nicht in den Stroik eingetreten sind, in 
Furcht und Schrecken halten. Dieses Moment der Abschreckung, das das 
System der schwarzen Listen mit sich fiihrt, hatte zur Folge, daB nicht 
allein die Arbeiter, sondern auch die Regierungen einiger Lander eine 
ablehnende Stellung gegon diese Form der Unternehmerpolitik ein
nahmen. 

Besonders ablehnend verhalt man sich gegen dieses System in den 
Vcrcinigtcn Staatcn von NOl'damel'ika, wo es nach dem gewaltigen 
Eisenbahnerstreik in Chicago vom Jahre 1904 eine auBerordentlich groBe 
Ausbreitung gefunden hatte. 

SchlieBlich jedoch stieB diese Taktik der Arbeitgeber in weiten 
Kreisen der amerikanischen Gesellsehaft auf einen solchen Protest, 
daB sich die Regierung genotigt sah, energische MaBnahmen gegen diese 
Politik zu ergreifen, und so wird denn im Jahre 1898 die Anwendung 
der Blacklisting auf dem Wege der Gesetzgebung verboten. (United 
States Arbitration Act.) 

Nach diesem Gesetz wird jeder Unternehmer oder jede Person, 
die in seinem Namen oine bostimmte Verfiigung erUi.Bt, wenn diose einen 
entlassenen oder freiwillig aus dem Betriebe ausgesehiedenen Arbeiter 
offen odor inl: geheimon (attempt 01' conspire) daran zu hindern suchen, 
eine neue Stellung zu finden, zur Verantwortung gezogen (to be guilty 
of a misdemeanor) und nach Priifung der Angelegenheit durch eins 

1) Gunton's Magazine, vol. 23, p. 226 f. 
Scbwlttau. 21 
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der Geriehte der Vereinigten Staaten zu einer Geldstrafe in der Hohe 
von 100 bis 1000 Dollars verurteilt (Sec. 10 Ch. 370). 

In einzelnen Staaten war die Blacklisting-Praxis auch schon friiher 
durch das Gesetz verboten. . So z. B. existierte in dem Staat Georgia 
schon 1891 eine gesetzliche Bestimmung, nach der jede Benachrichtigung 
eines wirtschaftlichen Verbands fiber die Entlassung von Arbeitem 
oder Angestellten, die dazu fUhrte, daB den betrefienden Arbeitem 
geklindigt oder daB sie nicht wieder eingestellt wurden, als eine 
Handlung angesehen werden sollte, die im Widerspruch mit der 
Konstitution stand. Wenn es erwiesen war, daB eine solche Handlung 
stattgefunden hatte, zog sie nach dem Gesetz eine Geldstrafe in 
der Hohe von 5000 Dollars oder die Zahlung eines Schadenersatzes 
nach Vereinbarung mit den Geschadigten nach siehl). 

Auf Grund dieser Bestimmung strengte der Eisenbahnbeamte 
Wallace im Jahre 1884 eine Klage auf Zahlung von 5000 Dollars 
gegen eine Eisenbahncompagnie an, weil diese ihm ohne Angabe der 
Grlinde vor Ablauf des Arbeitsvertrags gekfindigt hatte. Der Richter 
erkannte die Klage als berechtigt an und motivierte seine Entscheidung 
folgendermaBen: 

"Die Gesellschaft ist sowohl als Ganzes als auch hinsichtlich ihrer 
einzelnen Mitglieder nicht daran interessiert, daB auf Grund von Privat
korrespondenzen ein besonderes Protektionssystem geschaffen oder den 
entlassenen Angestellten oder Arbeitern dureh die Unternehmer, ihre 
friiheren Arbeitgeber, Hindemisse in den Weg gelegt werden, besonders 
wenn es sich nicht urn eine ofientliche, sondem um eine private Be
nachrichtigung handelt, die es dem Arbeiter einerseits erschweren 
oder unmoglich machen will, eine neue Stellung zu finden, und die 
andererseits zu einer Anklage fiihren oder doch den AniaB zu einen solchen 
abgeben soIl." 

"Das Recht, in solchen Fii.llen zu schweigen, ist ein kaum weniger 
bedeutsames und geheiligtes Recht, als das von der Konstitution zu
gesicherte Recht der freien Rede und der freien schriftlichenAuBerung" 2). 

Trotzdem das System der schwarzen Listen in Amerika verboten 
ist und trotzdem seine Anwendung strafrechtlich verfolgt wird, ist es 
dort auch heute noch sehr verbreitet. Der erfinderische Geist der 
Unternehmer hat zahlreiche Auswege gcfunden, urn die Anwendung der 
Blacklisting auch weiterhin zu ormoglichen. So z. B. werden den Ar
beitem zu diesem Zwecke besondere, mit eigentiimlichen Wasserzeichen 
und mit besonderen Tinton gesohriebene "Empfehlungssohreiben" 

1) Industrial Commission Rep., vol. XVIII, p.807. 
I) Idem vol. XVII, p.807. Hier werden mehrere Faile angefiihrt, in denen 

die Gerichte die Klagen der Arbeiter gegen die Untemehmer wegen Anwendung 
dar Blacklisting fur berechtigt an!.)rkannten. 
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(the letters of recommandation), die mit bestimmten Vermerken versehen 
sind, mitgegeben, hierdurch sollen die Unternehmer veranlaBt werden, 
die Vorzeiger solcher Empfehlungsschreiben nicht einzustellen. Die 
Arbeiter nennen diese Empfehlungsschreiben "ticket of leave", (so 
nannte man ehemals besondere Zeugnisse, die man entlassenen Straf
lingen zum Beweis fUr ihre gute Fiihrung im Gefangnis ausfertigte. 
Diese Zeugnisse dienten in Wahrheit nur dazu, den Strafling zu dis
kreditieren, und an das von ihm begangene Verbrechen zu erinnern) 1). 

Zuweilen werden statt der Blacklisting noch besondere "blaue 
Hefte" (blue books) 2) angewandt, in denen aHe Handlungen des Arbeiters 
verzeichnet werden. In einigen Gegenden Amerikas tragt dieses System 
den Namen "BroWllsystem" nach dem Namen G. R. Browns, des 
Generalsuperintendenten der Eisenbahncompagnie Fall Brook Railway 
zu New York, die dieses System zuerst einfiihrte3). 

Neben diesen mehr oder weniger unverhiillten Versuchen, das gegen 
die schwarzen Listen gerichtete Verbot zu umgehen, kamen in Amerika 
nach dem Inkrafttreten des die Blacklistings verbietenden Gesetzes noch 
andere Methoden in Aufnahme. In den Berichten der amerikanischen 
Industrial Commission aus den Jahren 1900-1902 finden sich zahl
reiche Angabcn, nach denen die Politik der schwarzen Listen sehr hiiufig, 
wenn auch nur im Geheimen angewandt wird'). Der Sekretar einer 
Arbeitergewerkschaft erkliirt sogar, daB der Arbeiter gegenwartig 
kein Mittel habe, die Existenz der Blacklistings zu beweisen, trotzdem 
diese sehr weit verbreitet seien5), was auch von anderen Persomin 
bestatigt wird, die an der Spitze der Arbeiterorganisationen stehen6). 

Das ist sehr begreiflich. 
Die Unternehmer und besonders die, die an der Spitze von Eisen

bahnkompagnien stehen, weisen immer darauf hin, daB sie schon um 
der Sicherheit der Reisenden willen genau uber dic Personen unterrichtet 
sein mussen, die sic anstellen. Infolgedessen muBten sie ein schriftliches 
Zeugnis uber die Art der Beschaftigung, uber die fruhere Stellung des 

1) Idem vol. VII, p. 506. 
2) Ibid. vol. XIV, p. 300. Es ist interessant, daB auch die Unternehmer 

in einigen Gegenden Deutschlands den Namen "blaue Listen" eingefiihrt haben. 
Kessler teilt auf Grund von Daten, die er der Zeitung "Das Reich" entnommen 
hat, u. a. mit, daB in der ersten Hii.lfte des Jahres 1905 von den Unternehmern 
des Saarreviers 50 .. blaue Liston" ausgogeben wurden, die vor der Einstellung 
der in dies en Listen verzeiohneten Personen warnten, da diese in der sozial
demokratisohen und organisatorisohen Bewegung tii.tig seien. 100. oit. S. 145. 

3) Ibid. vol. XVII, p. 797 u. fl. 
') Vol. XII; p. XI, 328, 349, 356, 248; VII, p. 315; XVII, p. 807 und 

an vielen andern Stellen. 
&) Ibid. vol. VII, p.380. 
8) VgI. die Angaben von Mitchel, vol. XII, p.36; Mekay, Ibid., p.65. 

21* 
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Arbeitsuchenden, iiber den Grund, warum er diese Stellung verlassen 
habe usw. verlangen. Ein solches Zeugnis tragt den Namen "clearance 
paper" 1). Existiert aber ein solches Zeugnis einmal, so hat der Arbeit
geber hierdurch die Moglichkeit, es fiir seine eigenen privaten Zwecke 
zu verwenden. So z. B. wiesen die Eisenbahnarbeiter vor der Industrial 
Commission mit Recht darauf hin, daB die haufig vorkommende Bemer
kUng "unsatisfactory service" (Leistungen unbefriedigend) hundert ver
schiedene Bedeutungen haben kann2). 

So sagt der Sekretar der Kommission fiir den zwischenstaatlichen 
Handel u. a.: "Das System der schwarzen Listen, Blacklisting, ist ohne 
Zweifel einer der Vbelstande, die auf dem Wege der Gesetzgebung nur 
auBerst schwer zu entwurzeln sind. Ein jeder, der entweder selbst eine 
bestimmte Person nicht anstellen will, oder nicht wiinscht, daB ein anderer 
sie bei sich anstellt, kann dieses auf den verschiedensten Wegen er 
reichen. Obwohl der KongreB ein Verbot gegen dieses System erlassen 
hat, reicht hier ein formelles Verbot keineswegs aus. Man miiBte schon 
zu Mitteln greifen, die dieses gefahrliche System mit seiner Wurzel 
ausrotten" 3). 

Was die Sorge um dieSicherheit der Gesellschaft anbelangt, so 
konnten natiirlich die sich hierauf beziehenden Daten weit erfolg
reicher unter Hinzuziehung der Gewerkschaften el'mittelt werden. 
So z. B. wies der Vorsitzende des amerikanischen Gewerkschaftsbunds, 
Gompers, vor der Kommission darauf hin, daB die amerikanischen 
Trade Unions ihren Mitgliedero haufig besondere Zeugnisse ("clear 
cards") ausfertigen, die eine Garantie fiir die Befahigung des Arbeiters 
fiir seinen Beruf darstellen sollen. Einem Arbeiter, der durch sein 
ehrloses Benehmen (with a dishonorable character) bekannt ist, darf 
kein solches Zeugnis ausgestelIt werden'). 

So sehen wir also, daB das System der schwarzen Listen, trotzdem 
es durch das Gesetz verboten ist, von den .amerikanischen Arbeit
gebero haufig angewandt wird, und dies gilt besonders fiir den Bergbau 
und das Eisenbahnwesen. Dieses System tragt im allgemeincn dazu bei, 
das MiBtrauen und den HaB gegen die Untemehmer bei den Arbeitern 
und Arlgestellten nur noch zu verstarken und gibt daher oft ArllaB zu 
iiuBerst schweren KonHikten. 

Aber dieses System wird auch von Personen, die nicht der Arbeiter
klasse angehOren, in auBerst heftiger Weise angegriffen und bekiimpft. 
So weisen in Amerika viele Leute, die sich iiber die wahre Grundlage 
des Blacklistingsystems klar geworden sind, welches schlieBlich doch nur 

1) VgI. die Argumentation der Arbeitgeber, vol. XVII,p. 805--820. 
I) Idem, voL IV, p. 112. 
a Ibid. p.8. 
') Idem, vol. VII, p. 606. 
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eine Waffe gegen die immer machtiger werdenden Arbeiterorganisationen 
darstellt, haufig darauf hin, daB die Unternehmer sich um ihres person
lichen Vorteils willen uber die gesellschaftlichen Interessen hinweg
setzen. Dies wird z. B. schon dadurch bewiesen, daB durch das System 
der schwarzen Listen die ungebildeteren Arbeiter den gebildeteren, 
d. h. den organisierten Arbeitern vorgezogen werden, nur weil die 
ersteren keiner Arbeiterorganisation angehOren 1). 

Der bekannte amerikanische Rechtsgelehrte W. Strong sagt ubcr 
die Blacklisting: "Die industriellen Kompagnien behaupten, in der all
gemeinen Entwicklung der Industrie ihren bestimmten Platz und 
bildcn gegenwartig einen notwendigen Faktor in dem modernen Wirt
schaftssystem, aber sie dilrfen nicht Herren, sondern sie mussen Diener 
des Volkes sein. Statt dcssen suchen sie die personliche Freiheit einer 
groBen Anzahl von Bii.rgern zu beeintrachtigen. Wenn eine Eisenbahn
kompagnie jemand nur deshalb nicht anstellen will, weil er sich am Kampf 
um eine bessere Zukunft beteiligt .hat, so ist eine solche Handlung 
nicht nur ungesetzlich, sondcrn sie bildet auch eine Gefahr fur den 
Wohlstand der Gesellschaft." 

"Es ist leicht einzusehen" - so schlieBt Strong seine Erklarung
"daB das System der schwarz en Listen (Blacklisting) die Haupt
ursache der gegenwartig im Lande herrschenden Anarchie ist. Dieses 
System verringert die Macht des Burgers und macht ihn zum Sklaven. 
Das muB verhindert werden. Die Liebe zur Freiheit wurzelt zu tief 
in dcr amerikanischen N atur, als daB diese ein so groBes Vbellange er
tragen konnte. Und dieses Vbel ist darum in sozialer Beziehung so 
besonders groB, weil ein Mensch, wenn er keine Arbeit finden kann, 
notwendig zum Pauper oder zum Verbrecher werden muB"2). 

In England ist das System der schwarzen Listen (Blacklisting) 
nicht gesetzlich verboten3); es wird sogar in den Satzungen der 
Arbeitgebcrverbande als ein Mittel, sich gegen Streiks zu schutzen, er
wahnt (z. B. in der Yorkshire Master Printers and Allied Trades Asso
ciation, Leeds Boot Manufactures Association und andern). In den 
Erklarungen, die vor der Konigl. Kommission 1892-1894 abgegeben 
wurden, werden mehrere FaIle einer Anwendung der Blacklisting 
erwahnt, aber dieses System stoBt auf keinen sehr heftigen Protest 
auf Seiten der Arbeiter. 

1) Das Motiv ist hierbei nicht aHein die Furcht vor der Arbeiterorganisation, 
sondern auch die Erwagung, daB die Arbeitskraft des unorganisierten, also weniger 
gebildeten Arbeiters, gewohnlich billiger zu stehen kommt. 

2) Ind. Commission Report, vol. IV, p. 315. 
3) S. and B. Webb bemerkt hierzu: "Boycotting by the employers was 

freely permitted; boycotting by the men was put down by the police." History 
of Trade Unionism, p. 268. 
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In Deutschland ist von den Arbeitern schon mehrfach der Versuch 
gemacht worden, die Arbeitgeber wcgen Anwendung der schwarzen 
Listen vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen. Die Klagen stutzten 
sich meist auf die Paragraphen des Strafgesetzbuches, die sich auf die 
Anwendung von Gewalt und Zwang beziehen. Aber diese Klagen hatten 
niemals Erfolg, was nicht schwer zu verstehen ist, do. die Regierung selbst 
den Unternehmern in der Verfolgung der Arbeitergewerkschaften mit 
bOsem Beispiel vorangeht1). 

In der letzten Zeit gehen die deutschen Arbeiter in anderer erfolg
reicherer Weise gegen die schwarzen Listen vor. Die Geschadigten 
ziehen die Untcrnehmer wegen Verletzung des bfirgerlichen Rechts 
zur Verantwortung, und diese Prozesse verlaufen mitunter gftnstig 
ffir die Arbeiter. So z. B. steUte die Firma Otto Herberg & Co. in 
Berlin am 18. Februar 1904 den Arbeiter Lesser bei sich ein. Eine 
Woche darauf wird er ohne Angabe weiterer Grftnde entlassen .. In 
dem von den Unternehmern eingetichteten Arbeitsnachweise wird ihm 
mitgeteilt, daB er entlassen worden sei, weil er sich an der Agitation zu 
gunsten seines Verbandes beteiligt habe. Lesser konnte infolgedessen 
lange Zeit keine Arbeit finden und verklagte daher die Firma schlieBlich 
auf Zahlung von Schadenersatz. Das Landgericht erklarte die Klage 
fUr berechtigt, und das Kammergericht bestatigte diese Entscheidung. 
Dieser BeschluB wurde vor aHem damit motiviert, "daB das Verhalten 
der Beklagten ... einen VerstoB gegen die guten Sitten enthalte". 
Das Gericht bestritt zwar nicht, daB die Arbeitgeber das Recht hatten, 
ihre Arbeiter zu entlassen, erklarte jedoch, daB die Aussperrung eines 
einzelnen Arbeiters nur auf Grund eines schweren Vergehens, das er 
sich habe zuschulden kommen lassen und das auBerdem voUstandig 
erwiesen sein musse, erfolgen dUrfe. Eine Agitation fUr Herabsetzung 
der Arbeitszeit innerhalb seines Verbandes kOnnte nach Ansicht des 
Gerichts wohl ein Grund sein, ihn nicht anzusteUen, kOnne aber nicht 
a.ls AnlaB angesehen werden, einen bereits angestellten Arbeiter wieder 
auszusperren 2). 

Noch charakteristischer ist ein anderer Fall, der in weiten Gesell
schaftskreisen und in der Presse groBes Aufsehen machte3). Am 
22. Januar 1908 wurde in Essen ein Verband der Arbeitgeber der 
Bergbauindustrie gegrftndet, der, wie das gewohnlich ublich ist, auch 

1) In dem Buch von C. Legien (das KoaJitionsrecht) wird ein Zirkular der 
preuJ3ischen Eisenbahnverwaltung angefiihrt, das as verbietet, Arbeiter, die den 
gewerkschaftlichen Zentralverbanden angehiiren, anzustellen. VgI.loc. cit. S. 139. 

I) Korrespondenzblatt des Verb. der deutschen Gewerkvereine 1906, Nr. 10. 
a) VgI. den gehaltvollen Aufsatz von Profsesor Lotmar iiber diesen Fall: 

Soziale Praxis, Jahrg. 18, Nr.5 (vom 29. Oktober 1908), sowie die Kritik der 
Anschauungen der Unternehmer. Ibid. Nr.18 (28. Jan. 1909). 
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die Boykottierung der Arbeiter, die sich eines Vertrags bruchs durch 
aktive Beteiligung an einem Streik schuldig machen sollten, in 
seine Satzungen aufnahm. Die Namen solcher Arbeiter sonten in be
sondere Listen eingetragen werden, und kein solcher Arbeiter sonte im 
Laufe von 6 Monaten von einem Mitglied des Verbands ein
gestellt werden durfen. Noch im selben Jahr wurden 11 Arbeiter 
infolge eines Streiks von den Unternehmern auf die Liste gesetzt. Die 
Arbeiter verklagten die Unternehmer auf Zahlung von Schadenersatz 
in der Hohe von 8000 M. 

Die Klage wurde vom Gericht verworfen, und die Betgarbeiter 
reichten beim Reichstag eine Petition ein, an die der Zentrumsa bgeordnete 
Graf Hompesch am 29. Januar 1909 eine Interpellation iiber die 
Sicherung des freien Lohnvertrags und des Koalitionsrechts kniipfte1). 

In seiner auBerst charakteristischen Antwort entwickelte der Staats
sekretar von Bethmann-Hollweg die Anschauungen der Regierung 
iiber die gewerblichen Konflikte im allgemeinen und das System der 
schwarzen Listen im besonderen. Er ging von dem allgemeinen Grund
satz aus, daB die Sozialpolitik nicht nur auf der Gesetzgebung beruhe 
und daB im Gegenteil allzu viel Gesetze die Sozialpolitik diskredi
tierten und schiidigten. Der Staatssekretar war der Ubcrzeugung, 
daB sich gewerbliche Konflikte absolut nicht vermeiden lassen. 
Kein lebender Mensch, noch viel weniger aber der tote Buchstabe des 
Gesetzes sei imstande, die wirtschaftlichen Gegensatze zwischen Unter
nehmern und Arbeitern aus der Welt zu schaffen, und diese Gegensatz6 
wiirden immer zu Kampfen fuhren 2). Was im besonderen' die Politik 
dcr Arbeitgeber und das System der schwarzen Listen' anbelange, 
so habe nach der Ansicht des Staatssekretars dieses Kampfmittel 
seine gute Berechtigung, wenn man mit seiner Hilfe "einem groBen 
und gemeinsamen vom einzelnen nicht zu erreichenden, staatlich an 
sich vertretbaren Ziele" nachstrebe3). Was die oben erwahnten Berg
bauunternehmer fur "groBe", "gemeinsame", "staatliche" Ziele usw. 
verfolgten, indem sie die Arbeiter durch ihren Boykott der Existenz
mittel beraubten, daruber sagte der Staatssekretar von Beth mann
Hollweg in seiner Rede nichts. Bethmann-Hollweg ging von der 
Maxime aus: wo Holz gespalten wird, da fallen Spane, und verlangte 
nur eins von den Unternehmern: daB ihre Politik systematisch 
sei. Er hielt diese Politik fur durchaus berechtigt, wenn sie sich nicht 
gegen den einzelnen Arbeiter, sondern auf ein "allgcmcincs" Ziel: die 
Unterdriickung der Arbeiterbewegung richte. Einen Grund 
fur eine solche Stellungnahme zum Kampf der Arbeiter und Unternehmer 

1) Verhandlungen des Reiohtags XII. Leg., 1. Session. Band 234, S.6614. 
2) Ibid. S.6628 (0). 
3) Ibid. S. 6627 (D). 
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fand der Staatssekretar in der Weltanschauung der sozialdemokratischen 
Parteifuhrer1). 

Wenn der Staatssekretar keinen Unterschied zwischen dem 
urn seine Existenz kampfenden Arbeiter und dem nach Profit 
trachtenden Unternehmer macht, so mochte man doch glauben, daB 
das allgemeine Niveau des sozialen SelbstbewuBtseins in Deutsch· 
land etwas hOher steht. Ja, man dad wohl annehmen, daB dic 
offen en und unverhullten Methoden der Politik der schwarzen 
Listen unter dem Druck der offentlichen Meinung immcr mehr durch 
indirekte . und geheime crsetzt werden, ja unter den Unternehmern ist 
sogar die Ansicht verbreitet (von ReiBwitz), daB das System der 
schwarzen Listen einmal ganz verschwinden wird, wenn die Unter· 
nehmer uber andere erfolgreichere Mittel verfugen werden, die sie 
schneller zum Ziele fiihren 2). Die ersten Ansatze zu solchen Methoden 
Hegen bereits heute vor. 

9. 
Eine der Hauptaufgabcn der Arbeiterorganisationen ist der Nach· 

wcis von Arbeitsgelegenheiten fur ihre arbeitslosen Mitglieder. Zu 
diesem Zweck griindet jede bedeutendere Gewerkschaft einen besonderen 
Arbeitsnachweis. lndem die Gewerkschaften sich die Verteilung der Arbeit 
zur Aufgabe machen, konzentrieren sie allmahlich eine gewaltige Macht 
in ihren Handen, die eine starke Garantie ffir einen erfolgreichen Aus· 
gang ihres Kampfs gegen das Kapital bildet. Sobald dies jedoch von 
den Arbeitgebern begriffen wird, entsteht unter ihnen cine Bewegung, 
die sich gegen eine solche Anhaufung der Macht in den Handen der 
Arbeiter richtet, und so kam man von selbst auf den Gedanken, eigene 
Arbeitsnachweise zu griinden. Dieser Gedanke ist im Zusammenhang 
mit den sich immer mehr ausdehnenden gewerblichen Konflikten 
entstanden, da der Erfolg eines jeden Streiks oder einer Aussperrung 
im hohen MaBe davon abhangig ist, ob die streikenden Arbeiter durch 
neu angeworbene Arbeitskrafte ersetzt werden konnen oder nicht. 
Solange der Arbeitsnachweis von den Arbeiterorganisationen besorgt 
wird, ist der Erfolg naturlich auf Seiten der Arbeiter und umgekehrt; 
indem die Arbeitgeber sich einen eigenen Arbeitsnachweis griinden, 

1) "Das geben ja auoh die Herren von der sozialdemokratischen Seite ohne 
weiteres zu. Sie gestehen die Harte, die im Boykott des einzelnen Gewerb· 
treibenden Iiegt, unzweifelhaft zu; aber sie sagen: wir verfolgen das groBe Ziel 
der Befreiung des Arbeiterstandes; und, meine Herren, genau so (sic) ist es auch 
auf der andern Seite ... " (Ibid.) 

J) Auoh heute schon verurteilt eine ganze Reihe Von Arbeitgeberverbii.nden 
in Deutschland das System der schwarzen Listen aufs Entschiedenste und ver· 
zichtet vollig auf seine Anwendung. VgI. die Beispiele bei Kessler, 100. cit. 146 
u. f. 
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sehaffen sie sieh damit eine neue Chance in allen kunftigen Konflikten. 
Auf diese Weise bildete sieh mit der Zeit eine besondere Arbeitgeberpolitik 
heraus, dureh die dafur gesorgt werden soll, daB die Unternehmer nieht 
an der Anwerbung neuer Arbeitskrafte gehindert werden. In dieser 
Beziehung werden die Arbeitsnaehweise der Unternehmer mit Recht 
als Streikbreehervermittlungsinstitute angesehen. 

"Bd ausbreehenden Streiks", sagt Reiswitz, der natiirlieh den 
Unternehmerstandpunkt vertritt, "stehen diese Arbeitsnaehweise selbst
verstandlich insofern auf Seiten der Arbeitgeber, als sie die Heranziehung 
von Arbeitswilligen zu besorgen haben. Hierbei unterstutzen sic sich 
gegenseitig in der gleichen Art, indem sie also die Leute fur den Strcikort 
engagieren, ihnen Reisegelder vorschieBen und, wenn notig, aueh sicheres 
Geleit gewahren" 1). 

In Deutschland ist diese auf den freien Arbeitsnachweis geriehtete 
Politik der Arbeitgeber von Hamburg ausgegangen, wo die sozialdemo
kratischen Gewerksehaften besonders stark waren 2). 

In der ersten Zeit trug diese gegen die Monopolisierung des Arbeits
nachweises durch die Gewerkschaften geriehtete Politik einen passiven 
Charakter: es war die Hauptsorge del' Unternehmer, siehin bezug auf den 
Arbeitsnaehweis unabhangig von den Gewerksehaften zu machen. Dieses 
Ziel sehien sieh leieht verwirkliehen zu lassen, da keine groBe Soli
daritat zwischen den einzelnen Arbeiterorganisationen bestand. Abel' 
in dem MaBe als die Solidaritat unter den Arbeitern zunahm, erwies sieh 
die p~ssive Politik del' Arbeitgeber als unzureiehend, und so sahen sich 
die Unternehmer genotigt, zu aktiveren Methoden, namlieh zurGriindung 
eigner Arbeitsnaehweise ihre Zuflueht zu nehmen. Die Initiative in 
dieser Bewegung zugunsten des neuen gegen die Arbeiterorganisa
tionen geriehteten Kampfmittels ging von dem beruhmten Verb and 
del' Eisenindustrie Hamburgs aus. Diesel' Verb and steht aueh 
heute noeh an del' Spitze diesel' Bewegung, die darauf abzielt, uberall 
neue eigene Arbeitsnaehweise zu grunden. Del' in Hamburg gegrundete 
Arbeitsnachweis solIte zunachst nul' del' Kontrolle dienen: es wurde von 
den Arbcitern, die voneinem Mitgliede des Verbandes angeworben wurden, 
verlangt, sie sollten ein Zeugnis oder cine Bestatigung dafur vorlegen, daB 
sie die Hilfe des neugegrundeten Arbeitsnaehweises in Ansprueh ge
nommen hatten. Das genugte fur die erste Zeit vollkommen, da del' 
neue Arbeitsnaehweis hierdureh die Tatigkeit del' anderen Arbeitsnaeh
weise, d. h. del' del' Gewerksehaften, in hohem MaBe beeintraehtigte. 
Naehdem sich jedoeh di( Hamburger Arbeitgeber von den Arbeiteror
ganisationen unabhangig gemaeht hatten, regte sieh in ihnen del' Wunsch, 

1) VgI. die Agitationsschrift: "Griindet Arbeitgeberverbii.nde!", S. 40ff. 
0) Hamburg ist nach dem Ausdrucke von A. Reiswitz "die Hochburg 

der Sozialdemokratie". 
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die errungene Freiheit auch fef.tzuhalten, und dazu muBtan sie den Be
reich ihrer auf den freien Arbeitsnachweis gerichteten Tatigkeit erweitern. 
Die bloBe KontrolIe reichte hierzu nicht aus, und so entschloB man sich, 
dafiir Sorge zu tragen, daB die Arbcitsnachweise sich rur die Arbeitgeber 
wie fiir die Arbeiter als gleichermaBen niitzlich erwiesen. Nach der An
sicht der Hamburger Industriellen lieB sich das leicht erreichen, wenn 
der Arbeitsnachweis den Bereich seiner Tatigkeit erweiterte und eine 
aktivereFunktion iibernahm. Dazu solIte er die Vermittlung und Regelung 
des Arbeitsangebots und der Nachfrage nach Arbeitskriiften iibernehmen. 
Die Arbeiter brauchten dann nicht mehr Zeit und Kraft zu verschwenden, 
um neue Arbeit zu finden, und der Arbeitgeber wurde von der Miihe und 
Sorge wegen der Auswahl passender Arbeitskriifte befreit. Dies alIes solIte 
der reorganisierte Arbeitsnachweis auf sich nehmen. Aber zu einer erfolg
reichen Durchfiihrung aller dieser neuen Aufgaben bedurfte der Arbeits
nachweis vor allem eines selbstiindigen verstiindigen Leiters. Man be
schloB daher einen Spezialisten und ein organisatiorisches Talent anzu
stallen, das an die Spitze des Arbeitsnachweises treten solIte. Diese 
Personlichkeit sollte nicht nur verpflichtet sein, fiir die Heranziehung von 
Arbeitern, sondern auch fiir die Brauchbarkeit und Tiichtigkeit dieser 
Arbeiter zu sorgen. Zu diesem Zwecke bediente man sich des Systems der 
sogenannten Personalkarten, auf denen die personlichen Eigen
schaften des Arbeiters und der Firma, in der er friiher tiitig war, ver
zeichnet wurden. Die alten Karten wurden ihrem Besitzer, wenn sich 
dies als notig erwies, wieder abgenommen und dafiir je nach dem Orte, 
wo eine Nachfrage nach Arbeitskriiften vorhanden war, neue ausgestellt. 
Die alten Karten kamen in ein Archiv, aus dem man sich leicht aIle not
wendigen Daten iiber den Charakter eines Arbeiters bescha.fien konnte. 
Nach Reiswitz' Angaben erreichte die Zahl der von dem Arbeitsnach
weis ausgestellten Karlen bisweilen 60 000. 

Dieser Erfolg des neuen Arbeitsnachweises hing nach Reiswitz' 
Ansicht damit zusammen, "daB der Leiter des Nachweises im alIeinigen 
Dienste der Arbeitgeber stand und auf ihreInteressen verpflichtet war. "1) 

AhnIiche Institutionen wurden nach dem Beispiele Hamburgs bald 
in allen Industriezweigen Deutschlands gegriindet. Die meisten Arbeits
nachweise stehen im bestiindigen Verkehre miteinander, so daB der 
Mangel an Arbeitskriiften in der einen Gegend leicht durch solche aus 
anderen Gegenden, wo sie im "Oberflusse vorhanden sind, ergiinzt wird. 
Um sich ein moglichst groBes Angebot von Arbeitskriiften zu sichern, 
iibernehmen die Arbeitsnachweise hiiufig die Vergiitung der Reisekosten 
der Arbeiter2). 

1) loco cit. p. 39. 
I) Uber die GeschMtBfiihrung in solchen ArbeitBnachweisen vgl. W. W. Gro

mann, loco cit. p. 33 u. ft. u. Kessler, 100. oit. p. 165 ft. 



Die Politik der Arbeitgeber. 331 

Die a.uf einen freien, nicht von "der Tyrannei der Sozialdemokratie" 
beeintrachtigten Arbeitsnachweis gerichtete Politik der deutschen 
Arbeitgebererstarkt und gewinnt von Tag zu Tag immer mehr an Umfang 
und Ausbreitung. In samtlichen Statuten der Arbeitgeberverbande gibt 
es hieriiber besondere Bestimmungen. So z. B. ordnen die oben erwahnten 
Normalsatzungen der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbande an, 
daB der Verein einen besonderen Arbeitsnachweis fiir seine Mitglieder zu 
griinden und aufrecht zu erhalten habe. Hieriiber soUten besondere Be
stimmungen festgesetzt werden, die ffir samtliche Mitglieder gelten, was 
diese schriftlich bestatigen miissen (§ 27). In den letzten Jahren sind be
sondere periodische Arbeitsnachweiskonferenzen der Arbeitgeber iiblich 
geworden. Die Daten iiber diese Tatigkeit der Arbeitgeber dringen nur 
in sehr beschranktemMaBe in die Presse, und daher ist es auBerst schwierig, 
etwas fiber die Bedeutung, die diese Politik fiir di( Zukunft gewinnen 
kann, zu sagen!). 

Eins steht jedenfalls fest: mit der Zeit werden die Arbeiisnach
weise der Unternehmer ihren einseitigen zwangsmaBigen Chara.kter 
verlieren. Schon heute neigen viele Arbeitgeber dazu, aus den Arbeits
nachweisen Institutionen zu machen, die die Vermittlung zwischen den 
Interessen von Kapital und Arbeit iibernehmen. Zu diescm Zwecke 
miiBte man den Arbeitern natiirlich eine Vertretung in diesen Institutionen 
einraumen 2). Sowohl die offentliche Meinung wie die Gerichte und die 
Presse wirken immer mehr in dieser Richtung auf die Arbeitgeber ein. 

In dieser Beziehung ist eine gerichtliche Entscheidung iiber die 
Tii.tigkeit dieser Unternehmer-Arbeitsnachweise von Interesse. Am 
17. Mii.rz 1904 kam es zum erstcn Mal zu einer Verurteilung: "da die 
dauernde Achtung eines Arbeiters durch einen Arbeitsnachweis einen 
VerstoB gegen die guten Sitten darstellt, der nach § 826 BGB. die Unter
nehmer, die Schuld an der Achtung tragen, zum Schadenersatz ver
pflichtet"3). 

Eine solche auf einen freien, dem EinfluB der Arbeiterorganisationen 
entzogenen Arbeitsnachweis gerichtete Politik der Arbeitgeber gibt es 
in allen Landern. In England und Amerika wird diese Politik "die Be
wegung zugunsten der Freiheit der Arbeit" (Free Labor Movement) ge
nannt (iiber die wir noch weiter unten zu reden haben werden). 

Der bedeutende Verband der englischen Reeder, die "Shipping 
Federation", hat bei sich gleichfalls ein besonderes Kartensystem 
(federation tickets) eingefiihrt. Kein Mitglied der Foderation darf 
einen Matrosen oder Arbeiter ohne eine solche Karte bei sich anstellen. 

1) Einzelne Zahlendaten vgl. bei Kessler, loco cit., 8.156 u.162fJ. und iIi 
einzelnen Nummern des Reichsarbeiterblattes. 

I) E. Rei~witz, loco cit., 8.41. 
3) Zitiert nach A. MiilIer, loco cit., 8.25. 
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Fiir diese Karte wird 1 Shilling erhoben, und sie hat nur sechs 
Monate lang Giltigkeit. Nach Ablauf dieser Frist muB die Karte erneuert 
werden, wofur jedesmal wiederum 6 weitere Pence bezahlt werden 
mussen. Nach dem Statut der FOderation wird kein Unterschicd 
zwischen organisierten und unorganisierten (nonunion) Arbeitern ge· 
macht. Tatsachlich aber gibt man den letzteren den Vorzug. Die Arbeiter 
haben schon hiiufig wegen dieses Kartensystems protestiert, und auf 
dieser Grundlage sind schon oftmals ernste Konflikte entstanden 1). 

Ein ahnlichesKartensystem ("cardsystem") ist auch beidenArbeit· 
gebern in den Vereinigten Staatcn in Gebrauch. So z. B. bei der Em· 
ployers Association of Dayton, Ohio, bei The Citizens Alliance of 
Denver, Colorado und andern2). 

In engem Zusammenhange mit der Einrichtung'besonderer Arbeits· 
nachweise steht eine andere taktisehe Methode der Arbeitgeber, die 
gleichfalls den Zweck hat, die streikenden Arbeiter durch andere Arbeits· 
krafte zu ersetzen und damit den gewerblichen Konflikt zugunsten der 
Arbeitgeber zu entscheiden. Diese Taktik besteht im Import von Ar· 
beitern, die haufig aus sehr entlegenen Gegenden herangezogen werden. 

Die Einfuhr von Streikbrechern ist eine taktische Methode der 
Arbeitgeber, die schon seit langer Zeit und in allen Landern bekannt ist, 
daher haben wir es hier nicht notig, ausfiihrlich auf sie einzugehen. In 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika hat diese Politik der Arbeit· 
geber indessen eine groBe Bedeutung gewonnen, und daher hat die In
dustrial Commission von 1900-1902 ihr viel Beachtung ge· 
schenkt. In den Berichten dieser Kommission finden wir viele interessante 
Daten uber diese Frage. 

In den Steinkohlenbergwerken der westlichen Staaten wird diese 
Politik der Einfuhr von Arbeitern "zum Zweck der Unterdruckung von 
Streiks" (for the purpose of defeating strikes) in besonders groBem 
MaBstabe angewandt. 

Dazu werden sowohl farbige als auch weiBe Arbeiter aus den oat· 
lichen Staaten eingefuhrt. Da jedoch die importierten Arbeiter im Ver
gleich mit den geschulten und organisierten Arbeitern meist auf einer 
sehr tiefen Stufe der Bildung und der Lebenshaltung (standard of life) 
stehen, so ist diese Taktik der Arbeitgeber selbstverstandlich den hef· 
tigsten Angriffen von Seiten der Vertreter der Arbeiterorganisationen 
ausgesetzt. 

Mitchel bemerkt hierzu: "Wenn die Arbeitgeber hierzu auch ein 
gesetzliches Recht haben (a legal right), so sollten sie es doch aus morali· 

1) Vgl. z. B. die Angaben vor der Royal Com. 1890-1892. Gr. B. quo 4948 
bis 4957 a. 

2) Vgl. Hilbert, loco cit., S. 212 ff. 
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schen Griinden (morahight) unterlassen 1). Gewohnlich siedeln sich in der 
Nahe der Bergwerke amerikanische Burger an. Sie kaufen sich hier ein 
Haus und werden Burger dieser Provinzen. Die Bergwerkindustrie gibt 
ihnen Gelegenheit, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und so 
bilden sie bald selbst einen Teil von ihr, der in innigem Zusammenhang 
mit ihr steht. Indem nun die Arbeitgeber von auBen her Streikbrecher 
einfUhren, vertreiben sie die Arbeiter aus ihren Hausern, die sie sieh mit 
so viel Muhe erworben haben, und werfen ihre Kinder auf die StraBe." 

"Meiner Ansicht nach," so schlieBt Mitchel, "sollte man ein Gesetz 
erlassen, das es den Unternehmern aufs strengste verbietet, Arbeiter aus 
unehrenhaften Motiven und unter falschen Vorwanden (under false 
pretenses, under misrepresentations) heranzuziehen." 

"Wir verbieten es niemand" - sagt ein anderer Vertreter der Ge
werkschaften - "in unser Land zu kommen und sich freiwillig und wie 
es allgemein ublich ist, Arbeit zu suehen (in the ordinary way of their 
own volution); unsere Gesetze verbieten dies gleichfalls nieht. Aber 
unsere Gesetze verlangen, daB die Einwanderer nicht durch Kontrakte 
gebunden sein sollen (shall not be contracted)" 2). 

Die auBerordentlich heftigen ZusammenstoBe zwischen streikenden 
Arbeitern und importierten Streikbrechern, wie sie in Amerika vorge
kommen, werden hier immer mehr zu einer gewohnten Erseheinung. 
Hierzu tragt auch noch besonders der Umstand bei, daB die stark ge
mischte und sich aus zahlreichen Stammen zusammensetzende Arbeiter
bevolkerung nur auBerst schwierig einer straffen Organisation und Dis
ziplin zuganglich ist. Daher kommt es, daB Gewalttaten und Eigentums
vergehen aller Art einen charakteristischen Zug im Bild der gewerblichen 
Konflikte Amerikas bilden. Freilich begiinstigt der Import fremder und 
feindlich gestimmter Streikbrecher solche Gewalttatigkeiten. Die Arbeit
geber sehen sich daher genotigt, besonderc MaBnahmen zu ihrcr Vcr
tcidigung und zum Schutz ihres Eigentums zu treffen. Zu diesem Zwecke 
halten sich die Unternehmer in vielen Gegenden besondere Schutz
wachen und Schutztruppen: die Pinkerton Men, die aus entlegenen 
Gegenden angcworben werden. In der letzten Zeit erregte der Umstand, 
daB sich vielePrivatpersonen zahlreiche bewaffnete Schutzwachen bielten, 
die Besorgnis der Regierung, und so wurde es in vielen Staaten verboten, 
(in Uta, Montana, Carolina u. a.) sich solche Wachen anzuwerben3). 

Die Einfuhrung von Streikbrechern ist auch in Europa haufig im Ge
brauch, und bier ubt diese Politik der Arbeitgeber gleichfalls eine auBerst 
demoralisierende Wirkung auf die Arbeiter aus. 

1) Vol. XII, p. X, CXLIX, 40. Dieselbe Ansicht wird auch von andern 
Forschem geiiuflert. Ibid., p. 23, 51, 66. 

2) Ind. Com. Rep., vol. XII, p. 130 fi. 
B) Idem, vol. V, p. 8, 142-146. 
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Gegenwartig ergreifen die Gewerkschaften gegen diese Ta.ktik der 
Arbeitgeber besondere MaBnahmen, die hauptsachlich auf eine morali
sche Beeinflussung der Streikbrecher hinauslaufen. Solche Maflregeln 
sind z. B. in England die schon erwahnten "picketing" und "persuasion". 
Die Arbeiter werden durch die aufgestellten Streikposten (pickets) iiber 
den Streik informiert, gewarnt, es wird der Versuch gemacht, sie miind
Heh oder schriftlich zu beeinflussen und zu iiberzeugen usw. (siehe oben) 1). 

10. 
Der Streik ist seinem Ziel und seinem Sinn nach darauf gerichtet, 

dem Unternehmer einengewissenSehaden an seinem Eigentum zuzufiigen. 
Es ist daher ganz verstandlich, daB das Streben, diesen Verlust wieder 
zu ersetzen, einen der wesentlichsten Faktoren der Unternehinerpolitik 
bildet. 

In primitiverer Form kommen derartige a.uf dieses Ziel gerichtete 
MaBnahmen in England schon zu Beginn des XIX. Jahrhunderts zur 
Anwendung. Schon damals bm es vor, daB die Arbeitgeber sich bei 
einem Konflikt ad hoc selbst besteuerten. Solche Vereinbarungen und 
Abmachungen fiir eine bestimmte Zeit finden sich auch in dem Bericht 
der Konigl. Kommission vom Jahre 1869 erwahnt2). Ein typisches Bei
spiel bietet ein Vorgang dar, der sich wahrend eines Konfliktes in Preston 
(1854) abspielte. Rier bildeten die Fabrikbesitzer von ganz Lancashire 
ainen Verband zur Unterstiitzung der geschadigten Unternehmer und 
ffihrten eine Selbstbesteuerung in der Rohe von 5 % der gesamten Lohn
auslagen einS). In derselben Weise unterstiitzten die Unternehmer die 
geschadigten Arbeitgeber wahrend des groBen Konfliktes in Crimmit
schau vom Jahre 1902. 

Diese auf den Ersatz der Streikschaden gerichteten MaBnahmen 
haben gegenwartig in Deutschland den Charakter eines bis ins kleinste 
ausgearbeiteten und durchgefiihrten Systems angenommen. In dieser 
Hinsicht lassen sich zwei Formen solcher MaBnahmen unterscheiden: 
die Unterstiitzung und die Versieherung4). 

1) AuBer den schwarzen Listen und der Einrichtung besonderer Arbeits
nachweise gibt es noch -viele andere Kampfmittel, die die Unternehmer gegen 
die organisierten Arbeiter anwenden, so z. B. sucht man die Gewerkschaften 
dadurch zu bekampfen, daB die Stellung suchenden Arbeiter gezwungen werden, 
einen Revers (der in Deutschland unter dem Namen Koalitionsfeindlicher Revers 
bekannt ist) zu unterschreiben, mut demsie keiner Organisation angehOren. K e s al e r , 
loc. cit. 8, S. 147 ft. Ferner gehOren hierher besondere Empfehlungsschreiben usw. 

I) Final Report, p. XVI u. ft. 
I) G. Howell, loc. cit., S. 105. 
') In einigen Fallen werden auch noch besondere Darlehnskassen fiir den 

Fall von KonHikten gegriindet; solche Darlehnskassen fiir Streikfille -finden 
sich in den Satzungen des "Bundes norddeutscher Maler· und Lackierermeister" 
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, Die bestehenden Zentralvereine der Arbcitgeber legen zurn Zweck 
der Unterstiitzung besondere Fonds, die sogenannten Garantie-Fonds, 
an. Ais Beispiel kann uns der vor kurzem gegriindete Schutzverband 
gegen Streikschaden bei der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberver
bande dienen 1). 

Diese Institution verfolgt den Zweck, ihre Mitglieder bei der Aus
feehtung gewerblicher KonHikte zu unterstiitzen und ihnen die hieraus 
entspringenden materiellen Verluste zu ersetzen. Diesen Zweck sucht der 
Verband durch folgende Mittel zu erreichen: a) durch Bildung eines be
sonderen Fonds (des Garantie-Fonds) aus Mitgliederbeitragen und anderen 
Einnahmen, und b) durch Zahlung von Unterstiitzungsgeldern aus diesem 
Fonds an die geschiidigten Mitglieder. Diese Unterstiitzung wird im ein
zelnen Fall auf Grund einer besonderen Anordnung der Hauptstelle der 
Arbeitgeber ausgezahlt (§ 32). Mitglieder dieses Organs konnen nur 
solche Arbeitgebervereine sein, die der Hauptstelle angehOren (§33). 

Die Mitglieder haben einen Beitrag in der Hohe von 25 Pfennig von 
jedem tausend Mark der von den Unternehmern ausgezahlten Lohn
summe an den Fonds abzufiihren. 

Die Satzungen sehen auf Grund eines Beschlusses der Generalver
sammlung eine ErhOhung sowie eine Herabsetzung der Mitgliederbci. 
trage VOf. Eine Herabsetzung der Beitrlige kommt in der Regel nur in 
solchen Flmen in Betracht, wo die den Fonds bildende Summe 2 % des 
im verHossenen Jahr von den Unternehmern bezahlten Arbeitslohns 
iibersteigt. Die Beitriige konnen in diesem Fall jedoch nur ffir die Mit· 
glieder der altesten Vereine, die der Institution (Hauptstelle) mindestens 
5 Jahre angehOren, herabgesetzt werden (§ 18). 

Recht auf Unterstiitzung hat ein Verein, der dem Verband (Haupt. 
stelle) mindestens ein Jahr lang angehort, und zwar unter folgenden Be
dingungen: 

a) wenn der Verein mindestenli lY2 pro Mille fiiT das laufende Jahr: 
oder -- wenn man das vorhergehende Jahr hinzurechnet - 2Y2 pro Mille, 
von der Gesamtsumme der jahrlichen Lohnausgaben eingezahlt hat. Die 
Frage nach der Unterstiitzung der einzelnen Unternehmer wird zunachst 
an Ort und Stelle vom Verein selbst entschieden, und dieser BeschIuG erhii.lt 
seine endgiiltige Sanktion erst spater vom Schutzverband. Die Hoheder 
Unterstiitzung dad nicht mehrals lO%derLohnsumme betragen, die bei 
der Berechnung des Mitgliedsbeitrags zugrunde gelegt wurde. In den 
Flillen, wo die alljahrlich zu bezahlende Lohnsumme 5 Millionen Mark 
iibersteigt, hat ein Verein schon Anspruch auf Unterstiitzung, wenn er 

und des "Hamburg-Altonaer Arbeitgeberverbandes" erwahnt. Keasler,loc. cit., 
S. 289 ff. weist auch noch auf einige andere ahnliche Faile hin. 

1) Vgl. die Satzungen des Schutzverbandes gegen Streikschaden Str., die 
am 23. Juli 1906 besta.tigt wurden, und die zu ihnen gehOrigen Erlauterungen. 
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dem Schutzverband ffir das laufende Jahr mindestens lY2 pro Millo und 
fiir das laufende und das verHossene Jahr 2Y2 pro Mille von einer Summe, 
= 5 Millionen Mark zugefiihrt hat. 

b) Die Zahl der wahrend eines Monats Streikenden muB mindestens 
1 % der Gesamtzahl alIer von den Unternehmern eines Vereins be~ 
schiiftigten Arbeiter betragen. 

c) Das Unterstiitzungsgeld wird friihestens einen Monat nach Aus
bruch des KonHikts ausbezahlt und zwar nur so lange, als die Zahl der 
Streikenden noch 1 % aller beschiiftigten Arbeiter betragt. 

d) Die Hohe des taglich auszuzahlenden Unterstiitzungsgeldes darf 
nicht mehr betragen, ala 1/3000 der gesamten Lohnsumme, die bei der Be
rechnung des jahrlichen Mitgliedsbeitrags eines Vereins zugrunde ge
legt wurde. 

e) Der Schutzverband iibernimmt % alIer Auslagen ffir die 
Unterstiitzung. Der Rest muB von dem lokalen Verein selbst be
zahlt werden. 

f) Die Hohe der pro Tag auszuzahlenden Unterstiitzungsgelder darf 
im ganzen nicht mehr betragen als 1/'00 des Kassenbestandes vom ver
Hoasenen Rechnungsjahre. 

Ahnliche Einrichtungen gibt es auch bei den Verbanden in den 
einzelnen Industriezweigen und bei den KartelIverbanden, die verschie
dene Berufszweige eines bestimmten Bezirks, einer Stadt oder sogar eines 
ganzen Staates umfassen. Als Beispiel eines solchen lokalen Unter
stfttzungsvereins der Arbeitgeber in einer einzelnen Branche kann die 
am 8. Dezember 1906 gegriindete "GeselIschaft zur Entschadigung des 
westfalischen Zigarrenfabrikanten-Verbandes" (W. C. V.) dienen, die 
gleichfalls denZweck hat, ihreMitglieder gegenStreikschaden zu schiitzen 
(Satzungcn § 2). Der Garantie-Fonds wird aus Eintrittsgeldern in der 
Hohe von 10 Pfennig pro je tausend Mark von der gesamten Lohnsumme 
und aus Jahrcsbeitragen in der Hohe von 2 Mark pro tausend Mark von 
derselben Summe gebildet. Es wird dem Unternehmer iiberlassen, sich 
selbst einzuschiitzen; man rechnet hicrbei mit der Ehrlichkeit des 
Unternehmers, und eine Kontrolle findet nicht statt (§ 4). Die Beitrage 
Mnnen notwendigen Falls bis auf 4 oder sogar 6 M. pro tausend Mark 
von der alljahrlich zu bezahlenden Lohnsumme erhOht werden (§ 5). 
Die Berechnung der Verluste wird der GeselIschaft und nicht dem 
Unternehmer iibertragen, ein endgiiltiger Bericht iiber sie muB wahrend 
der ersten 4 Wochen nach Ausbruoh des Streiks vorgelegt werden. Die 
Hohe der auszuzahlenden Unterstiitzungsgelder ist von der Hohe der 
Verluste abhangig und wird nach einem bestimmten Tarif berechnet. 

Die Entschiidigung kann fiir jeden durch die ArbeitseinstelIung 
ausfallenden Arbeitstag betragen bei einer Jahreslohnsumme der 
Streikenden oder Ausgesperrten bis zu: 
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30 000 Mark 25 % 
60000 " 20 % 

120000 " 15 % 
240 000 " lO % 
240000 " 5 % 

des durchschnittlichen 
Tagesverdienstes der 

Arbeiter. 
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Ffir die erste Streikwoche wird keine Entschadigung gezahlt (§ 16). 
1m allgemeinen wil'd kein Unterschied zwischen Streiks und Aus
sperrungen gcmacht. 

Ais Beispiele fii.r Arbeitgeberschutzverbande, die nul' einzelne In
dustriezweige umfassen, sich abel' fiber ganz Deutschland erstrecken, 
kOIlllen del' Arbeitgeberschutzverband fiir das deutsche Holz
gewerbe und die Gesellschaft des Gesamtverbandes deutscher 
Metallindustrieller zur Entschadigung bei Arbeitseinstel
lungen dienen. Die Satzungen boider Verbande sind denen del' oben 
angefuhrten Gesellschaften ahnlich. Del' Garantiefonds wird gleich
falls aus Eintrittsgeldern (1 Mark ffir jeden beschaftigten Arbeiter 
im era ten und 25 Pfennig pro tausend Mark del' Jahreslohnsumme 
im zweiten Vel'band) und ferner aus Jahresbeitragen gebildet, 
die beim ersten Verband ffir die aktiven Mitglieder 4 M. von jedem 
Unternehmer und 3 M. jahrlich ffir jeden beschiHtigten Arbeiter betragen. 
Die angeschlossenenMitglieder bezahlen4M. ffir sich selbst und 30Pfennig 
fUr jeden bei ihnen beschiiftigten Arbeiter. Beim zweiten Verband hat 
jedes Mitglied 3 M. pro Mille von del' gesamten Lohnsumme zu bezahlen. 

Del' Arbeitgeberschutzvel'band ffir das deutsche Holzgewerbe zahlt 
taglich eine Mark Untel'stfitzung fii.r jeden streikenden Arbeiter. Bei 
del' Gesellschaft des Gesamtverbandes deutscher Metallindustrieller da
gegen kommt foIgendes System zur Anwendung: Wenn die Zahl der 
Streikenden nicht hoher ist als tausend, so kann eine Unterstfitzung in 
del' Hohe von 25 % des Produkts aus dem taglichen Arbeitslohn eines 
Arbeiters in die Zahl del' Streikenden ausgezahlt werden; ist die Zahl del' 
Streikenden jedoch hoher, so gilt folgender Tarif (§ 16): 

Bei einer Zahl von lOOI bis 2000 Stl'eikenden werden 25 %) des durch-
" " " "2001,, 4000" ,,15 % schnittlichen 
" " " "4001,, 8000 " ,,10 % Tages-

fiber 8000 5 010 verdienstes 
" " " " "" I( 

ausbezahlt. 
Zwischen ausgesperrten und streikenden Arbeitern wird kein Unter

schied gemacht. 
Nach dem Beispiel dol' HauptsteUe hat auch del' Verein deutscher 

Arbeitgeberverbande einen allgemeinen Arbeitgeberschutzverband ffir 
verschiedene Industriezweige gegriindet, del' seine Tatigkeit fiber ganz 
Deutschland ausdehnt. Diesel' Verein zahlt seit dem 1. Juli 1906 auch 

Schwlthu. 22 
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Unterstutzungsge1der. Die Mitgliedsbeitrage sind folgendermaBen 
normiert. Jedes Mitglied hat bei seinem Eintritt 1 M. pro tausend M. 
und jahrlich 50 Pfennig pro 1000 M. von der Jahreslohnsumme zu 
bezahlen (§ 3). Die Hohe der Unterstutzungsgelder wird folgender
maBen berechnet: Wenn die Zahl der Streikenden nicht hOher ist als 
tausend, so betragt die Unterstutzung 12% 010 des Produkts aus dem tag
lichen Durchschnittslohn eines Arbeiters in die Zahl der Streikenden. 
1st die Zahl der Streikenden groBer, so gilt folgender Tarif: 

" 2001 " ,,4000 " 7% % schnittlichen 
" 4001 " ,,8000 " 5 % Tages- . 

Bei 1001 bis zu 2000 Streikenden 10 % I des durch-

uber 8000 ,,2% % verdienstes 

(§ 16,5). 
Ahnliche Bestimmungen und Prinzipien gelten auch ffir andere Ver

bande derselben Kategorie; fur die Gesellschaft des Verbandes Sach
sischer Industrieller zur Entschadigung bei Arbeitseinstellungen, ffir 
den Verein deutscher Flaschenfabriken und andere. 

AuBer diesen Gesellschaften gibt es in Deutschland noch einen be
sonderen Boykottschutzverein deutscher Brauereien, der eine 
rege Tatigkeit entfaltet. Dieser Verein zahlt jedem geschadigten Mit
glied ffir jeden Hektoliter Bier, der nicht verkauft wird, unter Zugrunde
legung des durchschnittlichen Absatzes eine Entschadigung von be
stimmter Hohe aus. 

Die meisten sachsischen Bierbrauer sind auBerdem noch in einem 
bestimmten Verband mit Kundengarantie organisiert; sowie einer 
Firma, die zum Verband gehOrt, der Boykott erklart wird, darf keine 
der Firmen einem Lokal, das am Boykott teilnimmt, Bier lieferu!). 

AIle diese Arbeitgeberverbande zur Entschadigung bei gewerb
lichen Konflikten haben den Charakter von Unterstutzungsvereinen 
und mussen in dieser Hinsicht streng von den Versicherungsgesell
schaften unterschieden werden, die ihnen in vieler Beziehung ahn
lich sind 2). 

Der Idee einer Versicherung gegen Verluste bei gewerblichen Kon
flikten ist in Deutschland gleichfalls bekannt, allein dieser Gedanke hat 
hier keinen groBen Anklang gefunden. 

So wurde auf Initiative der Fabrikbesitzer Wirth und Weigert 
gegen Ende des Jahres 18973) die Aktiengesellschaft "Industria", eine 

1) Ausfiihrlicheres siehe bei W. W. Gromann, loco cit. S. 88-96. Einzelne 
Zahlendaten finden sich im Reichs-Arbeitsblatt 1909, Nr. 10, S. 777 if. 
. I) VgI. hierzu die Polemik zwischen der D. D. Ag.-Z. (1905, Nr. 41) und der 

Versicher.-Zeitung. 
3) Ansiitze zu einer Versicherung gegen Streikschii.den lassen sich bereits 

in den siebenziger Jahren des XIX. Jahrhunderts feststellen (Kessler, 
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Versicherungsgesellschaft gegen Verluste durch Arbeits
einstellungen, gegrundet. Sie verfolgte das Ziel, den Unternehmern 
eine Entsehadigung fur Streikschaden zu bieten. Diese Gesellschaft 
fand besonders bei den Vertretern der Metall- und Maschinenbau
industrie eine kraftige Unterstutzung und wurde als Aktiengesellschaft 
mit einem Kapital von 5 Millionen Mark gegrundet. Sie bezahlte eine 
Police fur Verluste aus, die durch Streiks verursacht waren. Hierbei 
gaIten folgende Bestimmungen: 

1. Die Haltung des Arbeitgebers wahrend des Konflikts muBte 
durch den Verband der Arbeitgeber, dessen Mitglied der Unternehmer 
war, gebilligt werden und 

2. wurde das Vorhandensein eines Einigungsamtes zur unerlaBlichen 
Bedingung gemacht. Diese Gesellschaft existierte nur wenige Monate 
lang. 1m Jahre 1898 stellte sie ihre Tatigkeit ein 1). 

Der Hauptgrund fur den MiBerfolg dieses Unternehmens ist, wie 
man annimmt, darin zu suchen, daB die Gesellschaft Forderungen wie 
die folgenden an die Arbeitgeber richtete: Anerkennung der Gewerk
schaften, Beilegung der Konflikte mit Hilfe von Einigungsamtern und 
Einfuhrung von Tariivertragen. Es stellte sich eben heraus, daB die 
deutschen Arbeitgeber zu jener Zeit noch nicht reif genug waren, urn 
diese Forderungen anzuerkennen. Zimmermann bemerkt hierzu: 
"Der Gedanke des kollektiven Arbeitsvertrags und der Anerkennung 
der Gewerkschaften als gleichberechtigter sozialer Vertretungen hatte 
in den Kapfen des deutschen Unternehmertums noch nicht Raum ge
funden" 2). 

Dbrigens ist die Idee der Versicherung gegen Verluste, die den Unter
nehmern aus gewerblichen Konflikten erwachsen, sogar in Arbeit
geberkreisen sehr unpopular. Es sind hauptsachlich zwei Arten von Ein
wanden, die gegen sie geltend gemacht werden. 

1. sei das Objekt der Versicherung - die Streikverluste - in zu 
geringem Grade von den elementaren Kraften abhangig, auf die sich die 
eigentliche Idee der Versicherung griindet. In dieser Beziehung spielt 
der Wille dessen, der sich versichern laBt, bei jedem Konflikt eine allzu
groBe Rolle. Und 

loc. cit., S. 292}. Aber zu jener Zeit war diese Idee noch verfriiht. Damals konnten 
die Unternehmer den Schutz ihrer Interessen noch in weit hOherem MaBe der 
Regierung anvertrauen. In dieser Beziehung ist das selbstandige und aktive 
Vorgehen der Arbeitgeber ein Beweis dafiir, daB man die Regierung nicht mehr 
als eine Macht ansieht, die den Unternehmeru einen ausreichenden Schutz gegen 
die Arbeiterbewegung zu gewahren vermag. Man darf erwarten, daB die Aner
kennung dieser Tatsache eruste und bedeutsame Folgen haben wird. 

l} Ausfiihrlichere Daten tiber diese Gesellschaft finden sich in mehreren 
Nummern der Sozialen Praxis 1897 u. fl. 

2} Soziale Praxis XIV, Nr.33, S.853. 
22* 
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2. maehen die deutsehen Arbeitgeber den moralisehen Einwand, 
es sei nieht zulassig, daB die Unternehmer, die sieh versiehern 
lassen, sieh aus dem Kampf zwischen Kapital und Arbeit eine Ein
nahme versehaffen 1). 

Die Idee del' gegenseitigen Hilfe und Unterstutzung, auf del' all 
jene Verbande zur Entsehadigung bei Arbeitseinstellungen beruhen, 
findet bei den deutsehen Unternehmern und Arbeitgebern weit mehr 
Anklang, abel' gegenwartig laBt sieh del' Erfolg diesel' Idee noeh nieht 
genau feststellen. Erstens sind all diese Institutionen noch jung, wie ja 
auch die gesamte Bewegung del' jiingsten Zeit angehOrt, und dahel' konnen 
die sieh auf ihre Tatigkeit beziehenden Zahlendaten noeh nieht auf groBe 
Vollstandigkeit Anspruch erheben. Den im Reiehs-Arbeitsblatt publi
ziertenEl'gebnissen del' oben erwahnten Regierungsenquete entnehmen 
wir folgende Daten: die Gesamtzahl del' Gesellsehaften zur Entsehadigung 
bei Arbeitseinstellungen (die nieht ganz mit Recht Streikversieherungs
gesellsehaften genannt werden) betrug im Jahre 1909 13. Darunter gab 
es 6 Gesellsehaften, die ihre Tatigkeit uber das ganze Reich erstreekten, 
6 Bezirksverbande und einen Lokalverband. AuBerdem gab es noeh 
35 Gesellsehaften, die ihren Mitgliedern in jedem einzelnen Fall eine 
finanzielle Unterstutzung zuteil werden lieBen; die hierzu erforder
lichen Geldmittel wurden dureh eine besondere ad hoc ausgesehriebene 
Steuer aufgebraeht. Leider besitzen wil' nieht uber alle Gesellschaften die 
notwendigen Daten. Von samtliehen (48) Verbanden gaben 4 (3 Reiehs
vereine und 1 Bezirksverein) die Zahl del' bei ihnen beschiiftigten Arbeiter 
nieht an. Die in den i.ibrigen 44 Gesellsehaften organisierten Mitglieder 
besehaftigten mehr als 1500000 Arbeiter2). 

Dbrigens ist es schwer anzunehmen, daB die Arbeitgeber diese 
Form del' gegenseitigen Hilfe als eine tatsaehliehe und wirksame 
Entschadigung bei gewerbliehen Konflikten ansehen. Soweit es sieh um 
groBe Betriebe handelt, kann schon eine geringe Preiserhohung den 
Verlust, den ein Unternehmer infolge einesStreiks erleidet, weit schneller 
und leiehter einbringen als eine Geldentsehiidigung. Man braueht sieh 
bloB an die Gesehaftslage in den Kohlenbergwerken naeh dem beriihmten 
Streik im Ruhrrevier von 1904/05 zu erinnern 3). Eine groBere Bedeutung 
kOnnte die Unterstutzung fur die kleineren und mittleren Betriebe haben, 
abel' diese letzteren finden meistens keine Aufnahme bei den zentralen 
Arbeitgeberver banden Deutsehlands4). 

1) VgI. z. B. D. D. Ag.-Z. 1905, Nr.4. 
I) Ausfiihrlioheres siehe im Reiohsarbeitsblatt 1909, Nr. 10, Oktober, 

S. 769 fl. 
3) Vgl. Miiller, loco oit. S. 19 fl. 
') Eine ausfiihrliohere Kritik findet sioh bei Dr. W. Zimmermann in 

dem schon zitierten Aufsatz del' "Sozialen Praxis". Unsere Ansicht findet 
iibrigens darin ihre 13estii.tigung, daB das Recht auf eine Unterstiitzung bei Kon-
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Die wahre Bedeutung dieser auf eine Entschadigung bei Arbeits
einstellungen gerichteten Politik ist offenbar ganz wo anders zu suchen 
Diese Politik hat einen groBen Wert fur die Arbeitgeber, weil sie den Ge
danken der Gemeinsamkeit, den Gedanken der Solidaritat der gesamten 
Unternehmer starkt, worauf schon einer der energischsten Vertreter 
dieser Politik, Bueck, in einer Generalversammlung der Hauptstelle 
yom 8. Dezember 1905 zu Berlin hingewiesen hat. 

In dieser Beziehung verdient diese Politik in der Tat die stai'kste 
Beachtung, und besonders die Gewerkschaften sollten auf sie aufmerksam 
sein. Diescs Erstarken der Solidaritat der Unternehmer hat ohne allen 
Zweifel eine groBe soziale Bedeutung, da sie eine entsprechende Be
wegung unter den Arbeitern hervorrufen und auf diese Weise ein mach
tiger Antrieb zu einer strafferen Organisation dieser letzteren werden 
mull. 

In England konzentriert sich, wie wir schon oben bemerkt haben, 
die Politik der Arbeitgeber hauptsachlich auf die lokalen Berufsverbande. 
Beinahe uberall wo es eine Trade Union gibt, gibt es auch einen ent
sprechenden Arbeitgeberverband mit einem standigen Streikfonds. 
Auch einige zentrale Verbande besitzen solche Fonds. So z. B. zahlt die 
Iron Trade Employers Association ihren Mitgliedern wochentlich 
3 Shilling auf je hundert Pfund des zu bezahlenden Arbeitslohnes aus. 
Die Liverpool Employers Association zahlt 2 Pence pro Tonne fur jedes 
nicht ausgeladene Schiff usw. 

In der Regel jedoch verlangen sowohl die lokalen wie die zentralen 
Verbande fast uberall in gleicher Weise eine vorubergehende Unter
suchung und PrUfung des Konflikts und fordern, daB zunachstalle 
Mittel zu einer friedliohen Beilegung angewandt werden. 

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika kennt man gleich
falls die Einrichtung von Fonds, aus denen die Arbeitgeberverbande ihre 
Mitglicder wahrend eines gewerblichen Konflikts unterstutzen. Indessen 
betatigen sich hier die Verbande noch in anderer aktiverer Weise; 
so z. B. befolgt The Stove Founders National Defence Association 
bei Konflikten folgende Taktik: Wenn sich irgend ein Arbeitgeber 
nicht mit seinen Arbeitern einigen kann, hat er das Distrikt-

flikten immer mehr durch allerhand Klauseln und Vorbehalte beschrii.nkt wird, 
was besonders in der Forderung einer vorhergehenden Priifung des KonHikts 
I!einen Ausdruok findet. In den Normalsatzungen der deutsohen Arbeitgeber
verbii.nde wird ein gesetzmii.Biges Vorgehen der Untemehmer zur bestimmten 
Bedingung gemaoht (§ 23). Die GesetzmaBigkeit des Vorgehens aber wird auf 
Grund einer reoht komplizierten Prozedur festgestellt. (VgI. die Beschreibung 
bei Kessler, 100. cit. im Kap. iiber "die Priifung des Streiks".) Und eine solche 
Untersuchung kann mitunter dazu fiihren, daB das Vorgehen eines Unternehmers 
nicht fiir geniigend begriindet erkIart, und daB ihm von der entsprechenden Organi
Il&tion die Unterstiitzung verweigertwird. 
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komitee davon zu benaohriohtigen, worauf dieses die Verhandlungen 
mit den interessierten Parteien auf sioh nimmt, und dann eine Entsohei
dung falIt, der sioh der Arbeitgeber zu unterwerfen hat. Wenn die 
Unterhandlungen nioht zu einer Einigung fuhren, und wenn es zu einem 
ofienen Bruoh in Form aines Streib oder einer Aussperrung kommt, 
greift der Verband selbst ein und eilt dem Arbeitgeber zu Hilfe. Dies ge
sohieht in dreifaoher Weise: entweder der Verband suoht die liegen
gebliebene Arbeit unter andere Unternehmer und Verbandsmitglieder 
zu verteilen, oder er versuoht es mit alIen Mitteln, Ersatz fur die streiken
den Arbeiter zu sohafien und den Betrieb weiter in Gang zu halten, oder 
er zahlt endlioh dem gesohadigten Unternehmer eine Unterstutzung aus, 
die jedooh nioht mehr als 3 Dollars pro Tag fUr jeden streikenden Arbeiter 
betragt (Constitution Aot. 8, Bees 4, 6). 

In den Statuten der Employers Association Dayton, Ohio, wird auch 
eine vorhergehende Untersuchung und Prufung eines Konfliktes durch 
ein spezielles "Standing Strike Committee", das aus 5 Verbandsmit
gliedern besteht, zur Bedingung gemacht, und erst nach einer grund
lichen und sorgfaltigen Prufung darf der Unternehmer Anspruoh auf eine 
Unterstutzung in der Hohe von einem Dollar pro Tag fur jeden 
streikenden Arbeiter erheben (Cons. 1903, Art. I, 10 oh. 3, 6). 

Hil bert weist darauf hin, daB es eine geheime Gesellschaft -
Amerioan Anti-Boykott Assooiation - gibt, die sioh 1903 konstitutierte 
und den BeschluB faBte, 100 000 Dollar aus verschiedenen Beitriigen 
zu sammeln und erst dann ihre Tatigkeit zu beginnen J). 

Weder in Amerika nooh in England werden die Ergebnisse dieser 
Hilfs- und Unterstutzungstatigkeit beigewerblioheD Konflikten verofient
lioht, daher besitzen wir gegenwartig keinerlei Daten, um aus dieser 
Politik der Arbeitgeber allgmeinere Schlusse ziehen und sie richtig 
wiirdigen zu konnen. 

11. 
Die Entschiirligung bei gewerbliohen Konflikten ist naturlioh durch

·aus nicht immer ein ausreichendes Mittel, um die Unternehmer gegen 
die ihnen aus ihrem Kampf mit den Arbeitern erwachsenden Verluste 
und Nachteile zu schutzen. Fur Unternehmer, die zu einem bestimmten 
Termin einen bestimmten Auf trag oder eine Lieferung ubernommen haben, 
kann eine Arbeitseinstellung sehr unangenehme Folgen haben, da sie 
in solchen Fallen hiiufig zur Zahlung von Sohadenersatz und von groBen 
Geldsummen verpfliohtet sind. In solchen Fallen steht der Unternehmer 
vor dem Dilemma: entweder den Kampf mit den Arbeitern aufzugeben, 
oder das Risiko auf sieh zu nehmen, daB die von ihm ubernommenen Ver-

1) loco cit. S.213. tJber einige Versuche, in Amerika. eine Versicherung 
gegen Streikschii.den einzufiihren, vgl. W. W. Gro mann, loco cit. S. 102 fi. 
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pftichtungen nicht erfullt werden, und daB er zur Zahlung eines Schadens
ersatzes in einer bestimmten Hohe herangezogen werden kann. 

Dieses Dilemma hat in einem besonderen taktischen Verfahren der 
deutschen Arbeitgeber, namlich in der sogenannten Streikklausel 
seine wsung gefunden. Unter Streikklausel versteht man einen be
sonderen Paragraphen, der in den Kontrakt aufgenommen wird und 
laut dem die festgesetzte Lieferungsfrist im FaIle einer Unterbrechung 
der Arbeit durch einen Stroik oder eine Aussperrung verlangert 
werden muB. 

So beschloB der Magdeburger Arbeitgeberverband in einer seiner 
Sitzungen, daB jeder Streik, jede Aussperrung und uberhaupt jedes 
Hindernis und jede Unterbrechung in der Produktion oder in der Liefe
rung des Rohmaterials den Unternehmer von den ubernommenen Liefe
rungsverpflichtungen entbinde. 

Die Streikklauselfrage erhob sich sofort bei der Begriindung der 
ersten Arbeitgeberorganisationen. So z. B. widmet die Deutsche Arbeit
geber-Zeitung schon 1902 dieser Frage in ihrer ersten Nummer einen be
sonderen Aufsatz, in dem die Redaktion dieses Organs sich bemuht, 
das eingewurzelte Vorurteil zu zerstoren, als ob die Arbeiter in einem ge
werblichen Konflikt mit den Kapitalisten die schwachere Partei 
darstellen. Die Redaktion halt dieses Vorurteil fur unbegriindet, 
damit aber fallen angeblich auch aIle Einwande gegen die Streikklausel 
zusammen. Gegen eine Taktik del Unternehmer, die sich der Streik
klausel bedient, wild von Vertretern der offcntlichen Gewalt gewohnlich 
in erster Linie eingewandt, daB diese Gewalt bei einem gewerblichen 
Konftikte ffir den Schutz des wirtschaftlich Schwachen zu sor,gen habe. 
Dieser sei aber nicht der Unternehmer, sondern der Arbeiter. Die Zeitung 
wendet sich gegen diese letztere Behauptung und sucht die Schwache 
und Hilflosigkeit der Unternehmer in ihrem Kampfe gegen die Gewerk
schaften zu beweisen. 

Die groBe Bedeutung der Streikklausel fur die Arbeitgeber wurde 
erSt vor kurzem wieder von dem Sekretar des Hamburger Verbandes, 
Reiswitz, hervorgehoben. Dieser sieht in der Streikklausel eine her
vorragende Aufgabe fur die gemeinsame Tatigkoit der Arbeitgeber und 
fordert dazu auf, mit allen Kraften auf eine obligatorische Einfiihrung 
der Streikklausel und womoglich auf ihre Aufnahme ill samtliche Liefe
rungsvertrage binzuwirken. Reiswitz betont besonders, welche un
geheuere Bedeutung die Streikklausel habe, stelle sie doch eine not
wendige Vorbedingung des Erfolgs bei gewerblichen Konftikten mit den 
Arbeitern dar, und er weist dabei auf den Fall hin, der sich neulich in 
Berlin ereignet hat, wo ein Streik in der Metallindustrie von den Arbeit
gebern nur darum verloren wurde, weil eine der bedeutendsten Firmen 
sich weigerte, sich am Konftikt zu beteiligen, und keine Aussperrung ver-
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hangte, da sie die Verantwortung fiir eine verspatete Ausfiihrung der 
von ihr iibernommenen Lieferung nieht auf sieh nehmen wolIte 1). 

Die Streikklausel kann gegenwiirtig besonders in Bezug auf Auftrage 
und Arbeiten, die von den Organen der offentliehen Gewalt vergeben 
werden, eine groBe Bedeutung gewinnen 2). Daher wird diese Taktik von 
den Arbeitgebern besonders haufig bei Vertriigen mit den Stadtver
waltungen angewandt. 

Die Soziale Praxis fiihrt eine ganze Anzahl ahnlieher Fiille aus dem 
Jahre 1900 an. Der Magistrat von SehOneberg, der Gemeinderat von 
Steglitz, der Magistrat von Charlottenburg und mehrerer anderer Stiidte 
gestanden den Arbeitgebern auf ihre Aufforderung fiir den Fall 
eines allgemeinen Ausstandes oder einer allgemeinen Bausperre eine ge· 
wisse Verliingerung der in den Kontrakten vorgesehenen Lieferungs· 
fristen zu. 

Die Streikklausel wird besonders von den Bauunternehmern hiiufig 
angewandt, da fur diese die Lieferungstermine cine besondere Bedeutung 
hahen. 1m Jahre 1905 nahm der Magistrat von Reeklinghausen die Streik· 
klausel in den Kontrakt mit den stadtisehen Bauunternehmern auf; 
fiir den Fall, daB wiihrend der Bauperiode ein allgemeiner Ausstand aus· 
.breehen soUte, solIten die Lieferungsfristen verliingert werden. 1m Fall 
einer. alIgemeinen Aussperrung dagegen solIte die Stadtverwaltung be· 
sondere MaBnahmen (zur Unterstiitzung der Arbeitgeber) ergreifen. 
Die Deutsche Arbeitgeber.Zeitung bemerkte zu dieser Mitteilung: "Zur 
N achahmung empfohlen". 

Bei Auftriigen, die die zentralen Regierungsorgane vergeben, 
hat diese Klausel bisher noeh keine Anwendung gefunden. Die 
Streikklausel wird sich jedoeh aus einer vereinzelten und zufalligen Er· 
seheinung immer mehr zu einem systematisehen praktisehen Prinzip 
der organisierten Arbeitgeber auswachsen, die dieser Taktik ein immer 
weiteres Wirkungsfeld zu erobern bemiiht sind. So hat z. B. der miieh· 
tige Hamburger Verband besehlossen, iiberhaupt keine stiidtisehen 
Lieferungen zu iibernehmen und keine Kontrakte mit der Stadt abo 
zusehlieBen, wenn die Streikklausel nieht anerkannt wird. Miiller 
bemerkt hierzu: "Und wenn aueh die Konkurrenz unter den (Ham. 
burger) Unternehmern vorliiufig diese Methode ziemlieh aussichtslos 
erseheinen liiBt, so ist doeh nieht von der Hand zu weisen, daB mit 

1) "Griindet ArbeitgeberverMnde!" S.35. 
t) Die Streikklausel wurde zuerst in der Metallindustrie eingefiihrt. Bei 

dem Gesamtverband deutscher Metallindustrieller ist sie schon seit 1889 im 
Gebrauch. Ebenso friih wird die StreikklauseI in der Textilindustrie eingefiihrt. 
VgI. die Deutsche Arbeitgeb.-Ztg. 1907 vom 17. Mitrz, vom 29. Sept. und 6. Oktober. 
Bei den privaten Auftraggebern dagegen stoBt diese Politik der Arbeitgeber 
auf einen allzu groBen Widerstand, um hier groBere Dimensionen annehmen 
zu konnen. 
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dem Erstarken der Untemehmerverbande nicht nur der EinftuB auf 
die BehOrden und deren Geneigtheit zur Einffihrung der Streikklausel 
groBer, sondem aueh der Weg zur Selbsthilfe erfolgversprechender 
wird" 1). Bei der immer wachsenden Bedeutung der offentlichen 
Arbeiten in Deutschland kann die Streikklausel sehr wichtige Folgen 
nach sich ziehen; sie kann die Position der Arbeitgeber im wirt
schaftlichen Kampf mit den Arbeitem starken. AuBerdem muB 
man noch in Betracht ziehen, daB die Stadtverwaltungen meist aus 
Untemehmem und Arbeitgebem bestehen, die stets dazu bereit sind, 
sich in ihrem gemeinsamen Interesse gegenseitig zu unterstiitzen. 

In d~r Presse wurde schon auf einen Fall hingewiesen, wo eine Stadt
verwaltwlg (es war die von Augsburg) trotz des Protests OOider Biirger
meister die Streikklausel in einen Kontrakt mit den stadtischen Liefe
ranton aufnahm. Bei dieser Gelegenheit wurde darauf hingewiesen, daB 
die Augsburger Stadtverwaltung zum groBen Teil aus Untemehmem 
bestand2). 

Die Streikklauseltaktik scheint in Deutschland eine groBe Zukunft zu 
haben. Einzelne Arbeitgeberverbande haben ihre Mitglieder schon langst 
zur obligatorischen Einfiihrung der Streikklausel verftichtet. So z. B. 
"hat der Verband der Baugeschafte von Berlin und den Vor
orten einen ahnlichen BeschluB angenommen3). 

Die Weigerung der Regierung, diese Politik der Arbeitgeber') offen 
zu unterstiitzen, gab in der letzten Zeit Veranlassung zu einer be
sonders lebhaften Propaganda fiir die Streikklauselli). Diese Politik wird 
weder in England noch in den Vereinigten Staaten von den Arbeitgebem 
angewandt. Es unterliegt keinem Zweifel, daB eine solche Taktik, wie 
das ja im Wesen der Sache liegt, in Staaten mit einer mehr demo
kratischen Regierungsform auf keinen groBen Erfolg rechnen kann. 

Dies sind die Grundformen der modemen ArbeitgeberOOwegung, 
so weit wir uns nach den Daten, die in die Presse gedrungen sind, 
ein Bild von ihr machen konnen. Aus recht durchsichtigen Griinden 
sind die Arbeitgeber in der Regel wenig geneigt, genauere Mitteilungen 
fiber ihre Politik in die Offentlichkeit dringen zu lassen. 

Das, was Adam Smith vor mehr als hundert Jahren hieriiber be-
merkt hat, besteht aueh heute noeh vollkommen zuReeht. So dfirftigund 

1) Miiller, 100. cit. S. 27. 
2) KorrespondenzbIa.tt der deutschen Gewerkvereine 1906, Nr. 21. 
3) Die Deutsche Arbeitgeb.-Ztg. 1902, Nr. 1. In der letzten Zeit wurde die 

Frage der Streikklausel auf der Generalversammlung der Fabrikbesitzer und 
Engroshii.ndler dH Textilindustrie besonders griindlich erortert und behandelt. 
Vgl. Leipziger Neueste Nachr. vom 16. Marz 1907, Bowie Kessler, loco cit. S. 233. 

') Siehe die Deutsche Arbeitgeb.-Ztg. 1907 vom 17. Marz. 
5) Vgl. den Aufsatz von Prof. Kriickmann in der deutschen Arbeitgeb .• 

Ztg. vom 30. Aug. u. 6. Sept. 1908. 
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unvollstandig aber auch die hier angefuhrten Daten uber diese Frage sind, 
sie sprechen dennoch, wie wir glauben, eine recht deutliohe Spraohe. Sie 
werfen ein helles Licht auf di e Part e i, die es bei gewerblichen Konflikten 
von jeher vorgezogen hat, zu schweigen und zu handeln. Allein die 
Zeiten andern sioh, und das moderne soziaJe BewuBtsein fordert gebiete
risch eine Antwort von ihr. 

12. 

Von einer allgemeinen Politik und Taktik der Arbeitgeber kann nur 
insoweit die Rede sein, als sie in den Organisationen und besonders in 
der Presse der Arbeitgeber zum Ausdruck kommt. 

In letzterer Beziehung laBt sich besonders von der Politik der 
deutschen Unternehmer ein deutliches Bild gewinnen, da die Arbeit
geber in Deutschland in der sohon haufig von uns zitierten Deutschen 
Arbeitgeber - Zeitung ein Zentralorgan besitzen. Obwohl dies6 
Zeitung lediglich das offizielle Organ des "Vereins" ist, ist sie doch sowohl 
nach ihrem Programm wie in ihrer Richtung, wenn auch nicht mit 
samtlichen geeinigten und organisierten Arbeitgebern, so doch mit 
ihrer groBen Mehrheit solidarisch. Die andere Zentralorganisation der 
deutschen Arbeitgebervereine - die "Hauptstelle" - besitzt ihr eigenes 
Organ 1), und auch die Mehrzahl derindustriellen qrganisationen Deutsch
lands hat eigene periodische Organe, allein sie tragen aIle einen besonderen 
beruflichen Charakter. Nur die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung hat es 
auf sich genommen, die allgemeinen Probleme und Fragen der Arbeit
geberpolitik fur ganz Deutschland zum Ausdruok zu bringen und zu 
vertreten. 

Noch vor der Grfindung der Zentralverbande der Arbeitgeber ver-
6fientlichte die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung einen Aufruf zur Einigung 
und zum ZusammenschluB samtlicher Arbeitgeberorganisationen in 
Deutschland, und schon in den ersten Nummern dieses Orga.ns finden 
wir ein Programm, das die allgemeinen Richtlinien fur die Zentrali
sierung und den ZusammenschluB der deutschen Industriellen enthiilt 
Die in diesem Programm aufgestellten Prinzipien sind spater von dem 
Generalsekretar des bayrischen Arbeitgeberverbands, Dr. Kuhlo, in 
seiner Broschure "Auf dem Wege zum deutschen Arbeitgeberbund" (1904) 
mit einem Kommentar versehen worden. Diese Prinzipien lassen sioh 
in folgenden sieben Punkten zusammenfassen: 

1. ZentraIisierung samtlicher Arbeitsnachweise und Vermittlung 
von Arbeit mittels Rundschreiben sowie gegenseitige Aushilfe. ' 

2. Regelmii.Bige Fiihrung von Streikstatistiken. Berichte fiber 
Arbeiterversammlungen und deren Beschlfisse, sowie Versendung der
artigen Materials an die Interessenten. 

1) Der Arbeitgeber (der erst Beit dem 1. Jan. 1909 regelmaBig erscheint). 
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3. Einrichtung eines Schiedsgerichts bzw. Vermittlungsamtes fur 
Differenzen zwischen Arbeitern und Unternehmern. 

4. Forderung der solidarischen Interessen der einzelnen Arbeit· 
geberverbande. 

5. Systematische Bekampfung "verhetzender Theorien" undenergi· 
sche Abwehr der Verbreitung von Unwahrheiten. 

6. Durchfiihrung eines gemeinsamen Rechtsschutzes fur die Arbeit· 
geberverbande. 

7. Einrichtung eines eigenen Bureaus fiir ArbeiterwohlfahrtB·Ein· 
richtungen 1). 

Indessen ging dieses Programm der Mehrzahl der deutschen Arbeit· 
geber doch zu weit und erschien ihnen zu liberal, auch nahm die 
Politik der Arbeitgeber seit der Griindung der Zentralverbande -
der Hauptstelle und des Vereins - einen scharferen, aggressiven 
Charakter an. 

Die allgemeine Weltanschauung der deutschen Arbeitgeber findet 
ihren besten und vollstandigsten Ausdruck in der Deutschen Arbeitgeber. 
Zeitung. So entspann sich einmal zwischen dieser Zeitung und dem 
alldeutschen Organ "Das Reich" eine Polemik, die ein besonders helles 
Licht auf den Charakter des modernen deutschen Arbeitgebers wirft. 
"Das Reich" wies in einem "Klassenkampf" betitelten Aufsatz unter· 
anderem auch darauf hin, daB die von den periodischen Organen der 
Arbeitgeber (von der Deutschen Arbeitgeber·Zeitung) einerseits und die 
von den Organen der sozialdemokratischen Gewerkschaften (dem Korre· 
spondenzblatt) vertretenen Anschauungen in gleicher Weise auf dem 
materialistischen Prinzip des Klassenkampfes fuBen. Dieses gab dem 
Arbeitgeberorgan den gewiinschten AnlaB, sein soziales Glaubensbe· 
kenntnis abzulegen. 

"Nein" - erklart die Redaktion dieses Organs - "Materialisten 
im Sinne des "Reich" sind wir nicht; im Gegenteil, wir leben der Hoff· 
nung, daB schlieBlich doch eine Zeit kommen wird, wo die Erkenntnis 
den Sieg davontragt, daB die schroffe Betonung des beiderseitigen 
Interessenstandpunktes sachlicher Auseinandersetzung iiber das zu 
Fordernde und zuGewahrendezuweichenhat. Dieswirdabernachunserer 
festen tiberzeugung noch lange nicht, und bestenfalls erst dann der Fall 
sein, wenn es gelungen ist, die Macht derer zu brechen, die das Feld der 
nationalen Arbeit zum Tummelplatz ihrer demagogischen Ranke ge· 
macht haben, namlich der demokratischen "Heulmeier" und der sozial· 
demokratischen "Wiihlhuber". Bis dahin a.ber sind wir "Materialisten" 
insofern, als wir es ablehnen, die sozialideologische Fatamorgana ffir ein 
betretbares Gelande zu ha.lten, anstatt mit aller uns zu Gebote stehenden 

1 Vgl. Dr. A. Kuhlo, Auf dem Wege UlIW., S.40. 
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Kraft und Entschiedenheit fur unser gutes Recht einzutreten 1). Tat
sachlich aber erklart das Organ der geeinigten Arbeitgeber nach seinem 
eigenen Gestandnis nicht nur den sozialdemokratischen Gewerkschaften 
sondern den Arbeiterorganisationen im aUgemeinen den Krieg: wir 
haben auch den nichtsozialistischen Gewerkschaften zu guter Letzt Fehde 
ansagen mussen - da jede Arbeiterorganisation immer mehr ins Fahr
wasser der Umstiirzler gerat und laut und 6ffentlich erklart: "Das Unter
nehmertum ist der Feind" 2). 

Die Fuhrer der deutschen Arbeitgeberbewegung unserer Zeit be
tonen hiiufig, daB von Kollektivvertragen zwischen Arbeitern und Unter
nehmern nicht die Rede sein kOnne. Ein jeder solcher Vertrag wiirde in 
den Augen der Arbeiter die Autoritat ihrer Organisationen starker und 
damit die Position der Arbeitgeber schwachen. 

Daher kOnnen die Arbeitgeber ihre Stellung tatsachlich nur befestigen, 
wenn sie sich streng an folgende Grundsatze halten 2) : 

1. Wir verhandeln nur mit jedem einzelnen der bei uns beschaftigten 
Arbeiter. 

2. Wir verhandeln nur mit den bei uns beschaftigten 
Arbeitern, wobei dann das Verhandlungsorgan entweder cine fur den 
Einzelfall gewahlte Deputation der Arbeiter oder ein bestehender 
ArbeiterausschuB zu sein hat. 

3. Soweit wir den Handwerkerinnungen angehOren, verhandeln wir 
nur mit unseren Gesellenausschiissen. 

Mit dieser Kampftaktik konnten die Arbeitgeber Erfolg haben, 
sofern es gelang, die Arbeiter von den gewerkschaftlichen Organisationen 
fernzuhalten 3). 

Der Konflikt in der Textilindustrie vom Jahre 1902 in Crimmitschau 
die Aussperrung in der MetaUindustrie und endlich der Streik der Kohlen
arbeiter im Ruhrrevier von 1904-1905 sowie die anderen gr6Beren 
Konflikte der letzten Jahre soUten bald Gelegenheit bieten, die theo
retischen Prinzipien, die von dem Organ der deutschen Arbeitgeber auf
gestellt worden waren, in der Praxis zur Anwendung zu bringen. Diese 
Prinzipien erregten damals nicht nur bei den Arbeitern, sonden. auch in 
weiten Kreisen der deutschen Gesellschaft Interesse'). Die deutliche Ab
lehnung, die diese Politik im allgemeinen erfuhr, konnte nicht ohne Ein· 
fluB auf die Arbeitgeber bleiben, und schlieBlich kamen auch sie zur Dber
zeugung, daB diese Politik keineswegs ausreichend und daB sic nicht 
wirksam genug sei. Immer mehr greift unter den deutschen Arbeit-

1) Die Deutsche Arbeitgeb.-Ztg. 1905, Nr.32. 
t) Ibid. 1905, Nr. 34. 
3) Ibid. Nr. 33. 
4) Die "Soziale Praxis" enthii.lt zahlreiche BemerklHlgen, die sich auf diese 

Frage beziehen. 
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gebern die Dberzeugung Platz, daB die Anerkennung der Arbeiter
organisationen eine N otwendigkeit sei. Immer mehr sehen sich die 
deutschen Arbeitgeber gezwungen, den realpolitischen Forderungen Zu
gestandnisse zu machen und mit der Notwendigkeit der Arbeiterorgani
sationen zu rechnen. Hierdurch sah sich die Deutsche Arbeitgeber
Zeitung naturlich veranlaBt, sich nach einer Begri'mdung fur diese 
Raltung umzusehen_ 

"Die Taktik des Fernhaltens der Arbeiter von den Gewerkschaften" 
sagt die Redation dieser Zeitschrift, "entsprang einer Befolgung des Lehr
satzes: "Teile und herrschc" - ein Prinzip, welches sicherlicb oft zum 
Siege gefuhrt hat, hier aber einen solchen nicht zu zeitigen vermochte. 
Sobald man abel' die Erfolglosigkeit irgend einer Kampftaktik einsieht, 
so muB man sie durch eine bessere ersetzen, und zwar muB 
das in dem gleichen Augenblick geschehen, wo man sich 
von dieser Erfolglosigkeit iiberzeugt. Dieser Augenblick trat 
ein, als beim Bergarbeiterstreik die sozialdemokratischen, die christlichen 
die Rirsch-Dunckcrschen und die polnischen Gewerkschaften sich zu 
einem gemeinsamen Vorgehen vereinigten. Solange die vorstehenden 
Richtungen der Gewerkschaftsbewegung sich feindlich gegenuberstanden 
und sich heftig bekampften, war immerhin noch eine Aussicht vor
handen, daB der erwahnte Grundsatz: "Teile und herrsche" doch noch 
zu seinem Recht gelangte, wenngleich natiirlich in einem sich dauernd 
verringernden MaBe. N achdem aber die feindlichen Bruder sich vertragen 
haben und diese Versohnung uber die Zeit der lokalen Kampfe hinaus 
in Kraft zu bleiben verspricht, ware es zwecklos und gefahrlich, sich dem 
Wahne hinzugeben, als wenn mit del' bisherigen Taktik des "Teile und 
herrsche" fur das Unternehmertum noch etwas zu erreichen ist. Und die 
Frage, was nun geschehen soIl, wird kurz und biindig damit zu beant
worten sein, daB man den Verhaltnissen mutvoll Rechnung tragt und 
aus der Konzentration der Gegner insofern die logische Folgerung 
zieht, als man die eigenen Streitkrafte gleichfalls konzentriel't und von 
nun ab zum offen en Kampf ubergeht"l). 

Dieser offene Kampf stellt sich dem Organ der deutschen Arbeitgeber 
folgendermaBen dar: 

"Beide Teile wurden mit Hilfe von Streiks und Aussperrungen ihre 
Krafte messen und auf Grund der hierdureh erzielten Ergebnisse muBte 
es von Fall zu Fall zum AbschluB eines Waffenstillstandes kommen, 
dessen Dauer dadurch begrenzt wird, daB von einer Seite die J!-'eind
seligkeiten von neuem eroffnet und die gegenseitigen Krafte von neuem 
gemessen werden". 

"Der Unterschied (gegen den jetzigen Zustand) liegt darin, daB in 

1) Die Deutsche Arbeitgeb.-Ztg. von 1905, Nr.33. 
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Zukunft von Anfang an sozusagen in geregelter Feldschlacht gekampft 
werden wiirde, wii.hrend gegenwii.rtig seitens der Arbeiter ein Guerilla
krieg gefuhrt wird, der so lange andauert, bis die Arbeitgeber der ewigen 
Beunruhigung, auch wohl der immer hii.ufiger zu konsta.tierenden par
tiellen Niederlagen ernstlich mude sind und durch eine groBe Aussper
rung die Entscheidungsschlacht erzwingen." 

"Der gegenwartige Zustand bietet den Arbeitgebern also keinerlei 
Vorteile; im Gegenteil ist es um ihre Chancen zurzeit so lange ziemlich 
schlecht bestellt, als sie nicht von dem Mittel der Gesamtaussperrung Ge-
brauch machen. ... Ein absolut sicherer Vertragszustand wird nie zu 
erreichen sein .... Der Unternehmer muB mit Wagemut und Vorsicht 
operieren; sem Dasein gleicht dem der Soldaten, nicht dem der Ver
waltungsbeamten, wennschon er sich ebenso, wie ja auch der Soldat 
auf das Verwalten aus dem Grunde verstehen muB. Er muB eine Kampf
natur ha.ben; denn mit administrativen Eigenschaften allein kommt 
er nicht aus." 

"So muB denn der Vertragszustand, der zwischen Arbeitgebem und 
Arbeitem herzustellen ist, dem Frankfurter Frieden gleichen, dessen Auf
rechterhaltung von vornherein nur a.uf der Furcht der Franzosen vor 
einer zweiten Niederlage beruhte" 1). 

Von hier aus kommt die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung zu dem 
SchluB, daB es heute selbst fiir die Unternehmer unvorteilhaft und nicht 
ratsam ware, den Arbeiterorganisationen die Anerkennung vollig zu ver
sa.gen. Einerseits sei es weit bequemer und sicherer, es mit einem be· 
stimmten Gegner, der durch eine ganze Kollektivitat reprii.sentiert wird, 
zu tun zu haben, und andererseits werde man hierzu durch die offent
liche Meinung gezwungen - so wenig Wert in mancher Hinsicht auch 
auf sie zu legen sei, die den Arbeitgeberndie Nichtanerkennung der Ar
beiterorganisationen verubelt. 

"Und auch das ist zu erwagen: das deutsche Unternehmertum hat 
gewiB das gleiche Interesse an der Zuruckdrangung der sozialdemo
kratischen Bewegung, wie es die Regierenden und Vertreter der offent
lichen Meinung haben, soweit diese offentliche Meinung sta.a.tserhaltende 
Interessen verfolgt. Aber auf die Tatigkeit der Regierung allein konnten 
sich die Unternehmer nicht verlassen, daher mUssen sie sich nach eigenen 
Mitteln umsehen" 2). 

So sehen wir denn die Politik der deutschen Arbeitgeber, wenn 
gleich unter zahlreichen Abirrungen und Widerspruchen auch in der Folge 
immer deutlicher und bestimmter die Richtung auf die Anerkennung 
der Arbeiterorganisationen und auf den AbschluB von Kollektivvertragen 

1) Ibid. 
I) Ibid. 1905, Nr. 33. 
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mit diesen nehmen. Hierzu werden die Arbeitgeber durch dreierlei 
Umsta~de veranlaBt; einerseits duroh den unaufhaltsamen Fortschritt 
der Arbeiterorganisationen und ihre bestandig zunehmende soziale Be
deutung, andererseits durch die unvermeidliche Konkurrenz und die 
Interessengegensatze innerhalb der Arbeitgeber in der Industrie selbst 
und endlich durch den Druck der offentlichen Meinung1). 

Der machtvolle unaufhaltsame Fortschritt der Gewerkschaften und 
der immer hartnackiger werdende Kampf um ihre Anerkennung durch 
die Arbeitgeber wird in Deutschland immer mehr zu einer Selbstver
standlichkeit, zu einer Tatsache, die selbst die Vertreter der deutschen 
Arbeitgeber nioht mehr wegleugnen konnen. So sah sich schon 
v. Reiswitz zu dem Zugestandnis veranlaBt, "daB die Gewerkschaften 
der Arbeiter nach jeder Niederlage ihre Verluste durch ,neue frische 
Krafte zu ersetzen wissen", "da die Arbeiter immer wieder kommen". 
Dnd wenn sie 99mal geschlagen willden, so kamen sie doch immer 
wieder, jedes Mal, wo es ihnen geIange, ihre Forderungen durchzusetzen. 

Daneben aber gibt es auch wieder Zeichen, die auf den labilen Zu
stand der Arbeitgeberverbande, auf die in ihnen herrschenden Interessen
gegensatze und die immer schader werdende Konkurrenz hindeuten. 
"Das Zwangsgesetz der Konkurrenz beherrscht die Unternehmer". In 
dieser Beziehung verdient auch folgendes Zugestandnis von Reiswitz2) 
unsere Beachtung. "In Wahrheit werden die Arbeitgeber niemals im
stande sein, auf die Dauer die Mittel zur Durchfiihrung der wirtschaft
lichen Kampfe aufzubringen, die die Arbeitnehmer zu erubrigen ver
mogen. Ihre wirtschaftliche Existenz ist in erster Linie von ihrer Kon
kurrenz£ahigkeit a bhangig und in kritischen Zeiten m ussen sie Yom Ka pital 
zusetzen. Es solI nicht bestritten werden, daB sie fur den Augenblick 
den Arbeitnehmern finanziell uberlegen sind. In Anbetracht aber des 
besten Falles doch in latenter Form fortdauerndel1 Kampfes zwischen 
ihnen und den unter sozialdemokratischer Leitung stehenden Arbeitern 
muB ihre Widerstandskraft schlieBlich erlahmen, wahrend die Arbeiter
schaft, die mit einer im wesentlichen stets gleichbleibenden LohnhOhe 
rechnen darf, imstande ist, ihre Kriegskosten fortgesetzt aus Millionen 
von einzelnen kleinen Quellen zu speisen. Man nehme an, daB sieben Milli
onen Arbeiter pro Kopf wochentlich nur 50 Pfg. zu Streikzwecken auf
bringen: das macht 180 Millionenim Jahr. Will etwa jemand behaupten, 

1) Das gesellschaftliche BewuBtsein von dem antisozialen Charakter der 
modernen Politik findet in Deutschland unter anderm seinen Ausdruck in dem 
"Verein fur Sozialpolitik", Bowie in der "Gesellschaft fUr soziale Reform", an deren 
Spitze Manner wie Berlepsch, Brentano, Schmoller, Wagner u. a. stehen. 
So z. B. entsandte die Gesellschaft fUr soziale Reform im Jahre 1906 eine be
sondere Kommission nach England, die hier die Kollektivvertriige zwischen 
den organisierten Arbeitern und Arbeitgebern studieren sollte (vgl. unten Kap. 5). 

2) Reiswi tz, a.. a.. 0., S. 11. 
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daB es der Industrie moglich sei, zu all den Steuer- und Versicherungs
lasten, die sie zu tragen hat und die namentlich den kleineren und 
mittleren Unternehmem ein peinlich gena.ues Disponieren zur Pflicht 
ma.chen, eine solche Summe jahraus jahrein zum Zwecke der gemein
schaftlichen Durchfiihrung ihrer wirtschaftlichen Kampfe zu eriibrigen 1" 

"Der Verfasser, der dem deutschen Arbeitgebertum so nahe steht, 
neigt selbst zu der Ansicht, daB die Verschiedenheit der okonomischen 
Intercssen niemals cinen solchen engen ZusammenschluB der Arbeit
geber zulassen werde, wie wir ihn auf Seiten der durch ein gemeinsames 
Ziel geeinigten Arbeiter beobachten konnen. 

Die Konkurrenz und dol' Interessengegensatz innerhalb des Unter
nehmertums kommt auch schon heute in ihren Organisationen deutlich 
zum Ausdruck. Wie wir schon oben erwahnt haben, wurde bald nach 
der Errichtung der "Hauptstelle" von mehreren unzufriedenen Unter
nehmem eine eigene Konkurrenzorganisation gegriindet, und aIle Ver
suche, eine Fusion diesel' beiden Organisationen del' deutschen Arbeit
geber zustande zu bringen, sind bisher noeh immer miBgliiekt. Trotz 
der Sympathie und trotzdem sich beide Organe gegenseitig bis zu einem 
gewissen Grade unterstiitzen, macht sich zwischen ihnen doch immer 
eine gewisse Feindschaft bemerkbar, die freilieh nieht offen zutage tritt. 
Und das ist kein Zufall. Wir brauchen nul' darauf hinzuweisen, daB 
jede diesel' beiden Forderationen zwei verschiedene Grundzweige 
der nationalen Produktion: die Urproduktion und die Fabrikation ver
trittl). 

Die eigentiimliehen Interessen, die jede dieser Industriegruppen an 
der Zollpolitik hat, hangen mit dem Umfang und dem Charakter 
des Marktes, der Bedeutung der qualifizierten Arbeit und endlich 
mit der Lage der Arbeiter und der Macht ihrer Organisationen 
zusammenj dies alles sind Faktoren, die in diesen beiden Industrie
zweigen vollig verschieden sind. Dort, wo es schwerer ist, den 
ausgebildeten deutschen Arbeiter durch den ersten besten slawi
schen, ungarischen oder italienischen Tagelohner zu ersetzen (wie dies 
gewohnlich in der Urproduktion, z. B. in dem Kohlenbergbau der Fall 
ist) ist die Abhangigkeit des Untemehmers von dem Arbeiter relativ 
groBer, und wenn die Arbeiterorganisationen so stark sind, daB selbst 
die organisierten Untemehmer sie nicht zu unterdriicken vermogen, 
muB es schlieBlich zu einer Anerkennung der Gewerkschaften und zum 
AbschluB von Kollektivvertragen kommen. 

1) Die Kg!. Arbeitskommission in England bemerkt in ihrem Bericht yom 
Jahre 1892: die Arbeitgeber schlieBen sich eigentlich nur widerwillig zusammen, 
und die in der Industrie herrschende Konkurrenz macht es ihnen hi.i.ufig schwer, 
zusammen zu bleiben. Fifth and Final Rep. of the Royal Comm. on Labour part. I, 
p. 31 if. 
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Und so ist denn schlieBlich auch die Deutsche Arbeitgeher-Zeitung, 
das Organ des Vereins, der die deutsche Fa brikation (die Textil·, die Eisen
die Maschinenbauindustrie und andere) vertritt, zu dieser Einsicht ge
kommen. Schon im Jahre 1905 veroffentlichte sie einige Erklarungen 
und Zusatze zu ihrem Programm, das mit folgendem allgemeinen Grund
satz schloB. 

"Die einzelnen Arbeitgeberverhande konnen die notwendigen Ver
handlungen fiihren und die Waffenstillstandsvertrage abschlieBen, ent
weder mit den Arbeiterorganisationen (sozialdemokratischen, 
christlichen, Hirsch·Dunckerschen Gewerkschaften usw.) dort, wo sich 
das Unternehmertum einer geschlossenen Majoritat organisierter Arbeiter 
gegeniiber befindet ... ; oder mit einem ZentralarbeitsausschuB, 
welcher von den Arbeitern der samtlichen Betriebe gewahlt 
worden ist." 

Freilich ist dies noch lange keine Anerkennung der Arbeiterorgani
sationen und des neuen durch sie reprasentierten wirtschaftlichen 
Prinzips, dessen Ansatze wir iiberall beobachten konnen - aber es ist 
doch immerhin ein bedeutender Fortschritt in der Taktik und Politik 
wenigstens eines Teils der deutschen Ar beitge ber. Selbst wenn wir 
hierin nur einen taktischen Kunstgriff (einen "Wechsel der Taktik" nach 
M liller) sehen wollen, den die Arbeitgeber anwenden, um ihre Organi
sationen zu starken, miiBten wir doch zugeben, daB dieser Wechsel dcr 
Taktik mit groBen Vorteilen ffir die Arbeiterklasse und damit ffir den 
gesamten sozialen Fortschritt verbundcn ist. Aber dieser erste Schritt 
auf dem Wege zu einer verniinftigen Arbeitgeberpolitik wird auch in 
Deutschland sicherlich giinstige Vorbedingungen finden. In dieser Be
ziehung verdient Z. B. folgendes Gestandnis eines anderen Organs, der 
"Zeitschrift des mitteldeutschen Arbeitgeberverbandes", 
die die Interessen groBer Arbeitgeberverbande vertritt, Beachtung. In 
der ersten Nummer des Jahrgangs 1906 k5nnen wir unter anderem 
folgendes lesen: 

"Die auBerordentlich hohen Streikschaden, der groBe Verlust an 
Nationalvermogen und die schwere Benachteiligung unseres 
ganzen Wirtschaftslebens haben einen Umschwung in der 
Auffassung vieler Arbeitgeber liber die Anerkennung der 
Gewerkschaften bewirkt, der bei weiterer En twicklung in 
logischer Konse quenz zu friedlichen Verhandlungen und 
Vereinbarungen flihren muB. Sozialpolitische Extreme 
konnen keine Zukunft haben. Die Tarifgemeinschaften haben 
denn auch im vergangenen Jahr an Zahl und Bedeutung auBerordentlich 
zugenommen. Die erfreuliche Anerkennungund Forderung 
welche diese zweckmaBige Art der Regelung des gewerb
lichen Arbeitsvertrags immer mehr findet, hat zu einem Antrag 

Schwlttau. 23 
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des Zentrums beim Reichstage auf gesetzliche Regelung der Tarifgemein
schaften gefiihrt." 

Es ware natiirlich voreilig, zu glauben, daB diese von den 
bedeutendsten Organen der geeinigten Arbeitgeber proklamierten 
Prinzipien nun auch gleich fUr aIle Unternehmer maBgebend waren. Die 
neue Bewegung zugunsten der Anerkennung der Gewerkschaften und 
des Kollektivvertrags in Deutschland steckt noch in den ersten Anfangen, 
und es ware sehr naiv anzunehmen, daB diese Prinzipien schon in nachster 
Zeit zur Rerrschaft gelangen kOnnten. Die entgegengesetzte Stramung
die ein "Oberbleibsel des alten gewerkschaftlichen Feudalismus dar
stelIt - hat in der letzten Zeit kaum an Starke verloren. Einen Aus
druck findet diese Bewegung unter anderem in der immer noch machtigen 
Rauptstelle und in ihrem Organ, der "Industriezeitung". 

August Muller bemerkt jedoch mit vollem Recht: "Raben erst 
einmal die Verbande der Fertigindustrie den Tarifvertrag als Regel ak
zeptiert, dann wird auch die Schwerindustrie folgen miissen"l). 

Rierfiir gibt es bereits Beispiele aus dem wirtschaftIichen Leben 
anderer Lander. 

13. 

Jeder Interessenkonflikt liiBt nur zwei Losungen zu: entweder der 
Schwache ordnet sich dem Starken unter, oder es kommt ein Vergleich 
zustande. Yom Klassenstandpunkt aus stelIt jede Losung eines gewerb
lichen Konflikts einen Sieg oder eine Niederlage und jeder Vergleich 
zwischen beiden Parteien nur einen Waffenstillstand dar, und das ist 
yom Standpunkt dieser Anschauung auch ganz folgerichtig. Ganz 
anders dagegen stellt sich ein Vergleich oder eine Verstandigung yom 
Standpunkt der Anschauung dar, die den Interessenkampf des Kapitals 
und der Arbeit mit dem Konflikt zwischen den Kaufer- und Ver
kauferinteressen identifiziert. Wie in dem letzteren Fall ein jeder Kauf
akt mit einer Verstandigung endet, so muB nach dieser Anschauung auch 
jeder gewerbIiche Konflikt, wie das in seinem Wesen selbst liegt, seine 
Lasung in einer Verstandigung beider Parteien finden, auch wenn diese 
bloB erzwungen sein solIte. 

Diese letzte Ansicht hatte in ihrer extremsten Fassung eine eigen
tiimliche Erscheinung zur Folge, die gliicklicherweise bisher noch keine 
sehr groBe Verbreitung gefunden hat. Ich spreche hier von den so
genannten "industriellen Allianzen" von Unternehmern und Arbeitern; 
diese Allianzen verfolgen den Zweck, einen bestimmten Industriezweig 
zu monopolisieren und den Konsumenteninteressen gemeinsam 
entgegen zutreten. 

1) Loc. cit. pag. 41. 
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Die Propagierung der industriellen Allianzen in England setzte nach 
Ashleyl) zu Beginn der neunziger Jahre in der Umgegend Birming
hams ein, und zwar geht sie auf die Initiative eines Metallindustriellen 
(des Bettfabrikanten E. J. Smith) zuruck2). 

Die Grundprinzipien des neuen Systems, wie es von E. J. S mi th vcr
treten wurde, bestehen darin, daB zwei starke Untemehmer- und Arbeiter. 
organisationen einen gemeinsamen Verein bilden, und daB die Vertreter, 
die von beiden Organisationen in gleicher Zahl gewahlt werden, die Lohn
satze, sowie die Warenpreise normieren. Hierbei wird von beiden Parteien 
ein Vertrag geschlossen, nach dem kein Arbeiter das Recht hat, bei einem 
andern Untemehmer Arbeit zu nehmen, und keiner von den Unter
nehmem, die den Vertrag unterzeichnet haben, Arbeiter von auBen an
werben darf. Indem so eine Anzahl von Untemehmern einen geheimen 
Ring bildet und den andem Untemehmern die Arbeitskrafte entzieht, 
monopolisieren die erst en die ganze Produktion in ihren Handen und 
treiben auf diese neue Art durch entsprechende Erhtihung der Waren
preise die Mehrwertsrate in die Hohe. Dieses fuhrt wenigstens nominell 
zu einer Erhtihung des Arbeitslohnes. 

In England hat diese neue auf eine Verstandigung zwischen Kapital 
und Arbeit gerichtete Bewegung, soviel mir bekannt ist, keine allzu
groBen Dimensionen angenommen. Nach einer Berechnung von Carter3) 

verfligen samtliche Betriebe des Landes, fUr die das S mi thsche System in 
Betracht kommt, htichstens liber ein Kapital von 1,5 Millionen Pfund 
Sterling. Ashley') bemerkt zwar "every few months some fresh 
combination or others (1) is launchod under his (Smith) auspices", aber 
angeblich in erster Linie in den kleineren Betrieben. Selbst wenn es 
richtig ware, daB die Allianzen so rasch zunehmen, wieAshley dies an
nimmt, wftrde diese Bewegung schon aus dem Grunde kaum in Betracht 
kommen, weil sie nur auf die kleineren Betriebe beschrankt bleibt, und 
do. die kleinen Untemehmen nicht in der Lage sind, die wichtigste Voraus
setzung dieses Systems: die Normierung und die Regulierung der Preise, 
zu erfftllen. Ohne diese verliert das System jeden Sinn und die Be
deutung, die es gewinnen konnte, wenn mit seiner Hilfe eine freic Nor
mierung und Regelung der Preise durchffthrbar ware. 

1) Vgl. W. J. A~hley, Surveys historic and economic, London 1900, 
p. 394 fl. 

2) Zu Beginn der neunziger Jahre ersehienen in der "Economic Review" ein
zelne Notizen von ihm, die er spii.ter gesammelt und zuerst im Jahre 1895 in 
Form einer Kampfschrift veroflentlicht hat, die er vier Jahre spll.ternoch einmal 
unter dem Titel "The New Trades Combination Movement: its Principles, Methods 
and Progress" erscheinen lieB. Das Buch ist mit einer Vorbemerkung der Rev_ 
J. Carter in Oxford Bursar and Pusly house versehen. 

3) V gl. das Vorwort zu dieser Streitschrift von E. J. S mi tho 
') loco cit. p.394. 
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1m Jahre 1900 lenkten die "Allianzen" die Aufmerksamkeit deutscher 
Forscher auf sich, und einer von ihnen, Dr. Robert Liefmann, begab 
sich nach England, um diese Bewegung an Ort und Stelle zu studieren. 
F..iefmann1) wirft in seiner Untersuchung zwei ganz verschiedene Er
scheinungen durcheinander und lii.llt daher den "Allianzen" eine durch
aus falsche Wiirdigung zuteil werden. Der Autor vergleicht die "Alli
anzen" mit der allgemeinen Gewerkschaftspolitik, die darauf gerichtet 
ist, in bestimmten Gegenden Normen fiir den Arbeitslohn aufzustellen 
(rate of wage2)). Zu diesem Zwecke richten die englischen Trade Unions 
schon liingst die Forderung an ihre Mitglieder, keine Stellung bei solchen 
Unternehmern anzunehmen, die die von den Trade Unions aufgestellten 
Minimalforderungen nicht anerkennen wollen. 

In welchem MaBe sich die "Allianzen" als eine der Formen der Unter
nehmerpolitik unserer Zeit von der allgemein ublichen Gewerkschafts
politik unterscheiden, kann man am besten aus verschiedenen Tatsachen 
des amerikanischen Lebens erkennen. 

Hier sind mehrfach FaIle vorgekommen, die ein sehr helles Licht 
auf das Wesen der hier von uns erorterten Erscheinung werfen. 

Wir wollen hier etwas naher auf einzelne von diesen Vorgangen ein
gehen, uber die wir aus der Arbeit R. Bakers Naheres erfahren 
kOnnen ll). 

Ungefahr gegen Ende der neunziger Jahre machte sich unter den 
Kohlentransporteuren (coa.l teamsters) eine starke Bewegung zu
gunsten der Organisation bemerkbar; dank den ungewohnlichen Fahig
keiten und der Energie ihres Fuhrers, A. Young'), besaBen sie um das 
Jahr 1902 bereits eine starke Gewerkschaft (Coal Teamsters' Union of 
Chicago). 

1) Die Allianzen, gemeinsame monopolistische Vereinigungen der Unter
nehmer und Arbeiter in England, siehe Jahrb. fiir Nat.-Ok. u. Stat. III, F. 20 B. 
(1900), S. 433 fI. 

I) Oder The Standard Rate; vgl. AusfiihrIioheres hieriiber findet sich in 
S. and B. Webbs, Industrial Demooracy Ch. V. 

8) R. S. Baker, Capital and Labour Hunt Togehter. Chicago the Victim 
of the New Industrial Conspiracy siehe Mc. Clures Magazine, vol. XXI, Sept. 
1903, Nr.5. 

') Der "Amerioan Federationist" braohte einmal ein Portrii.t von Young, 
unter dem folgendes stand: "A. Young, Head of the Teamster's Inter
national Union. No Labor Leader in Chicago to-day is more powerful for good 
or evil than President Young. In the hands of the teamsters is the reins of industry. 
When he pulls up the city stops short, no coal moves from railroad to boiler
room, no meat from paoking house to butcher, no milk can be deliverred, 
no freight carried, no cab driven; in short, nothing moves. With 40000 close
organized teamsters at his call Mr. Young could tie up every important industry 
in Chicago within forty-eight hours" 
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Die Kohlenhandler beantworteten diesen Schritt der Arbeiter damit, 
daB sie sich gleichfalls organisierten und einen ebenso machtigen Unter
nehmerverband, die Coal teamster Owners Association, griindeten. 
Beide Organisationen erkannten sehr bald die Macht des Gegners 
und schlossen einen Vertrag, nachdem sie die Lohnsatze sowie die Dauer 
der Arbeitszeit festgesetzt und sich iiber die Art der Beilegung der 
KonHikte und iiberhaupt iiber aIle Punkte geeinigt hatten, die sodann in 
einenKollektivvertragzwischen den organisierten Unternehmern und den 
entsprechenden Gewerkschaften aufgenommen werden. In diesem Fall 
aber begniigte man sich hiermit nicht. AuBer diesem offiziellen Vertrag 
wurde zwischen beiden Parteien noch eine gemeinsame V"bereinkunft 
getrofien, auf Grund deren sich die Unternehmer dazu verpflichteten, aus
schlieBlich solche Mitglieder dieser Organisation anzustellen, die ein Zeug
nis dafiir vorzulegen vermochten, daB sie der Gewerkschaft angehorten, 
Die Gewerkschaft ihrerseits iibcrnahm die Garantie dafiir, daB es keinem 
ihrer Mitglieder gestattet sein soUte, eine Stellung in einem Betriebe 
anzunehmen, der nicht zu dem Verbande gehorte. Durch dieses Ab
kommen wurden das Streikbrechertum und ahnliche verwandte Er
scheinungen innerhalb dicser Verbandsgemeinschaft vollig aus der Welt 
geschafft, damit zugleich aber auch jede Konkurrenz sowohl zwischen 
den Arbeitern als auch zwischen den Untcrnehmern. Dieses fiihrte zu 
einem machtigen Monopol mit all seinen gewohnten Folgen, d. h. einer 
Preissteigerung. Der Lohn der Kohlentransportarbeiter stieg um 20 %, 
so daB viele von ihnen 25-30 Dollars pro Woche verdienten. Die Kohlen
preise aber stiegen um 40 %, was einerseits die Folge des gerade da
mals einsetzenden beriihmten Streib in den Antracitkohlenbergwerken 
Chicagos, andererseits aber auch eine Folge des Umstandes war, daB 
der ganze Kohlentransport in den Handen des Verbandes konzentriert 
war. 

Dabei aber blieb es nicht. Zu Beginn des Sommers nahm der 
Verbrauch an Kohle stark ab, was natiirlich zu einer Beschrankung der 
Zahl der Transportarbeiter fiihren muBte. Die Kohle wurde vielfach 
durch Gas ersctzt; da trat der Verband unter dem Vorsitz eines ge
wjssen M. Field, des Fiihrers des Unternehmervereins, zu einer Sitzung 
zusammen. Alle Gasthausbesitzer, Restaurateure, Handler sowie 
samtliche Abnehmer von Gas wurden zu dieser Sitzung eingeladen, 
und hier wurde die Forderung an sie gestellt, im Sommer auf die Be
nutzung von Gas zu verzichten, da ihnen anderenfalls im Winter keine 
Kohle geliefert werden wiirde. Die Kompanie trug einen vollen Sieg 
davon, und der Vertrag wurde unterzeichnet. 

Ein anderes Beispiel. Der Milchhandel und die Milchversorgung 
von Chicago befanden sich in den Handen dreier Organisationen: der 
beiden Unternehmerverbande: Milk Dealers Association und der Milk 
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Shippers Union sowie des Arbeiterverbands - Milk Wagon Drivers 
Union. Zwischen diesen drei Organisationen bestand ein ahnliches Ab
kommen wie das, das wir oben beschrieben haben. 

Um den Arbeitern die Arbeit zu erleichtern, hatte man u. a. die 
Bestimmung getroffen, daB die Milchlieferung nicht zweimal, sondern 
nur einmal taglich stattfinden solIte. Am 5. Juni 1903 wandte sich der 
Sanitatsarzt der Stadt Chicago an diese Organisationen und machte sie 
darauf aufmerksam, daB eine einmalige Milchlieferung wahrend der 
Sommerzeit schadliche Folgen ffir die Gesundheit der armeren Be
volkerungsklassen, besonders aber ffir die der Kinder nach sich ziehe. 
Auf diese Eingabe erfolgte iiberhaupt keine Antwort von Seiten der den 
Ring bildenden Organisationen. Einen Monat darauf konnte man in dem 
Wochen -Bulletin der Chicago Board of Health folgendes lesen: ,,1m 
letzten Viertel des Monats Juni starben 123 Kinder und Personen jugend
lichen Alters. In der vergangenen Woche dagegen fanden 172 Todes
falle statt, was eine Zunahme der Sterblichkeit um 40 % bedeutet; 
die Zahl der an akuten Darmkrankheiten verstorbenen Kinder hat um 
90 % gegeniiber der in der vergangenen Woche zugenommen". Auf 
Grund arztlicher Untersuchungen wurde festgestellt, daB es sogar in 
wohlhabenderen Familien nicht moglich ist, die Milch wahrend der 
heiBen Zeit 36 Stunden lang frisch zu erhalten, trotzdem aber muB sie, 
do. sie nur einma1 am Tage ins Haus geliefert wird, mitunter 60 Stunden 
lang stehen. 

R. Baker fuhrt in seinemobenerwahnten Aufsatze noch verschiedene 
andere Beispiele ffir die Tatigkeit der industriellen Allianzen zwischen 
Unternehmern und Arbeitgebern in Amerika an, aber wir glauben, 
daB die hier erwahnten FaIle vollkommen genugen, um diese neue 
Erscheinungsform des modernen Kapitalismus richtig kennen und 
wfirdigen zu lernen. 

Aus den angefUhrten Tatsachen geht folgendes mit vollstandiger 
Klarheit hervor: Wir haben es hier mit einer besonderen Form der 
Unternehmerpolitik zu tun, die auf dem Gedanken beruht, die Arbeiter
organisationen ffir die Unternehmer zu gewinnen, da diese 
bereits die Hoffnung aufgegeben haben, die organisierten Arbeiter ~m 
offenen Kampfe zu uberwinden. Die Arbeitgeber glauben auf diese 
Weise, sich einen groBeren Teil des Mehrwerts aneignen zu konnen, 
und zwar auf Kosten der Konsumenten, die doch letzten Endes 
nur durch groBe Schichten der Arbeiterbevolkerung reprasentiert 
werden. 

Ala eine Form der Arbeitgeberpolitik haben die Allianzen keine groBe 
Zukunft. Davon hatte sich der Apologet der "neuen Bewegung", 
Liefmann, schon uberzeugen konnen, noch ehe er seine Arbeit niedcr
schrieb. Schon im Jahre 1900 zcrfiel die Allianz in dem von Liefmann 
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so freudig begrfi.Bten Unternehmen von S mi th, und das Unternehmen 
aelbat loste aioh aufl). 

Wie wenig Anhlichkeit das System der industriellen Allianzen 
mit dem System der Kollektivvertrage hat, mit dem es Liefmann 
verweohselt, wie sehr es ihm vielmehr widerspricht - dies werden wir 
aua dem folgenden Kapitel ersehen. 

14. 

Wenn man auch anerkennen muB, da.B GroBbritannien ein Land 
iat, in dem die Beziehungen zwisohen Kapital und Arbeit weit stabiler 
und gefeatigter sind als in anderen Landem, so iat doeh auoh hier der 
Proze.B des "Obergangs vom alten autokratischen Regime zu neuen Formen 
des wirtsohaftliohen Lebens, duroh die die Arbeiterorganisationen 
zur Mitarbeit an der Festsetzung und Normierung der allgemeinen 
Arbeitsverhaltnisse herangezogen werden sollen, noch lange nicht voll
endet. Obwohl die neuen Prinzipien von Tag zu Tag immer mehr 
zur Anerkennung kommen (siehe unten), kommt es doch auch in 
England vor, daB die Unternehmer den Trade Unions feindlich ent
gegentreten. Freilich spielt dieser Kampf der Unternehmer gegen die 
Gewerkschaften heutzutage in Englandkeineswegsdie gleicheRolle wie die 
Scharfmaoherpolitik der deutschen Arbeitgeber, ja in manehen bedeu
tenden Industriezweigen (wie z. B. in der Textilindustrie) ist von einem 
solohen Gegensatze nicht einmal etwas zu spiiren. Sohon 1892 wurde in 
dem Beriohte der Konigl. Kommission, die mit der Untersuchung der 
Lage der arbeitenden Klassen beauftragt war, darauf hingewiesen, 
daB "die Arbeitgeber in ihren Erklarungen vor der Kommission die 
Berechtigung der Trade Unions, fiber die Hohe des Arbeitslohns und die 
Arbeitszeit mitzureden, sowie die Interessen ihrer Mitglieder zu schfitzen, 
in vollem Ma.Be anerkannten und sogar zugestanden, da.B starke Organi
sationen in gewissen Grenzen dazu beitragen, die Beziehungen zwischen 
den Parteienim Wirtschaftsleben zu verbessern"2). "Obrigens muB man 
bemerken, daB diese Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit wahrend 
der letzten Jahre in England - wenigstens in einzelnen Industrie
zweigen, vor allem aber in solohen, die nooh fiber keine starken 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande verffigen - keineswegs besser 
geworden sind, sondern sioh vielleioht sogar nooh zugespitzt haben. 
So z. B. wies im Jahre 1902 das offizielle Organ der Trade Unions darauf 
hin, da.B die Gewerksohaften in England augenblioklioh eine kri-

1) mer den Zusammenbruch mehrerer anderer Untemehmen dieser Art 
berichtet Liefmann selbst in einer Bemerkung des Jahrb. f. Nat.-Ok. u. Stat. III. 
F. 1901, Bd. 22, S. 114 fl. 

2) Royal Commission on Labour 1892, Final Report, p. 33. 
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tische und gefahrliche Zeit durchmachen 1). Und in der Tat, 
wir brauchen uns nur an solche FaIle wie die Mare der Taff Vale Com
pagnie, die Angriffe der Times, den Widerstand gegen das Streikgesetz 
und endlich an das erst vor kurzem erlassene Verbot, die Arbeiter
vertreter im Parlament aus den Mitteln der Trade Unions zu bezahlen, 
zu erinnem, und wir werden mit dem oben erwahnten Organ anerkennen 
miissen, daB ffir den Trade-Unionif:1mus in einer groBen Anzahl von 
Industriezweigen harte Zeiten angebrochen sind. 

Es ist ffir die Politik der Arbeitgeber in England auBerst charak
teristisch, daB dies Vorgehen gegen die organisierten Arbeiter 
sich durchaus auf die Regierungsgewalt stiitzt, der die Unternehmer 
den Schutz ihrer Interessen anvertrauen. Die Bemerkung, die Hodgskin 
schon zu Beginn des XIX. J ahrhunderts gemacht hat, daB sich namlich die 
Untemehmer in ihrem Kampfe mit den Arbeitem mit der Bitte um 
Schutz ihrer Interessen an die Regierung wenden, besteht auch heute 
noch beinahe in vollem Umfange zu Recht. Auch heute bildet die 
konservative Partei mit Balfour an der Spitze die Hauptstiitze der 
Untemehmer in ihrem Kampfe gegen den Trade-Unionismus. Von einer 
selbstandigen groBziigigen Berufsinteressenpolitik der Untemehmer 
kann heute noch nicht emstlich die Rede sein. Es gibt in England nur 
sehr wenige FaIle, wo die Arbeitgeber offen und selbstandig gegen die 
Arbeiterverbande vorgehen. Jedenfalls findet sich in der periodischen 
Presse nur ganz selten ein ahnlicher Fall erwahnt, und doch unterliegt 
es keinem Zweifel, daB derartige Falle dennoch vorkommen. Ein cha
rakteristisches Beispiel fiir ein solches Vorgehen der Untemehmer 
gegen einen Arbeiterverband bietet z. B. folgender Fall: 1m Jahre 1889 
griindeten die Omnibuskutscher in London einen Verband; als die Unter
nehmer davon Kenntnis erhielten, veroffentlichten sie folgende Er
klarung: 

"Wir, die endesunterzeichneten Arbeitgeber, erklaren hiermit: 
da unsere Untemehmen nicht zu den Betrieben geharen, die 
organisierte Arbeiter beschiiftigen (ours not being Society Shops), 
werden wir yom 3. August 1889 ab keinen Arbeiter mehr anstellen, 
der Mitglied des Kutscherverbandes (Bass Dressers Trade Union) 
ist." Diese Erklarung war von 9 Omnibusbesitzem unterschrieben2). 

1) Vgl. 13-th Quarterly Report of the Gen. Fed. of T. U. Sept. 1902, S.16. 
') Ich entnehme dies en Fall einem Flugblatt, das ich in einer Sammlung 

von Streitschriften und Ausschnitten in der BibIiothek School of Economics 
and Political Science zu London fand. In dies em Flugblatte wird femer gesagt, 
die Mitglieder des Verbandes hatten, da sie keine Mittel mehr besaBen, urn den 
Kampf mit den Untemehmem fortzusetzen, den BeschluB gefaBt, ein besonderes 
Untemehmen auf genossenschaftlicher Grundlage zu griinden, und sich zu diesem 
:Behufe lJ,n die Geeellschaft um Unterstiitzung gewandt. 
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Wie wir jedoch schon oben bemerkt haben, kommen solche FaIle 
eines selbstii,ndigen offenen Vorgehens der Unternehmer gegen die Trade 
Unions in England nur ii.uBerst selten vor, jedenfalls aber sind sie 
durchaus nicht charakteristisch fiir die moderne Politik der englischen 
Arbeitgeber. In dieser Beziehung ist eine andere Form einer indirekten 
Bekampfung des immer mehr erstarkenden Trade-Unionismus von weit 
groBerer Bedeutung. Wir meinen hier jene Art der Arbeiterpolitik, 
die unter dem Namen einer Bcwegung zugunsten der Freiheit der 
Arbeit - Free Labour Movement - bekannt ist. 

Die ersten Anfiinge dieser Bewegung liegen ungefahr 20 Jahre 
zuriick, und zwar ist sie im Schiffahrts - und Transportwesen 
entsprungen. Gleich nach Beendigung des beriihmten Londoner 
Dockarbeiterstreiks vom Jahre 1889, als die ersten Matrosen-, 
Dock- \Ind Werftarbeiterorganisationen entstanden (National Amal
gamated Sailers and Firemens Union), d. h. im August 1889, beriefen 
die Reeder eine Versammlung ein, und diese faBte den BeschluB, dem 
"neuen" Trade-Unionismus mit vereinten Kraften entgegenzutreten1). 

Trotzder lebhaftenZwistigkeiten und der Konkurrenz unter den einzelnen 
Reedern gelang es diesen doch, als Gegengewicht gegen die neuge
griindete Trade-Union eine eigene Unternehmerorganisation: die auch 
heute noch existierende ReederfOderation (The Shipping Federation)2), 
ins Leben zu rufen. 

Die neugegriindete Organisation hatte den Zweck, sich von der 
"Tyrannei" des Trade-Unionismus zu befreien. ·Zu diesem Behufe 
griindete sie einen eigenen Arbeitsnachweis, ohne dessen Vermittlung 
kein Mitglied der FOderation, d. h. kein Reeder einenArbeiter anwerben 
durfte. Um eine Gewahr zu haben, daB ein Arbeiter den Arbeitsnachweis 
in Anspruch genommen hatte, wurde ein besonderes System von Personal
karten oder richtiger von Zetteln mit besonderen Vermerken iiber die 
Fiihrung des Arbeiters und iiber den Ort, wo er friiher gedient hatte, 
eingefiihrt3). Laut den Satzungen darf die FOderation bei der Ein
stellung von Arbeitern keinen Unterschied zwischen organisierten und 
unorganisierten Arbeitern machen, aber man kann sich leicht vorstellen, 
wie dieses Prinzip de facto eingehalten wird 4). Jedenfalls gilt die 
"Shipping Federation" nach dem Urteil von Personen, die an der Spitze 

1) Uber die Prinzipien des "New Unionism" vgl. S. and B. Webbs Werk 
"The History of Trade Unionism", ch. VII. 

I) Vgl. The Shipmasters Manual of Information issued by the Shipping 
Federation, p. 12. 

3) Ausfiihrlicheres iiber dieses Kartensystem (Ticket-System) vgl. in dem 
oben erwahnten Manual, S. 13 ff. 

') In demselben Manual finden wir eine ausfiihrliche Beschreibung der 
Politik, die die Foderation gegen die Trade Unions befolgt; diese haben sich 
iibrigens mit einer scharfen Kritik gegen das Kartensystem gewendet. 
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des englischen Trade-Unionismus stehen, fiir eine der schlimmsten 
Scharfmacherorganisationen Englands 1). 

Das Vorgehen der organisierten Reeder gegen den Trade-Unionismus 
land bald auch in anderen Industriezweigen Nachahmung. 1m Jahre 
1895 trat ein gewisser St. Ransome, ein Vertreter der Unter
nehmerinteressen ffir diese Politik ein und forderte die Unter
nehmer in seiner Streitschrift "Modern Labour" zu gemein
samem Vorgehen zugunsten der Freiheit der Arbeit (Free Labours 
Movement) nach der Art der "Shipping Federation" auf. Nach der 
Ansicht des Verfassers dieser Streitschrift beginnt die Politik der Arbeit
geber in England neue Bahnen einzuschlagen. Die Unternehmer er
warteten nichts mehr von der Selbsthilfe durch Griindung besonderer 
Fonds zur Entschiidigung bei Arbeitseinstcllungen und seien daher 
angeblich entschlossen, das ffir den Kampf gegen die Arbeiter ge
sammelte Geld dazu zu verwenden, um alle Arbeiter, die noch keiner 
Trade Union angehOren, durch Griindung von Wohlfahrtseinrichtun
gen oder von Instituten wohltatigen Charakters auf ihre Seite zu 
ziehen2). Zum Beweis hierffir weist Ransome auf die "Shipping 
Federation" hin, die in der Absicht, die Wirkungen der Trade-Unions
Politik abzuschwachen, bereits einen recht soliden Fonds zwecks 
Grundung einer ganzen Reihe von Institutionen angehiiuft habe, durch 
die die Arbeiter, die keiner Gewerkschaft angehOren, auf die Seite der 
Unternehmer hiniibergezogen werden sollen. 

Wenn wir aucft fiber diese Seite der Arbeitgeberpolitik in England 
gegenwartig so gut wie gar nichts erfahren, so dfirfen wir annehmen, 
daB die Propaganda Ransomes und seiner Gcsinnungsgenossen 
doch nicht gauzlich ohne Wirkung geblieben ist. Wenn das Free Labours 
Movement auch nicht gerade von groBer Bedeutung ffir die wirtschaft
lichen Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit in England geworden ist, 
so sind doch immer wieder einzelne Versuche in dieser Richtung ge
macht worden, wie das auch heute noch der Fall ist. Eine der altesten 
Organisationen dieser Art ist "The National Free Labours Association", 
die bereits 18 Jahre existiert8). Es ist ziemlich schwer, sich nach den 

1) Es ist mir nicht gelungen, genauere und bestimmtere Daten iiber die 
gegen den Trade-Unionismus gerichtete Tii.tigkeit der Foderation zu ermitteln, 
obwohl ich mich personlich an den Sekretii.r der FOderation Mr. Mich. Brett 
gewandt habe, der mir das ganze fum zur Verfiigung stehende Material in freund
lichster Weise iiberlieB. Die darin enthaltenen praktischen Angaben und Zahlen 
waren jedoch auBerst diirftig. 

2) St. Ransome, Modern Labour. A Review of the Labour Question, 
London (1895), p. 98 u. ff. 
• 3) Diese Assoziation gibtkleine Blii.tter(I/320) unter dem Titel "Free Labours 
Leafieteer and Industrial Review" heraus. In oinem der letzten dioser Blii.tter finden 
wir unter der Rubrik: "Facts" folgende Zahlendaten iiber die Ta.tigkeit deB Ver-
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wenig en Aufsatzen, die in Fachzeitschriften zerstreut sind, sowie 
nach den uns zur Verfugung stehenden Flugblattern (leaflets) ein 
Bild von del' wahren Physiognomie dieser Organisation zu machen. 
Sie selbst halt sich fur die "erste" Organisation (wobei es unbekannt 
bleibt, ob sie dem Ursprung nach oder dem Umfang ihrer Tatigkeit 
nach die erste ist; moglicherweise ist sie es sowohl in del' einen wie in 
del' anderen Beziehung). Sie sucht sich auf die Partei del' Konser
vativen zu stutzen und steht in unversohnlicher Opposition 
(uncompromising opposition) zur Trade-Unionisten-Politik (to Trade 
Union tyrannical regulations). Es ist ihr Hauptziel, dem Arbeiter samt
liche Rechte zu sichern, die ihm als freien Arbeitnehmer (as a free 
exehanger) zustehen! 

Etwas deutIicher geht del' Charakter dieser Arbeitgeber
politik aus den Satzungen einer andern, ahnlichen Organisation, 
"The Labour Protection Association", her vol' , die im Jahre 1897 
auf Initiative mehrerer bedeutender Industrieller, des Vertreters del' 
Empioyers Federation of Engineering Associations, des Geschafts
fuhrers del' Shipping Federation u. a., gegrundet wurde. Das Ziel der 
Organisation wird folgendermaBen definiert: 

1. Die Association hat die Aufgabe, dafur Sorge zu tragen, daB die 
bestehenden Gesetze in vollem MaBe und systematisch auf die nieht
organisierten Arbeiter (Non Unionists) angewandt werden, sowie ferner, 
wenn dies notig sein sollte, auf eine Erweiterung der Gesetzgebung 
hinzuarbeiten. 

2. Sie hat aIle Streiks aufmerksam zu verfolgen und fur eine piinkt
liehe Anwendtmg del' Gesetze bei allen Konflikten zwischen Arbeit
gebel'll und Al'beitnehmern einzutreten. 

3. Es ist ihre Pflicht, jeder Gesetzesvorlage entgegenzutreten, 

bandes. Der Verband besteht 18 Jahre lang. Die Zahl seiner Mitglieder betragt 
gegenwartig gegen 748000. In der Abteilung fiir Auskiinfte laufen taglich 
50-250 Anfragen ein. An den Arbeitsnachweis wenden sich taglich 100 bis 
350 Arbeiter. Wahrend der letzten 10 Jahre wurden 130688 geschulte Techniker 
angestellt, die Gesamtausgaben fiir die Vergiitung der Reisekosten betrugen wahrend 
dieser Periode 16472 Pfund Sterling. In der Rubrik: Bekampfung der Streiks 
lesen wir: wahrend 18 Jahren wurden 650 unbercchtigte Streiks vereitelt. In 
der Rubrik: Presse heiBt es: den englischen Lesem wurden 50 Millionen 
Aufsatze, Versammlungs- und KongreBberichte (?) usw. in Zeitungen, 
Journalcn, in 'Form von Broschiiren, Flugblattern, durch die "Free Labour 
Gazette" und die "Free Labour Press" zuganglich gemacht. (Trotz all meiner Be
miihungen konnte ich mir in England weder das eine noch das andere Blatt ver
schaffen.) DasErgebnis dieserTatigkeit ist nach dem Berichte folgendes: "Weniger 
Ungesetzlichkeiten und Gewalttatigkeiten, ein graBeres Einvemehmen zwischen 
Unternehmern und Arbeitern, ein graBerer Friede im Wirtschaftsleben (The Free 
Labour Leafieteer, June 1910). Es ist jedoch die Frage, wie weit die hier mit
geteilten Daten der Wirklichkeit entsprechen. 
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die den Handel und die Industrie GroBbritanniens zu schadigen ge
eignet ist, und endlich 

4. ist die Verwirklichung der hier vorgezeichneten Ziele durch 
gemeinsame Tatigkeit der Verbandsmitglieder anzustreben 1). 

Aus folgender Darstellung konnen wir uns eine bestimmtere Vor
stellung von der Tatigkeit dieses Vereins roachen: 

"Die Tatigkeit der Association war in erster Linie auf den Schutz 
ihrer Mitglied~r bei Konflikten gerichtet. Es wurde fUr die personliche 
Sicherheit, fur den Schutz ihres Eigentums und die Rechte ihrer Arbeiter 
Sorge getragen, um diesen die Moglichkeit zu geben, sich erfolgreich 
der Tyrannei der Gewerkschaften zu erwehren. Die Association verfugte 
fiber einige hundert erfahrene Manner, die fruher in der Armee, 
in der Flotte und bei der Polizei gedient hatten und die, wenn die 
Association ihrer bedurfte, zu gewissen Dienstleistungen verpflichtet 
waren. Wahrend des groBen Streiks der Techniker vom Jahre 1897 
warb die Association eine besondere Privatpolizei zum Schutze mehrerer 
groBerer Unternehmer in London und in der Provinz an, damit diese 
ihre Betriebe weiter in Gang halten und den Streikposten wirksam 
entgegentreten konnten. Die Association nahm gieich nach ihrer 
Grundung aktiven Anteil an vielen Streiks und war den Arbeitgebern 
bei der Anwerbung von Arbeitskraften, die die Streikenden ersetzen 
sollten, sowie beim Schutze der neuangestellten Arbeiter gegen die An~ 
griffe und Gewalttatigkeiten der Streikenden behilflich. Besonders 
erfolgreich war die Tatigkeit der Association in dieser Richtung wahrend 
des groBen Kohlenarbeiterstreiks vom Jahre 1903 in den Kohlen
gruben Deneby und Cadeby. Die Kohlenbergwerke lagen 6 Monate still, 
teils weil wahrend dieser Zeit Unterhandlungen zwischen beiden Parteien 
schwebten, teils infolge gesetzwidriger Anordnungen des Kohlenarbeiter
verbands. Wahrend dieser ganzen Zeit wohnten die streikenden Arbeiter 
in Wohnungen, die der Kompagnie der Kohlenbergwerksbesitzer ge
bOrten. Um nun dem Konflikt, der sich in die Lange zog, mit einem 
Schlage ein Ende zu machen, wurde auf Anraten der Association 
der BeschIuG gefaBt, neue und zwar nichtorganisierte Arbeiter fur die 
Kohlengruben anzuwerben, wobei die Association den Unternehmem 
behilflich sein wollte. Die gesamte der Association zur Verfugung stehende 
Schutzwache und eine groBe Anzahl von bewaffneten Reservisten 
besetzten die Gegend; die neuen Arbeiter wurden sofort bei ihrem Ein
treffen schon auf der Station von den Wachen empfangen und gegen 
Angriffe der Streikenden in Schutz genommen. Die Schwierigkeit, 

1) "The Labour Protection Association", ein Flug blatt, das vom 31. Dez.1906 
datiert ist, das einzige vorhandene gedruckte Dokument, das mir vom Sekretar 
der Association Mr. F. Millar in freundlicher Weise zur Verfiigung gestellt 
wurde. 
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die damit zusammenhing, daB die Arbeiterwohnungen noch im Besitze 
der Streikenden waren, wurde von den Kohlengrubenbesitzern sofort 
dadurch beseitigt, daB diese die Streikenden aufforderten, die Hauser 
umgehend zu raumen, worauf die neueintrefienden Arbeiter und ihre 
Familien in ihnen untergebracht wurden. In ganz kurzer Zeit waren die 
Betriebe wieder in vollem Gange, und dem Streik ward auf diese Weise 
ein Ende gemaeht" 1). 

Die Zeit, wahrend der sich die Association in dieser Weise betatigte, 
gehOrt jedoch bereits der Vergangenheit an. Wahrend der letzten drei 
Jahre (bis zum Jahre 1905) wurde die Hilfe der Association nur wenig 
in Anspruch genommen. Die Association erklart dies dadurch, daB 
durch das Urteil des Obergerichts der Lords in der Tafi-Vale-Afl'are 
der agressiven Politik der Trade Unions auf lange Zeit ein Ende gemacht 
und daB infolgedessen eine friedliche Epoche im wirtschaftlichen Leben 
angebrochen sei. Dagegen durfe man fur die nachste Zeit erwarten, 
daB die Association wieder haufiger in Tatigkeit treten werde, da die 
Regierung den Trade Unions viel Entgegenkommen gezeigt und 
ein Gesetz geschafien habe, das der Erkliirung von Streiks keinerlei 
Hindernisse mehr in den Weg lege. 

"Die notwendige und nutzliche Arbeit, die die Association geleistet 
hat, muB fur sich selbst und in den Augen jedes Unternehmers zu 
ihren Gunsten sprechen. Es ist die erste Aufgabe der Association, 
fur die Freiheit des Arbeiters einzutreten und ihn gegen die Vergewal
tigungen durch eine organisierte Minderheit zu schutzen. Die Association 
rechnet auf die Unterstutzung aller derer, denen diese Bestrebungen 
sympatisch sind" 2). 

"Ober die Tatigkeit dieser Association wahrend der letzten vier Jahre 
ist uns nichts bekannt. 

AuBer den oben angefuhrten "Free - Labour" - Organisation en 
gibt es noch eine besondere Organisation fur die nordlichen Grafschaften 
Englands, die sich die Arbeitsvermittlung fur die nichtorganisierten 
Arbeiter zum Ziele gesetzt hat. Es ist dieses die "Lancashire and 
Midlands Non Unionist Association". Diese Association wurde im Jahre 
1906 gegrundet; ihre Tatigkeit ist ofientlich, und sie publiziert sogar 
alljahrlich einen Rechenschaftsbericht. In einem Prospekt, der von ihr 
verbreitet wurde, wird auf die allgemeinen Grundsatze hingewiesen, 
von denen sich die Association bei ihrer vermittelnden Tatigkeit leiten 
HU3t 3). Sie geht davon aUG, daB die organisierten wie die unorganisierten 

1) Wir zitieren nach der oben angefiihrten QueUe. 
2) Ibidem. 
3) Dieser "Prospectus" mit dem vielsagenden Motto "Magna est veritas 

et praevalebit" wurde mir von dem Sekretar der Association (Mr. Ritson) freund
lichst zugesandt. 
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Arbeiter die "gleichen Rechte" hatten. Der Unternehmer hatte da.s 
Recht, jeden Arbeiter nach Belieben anzustellen, sein Unternehmen 

• nach seinem personlichen Gutdiinken zu leiten und keine Eingriffe von 
Seiten unbeteiligter Instanzen zu dulden. Indem die Association den 
"Trade-Unions·Sozialisten" und den "antikapitalistischen" Parteien 
im allgemeinen entgegentritt, ist sie stets bereit, solche Unternehmer zu 
unterstutzen, die ungerechterweise unter der Politik der ersteren zu leiden 
haben; sie ist daher bemiiht, Arbeitskrafte anzuwerben, die die Strei
kenden ersetzen Mnnen. Zu diesem Zwecke bedient sich die Association 
eines besonderen Systems der Registrierung aller Arbeitsuchenden 1). 

Nach dem letzten Bericht zu urteilen, hat die Association in der 
jiingsten Zeit nur eine geringe Tatigkeit entfaltet. 1m Jahre 1908 
hat sie im ganzen 350 Arbeitern Arbeit nachgewiesen 2). Aus demselben 
Berichte geht auch hervor, daB die Tatigkeit der Association einen 
anderen Charakter anzunehmen beginnt. So wird darauf hingewiesen, 
daB man sich fast nur wahrend eines KonHikts an die Association 
wcndet, um mit ihrer Hilfe Arbeitskrafte zum Ersatze ffir die Streikenden 
anzuwerben, daB die Association sich jedoch in vielen Fallen genotigt 
sieht, solche Aufforderungen abschlagig zu beantworten, da sie keine 
"Streikabwehrorganisation" (a mere strikefighting organisation) sei, 
der sich die englischen Arbeitgeber wahrend eines Streiks bedicnen. 
Die Association wolle die Rolle eines unparteiischen Vermittlcrs spielen, 
und daher vertrete sie neben dem Prinzip "der individuellen 
Freiheit" auch die Forderung, daB es besondere Vermittlungsorgane 
geben musse, mit deren Hilie gewerbliche Konflikte in friedlicher Weise 
beigelegt werden konnen 3). 

So sehen wir, daB selbst die Scharfmacher unter den Arbeit
gebern, in Deutschland wie in England, das Recht der Arbeiter auf 
Anerkennung ihrer Organisationen nicht ganzlich ignorieren konnen 
und die N otwendigkeit einer gemeinsamen Beratung und Erwagung der 
Umstande, die zu Konflikten zwischen den Interessen des Kapitals 
und der Arbeit fiihren, anerkennen miissen. 

Die N otwendigkeit derartiger gemeinsamer Beratungen und Unter
handlungen wahrend eines KonHikts findet gegenwartig ihren Ausdruck 
in der Schaffung und Einrichtung besonderer Organe, die den Zweck 
haben, zwischen den kampfenden Parteien zu vermitteln. 

Dieser Frage ist der letzte Teil unserer Untersuchung gewidmet. 

1) Prospectus. 
2) Fourth Annual Report, 28 th April 1909. 
3) Ibid. In dem schon friiher erwii.hnten Offic. Directory of Industrial Asso

ciation usw. wird auller den oben erwii.hnten drei Free· Labour Organisationen 
in der Rubrik "Free Labour Associations" auch noch eine andere Association dieser 
Art, die Southampton Free Labour Association, angefiihrt, iiber die mir jedoch 
keine Material zur Verfiigung stand. 



Fiinftes Kapitel. 

Schieds- und Schlichtungswesen bei gewerb
lichen Konflikten. 

1. Die zwei grundlegenden Prinzipien der Vermittelung hei gewerblichen 
Konflikten und die auf ihnen beruhende Einteilung der Hauptformen des Schieds
und Schlichtungswesens sowie seiner Organe. 2. Die Conseils de Prud'hommes 
und das Gewerbegericht als Formen der offiziellen freiwilligen Schiedsgerichts
barkeit. 3. Die Geschichte der sich auf Vermittelung bei gewerblichen Kon
flikten beziehenden Gesetzgebung in England. 4. Private Vermittelung bei ge
werblichen Konflikten in GroBbritannien. 5. Die gesetzliche Normierung des 
Arbeitslohnes in Victoria. 6. Die Stellung der Neuseelii.ndischen Gesetzgebung 
zur Frage der obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit. 7. Die obligatorische Priifung 
gewerblicher Konflikte in Canada. 8. Der Kollektivvertrag und der "konstitutionelle 
Industrialismus". 

Wir haben oben die beiden heute herrschenden Grundanschauungen 
iiber die gewerblichen Konflikte, die individualistische und die sozialis
tische kennen gelernt. Diese beiden Anschauungen beruhen zwar auf 
zwei vollig verschiedenen Voraussetzungen; sie treffen jedoch darin 
zusammen, daB nach ihnen die gewerblichen Konflikte keine Er
scheinungen sui generis darsteUen, sondern gemaB den mit diesen An
schauungen in Zusammenhang stehenden ideologischen Konstruktionen 
von bestimmten Erscheinungen aUgemeineren und primaren Charakters 
abhangen. Nach der individualistischen Anschauung ist der Konflikt 
zwischen den Interessen der Arbeiter und denen der Unternehmer 
nichts anderes als ein besonderer Ausdruck ffir eine weit allgemeinere 
Tatsache, namlich fiir den Interessenkonflikt beim Kauf und Verkauf 
(Angebot und Nachfrage). Nach der sozialistischen Anschauung ist der 
sich in der Gegenwart abspielende Kampf zwischen Arbeit und Kapital 
nur der Ausdruck fiir eine andere fundamentalere Tatsache, den un
aufhorlichen Kampf der sozialen Klassen. 

Hieraus ergeben sich zwei vollig verschiedene Kriterien ffir die 
Wurdigung der verschiedenen Mittel und Methoden zur Beilegung 
gewerblicher Konflikte. Nach der individualistischen Anschauung liegt 
der Sinn der Konflikte einzig und aUein in ihrem unmittelbaren Re
sultat, und in ihren nachstliegenden Folgen, namlich in der Schaffung 
moglichst giiustiger Bedingungen fur die Mietung der Ar beitskraft in einem 
gegebenen Zeitpunkt. Dies wird am besten durch einen Kollektivvertrag 
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zwischen den organisierten Arbeitem und den organisierten Unter
nehmem erreicht. Das Bestehen einer Organisation auf beiden Seiten 
bildet schon eine Garantie dafiir, daB ein solches Ubereinkommen 
nicht durch die Willkiir des einzelnen umgestoBen oder verletzt werden 
kann. Auf diese Weise muB sich die absolute Gewalt der Unternehmer, 
wie sie friiher bestand, gewisse Einschrankungen, eine Regelung und 
Bindung durch den vom Untemehmer selbst unterschriebenen Vertrag 
gefallen lassen 1). 

GemaB der sozialistischen Anschauung stellt sich die Frage nach der 
Beilegung gewerblicher KonHikte vollig anders dar. Nach dieser Ansicht 
stroben die modemen gewerblichen KonHikte demselben Endziel zu, wie 
die sozialen Klassenkampfe, d. h. sie zielen auf die Errichtung einer sozi
alon Gesellschaftsordnung, in der es iiberhaupt keinenKlassenkampf mehr 
geben wird. Dieses Ziel wird erreicht durch eine Starkung der Position 
des Proletariats. Damit zugleich ist aber auch die Frage nach dem Wert 
aller Mittel und Methoden zur Beilegung gewerblicher KonHikte ent· 
schieden. Soweit eine Methode der Beilegung gewerblicher KonHikte 
zur Starkung der Position dcs Proletariats beitragt, hat sie positiven 
Wert. Diese relative Bedeutung, die der Frage nach den Mitteln und 
Wegen zur Beilegung der sich in der heutigen Gesellschaft abspielenden 
KonHikte zwischen Kapital und Arbeit nach der sozialistischen An· 
schauung zukommt, hatte zur Folge, daB in den Landem, in denen die 
sozialistische Auffassung von den gewerblichen KonHikten die Kopfe 
der organisierten Arbeiter beherrscht, die a.uf Vermittlung bei gewerb
lichen KonHikten gerichtete Bewegung keine so groBe Ausdehnung 
erlangt hat, wie in den Landero, in denen die individua.listische An
schauung unter den Arbeitem vorherrscht. In dieser Beziehung hat die 
Frage nach den Mitteln zur Beilegung gewerblicher KonHikte in der 
angelsachsischen Welt und zwar sowohl in England wie in dessen Kolo
nien ihren pragnantesten Ausdruck gefunden. In diesen Landem gibt 
es ein ganzes kompliziertes System der Vermittelung bei gewerblichen 
KonHikten, das nicht nur den Zweck hat, offene KonHikte zwischen 
den Arbeitem und Kapitalisten beizulegen, eine rationelle Losung fiir 
den KonHikt zu finden, sondem ihn zu verhiiten und es iiberhaupt nicht 
dazu kommen zu lassen, daB solche KonHikte entstehen. Freilich sind 
die hierher gehOrigen Versuche noch ziemlich weit von ihrer restlosen 
Verwirklichung entfernt, und die groBe Zahl und die Mannigfaltigkeit 
dieser Versuche deuten noch auf ihren provisorischen und sozusagen 
experimentellen Charakter hin. Trotzdem aber haben einzelne Formen 

1) Fiir diese neue im Entstehen begriffene Form der industriellen Organisation 
hat man den Namen der konstitutionellen Fabrik zu prii.gen versucht. Vgl. 
H. Freese, Das konstitutionelle System im Fabrikbetriebe, Gotha 1905; H. Koch, 
Konstitutionelle Betriebsverfassung (Soziale Kultur N. F., 26. Jahrg., Juli 1906). 
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der Vermittclung bci gcwerblichen Konflikten bereits einen stabileren 
Charakter angenommen; wir konncn sie dahcr als die Grundlage fUr ein 
kunftiges rationeIlcres System dcr Beilcgung von Intcl'essenkonflikten 
zwischen Arbeit und Kapital ansehen. 

1. 
Wenn wir aIle die zahlreiehcn Formen derVcrmittelung bei gewel'b. 

lichen Konflikten ins Auge fassen, die zur Beilegung del' wirtsehaftliehen 
Kampfe und Gegensatze berufen sind, so finden wir, daB sie sieh auf 
zwei grundlegende Kategorien odor Prinzipien: das Prinzip der Eini· 
gung odeI' Verstandigung und das Prinzip del' Sehiedsgeriehtsbarkeit 
zuriiekfuhren lassen. Diese beiden Prinzipien finden gegenwartig ihren 
bestimmtesten Ausdruek in don sogenannten Board of Conoili~,tion 

(Einigungsamtern) und Court of Arbitration (Sehiedsgeriehten), wie sie 
in England existieren. Die beiden Termini "Conoiliation" und "Arbi. 
tration" werden freilieh heute nooh haufig mitoinander verweehselt, 
und die unterseheidenden Merkmale jeder diesel' Kategorien sind bisher 
nieht nur im praktisehen Leben, sondern aueh in del' Theorie noeh un
genugend dcfiniert und umgrenzt 1). 

Del' fundamcntalc Untersehied zwischen den beiden oben erwahnten 
Prinzipien und den auf ihncn beruhenden Organen des Sehieds· und 
Sehliehtungswesons bcsteht keineswegs in del' auBeren Organisation 
odeI' in del' Form, in del' diese Prinzipien zum Ausdruek kommen. 
Ihrer auBeren Organisation naeh konnen beidc Formen del' Vel'
mittelung bei gewerblichen Konflikten, die Einigungsamter wie die 
Sehiedsgeriehte, wie wir das noeh genauer sehen werden, groBe 
Ahnliehkeit miteinander haben. Del' fundamentale Untersehied beider 
Prinzipien liegt in dem Charakter und in dem Sinn del' end· 
giiltigen Entscheidung, dureh die del' gewerbliehc Konflikt bei· 
gelegt wird. 

Eine solehe Entseheidung kann entweder im Urteil einer unpartei. 
is chen Personlichkeit, deren Autoritat die Parteien ancrkennen, odeI' in 
einem Vertrag, del' von den streitenden Parteien auf Grund gegenseitigen 
Dbereinkommens gesehlossen wird, vorliegen. Fur das eigentliehe Wosen 
des hier geltend gomachten Untersehiedes ist os voIlig gleichgii.ltig, ob 
die Entscheidung odeI' das Urteil von einer Person odeI' von mehreren 
Personlichkeitcn, die die streitenden Parteien aus ihrer Mitte wahlen, 

1) Uber die bestandige Verwechselung beider Termini klagen besonders 
S. and B. Webb (Ind. Dem. p. 223), die iibrigens dieser Verwechselung mitunter 
selbst zum Opfer fallen. In England macht sich diese Verwechselung besonders 
in der Praxis und in den Satzungen der der Vermittelung bei gewerblichen ICon· 
flikten dienenden Organe bemerkbar. V gl. dic Sammlung dieser Statuten in 
der offiziellen Quelle "Report on Rules of Voluntary Conciliation and Arbitration 
Boards and Joint Commitees" P. P. Cd. 3788, 1907. 

Scbwittau. 
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oder endlich von solchen Personen ausgeht, die nicht zu dem betreffenden 
Gewerbe oder uberhaupt nicht zu den industriellen Kreisen geh6ren. 
Auch ist es gleichgUltig, ob die interessierten Parteien an der Prufung 
der Frage beteiligt sind oder nicht. Dies alles sind Fragen der auBeren 
Organisation und der Taktik. Der eigentliche Unterschied liegt viel
mehr darin, ob sich die interessierten Parteien einem fremden Urteils
spruch fugen oder ob sie sich durch eine eigene Willenserklarung binden. 
1m ersten FaIle haben wir es mit dem Prinzip der Schiedsgerichtsbarkeit, 
im zweiten mit dem Prinzip der Einigung oder Verstandigung zu tun 1). 

Diese fundament ale Unterscheidung beider Prinzipien der Ver
mittelung bei den gewerblichen Konflikten der Gegenwart hat ferner 
eine Unterscheidung der Funktionen und der Aufgaben zur Folge, die 
den vermittelnden Organ en bei ihrer Tatigkeit erwachsen. So hangt 
vor allem die Form eines solchen Organs von dem Charakter des be
stehenden oder im Entstehen begriffenen Konfliktes abo Gewerb
liche Konflikte Mnnen, wie wir schon oben gezeigt haben, entweder 
aus einer verschiedenen Auffassung des fur einen bestimmten Zeitpunkt 
geltenden Vertrags zwischen Arbeitern und Unternehmern oder aus 
den veranderten Umstanden und Verhaltnissen entstehen. Schon gleich 
nach AbschluB des Vertrages k6nnen sich solche Umstande geltend 
machen, auf die man vorher beimAbschluB des Vertragesnichtgeachtet 
hatte, die von beiden Parteien verschieden beurteilt werden und die 
den geltenden Vertrag in seinen Wirkungen modifizieren oder zu 

1) Da die fundamentalen Prinzipien der verschiedenen modernen Formen 
derVermittelung bei gewerblichenKonflikten nicht genau und streng genug unter
schieden werden, begegnen wir sowohl in der Theorie wie in der Praxis ha.ufig 
einer dreigliedrigen Klassifikation der heute bestehenden Organe des Schleds
und Schlichtungswesens bei gewerblichen Konflikten. Besonders charakteristisch 
ist in dieser Beziehung die Einteilung dieser Organe, wie sie in dem Bericht der 
Kgl. Kommission vom Jahre 1892-1894 vollzogen wird. Dort werden drei grnnd
legende Arten von Organen unterschieden, die der Vermittelung bei gewerblichen 
Konflikten dienen: die Arbitration, die Joint Boards of Conciliation and Arbi
tration und die Boards of Mediation. Aus der Definition der Conciliation und 
Mediation, wie sie im Bericht aufgestellt wird, geht hervor, daB zwischen 
diesen beiden Prinzipien gar kein wesentlicher Unterschied besteht, Bofern es sich 
na.mlich um die Vermittelung und nicht einfach um die Art der Beilegung von 
Konflikten handelt. Unter Conciliation versteht der Bericht die unmittelbare 
Beilegung der Konflikte auf Grund einer gemeinsamen Beratung und Versta.ndigung 
der unmittelbar interessierten Parteien, aber der Bericht geht noch weiter und 
zieht auBer den am Konflikt beteiligten Parteien auch noch die Ta.tigkeit der 
Vertreter beider Parteien in den Begriff Conciliation hinein. In diesem 
Falle aber haben wir es schon mit einer bestimmten Form der Vermittelung zu 
tun, und damit verliert der im Bericht aufgestellte Unterschied zwischen Con
ciliation und Mediation seinen Sinn. (V gl. Fifth and Final Report of the Royal 
Commission on Labour, part I, p. 48 u. ff.) Dieselbe dreigliedrige Klassifikation 
wird auch von D. Knoop in seiner Monographie "Industrial Conciliation and 
Arbitration" 1905, S. 25 angenommen. 
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beeintrachtigen drohen. Solche Falle kamen besonders in den 
ersten Entwickelungsstadicn der GroBindustrie haufig vor. Die "in
dustrielle Revolution", die durch den technischen Fortschritt auf dem 
Gebiet der Erfindungen und Entdeckungen immer mehr beschleunigt 
wurde, brachte taglich neue Faktoren und Umstande ans Licht, die man 
nur schwer oder uberhaupt nicht voraussehen konnte. Die sich hieraus 
crgebenden Konfiikte gaben zuerst den AulaB zur Schaffung von be-
80nderen der Vermittclung dienenden Organen in Form sogenannter 
Gewerbegerichte, die in Frankreich den Namen "Conseils de Prud' 
hommes" (Gerichte der Saehverstandigen) erhielten. 

Sofern diese Konfiikte nieht auf Grund des Prinzips der Verstandi
gung beigelegt werden konnen, wird das Prinzip der autoritativen oder 
sehiedsriehterliehen Entseheidung auf sie angewandt, und in dem MaBe, 
als mit dem Vorkommen solcher Konfiikte gerechnet werden kann und 
muB, wird auch die Tatigkeit vermittelnder Organe in Form von Sehieds
geriehten zur Notwendigkeit. Da jedoeh derKampf zwischen Kapital und 
Arbeit gegenwartig noeh viele andere Formen annimmt und sieh nieht 
in Konfiikten del' oben beschriebenen Art ersehOpft, drangen das Leben 
und die Tatsachen mit immer groBerer Energie auf die Schaffung 
anderer Formen der Vermittlung bei gewerblichen Konflikten hin. 

AuBer den Meinungsvcrschiedenheiten, die durch eine verschieden
artige Auffassung des geltenden Vertrages entstehen, gibt es noch andere 
Aulasse, die zu Konflikten fuhren. Es konnen sich neue Momente geltend 
machen, die fur den einen odeI' anderen Kontrahenten eine gunstigere 
Situation schaffen und in ihm den Wunsch rege werden lassen, den be
stehenden Vertrag abzuandern. Del' moderne Arbeitsvertrag beruht 
in hohem MaBe auf dem wirtschaftlichen Zwang, der den Arbeiter notigt, 
bestimmte Arbeitsbedingungen anzunehmen, die ihn durchaus nicht be
friedigen konnen. Hierdurch ist ein breiter Spielraum fur aHe Arten von 
Konfiikten geschaffen, bei denen es sich um eine Abanderung der Arbeits
bedingungen handelt. Das BewuBtsein der wachsenden Kraft (Organi
sation), eine gUnstige Konjunktur usw. geben begreiflicherweise leieht 
AniaB zu einer Verletzung des geltenden Vertrages, sowohl durch die 
Arbeiter, ala aueh nieht minder dureh die Unternchmer. Aber auf Seiten 
der Arbeiter wird ein solehes Streben immer scharfere und akutere Formen 
annehmen, solange das bestehende Lohnverhaltnis noeh immer auf 
dem Moment des wirtsehaftliehen Zwanges beruht, d. h. solange weder 
dcr Arbeitslohn noch die anderen mit ihm in engstem Zusammenhang 
stehenden Arbeitsbedingungen dem Kulturmenschen der Gegenwart 
aueh nur die notdurftigsten Vorbedingungen fUr eine gesieherte Existenz 
garantieren 1). 

1) In diesel' Beziehung kann man es bereits ala feststehende Tatsache be
trachten, daB mit der Entwicklung des SelbstbewuBtseins der Arbeiter und mit 

24* 
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Dies aber fiihrt nicht nur dazu, daB beide Parteien sich freiwillig 
zum AbschluB von Kollektivvertragen (hinter denen eine starke 
Arbeiter- oder Unternehmeroragnisation steht, die stets bereit ist, 
fiir ihre Interessen einzutreten), sondern auch zur "zwangsmaBigen" 
N ormierung gewisser Minimalforderungen entschlieBen, die sich auf 
den Lohn, den Arbeitsvertrag usw. beziehen und auf die Autori~ 
tat und die Staatsgewalt stutzen. Auf diesem Prinzip beruhen z. B. 
die zahlreichen Versuche der australischen Gesetzgebung, "eine obliga
torischa Vermittelung zur Verhutung und Beilegung gewerblieher 
Konflikte" einzufuhren. 

Wir haben es also bei den gewerblichen Konflikten der zweiten Art, 
d. h. bei ZusammenstoBen zwischen Kapital und Arbeit, die aus dem 
Streben, den Arbeitsvertrag, abzuandern, entspringen, nicht mit einer 
Anwendung des Prinzips der Schiedsgeriehtsbarkeit, sondarn mit dem 
Prinzip der Verstandigung zu tun, und zwar mit einer freiwilligen 
Verstandigung beim AbschluB von Arbeitsvertragen und mit einer 
zwangsmaBigen Verstandigung bei der obligatorischen Vcrmittelung 
bei gewerblichen Konflikten. 

Von diesen Prinzipien aus konnen wil' zu folgender Einteilung 
der Hauptformen der auf Beilegung gewerblieher Konflikte gerichteten 
vermittelnden Tatigkeit gelangen. 

Vor allem mussen wir darauf achten, ob wir es mit Organon zu tun 
haben, deren Aufgabe es ist, Konflikte durch cine schiedsgerichtliche 
Prfifung des bestehenden Vertrages beizulegen, oder ob diese Organe die 
Aufgabe haben, beiAufstellung des kunftigen Vertrages vermittelnd ein
zugreifen. 1m ersten Falle haben ~ir es mit Schiedsgerichten, wie sie in 
Frankreich unter dem Namen "Conseils de Prud'hommes" oder in 
Deutschland unter demNamen "Gewerbegerichte" bekannt sind, zu tun, 
im zweitan Falle haben wir es dagegen mit Organen zu tun, die der Ver
standigung dienen sollen. Solche Organe sind z. B. die in England be
stehendcn "Boards of Conciliation". Ferner mussen wir diese der Ver
mittolung dienenden Organe, wenn wir ihre Entwicklungsgeschichte 
studieren wollen, auch ihrom Ursprung nach, d. h. darnach unter-

dem Wachstum ihrer Bediirfnisse auch fur Streben nach Verbesserung furer Lebens
!age immer lebhafter und keineswegs schwii.cher wird (vgl. die psychologische Er
klii.rung, die L. B re n tano fiir diese Tatsache gibt: Versuch einerTheorie der Bediirf
nisse, S. 52 u. ft.). Wir diirfen daher annehmen, daB die Kii.mpfe zwischen Kapital 
und Arbeit mit der Hebung des Volkswohlstandes keineswegs geringer an Zahl 
werden, sondern vielmehr zunehmen. Hierbei ist es aber durchaus nicht not
wendig, daB diese Bestrebungen und die hieraus entspringenden Differenzen 
immer die Form gewerblicher Konflikte annehmen, wie sie sich in der Gegenwart 
abspielen. Weiter unten werden wir zeigen, daB diese Bestrebungen unter dem 
EinfluB der auf Versta.ndigung und friedlichem Austrag gerichteten vermittelnden 
Tii.tigkeit auch andere zivilisiertere Formen annehmen konnen. 
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scheiden, ob die Initiative zur Schaffung eines solchen Organs von Privat
personen oder von del' Regierung ausgeht. Hiernach kann man alle 
Organe des Schieds- und Schlichtungswcsens in of£izielle und private 
einteilen. Wie wir weiter zeigen werden, ist die Initiative zur Grundung 
solcher derVermittelung bei gewerblichen Konflikten dienenden Organe 
von del' Regierung ausgegangen, und lange Zeit hindurch gab es daher 
nul' offizielle Institutionen, die die Vermittelung bei gewerblichen Kon
flikten ubernahmen. Weil jcdoch diese Organisationen kcineswegs 
genugten, machtc sich schon in del' zweiten Halfte des XIX. Jahrhunderts 
das Bedurfnis nach privaten Organengeltend, die del' Vermittelung dienen 
und die lediglieh auf Initiative von Privatpersonen gcgrundet werden 
konnten. In del' heutigen Zeit hat diese private Vermittelung hei go
werblichen Konflikten in England ihre gro13te Ausdehnung erreicht. 
Und endlich kanll man noch eine freiwillige und eine obligatorische Vel'
mittelung hei gewerblichen Konflikten unterscheiden, wenn man von 
del' Frage ausgeht, ob die Parteien dazu gezwungen werden konnen, 
sich an die Einigungsamter zu wenden odeI' nicht. 

Eine fl'eiwillige Vel'mittelung bei gewel'blichen Konflikten haben 
wil' dann, wenn es ganzlich von dem Wunsch und Willen del' beteiligten 
Pal'teien abhangt, ob sie die del' Vermittelung dienenden Organe in An
spruch nehmen wollen odeI' nicht. Obligatorisch ist die Vermittelung bei 
gewerblichen Konflikten hingegen dann, wenn ein offener Bruch, d. h. 
ein Streik odeI' Lockout, vom Gesctz entweder ubcrhaupt verboten ist, 
odeI' wenn das Gesetz einen solchen Konflikt wenigstens nicht gestattet, 
bevordieAngelegenheit vom zustandigenEinigungsamt gepriift wordenist. 
Hiernach haben wir zwei spezifische Arten del' obligatorischen Vermitte
lung boi gowol'bliohen Konflikten zu unterseheiden. Die obligatorische 
Schiedsgerichtsbarkeit (in Neuseeland) und die vol'hergehende Prufung 
des Konfliktes (in Kanada). DcmgemaB konnen wir also alle existierenden 
Formen derVermittelung bei gcwerblichen Konflikten folgendermaBen 
ein teilen : 

r. Freiwillige Vermittelung. 
1. Offizielle Organe. 

a) Schiedsgerichte, 
b) Einigungsamter. 

2. Private Organisationen. 

II. Obligatorische Vermittelung. 
1. Die obligatorische Prufung. 
2. Die obligatorischen Schiedsgerichto. 

Es liegt nicht in unserer Absicht, eine erschOpfende Darstellung 
aller hierher gehOrigen Formen der Vermittelung bei gewerblichen Kon
flikten zu geben. Fur die Au£gabe, die wir uns hier gestellt haben, ist es 
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vollkommen ausreichend, wenn wir nur die typischen Formen der Ver
mittelung bei gewerblichen Konflikten in Betracht ziehen, wie sie sich in 
der oben angefiihrten Tabelle darstellcn. Um uns ein Bild von der Tatig
keit und der Stellung der Regierungsgewalt zur Frage der Vermittelung 
bei gewerblichen Konflikten machen zu Mnnen, wollen wir etwas naher 
auf ein typisches Beispiel, namlich auf die Organisation und die Funk
tionen der Gewerbegerichte eingehen, wie sie zuerst in Frankreich ent· 
standen sind und spater auch in Deutschland. eine weite Verbreitung 
gefunden haben. 

Wir wollen dann ausfiihrlicher auf die Geschichte der englischen 
Gesetzgebung eingehen, soweit sie die Vermittelung bei gewerblichen 
KonHikten betrifft, do. diese Gesetzgebung hier gegenwartig ihre relativ 
hOchste Entwicklungsstufe erreicht hat. 

Das beste Beispiel fiir die Organisation und die Tatigkeit der privaten 
Vermittelung bei gewcrblichen KonHikten stellt gegenwartig gleichfalls 
England dar. Sowohl in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
als auch in Deutschland und auf dem Kontinent im allgemeinen gibt 
es zunachst nur Ansatze zu einer privaten Vermittelung bei gewerblichen 
KonHikten, die uns nur wenig Material fiir eine Wfirdigung der hier 
untersuchten Erscheinung liefem Mnnen. Ein typisches Beispiel fiir 
die obligatorische Vermittelung bei gewerblichen Konflikten bietet 
die modeme Gesetzgebung fiber den Minimallohn in Victoria, die 
dann spater das Vorbild fiir das Neuseelandische Gesetz fiber die 
obligatorischen Schiedsgerichte und fiir den eigenartigen Versuch der 
kanadischen Regierung wurde, die Wirklmgen der gewerblichen 
Konflikte durch Einfiihrung einer vorhergehenden obligatorischen 
Prfifung abzuschwachen. Wir wollen hier etwas naher auf diese 
Beispiele eingehen; das letzte verdient unsere besondere Beachtung, 
do. diese Erscheinung bisher in der Literatur noch so gut wie gar nicht 
erortert worden ist. 

2. 
Die Einfiihrung der Conseils de Prud'hommes in Frankreich steht 

in engstem Zusammenhang mit der Abschaffung des Zunftsystems und 
mit verschiedenen Versuchen, dies System wenigstens teilweise wieder 
einzufiihren 1). 

N och kurz vor der Abschaifung der Ziinfte durch das Gesetz yom 
16. August des Jahres 1790 wurde eine besondere Institution "Prud-

1) Ausfiihrlichere Daten iiber die Tii.tigkeit der franzOsischen Conseils de 
Prud'hommes wii.hrend der ersten Jahre nach ihrer Griindung kann man in einem 
Memorandum von Sir George Grey, das am 11. Aug. 1855 dem Unterhaus 
unterbreitet wurde (vgl. P. P. 526, 1855), sowie in einem Momorandum von Sir 
H. Halferd finden, das dieser im Jahre 1856 der parlamentarischen Kommission 
vorlegte. V gl. Report from the Select Committee on Masters and Operatives 
(Equitable Councils of Conciliation 343) Appendix Nr.9. 
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hommes assesseurs" gegriindet. Diese prud'hommes assesseurs waren 
Sachverstandige, die bei del' friedlichen Regelung der Arbeitsvertrage 
mitzuwirken hatten. In del' Epoche del' Restauration, als Napoleon noch 
erster Konsul war, wandte die Regierung ihre Aufmerksamkeit del' 
Organisation einer Vertretung del' gewerblichen Interessen zu. Zu diesem 
Zweck wurden gegen Ende des Jahres 1802 in 22 wichtigen Zentren des 
Landes besondere Handelskammern (Chambres de Commerce) gegriindet. 
Ein Jahr spateI', am 22. Germinal des Jahres XI wird die Frage nach der 
Vertretung del' gewel'blichen Interessen ihl'er Losung naher gebl'acht 
durch Griindung del' "Chambres consultatives de manufactures, fabriques, 
et metiers". Diese beratenden Kammern bestanden aus 20-30 indu
striellen Unternehmern und Fabrikdirektoren, die die gemeinsamen 
Interessen del' del' Industrie angehOrenden Kreise vertraten. Die 
Kammern hatten del' Regierung iiber die Lage del' Industrie Bericht zu 
erstatten und MaBnahmen zur Hebung del' "manufactures, arts et 
metiers" vorzuschlagen. AuBer vielen anderen Bestimmungen, enthalt 
diesel' Akt auch die folgende, daB die Priifung del' MiBverstandnisse 
und Streitigkeiten zwischen Arbeitern und Unternehmern del' Admini
stration (Polizei) und del' Magistratur obliegt. Diesel' Umstand gab 
den AustoB zur Griindung eines besonderen del' Vermittelung bei ge
werblichen Konflikten dienenden Institutes ffir solche Falle, in denen 
die Polizei und die Magistratur nicht kompetent waren. 

Das auBere Ereignis, das, wie man: allgemein annimmt, den AulaB 
zur Griindung del' Conseils de Prud'hommes gab, war del' Besuch, den 
Napoleon im Jahre 1805 del' Stadt Lyon abstattete. Wahrend dieses 
Besuches wandten sich die Vertreter der Seidenindustrie mit der Bitte 
an ihn, er moge einige von den Einrichtungen, die im Jahre 1791 zugleich 
mit den Ziinften abgeschafft worden waren, wieder herstellen. Die Unter
nehmer wiesen in ihrem Gesuch u. a. darauf hin, daB es notig sei, be
sondere Organe zur Priifung und Schlichtung von Streitigkeiten, die 
auf Grund des Arbeitsvertrages mit den Arbeitern entstehen, einzu
fiihren. Die Folge dieses Gesuchs war das Gesetz vom 18. Marz 1806, 
durch das in Frankreich ein besonderes der Vermittelung bei gewerblichen 
Konflikten dienendes Organ, das Conseil de Prud'hommes, geschaffen 
wurde. Aufangs wurden nur in der Stadt Lyon solche Conseils de 
Prud'hommes gegriindet, spater jedoch wurden sie auf Grund des Ge
setzes auch in anderen industriellen Zentren (villes de fabrique) ein
gefiihrt. 

Die wahre Natur diesel' neuen Form der Vermittelung bei gewerb
lichen Konflikten geht mit groBer Klarheit aus der Einleitung zu diesem 
Gesetzesakt hervor, die denselben Regnault de St. Jean d' Angely 
zum Verfasser hat, von dem auch die Initiative zur Griindung del' oben 
erwahnten Chambres de Commerce ausgegangen war. 
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In seiner Einleitung spricht sich der Verfasser der Gesetzesvorlage 
reeht gtinstig tiber einige Sci ten des verflossenen Regimes aus. Damals 
hatte die Industrie noch eine strafl'e und machtige Organisation besessen, 
die sie mit dem Fall des alten Regimes eingebtiBt hiitte. Der crste Versuch, 
dic industrielle Organisation wieder herzustellen, ware das Gesetz tiber 
die Chambres de Commerce, aber die Grtindung von Handelskammern 
gentige noeh nicht, das werde schon durch den Umstand bewiesen, daB 
zwischen Personen, die der Industrie angehoren, Konflikte entsttinden, 
und daB diese durch die allgemeincn Organe der Administration und 
Polizei nicht in befriedigender Weise beigelegt werden konnten, und doch 
sci zur Beilegullg der Konflikte, die sich aus den'gewerblichenBeziehungen 
ergeben, cine besondere Vorbereitung und cine genaue Kenntnis dcr 
allgemeinen Lage cines Industriezweigcs notwendig; diese kOnne man 
jedoch nur bei solehen Personen voraussetzen, die selbst der Industrie 
angehOrten. Aus solchen Grtinden bringe die Regierung eine Gesetzes
vorlage tiber ein besonderes Organ ein, das der Schlichtung gewerblicher 
Konflikte dienen solIe. 

Wenn wir noch einige Zusatze und Erganzungen aus spaterer Zeit 
(das Gesetz vom Jahre 1809, 1810 und bel30nders das vom Jahre 1853) 
hinzunehmen, so stellt sich die Organisation der franzosisehen Con seils 
de Prud'hommes bis gegen Ende des XIX. Jahrhunderts in etwa fol
gender Weise dar 1) : 

Die Conseils de Prud' hommes werden auf einen motivierten An
trag der Handelskammer odcr der Gewerbekammer und auf Grund 
einer bcsondercn Verftigung des Handelsministers, die die Zustimmung 
des Staatsrats finden muB, gegrtindet. In seiner Verftigung bestimmt 
der Minister die Gesamtzahl der MitgIieder des neugegrtindeten Geriehts
hofs. Laut Gesetz mtissen diese Gerichte, auBer dem Vorsitzenden und 
dem Vizeprasidenten, mindestenl3 6 Mitglieder zahlen. Der Minister gibt 
ferner an, auf welche Industriezweige sich die Tiitigkeit des Geriehts zu 
erstrecken und wieviel Vertreter jeder Industriezweig in das Gerieht zu 
entsenden habe. 

Das Wahlrecht besitzt ein jeder Unternehmer (pstron), der tiber 
25 Jahre alt ist und 5 Jahre lang eine Gewerbesteuer bezahlt hat, und 
zwar mindestens 3 Jahre lang in dem Bezirk, auf den sich die Tatigkeit 
des Gerichtshofs erstreekt, Von den Arbeitern haben die hOheren An-

1) Wir haben hier die Organisation der "Conseils" im Auge, wie sie zu einer 
Zeit bestand, aIs dieses System der Schlichtung gewerblicher Konflikte von Frank
reich auch auf Deutschland und England iibergriff und hier den AniaB zur Griindung 
ahnlicher Institutionen gab. Uber die Organisation der modernen Conseils de 
Prud'hommes (nach dem Gesctz von 1892) vgl. die offizielle Pub!. De la Con
ciliation et de I'Arbitrage dans les confiits collectifs entre patrons et ouvriers 
en France et it I'Etranger. Office du Travail 1893. 
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gestellten (chef d'ateliers, contremaitres) ebenso wie die gewohnlichen 
Arbeiter (ouvriers) das Wahlrecht, wenn sie iiber 25 Jahre alt, 
mindestens 5 Jahre in demselben Berufszweig tatig sind und nicht weniger 
als 3 Jahre ihren Wohnsitz in ein und demselben Bezirk haben. 

Das passive Wahlrecht, d. h. das Recht, zum Mitglied des Gerichts
hofs gewahlt zu werden; wird mit 30 Jahren und durch die Kenntnis 
von Lesen und Schreiben erworben. 

Jede Partei wahlt ihre Vertreter in einem besonderen Wahlakt und 
in verschiedcnen Wahlraumen. Die Zahl der Mitglieder, die von beiden 
Parteien gestellt wird, mu3 die gleiche scin. Samtliche Mitglieder wahlen 
einen Prasidenten und einen Vizeprii,sidenten aus ihrer Mitte. Jeder von 
diesen kann einer der bciden Parteien angehoren, niemals aber beiden zu
gleich, d. h. wenn einer von ihnen der Arbeiterpartei angehOrt, mu3 der 
andere aus der Mitte dcr Unternehmer gewiihlt werden!). Beide werden 
auf ein J ahr gewahlt. Der Gerichtshof wird aHe 3 Jahre zur Halfte erneu
ert, wobei die ausscheidenden Mitglieder wieder gewahlt werden Mnnen. 

Dies ist die Organisation der franzosischen Conseils de Prud'hommes. 
Was die Funktionendieser Institution anbelangt, so haben diese Gerichte 
vor aHem die Aufgabe, gewerbliehe Strcitigkeiten zwischen Arbeitern 
und Unternehmern oder zwischen den Arbeitern ein und desselben Unter
nehmens zu untcrsuchen und zu priifen. Die zur Untersuchung stehende 
Frage darf die Grenzen dcs geltenden Arbeitsvertrages nicht iiber
schreiten, d. h. das Gcricht hat nicht das Recht, iiber den kiinftigen 
Arbeitsvertrag Bestimmungen zu treffen. Die Tatigkeit des Gerichts 
vollzieht sich in zwei Phasen; zuniichst wird der Konflikt in mehr 
privatcr Weise durch ein besonderes bureau particulier oder bureau de 
conciliation gepriift. 

Die beteiligten Parteien erscheinen entweder freiwillig oder auf Auf
forderung der benachteiligten Partei. Die andere Partei wird zuniichst 
vom Gericht durch einen einfachen Briefbenachrichtigt, der vom Sekretar 
unterzeichnet sein muB. Wenn sie nicht erscheint, erhiilt sic eine weitere 
offizielle Aufforderung (citation) durch den Gerichtsvollzieher. Er· 
scheint dann die Partei noch immer nicht vor Gericht, so hat die benach· 
teiligte Partei das Recht, zu vcrlangen, daB die strittige Frage vor dem 
hOheren Gerichtshof (bureau general) zur Verhandlung kommt. An diesen 
werden auch aHe Angelegenheiten verwiesen, die zwar von der ersten 
Instanz gepriift worden sind, aber aus irgend einem Grunde nicht end
giiltig zum Austrag gebracht werden konnten. 

Die Verhandlung vor dem bureau general hat den ausgesprochenen 

1) Nach dem Gesetz vom Jahre 1853 wurden der Prii.sident und der Vize· 
prii.sident vom Kaiser nach eigenem personlichem Gutdiinken gewii.hlt. Das Gesetz 
vom 7. Februar des Jahres 1880 kehrte jedoch zu der alten Praxis, wie sie im 
Jahre 1809 eingefiiI:rt worden war, zuriick. 
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Charakter einer gewohnlichen Gerichtsverhandlung mit allen dazu ge
horigen Beweiserhebungen, Zeugenaussagen usw. Die Gerichtskosten 
werden in der Regel dem schuldigen Teil auferlegt 1). Gegen das Urteil 
der Conseils de Prud'hommes kann man vor dem Gewerbegericht Ein· 
spruch erheben (wenn das Streitobjekt mehr als 200 Fr. betragt) 2). 

AuBer der Appellation ist auch noch eine demande en cassation zu· 
lassig, wovon man jedoch nur sehr selten Gebrauch macht3). 

Das Urteil tritt drei Tage nach der "signification" in Kraft, seine 
Nichtbeachtung und ein VerstoB gegen den GerichtsbeschluB wird 
auf dem iiblichen gerichtlichen Wege geahndet. 

Die Tatigkeit der franzosischen Conseils de Prud'hommes beschrankt 
sich jedoch nicht auf die Schlichtung von Konflikten zwischen Kapital 
und Arbeit. Diese GerichtshOfe haben noch eine Reihe anderer Funk· 
tionen ("attributions") strafrechtlich-polizeilichen Charakters. Nach 
dem Gesetze vom 3. August des Jahres 1810 gehOrt unter seine Kompetenz 
"tout delit tendant a. troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout 
manquement des apprentis contre leurs maitres"usw. Nach demGesetze 
vom II. Juni 1809 unterstehen diesen Gerichten auch noch andere Streit· 
fragen rein gewerblichen Charakters, wie z. B. Fragen die sich auf Handels
marken, Muster usw. beziehen. Endlich haben diese Gerichte nach dem 
Gesetze vom 1. Juni 1853 noch das Recht, bei allen Arten von Re
gierungsvorschlagen als Sachverstandige zu fungieren. 

Aus der soeben beschriebenen Zusammensetzung und den Funk· 
tionen der Conseils de Prud'hommes geht deutlich der allgemeine Cha
rakter dieser auf die Schlichtung wirtschaftlicher Konflikte gerichteten 
Tatigkeit hervor. Die Eigentiimlichkeit dieser Organe, durch die sie sich 
von allen anderen unterscheiden, besteht darin, daB sie nicht isoliert da· 
stehen, sondern einen engen Zusammenhang mit anderen Institutionen 
haben, mit denen zusammen sie ein ganzes System der organisierten Ver· 
tretung allgemeiner gewerblicher Interessen bilden. 

Zu demselben Typusvon OrganisationengehOren auchjene der Schlich
tung von Konflikten zwischen Kapital und Arbeit dienenden Organe, die 
in Deutschland unter dem Namen "Gewerbegerichte" bekannt sind. 

Die Gewerbegerichte wurden nach dem Beispiele Frankreichs zuerst 
in der Rheinprovinz und dann in den anderen Teilen Deutschlands ein
gefiihrt. Diese Art der Schlichtung gewerblicher Streitigkeiten 
wurde zuerst durch eine Verfiigung vom 26. November 1829 in 9 west· 

1) Nach dem osterreich. Forscher Dr. Ferd. Schmidt sind diese Kosten 
mitunter recht hoch, vgl. dessen Aufsatz "Wirksamkeit der Gewerbegeriehte 
und ihre Fortbildung". Statist. Monatsschrift 1899, S. 28 (Abzug). 

2) Naeh dem Gesetz vom Jahre 1853. Das Gesetz vom Jahre 1809 zieht 
die Grenze tiefer, bereits bei 60 Fr. Das Gesetz von 1810 erhOht sie bis auf 100 Fr. 

3) Schmidt, loc. cit. S.29. 
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falischen Stadten unter dem Namen "Fabrikengerichts-Deputation" 
eingefuhrt und spat~r in das preuBische Gewerbegerichtsstatut vom 
Jahre 1845 aufgenommen. 

In dem Gewerbegerichtsgesetz des Norddeutschen Bundes vom 
Jahrc 1869 und im Gesetz von 1878 findet der Gedanke der Ver· 
mittelung bei gewerblichen Konflikten seineweitere Fortbildung und Ent· 
wicklung (§ 120a). 

1m Jahre 1877 werden die Gewerbegerichte der Kompetenz der bei 
dem allgemeinen Gerichtsverfahren geltenden N ormen entzogen und auch 
in Sa.chsen, Bremen UIid Hamburg eingefiihrt. Durch die Novellen vom 
18. Juli 1881 und vom 6. Juli 1887 werden neben den Gewerbegerichten 
noch besondere Innungsschiedsgerichte geschaffen. Der oben angefuhrte 
§ 120a des Gewerbegerichtsgesetzes, durch den die Gemeinden daa Recht 
erhalten, beaondere Gewerbegerichte zur Beilegung gewerblicher Kon
flikte zu griinden, hat in der Praxis keine sehr haufige Anwendung ge· 
funden. Dies hing u. a. auch damit zusammen, daB das Gesetz keine 
bestimmten Hinweise auf die Organisation, die Tatigkeit, noch auf 
die wichtigsten Funktionen dieser Gerichte enthieltl). 

N achdem beim Reichstage zahlreiche Gesuche und Petitionen ein· 
gegangen waren, die die bestimmterere Normierung der auf die Schlich· 
tung gewerblicher KonHikte gerichteten Tatigkeit betrafen, brachte die 
Regierung im Jahre 1889 im Reichstage eine Gesetzesvorlage uber die 
Einfuhrung besonderer Gewerbegerichte ein2), die am 29. Juli 1890 in 
Kraft trat. 

Dieses Gesetz, das bei seiner Beratung im Reichstage zahlreiche 
Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten hervorrief, hat auch 
spater noch vielfache Anderungen erfahren (im Jahre 1892, 1897 und 
besondersimJahre 1901), undso kommt auch bis auf den heutigen Tag 
fast in jeder Session des Reichstags von neuem das Problem einer 
Revision der die Schlichtung gewerblicher KonHikte zwischen Kapital 
und Arbeit betreffenden Gesetzgebung zur Sprache. 

Nach dem heute geltenden Gesetze3) haben die Gewerbegerichte die 
Aufgabe, die Streitigkeiten zwischen Arbeitern und Arbeitgebern bei· 
zulegen4). Das Gesetz gibt keine allgemeine Definition des Begriffs 

1) J. Haae, Kommentar zum Gewerbegerichtsgesetz, 2. Aufl. Gottingen 
1902, S.5. 

2) Die Initiative zur Griindung "paritll.tisch" zusammengesetzter Gewerbe
kammern ging von der sozialdemokratischen Partei aus, die schon 1877 und 
auch spater noch mehrfach beint Reichstag sich hierauf beziehende Petitionen 
einreichte. Vgl. die Reichstagsrede des Abg. Legien vom 15. Jan. 1909 (Ver
handlungen des Reichstags, stenogr. Ber., Bd.234, S.6299.) 

3) Gewerbegerichtsgesetz vom 29. September 1901. 
') "Fiir die Entscheidung von gewerblichen Streitigkeiten zwischen Arbeitern 

einerseits und ihren Arbeitgebern andererseits" (§ 1). 
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"Streitigkeiten", 80ndern 8ucht das Gebiet, das der Kompetenz der Ga
werbegerichte untersteht, durch eine Aufzahlung der Motive oder An
lasse zu solchen Konflikten zu umgrenzen. Hierher gehoren z. B. Streitig
keiten, die das Inkrafttreten, die Dauer und den Ablauf des Arbeits
vertrags sowie seine Durchfiihrung, die Aushandigung oder den Emp
fang von Arbeitsbuchern sowie von Zeugnissen und Dokumenten aller Art 
betreffen. Ferner gehoren hierher solche Konflikte, die aus dem beste
hendenSystem derstaatlichenArbeitsversicherung entspringen (§4). AU8 
dieser Aufzahlung kann man ersehen, daB das Gesetz unter "Streitig
keiten" Konflikte von rein beruflichem, sozusagen technischem und nicht 
allgemein wirtschaftlichem Charakter versteht_ Andere gewerbliche 
Konflikte, wie z. B. der Streik oder die Aussperrung, sind in dieser Auf
zahlung uberhaupt nicht erwahnt. Die Vermittelung beiKonflikten dieser 
letzteren Art bildet eine besondere Aufgabe der Gewerbegerichte, die 
das Gesetz an einer anderen Stelle behandelt. 

Jede Gemeinde, die nach der letzten Volkszahlung mehr als 20000 
Einwohner zahlt, muB notwendig ein Gewerbegericht haben (§ 2). 
Das Gericht besteht aus dem Vorsitzenden, dem Vizeprasidenten und 
den Beisitzern_ Die Zahl der letzteren darf nicht geringer sein als vier 
(§ 10). 

Der Vorsitzende und der Vizeprasident werden vom Magistrat ge
wahlt und durfcn weder zur Partei der Arbeiter noch zu der der Unter
nehmer gehOren (§ 12). Die Beisitzer werden zu gleichen Teilen von 
Arbeitern und Unternehmern gewahlt (§ 13) .. Wenn die Wahlen nicht 
zustande kommen, werden die Mitglieder des Gerichts vom Magistrat 
oder von einem ihm entsprechenden Regierungsorgan ernannt (§ 18). 
An das Wahlrecht sind bestimmte Bedingungen geknupft. Mitglied 
eines Geriehts kann nur eine Person werden, die uber 30 Jahre alt ist und 
mindestens ein Jahr lang vor der Wahl weder fUr sich selbst noch fUr 
ihre Familie die Hilfe der offentlichen Fursorge in Anspruch genommen 
hat. 

Die Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten technischen Cha
rakters ist nicht die einzige Funktion der Gewerbegerichte. Sie Mnnen 
auch als Einigungsamter bei gewerblichen Konflikten allgemein wirt-
8chaftlichen Charakters dienen l ). In solchen Fallen muB das Gericht 
aus einem Vorsitzenden und vier Beisitzern - zweien von jeder Partei -
bestehen. Das so zusammengesetzte Gericht kann noch durch Vertreter 
beider Parteien erganzt werden, und zwar hat jede von ihnen die gleiche 
Anzahl zu entsenden. Das Gewerbegericht kann sowohl wahrend eines 
offen en Bruehs zwischen beiden Parteien, als auch zu einer Zeit, wo die 

1) Die hierher gehorigen Bestimmungen bilden ein besonderes Kapitel in 
dem erwii.hnten Geaetzessakt. V gl. 3. Abschnitt, Tii.tigkeit des Gewerbegerichts 
als Einigungsamt, §§ 62-74. 
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Arbeit noch im Gange ist, und die Differenzen zwischen Arbeitern und 
Unternehmern erst zu einem offenen Bruch zu fuhren drohen, in An· 
spruch genommen werden (§ 62). Die Priifung des Konflikts kann einen 
doppelten Charakter tragen. 

Zunachst schreiten die Mitglieder des Gerichts auf Aufforderung dES 
Vorsitzenden zur Feststellung und Aufklarung des Tatbestandes. Zu 
gleicher Zeit sucht der Vorsitzerde mit allen Mitteln eine Verstandigung 
und Einigung zwischen beiden Parteien herbeizufuhren. Wenn dies 
nicht gelingt, hat das Gewerbegericht einen BeschluB zu fassen 
(§§ 65-67). Da eJ den Beteiligten frei steht, sich an das Gewerbegerieht 
mit der Bitte um Schlichtung der Streitigkeiten wenden oder nich t, 
hat auch die Entscheidung des Gerichts keine verpflichtende Kraft. 
Wenn beide Parteien dazu bereit sind, sich dem Beschlusse des Gerichts 
zu unterwerfen, so benachrichtigen sie den Vorsitzenden hieruber. Ist 
wahrend einer bestimmten Frist keine derartige Erklarung beim Gericht 
eingelaufen, so bedeutet dies, daB die Parteien die Entscheidung des 
Gerichts nicht annehmen wollen (§ 68). In diesem Falle veroffentlicht 
das Gericht seinen BeschluB mit einem Hinweis darauf, daB die Ver· 
standigung nicht zustande gekommen sei, und daB die Parteien nicht ge· 
neigt seien, sich dem Urteile des Gerichts zu unterwerfen (§ 69). Da die 
Entscheidung des Gewerbegerichts keinerlei zwingende Kraft besitzt, 
hat dies d. h. die Veroffentlichung des Tatbestandes, den Zweck, 
einen moralischen Druck auf die Urheber des Konflikts auszuuben. Dies 
ist nach der Ansicht des Gesetzgebers die eigentliche Aufgabe des Gewerbe· 
gerichts als eines zur Schlichtung und Beilegung offener Konflikte 
zwischen Arbeit und Kapital berufenen Organs l ). Darin liegt auch zu· 
gleich die Unvollkommenheit und Mangelhaftigkeit dieser Institutionen. 
In der Tat, kann ein solches Schlichtungsverfahren nur dann eine Be· 
deutung haben, wenn beide Parteien sich dazu bereit erklaren, ihre Streit· 
frage dem Schlichtungsorgan zu iibergeben und sich seinen Beschliissen 
zu unterwerfen, oder wenn ihnen daran liegt, mit Hilfe eines solchen Ge· 
richts die naheren Umstande und den dom Konflikt zugrunde liegenden 
Tatbestand aufzuklaren und hierdurch zu einer gegenseitigen Verstandi· 
gung zu gelangen. Aber dies alles ist nur dort moglich, wo die Bezie· 
hungen zwischen Arbeitern und Unternehmern bereits einen stabileren 
Charakter angenommen haben; allein untcr solchen Verhaltnissen hat es 
in del' ubergroBen Mehrzahl der FaIle fur die Parteicn keinen Zweck, 

1) Haas bemerkt in seinem Kommentar hierzu: "Der Zweck der Bestim
mungen der §§ 62-73 ist die soziale Verstihnung, nicht die Herstellung eines 
Friedens durch Gewalt. Die Tatigkeit des Einigungsamts soIl auf dem moralischen 
Ansehen basieren, welches das Gewerbegericht durch seine Tatigkeit bei Ent
scheidungen von Streitigkeiten sich erworben hat." Kommentar zum Gewerbe. 
gerichtsgesetz, 2. Aufl., S. 150. 
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sich an eine offizielle Institution zu wenden, da sie die Moglichkeit haben, 
den Konflikt ohne Eingreifen eines unparteiischen Organs durch gegen
seitige Verstandigung und durch Unterhandlungen mit den Vertretern 
der entsprechenden Organisationen oder durch Hinzuziehung von Privat
personen, deren Bewegungsfreiheit durch keinerlei offizielle Funktionen 
beeintrachtigt wird, beizulegen. 

Die Gewerbegerichte in Deutschland teilen in dieser Beziehung das 
gemeinsame Schicksal dieser Art von Organen des Schieds- und Schlich
tungswesens. 1m gunstigsten Falle sind sie uberflussig. Ihre Tatigkeit 
fallt dort, wo, wie dies fUr Deutschland gilt, die Beziehungen zwischen 
Kapital und Arbeit besonders zugespitzt sind, kaum ins Gewicht. Wo 
dagegen diese Beziehungen einen stabileren Charakter haben, wird die 
Funktion dieser Organe mit weit groBerem Erfolge von dem privaten 
Schieds- und Schlichtungswesen iibernommen1). 

Ais Organe des offiziellen Schieds- und Schlichtungswesens 
sind die deutschen Gewerbegerichte dadurch charakterisiert, daB 
sie keine speziellen Institutionen darstellen, s()ndern sich in ihren Funk
tionen an Institutionen allgemeinerengerichtlich administrativen Chal'ak
ters anschlieBen, die den Zweck haben, bei Konflikten und Streitigkeiten 
rein technischer Art, zu vermitteln, wie sie heutzutage auf Grundlage 
des Arbeitsvertrags entstehen. Anderel'seits abel' ist das Ziel diesel' In
stitutionen allzu begrenzt und besehl'ankt, als daB ihre Tiitigkeit aIle 
Beziehunger zwischen Kapital und Arbeit, die heute bereits auBerordent
lich kompliziert und mannigfaltig geworden sind, umfassen konnte. 

Wie wir schon oben bemerkten, haben aueh die franzosischen Con
seils de Prud'homme, die den deutscben Gewel'begerichten zum Vol'
bild gedient haben, ein viel zu begrenztes und spezielles Zid. Sie haben 

1) Als die Gewerbegerichte eingefiihrt wurden, wurden von den Anha.ngern 
der Sozialreform groBe Hoffnungen auf diese Institutionen gesetzt. So z. B. be
merkt Stieda, "diese Organe hatten einen andern Weg gewiesen, der imInter
esse des Friedens und zur Aufrechterhaltung guter Beziehungen zwischen Unter
nehmern und Arbeitern eingeschiagen werden kann". Conrads Hdw. III. Aufl., Art. 
Gewerbegericht, S. 648; vgl. auch seine Arbeit "Das Gewerbegericht". Duncker 
und Humblot, Leipzig 1890. Auch Boehmert setzte (Arbeiterfreund 1903, 
S. 391) groBe Hoffnungen auf die neugegriindeten Organe, und zwar hauptsa.chlich 
deshalb, weil durch sie die gewerblichen Konflikte weit mehr zu einer offent
lichen Angelegenheit wiirden: "Es wird hohe Zeit, daB die Kampfe zwischen 
Arbeit und Kapital nicht als bloBe Privatstreitigkeiten einzelner Unter
nehmer mit ihren Arbeitern, sondern als offentlich rechtliche Angelegenheiten 
betrachtet und als Fragen des offentlichen Rechts auch vor der Offentlichkeit 
von Anfang an amtlich klargestellt und in erster Linie durch die Gewerbegerichte 
als erste lokale Instanz, event. durch die Landesbehorden oder Reichsbehorden 
durch besondere offentliche Untersuchungskommissionen naher gepriift und da
durch groBere Konflikte im Interesse der Gesamtheit der Bevolkerung verhiitet 
werden." 
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hauptsachlich die Aufgabe, Streitigkeiten und Differenzen, die sich aus 
den beruflichor und gewerblichen Verhaltnissen ergeben, zu schlichten 
und beizulegen; iibrigens wurde in Frankreich die Unvollkommenheit 
dieser Einrichtung schon langst empfunden, und so wurde am 17. Juli 
1908 nachdem bereits eine ganze Reihe von Gesetzesvorlagen 1) einge
bracht worden war, endlich ein besorderer Conseil consultatif du 
travail als hochstes Organ fur die Vertretung der Interessen des Kapitals 
und del' Arbeit gegrundet. Mit der Einrichtung dieses vollig neuen, der 
Schlichtung gewerblicher Streitigkeiten dienenden Instituts wird 
die Frage nach del' Beilegung gewerblicher Konflikte zu einer Spezial
frage innerhalb del' gesamten Tatigkeitssphare del' neugegrundeten In
stitution. 

Derselbe Weg wurde auch von del' legislativen Politik in Deutsch
land 3ingeschlagen. Auch hier erhob sich (lie Frage, ob es nicht not
wendig sei, ein spezielles Organ fur die Vertretung dor II teressen von 
Kapital und Arbeit zu grunden. Diese Frage wird in Deutschland ge
genwartig in zweifacher Weise formuliert und verstanden: in einem 
engeren Sinn; dann richtet sie sieh auf die Grundung lokaler Einigungs
amter zur friedlichen Beilegung der Differenzen und Streitigkeiten 
zwiFchen Arbeitern und Unternehmern, und in einem solchen FaIle 
tragen die projektierten Organe den Namen "Arbeitskammern ". 

Eine etwas ander ~ Formulierung erhalt dagegen die Frage, wenn 
man ihr eilien weiteren Sinn gibt: urn dauernde und stabilere Beziehungen 
zwischen dem Kapital und der Arbeit herzusteIlen, ist es notwendig, 
daB die Interessen der Arbeiter ihre Vertretung in ebenso festen, dauern
den und yom offiziellen Recht anerkannten Organen tinden, wie sie 
die Unternehmerschonlangst in den Gewerbekammern, Handelskammern, 
Handwerkskammern, landwirtschaftlichen Kammern usw. besitzen. 
Als Analogon zu diesen Organen, die die Interessen des Kapitals vertreten 
verlangen die Vorkampfer eines neuen Systems des gewerblichen Schieds
und Schlichtungswesens in Deutschland die Grundung besonderer "Ar
beiterkammern", und 'so erhalt die Frage durch die Forderung der 
Griindung von Arbeiterkammern einen neuen und weiteren Sinn. Unter 
diesen haben wir ein ganzes kompliziertes System der Vertretung des 
Kapitals und del' Arbeit zu verstehen. Nach diesem Projekt sollen an 
jedem Orte besondere Kammern, die ausschlieBlich aus Vertretern der 
Arbeiter bestehen, gegrundet werden (so wie in den Gewerbekammern aus
schlieBlichdie Unternehmerder stadtischenlndustrie oder in den Handels
kammern allein die Kau£leute vertreten sind usw.). Diese Kammern sollen 
nur einen beratenden Charakter und keine exekutive, ausfuhrende Ge-

1) Vgl. iiber einzeIne von ihnen Waldeck-Rousseau: Questions Sociales, 
Charpentier, Paris 1900. 
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walt haben. Sie hatten Gesetzesvorschlage auszuarbeiten und der ge· 
setzgebenden Versammlung entsprechende Antrage einzureichen. Ferner 
hatten die Arbeiterkammern aus eigener Initiative Enqueten und 
statistische Erhebungen zu veranstalten, sich durch Gutachten an der 
Beilegung und Schlichtung von Konflikten technischen Charakters zu 
beteiligen usw. 1). 

Die zweite Instanz in dem projcktierten System des Schieds· und 
Schlichtungsverfahrens soll durch besondere Organe, die "Arbeitsamter" 
oder "Gewerbeamter", die zu gleichen TeHen aus Vertretern der Arbeit 
und des Kapitals bestehen, gebildet werden. Diese Organe sollen 
keinen rein beratenden Charakter haben wie die Einigungsamter, 
sondel'll auch eine gewisse exekutivc Gewalt, d. h. die Macht besitzen, 
den von ihnen ausgehenden Entscheidungen oder Bestimmungen Kraft 
zu verleihen. Wenn die Beilegung gewerblicher Konflikte solchen 
Institutionen anvertraut wiirde, wiirde jede Entscheidung zugleich die 
Sanktion eines autol'itativen Organs orhalten. 

Und endlich solI das ganze projektierte System einer Vertretung 
des Kapitals und der Arbeit seine Spitze in einer besonderen zen· 
tralen Institution, dem "Reichsarboitsamt", erhalten, das gleichfalls 
zu gleichen Teilen aus Vertretorn des Kapitals und der Arbeit 
bestehen solI. 

Dieses Projekt eines neuen Systems der Vertrctung gewcrblicher 
Intoressen geht von den Mitgliedcrn der sozialdemokratisehen Reiahs· 
tagsfl'aktion aus und ist daher immer auf einen starken Widerstand 
von Seiten der anderen Parteien gestoBen. Der Haupteinwand, der gegen 
dieses System erhoben wird, das del' Vertretung der gewerblichen Inter· 
essen des Kapitals und del' Arbeit dienen solI, besteht darin, daB die 
Sozialdemokratie, die eine vieltausendkopfige wohldisziplinierte Ar· 
beiterarmee hinter sich hat, einen allzu groBen EinfluB auf diese Insti· 
tutionen gewinnen konnte2). 

Man wird kaum damit rechnen konnen, daB das oben erwahnte 
System einor vollen Vertretung der Kapital· und der Arbeiterinteresson 
in Deutsohland schon in der nachston Zukunft seine Verwirklichung 
finden wird. 

1) Vgl. Legiens Rede (Verhandlungen des Reichstags, stenogr. Berichte, 
Bd. 234, S. 6299 ft.). 

I) In dieser Beziehung ist die Bemerkung des Staatssekretii.rs v. Beth. 
mann· Hollweg iiber die (sozialdemokratischen) Arbeiterorganisationen in 
Deutschland auBerordentlich charakteristisch. "Kein. Geset!llgeber . hii.tte mit 
der Umsicht, mit der Energie, mit dem Organisationstalent, auch nicht mit dem 
riicksichtslosen Draufgii.ngertum der gewerkschaftlichen Bewegung irgendwie in 
Konkurrenz treten konnen." V gl. seine Reichstagsrede iiber diese Gesetzes· 
vorlage vom 15. Jan. 1909. VerhandI. Bd.234, S.6284. 
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Tabelle 45. 

Die Tatigkeit der Gewerbegerichte in Deutschland: Zahl der FaIle 

der Anrufung 
des Zustande- der Unterwerfung unter 

kommens den Schiedsspruch 

weder 

Jahr einer 
nur Vereln- nur 

von seitens nur einer eines barung seitens seitens nur seitens 
beiden der seitens Verein- Schieds- noch beider der seitens keines 
Teilen Arbelt- der barung spruchs elnes Teile Arbeit- der Teiles 

geber Arbeiter 
Schieds· geber Arbeiter 

spruchs I 

1902 25 119 35 10 40 2 1 12 4 
1903 39 135 54 13 36 7 4 10 1 
1904 7 156 80 21 47 10 3 5 3 
1905 165 10 175 128 25 164 14 3 6 2 
1906 253 6 234 195 38 20 29 3 4 2 
1907 180 9 150 135 51 78 40 7 2 3 
1908 181 6 134 151 35 76 26 6 3 -

Zus. 850 1134 778 193 461 128 27 42 15 
Durch-
schnitt 121 162 III 26 66 18 3 6 2 

Wie noch unlangst die Erfahrung gelehrt hat, werden sogar weit be
scheidenere Forderungen und Vorlagen gegenwartig yom Reichstag ab
gelehnt 1). 

Der Hauptgrund hierfiir liegt in der feindlichen Haltung der kon
servativen Partei und der Regierung gegeniiber den Arbeiterorgani
sationen, sowie darin, daB den Arbeitern das Koalitionsrecht noch nicht 
in vollem MaBc zugestanden wird 2). 

In dieser Beziehung hat Stieda vollkommen recht, wenn er er
klart, daB in Deutschland noch kein geniigender Boden fiir eine er
folgreiche Betatigung der Organc des Schieds- und Schlichtungs
wesens vorhanden ist 3). 

1) In der Session von 1908-1909 brachte die Regierung eine Gesetzes
vorlage iiber die Arbeitskammern ein. (V gl. Verhandlungen, Aktenstiicke Nr.1048, 
Bd.250, II.) Das Projekt wurde an eine Kommission verwiesen, zu deren Vor
sitzendem C. Legien gewahlt wurde. Die Kommission brachte mehrere Ab
anderungsantrage ein (vgl. Verhandl., Aktenstiicke Nr. 1418, Bericht der 34. Kom
mission), worauf die Vorlage in zweiter Lesung vom Reichstag abgelehnt wurde. 

2) Bei der Beratung der oben erwahnten Gesctzesvorlage iiber die Ar
beitskammern bemerkte der sozialdemokratische Abgeordnete C. Legien: "Wir 
konnen sie (namlich die Gegensii.tze zwischen Kapital und Arbeit) nur einigermaBen 
ausgleichen, indem wir beide Faktoren im Wirtschaftsleben, Arbeiter wie Unter
nehmer, nach gleichen Grundsii.tzen behandeln, beiden Faktoren gleiche Rechte 
einraumen und ihnen die Moglichkeit geben, gleiche Macht entfalten zu konnen." 
Verhandl. d. Reichstags, Bd.234, S.6299. 

3) Vgl. den schon zitierten Aufsatz im Conrads, Hdw. S.649. 
Schwittau. 25 
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Nach den offiziellen Daten Hi..6t sich die auf Schlichtung und Bei
legung gewerblicher Konflikte gerichtete Tatigkeit der deutschen 
Gewerbegerichte in vorstehender Tabelle (45) darstellen I). 

3. 
Die moderne Organisation des offiziellen Schieds- und Schlichtungs

verfahrens bei gewerblichen Konflikten in England ist das Resultat 
einer langjahrigen Entwicklung. 

Urn uns ein klares Bild iiber die wahre Natur dieser Organe zu 
machen, miissen wir etwas naher auf die Analyse der sich auf diese Frage 
beziehenden Gesetzgebungsakte eingehen,. 

Die neuere Geschichte dieser Gesetzgebung lli..6t sich in drei Perioden 
zerlegen2). 

Die erste Periode (1824-1867) ist charakterisiert durch den 
Versuch, das alte englische Recht, soweit es sich auf dieses Gebiet er
streckt, dadurch zu konsolidieren, da.6 die Beilegung von Konflikten 
dieser Art gerichtlichen BehOrden - dem Friedensrichter - oder 
Schiedsgerichten anvertraut wird. 

Die zweite Periode (1867-1889) ist durch den Versuch, die 
franzosische Gesetzgebung iiber die Conseils de Prud'hommes auf Eng
land zu iibertragen, sowie durch eine Vermengung des Prinzips der Ver
standigung mit dem der Schiedsgerichtsbarkeit charakterisiert. 

Die dritte Periode (die mit dem Jahre 1896 beginnt) wird durch den 
Versuch, eine deutliche Grenzlinie zwischen den beiden soeben erwahnten 
Prinzipien zu ziehen, durch Heranziehung der besonderen Regierungs
organe zu einer aktiveren Tatigkeit und durch die Durchfiihrung des 
Prinzips der freien Verstandigung charakterisiert. 

Neben diesen drei deutlich hervortretenden Perioden der englischen 
Gesetzgebung, soweit diese das Schieds- und Schlichtungswesen betrifft, 

1) Das Material aber die Tatigkeit der deutschen Gewerbegerichte besteht 
hauptsachlich in einer Sammlung gerichtlicher Entscheidungen iiber die inter
essantesten FaIle und wird in dem offiziellen Organ des Verbandes deutscher 
Gewerbegerichte "DasGewerbegerioht" (gegriindet 1893) publiziert. Entsprechende 
statistische Daten werden von Zeit zu Zeit in dem offiziellen Organ, dem "Reichs
Arbeitsblatt" verofientlicht. 

2) Die gesetzliche Normierung des Schieds- und Schlichtungsverfahrens 
in England hat bereits eine lange Geschichte hinter sich. Die ersten Akte dieser 
Art gehOren noch der mittelalterliohen Epoche des Zunftwesens an. Fiir die Auf
gabe, die wir uns hier gestellt haben, ist es nicht erforderlich, daB wir auf weiter 
zuriickliegende Epochen dieser Gesetzgehung zuriickgreifen, do. das Gesetz vom 
Jahre 1824 a.Ile vorgehenden Akte konsolidiert ha.t, die sich allein auf die Arbeiter 
der Textilbranche in den verschiedenen Teilen des Konigreichs beziehen und 
in engsterWeise mit dem Verbote der Koalitionen in Zusammenhang stehen. 
Daher hat die ganze Gesetzgebung bis zum Jahre 1824, soweit die hier beriihrte 
Frage in Betracht kommt, keine groBe Bedeutung fiir den modernen Kapitalismus 
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l1i.6t sich noch eine vierte Periode unterscheiden, die jedoch erst eben be
gonnen hat und die durch den EinfluB der australischen Gesetzgebung 
auf die Metropole charakterisiert wird. Wir stehen jedoch, wie schon be
merkt, erst im Beginn dieser Peri ode, und daher ist es noch rechtschwierig, 
sich ein Urteil fiber die Bedeutung der hierher gehorigen Gesetzes
experimente zu bilden. Wir wollen daher zunachst von dieser vierten 
Periode absehen - sie laBt sich weit besser nach der Analyse der australi
schen Gesetzgebung behandeln - und wollen zuerst etwas naher auf die 
Gesetzgebung der drei ersten Perioden eingehen. 

Die neuere Gesetzgebung, die sich auf das gewerbliche Schieds- und 
Schlichtungswesen bezieht, beginnt, wie wir schon oben bemerkt haben, 
mit dem Akt Georgs V., durch den alle bis dahin geltenden Normen der 
sich auf diese Frage beziehenden Gesetzgebung konsolidiert wurden1). 

Das Gesetz vom Jahre 1824 beginnt mit einer langen Aufzahlung der 
Motive, causes of dispute, die AnlaB zur Vermittelung zwischen 
Arbeitern und Unternehmern gaben. Hierher gehoren Fragen, die sich 
auf den Arbeitslohn, die Arbeitszeit, auf einc anstandige Bezahlung, 
auf die Zufiigung von Verlusten, auf die Einfiihrung von Maschinen, 
auf die Gfite des Materials, sowie auf allerhand Klagen beziehen. Diese 
Liste laBt den Vbergangscharakter jener Epoche ziemlich deutlich er
kennen: es war die Zeit, als die junge GroBindustrie noch gewisse 
Zustande vorfand, die aus dem Zunftsystem herstammten. Daher 
wird z. B. die Einfiihrung von Maschinen als ein AnlaB fiir die Ein
leitung eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens angesehen. 

In all den angefiihrten Fallen haben die beteiligten Parteien das 
Recht, wenn der Konflikt nicht durch gegenseitige Verstandigung 
beigelegt werden kann, die Streitfrage dem Friedensrichter oder dem 
Magistrat einer bestimmten Gemeinde zu unterbreiten. Der Friedens
richter oder der Magistrat lassen sich die Sache darlegen und fallen auf 
Grund eines abgekiirzten Verfahrens eine endgiiltige Entscheidung. Wenn 
eine oder beide Parteien nicht vor Gericht erscheinen, oder wenn eine von 
ihnen sich dem Urteile desFriedensrichters oder desMagistrats iiberhaupt 
nicht unterwerfen will, wahrend die andere Partei darauf besteht, daB die 
Angelegenheit einem Schiedsgericht unterbreitet werde, hat der Richter 
nach Verlauf von 48Stunden von demMoment an gerechnet, wo die Klage 
bei ihm eingeht, und nicht spater als nach drei Tagen (wobei die Sonntage 
nicht mitzahlen) die andere Partei zu benachrichtigen, und wenn keine 
Nachricht von der Beilegung des Konflikts bei ihm eintrifft, eine be
stimmte Anzahl von Schiedsrichtern (Arbitrators or Referees) zu er
nennen, die zu einem Schiedsgericht zusammentreten. Der Richter 

1} Der vollsta.ndige Titel dieses Akts lautet: "An Act to consolidate and 
amend the Laws relative to the Arbitration of Disputes between Masters and 
Workmen". 21 th June 1824 (5 Geo. IV, Cap. XCVI). 

25* 
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wahlt hierzu mindestens vier und nicht weniger als sechs Personen, von 
denen die Halfte Unternehmer oder Bevollmachtigte der Unternehmer, 
die andere Halfte Arbeiter des betreffenden Industriezweiges sein mussen. 
Von diesen wahlt jede Partei einen Schiedsrichter, und diese erhalten 
diesel ben Rechte, die der Friedensrichter besitzt, d. h. "full Power 
to hear and finally determine such Dispute". 

Die Mitglieder des Schiedsgerichts versammeln sich an einem 
Ort und zu einer Zeit, die yom Friedensrichter bestimmt wird. 
Sie untersuchen den Fall, indem sie beide Parteien und die Personen, 
die mit der Angelegenheit vertraut sind, verhOren, wobei die verhOrten 
Personen sich eidlich verpfiichten mussen, nur wahre Angaben zu 
machen. Wenn das Schiedsgericht aus irgend einem Grunde zu keiner 
Entscheidung kommen kann, mu13 es den Friedensrichter hiervon ver
standigen, und dann hat dieser das endgiiltige Urteil zu fallen!). Unter
wirft sich eine Partei dem Urteile des Richters oder des Schiedsgerichts 
nicht, so wird sie zu einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe verurteilt. 

Das Gesetz yom Jahre 1824 bliebmehr als 40 Jahre fast ohne jeg
liche !nderungen und Modifikationen, bis zum Jahre 1867,' in Kraft2), 

allein die durch dieses Gesetz geschaffenen Organe des Schieds- und 
Schlichtungswesens entfalteten nur eine au13erst geringe Tatigkeit3). 

Das Gesetz yom Jahre 1824 bildet die erste Phase in der Entwick
lung der sich auf das gewerbliche Schieds- und Schlichtungsverfahren be
ziehenden englischen Gesetzgebung und la3t sich als ein selbstandiger 
Versuch charakterisieren, besondere Einrichtungen zum Zweck gericht
Hcher Prufung der Konflikte zwischen Kapital und Arbeit zu schaffen 
und zwar durch Anpassung der diese Funktionen schon fruher aus
ubenden Organe (der Friedensrichter) an die neue Aufgaben. Hier
durch erklart sich auch der vollstandige Mi13erfolg dieses Versuchs: die 

1) Das Urteil, das vom Schiedsgericht oder vom Friedensrichter gefli.llt 
wird, ist endgiiltig "the Award to: be made. .. shall be final and conclusive 
between the Parties, without being subject to review or challenge by any Court 
or Authority whatsoever". 

2) Das Gesetz vom 15.Juli 1837 (I Vict c. 57) verlangert die Frist, wahrend 
der die Klage eingereicht werden, kann. Diese Frist darf von da ab statt 6 Tage 
14 Tage betragen. Zugleich werden gewisse Anderungen in der lokalen Verteilung 
der Friedensrichterstellen und Magistrate, bei denen die Klage eingereicht werden 
muB, eingefiihrt. Das Gesetz vom 8. u. 9. Vict., c. 77 u. 128 bezieht sich auf das 
Recht, Quittungen dariiber auszustellen, daB die Arbeiter ihren Lohn erhalten 
haben (tickets of wages), und beriihrt die Frage nach der Schlichtung und Bei
legung gewerblicher Konflikte fast iiberhaupt nicht. 

3) So bemerkt der Bericht der Parlamentskommission vom Jahre 1865: 
"This Act (1824) appears to be nearly in operative; hardly anyone, wether master 
or workman, ever resorts to it, and its existence is unknown to many people." 
Report from the Select Committee on Masters and Operatives etc. P. P. 343, 1856, 
p. III. 



Vermittelung hei gewerbIichen Konflikten in England. 389 

Arbeiter muBten die Friedensrichter und die Magistrate notwendig als 
einseitige Vertreter der Unternehmerinteressen ansehen, und so war es 
nur naturlich, daB sie es nach Moglichkeit vermieden, sich an diese zu 
wenden. 

Am 19. Februar 1856 wurde eine besondere parlamentarische Kom
mission eingesetzt, die hauptsachlich drei Grfinde ffir den MiBerfolg des 
Gesetzes vom Jahre 1824 geltend machte l ): erstlich konnte schon der 
Charakter der neugegrundeten Organe, die an die gewohnIichen Kriminal
gerichte erinnerten, die Parteien nicht besonders dazu ermutigen, sich mit 
der Bitte um Hilfe an die Magistrate zu wenden. Zweitens wurden die 
Mitglieder des Gerichts ein jedes Mal ad hoc kurz vor der Verhandlung 
des Falls gewahlt, und daher wuBten die Parteien nie, wer die Mittler
rolle in dem Konflikt fibernehmen wird, und drittens endlich waren die 
Arbeiter miBtrauisch gegen den Magistrat, da dieser in industriellen Be
zirken meist aus Unternehmern oder doch aus ihnen nahestehenden Per
sonen bestand2). In derselben Session wurde dem Unterhaus vom 
Minister des Innern Gray ein Bericht uber die Organisation des Schieds
und Schlichtungswesens in Frankreich und Belgien, d. h. fiber die schon 
oben beschriebenen Conseils de Prud'hommes vorgelegt3). 

Die Kommission vom Jahre 1856 hatte den MiBerfolg und die Un
wirksamkeit der engIischen Gesetze jener Zeit, die sich auf das Schieds
und Schlichtungswesen bezogen, festgestellt, und so konnte sie unter 
Berufung auf den Bericht Grays zum Schluss darauf hinweisen, daB 
es notwendig sei, die bestehende Organisation des Schieds- und Schlich
tungswesens nach dem Vorbild des franzosischen Conseils de Prud' 

1) Das oben zitierte Select Committee. V gl. Report. P. P. 343. 1856. 
2) That the workmen object to magistrates in manufacturing districts 

inasmuch as they are generally manufacturers, or else in same way connected 
with manufacturers, Rep. p. III. Das MiBtrauen der Arbeiter gegen die Richter 
wird auch von einem der Kohlengrubenbesitzer in Lancashire, dem Unterhaus
mitgIied Mackinon, das den AnstoB zur Revision der sich auf das gewerbIiche 
Schieds- und SchIichtungsverfahren beziehenden Gesetzgebung gab, hervor
gehoben. In seinem Antrag, eine besondere Kommission zu griinden - "to con
sider the inconvenience now felt in the country from the want of equitable tri
bunals by means of which any difference between masters and operatives might 
be satisfactorily adjusted" - erklart der Berichterstatter, daB, wie er sich auf 
Grund personIicher Umfragen iiberzeugt habe, der Hauptmangel des bestehenden 
Schieds- und SchIichtungsverfahrens in dem MiBtrauen der Arbeiter gegeniiber 
den Richtern liege. "In all the manufacturing towns of the chief manufacturers 
were generally justices of the peace, and, let their judgments in disputes between 
masters and men be ever so just and equitable, the workmen viewed them with 
prejustice, as judgments given by persons who were connected by the ties either 
of friendship or of common interest with their employers, and in fact, it was 
only natural for the workmen to suppos e that the magistrates would favour 
their own class." ParI. Deb. 19. Februar 1856, Vol. 140, p. 982 ff. 

3) P. P. 526. 
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hommes umzugestalten. Zu diesem Zweck schlug die Kommission die 
Grftndung besonderer Einigungsamter "Courts of Conciliation" vor. 
Dazu aber war es nach der Ansicht einiger Mitglieder der Kommission 
keineswegs notwendig, das besteh~nde System des Schieds· und Schlich
tungswesens abzuschaffen, sondern es genugte schon, einige seiner Grund
bestimmungen abzuandern. So schlug die Kommission z. B. vor, die 
§§ 10 lind 13, die sich auf die auBere Organisation des Schlichtungsver
fahrens bezogen, durch andere zu ersetzen, nach denen die Parteien das 
Recht haben sollten, ohne Hinzuziehung des Friedensrichters oder des 
Magistrats zu gleichen Teilen Vertreter zu wahlen, die dann ihrerseits einen 
Prasidenten aus ihrer Mitte ernennen sollten, doch soIlte dieser letztere 
dem betreffenden Industriezweige nicht angehOren durfen. Ferner schlug 
die Kommission vor, die neugegriindeten Schieds- und Schlichtungs
organe zu dauernden Institutionen zu erheben, wahrend es frUher ublich 
war, bei jedem einzelnen gewerblichen Konflikt erst ad hoc ein solches 
Organ zu schaffen und ins Leben zu rufen. Und endlich solIte den neu
gegriindeten Organen nach dem Projekt der Kommission auch ein 
gr6.6eres Feld der Tatigkeit zugewiesen werden. Sie sollten das Recht er
halten, uber aIle Fragen zu entscheiden (to decide), die sich auf den 
geltenden Arbeitsvertrag beziehen - nur das Recht, den Arbeitslohn 
auch fur die kunftige Zeit festzusetzen, sollte ihm nicht zustehen1). 

Diese letzte Frage, ob die Organe des Schieds- und Schlichtungs
wesens das Recht haben sollen, die allgemeinen Arbeitsbedingungen, wie 
sie im Arbeitsvertrag formuliert werden, auch fur die kiinftige Zeit 
auszuarbeiten und festzulegen, ist entscheidend ffir das System des ge
werblichen Schieds- und Schlichtungsverfahrens, wie es in der zweiten 
Entwicklungsperiode der englischen Gesetzgebung durch zahlreiche Ge
setzesakte eingefuhrt wird. 

Innerhalb einer Periode von 40 J ahren wurde im Parlament mehr als 
neunmal die Frage nach der Reorganisation des geltenden Systems des 
Schieds- und Schlichtungswesens erhoben, und jedesmal lehnte sowohl 
das Oberhaus wie das Unterhaus eine Normierung und Festsetzung der 
Arbeitsbedingungen fur die Zukunft ab, mit anderen Worten, aIle die zahl
reichen Gesetzesvorlagen aus der Periode von 1856-1896 zielten lediglich 
darauf hin, Organe zu schaffen, die einen schon bestehenden Konflikt 
zwischen Arbeitern und Unternehmern beilegen sollten,und jeder An
trag, MaBnahmen, zur Verhutung solcher Konflikte zu ergreifen, wurde 
mit bewunderungswiirdiger Konsequenz abgelehnt. Dies ist ein auBerst 
charakteristischer Zug in der Entwicklungsgeschichte des modernen 
Schieds- und Schlichtungsverfahrens bei gewerblichen Konflikten 
zwischen Kapital und Arbeit, der es wohl verdient, da.6 wir bei der Dar-

1) Report (343, 1856), p. IV u. ft. 
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stellung der weiteren Entwicklung der englischen Gesetzgebung etwas 
naher auf ihn eingehen. 

Schon die Kommission vom Jahre 1856 bemerkt in ihrem Bericht, 
einzelne von den Personen, die sie befragt habe, hatten einen besonderen 
Wert darauf gelegt, daB die kunftigen Organe des Schieds- und Schlich
tungswesens das Recht haben sollten, die allgemeinen Arbeitsbedin
gungen, insbesondere soweit sie sich auf die Lohnfrage bezogen, auch 
fur die kunftige Zeit festzusetzen undzunormieren1). Aber wie wirschon 
oben bemerkt haben, verhielt sich sogardieKommission in ihrem Projekt 
vollig ablehnend gegen die tlbertragung einer solchen Funktion auf die 
neu zugriindenden Einigungsamter (Courts of Conciliation). 

1m Februar des Jahres 18672) wird die Frage nach der Reorgani
sation des Schieds- und Schlichtungsverfahrens bei ZusammenstOBen 
zwischen Kapital und Arbeit aufs neue aufgeworfen. Der Urheber des 
neuen Projekts ist das Mitglied des Oberhauses, Lord St. Leonards, 
der dem hohen Hause eine Petition der Bauarbeiter einreicht. In seiner 
Rede vom 7. Februar des Jahres 1867 weist Lord Leonards auf die 
Notwendigkeit hin, besondere Organe zu schaffen, die die Aufgabe hatten, 
nicht etwa schon bestehende Streitigkeiten zu schlichten, sondern einen 
offenen Bruch zwischen beiden Parteien zu verhuten und diese zu Zu
gestandnissen und zu einer Verstandigung geneigt zu machen, da es 
nach der Ansicht des Redners unmoglich sei, einen Streit, der be
reits begonnen habe, auf gesetzlichem Wege beizulegen, in solchen 
Fallen herrsche namlich ein tatsachlicher Kriegszustand zwischen 
Arbeitern und Unternehmern, und ein solcher Kampf konne daher nur 
durch den Sieg der einen oder anderen Partei entschieden werdenS). 

Als es sich jedoch wenige Tage darauf bei der Beratung des Gesetzes
antrags herausstellte, daB sich mit der Einfuhrung der projektierten 
Einigungsamter zugleich notwendig die Frage erheben wiirde, ob diese 
Amter auch das Recht haben sollten, die Arbeitsbedingungen fur kunftige 
Zeiten festzusetzen, geriet der Antragsteller in groBe Verlegenheit, und er 

1) V gl. den schon zitierten Report S. IV u. ff. 
2) Die Arbeiten der Kommission und der von ihr ausgearbeitete Gesetzes

antrag hatten keine positiven Folgen. Wir iibergehen hier die andern Gesetzes
vorschlage aus dieser Periode, da sie kaum noch neues Material zu der hier unter
suchten Frage hinzubringen. Einzelne von ihnen, wie z. B. das Projekt von 
Edward Bouverie (Bi11242) vom Jahre 1864, laufen einfach auf den Vorschlag 
hinaus, zum alten System zuriickzukehren und aIle gewerblichen Streitigkeiten 
an die gewohnlichen Gerichte in den Grafschaften "Judge of any County Court" 
zu verweisen. 

8) "To put a stop to a strike by law, when once it has commenced is per
fectly impossible, because a state of war is then established between the master 
and his workmen, and this can be terminated by nothing but victory on the one 
side or the other." ParI. Deb. 7. Februar 1867, House of Lords. Vol. 185, p. 79. 
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beeilte sich, diesen Punkt aus seinem Projekt eines neuen der Schlichtung 
und Beilegung gewerblicher Streitigkeiten dienenden Organs ganzlich 
fallen zu lassen. Hierbei machte er eine auBerst charakteristische Be
merkung: was die Normierung des Arbeitslohnes anbelange, so sei dies 
eine Frage, die ihm selbst groBe Schwierigkeiten bereite1); die Arbeiter 
hatten namlich in ihrer Petition mit groBer Bestimmtheit darauf hin
gewiesen, daB ein Bedfirfnis nach einem Organ bestehe, mit dessen Hilfe 
man sich fiber die Arbeitsbedingungen, die ffir die Zukunft gelten sollten, 
einigen und damit Konfiikte verhfiten Mnnte, die daraus entsprangen~ 
~aB die geltende Norm des Arbeitslohnes nicht eingehalten oder in will
kfirlicher Weise umgestoBen werde. Der Antragsteller, der sein Projekt 
im Interesse der Arbeiter eingebracht hatte, hatte nicht den Mut, ihrer 
Anregung Folge zu leisten und lehnte sie daher abo "Die Arbeiter und 
die Unternehmer", bemerkt der Redner, "wollen den Arbeits
lohn mit Hilfe besonderer zu diesem Zwecke zu griindender Organe 
normieren und regulieren. Er personlich aber protestiere dagegen." 

Der Redner berief sich hierbei auf die damals herrschende Lehre 
vom Angebot, und der N achfrage als den natfirlichen Regulatoren des 
Arbeitslohns2). So wurde denn der § 4, der urspriinglich in der Gesetzes
vorlage stand, und nach dem Arbeiter und Unternehmer das Recht 
haben sollten unter Hinzuziehung des entsprechenden Organs Ab
kommen fiber den Arbeitslohn zu treffen, die ffir 12 Monate im voraus 
Giiltigkeit haben konnten, auf Vorschlag des Lord Cranworth ge
strichen. Der Urheber des Antrags gab hierzu seine Zustimmung3), 
und so wird den neugeschaffenen Organen im Gesetz fiber das Schieds
und Schlichtungsverfahren, das bald darauf angenommen wurde'), dieses 
Recht nicht zuerkannt. 

Durch das Gesetz vom 15. August des Jahres 1867 wurde das be
stehende System der Schlichtung und Beilegung gewerblicher Streitig
keiten (wie es durch das Gesetz vom Jahre 1824 eingeffihrt war) keines
wegs abgeschafft, sondern nur erweitert; die Unternehmer und die 
Arbeiter erhielten das Recht, unter Genehmigung ihrer Majestat beson
dere "Equitable Councils of Conciliation or Arbitration" zu griinden. 

Wenn ein Unternehmer, der mindestens 6 Monate an einem be
stimmten Orte seinen Wohnsitz hat, und die Arbeiter, die gleichfalls 
mindestens ein halbes J ahr am Orte ansassig und nicht weniger als 

1) "As regard the rate of wages, it was a question which he himself 
approached with considerable hesitation", heiBt es in dem stenogr. Bericht. 
Ibid. S.697. 

') Ibid. S. 697 ft. 
3) Parl. Deb. House of Lords, 25. Febmar 1867, vol. 185, p.930. 
') "An Act to establish Equitable Councils of Conciliation to adjust Diffe

rences between Masters and Workmen", 30 and 31 Vict. Cap. CV. 
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7 Jahre in einem bestimmten lndustriezweig beschaftigt sind, ein solches 
Organ zur Schlichtung von Streitigkeiten griinden wollen, mussen sie, 
nachdem sie sich zuvor untereinanderverstandigt haben, bei ihrer Majestat 
ein Gesuch einreichen: "to grant them a Licence to form such Council", 
d. h. sie moge ihnen gestatten, ein solches Amt mit den Rechten der be
stehenden Schiedsgerichtsorgane zu griinden. Die Konigin oder der 
Staatssekretar des lnnem sind bevollmachtigt, diese Erlaubnis zu ge
wahren, dies muG jedoch zuvor in der London Gazette sowie in einer 
der verbreitetsten lokalen Zeitungen offentlich bekannt gegeben werden 
(§ 1). 30 Tage nach Bewilligung des Gesuches kann dann ein entspre
chendes Organ gegriindet werden, das so lange weiter besteht, bis es durch 
ein anderes ahnliches Organ ersetzt wird (§ 3). Die neugegriindeten 
Organe bestehen aus 2-10 Mitgliedem und zwar zu gleichen Teilen 
von beiden Parteien (§ 2). Die Mitglieder verstandigen sich iiber die 
Wahl eines Prasidenten, eines Sekretars und der iibrigen Beamten (§ 4). 
Nach ihren Funktionen unterscheiden sich die neugegriindeten "COun
cils" in nichts von den durch das Gesetz vom Jahre 1824 geschaffenen 
Schiedsgerichtsorganen, d. h. sie haben das Recht, Urteile zu fallen 
(awards), die einen endgiiltigen und entscheidenden Charakter (final and 
conclusive) haben. Hierbei wird die Unzulassigkeit von Abmachungen 
iiber den Arbeitslohn, die sich auf die Zukunft beziehen, besonders er
wahnt "but nothing in this Act contained shall authorize the said Coun
cil to establish a Rate of Wages or Price of Labour or Workmanship 
at which the Workmen shall in future be paid." (§ 4). 

Sowohl ihrem Namen nach (Council statt dem friiheren Court), 
als auch nach ihren Funktionen und ihrer auBeren Organisation nach 
erinnem die durch das Gesetz vom Jahre 1867 eingefiihrten Organe an 
die franzosischen Conseils de Prud'hommes. Wie bei diesen letzteren 
hat die Priifung der Streitfrage vor zwei Instanzen vor sich zu gehen. 
Die erste Instanz wird durch ein besonderes Komitee (Committee of 
Conciliation - das franzosische Bureau particulier) gebildet, dessen 
Aufgabe es ist, die streitenden Parteien zu einer friedlichen Ver
standigung zu veranlassen. Dieses Comitee besteht nur aus zwei Mit
gliedem, die das Council aus seiner Mitte erwahlt. Die Zahl der Mit
glieder ist absichtlich so beschrankt, damit jeder iiberfiiissige Formalis
mus vermieden wird. Wenn es dem Komitee nicht gelingt, eine Verstandi
gung zustande zu bringen, kommt die Angelegenheit vor die zweite 
lnstanz, d. h. vor das eigentliche Gericht, "Council", an dem samtliche 
Mitglieder teilnehmen. Wohl zum Teil unter der Wirkung des fran
zosischen Gesetzes iiber das Schiedsgerichtsverfahren wird auch in 
England das Schieds- und Schlichtungsverfahren ausschlieBlich auf das 
Gebiet der beruflichen Arbeit beschrankt: nach dem Gesetz vom Jahre 
1867 diirfen keinerlei Differenzen zwischen Herrschaften und Dienst-
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boten an die Organe des Schieds- und Schlichtungswesens verwiesen 
werden (§ 17). 

AlIe spii.teren Akte, die sich auf das Problem des Schieds- und 
Schlichtungswesens beziehen, bis zum Gesetz yom Jahre 1889 fligen 
nichts zu der hier betrachteten Frage hinzu. 

Das Gesetz yom Jahre 18721) das auf Initiative von Mannem er
lassen wurde, die fiir die Sache der Arbeiter eintraten, (Mundella, 
Morley, Brassey, Hughes u. a.), bezweckt ebenso wie die Gesetzes
vorlagen, die ihm vorangingen 2), eine Erweiterung des Gesetzes yom 
Jahre 1824 (des § 13) und will eine freie Verstandigung zwischen Arbeitem 
und Untemehmem liber die Verweisung des zwischen ihnen schwebenden 
Konfiikts an ein Schiedsgerichtsorgan erleichtem. 1m Jahre 1875 wird 
die Frage nach der Erweiterung der Kompetenzen der Grafschaftsgerichte 
aufs neue aufgeworfen, denen sodann die Untersuchung und Priifung 
der Streitigkeiten zwischen Untemehmem und Arbeitem anvertraut 
werdenS). Ebenso wenig Neuerungen werden durch das Gesetz yom 
Jahre 1889 eingeflihrt'), zu dem das Mitglied des Oberhauses, Lord 
Chanceller, die Anregung gab6). Das neue Gesetz verdient hOchstens 
unsere Beachtung durch die auBerordentliche Geschwindigkeit, mit der 
es durch samtliche Instanzen hindurchging, sowie dadurch, daB es im 
Parlament ganz ohne jede Debatte angenommen wurde. Am 22. Fe
bruar wird das Gesetz im Oberhause eingebracht, am 6. Mai findet die 
zweite Lesung statt, an die sich gleichfalls keine Diskussion anschlieBt. 
Am 4. J uni wird es wiederum in dritter Lesung ohne Diskussion ange
nommen und an das Haus der Gemeinen verwiesen, wo bei der ersten 
und zweiten Lesung wiederum keine Debatte stattfindet. Ein Mitglied 
des Hauses G. Campbell bemerkt bloB bei der Einbringung der Ge
setzesvorlage: .. This is one of the Bills, which was slipped through last 
Wednesday without discussion, and the Govemment did not even 
take the trouble to explain its nature8)." Am 14. August wird das Gesetz 
in dritter Lesung angenommen und tritt dann ohne jegliche Abande
rungen und Verbesserungen am 26. August in Kraft. 

Dieses Gesetz ist, wie aIle vorhergehenden Akte, die der zweiten 
Periode der sich auf das Schieds- und Schlichtungswesen beziehenden 
Gesetzgebung Englands angehOren, durch zwei spezifische Eigentlim
lichkeiten charakterisiert. 1. bezieht es sich wie aIle diese Akte trotz der 

1) "The Arbitration" (Masters and Workmen) Act, 1872, 35 u.36Vict., C.46. 
I) VgI. Bills 123, 213 u. a. 
I) VgL Bills 1875, 213, 259 u. 286. 
') An Act for amending and consolidating the Enactments relating to 

Arbitration 26 August 1889 (52 u. 53 Viet., Ch. 49). 
I) VgL Bill (Nr.5), die er am 22. Februar 1889 einbrachte. 
I) ParI. Deb~ 1889, vol. 339, p. 220. 
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versehiedenen Titel und Namen, die sie tragen, ausschlieBlich auf die 
gerichtlichen Funktionen (des Schiedsgerichts) gegenuber bereits be
stehenden Konflikten, und daher gestattet es 2. nicht, daB die von ihm 
geschaffenen Organe bei der Ausarbeitung und Festsetzung des Arbeits
vertrags fur kiinftige Zeiten durch die Parteien hinzugezogen werden. 

Dieses Recht wird den Organen des Schieds- und Einigungswesens 
zum ersten Mal im Jahre 1896 offiziell zuerkannt. Von diesem Jahre an 
kann man eine neue Periode der offiziellen N ormierung und Regelung 
des gewerblichen Schieds- und Schlichtungswesens in England datieren. 

Es erhebt sich die naheliegende Frage: was war der Grund, daB den 
Organen des Schieds- und Schlichtungswesens das Recht, bei der Fest
setzung der Arbeitsbedingungen fur kunftige Zeiten durch die Parteien 
mitzuwirken, so lange undsohartnackigaberkanntwurde 1 DieParlaments
verhandlungen geben uns eine ganz bestimmte Antwort auf diese Frage. 
Wenn wir die Parlamentsberichte aus jener Zeit durchblattem, wahrend 
der uber die Frage desSchieds- undSchlichtungswesens debattiert wurde, 
uberzeugen wir uns, wie vollig verstandnislos sowohl die Verteidiger wie 
die Gegner der vorgeschlagenen MaBnahmen zur Beilegung gewerblicher 
Konflikte dem eigentlichen Kern des Schieds- und Schlichtungswesens 
gegenuberstehen; und wenn auch selbst heute noch die Grundprinzipien 
des gewerblichen Schieds- und Schlichtungswesens nicht endgiiltig 
festgelegt, jedenfalls aber noch lange nicht allgemein anerkannt sind, so 
kann man sich leicht vorstellen, wie ungenau und unklar die An
sichten, die fruher daruber herrschten, sein muBten, besonders in solchen 
Situationen, wo es notwendig war, bestimmte gesetzgeberische Normen 
uber diese Frage auszuarbeiteil. Diese Verstandnislosigkeit findet ihren 
Ausdruck in der bestandigen Vermengung des Prinzips der Verstandi
gung oder Einigung (conciliation) mit dem der Schiedsgerichtsbarkeit 
(der gerichtlichen PrUfung und Urteilsfallung) und in der unbewuBten 
Bevorzugung des ersten Prinzips. Diese seltsame Erscheinung findet nur 
darin ihre Erklarung, daB zu einer Zeit, als es tatsachlich schon 
private Organe gab, die der Vermittelung und Verstandigung bei der Fest
setzung der Arbeitsbedingungen fur die Zukunft dienten - Organe, 
die durch die tatsachlichen Bedurfnisse selbst ins Leben gerufen worden 
waren - die Gesetzgebung diesem Prinzip sorgfaltig aus dem Wege 
ging. Wir haben schon eine Erklarung fur diese Tastache gegeben. 
In der Rede des Lord Leonards, eines Anwalts der Arbeiterinteressen, 
wird darauf hingewiesen, daB der Einfuhrung dieses Prinzips haupt
sachlich die Furcht vor einer Verletzung des Grundsatzes, nach dem die 
Hohe des Arbeitslohns oder der Preis der Arbeitskraft durch das Gesetz 
des Angebots und der Nachfrage normiert werden musse, im Wege 
stand. Diese Berufung auf das "Gesetz des Angebots und der Nach
frage" ist, wie wir schon oben bcmerkt haben, charakteristisch fUr diese 
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Zeit. Diese Argumentation stammt aus der Zeit des Manchestertums, 
als noch die Furcht vor der Einmengung des Staats in den freien Kampf 
der Interessen auBerordentlich groB war; besonders schrak man damals 
vor einer Regulierung der Norm fur die Arbeitslohne zuruck. Hatte 
man den Organen des Schieds- und Schlichtungswesens dieses Recht 
verliehen, so ware dies jener Zeit als :ftuckkehr zu einer vergangenen 
Epoche erschienen, als sich die Festsetzung der Lohnsatze noch unter 
Kontrolle der Regierung (der Friedensrichter) vollzog. Wie unberechtigt 
diese Befurchtung war und wie sehr sie auf einer volligen Verkennung der 
wahren Natur der damals erst eben beginnenden Organisation des ge
werblichen Schieds- und Schlichtungswesens beruhte 1), dies wird aus 
dem folgenden mit genugender Deutlichkeit hervorgehen. 

Hier mussen wir nur noch bemerken, daB es uns vol1ig an jeglichen 
Zahlendaten fehlt, nach denen wir uns ein Urteil uberdiepraktischenRe
sultate der der Schlichtung und Beilegung gewerblicher Konflikte 
dienenden Tatigkeit dieser Epoche bilden konnten. Man kann an
nehmen, daB die Schiedsgerichte und Einigungsamter nur eine auBerst 
schwache Tatigkeit entfalten, da man es sich andernfalls schwer vor
stellen konnte, warum die Frage nach der Schiedsgerichtsbarkeit und dem 
EinigUIigswesen im Parlament so haufig aufgeworfen und warum in 
jedem neuen Gesetzesakt auf die Unvollkommenheit und die Unwirk
samkeit der bestehenden Organisation hingewiesen wurde2). 

Der MiBerfolg der offiziellen Organe des Schieds- und Schlichtungs
wesens machte sich um so mehr ffthlbar, da gerade um diese Zeit, 
d. h. seit den sechziger J ahren des vergangenen J ahrhunderts, in Eng
land allerhand Versuche unternommen wurden, auf personliche An
regung Einzelner, private Organe zur Schlichtung gewerblicher Streitig
keiten zu grunden, ja diese Form des gewerblichen Schieds- und Schlich
tungswesens lieferte mit jedem J ahr immer mehr Beweise fur ihre Lebens
fahigkeit und lenkte die Aufmerksamkeit der Gesellschaft und der Presse 
auf sich. Man kann sagen, daB die mit dem Jahre 1896 einsetzende Peri
ode der englischen Gesetzgebung ganzlich auf den Erfahrungen und Re
sultaten beruht, die mit der bereits in hoher Blute stehenden Organisation 
des privaten Schieds- und Schlichtungswesens gemacht worden waren. 

1) Der Vollstandigkeit halber mussen wir auch noch auf den oben erwahnten 
Umstand achten, daB die engIische Gesetzgebung, soweit sie sich auf diese 
Frage bezieht, in der Periode vom Jahre 1856-1889 vollig unter dem EinfiuB 
des franzOsischen Systems der Conseils de Prud'hommes stand, denen dieses 
Reoht gleichfalls nicht zuerkannt wurde. 

') tiber die Tii.tigkeit der der Schlichtung gewerblicher KonBikte dienenden 
Organe bemerkt die KgI. Kommission aus den Jahren 1892-1894 in ihrem Be
richt: "All this ma.chinery however, in spite of the frequent desire expressed in 
favour of enforceable arbitra.tion, seems seldom, if ever, to have been put in 
motion. " Fifth and Final Rep. part I, p. 56. 
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Es ist in dieser Beziehung besonders charakteristisch, daB die An
regung zu dem Gesetz vom Jahre 1896 vom Prasidenten der Board' of 
Trades, Mundella ausgeht, einem Mann, der selbst Industrieller, schon 
um die Mitte der sechziger Jahre als einer der ersten und aus eigenem 
Antrieb bei sich in Bradford ein Organ zur Schlichtung und Verhiitung 
gewerblicher Konflikte geschaffen hatte1). 

Erst eine dreiBigjahrige Erfahrung hatte M undella einen Einblick 
in die wahre Natur des gewerblichen Schieds- und Schlichtungswesens 
verschafft, und so konnte er im Jahre 1894 in einer der Sitzungen des 
Unterhauses seine Ansicht iiber diese Frage folgendermaBen formulieren: 
"Die beste Methode, einen Konflikt beizulegen, ist folgende: man ruft eine 
gleiche Zahl von Vertretern beider Parteien zusammen, setzt sich um 
einen Tisch herum und berat unter volliger Wahrung der Gleichberechti
gung die zwischen den Parteien schwebenden Streitigkeiten"2). Auf 
Grund einer langjahrigen Erfahrung kommt M un de Ua zur Vberzeugung, 
daB das gerichtliche, formale Moment aus dem gewerblichen Schieds
und Schlichtungswesen vollig ausgeschaltet werden muB. "Das 
auf ihm beruhende Gesetz vom Jahre 18723) ist in keinem einzigen FaIle 
angewandt worden" ("there had never been a single case under it"), 
da sowohl die Unternehmer wie die Arbeiter allem, was an ein ordnungs
maBiges Gericht (a Court of Law) erinnerte, aus dem Wege gingen. Sie 
weigerten sich, dort zu erscheinen, wo ihnen ein Eid abgenommen wurde, 
wo Arbeitsbiicher vorgelegt werden muBten und wo man iiberhaupt zu 
etwas gezwungen werden konnte (do things under compulsion)4). 

Drei Jahre vor Einbringung des Gesetzes (Conciliation Act vom 
Jahre 18965) verhandelte man im Parlament iiber mehr als 15 Gcsetzes
vorlagen, von denen einzelne zu lebhaften Diskussionen AnlaS gaben 
und zur Durchfiihrung bestimmterer und festerer Prinzipien bei der 
Organisation des gewerblichcn Schieds- und Schlichtungswesens fiihrten. 

Diese Prinzipien fanden einen Ausdruck in drei grundlegenden Be
stimmungen des Gesetzes vom 7. August 1896. Das Gesetz erkennt 
erstlich an, daB die organisatorische Tatigkeit der gewerblichen Schieds
und Schlichtungsinstitutionen ein soziales Interesse und eine Bedeutung 
fiir den gesamten Staat hat, zweitens crhalt die Regierung durch dieses 

1) VgI. Arbitration, as a Means of Preventing Strikes, by A. J. Mundella, 
Bradford, 1868. 

2) "The best method to obtain a settlement (is) to bring an equal number 
of each party to the difference to sit down together at a table there, upon the 
footing of equality, to discuss the differences between them." Pari. Deb. 
19. Apr. 1894, vol. 23, p. 942. 

3) Zu dem Mundella gleichfalls die ~nregung gab. 
') Ibid. S. 943. 
G) An Act to make better Provision for the Prevention and Settlement 

of Trade Disputes, 7 th Aug. 1896, 59 and 60 Viet., Ch. 30. 
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Gesetz das Recht, sich nicht nur aktiv an der Beilegung bereits 
bestehender Konflikte zu beteiligen, sondern auch MaBregeln zur Ver
hfitung eines ofIenen Bruchs zwischen Kapitalisten und Arbeitern zu er
greifen, und drittens sieht das Gesetz vollig von jeder ein ffir allemal 
geltenden und fixierten Form der Organisation des Schieds- und Schlich
tungswesens ab und verlegt die ganze Frage aus der gerichtlichen Sphare 
(der Schieds-Gerichtsbarkeit) in das Gebiet rein okonomischer Unter
suchungen und Verhandlungen. 

Der erste dieser Grundsatze ist in den Paragraphen 1 und 5 des Ge
setzes niedergelegt. Nach dem 1. Paragraphen kann ein jedes Organ, das 
der Schlichtung bei gewerblichen Konflikten zwischen Kapital und 
Arbeit dient, offiziell durch die Board of Trade anerkannt werden, 
indem dieses Organ in die allgemeine Liste dieser Institutionen einge
tragen wird. 

Hierzu bedarf es nur einer einfachen Erklarung sowie einer Ein
reichung der Statuten und anderer ahnlicher Dokumente. Das in die 
Liste aufgenommene Organ verpflichtet sich, der Board of Trade das 
ganze vorhandene Material fiber seine Tatigkeit zur Verffigung zu stellen, 
worauf die Board of Trade ihrerseits verpflichtet ist, auf Grund dieses 
Materials sowie auf Grund verschiedener anderer Quellen dem Parlament 
von Zeit zu Zeit einen ausffihrlichen Bericht fiber die Tatigkeit dieser 
Schieds- und Schlichtungsorgane vorzulegen (§ 5). Somit wird gegen
wartig in England eine sorgfaltige Statistik fiber diese Organe des Schieds
und Schlichtungswesens gefiihrt; auch werden von Zeit zu Zeit in be
stimmten Abstanden auBerst interessante Zahlendaten verofIentlichtl). 
Der zweite von den oben angefiihrten Grundsatzen, der von dem 
aktiven Eingreifen der Regierung bei bereits bestehenden oder drohenden 
gewerblichen Konflikten handelt, findet seinen Ausdruck in den Para
graphen 2 und 4 des Gesetzes. Nach diesen ist die Board of Trade be
rechtigt, wenn irgendwo ein gewerblicher Konflikt entsteht, folgende 
MaBnahmen zu ergreifen: 

a) Sie darf die naheren Umstande und den AnlaB zum Konflikt 
untersuchen und prfifen. 

b) die Board of Trade darf aus eigener Initiative MaBnahmen 
trefIen, die es den Parteien unmittelbar oder unter Hinzuziehung 
einer Person oder eines Organs ermoglichen, sich gemeinsam fiber die 
schwebenden MiBverstandnisse auszusprechen, sie zu priifen und wenn 
moglich eine friedliche Einigung herbeizufiihren, 

c) sie hat ferner das Recht, auf Antrag der beteiligten Parteien 
eine oder mehrere Personen zu "Friedensstiftern" (as conciliator) oder 

1) V gl. Report by the Board of Trade of proceedings under the Conciliation 
(Trade Disputes) Act, 1896. 1m Jahre 1910 erschien bereits der 7. Bericht iiber 
die Peri ode von 1907-1909. 
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zu Mitgliedern der Einigungsamter (Board of Conciliation) zu ernennen, 
und endlich 

d) dad sie auf Wunsch der Parteien Schiedsrichter einsetzen (§ 2). 
AuBerdem kann die Board of Trade aus eigener Initiative in einer 

bestimmten Gegend Untersuchungen uber die Arbeitsverhaltnisse veran
stalten, und, wenn sie es fur notig halt, imEinverstandnis mit den Unter
nehmern und Arbeitern oder auf Wunsch eines Organs der lokalen Selbst
verwaltung Institutionen zur Schlichtung gewerblicher Streitigkeiten 
fur einen ganzen Bezirk oder fur einen bestimmten Industriezweig 
grunden (§ 4). 

Endlich laBt das Gesetz vom Jahre 1896 im § 3 die Fixierung einer 
einzigen Schablone oder Form der Organisation des Schieds- und Schlich
tungswesens vollig fallen. Das Gesetz vom Jahre 1889, das von den Or
ganen der Schiedsgerichtsbarkeit handelt, darf unter keinen Umstanden 
auf FaIle angewandt werden, auf die das Gesetz vom Jahre 1896 An
wendung findet. Dieses letztcre bezieht sich ausschlieBIioh auf die Or
gane, die in der oben erwahnten Weise, d. h. auf Initiative der Regierung 
oder privater Personen, gegrundet werden und die sich ausschIieBlich 
auf Prinzipien stutzen, die auf der gegenseitigen Vbereinkunft der 
beteiligten Parteien beruhen. 

Das neue Gesetz setzt die Gesetze vom Jahre 1824, 1867 und 1872 
auBer Kraft (§ 7). 

Durch diesen Akt wird die groBe Bedeutung der privaten Initiative fur 
die Organisation des gewerblichen Schieds- und Schlichtungswesens aner
kannt. Ein Eingreifen der Regierungsgewalt findet nur in solchen Fallen 
statt, in denen sich die private Initiative als durchaus unzureichend er
weist. Indem das Gesetz yom Jahre 1896 zugleich jedes Moment des 
Zwanges bei der Organisation des Schieds- und Schlichtungswesens aus
schlieBt, stiitzt es sich lediglich auf die Autoritat und die Macht der 
offentIichen Meinung. Diese Seite der Frage wurde im Parlament bei 
Beratung dieses Akts haufig beruhrt und zwar im Zusammenhang mit 
einem anderen Problem: obnicht auBer der Beilegung bereits bestehender 
Konfiikte vor aHem die Verhutung cines offenen Bruchs angestrebt werden 
musse, und es wurde die Frage aufgeworfen, wie man es wohl, wenn es 
dennoch zu einem solchen offenen Bruche kame, der Gesellschaft 
moglichst klar und cindringlich vor Augen fiihren kOnne, wer der 
schuldige Teil sei. 

So wies z. B. in einer Sitzung des Unterhauses yom 19. April 1894 
einer der Abgeordneten ( J. Peace) folgendermaBen auf die Bedeutung 
der zur Verhandlung stehenden Gesetzesvorlage hin: "Was ist der Zweck 
dieses Gesetzes? AusschlieBlich dieser: zu verhuten, daB sich die Kon
fiikte allzu sehr in die Lange ziehen, ohne daB die beteiligten Parteien 
vor ein Gericht gefordcrt werden muBten. Hinter dies em Akt steht die 
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zwingende Macht der offentlichen Meinung. Wenn ein Unternehmer, 
oder wenn die Arbeiter die Vermittelung der Regierung ablehnen, wird sich 
die offentliche Meinung gegen sie wenden. Sie wird erkHiren: ihre Sache 
ist offen bar schlecht, da sie nicht den Mut haben, offentlich vor einem 
Einigungsamt uber sie verhandeln zu lassen" 1). Peace fuhrt einen Fall 
aus seiner eigenen schiedsrichterlichen Praxis an. Er wurde einmal auf
gefordert, an der Prftfung eines Konflikts teilzunehmen. Er entschied, 
daB der Arbeitslohn erhOht werden solIe, aber die Arbeiter waren unzu
frieden mit dem Urteil, das er gefallt hatte, und erklarten den Streik. 
Sie streikten indessen nur 14 Tage lang und waren dann genotigt, die 
Arbeit wieder aufzunehmen, da sich die offentliche Meinung im ganzen 
Bezirk gegen sie wendete, weil sie sich dem Urteil des Schiedsrichters 
nicht unterworfen hatten 2). 

Wir mussen ubrigens bemerken, daB das Moment des Zwanges 
in der Organisation des gewerblichen Schieds- und Schlichtungs
wesens, das den Systemen in den englischen Kolonien (siehe weiter 
unten) in so hohem MaBe eigentumlich ist, auch in der Metropole 
immer mehr Verfechter findet. So wird einerseits nach dem Beispiel 
der Kolonien der Versuch gemacht, Konflikte zu verhuten, indem 
ma.n in einzelnen Industriezweigen (wo das sogem,nnte Schwitzsystem 
"sweating" herrscht) ein obligatorisches Lohnminimum einfuhrt. 
Und andererseits erhebt sich im Jahre 1909 im Parlament die Frage 
nach der Grundung besonderer Gerichte, denen die Prufung gewerb
licher Konflikte ubertragen werden soIl (Court of Arbitration). Dem 
Spruch dieser Gerichte sollte durch Verhangung einer Geldstrafe von 
10 Pfund Sterling pro Tag wegen jeder Dbertretung des Urteils Geltung 
verschafft werden 3). Die Vorlage wurde indessen im Sommer des 
Jahres 1910 yom Parlament abgelehnt 4). 

Wenn wir uns ein klareres und vollstandigeres Bild yom Charakter 
des offiziellen Schieds- und Schlichtungswesons in England machen 
wollen, mussen wir noch etwas ausfiihrlicher auf ein neueres Beispiel 
dieser Art aus dem Gebiete des Eisenbahnwesens eingehen. 

In England befinden sioh bekanntlich samtliche Eisenbahnlinien 
in den Hiinden privater Gesellsohaften. Auf beiden Seiten, sowohl auf der 
der Unternehmer als auch auf der der Arbeiter, bestehen starke Organi
sationen. Im Jahre 1907 entstand zwischen beiden Parteien ein Konflikt, 

1) ParI. Deb. 1894, vol. 23, p.945 . 
• ) Ibid. p. 945 u. tI. 
S) Trade Disputes Bill (80) 1909. 
') Die Frage nach Einfiihrung staatIicher Schiedsgerichte zur Priifung ge

werblicher Konflikte wird auf den Kongressen der Trade Unions schon seit 
ihrer Entstehung (im Jahre 1868) aufgeworfen, aber keiner der Antrage, die sich 
auf diese Frage beziehen, hat bisher die Zustimmung des Kongresses gefunden. 
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bei dem es sich unter anderem auch um die Anerkennung del' Arbeiter
verbande handelte, abel' dank dem Eingreifen del' Regierungsorgane 
fiihrte del' Konflikt nicht zu einem offenen Bruch, er gab vielmehr den 
AnlaB zum AbschluB eines Kollektivvertrages und zur Grundung eines 
Organs, das del' Schlichtung und Beilegung von Konflikten zwischen den 
angestellten Eisenbahnern und den Unternehmern dienen sollte l ). 

Das allgemeine Schema diesel' Organisation ist folgendes: jede 
Kompagnie, del' eine bestimmte EisenbahnIinie oder ein ganzes Eisen
bahnnetz angehOrt, errichtet ein zentrales Einigungsamt (Central 
Conciliation Board), das aus einem oder mehreren Vertretern del' 
lokalen Einigungsamter besteht (sectional conciliation boards). Jede 
Kategorie von Eisenbahnarbeitern hat in jedem einzelnen Bezirk 
ihr besonderes lokales Einigungsamt. Jedes diesel' Amter (ihre Anzahl 
hangt von del' Lange del' Eisenbahnlinie und von del' Zahl del' Arbeiter 
ab) besteht aus einem oder mehreren Arbeitervertretern des betreffenden 
Bezirks und del' betreffenden Kategorie oder eines bestimmten Berufs, 
sowie aus einer gleichen Anzahl von Direktoren oder andel'll Vertretern 
del' Eisenbahnkompagnie. Diese Einigungsamter haben die Pflicht, 
samtliche Fragen, die sich auf eine Herabsetzung oder Erhohung des 
Arbeitslohns und del' Arbeitszeit beziehen, zu priifen und zu unter
suchen. Jedes MiBverstandnis zwischen beiden Parteien muB im all
gemeinen in del' ublichen Weise von den Sekretaren der entsprechenden 
Organisation gepriift werden. Wenn die Parteien im Verlaufe von zwei 
Monaten zu keiner Einigung kommen, wird die Angelegenheit dem 
lokalen Einigungsamt (Sectional Conciliation Board), das zu dies em 
Zwecke so fort einberufen werden muB, unterbreitet. 

Wenn das lokale Einigungsamt den Konflikt nicht in befriedigender 
Weise beilegen kann, so kommt die Angelegenheit VOl' das zentrale 
Einigungsamt, und wenn auch hier keine Verstandigung erzielt wird, 
so wird die Sache an ein Schiedsgericht verwiesen. In diesem Fall 
wahlen beide streikenden Parteien auf Grund einer gemeinsamen Ver
einbarung einen Schiedsrichter (Arbitrator); konnen sie sich jedoch 
hieriiber nicht verstandigen, so wird del' Arbitrator von dem Speaker 
des Unterhauses und von einem del' Mitglieder des Appelationsgerichts 
(Master of Rolls) ernannt. 

Das Urteil, das von dem Einigungsamt (Conciliation Board) gefallt 
wird, gilt als endgiiltig und ist fUr beide Teile innerhalb eines Zeitraums 
von mindestens 12 Mona ten vel' bindIich. Die En tscheid ung des Ar bitra tors 

1) Sowohl der Kollektivvertrag als auch die Daten iiber das Schiedsgerichts
organ sind in einem besonderen Bericht: Report to the Board of Trade upon 
Matters connected with the Establishment and Working of Railway Conciliation 
Boards, set up in accordance with the Agreement of the 6-th November 1907 
(Cd. 4534), 1909, veroffentlicht. 

Schwittau. 26 
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gilt gleichfalls fiir aIle beteiligten Personen, und zwar gilt sie fiir einen 
Zeitraum, der in dem Urteil selbst angegeben wird. Die auf diese 
Weise geschafiene Organisation des gewerblichen Schieds- und Schlich
tungswesens bleibt mindestens 7 Jahre lang in Kraft. 

Der Vertrag wurde von den Arbeitern und Unternehmern der 
bedeutendsten Eisenbahnkompagnien unterschrieben. Bald darauf 
schlossen sich noch weitere 35 Gesellschaften diesem Abkommen an. 

Einige Eisenbahngesellschaften, die dem Abkommen nichtbei
getreten waren, fiihrten andere Organe zur Beilegung von KonBikten 
bei sich ein. Von den iibrigbleibenden Kompagnien, die sich d{m Ab
kommen nicht angeschlossen haben, gebOrt die Mehrzahl zu den kleineren 
Eisenbahngesellschaften. Nach der offiziellen Zii.hlung vom Jahre 
1909 gebOren 97 % samtlicher Eisenbahnarbeiter des Konigreichs 
zu Eisenbahnbetrieben, die eine von den oben angefiihrten Orga
nisationen zur Beilegung von Konflikten bei sich eingefiihrt haben 1). 

Von dem Grad der Verbreitung und dem Umfang der Tii.tigkeit 
der Schieds- und Schlichtungsorgane, wie sie durch das Gesetz vom 
Jahre 1896 eingefiihrt wurden, geben folgende Zahlen eine geniigende 
Vorstellung. 

Tabelle 46. 

Jahr 

1896-1897 
1898-1899 
1900-1901 
1902-1903 
1904-1905 
1906-1907 
1908-1909 

Insgesamt in 14 Jahren I 

Zahl der beigelegten 
Konflikte 

48 
23 
54 
38 
26 
59 

117 

Von 365 Fallen eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens fanden 
234, d. h. 64 % auf Wunsch beider Parteien, 82 Fane oder etwas mehr aIs 
22 % auf Wunsch der Arbeiter und 24 FaIle, gegen 6 %, auf Wunsch 
der Unternehmer allein statt. In den friiheren Berichten iiber die auf 
die Schlichtung gewerblicher KonBikte gerichtete Tatigkeit der Bo~rd 
of Trade wurde gewohnlich darauf hingewiesen, daB die Regierungs
organe hauptsachlich von den Arbeiternzum Zweck der Vermittelung 
bei Konflikten in Anspruch genommen wurden. In dem letzten Bericht 

1) Ausfiihrlichere Daten iiber einzelne besondere Abweichungen von dem 
allgemeinen Schema, iiber die Art und den Charakter der Vertreterwahlen, iiber 
die Verteilung und die Zahl der loka.len Organe UBW. finden sich in dem Berichte 
selbst. FUr den allgemeinen Stand der Frage haben diese Daten keine Bedeutung. 
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del' sich auf die 2Y2 jahrige Tatigkeit del' Board of Trade, wahrend 
del' Periode von 1907-1909 bczicht, wUl'dcn unter 133 Fallen die del' 
Schlichtung gcwerblicher Konflikte diencnden Organe 92 mal von beiden 
Parteien gemeinsam angerufen 1), wahrend also die Regierung in del' 
Pcriode vom Jahre 1896-1907 nul' in 61 % aller FaIle nm Vermittelung 
bei gewerblichen Konflikten ersucht wurde, wuchs wahrend del' 
letzten Peride von 1907-1909 die relative Zahl diesel' FaIle bis auf 70 % 
an. Unter del' Gesamtzahl del' FaIle trugen 56 den Charakter eines 
offen en Konflikts, wahrend in 77 FiUlen del' offene Bruch zwischen beiden 
Parteien durch das Eingreifen von Einigungsamtern vermieden werden 
konnte. Die hiel' angefiihrten Zahlen geben nul' ein ungeniigendes 
Bild von dem Grad del' Verbl'eitung und del' Tatigkeit del' del' Sehlieh
tung und Beilegung gcwerblicher Streitigkeiten dienenden Ol'gane 
in England, da sich aus dem einzelnen Konflikt kaum Sehliisse ziehen 
lassen. Daher ist es notwendig einzelne FaIle eines solehen Sehieds
oder Sehliehtungsverfahrcns etwas naher kenncn zu lemen. Zahlreiehe 
Daten diesel' Art finden wir in dem schon erwahnten Berieht del' Board 
of Trade. Die Analyse einzclner hierher gehOriger FaIle kann .uns ein 
vollstandigeres Bild von del' Tatigkeit eines solchen Organs liefel'll. 

So z. B. gelang es im Jahre 1907, einen Generalstreik del' Eisen
bahnangestellten abzuwenden. Im Oktober des Jahl'es 1907 besehloB 
del' maehtige Verband del' "Amalgamated Society of Railway Servants" 2) , 
mit groBer Stimmenmehrheit den Stroik zu erklaren, dureh den fast 
del' gesamte Eisenbahnverkehr im ganzen Konigreieh lahmgelegt 
werden sollte. Durch ihr energisches Eingreifen brachte die Board 
of Trade eine Verstandigung zwischen beiden Parteien zustande, und 
im November desselben Jahres unterschrieben die Vertreter del' oben 
genannten Trade Union sowie die del' Eisenb8,hngesellschaften cincn 
Vertrag, auf Grund dessen 45 Eisenbahnkompagnien sich ver
pflichteten, ein dauel'lldes Organ zur Schlichtung und BeiIegung von 
Konflikten zu griinden, ein Organ, das die Aufgabe haben soUte, aIle 
Streitigkeiten beizulegen und einon offen en Konflikt zwischen den 
Parteien zu verhiiten 3). 

Ein anderer bedeutsamer Fall ereignete sich im Jahre 1908 in del' 
Metallindustrie und zwar im Stidosten des Konigreichs. Die Unter
nehmer hatten den Lohn herabgesetzt, und 24 von 27 Trade Unions 
hatten ihre Zustimmung dazu gegeben, wahrend die droi iibrigen Ver-

1) Vgl. Seventh Rep. by the Board of Trade of Proceedings under the Con
ciliation (Trade Disputes) Act, 1896, p. 2 u. fT. 

2) Der illl Jahre 1907 106000 Mitglieder zahlte und einen Fonds von 
370000 Pfund Sterling bcsaB. (The Reformers' Year Book 1908, p.l70.) 

3) Vgl. den oben zitierten Rep. on the Establishment and Working of Rail
way Conciliation Boards. 

26* 
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bande den Streik erklarten, an dem ungefahr 11 000 Arbeiter 
teilnahmen. Durch vermittelndes Eingreifen der Regierung kam zwischen 
den Vertretern beider Pa.rteien eine Einigung zustande, und die Sekretare 
der Trade Unions befiirworteten diese Einigung. .Als man jedoch zur 
Abstimmung schritt, erklarte sich die Mehrzahl der Streikenden· gegen 
die Annahme der gekiirzten Lohnsatze, und der Streik nahm seinen 
Fortgang. 

Einige Zeit darauf iibernahm die Board of Trade auf Aufforderung 
der Arbeiter abermals die Vermittlerrolle in diesem Konflikt, und 
diesmal gelang es ihr, eine Verstandigung zwischen beiden Parteien 
herbeizufiihren und dem Streik ein Ende zu machen. 

1m Januar desselben Jahres brach in Nordengland ein Streik der 
Schiffsbauarbeiter aus und zwar gleichfalls infolge einer Reduktion 
der Lohne. 1m Mai ergriff der Streik aIle bedeutenden Docks von 
England, und die Za.hl der Streikenden wuchs bis auf 35000 an. Die 
Board of Trade legte sich ins Mittel, und mit ihrer Hilfe wurden die 
Bedingungen fiir eine Verstandigung ausgearbeitet. Bei der Abstimmung 
sprach sich eine groBe Mehrheit der Arbeiter zugunsten der Annahme 
dieser Bedingungen aus, und zu Beginn des Monats Juni wurde die 
Arbeit wieder aufgenommen. Dieser Konflikt hatte das Ergebnis, 
daB die machtige Unternehmerorganisation (EmployeIs Federation) und 
mehrere Trade Unions einen Vertrag abschlossen, auf Grund dessen ein 
dauerndes Organ zur Schlichtung von Streitigkeiten gegriindet wurde. 
Beide Pa.rteien verpHichteten sich, es nie zu einem ofl'enen Bruch kommen 
zu lassen, bevor dies Organ die zwischen ihnen schwebenden Streit
fragen gepriift Mtte l ). 

Die bier angefiihrten FaIle geniigen, um uns eine Vorstellung von 
dem allgemeinen Charakter der durch das Gesetz vom Jahre 1896 
gesehaffenen Organe zu vermitteln. Das Ergebnis dieses Gesetzes 
war dieses, daB gegen Ende des Jahres 1909 in England bereits 277 
Einigungsamter (Boards of Conciliation) bestanden 2) und zwar 260 in 
den einzelnen Industriezweigen und 17 Bezirksamter und Amter ge
mischten Charakters. 

4. 
Neben der oben erwahnten, unter Mitwirkung der Regierung 

geschaffenen Form und Organisation des Schieds- und Vermittelungs
wesens, haben in England gegenwartig noch andere private Organe 
zur Schlichtung gewerblicher Streitigkeiten eine groBe Verbreitung 
gefunden. 

Die ersten Versuche, eine private Organisation zur Schlichtung 

1) Ibid. p. 4. V gl. ouch die andern dort angefiihrten Falle. 
I) Sowohl registrierte wie nicht registrierte. Vgl. den oben zitierten Rep. S. 6. 
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gewerblicher Konffikte zu schaffen, stammen bereits aus den dreiBiger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ein solcher Versuch, ein Organ 
zur Schlichtung und Beilegung von Streitigkeiten ins Leben zu rufen, 
wurde z. B. 1836 in der Topferindustrie, 1839 in der Teppichindustrie usw. 
gemachtl). 

Allein bis zum Beginn der zweiten Hiilftedes XIX. Jahrhunderts 
hatten all diese Versuehe nur einen sporadischen Charakter und blieben 
daher ohne Erfolg. Ein dauerndes systematisehes Schieds- und Sehlich
tungswesen, das auf die Initiative von Privatpersonen zuriickgeht, 
gibt es in England erst seit dem Jahre 1860, d. h. seit der Griindung eines 
besonderen Organs zur Schlichtung gewerblicher Streitigkeiten in der 
Trikotagenfabrikation zu Nothingham. Dieses Organ wurde auf Grund 
einer Idee und unter Mitwirkung des Industriellen, spateren Mitglieds des 
Unterhauses und Handelsministers Mundella, errichtet. Das Expe
riment Mundellas fand bereits einen recht giinstigQn Boden vor und 
zwar sowohl in der Organisation der Arbeiter und Unternehmer ala auch 
in dem Umstand, daB die Gesellschaft (die Literatur und die Presse) 
die Notwendigkeit einer solchen Institution zur Schlichtung und Bei
legung gewerblicher Strcitigkeiten einsah. 

Seit dieser Zeit, d. h. seit den sechziger Jahren, maeht sieh in Eng
land ein ununterbrochener Fortschritt auf allen Gebieten des privaten 
Schieds- und Schlichtungswesens bemerkbar. Diese Entwicklung hat 
gegenwartig ihren Ausdruck in einem auBerst komplizierten System 
gefunden, auf das die Arbeiterbewegung in GroBbritannien mit Recht 
stolz sein kann 2). 

Die privaten Organe zur Schliehtung gewerblicher Streitigkeiten 3) 
haben nicht immer lediglich die Aufgabe, gewerbliche Konffikte zu 
schlichten und beizulegen. Viele von ihnen werden auch zu dem Zweck 
gegriindet, solche Konflikte zu verhiiten. 

So z. B. haben die auBerordentlich zahlreichen Einigungsamter 
(Boards) in der Kohlenindustrie hauptsachlich den Zweck, die Fest
setzung der Lohnsiitze zu regeIn. In diesem Industriezweig werden die 
Arbeitslohne nach einem eigentiimlichen System ausgezahlt. Gewohnlieh 
wird eine allgemeine Norm - "Standard" - festgesetzt, wonach dann 

1) VgI. Rules of Associations of Employers and Employed in denBerichten 
der KgI. Kommission 1892-1894, S. XXXV, u. fi. 

I) Die Geschichte der privaten Organe zur Schlichtung gewerblicher Kon
Hikte in einzelnen Industriezweigen ist ausfiihrlich behandelt in der vorziiglichen 
Untersuchung von A. Sotow: Einigungswesen und Schiedsgerichtsbarkeit zwischen 
Arbeitern und Unternehmern in der GroBindustrie Englands, St. Petersburg 1902. 

3) AuBerst interessante Daten hieriiber enthalt der vor kurzem verofient
lichte Regierungsbericht: Report on Rules of Voluntary Conciliation and Arbi
tration Boards and Joint Commitees (Cd. 3788) 1907, auf den wir uns bei der 
folgenden Darstellung hauptsachlich beziehen. 
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a.uf Grund der Marktpreise fiir Kohle alljahrlich ausgerechnet wird, 
urn wievie] Prozent dicse "Norm" (Standard) erhOht oder reduziert 
werden muB. Bis zum Jahre 1907 gab es in der Kohlenindustrie 17 
solche Einigungsamter, deren Tatigkeit sich auf annahernd 700 000 
Arbeiter erstreckte. Wahrend der zehnjahrigen Periode vom Jahre 
1897-1906 beteiligten sich diese Amter an der Beilegung von 4436 
Konflikten, wobci in 38 Fallen ein offener Bruch zwischen Kapital und 
Arbeit vorlag1). 

In der Maschinen- und Schiffsbauindustrie gibt es besondere Organe 
smr Priifung der sich aus der Abgrcnzung der Berufsarbeit (demarcation 
of work) ergebenden Fragen. 1907 gab es 18 derartige Organe, deren 
Tatigkeit sich auf 40 000 Arbeiter erstreckte. N ach einer offiziellen 
Ber~chnung wurden in der zehnjahrigen Periode vom Jahre 1897 
bis1906 770 FaIle vor diesen Organen verhandelt. Davon fiihrten nur 
9 zu einer Arbeitsoinstellung2). In der Eisen- und Stahlindustrie haben 
die Einigungsamter die Kontrolle iiber die Lohnsatze nach dem Prinzip 
der sogenannten "gleitenden Skala" (Sliding Scales) zur Aufgabe. 
Daneben aber gibt es auch spcziclle Organe zur Beilegung gewerblicher 
Konfliktc. Die offizielle QueUe zahlte im Jahre 1907 10 derartige Insti
tutionen, deren Tatigkeit sich auf ungefahr50 000 Arbeiter erstreckte. 
Wahrend der zehnjahrigen Periode von 1897-1906 beteiligten sich 
diese Amter an der Beilegung von 342 Konflikten, von denen nur drei 
einen ofIenen Bruch zur Folge hatten3). Von den iibrigen Industrie
zweigen, die die groBte Zahl von Einigungsamtern aufzuweisen haben, 
kommen hauptsachlich die Tcxtilindustrie, die Schuhmacher- und 
Bauindustrie in Betracht. 

In der Textilindustrie kommen· dauernde Einigungsamter nicht 
sehr haufig vor. 1m Wcberei-l1nd Spinnereigewerbe werden oft besondere 
Vertrage zwischcn Arbeitern und Unternehmern abgeschlossen. Nach 
diesen Vertragen miissen aIle Streitigkeiten zunachst von den Sekretaren 
der entsprechenden Organisationen - der des Arbeiterverbandes und der 
des Unternehmerverbandes - gepriift, beraten und nach Moglichkeit 
beigelegt werden. Wenn die Unterhandlungen der Sekretare zu keinem 
Ergebnis fiihren, dann iibernimmt das lokale "joint committee" die 
VermittlerroIle. Durch dieses Komitee und durch die Sekretare wurden 
im Jahre 1906 455 Konflikte beigelegt, ohne daB es dabei zu einem 
l;itreik gekommen ware'). 

In der Schuhindustrie besteht seit dem groBen GeneraIstreik 
vom Jahre 1895, an dem iiber 46000 Arbeiter beteiligt waren, ein 

1) Vgl. den oben erwahnten Report, S. VII. 
t) Ibid. p .. X . 

. I) Ibid. p. IX. 
') Ibid. p. XI. 
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Vertrag zwischen den Arbeitern und den Unternehmern, in dem 
besondere Richtlinien fur den Fall von Konflikten, sog. "Termes of 
Settlement" festgelegt sind. N ach diesen muB jede Streitigkeit zwischen 
Arbeitern und Unternehmern zunachst von den Vertretern beider 
Parteiengeprfift werden. Wenn diese zu keiner Verstandigung ge
langen, wird die Angelegenheit einem Schiedsgericht aus zwei Mit
gJiedern (Arbitrators), und zwar aus je einem von beiden Parteien unter
breitet. Gelingt es auch diesen nicht, den Streit beizulegen, so wendet 
man sich an einen Schiedsrichter (an umpire), worauf dieser ein end
giiltiges Urteil faUt. 

Wahrend der zehnjahrigen Periode vom Jahre 1897-1906 wurden 
922 Konflikte beigelegt, von denen nur 8 von einer Arbeitseinstellung 
begleitet waren. Die Gesamtzahl der Einigungsamter betrug im Jahre 
1907 18, und ihre Tatigkeit erstreckte sich auf 2Q 000 Arbeiter!). 

1m Baugewerbe gibt es zurzeit 99 Institutionen zur Schlichtung 
gewerblicher Konflikte, deren Tatigkeit sich auf 112000 Arbeiter 
erstreckt2). Bis zum Jahre 1904 trugen all diese Institutionen einen rein. 
lokalen Charakter. 1m Dezember des Jahres 1904 kam man jedoch auf 
den Gedanken, ein Einigungsamt fur die organisierten Arbeiter und 
Kapitalisten des ganzen Landes zu grUnden. Dieses nationale Amt 
(national Board) erOffnete seine Tatigkeit im Oktober des Jahres 1905. 
Nach den Satzungen dieses Amtes3) mu6 jeder Konflikt dem lokalen 
Komitee (Standing Committee), das aus Vertretern der Unternehmer 
und der Arbeiter eines bestimmten Berufs zusammengesetzt ist, zur 
Prfifung vorgelegt werden'). 

Wenn das Komitee keine Verstandigung herbeiffihren kann, wird 
die Angelegenheit an das lokale Einigungsamt (Conciliation Board) 
verwiesen. Die Tatigkeitssphare qieses Amts erstreckt sich fiber einen 
ganzen Bezirk, und in diesem Amt sind samtliche Spezialitaten und 
Branchen des Baugewerbes vertreten. Wenn es auch diesem Amt 
nicht gelingt, eine Einigung zustande zu bringen, so wird die Sache 
weiter an das Zentralamt (Centre Board) verwiesen, dessen Tatig
keitssph.ii.re wiederum eine groBere Anzahl von Bezirken umfaBt, die 
mehrere Grafschaften umschlieBen6). 

Die letzte Instanz, die die endgfiltige Entscheidung fiber den Kon-
flikt zu fimen hat, ist das nationale Amt oder ein vondiesem eingesetztes 

1) Ibid. p. XI. 
I) Ibidem. 
8) Die Satzungen dieses Amts sind in dem zitierten Report S. 2-7 abge

druckt. 
') Jede Spezialitil.t oder jede Branche des Baugewerbes hat ihr eigenes 

Einigungsamt. .. - _.. - - . 
5) So z. B. erstreckt sich die Tii.tigkeit des Nordlichen Zentralamts (Northern 

Centre) auf die drei nordlichcn Grafschaften Yorkshire, Lancashire und Cheshire. 
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Schiedsgericht.· AuBerdem bestehen in verschiedenen Gegenden noch 
besondere Vertrage zwischen Arbeitern und Unternehmern. Um keine 
standigen Organe zur Schlichtung von Streitigkeiten griinden zu miissen, 
sehlieBen Unternehmer und Arbeiter ein Abkommen, auf Grund dcssen 
sie sich verpHichten, nur im FaIle eines Konflikts ad hoc ein Schieds
gericht oder Einigungsamt einzuberufen1). 

Aus den angefiihrten Beispielen kann man ersehen, daB das private 
Schieds- und Schlichtungswesen in England nicht iiberall die gleichen 
Funktionen hat, und daB die Institutionen dieser Art gegenwartig eine 
sehr verschiedene Organisation haben. 

Die Organe des privaten Schieds- und Schlichtungswesens lassen 
sich in zwei Kategorien einteilen und zwar nach der Art der Betriebe, 
innerhalb derer sie tatig sind. Die iiberwiegendc Mehrheit dieser 
Institutionen zur Schlichtung von Streitigkeiten erstreckt ihre Tatigkeit 
lediglich auf einzelne spezielle Industriezweige. Die iibrigen haben einen 
bestimmten Bezirk unter sich, und ihre Tatigkeitssphare erstreckt sich 
auf mehrere Industriezweige. 

Die erste Kategorie von Institutionen zur Schlichtung gewerb
lieher Streitigkeiten kann man spezielle Einigungsamter (trade boards) 
die zweite, allgemeine oder Distriktsamter (district and general boards) 
nennen. Diese letzteren schlieBen sich eng an die lokalen Handels
kammern (Chambers of Commerce ) und Gewerbekammern (Trade Councils) 
an. Sie entfalten bei gewerblichen Konflikten nur eine geringe Tatigkeit, 
wahrend der zehnjahrigen Periode von 1897-1906 wurden mit ihrer 
Hilfe nur 33 Konflikte beigelegt. 

Somit konzentriert sich die ganze Tatigkeit des privaten Schieds
und Schlichtungswesens in den speziellen Einigungsamtern (trade 
boards). 

Die Organisation dieser Amter wird, soweit die Beilegung gewerb
licher Konflikte in Frage kommt, in den Satzungen nicht iiberall 
in gleicher Weise formuliert. 

Nach einzelnen Statuten hat sich die Beilegung von Konflikten 
in rein mechanischer Weise zu vollziehen. Nach andern ist zur Bei
legung eines Konflikts stets eine vorhergehende Verstandigung beider 
Parteien notwendig. Einzelne Statuten endlich enthalten iiberhaupt 
nichts iiber die Art der endgiiltigen Beilegung von Konflikten. 

Von diesen drei Formen des freiwilligen Schieds- und Schlichtungs
wesens hat die erste die groBte Bedeutung. Obwohl von der Gesamt
zahl (178) der von der offiziellen Quelle 2) zusammengetragenen Statuten 
etwas mehr als die Halfte (96) dieser ersteren Form entsprieht, 

1) V gl. den oben zitierten Report, S. XII. 
2) V gl. den oben zitierten Report. 
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erstreckt sich doch die Tatigkeit dieser Einigungsamter auf eine 
auBerordentlich groBe Zahl von Arbeitern. So z. B. unterstehen im 
Bergbau und in der Metallindustrie von 818000 Arbeitern, die von den 
Organisationen des freiwilligen Vermittelungswesens Gebrauch machen, 
703000 Einigungsamtern von dem oben beschriebenen Typus. 

Was im einzelnen die Organisation der Einigungsamter dieser 
Art anbetrifft, so ist sie gleichfalls sehr verschieden und mannigfaltig. 
Nach einzelnen Statuten steht die Urteilsfallung bei einem Konflikt 
Organen und Personen zu, die von der Board of Trade ernannt werden. 
So z. B. steht es nach den Satzungen des Einigungsamts fur die Kohlen
industrie des Bezirks Durham dem Ministerium (Board of Trade) 
frei, einen Schiedsrichter (umpire) zu ernennen, wenn die Parteien 
sich nicht uber die Wahl eines solchen einigen konnen. Nach den 
Satzungen des Einigungsamts fur die StraBenbahngeselIschaften in 
Huddersfield muB eine unparteiische Personlichkeit, die der StraBen
bahnerbranche fern steht, einstimmig zum Vorsitzenden gewahlt werden. 
Wenn sich Meinungsverschiedenheiten ergeben, darf das Ministerium 
einen Kandidaten aufstellen, der von dem Einigungsamt bestatigt wird. 
In diese Kategorie gehoren auch die Einigungsamter der Schuhmacher, 
die Schuhwaren auf Bestellung der Regierung u. a. verfertigen, sowie 
ferner aIle Einigungsamter, auf die sich das Gesetz vom Jahre 1896 
bezieht (siehe oben). 

Die Mehrzahl der Einigungsamter dieser Art besitzen laut Statut 
dauernde Organe, die die Aufgabe haben, Streitigkeiten zu prufen 
und ein endgfiltiges Urteil zu fallen. Diese Organe haben ver
schiedene Namen: chairman, president, arbitrator, referee, umpire u. a. 
Aber trotz der Mannigfaltigkeit der N amen haben aIle diese Organe 
doch ahnliche Funktionen: sie besitzen aIle in irgend einer Weise schieds
richterliche Funktionen (arbitration) ,d. h. sie haben ein endgultiges Urteil 
zu fallen, wenn das Einigungsamt selbstnichtimstandeist, eine Verstandi
gung zwischen den Parteien herbeizufuhren. Hierher gehoren die Einigungs
amter in der Kohlenindustrie einzelner Grafschaften. So gibt es z. B. in 
Northumberland ein solches Organ, "den neutralen Vorsitzenden" 
(a neutral chairman), der entweder von dem Einigungsamt selbst 
gewahlt wird und im FaIle von Meinungsverschiedenheiten von dem 
Vorsitzenden des Grafschaftsrats, oder in anderen Gegenden (in Cum
berland) vom Kronrichter (in den Federated Districts) oder vom Speaker 
des Unterhauses usw. ernannt wird. Zuweilen werden die Funktionen 
eines solchen "neutralen Vorsitzenden" in den Satzungen genau fest
gelegt. So z. B. hat in Bezirken Federated Districts, Radstock District 
of Somerset und im sudlichen Wales der "neutrale Vorsitzende" nur die 
ausschlaggebende Stimme, und er gibt sein Votum zugunsten der einen 
oder andern Partei ab, wenn zwischen ihnen MeinungsverschiedenMiten 
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bestehen, hat aber nicht das Recht, ein Urteil zu fallen, in the nature of 
compromise (d. h. mit der Absicht, eine Einigung zustande zu bringen). 
In ·andem Gegenden (in Northumberland und in Cumberland) finden 
sichin den Satzungen keine Bestimmungen, durch die die Rechte eines 
solchen Organs eingeschrankt werden. In diesen beiden letzten Distrikten 
hat der" Vorsitzende" die Verhandlungen zu leiten und nur' wenn die Par
teien sich nicht verstiindigenkonnen, MaJlnahmen zu ihrer Einigung zu er
greifen oder nacheigenem Gutdunken ein Urteil zu fallen. 1m sudlichen 
Wales ist es anders. Das Einigungsamt tagt zunachst ohne Vorsitzen
den, und dieser wird nurdann aufgefordert, seine Stimme abzu
geben, wenn zwischen den Mitgliedem des Einigungsamts Meinungs
vetschiedenheiten entstehen. In einzelnen Distrikten (Federated Distirct 
und Radstock District of Somerset) muJl das Einigungsamt laut Statut 
zweimal ohne Vorsitzenden zusammentreten, und erst beim dritten 
Mal wird, wenn keine Einigung erzielt ist, der Prasident aufgefordert) 
seine Stimme, die ausschlaggebend ist, abzugebe~. Zuweilen hat der 
Vorsitzende das Recht, die Sache an das Einigungsamt zurfick zu ver
weisen und eine neue Verhandlung anzusetzen, wobei es ihm gestattet 
ist, sich selbst nach Belieben uber die vorliegende Frage zu auJlem. 
Nach den Satzungen der Einigungsamter filr die Steinbrfiche im Bezirk 
Cumberlal;ld haben auJler den Einigungsamtem, an denen die· Mit
glieder in voller Zahl teilnehmen mussen, noch besondere Komitees 
zu tagen, denen die prfifung unbedeutenderer Fragen, die sich lediglich 
auf lokale Probleme beziehen, obliegt, wahrend im Plenum nur wichtigere 
Fragen von allgemeinerem Interesse zur Verhandlung kommen. Nach 
den Statuten des Einigungsamts in der Eisenbauindustrie ist ein solches 
Komitee oder "der neutrale Vorsitzende"berechtigt, einen "unpartei
ischen" Inspektor zu emennen; der von heiden Parteien bestatigt werden 
muG und der verpflichtet iet, . die mit einem Konflikt zusammenhan
genden Fragen zu prfifen und uber sie Bericht zu erstatten. Eine ahn
Hche Organisation besteht auch in anderen Industriezweigen, wie z. B. 
in der Eisenindustrie in Nordengland, in der Schiffsbauindustrie zu 
Merseyl), im Schuhm~chergewerbe, im Baugewerbe u. a. Eine besondere 
Abart dieser Form von Einigungsamtem bilden solche.Amter, die das 
Recht der endgiiltigen Urteilsfallung einerPersonlichkeit (arbitrator, 
umpire, referee) ubertragen, welche meistens ad hoc vom Maire der Stadt 
und vom Vorsitzenden der Handelskammer emannt wird. Hierher 
gehOren die Einigungsamter in. der Schraubenmutter- und Bolzen~ 

fabrikation (South StafIordshire) in den Farbereien (Leicester), die 
Einigungsamter der Dockarbeiter in Bristol usw. 

1) Bier giht es hesondere "demarcation committees" (Kommission von 
Sachverstiindigen zur Priifung von Streitigkciten mit verwandten Berufen). 
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In den Gewerben, die sich durch eine besonders komplizierte 
Technik auszeichnen (oder in solchen Fallen, wo der Konflikt eine 
gewisse technische Grundlage hat), durfen die Organe, die das end
gultige Urteil zu fallen haben, nicht aus unbeteiligten, dem betrefl'enden 
Industriezweige fernstehenden Personen (neutral, independent usw.) 
bestehen, sondern sie mussen ausschlieBlich aus solchen Personen, 
die mit der Technik der Produktion wohl vertraut sind, d. h. aus Ver
tretern der beteiligten Parteien zusammengesetzt sein. Dem entsprechend 
enthalten auch die Satzungen der Einigungsamter in der Kohlenindustric 
in dem Baugcwerbe, in der Schifl'bauindustrie usw. hierauf bezugliche 
Klauseln. 

Trotz einiger Unterschiede in der die endgultige Urteilsfallung 
betrefl'enden Organisation bilden aIle hierher gehorigen Einigungsamter 
eine gemeinsame Kategorie oder einen gemeinsamen Typus des frei
willigen Schieds- und Schlichtungswesens, da die Frage nach der 
Fallung des endgultigen Urteils in ihren Statuten uberall beriicksichtigt 
und in bestimmter rein automatischer Weise entschieden wird. 

Wie wir schon oben bemerkt haben, ist dieser Typus des frei
willigen Schieds- und Schlichtungswesens gegenwartig in GroBbritannien 
am weitesten verbreitet. 

AuBer dies em Typus gibt es noch zwei andere Formen des gewerb
lichen Schieds- und Schlichtungswesens, die sich durch die Art der 
Urteilsfallung von den obenerwahnten Formen unterscheiden. Hierher 
gehOren solche Einigungsamter, in deren Statuten die Griindung von 
Organen, denen die Fallung des endgultigen Urteils obliegt, nieht vor
gesehen ist, sondern die es den beteiligten Parteien uberlassen, in 
jedem einzelnen Falle ad hoc ein solches Organ einzusetzen. Aber selbst 
Wenn es solehe Organe gibt, so treten sie doeh nur auf Grund einer 
vorhergehenden Verstandigung in· Tatigkeit. Hierher gehOrt die Mehr
zahl der Einigungsamter im Baugewerbe. 

Einen dritten Typus des freiwilligen Sehieds- und Sehliehtungs
wesens in England bilden endlich solehe Einigungsamter, naeh deren 
Statuten es iiberhaupt keine besonderen Organe gibt, die rechtsgiiltige 
Urteile fallen konnen, sondern jeder Konflikt lediglich durch eine Ver
standigung oder Einigung beider Parteien selbst beigelegt werden muB. 
Hierher gehOren z. B. die Einigungsamter in der Textilindustrie von 
Lancashire. Nach deren Statuten mussen, sob aid irgend welche 
Differenzen entstehen, die Sekretare der entsprechenden Arbeiter
und Unternehmerorganisationen zusammenberufen werden, und diese 
mussen den Versuch machen, sich daruber zu verstandigen, wie der 
Konflikt beizulegen sei. Wenn Meinungsverschiedenheiten entstehen, 
wird die Sache an das 10k ale Komitee (local joint committee) 
verwiesen. Gelingt es auch diesem nicht, die Streitigkeiten beizulegen, 
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so wird die Angelegenheit von der Generalversammlung der Unternehmer
organisation und des zentralen Arbeiterverbandes gepruft. Die gleiche 
Form des Schieds- und Schlichtungswesens wurde im Jahre 1898 (nach 
einem groBen Streik) auch in der Maschinenindustrie, engeenering 
trade, eingefuhrt. 

Alie drei oben angefuhrten Formen des freiwilligen Schieds- und 
Schlichtungswesens haben das miteinander gemein, daB die Einigungs
amter in der Regel zu gleichen Teilen aus Vertretern der organisierten 
Unternehmer und der organisierten Arbeiter bestehen, indessen gibt 
es doch auch einzelne Ausnahmen. So z. B. nehmen die Unternehmer 
an einzelnen Einigungsamtern, denen die Abgrenzung der Berufs
arbeitssphiiren obliegt (Demarcation Boards), uberhaupt nicht teil. 
Diese (d. h. die Unternehmer) werden mitunter durch Personen ver
treten, die von den lokalen Handelskammern ernannt werden. Ferner 
werden die Mitglieder der Einigungsamter in einzelnen Produktions
zweigen, wie z. B. in der Eisenindustrie nicht von den Verbiinden, 
.sondern von den Betrieben gewahlt. 

Was die Deckung der Ausgaben fur die organisatorische 
Tatigkeit des freiwilligen Schieds- und Schlichtungswesens anbelangt, 
so gilt die allgemeine Regel, daB aIle sich hierauf beziehenden Gebiihren, 
die Gehalter der Mitglieder, der von den Parteien ernannten 
Richter, Sachverstandigen usw. von beiden Parteien zu gleichen Teilen 
bezahlt werden. In der Eisenindustrie werden die Kosten aus einem 
besonderen Fonds gedeckt. Dieser wird aus kleinen periodischen Bei
tragen (gewohnlich in der Hohe von einem Penny pro Kopf und je zwei 
Wochen) vom Arbeitslohn eines jeden Arbeiters und von der gesamten 
Lohnsumme, die den Arbeitern eines bestimmten Betriebes (einer Firma) 
ausgezahlt wird, gebildet. 

Die Statuten einzelner Einigungsamter enthalten auBerdem noch 
Bestimmungen uber gewisse Kautionsgelder oder Garantiefonds (caution 
money und guarantee-fund). So z. B. haben nach den Statuten der 
Einigungsamter fur die Dockunternehmen in Bristol, die Arbeiterver
bande und die Unternehmerorganisationen je 300 Pfund Sterling 
einzuzahlen. Diese Summe soIl eine Garantie dafur bilden daB Unter
nehmer und Arbeiter die zwischen ihnen bestehenden Vertrage ein
halten und sich den Beschlussen des Einigungsamts unterwerfen werden. 
Macht sich eine Partei einer tJbertretung dieser Bestimmungen schuldig, 
so hat sie 300 Pfund Sterling Schadengeld zu bezahlen, oder der ge
schadigten Partei ihre hierdurch entstehenden Verluste zu ersetzen. 
Bei der Dyers Association Wages Board in Bradford gilt die Bestimmung, 
daB jede Partei je 500 Pfund Sterling einzuzahlen hat, was eine Garantie 
fur die Unterwerfung unter die kunftigen Entscheidungen und Ver
fugungen des Einigungsamts darstellen solI. Eine tJbertretung dieser Be-
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stimmungen zieht eine Geldstrafe nach sich, deren Hohe von dem 
Einigungsamt festgesetzt wird. 

1m Jahre 1890 trafen die Unternehmer und Arbeiter in der Schuh
macherbranche ein Abkommen iiber die Art, me die zwischen ihnen 
schwebenden Streitigkeiten geschlichtet werden soUten. Es sind dies 
die bekannten "Terms of Settlements". Um eine Sicherheit fur 
die Einhaltung dieses Vertrages zu schaffen, beschlossen beide Parteien, 
einen Fonds in der Hohe von 2000 Pfund Sterling anzulegen, von 
denen die Foderation der Unternehmer den einen Teil, die National 
Union of Boot and Shoe Operatives den andern bezahlen soUte. Fur 
den Fall, daB der Vertrag dUI'ch eine Partei verletzt werden soUte, 
wurde Lord James aus Gilford zum Schiedsrichter ernannt. Bereits 
1899, d. h. ein Jahr nach der Grundung des Fonds, verurteilte Lord 
James die Arbeiter zu einer Zahlung von 300 Pfund Sterling an die 
Unternehmer, weil die ersteren sich geweigert hatten, Vertreter in das 
Einigungsamt zu wahlen, den Streik erklart und damit den Vertrag 
gebrochen hatten. 1m Jahre 1903 wurden beideParteien zur Zahlung von 
je 10 Pfund Sterling verurteilt - die Unternehmer, weil sie wahrend eines 
Konflikts gegen die Untersuchungund Priifung gewissersich auf bestimmte 
Streitigkeiten beziehender Fragen protestiert hatten, die Arbeiter, weil 
sie es geduldet hatten, daB einzelne Mitglieder des Verbandes die 
Arbeit niederlegten 1). 

Tabelle 47. 
Zahl der Konflikte, die von Einigungsamtern beigelegt wurden. 

Von den Von den Von Bezirks-
Zusammen speziellen allgemeinen amtern 

Jahr 

Streiks I 
Kon- IKon. I Kon-

Streiks I 
Kon· fllkte Streiks fllkte Strelks flikte flikte I Zu. ohne ohne ohne ohne sammen 

Strelk Streik Strelk Strelk 

1897 11 783 - - 1 5 12 788 800 
1898 10 746 - - - 6 10 752 762 
1899 5 669 I - 1 2 7 671 678 
1900 5 603 - I - 2 5 606 6II 
1901 12 694 - - - 2 12 696 708 
1902 8 694 - 1 - I 8 696 704 
1903 10 785 I - - 3 II 788 799 
1904 7 638 1 - - 4 8 642 650 
1905 6 829 - 1 1 2 7 832 839 
1906 12 680 - 2 - 3 12 685 697 

Zus. I 86 I 7 121 I 3 I 4 I 3 I 30 I 92 I 7 156 I 7 248 

Soweit wir nach den uns zur Verfugung stehenden Zahlendaten 
urteilen konnen, betatigen sich die Organe des freiwilligen Schieds-

1) Vgl. den oben zitierten Report p. XXV, 190. 
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und Schlichtungswesens in England weit mehr in der Richtung einer 
Verhiitung oftener Konflikte, als in der der Beilegung bereits bestehender 
gewerblicher Streitigkeiten. Die Tatigkeit dieser Organe wahrend der 
zehnjahrigen Periode vom Jahre 1897-1906 findet ihren Ausdruck in 
vorstehender Tabelle. 

Wie wir schon oben mehrfach erwahnt haben, ist der einzelne 
Konflikt ein sehr mangelliafter MaBstab fiir den Umfang der Tatigkeit 
solcher der Schlichtung und Beilegung gewerblicher Streitigkeiten 
dienender Organe. Leider besitzen wir jedoch keine ausfiihrlicheren 
Daten iiber diese Frage. Bis zu einem gewissen Grade konnen wir uns 
hieriiber nach den Gesamtzahlen eine Vorstellung machen, die die 
Tii.tigkeit aller bestehenden Organe zur Beilegung oftener Konflikte, 
d. h. Streiks, in England widerspiegeln. Diese Tatigkeit findet ihren 
Ausdruck in foIgender Tabelle. 

Tabelle 48. 
Tii.tigkeit der Schieds- und Schlichtungsorgane (hei Streib) 1). 

Offizielle Private 
Einzelpersonen Zusammen Institutionen I) Institutionen 3) 

Jahr 
Kon-, aktiv Kon-, aktlv Kon-, aktlv Kon- aktiv 
fUkte Strelkende fllkte Strelkende fUkte . Strelkende fllkte Strelkende 

1899 3 1149 10 832 27 7034 40 9015 
1900 4 567 6 1743 20 6431 30 8741 
1901 13 9382 12 1862 12 3680 37 14924 
1902 6 824 9 881 12 1313 27 3018 
1903 7 1362 12 1906 9 1224 28 4492 
1904 4 14749 8 2551 16 3818 28 21118 
1905 2 499 7 1221 16 5258 25 6978 
i906 6 2142 14 4331 26 4304 46 10777 
1907 9 2264 11 2831 25 8201 45 13296 
1908 16 27710 11 11132 29 119434 56 158 276 

Zus. 70 60648 I 100 I 29290 192 I 160697 362 I 250635 

Diese Daten iiber das Sehieds- und Schliehtungswesen beziehen sieh, 
wie wir soeben bemerkt haben, aussehlieBlich auf die oftenen Konflikte 
zwischen beiden Parteien. Daher sind sie nur ein Teilausdruek fUr die 
Til.tigkeit der der Beilegung und Sehliehtung gewerblieher Streitigkeiten 
dienenden Organe, do. wir keine Daten iiber die Tii.tigkeit dieser Organa 
besitzen, soweit sie auf eine Verhiitung von Streiks geriehtet ist. 

1) Vgl. Rep. on Strikes and Lockouts 1908, p.l04. 
I) SO nennen wir die durch das Gilsetz vom Jahre 1896 geschaffenen Organe. 
8) Die sogenannten "Trade Boards", "District and general Boards", "Trades 

Councils" und andere. 
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Aus der Zusammenstellung der oben angefuhrten Daten und der 
allgemeinen Zahlendaten uber die gewerblichen Konflikte in England 
geht hervor, daB diese Form des Schieds- und Schlichtungswesens sich 
bisher noch auf kein sehr groBes Gebiet der Arbeiterbewegung erstreckt. 
So wurden wahrend der oben erwahnten zehnjahrigen Periode von 
1899-1908 nur 7 % samtlicher Konflikte durch Organe des Schieds- und 
Schlichtungswesens beigelegt. Zugleich aber verdient der Umstand unsere 
Beachtung, daB nach der Zahl der aktiv am Streik beteiligten Arbeiter 
die unter Hinzuziehung von Organen des Schieds- und Schlichtungs
wesens beigelegten Konflikte einen weit h6heren Prozentsatz - gegen 
20 % - darstellen. Man darf also annehmen, daB man sich weit haufiger 
bei groBen und umfangreichen Streiks an die Organe des Schieds- und 
Schlichtungswesens wendet, was fur die Wurdigung der auf Schlichtung 
und Beilegung gewerbIicher Konflikte gerichteten Tatigkeit in England 
von groBer Bedeutung ist, und endIich verdient das letzte im Bericht 
beriicksichtigte Jahr eine besondere Beachtung. 1m Jahre 1908 nahmen 
von 223,9 tausend Arbeitern, die aktiv am Streik beteiIigt waren, 
158,2 tausend, d. h. ungefahr 70 %, die Hilfe der Organe des Schieds
und SchIichtungswesens in Anspruch. Ob wir es hier nur mit einem ver
einzelten Ausnahmefall zu tun haben - dies wird die Zukunft lehren. 
Jedenfalls ist es bedeutsam, daB die schiedsrichterliche Tatigkeit, wenn 
auch nur in einem einzelnen J ahr, bei offenen Konflikten zwischen beiden 
Parteien - einen solchen Umfang annehmen konnte. 

5. 
Es sind hauptsachlich drei Momente, durch die die spezifische 

Eigenart der australischen Arbeitergesetzgebung bedingt wird: die ge
ringe Dichte der Bevolkerung, die demokratische Regierungsform und 
die relative Einfachheit des wirtschaftlichen Lebens 1). Diese Faktoren 
sind die Ursache des lebhaften Tempos in der Entwicklung der Arbeiter
gesetzgebung, welches sich nicht sowohl darin auBert, daB neue funda
mentale Gesetze erlassen, als daB die alten bestandig erganzt und 
abgeandert werden. 

Nach einer treffenden Bemerkung von Ernest Aves 2), von dem die 

') Eine fast vollsta.ndige Ubersicht liber die offiziellen Quellen und die 
Literatur zur Frage nach dem Stand der Sozialpolitik in Australien findet sich 
bei Kathe Lux in den Aufsatzen "Arbeiterbewegung und Arbeiterpolitik in 
Australasien von 1890-1905". Archiv filr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 
N. F. VI, B. (1907), s. 30 f. 

2) Der von der Regierung zur Erforschung der wirtschaftlichen Lage der 
Arbeiter nach Australien entsandte E. A ves hat das Resultat seiner Forschungen 
in dem umfangreichen, auf3erordentlich interessanten Werk "Report to the Secre
tary of State for the Home Departement on the Wages Boards and Industrial 
Conciliation and Arbitration Acts of Australia and New Zealand" niedergelegt. 
P. P. Cd. 4167, 1908. 
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neuesten Forschungen uber Australasien herriihren, kommt noch ein 
allgemeiner Faktor zu den bereits angefuhrten Momenten hinzu: es ist 
dies der Umstand, daB das wirtschaftliche LebenAustraliens noch immer 
das eigentliche Feld fur soziale Experimente darstellt. W 0 aber 
die Gesetzgebung den Charakter des Experimentierens tragt, wird man 
wie man dies nicht anders erwarten kann, mit sehr raschen Wandlungen 
und bestandigen Erganzungen und Neuerungen in der Entwicklung der 
geltenden fundamentalen Prinzipien zu rechnen haben. Dies erklart 
auch die Tatsache, daB sich wahrend der sehr kurzen Periode, wahrend 
der es in Australien eine Arbeitergesetzgebung gibt, in den einzelnen 
Staaten eine ungeheure Menge von Gesetzen angehauft hat, die 
bestandig auBer Kraft gesetzt und durch neue ersetzt werden muBten, 
noch ehe sie Zeit hatten, sich zu konsolidieren. Dieser Umstand kann 
ubrigens als bester Beweis fur die Tatsache dienen, daB aIle bisher 
in Australien gemachten Versuche, regelnd in den Verlauf gewerb", 
licher Konflikte einzugreifen, noch sehr weit von einer bestimmten 
systematischen Methode entfernt sind. In dieser Beziehung bildet die 
australische Gesetzgebung fur die theoretische Forschung ein auBer
ordentlich anziehendes und dank bares Objekt. Die wirtschaftlichen 
Verhaltnisse sowohl als auch die Arbeitergesetzgebung sind in den ver
schiedenenStaatenAustraliensauBerst mannigfaltig und verschiedenartig. 
Daher wurde eine erschopfende Untersuchung uber die dortigen Zustande 
eine ausfuhrliche Beschreibung jedes einzelnen Staates zur Voraus
setzung haben. Da wir jedoch die Grenzen des uns gesteckten Themas 
nicht uberschreiten wollen, und da es uns vor allem auf die Frage nach 
der gesetzlichen Organisation des Schieds- und Schlichtungswesens an
kommt, konnen wir uns hauptsachlich auf zwei Lander beschranken, 
die unserer Ansicht nach fur das hier untersuchte Problem als besonders 
typisch in Betracht kommen. Diese beiden Lander sind der Staat 
Victoria und Neuseeland. Obwohl die Gesetzgebung in beiden Landern 
auf dasselbe Ziel hinstrebt, tritt sie doch von zwei verschiedenen und 
selbstandigenRichtungen her an das Problem heran. AIle ubrigen Staaten 
Australiens verfolgen das gleiche Ziel; wenn auch mit gewissen Ab
weichungen, auf einem dieser beiden Wege; daher verdienen diese 
Staaten nur insofern unsere Aufmerksamkeit, als die beiden oben er
wahnten Richtungen der Gesetzgebung in ihnen wesentliche und be
deutsame Abanderungen und Erganzungen erfahren. 

Das gemeinsame Ziel - die Verhutung und Beilegung gewerblicher 
Konflikte - wird, wie wir bereits bemerkt haben, in Victoria und in Neu
seeland in verschiedener Weise erreicht. In Victoria ist die Gesetzgebung 
gewissermaBen bestrebt, die Moglichkeit von Konflikten zwischen Ka
pital und Arbeit uberhaupt auszuschalten, und daher konzentriert sie 
ihre ganze Kraft auf den Kampf gegen die unverhaltnismii.f3ig niedrig 
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stehenden Arbeitslohne. Zu diesem Zwecke werden besondere Instituti
onen gegrftndet, die fur die Normierung und Durchfuhrung eines Lohn
minimums zu sorgen haben. Wir mussen ubrigens bemerken, daB in 
Australien gegenwartig uberall der Achtstundentag eingefuhrt ist, 
und daB es dort beinahe uberhaupt nicht vorkommt, daB die Kapi
talisten die Arbeiterorganisationen nicht anerkennen, wie es ja auch in 
Australien uberhaupt keine eigentliche "Arbeitgeberpolitik" gibt. Daher 
ist es erklarlich, daB die Lohnfrage in Australien die wichtigste Seite 
an dem gesamten Problemkomplex der Arbeiterfrage bildet. Aber wenn 
wir auch dem Lohnproblem diese dominierende Stellung zuerkennen, 
so konnen wir doch in der Arbeitergesetzgebung Victorias keineswegs eine 
erschopfende Losung der Frage nach den gewerblichen Konflikten er
blicken, besonders nicht, sofem es sich um Staaten handelt, in denen der 
europaische Kapitalismus bereits seinen Einzug gehalten hat. In dieser 
Beziehung zeugt das neuseelandische System des gewerblichen Schieds
und Schlichtungswesens von einem feineren Verstandnis fur die gegen
wartige Wirtschaftslage, besonders fur die wirtschaftlichen Verhaltnisse 
einer kunftigen Zeit, wenn der heute in Europa herrschende Kapitalismus 
einmal auch die exotischen Lander seinen Grundsatzen und Normen 
unterworfen haben wird. Und obwohl die neuseelandische Gesetzgebung 
unter ganz auBergewohnlichen, eigenartigen Verhaltnissen zustande 
kam, wird sie sich dennoch weit leichter an die allgemeinen wirtschaft
lichen Zustande, wie sie in Europa herrschen, anzupassen vermogen. 
Die neuseelandische Gesetzgebung laBt die Moglichkeit von Konflikten 
zwischen Kapital und Arbeit offen, ist jedoch bestrebt, offene Zusammen
stoBe zwischen beiden Parteien in Form von Streiks und Aussperrungen 
zu verhuten. Zu diesem Zweck sehen die neuseelandischen Gesetze die 
Einrichtung obligatorischer Schiedsgerichte vor, die jeden Konflikt zu 
profen haben, und deren Urteile dieselbe Kraft wie eine gerichtliche Ent
Rcheidung haben. Die neuseelandische Gesetzgebung beschrankt sich 
auch nicht ausschlieBlich auf die Frage nach dem Arbeitslohn, wie denn 
uberhaupt die gesetzliche Organisation des Schieds- und Schlichtungs
wesens hier viel weiter greift, als die Gesetzgebung des Staates Victoria. 
Daher ist das neuseelandische System auch fur die hier beruhrte Frage 
von weit groBerer Bedeutung. 

Indessen sind auch die Erfahrungen, die im Staat Victoria gemacht 
worden sind, fur uns von Interesse. Einmal bilden sie die Grund
lage, von der die Entwicklung der neuseelandischen Gesetzgebung aus
geht, und zweitens sind sie auch an und fur sich beachtenswert genug, 
da wir hier ein rationales System der Bekampfung des sogenannten 
"Schwitzsystems" vor uns haben. In dieser Beziehung verdienen die 
Erfahrungen, die man in Victoria gemacht hat, um so mehr unsere Auf
merksamkeit, als sie, wie die Tatsachen aus der neuesten Zeit beweisen, 

Sehwittau. 27 
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leicht auch auf alte Kulturlander mit einer hohen industriellen Ent
wicklung wie z. B. auf England angewandt werden ktinnen 1). 

Wir wollendaher etwas naher auf die gesetzgeberischen Erfahrungen 
in diesen beiden Landern eingehen. Wir beginnen mit Victoria. 

Die Einrichtung besonderer Institutionen ("Special Boards") zur 
Festsetzung eines Minimallohnes steht in Victoria in engstem Zusammen
hang mit· der allgemeinen Arbeitergesetzgebung, und die sich hierauf 
beziehenden Bestimmungen sind in demselben Gesetzesakt enthalten, 
der von der Ffirsorge ffir die Gesundheit der Arbeiter und vonhygienischen 
MaBnahmen handelt 2). 

Die Arbeitergesetzgebung in Victoria darf wohl als die fortge
schrittenste und modernste Gesetzgebung in ganz Australasien be
zeichnet werden, und obwohl einzelne Staaten, wie wir es unten sehen 
werden, in einzeInen besonderen Punkten noch radikaler vorgegangen 
sind, so gilt doch der Staat Victoria mit Recht als der Pionier der 
australischen Arbeitergesetzgebung. Wir wollen daher etwas naher auf 
die Entwicklungsgeschichte der Arbeitergesetzgebung Victorias ein
gehen, da diese ein hohes Interesse darbietet und zugleich ein schtines 

1) Wir miissen hier betonen, daB das Beispiel Victorias fiir Europa von 
Bedeutung werden kann, aber nicht etwa, sofern wir es mit einem ganzen 
System der Bekampfung gewerblicher Konflikte zu tun haben; es stellt 
vielmehr nur eine partielle Losung der besonderen Frage nach der Ausbeutung 
der sogenannten Sweaters in dem "Schwitzsystem" (in der Hausindustrie) dar. 
Da wir hier nicht naher auf die Frage nach den neuen Methoden des Kampfes 
gegen das Obel des "Schwitzsystems", wie sie in England sowohl von der Regierung, 
als auch von der Gesellschaft angewandt werden, eingehen konnen, wollen wir nur 
auf einige Werke hinweisen, die sich mit dieser Frage beschiiftigen: "Report from 
the Select Committee on Home Work P. P. 264,1908, ferner auf die auBerordent
lich interessanten Berichte der Kommission zur Untersuchung der Armenfrage, 
die vor kurzem ihre Sitzungen beendet hat. Reports of the Royal Commission on 
Poors Laws and Relief of Distress, P. P. 4499 und besonders auf den Appendix. 
Vol. XVI, Rep. on the Relation of Industrial and Sanitary Conditions to Pauperism. 
By Mr. A. D. Steel· Maitland and Miss R. E. Squire, P. P. 4653, 1909. Appendix, 
vol. XVII, Rep. on the Effect of Out·Door Relief on Wages and the Conditions 
of Employment. By Miss C. Williams and Mr. Th. Jones. P. P. 4690. Von der 
in der letzten Zeit machtig angewachsenen Literatur zu dieser Frage sind be
Bonders folgende Arbeiten beachtenswert, die eine groBe Menge faktischer Daten 
enthalten: Home industries of Women in London. Rep. of an Inquiry by the 
Investigation Committee of the Womens Industrial Council, 1908 und Rep. of 
the National Conference on Sweated Industries 1907. Die Frage des Schwitz
systems hat in England durch die Einrichtung besonderer Amter zur Festsetzung 
aines Lohnminimums nach dem Beispiel Australiens ihre Losung gefunden. VgI. 
das Gesetz Trade Boards Act, 1909 (9 Edw., 7 Ch. 22) und den Nachtrag zu diesem: 
Statutory Rules and Orders, No. 430 und 431 (1909). 

2) In dem konsolidierten Fabrikgesetz: Factories and Shops Act 1905, 
Nr. 1975, iiber einzelne Abanderungen vgl. Victorian Year·Book 1908-1909 by 
A. M. Laughton, S. 377 u. ff. 
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Beispiel ·dafiir ist, mit welcher Schwierigkeit sich neue Prinzipien 
unter dem gegenwartigen kapitalistischen System durchsetzen. 

Die Frage nach der Regelung der zwischen Kapital und Arbeit 
bestehenden Beziehungen wurde in der Presse bereits zu Beginn der 
achtziger Jahre aufgeworfen, wahrend der die wirtschaftlichen Verhalt
nisse in Australien sich besonders ungftnstig gestalteten. Auf das Drangen 
der Presse wurde im Jahre 1882 eine Konigl. Kommission einberufen, 
die die Arbeitsverhaltnisse inder Industrie untersuchensollte. 1884wurden 
die Arbeiten dieser Kommission in zwei Banden veroifentlicht. Einer 
dieser Bande war der Spezialfrage nach den staatlichen Schieds- und 
Schlichtungsverfahren bei gewerblichen Konflikten und nach den Courts 
of Conciliation gewidmet. Der andere Band behandelte die umfassendere 
Frage nach der Aufrichtung von Garantien fiir die Einhaltung des Arbeits
vertrags und nach der Bekampfung des Schwitzsystems (sweating). 
Auf Grund der Ergebnisse der ersten Untersuchung arbeitete die Kom
mission ein Projekt iiber die Einfiihrung obligatorischer Schiedsgerichte 
in Form besonderer Courts of Conciliation aus, deren Entscheidungen 
Gesetzeskraft erhalten sollten. Allein dieses Projekt fand nicht die Zu
stimmung der Regierung und der Gesetzgebung. 

Dagegen lenkte die zweite von den beiden Fragen, die von der Kom
mission bearbeitet worden waren, namlich die Frage nach der Bekamp
fung des Schwitzsystems, wie es unter dem Namen "home work" und 
"sub-contract system" verbreitet ist, die Aufmerksamkeit der Regierung 
und der Arbeiter auf sich. In dem Bericht der Kommission fand diese 
Frage eine kategorische Formulierung: eine von den 39 Thesen, die von 
der Kommission aufgestellt wurden, lautet: "Das Schwitzsystem muB 
verboten werden" (The sweating system shall be prohibited). Die Er
hebungen der Kommission vom Jahre 1888 hatten ein Gesetz zur Folge 
(Factories and Shops Act), in dem unter anderem auch der Begriff der 
"gesetzlichen Fabrik" aufgestellt wird. Eine solche "gesetzliche Fabrik" 
(legal factory) darf nicht weniger als sechs Lohnarbeiter (mit EinschluB 
der Gesellen) beschaftigen 1). Dariiber hinaus wurden jedoch keine ent
scheidenden Schritte gegen das Schwitzsystem unternommen. Die 
Unterscheidung der "Fabriken" von Unternehmen, in denen das Schwitz
system herrscht, sowie die Einfiihrung einer besonderen Inspektion, der 
die ersteren unterstehen sollten, kiindigte bereits weitere MaBnahmen 

1) Nach der heute in Victoria geltenden Gesetzgebung wird jedes Unter
nehmen als "gesetzlich" betrachtet, d. h. es wird registriert und steht unter der 
Aufsicht der Inspektion, wenn os vier oder mehr Lohnarbeiter (die Gesellen mit
gerechnet) beschii.ftigt; aus hygienischen Griinden gilt jede Backerei ohne Riick
sicht auf die Zahl der Arbeiter und jedes Unternehmen der Konfektionsbranche, 
in dem ein Chinese beschii.ftigt ist, als "gesetzlicher Betrieb", der der Aufsiclit 
der Fabrikinspektion untersteht. 

27* 
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gegen das Schwitzsystem an. Das Schwitzsystem lag plotzlich offen vor 
den Augen der Gesellschaft da, und in der Presse machte sich bald 
eine heftige Erregung iiber dieses Dbel bemerkbar. 1m Jahre 1893 
wurde eine parlamentarische Kommission "zur Untersuchung der 
Wirkungen des Gesetzes auf jene Erscheinung, die man im gewohnlichen 
Leben "Sweatertum", nennt, sowie auf die hygienischen Zustande 
in den Fabriken und Unternehmen" einberufen. 

Der Bericht dieser Kommission lieB vor den Augen der Gesellschaft 
ein Bild der himmelschreienden Ausbeutung und der fiirchterlichen 
hygienischen Zustande erstehen, unter denen die von den Sweatern aus· 
gebeuteten Arbeiter lebten. Die Verhandlungen der parlamentarischen 
Kommission vom Jahre 1886 hatten den Erfolg, daB ein provisorisches 
Gesetz erlassen wurde, laut dem zum ersten Mal auf 4 Jahre sogenannte 
"Wages Boards" oder "Special Boards", wie sie vom Gesetz bezeichnet 
werden, gegriindet werden sollten. . 

Anfangs erstreckte sich der EinHuB dieser Xmter nur auf folgende 
Industriezweige: auf die Konfektion, auf die Kleiderfabrikation, auf die 
Schuhmacherbranche und die Backereien. FUr diese Produktionszweige 
wurden "Special Boards" eingerichtet, die aus einem Vorsitzenden, 
2-5 Unternehmern und einer gleichen Anzahl von Vertretern der Ar
beiterschaft bestanden und die die Aufgabe hatten, einen Minimallohn 
festzusetzen, dar in den oben erwahnten Industriezweigen als"gesetz
liches" Minimum geIten sollte. 

Allein nach Ablauf von 4 J ahren wurde das Gesetz keineswegs auBer 
Kraft gesetzt; es wurde vielmehr noch weiter ausgebaut. Von weiteren 
Industriezweigen wird ihm im Jahre 1900 noch die Fleischerbranche 
unterstellt, und bald darauf wird vom Gesetz noch die allgemeine Be
stimmung hinzugefiigt, daB jedes Gewerbe, jeder Industriezweig, sowie 
jeder Beruf und jedes Handelsgewerbe in die Geltungssphare des Gesetzes 
einbezogen werden kann, wenn eine der beiden Kammern des Parlaments 
eine derartige Verfiigung erlaBt. Ferner wurde noch eine besondere Be
stimmung hinzugefiigt, auf Grund deren die Fabrikinspektion ver
pflichtet ist, darauf zu achten, daB auch altersschwache und schwachliche 
Arbeiter wenigstens das gesetzliche Lohnminimum erhalten. In dem
selben Jahre (1900) wird eine besondere Kommission einberufen, um 
die Frage noch weiter zu untersuchen. Die Mitglieder dieser Kommission 
werden in andere Teile Australasiens entsandt und bringen ein reiches 
Material von dort mit, das von ihnen wahrend der Jahre 1902 und 1903 
in mehreren umfangreichen Banden veroffentlicht wird. Die Kommission 
kommt zum Schlusse, daB es notwendig sei, drei Arten von MaBnahmen 
zu ergreifen: erstens sei es notig, die allzu iippig wuchernde Arbeiter
gesetzgebung zu kodifizieren, ferner miisse das Prinzip des gesetzlichen 
Minimallohns durch das Prinzip derSchiedsgerichtsbarkeit ersetzt werden, 
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was in der Grundung von Einigungsamtern und Schiedsgerichten seinen 
Ausdruck finden musse, und endlich legt die Kommission ein eigenes 
Projekt eines solchen Verfahrens zur Schlichtung und Beilegung gewerb
licher Konflikte vor 1). 

Nur einer dieser Vorschlage der Kommission wurde berucksichtigt. 
1m Jahre 1905 erscheint ein allgemeiner Consolidating-Act, der alle 
Gesetze aus fruherer Zeit in sich zusammenfaBt. Allein schon im Jahre 
1907 werden neue Gesetze erlassen, die die alteren erganzen sollen, 
was bald eine neue Kodifizierung zur Notwendigkeit machen wird. 

Wir mussen ubrigens bemerken, daB alle gesetzlichen Verfugungen 
bis zum Jahre 1902, die sich auf diese Frage bezogen, nur einen proviso
rischen Charakter trugen und erst im Dezember dieses J ahres Ge
setzeskraft erlangten. Dabei liegt zwischen dem Ablauf der Frist, 
wahrend der diese Gesetze Gultigkeit hatten, und ihrer Erneuerung in
folge gewisser Veranderungen in den gesetzgebenden Instanzen ein 
bestimmter Zeitraum, wahrend dessen die gesetzliche Normierung 
der ArbeitslOhne auBer Kraft tritt. Aber auch das Gesetz selbst hatte 
nur bis zum 31. Oktober 1903 Geltung. Um diese Zeit erscheint ein neuer 
Akt, durch den die gesamte geltende Gesetzgebung, die sich auf diese 
Frage bezieht, eine grundlegendeAnderung erfahrV). In der zehnjahrigen 
Periode vom Jahre 1896 bis zum Jahre 1905 wird die Gesetzgebung uber 
die Normierung des Arbeitslohnes in Victoria achtmal umgestoBen. 
Schon dies allein laBt erkennen, wie schwer sich das neue Prinzip der staat
lichen Vermittelung bei gewerblichen Konflikten Eingang verschafft und 
auf die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit EinfluB gewinnt. 

Der gegenwartige Stand der sich auf die Festsetzung eines Minimal
lohns beziehenden Gesetzgebung in Victoria ist etwa folgender. 

Vor allem hat das urspriingliche Motiv zur Griindung von Spezial
amtern (Special Boards) gegenwartig bereits stark an Gewicht verloren. 
Erstens wird durch das Gesetz vom Jahre 1907 die Zahl der Produktions
zweige, auf die sich das Gesetz uber den Minimallohn erstreckt, noch 
erweitert. Zu den obengenannten vier Branchen kommen jetzt noch 
funf neue hinzu 3). Und zweitens bedarf es heute keiner Hinweise auf 
eine allzuschlechte Bezahlung oder auf die Ausbeutung der "Sweaters" 
mehr. Es genugt schon, wenn das Parlament erklart, die Griindung von 
"Special Boards" in diesem oder jenem Zweige der Volkswirtschaft sei 

1) Wir entnehemn diese Daten dem Bericht von A v e s, da es uns trotz 
alIer Bemiihungen nicht moglich war, in die Arbeiten der Kommission selbst 
Einblick zu gewinnen. Sie waren weder in der Bibliothek des British Museum 
noch in den Akten des Londoner Generalsekretariats von Victoria zu finden. 

2) Es geniigt, wenn wir hier erwahnen, daB der neue Akt mehr als die Halfte 
alIer Bestimmungen des Gesetzes vom Jahre 1902 annuliert. 

3) Dies sind folgcnde Produktionszweige: das Fuhrwesen, das Baugewerbe, 
die Stein briiche und der Holzhandel. 



422 Schieds- und Schlichtungswesen bei gewerblichen Konflikten. 

wunschenswert, um die Regierung sofortzurGriindungeines solchenAmtes 
zu veranlassen. Darin liegt auch eine Erklarung fur die auBerordentlich 
mannigfaltige und ausgebreitete Tatigkeit dieser Institutionen. 

Es genugt wohl, wenn wir darauf hinweisen, daB neb en Minimal
lohnen in der Hohe von 15 Schilling pro Woche, wie sie ein Arbeiter in 
der Schuhmacherbranche oder in Waschefabriken bezieht, z. B. in der 
Eisenindustrie, im Buchdruckergewerbe u. a. auch Minimallohne von 
60 oder sogar 84 Schilling pro Woche vorkommen (vgl. unten Tabelle49). 

Die Anregung zur Griindung von Special Boards in dem einen oder 
anderen Industriezweig kann vor allem von den Arbeitern selbst aus
gehen. Sie motivieren jedoch ihre Forderungen durchaus nicht 
immer mit einem Hinweis auf die Ausbeutung durch die Unternehmer oder 
auf die mangelhafte Bezahlung. So z. B. wandten sich im Jahre 1908 
die in der Produktion landwirtschaftlicher Maschinen beschiiftigten Ar
beiter mit der Bitte um Einrichtung eines Spezialamtes fur dieses Ge
werbe an die Regierung. Diese Amter sollten die ArbeitslOhne fur den 
Fall regulieren, daB das Parlament der FOderation die Produkte der ein
heimischen Industrie besteuern sollte und zwar hauptsachlich mit Ruck
sicht auf die Fabrikbesitzer, die den Arbeitern ihren "gerechten Lohn" 
(fair and reasonable wages) 1) vorenthielten. AuBer den Arbeitern er
greifen jedoch auch die Unternehmer die Initiative zur Grundung solcher 
Amter und zwar, um sich gegen eine unlautere Konkurrenz zu schiitzen, 
und endlich schreitet mitunter auch die Regierung selbst in solchen 
Fallen, wo eine offenkundige Ausbeutung vorliegt, aus eigener Initiative 
zur N ormierung des Arbeitslohnes, indem sie in den vom Gesetz vor
gesehenen Gewerben, Spezialamter einrichtet. Aber auch fur die Er
weiterung der Sphiire, auf die sich die staatliche Regelnug der Lohn
minima erstreckt, ist keine komplizierte und sich auf ganz besondere 
Umstande und Verhiiltnisse beziehende Motivierung erforderlich; Es 
genugt, wie wir oben schon bemerkt haben, vollkommen, wenn das Par
lament erklart, die Grundung eines Spezialamtes sei wiinschenswert 
("expedient"). 

Die Spezialamter selbst haben folgende Organisation. Auf schrift
lichen Antrag des Arbeitsministers wahlen die Unternehmer und die 
Arbeiter eine gleiche Anzahl von Vertretern (2-5), die sich ihrerseits uber 
die Wahl einer unbeteiligten Personlichkeit zum Vorsitzenden ver-

1) Das Projekt eines solchen Neoprotektionismus wurde von dem Fiihrer 
der Arbeiterpartei, Andre Fischer, im Parlament der FOderation eingebracht, 
aber der Senat der FOderation lehnte den Antrag abo Augenblicklich (im April 
des Jahres 1910) besitzt die Arbeiterpartei im Parlament der Foderation die 
Mehrheit und zwar die abeolute Mehrheit. Da Fischer sicherlich den Posten 
des Ministerprasidenten einnehmen wird, ist es moglich, daB seinAntragGesetzes
kraft erlangen wird. 
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standigen. Die Zusammensetzung des Amtes wird in der offiziellen 
"Gazette" publiziert, und wenn wahrend 31 Tagen seit der Veroffent
lichung der Kandidatenliste kein von einem Funftel aller Unternehmer 
oder aller Arbeiter des betreffenden Produktionszweiges unterzeichneter 
Protest gegen sie einlauft, so werden die gewahlten Vertreter vom Mi
nister bestatigt. 

Die tatsachliche Zusammensetzung der Amter und ihre Tatigkeit 
sind sehr mannigfaltig und hangen meistens von vielen Zufallen abo 
Es kommt sehr darauf an, ob die beteiligten Personlichkeiten ihre Sache 
verstehen und ihren Aufgaben gewachsen sind. In dieser letzten Be
ziehung lassen sich zwei ganz verschiedene Richtungen unterscheiden. 
Eine Partei ist der Ansicht, daB die eigentliche Aufgabe dieser Amter 
in der Versohnung der Interessen des Kapitals und der Arbeit besteht 
und sucht daher nach Moglichkeit aIle uberflussigen Formlichkeiten zu 
vermeiden. Andere wieder halten die Amter fur Institutionen von richter-

• lichem oder gesetzgebendem Charakter, die die Aufgabe haben, Urteile 
oder richterliche Entscheidungen zu fallen und verpflichtende Normen 
aufzustellen, denen sich beide Parteien unterwerfen mussen. Hieraus 
erklart sich die Tendenz dieser Leute, bei den Sitzungen aIle moglichen 
Formalitaten zu beobachten und das auBere Dekorum zu wahren. 
Nach der allgemeinen Dberzeugung hat die erstere Form der Geschafts
fuhrung mehr Aussicht auf Erfolg, wahrend die zweite haufig zu ganz 
entgegengesetzten Resultaten fuhrt. Beide Parteien scheiden oft in noch 
feindseligerer und gereizteterer Stimmung, als sie vorher zwischen ihnen 
bestand, und auBern ganz offenkundig ihre Abneigung und ihren 
Protest gegen das ganze System des gewerblichen Schieds- und Schlich
tungswesens. Es unterliegt keinem Zweifel, daB die Gesetzgebung selbst 
einen Teil der Schuld daran tragt, da sie es unterlassen hat, das Grund
prinzip, das fur die Tatigkeit dieser Amter maBgebend ist, mit genugender 
Deutlichkeit und Bestimmtheit zum Ausdruck zu bringen. Das urspriing
liche Ziel, das man bei der Grundung dieser Amter im Auge hatte - der 
Kampf gegen das Schwitzsystem - hat bereits seine Bedeutung verloren, 
und so kommt es, daB diese Institutionen sich immer mehr einer neuen 
Aufgabe: der Schlichtung gewerblicher Konflikte zuwenden. Hierbei 
geraten wie uberall zwei Prinzipien miteinander in Streit: das Prinzip 
der Versohnung und der Verstandigung, das in England in den so
genannten Board of Consiliation seinen Ausdruck findet, und das Prinzip 
der Schiedsgerichtsbarkeit, das durch die sogenannten Courts of Arbi
tration vertreten wird. Die schon erwahnten zahlreichen Versuche, das 
gegenwartig in Victoria bestehende System der Spezialamter durch eins 
von diesen beiden Systemen zu ersetzen, sind von der Gesetzgebung 
bisher noch nicht realisiert worden. Es ist ganz begreiflich, daB dieser 
ProzeB, der in den Bedurfnissen des Lebens selbst begriindet ist, die 
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Tendenz hat, sich aUch ohne Riicksicht auf das bestehende Gesetz 
durchzusetzen, und da dieses letztere bereits merklich an Inhalt zu ver
lieren beginnt und sich immer mehr in eine leere Form verwandelt, so 
hangt es natiirlich von der zufalligen Zusammensetzung des Amtes ab, 
welchen Inhalt diese Form erhalt. 

Es ist somit sehr schwer, sich ein Urteil tiber die Tatigkeit der 
Spezialamter in Victoria zu bilden. 

Nach dem Bericht von E. Aves wurden zu Beginn des Jahres 1908 
in 52 Gewerben Spezialamter eingerichtet. Der Grad der Verbreitung 
dieser Amter wird durch folgende Zahlen illustriert 

Den Spezialamtern unterstehen 
Den Spezialamtern unterstehen 

nicht . : ....... . 

Zahl der 
Davon waren beschlLftigt 

registrlerten ~ilnnlichen weiblichen 
Betriebe Geschlechts Gescblechts zusammen 

3 272 26 063 22 715 48 778 

1 494 13 551 5 216 18 767 

d. h. von der Gesamtzahl der registrierten Betriebe unterstand mehr 
als die Halfte (68,7 %) den Spezialamtern, und von der Gesamtzahl der 
Industriearbeiter gehorten 72,2 % solchen Betrieben an, in denen ein 
gesetzlicher Minimallohn eingeftihrt war 1). Was besonders auffallig 
ist, ist der groBe Prozentsatz von Arbeiterinnen im Verhaltnis zu dem 
der Arbeiter mannlichen Geschlechts. Wahrend von der Gesamtzahl der 
mannlichen Arbeiter nur 65,8 % von dem Gesetz fiber den Minimallohn be
troffen wurden, bildete die Zahl der Arbeiterinnen weiblichen Geschlechts, 
die zu dieser Kategorie gehOrten, 81,3 % der Gesamtzahl. Dies findet 
seine Erklarung in dem Umstand, daB in Victoria wie fiberall in der 
Hausindustrie, die unter dem Namen des "Schwitzsystems" bekannt ist, 
die weibliche Arbeit weit starker vertreten ist, als die mannliche. Das 
ursprtingliche Motiv ffir die Grfindung der Spezialamter, das auch heute 
seine Bedeutung noch nicht ganzlich eingebUBt hat, bildete ja bekanntlich 
der Kampf gegen die Ausbeutung der "Sweater". 

tJber die Ergebnisse dieser Tatigkeit der Spezialamter finden sich 
bei E. Aves folgende statistische Daten (vgl. die Tabellen 49-51). 

Erstlich sind, wie wir schon oben bemerkt haben, die Minimallohne 
in den verschiedeuen Industriezweigen sehr verschieden. Aus der groBen 
Tabelle, die Aves aufgestellt hat, kann man leicht ersehen, innerhalb 
welcher Grenzen das festgesetzte Minimum schwankt. So z. B. ist die 

1) Nach dem letzten offiziellen Bericht (vom Ende des Jahres 1908) gab 
es 59 Amter, deren EinfiuB sich auf 67 000, d. h. also auf 88 % aller registrierten 
Arbeiter erstreckte. VgI. Victoria 1909, Report of the Chief Inspector of Factories, 
W ork·Rooms, and Shops. Dieser Bericht enthii.lt zahlreiche Daten liber die 
Tii.tigkeit von 49 der gegenwii.rtig bestehenden Amtern, vgl. S. 15-58. 
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Tabelle 49. 
Der durchschnittliche Minimallohn fur erwachsene Arbeiter in 

Victoria (pro W oche). 

Fur Manner Fur Frauen 
Industrie-
gruppen Maximal- Mi' I I Durch- Maximal- Minimal-

Durch-
mma- h 'tt schnitts-

lohn I hn sc m s- lohn lohn o I lohn lohn 

Kleiderfabri- Sch. P. Sch. Sch. P. Sch. Sch. P. Sch. P. 
kation1 ). 48 - 35 44 4 21 16 - 18 2 

Jlerstellung v. 
Lebensmitt. 2) 55 - 35 47 10 28 14 - 19 9 

Metall- Holz-
und Steinin-
dustrie3) 84 4Y2 38 48 2 34 16 - 24 4Y2 

Polygraphische 
Gewerbe'). 70 - 45 55 11 25 16 - 19 10 

Andere Ge-
werbefi ) •• 64 - 36 43 2Y2 30 17 6 25 2Y2 

Tabelle 50. 
Verteilung des gesetzlich eingefuhrten Mini mallohns erwachsener 

Arbeiter nach verschiedenen Kategorien (Victoria). 

Fur Manner Fiir Frauen 

Lohnkategorien Zahl der Lohnkategorien Zahl der 
Gewerbe Gewerbe 

Von 35-40 Schill. 10 Von 14-17 Schill. 8 

" 41-45 
" 

19 
" 

18-21 
" 

12 

" 46-50 " 
26 

" 22-25 " 6 

" 51-55 " 15 " 26 und mehr 3 

" 
56--60 

" 
12 

" 61 und mehr 8 

1) Fiir Manner: boot, clothing, waterproof clothing; auBerdem fUr Frauen: 
dressmakers, milliners, shirtmakers, underclothing. 

2) Fur Manner: bread, butchers, flour, malt, aerated waters, brewers; fiir 
beide Geschlechter: confectioners, jam, pastrycooks. 

3) Fiir Manner: cycle makers, farriers, iron moulders, oven makers, tin 
smiths, plate glase, stone cutters, brick, coopers, mantelpieces, woodworkers, 
wicker; fiir beide Geschlechter: bedstead makers, brass workers, pottery, fur
niture, wire mattresses, bedding. 

') Fur Manner: engravers; fUr beide Geschlechter: printing, bookbinding, 
cardboard box. 

fi) Fur Manner: artificial manure, millet broom, fellmongers, tanners, candle 
makers; fUr beide Geschlechter; brush makers, cigar makers, soap and soda, 
starch, leather, goods, saddlery, jewellers, woollen. 
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untere Grenze fur den Minimallohn eines mannlichen Arbeiters gleich 
35 Schilling pro Woche (in der Produktion wasserdichter Kleidungsstoffe 
und in der Fabrikation kiinstlicher Mineralwasser). Die obere Grenze 
wird durcheinen Minimallohn von 84 Schilling, 4% Pence pro Woche 
(bei den Steinarbeitern) bezeichnet. Fur die weiblichen Arbeiterinnen 
besteht folgende untere und obere Grenze: 14 Schilling pro Woche (in der 
Konfektion und in der Marmeladenfabrikation) und 34 Schilling (in der 
Produktion von Drahtmatratzen). 

Da die Frage nach der Hohe des Minimallohnes in der modernen 
nationalokonomischen Literatur haufig aufgeworfen wird, wollen wir 
hier einige Tabellen an£iihren, die auf Grund des auBerordentlich reich
haltigen Materials von Aves aufgestellt sind. Diese Tabellen geben ein 
sehr klares Bild von der Hohe der Minimallohne, wie sie in Australien 
allgemein ublich sind, da Victoria in dieser Beziehung keinen besonderen 
Platz unter den Staaten der australischen FOderation einnimmt. 

Dies sind die Daten, die sich auf die Normen der Arbeitslohne er
wachsener Arbeiter beziehen und die untere Grenze der Lohne bezeichnen 
sollen. Damit ist jedoch die Frage nach den tatsachlichen Lohnen noch 
nicht entschieden. Es gibt cine ziemlich verbreitete Anschauung, wo
nach die von den Amtern festgesetzten Minima de facto zugleich die 
maximalen Arbeitslohne darstellen. Leider besitzen wir noch keine 
einigermaBen erschOpfenden Daten uber diese Frage, Der Bericht von 
Aves enthalt jedoch einige Zahlen, die immerhin, da uns vollstandigere 
Daten nicht zur Verfugung stehen, einiges Licht auf diese Frage zu werfen 
geeignet sind. 

So besitzen wir z. B. Daten uber die LOhne von 193 Arbejtern der 
Kleiderfabrikation. Davon erhalten: 

44 Arbeiter 20 Schilling (Minimum) pro W oche 
28 ,,22 " 6 P. " " " 
17" 25" """ 
5" 27" 6 P. " " " 
3" 30" """ 
2 " uber 30" """ 

d. h. von 193 Arbeitern erhalten 55 (oder 28 %) mehr als das Lohn-
minimum. 

In derSchuhmacherbranche erhalten: 
35 Arbeiter 45 Schilling pro Woche (Minimum) 

18" 48""" " 
16 " 50-60 " "" " 
5 " uber 60 " " " " 

d. h. von 74 Arbeitern crhalten 39 (oder 52 %) mehr als das gesetzliche 
Minimum. 
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Von 117 WeiBnaherinnen erhielten (das Lohnminimum betriigt in 
diesem Gewerbe 16 Schill.): 

von 16 bis 20 Schill. 

" 
21 

" 
22 

" 
6P. 

" 
23 

" 
25 

" fiber 25 
" 

pro Woche. 

" " 
" " 
" 

Lohn fiir 
Tageiohn tJberstunden Zusammen 

16 35 51 
lO 
1 

3 
7 
2 

13 
18 
2 

Zusammen 27 47 74 

d. h. mehr als 63 % erhalten mehr als das gesetzliche Lohnminimum. 
Alle hier angeffihrten Daten beziehen sich lediglich auf erwachsene 

Arbeiter. Die Gesetzgebung in Victoria regelt jedoch die Arboit der 
Minderjiihrigen (der Gesellen und Lehrjungen), d. h. der Kategorie von 
Arbeitern, die der Ausbeutung durch die Unternehmer am meisten aus
gesetzt sind, mit besonderer Sorgfalt. Die sich auf diese Kategorie be
ziehenden Daten lassen sich zu foigender Tabelle zusammenstellen. 

Tabelle 51. 
Die durchschnittlichen Minimalliihne minderj ahriger Ar bei ter 

(Victoria). 

Flir mannliche Arbeiter Flir weibliche Arbeiter 

Industrie- Durch- Durch-
gruppen 1) Maximal Minimal- Maximal Minimal-

lohn lohn schnitts- lohn lohn schnitts-
lohn lohn 

Sch. Sch. P. Sch. P. Sch. Sch. P. Sch. P. 
Kleiderfabrika-
tion . 35 2 6 17 6 20 2 6 9 8 

Herstellung von 
Lebensmitteln 45 5 - 19 6 20 5 - 12 6 

Metall-, Holz- u. 
Steinindustrie 40 5 - 20 5~ 30 6 - 14 3 

Polygraphische 
Gewerbe. 36 5 - 16 9 28 5 - 13 2 

Andere Gewerbe 40 5 - 15 PI, 20 5 - II -

Wir besitzen Ieider keine halbwegs vollstiindigen Zahlendaten, um 
uns eine Vorstellung von den tatsiichlichen Resultaten der Tiitigkeit der 
Spezialiimter bilden zu k6nnen. Aber die wenigen Daten, die uns zur Ver
ffigung stehen, werfen doch einiges Licht auf diese Frage. So z. B. ersehen 
wir aus den letzten Berichten der Fabrikinspektion 2) fiber die Tiitigkeit 

1) Dies sind die gleichen Gewerbe wie in Tabelle 50. 
2) Ich entnehme daher diese Daten dem 29·th Victorian Year·Book (1908 

bis 1909) by A. M. Laughton, Melbourne. 
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der gegenwartig existierenden 49 Amter, daB die Lohne aller Arbeiter 
(der minderjahrigen mit eingeschlossen) von 32 Schilling 6 Pence im 
Jahre 1896 (d. h. vor der Griindung der Spezialamter) bis auf 44 Schilling 
7 Pence im Jahre 1908 (als die Spezialamter bereits in voller Tatigkeit 
waren) emporgesticgcn sind. Ebenso hat eine Lohnerhohung in dem 
Schuhma.chergewerbe stattgefunden und zwar von 23 Schilling 2 Pence 
im Jahre 1896, bis auf 28 Schilling 5 Pence im Jahre 1908. Dasselbe gilt 
fur die Mobelindustrie, wo die Lohne von 29 Schilling 1 Pence bis auf 36 
Schilling 8 Pence emporstiegen. 1m Jahre 1900 betrug der Durchschnitts
lohn der Drucker 36 Schilling 11 Pence, wahrend er im Jahre 1908 
bereits 40 Schilling 10 Pence betrug. 1m Topfergewerbe stieg der 
Arbeitslohn von 28 Schilling 1 Pence (vor der Grundung der Spezial
amter) bis auf 34 Schilling 7 Pence im Jahre 1908. Vor der Einrichtung 
von Spezialamtem (im Jahre 1901) erhielten die Bierbrauer einen Lohn 
von 34 Schilling 4 Pence. 1908 war der Lohn unter dem EinfluB der Amter 
bis auf 44 Schilling 11 Pence emporgestiegen 1). 

Was nun im besonderen das Schwitzsystem anbelangt, gegen das 
sich die Tatigkeit der Spezialamter im Anfang richtete, so sind die sich 
hierauf beziehenden Daten auBerordentlich durftig. Vber die Hohe der 
Lohne gibt e8 so gut wie gar kein Material. Aus den Berichten der 
Fabrikinspektoren konnen wir (obwohl auch nur annaherungsweise) 
die Zahl der Arbeiter feststellen, die (von den Sweaters) Bestellungen 
aufs Haus erhielten. Die Unvollstandigkeit dieser Daten hangt 
damit zusammen, daB laut dem Gesetz nur solche Betriebe registriert 
werden, die mehr als 4 und £ruher mehr als 6 Arbeiter beschaftigten. 
Es ist jedoch sehr leicht, sich derRegistrierung zu entziehen,da cine solche 
Unterlassung nur mit einer geringen Geldstrafe in der Hohe von 10 Schill. 
die nicht einmal immer erhoben werden, geahndet wird. Aus den Be
richten der Fabrikinspektoren geht im allgemeinen hervor, daB die Zahl 
der Personen, die bei Sweaters angestellt sind, abnimmt. So bcsitzen wir 
z. B. folgende Daten uber die Zahl der in der Hausindustrie beschaftigten 
Personen (die meisten von ihnen sind registriert): 1m Jahre 1897 waren 
2382 Personen in der Hausindustrie tatig, im Jahre 1901 = 1093, im 
Jahre 1902 = 1121, im Jahre 1906 = 1569 2), im Jahre 1907 = 1602. 
Diese Daten erlauben jedoch kein Urteil uber den EinfluB der Spezial
amter auf die Verbreitung des Schwitzsystems. 

1) trber die Bewegung der LOhne wahrend der letzten 10 Jahre (1896 
bis 1906) in Victoria vgl. den Bericht von A ves, Rep. S. 32 u. ff., wo zahlreiohe 
Daten zu dieser Frage angefiihrt sind. 

2) Zu dieser Zahl bemerkt der Berioht: darunter "a large number still un
registered" Report of the Chief Inspeotor of Faotories, Workrooms and Shops", 
1909 (Viotoria). S:6. 
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6. 
Die ersten Versuche in Neuseeland, Organe zur Schlichtung und 

Beilegung gewerblicher Konflikte zu grUnden, stammen aus den neunziger 
Jahren des verflossenen Jahrhvnderts 1) und werden hier ebenso wie in 
Victoria durch den starken wirtschaftlichen Niedergang des Landes 
wahrend der achtziger Jahre veranlaBt. Dieser wirtschaftliche Nieder
gang hatte eine heftige Konkurrenz zwischen Unternehmern undArbeitern 
zur Folge, die schlieBlich einen auBerordentlich giiustigen Boden fur die 
Entwicklung des Schwitzsystems schuf. Der Kampf gegen das Schwitz
system war der AnlaB zur Ausarbeitung eines rationellen Systems
staatlicher Regelung der zwischen Kapital und Arbeit bestehenden 
Beziehungen. 

1m Jahre 1890 wurde eine Konigl. Kommission unter dem Namen 
"Sweating Commission" einberufen, die jedoch weit groBere Aufgaben 
hatte, als man dies nach ihrem Namen voraussetzen konnte. Sie sollte 
die "gegenseitigen Beziehungen zwischen den Unternehmern einzelner 
Industriezweige und den in diescn Industriezweigen beschaftigten Ar
beitern studieren." Aber die Kommission hatte noch nicht Zeit gefunden, 
ihre Untersuchung abzuschlieBen, als das Land bereits wieder in eine 
ganze Reihe gewerbliche Konflikte hineingezogen wurde. 

In Neuseeland selbst brach ein Streik der Seeleute aus, einer der hef
tigsten Konflikte, die das Land je erlebt hat. Auf diesen folgte ein Streik 
der Tonder (der mit der Schafschur beschaftigten Arbeiter) sowie ein 
Streik der Bauarbeiter, zwei Streiks, die zuerst in Australien ausbrachen, 
und dann auf einzelne Teile Neuseelands ubergriffen. All diese Ereignisse 
machten im Verein mit der Nachricht von dem gewaltigen Streik der 
Dockarbeiter in London vom Jahre 1889 einen auBerordentlich tiefen 
Eindruck auf die neuseelandischo Gesellschaft, und bald erhoben sich 
zahlreiche Stimmen, die laut und bestimmt MaBregeln gegen die Wieder
holung solcher Konflikto zwischen Kapital und Arbeit forderten. In diese 
Zeit faUt der Sieg der liberalen Partei hoi den allgemeinen Wahlen, und 
P. Reeves, der fruhere Arbeitsminister und heutige Hauptkommissar 
und Ministerresident Neuseelands in London, ubernimmt die Aufgabe, 
diesen Gedanken zu verwirklichen. Auf seine Initiative hin nimmt das 
Parlament im Jahre 1894 ein Gesetz an, das folgenden langen Namen 
tragt: Gesetz uber dio Friedens- und Schiedsgerichte in der Industrie, 
das die Grundung von Gewerkschaften und die leichtere Beilegung von 
gewerblichen Konflikten mit HiIfe von Friedens- und Schiedsgerichten 

1) Eine auBerordentlich vollstandige Darstellung der Geschichte des gegen
wartigen Standes der Frage nach der gesetzlichen Normierung des gewerblichen 
Schieds- und Schlichtungsverfahrens in Neuseeland gibt Henry Brodhead 
in seiner umfangreichen Arbeit "State Regulation of Labour and Labour Disputes 
in New Zealand". Whitcombe and Tombs 1908. 
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zum Ziele hat". Diescs Gese~, das auch den kiirzeren Namen "Industrial 
Conciliation and Arbitration Act" tragt, stellt nach Aves gegenwartig 
den wichtigsten und bedeutsamsten Akt in der gesamten Gesetzgebung 
N euseelands dar 1). 

Wie wir bereits oben bemerkt haben, gab der Wunsch, mit dem 
Schwitzsystem aufzuraumen, sowohl in Neuseeland wie in Victoria 
dem Staate den Aniall zum Eingreifen in die gewerblichen Beziehungen 
zwischen Kapital und Arbeit. Zu diesem Zwecke wird in Neuseeland nach 
dem Beispiel Victorias zunachst ein allgemeiner Minimallohn eingefiihrt. 
Es wird gesetzlich verboten, Personen zu einem Lohn anzuwerben, 
der in N euseeland weniger als 5 Schilling pro W oche und in Victoria 
weniger als 2 Schilling 6 Pence betragt. Ferner wird ebenso wie in 
Victoria der Plan zu einer gesetzlichen Einfiihrung von Minimallohnen in 
den einzelnen Industriezweigen entworfen. Aber diese Mallnahmen 
tragen in Neuseeland einen anderen Charakter als in Victoria. Statt der 
"Spezialkammern", deren Tatigkeit hauptsachlich gegen die Ausbeutung 
der Sweaters gerichtet ist, werden in Neuseeland Einigungsamter und 
Schiedsgerichte eingefiihrt. Dieser Unterschied entsprillgt aus der Lage 
der Dinge selbst. Die Hausindustrie und die mit ihr in Zusammenhang 
stehende Ausbeutung, wie sie beim Schwitzsystem iiblich ist, hat in Neu
seeland nie eine grolle Verrbreitung gefunden. Nach Aves gab es in den 
neunziger Jahren im ganzen 18-20 Firmen, die Arbeiten durch Agenten 
aufs Haus vergaben, und hOchstens tausend Heimarbeiter 2). Infolge
dessen bemerkt Aves: "The home worker is, I think, hardly a faetor 
much less a problem in New Zealand" 8), und in der offiziellen Ausgabe 
fand sich vor einigen Jahren hierzu die Bemerkung, dall das Sweatertum 
in Neusceland beinahe vollstandig verschwunden sei 4). 

Aber selbst wenn wir annehmen, dall in Neuseeland, wie auch anders
wo, das gesetzliche Verbot einer Sache noch keineswegs die Bedeutung hat, 
dall die verbotene Sache tatsachlich nicht existiert, so miissen wir doch 
anerkennen, dall das Schwitzsystem in Neuseeland nie eine solche Rolle 
gespielt hat wie in anderen Landern. Daher ist es vollig begreiflich, 
dall die neuseelandische Arbeitergesetzgebung, die zwar unter dem Ein
flusse der Arbeitergesetzgebung Victorias zustande kam, einen vollig 
anderen Weg einschlagen muIlte, wie dies auch in der Tat der Fall ge-

1) VgI. den Report von Aves, S.87. 
I) Der Bericht der Mehrheit der Kommission vom Jahre 1890 leugnet, 

daB das Schwitzsystem in Neuseeland iiberhaupt noch vorkommt. Der Bericht 
der Minderheit dagegen gibt das Vorkommen des Schwitzsystems in Neuseeland 
zwar zu,aber nur "to a very limited extent". H. Brodhead, loco cit. S.2. 

8) Report S. 89. 
4) The labour Laws of New Zealand. Fourth edition, Wellington 1905, 

p. IV. 
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wesen ist 1). Wie wir bereits erwahnt haben, ist der Industrial Conciliation 
and Arbitration Act in engster Weise mit dem Namen von W. P. Reeves 
verknfipft. Reeves brachte sain Projekt zum erstenmal im Jahre 1891 
im Parlament ein. In den Jahren 1892 und 1893 wurde es im Unterhause 
angenommen, aber das Moment des Zwanges, das Reeves in sein Projekt 
aufgenommen hatte, dicnte dem Oberhause zum AnlaB, es abzulehnen, 
und erst nach den allgemeinen Wahlen vom Jahre 1894, als die Zu. 
sammensetzung des Parlaments eine andere geworden war, trat das 
Gesetz von Reeves in Kraft. 

Besonders beaehtenswert ist del.' Umstand, daB diese Gesetzcs. 
vorlage wie ihr Urheber bemerkt, im Anfange nur geringes Interesse 
crregte und lange Zeit fast ganzlich unbeachtet blieb 2). Ja, nach 
den Worten von Reeves zu urteilen, legte er selbst seinem Projekt 
keine allzu groBe Bedeutung bei. Jedenfalls aber gewann diesel.' Akt ffir 
N euseeland eine weit groBere Bedeutung und erregte bald in weiten 
Kreisen, in denen man sich ffir soziale Probleme interessierte, ein viel 
groBeres Interesse, als dies die Anhii.nger dieser Form des gewerbliehen 
Schieds· und Schlichtungswesens jemals erwartet hatten. 

Es ist wohl nicht notig, daB wir ausffihrlich auf die Geschichte 
dieses Aktes eingehen. Sie ist bereits in zahlreichen Arbeiten von 
selbstandigem odeI.' auch kompilatorischem Charakter hii.ufig genug dar· 
gestellt worden, und die, die sich·ffir diese Frage interessieren, konnen 
sich leicht in den unten angeffihrten Arbeiten fiber sie informieren 3). 
FUr das Ziel, das wir uns hier gesteckt haben, genfigt es, wenn wir auf 
die grundlegenden Bestimmungen dieses Aktes, der einen typischen 
Ausdruck ffir eine bestimmte Form des gewerblichen Sehieds· und 
Schlichtungswesens darstellt, sowie auf die nachtraglichen Abanderungen 
und Zusatze (nach dem Gesetze vom Jahre 1908) verweisen. 

Das neuseelandische System des gewerblichen Sehieds· und Schlieh· 
tungswesens beruht nach der geltenden Gesetzgebung auf folgenden 
Grundprinzipien 4). Die Unternehmer und die Arbeiter bilden zum 

1) Nach del.' Ansicht des schon oben erwii.hnten Sekretiirs des Arbeitgeber. 
verbandes von Canterbury, N. Brodhead, waren es die Arbeitgeber, die sich 
der Einfiihrung dieses Aktes widersetzten. Von den Trade Unions wurde das Gesetz 
mit groBer Zustimmung und Sympathie aufgenommen. V gl. loco cit. S. 9. 

2) VgL die interessanten Ausfiihrungen, die W. P. Reeves in seinem Buche 
"The state experiments in Australia and New Zealand", London 1902, Vol. II, 
S. 105 u. if., hieriiber macht. 

3) VgI. die Untersuchungen von L. Vigourou, V. Clark, N. D. Lloyd, 
H. Schachner, D. Knoop und anderen, Bowie die oben zitierten Arbeiten von 
Broadhead und Reeves in unserm bibliographischen Index, und ferner die 
russischen Arbeiten von Prof. Miklaschewsky (Schiedsgerichte und Einigungs. 
a.mter), L. B. SkarBhinsky (Streiks und Arbeitervereine) und andere. 

') Die heute geltende Gesetzgebung ist, soweit sie sich auf diese Fraga 
bezieht, in dem Industrial Conciliation and Arbitration Act, 1908 (Public. 82), 
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Schutz ihrer Interessen besondere Organisationen, sogenannte gewerb
licheVerbande (industrial unions). Nach dem Gesetze hat jeder Vel'ein, 
del' aus drei odeI' mehr Unternehmern odeI' aus mindestens 15 Arbeitern 
besteht, das Recht, sich an die Registratur zu wenden und bei dieser die 
Eintragung des Vereins als einer gesetzlich konzessionierten industrial 
union, auf die sich die Wirkung des AIdes fiber das gewerbliehe Schieds
und Sehlichtungswesen erstreekt 1), zu beantragen. 

Organe des Sehieds- und Sehlichtungswescns sind gegenwartig: 
erstens die Einigungsamter (Council of Conciliation) und zweitens die 
Schiedsgerichte (Court of Arbitration). 

Bis zum Jahre 1908 war das ganze Land in Industriebezirke eingc
teilt, in denen es besondere Einigungsamter (Boards of Conciliation) 
zur Schliehtung und Beilcgung del' Konflikte zwischen den Arbeitern 
und Unternehmern des Bezirks gab. Diese Amter\wurden auf Anordnung 
des Gouverneurs gcgrfindct und bestanden aus 3-5 Mitgliedern, von 
denen die Unternehmer die eine Halfte, die Arbeiter die andere Halfte 
wahlten. Die so ernannten Mitglieder hatten dann ihrerseits eine 
bestimmte Personlichkeit, die nicht del' Industrie angehOrte, zu 
wahlen, die dann das Amt eines Vorsitzenden fibcrnahm. 

Wenn dann ein gewerblicher Konflikt ausbrach, hatte jede industrial 
union, die von diesem Konflikt in Mitleidenschaft gezogen wurde, 
das Recht, sich an das Einigungsamt odeI' an das Schiedsgericht zu 
wcnden. 

Wenn die Angelegenheit vor das Einigungsamt kam, konnte dieses 
nach einer grfindlichen Priifung der Frage einen BeschluB in Form 
eines Antrags ("Recommandation") fassen. Wurde diesel' Antrag von 
beiden Parteien angenommen, so erhiclt er Gesetzcskraft, d. h. er galt 
als bindender gewerblicher Vertrag (industrial agreement). Wurde 

sowie in dem noch in demselben Jahre erlassenen Nachtragsgesetz: "Industrial 
Conciliation and Arbitration Amendment Act," 1908 (Public. 239) niedergelegt. 

1) 1m Jahre 1908 wurde diesesMinimum bis auf 2 fiir die Untel'llehmerverbii.nde 
und bis auf 7 fiir die Arbeitervereine herabgesetzt. Die Trade Unions oder die Ge
werkschaften als solche werden, sofel'll sie nicht als industrial unions eingetragen 
sind, von diesem Akt ignoriert. AuBer der Registrierung der Arbeitervereine und den 
Untel'llehmerverbii.nde laBt das Gesetz auch die Registrierung eines aus zwei oder 
mehr gewerblichen Verbii.nden bestehenden Arbeiter- oder Untel'llehmervereins als 
"industrial association" zu. 1m Jahre 1907 gab es auf Seiten der Unternehmer drei 
solche "Associationen" und 21 auf Seiten der Arbeiter. In dem Bericht iiber das 
Jahr 1909 (18 th Annual Report of the Department of Labour, 1909) gibt es keine 
Daten hieriiber. Es werden ausschlieBlich die eingetragcnen "industrial unions" 
verzeichnet. Unter diesen gab es 122 Untel'llehmerverbii.nde mit 3918 Mitgliedel'll 
und 325 Arbeiterverbii.nde mit 49347 Mitgliedel'll. 1m Jahre 1909 gab es in Neu
seeland im ganzen 78 848 Industriearbeiter. Der EinfluB des Gesetzes iiber das 
gewerbliche Schieds- und Schlichtungswesen erstreckte sich demgemaB auf 63 % 
samtlicher Arbeiter. 
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dagegen der BeschluB des Amtes von keiner oder wenigstens von einer 
Partei nicht angenommen, so wurde die Augelegenheit an ein Schieds
gericht (Court of Arbitration) verwiesen, gegen dessen Urteil keino 
Appelation mehr moglich war. 

Somit konnten sich nur Mitglieder eingetragener "gewerblicher 
Vereine" an die Organe des Schieds- und Schlichtungswesens wenden. 
1m Fall eines Konfliktes hatten sie freie Wahl zwischen dem Einigungs
amt und dem Schiedsgericht. War aber einmal der Konflikt vor eins 
dieser Organe verwiesen, so hatten wedel' die Arbeiter noch die Unter
nehmer, die miteinander im Streite lagen, das Recht, es zu einem offenen 
Bruch in Form eines Streiks oder einer Aussperrung kommen zu lassen, 
jede 'Obertretung dieser Bestimmung wurde mit einer Geldstrafe geahndet. 

1m Jahre 1908 wurden an Stelle der Einigungsamter "Einigungs
rate" (Councils of Conciliation) eingefiihrt, die aus einem vom Gouver
neur ernannten Kommissar (Conciliation Commissioner) sowie aus einer 
bestimmten AuzahI von Beisitzern (assessors) bestanden. Die letzteren 
wurden gleichfalls auf Empfehlung del' Arbeiter und Unternehmer vom 
Gouverneur ernannt. 

Das Wesen diesel' Reform besteht darin, daB mit der Einftihrung der 
neuen Councils of Conciliation diese nunmehr zur crsten lnstanz inner
halb der obligatorischen Organe dcs Schicds- und Schlichtungswescns 
erhoben werden; kcin Konflikt darf von nun ab an das Schiedsgericht 
verwiesen werden, ehe er einem Council of Conciliation vorgelegen hat. 

Durch die Einrichtung solcher lnstitutionen kommt in Neusee
land zum ersten Mal das Prinzip der Einigung und der Verstandigung, 
das, wie wir schon gesehen haben, in England eine so starke Verbreitung 
gewonnen hat, in groBerem MaBstabe zur Anwendung. Die Boards of 
Conciliation konnten diese Funktion nicht in erfolgreicher Weise durch
fiihren, weil sie nicht den Charakter obligatorischer Organe besaBen 
und weil jeder, der mit dem BeschIuB eines solchen Amtes unzufrieden 
war, seine Sache schleunigst vor das Schiedsgericht (Court of Arbi
tration) zu bringen trachtete. So kam es, daB die Boards of Concilation 
schIieBIich jede Bedeutung verloren, und daB das System des neusee
landischen Schieds- und Schlichtungswesens auf eine "obligatorische 
Schiedsgerichtsbarkeit" (Compulsocy Arbitration) hinauslief, die zu 
heftigen Protesten von Seiten der Arbeiter wie der Unternehmer AulaB 
gab. Sowohl die ersteren als auch letzteren verlangten, daB das Prinzip 
der Einigung und Verstandigung hiiufiger zur Auwendung kommen 
und daB es an die Stelle der gerichtIichen Verhandlung und Unter
suchung treten solIe. Die Folge dieser Unzufriedenheit war der 
ErlaB des Gesetzes tiber die Einigungsrate (Councils). 

Diese Councils, die die erste lnstanz im gewerblichen Schieds
und Schlichtungswesen bilden, haben die Funktionen gewohnlicher 

Schwlthu. 28 
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Einigungsamter, und daher werden sie in ihrer Tatigkeit dmch keinerlei 
formelle Vorschriften und Bestimmungen bcschrankt. 

Ein jeder Kommissar (Counciliation Commissioner) kann sich 
personlich und ohne Einhaltung besonderer Formalitaten mit den be· 
teiligten Parteien in Beziehung setzen und ist verpflichtet, mit allen 
ihm zur Verfiigung stehenden Mitteln die Parteien zu gegenseitigen 
Zugestandnissen zu veranlassen und eine Verstandigung zwischen ihnen 
anzubahnen1). Nur wenn die Bemiihungen des Kommissars erfolglos 
bleiben, kann del' Fall einem Schiedsgericht zur Priifung vorgelegt 
werden. 

Es gibt nur ein solches Schiedsgericht (Court of Arbitration) fiir 
das ganze Land, und seine Kompetenzen gehen auBerordentlich weit. 
Es besteht aus 2 Beisitzern und dem Vorsitzenden, die vom Gouverneur 
ernannt werden. Bis zum Jahre 1907 war del' Vorsitzende des Sehieds· 
gerichts ex officio del' Richter des hOchsten Gerichtshofs. Da sich jedoch 
in diesem Jahre eine ungewohnlich groBe Anzahl von Streitfli.llen an· 
hii.ufte, beschloB man, an die Spitze des Schiedsgerichts eine besondere 
Pel'sonlichkeit zu stellen, "die das Recht hatte, den Posten eines Richters 
des hOchsten Gerichtshofs zu bekleiden". N ach seiner offiziellen Stellung, 
nach dem Gehalt, daB er bezieht, sowie nach seinen Rechten und Privi· 
legien, ist del' Vorsitzende des Schiedsgerichts dem Richter des hOchsten 
Gerichtshofs gleichgestellt. 

Die Mitglieder des Schiedsgerichtshofs werden auf 3 Jahre ernannt 
und zwar mit dem Recht, wiedergewahlt zu werden. 

N ach dem Gesetz hat das Schiedsgericht die Aufgabe, Konflikte 
beizulegen und Urteile zu falleni ). Hiernach hii.ngt die Art der Tatigkeit 
des Schiedsgerichts einerseits von dem Chill'akter der seiner Priifung 
unterliegenden FaIle und andererseits von del' Zusammensetzung des 
Geriehts abo Eine besonders groBe Bedeutung hat in diesel' Beziehung 
del' Vorsitzende. Das Gesetz sichert dem Schiedsgericht auBerordent· 
lich groBe Kompetenzen zu. Es kann sich entweder in del' Richtung einer 
Einigung und Verstandigung betatigen, oder abel' die vorliegenden 
Streitigkeiten im Wege eines gerichtlichen Verfahrens unter Beobachtung 
und Einhaltung des hierbei unvermeidlichen gerichtlichen Formalismus 
untersuchen und priifen. 

Friiher, d. h. VOl' der Reform vom Jahre 1908, erregte das Schieds· 
gericht durch seinen Formalismus und dadurch, daB es die Verhand· 
lungen verschleppte, haufig den Unwillen der Arbeiter. Es kam VOl', 

1) VgL den Bericht iiber die Tatigkeit der Kommissare (Com-illation Com~ 
missioners) im 18 th Report of the Department of Labour p. LXIX if. 

I) Der § 76 lautet: "The Court shall have jurisdiction for the settlement 
and determination of any industrial dispute referred to it." 
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daB ein Fall, der dem Schiedsgericht zur Priifung iiberwiesen war, 
erst nach 6 Monaten seine Erledigung fand l ). 

Das neue Gesetz nimmt auf diese Schwerfalligkeit und Langsam
keit des Verfahrens Riicksicht: nach diesem Gesetze werden erstens 
Einigungsrate (Councils of Conciliation) eingerichtet, die die Streit
fragen in erster Instanz wenig-stens teilweise erledigen, zweitens wird 
ein Teil der FaIle (die die Aufsicht iiber die Durchfuhrung der gericht
lichen Entscheidungen betrefien), an die gewohnlichen Gerichte ver· 
wiesen, und drittens wird endlich eine bestimmte 1!~rist festgesetzt, 
innerhalb der das Urteil gefallt werden muB: der GerichtsbeschluB 
darf nicht spater als einen Monat nach dem Eingang der Akten beim 
Gericht gefallt werden. 

Bis zum Jahre 1908 konnte ein jeder Konflikt, der einem Organ 
des gewerblichen Schieds- und Schlichtungswesens zur Priifung vorgelegt 
wurde, in dreifacher Weise zur Entscheidung kommen: Entweder das 
Einigungsamt faBte einen BeschluB, d. h. der von ihm gestellte Antrag 
(recommandation) wurde von beiden Parleien angenommen, oder der 
BeschluB des Einigungsamts trug den formellen Charakter eines gewerb
lichen Vertrags, der Gesetzeskraft erlangte, oder endlich das Schiedsge
richt fallte eine Entscheidung (award), gegcn die keine Appelation 
mehr moglich war. Das Dberwiegen der einen oder andern Art der 
Beilegung von Konftikten ist bis zum Jahre 1908 ein charakteristischer 
Zug im ganzen System des neuseelandischen Schieds- und Schlichtungs
wesens. Und wie die unten angefiihrten Daten beweisen, kam eine for
melle Erledigung gewerblicher Konflikte durch AbschluB gewerblicher 
Vertrage und Fallung gerichtlicher Entscheidungen weit haufiger vor 
als eine Beilegung von Streitigkeiten durch eine Einigung und Verstan
digung beider Parteien (vgl. Tabelle 52) 2). 

Die Tatigkeit der neuseeHi.ndischen Organe des Schieds- und 
Schlichtungswesens wahrend des Jahres 1908 laBt sich durch folgende 
Zahlen iIlustrieren3). 

Es wurden im ganzen 12 gewerbliche Vertrage (ohne Inansprueh
nahme eines Organs des Schieds- und Schlichtungswesens) abge
schlossen. 

1) So z. B. entstand im Jahre 1907 in der Fleischexportbranche ein Konflikt 
zwischen Arbeitern und Unternehme1'll. Die Arbeiter forderten eine Lohnerhohung 
und legten die Arbeit meder. Als das Gericht sein Urteil fallte (d. h. nach 6 Monaten) 
war die Saison fiir die Fleischversorgung bereits voriiber, und ein Teil der Arbeiter 
war bereits fortgereist, um sich anderswo Arbeit zu suchen. 

2) Nach dem Bericht von Aves vgl. Report S. 93. 
3) Nach der offiziellen Quelle: 18 th Annual Report of the Department 

of Labour 1909, Wellington (New Zealand), N. 11. 
28* 
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Die Einigungsamter fallten Urteile in . . . . 
darunter in Form von "Antragen" in . . . 

"" " "Interpretationen" in 
" " " "anderen Beschlfissen in 

VOl' das Schiedsgericht kamen . . . . . . . . 
davon fallte das Schiedsgericht Urteile(awards) 1) in 

in Form von "Interpretationen" in. . . . . . . 
" " "anderen V crffigungen in. . . . . . 

262 Fallen 
9 
1 

252 

" 
" 
" 

694 Fane 
573 Fallen 

47 
" 47 
" die gewohnlichen Gerichte faUten gerichtliche Entscheidungen 

bei gewerblichcn Konflikten in . . . . . . . . . . . 139 
" 

Tabelle 52. 
Die Tatigkei t der Organe des neuseelandischen gewerblichen Schieds

und Schlichtungswesens bis zum Jahre 1907. 

Jahr 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 (bis 

zum 31. Mai) 

Zahl der Konflikte, die endigten mit 

der Annahme eines mit dem Abschlull 
Antrags emes gewerblichen 

(recommandation) Vertrags . 

2 
4 
5 
8 
8 

11 
4 
5 
6 
4 
2 
o 

1 
5 
8 

15 
15 
24 
20 
19 
15 
8 
4 
3 

mit der Fallung 
eines Urteils 2) 

3 
8 

13 
15 
20 
27 
68 
38 
26 
38 
64 
19 

In den Jahresberichten des Arbeitsdepartements werden keine 
Daten fiber die Zahl del' Arbeiter und del' Betriebe verofientlicht, auf 
die sich del' EinfluB des gewerblichen Schieds- und Schlichtungswesens 
erstreckt, abel' man darf annehmen, daB ihre Zahl recht bedeutend ist; 

1) Darunter nur 88 neue FaIle. Die iibrigen 485 beziehen sich nur auf die 
Durchfiihrung und Verwirklichung von Entscheidungen, die bereits frillier er
gangen waren. Lrber die Tatigkeit der neugegriindeten Councils und der Kom
missare (Conciliation Commissioners) besitzen wir noch keme Daten, aber man 
darf annehmen, dall das oben erwahnte VerhaItnis der von den Councils ausgehen
den Antrage (recommandations) und der Beschliisse des Schiedsgerichts sich 
sehr zu Gunsten der ersteren verschieben wird. 

2) Die gerichtlichen Urteile (awards) lassen sich nicht immer von den ge 
werblichen Vertragen trennen. Daher gehort eigentlich ein Teil· der FaIle aus 
dieser Kolonne in die zweite Kolonne, aber die Zahl der FaIle ist nicht sehr groll_ 



Die SteHung der Neuseela.ndischen Gesetzgebung. 437 

dafiir spricht wenigstens der Umstand, daB auf Grund des Gesetzes 
yom Jahre 1908, das die obligatorische Zustellung der gerichtlichen 
Entscheidungen (awards) an alle in Frage kommenden Betriebe anordnet, 
gegen 50000 Exemplare solcher gerichtlicher Entscheidungen versandt 
wurden. Wenn nun die Zahl der neuerlassencn Gerichtsentscheidungen 
nur 88 betrug, so bezog sich ein jedes Urteil durchschnittlich auf 500 
Betriebe. Die Zahl der Betriebe, in denen Lohnarbeiter beschiiftigt 
waren, erreiehte im J ahrc 1909 6000; folglich erstreckte sich dio 
Tiitigkoit der Schiedsgerichte in diesem Jahr auf ungefahr 8 % aIler 
Betriebe. 

Einer der wichtigsten und wesentlichsten Punkte, in denen 
sieh das neuseeliindische System des Schieds- und Schlichtungswesens 
von dem System unterscheidet, wie es in Victoria besteht, ist del' groBe 
Umfang der Sphiire, auf die sieh das gewerbliehe Schieds- und Schlich
tungsverfahren erstreckt. Ais das Gesetz den Begriff des gewerblichen 
Konflikts ("industrial disputes") einfiihrte, versuehte man es im Anfang, 
ihm einen sehr weiten Sinn zu geben: man verstand darunter einen 
jeden Konflikt auf dem Gebiete gewerblicher Verhiiltnisse - "any 
dispute arising as to industrial matters". Das Gesetz yom Jahre 1908 
sucht den Umfang dcs Begriffs "industrial matters" konkretcr zu 
fassen, gibt ihm abel' dabei wieder einen auBerordentlich weiten Sinn, 
indem es aIle Fragen der Rechte, Privilegien, Pflichten und Sitten mit 
einschlieBt und auBerdem noch besonders bemerkt, daB auch die Klagen 
der Arbeiter iiber die Unternehmer wegen Bevorzugung del' unorgani
sierten Arbeit hierher gehOren 1). 

1st so der Umfang der "inneren" Sphiire, auf die sich das Schieds
und Schlichtungswescn erstreckt, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, 
sehr groil, so ist andererseits auch die "auBere" Sphii,re seiner Anwendung 
auBerordcntlich weit: auiler del' Landwirtschaft und del' Viehzucht 
(auf die das Schieds- und Schliehtungswesen nur indirekt und insofern 
einen Einfluil hat, als es zur Rebung des Wohlstands und des Lobens
niveaus in den anderen und besonders in den verwandten Zweigen 
des Wirtschaftslebens beitragt) gibt es wohl, wie man sagen kann, 
keinen einzigen Beruf und kein Gcwerbe, auf die das Gesetz iiber das 
gewerbliche Schieds- und Schlichtungswesen keine Wirkung iibte. 

Es gibt wahrseheinlich in der ganzen Welt keinen Akt, del' sieh dem 
Umfang und der Sphare seiner Wirkung nach mit der neuseelandischen 
Gesetzgebung iiber das gewerbliche Sehieds- und Schlichtungswescn 
vergleiehen konnte. 

1) "The claim of members of an Industrial union of workers to be employed 
in preference to non-members." Es ist interessant, daB das Gesetz auch in bezug 
auf die Untcrnehmer filr die Unparteilichkeit Sorge tl'agt, abel' es vel'steht 
sich von selbst, daB cine solche Bestimmung keine reale Bedeutung haben kann. 
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Schon durch das Grundgesetz uber das gewerbliche Schieds- und 
Schlichtungswesen wurde das Streikrecht beschrankt. Nach dem 
Amendement Act yom Jahre 1908 wurdendie Streiks unter Strafe ge
stellt, und zwar indem man den Begriff Streik mit einem Bruch des 
Arbeitsvertrags oder einer Auflehnung gegen ein gerichtliches Urteil 
in Zusammenhang brachte, und fur solche Vergehen wurden bestimmte 
Strafen festgesetzt. 

Das Gesetz gibt eine sehr ausfiihrliche Definition des Begriffs 
Streik (strike) und Aussperrung (Lock-out). Es zahlt die Anlasse und 
die Mo-tive auf, die gewohnlich zu solchen gewerblichen Konflikten 
fuhren, und setzt sodann folgende Strafen fest: Wenn Unternehmer 
oder Arbeiter, zwischen denen Arbeitsvertrage bestehen, oder die sich 
einem gerichtlichen Urteil unterworfen haben, einen offenen Bruch 
in Form eines Streiks oder Lock-out herbeifuhren, werden sie zu einer 
Geldstrafe verurteilt: diese Geldstrafe betragt 500 Pfund Sterling 
fur einen Unternehmer und 10 Pfund Sterling fiir einen Arbeiter, der 
an einem Streik teilnimmt. AuBer den Personen, die an einem solchen 
Konflikt beteiligt sind, werden auch die zur Verantwortung gezogen, 
die einen Streik oder einen Lock-out indirekt unterstiitzen oder be
giinstigen. Auch diese werden zu Geldstrafen verurteilt, und zwar ein 
Arbeiter zu einer Strafe in der Hohe von 10 Pfund Sterling und eine 
Person, die nieht dem Arbeiterstande angehort, zu einer solchen bis 
zu 200 Pfund Sterling. Diese Geldstrafen sind noch viel hOher, wenn 
die Aussperrung oder der Streik in einem der Industriezweige ausbricht, 
die yom Gesetze namhaft gemacht werden. Dazu gehoren die Gas
fabriken, die Anstalten fiir elektrische Beleuchtung, die Wasserwerke, 
die Milchhandlungen, die Kohlenhandlungen und endlich das Verkehrs
und Transportwesen. Jeder Arbeiter, der an einem Streik in den oben 
erwahnten Industriezweigen teilnimmt, wird zu einer Geldstrafe bis 
zu 25 Pfund Sterling und jeder Unternehmer, der zu einer Aussperrung 
seine Zuflucht nimmt, zu einer GeldbuBe bis zu 500 Pfund verurteilt. 

Ahnliche Strafen drohen dem, der die Parteien bei einem Konflikt 
unterstutzt oder begiinstigtl). 

Ein Vergehen gegen den Arbeitsvertrag oder gegen ein gcrichtliches 
Urteil wird gleichfalh mit einer Geldstrafe geahndet: ein Arbeiter 
wird zu einer Geldstrafe bis zu 5 Pfund Sterling, ein Unternehmer 
zu einer solchen bis zu 100 Pfund Sterling verurteilt. 

1) Bis zum Jahre 1908 galt die Bestimmung, daB jede Person, die aktiv 
an einem ofienen Konflikt (einem Streik oder einer Aussperrung) teiInahm oder 
eine Partei wahrend eines Bolchen Konfliktes unterstiitzte, zu einer Geldstrafe 
bis zu 5 Pfund Sterling verurteilt werden solIte. Der Amendement Act vom Jahre 
1908 fiihrt nicht nur bestimmte Abstufungen und Unterschiede in bezug auf 
Arbeiter und Unternehmer ein, sondern zeichnet auch noch bestimmte Industrie
gruppen aus, an denen weite Kreise von Konsumenten unmittelbar interessiert sind. 
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Nach dem Jahresberichte des Arbeitsdepartements wurden im 
Jahre 1909 folgende Geldstrafen verhiingt: 

die Unternehmer wurden in 1206 Fallen zu Geldstrafen in der 
Hohe von 3987 Pfund Sterling 8 Schill. verurteilt, 

die Arbeiter in 364 Fallen zu 387 Pfund Sterling 5 Schill. 6 P. 
Nach dem eigentlichen Sinne des Gesetzes wird in Neuseeland nicht 

jeder Streik und nicht jede Aussperrung strafrechtlich verfoigt. Straf
bar sind nur solche FaIle, in denen die Parteien durch ein gerichtliches 
Urteil oder einen Arbeitsvertrag gebunden sind I). 

Tatsaehlieh bestehen jedoeh fast in samtlichen Industriezweigen 
des Landes bestimmte Arbeitsvertrage, oder aber es gelten fiir sie 
bestimmte Entscheidungen der Schiedsgerichte. In dieser Beziehung 
ist es von Bedeutung, daB sich die Kompetenz der Schiedsgerichte 
(Court of Arbitration) sogar auf solche FaIle erstreckt, wo iiberhaupt 
keine gewerblichen Konfiikte vorliegen und wo niemand die Hilfe der 
Organe des Schieds- und Schlichtungswesens in Anspruch nimmt. 
Das Schiedsgericht hat das Recht, aus eigener Initiative, oder auf 
Aufforderung der Fabrikinspektion oder einer der interessierten Parteien 
Verfiigungen zu erlassen, die fiir samtliche Betriebe eines bestimmten 
Industriezweiges oder einer ihm nahe verwandten Branche, fiir einen be
stimmten Bezirk oder sogar fiir das ganze Land gelten. Nach dem 
Gesetz hat das Schiedsgericht (Court of Arbitration) auch das Recht, 
Bestimmungeniiber die Minimallohne, iiber die Begrenzung der Arbeits
zeit sowie iiber die anderen Arbeitsbedingungen in der Industrie fest
zusetzen. Eine jede Verfiigung dieser Art wird publiziert, und die Be
sitzer industrieller Betriebe sind verpfiichtet, diese Verfiigungen bei Gefahr 
einer Geldstrafe an einer fiir jedermann sichtbaren Stelle anzuschlagen, 
damit jeder Arbeiter die Moglichkeit habe, sie kennen zu lemen. 

Es gibt noch keine einigermaBen vollstandigen oder erschOpfenden sta.
tistischen Daten iiber die Ergebnisse dieses Systems des neuseelandischen 
Schieds- und Schlichtungswesens aus jiingster Zeit, aber selbst wenn 
wir im Besitze solcher Daten waren, ware es dennoch sehr kuhn, auf 
Grund dieser Tatsachen ein endgiiltiges Urteil uber dieses System 
fallen zu wollen. Die ganz eigenartigen Verhaltnisse, in denen hier die 
Arbeiter Ieben2), die demokratischen Lebensformen, das relativ hohe 

1) Der Artikell11, Punkt 3 lautet: "This section (iiber die zu verhii.ngenden 
Strafen) shall only apply when, in the district where the alleged offence is committed, 
and award or industrial aggreement is in force relating to the trade in connection 
with which such strike or lockout has occurred or is impending." 

2) Wir haben oben darauf hingewiesen, daB das Schwitzsystem (Sweating) 
in Neuseeland fast garnicht vertreten ist. 1m Jahre 1903 konnte der Sekretii.r 
des Arbeitsdepartments offiziell konstatieren, daB Neuseeland auch von einem 
andern Ubel des modernen Kapitalismus - der Arbeitslosigkeit - verschont 
geblieben ist. Ausfiihrlicheres hieriiber findet sich in dem Report of the Labour 
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Lebensniveau und endlich die kurze Zeit, wahrcnd der diese Einrich
tungen bcstehen und solche soziale Experimente gemacht werden, sind 
gewichtige Grlinde, die uns veranlassen sollten, mit unserom Urteile 
zurfickzuhalten und keine abschlie13ende positive Wiirdigung zu ver
suchen, trotz der groBen Begeisterung, mit der die Anhanger dieses 
Systems ffir diese Form des Schieds- und Schlichtungswesens cin
treten. 

Aus den Berichten fiber das neuseelandischeSystem des gewerblichen 
Schieds- und Schlichtungswcscns werden nur selten ausffihrlichere Daten 
fiber die Entscheidungen der Schiedsgerichte (Awards) veroffentlicht. 
Aber auch dicse Daten sind sehr dfirftig, da in ihnen die Zahl der Arbeiter, 
auf die sich ein Urteil crstreckt, nicht angegeben wird. E. Aves hat in 
seinem Berichtc 64 solche Entscheidungen aus der Periode vom Jahre 1896 
bis 1907 zusammengcstellt. Dicse Entscheidungen beziehen sich auf 
35 Industriozweige und bctreffen hauptsachlich den Arbeitslohn und 
die Arbeitszeit. In all diesen Fallen (mit Ausnahme von 3) wurde 
cine ErhOhung des Arbeitslohns und eine Abkfirzung der Arbeitszeit 
verffigtl). 

Aber wenn wir auch keine ausreichenden Zahlendaten besitzen, 
um uns ein Urteil fiber den EinfluB des neuseelandischen Schieds- und 
Schlichtungswesens auf aIle Seiten des wirtschaftlichen Lebens bilden 
zu Mnnen, so haben wir doch die Moglichkeit, eine dieser Sciten genauer 
kennen zu lernen. Wir mcinen hier die unmittelbaren Beziehungen 
zwischen Kapital und Arbeit, die haufig zu Zusammensto13en in Form 
von gewerblichen Konflikten fiihren. Neuseeland hat sich neben vielen 
andern charakteristischen N amen auch den des "Landes ohne Streiks" 
erworben 2), dieser Name entspricht auch hcute noch tatsachlich der Wirk
lichkeit, und die wenigen Ausnahmefalle bestatigen nur die Regel. Die 
cinzelnen FaIle, wo einmal ein Streik vorkommt (der meistens nur einen 
sehr geringen Umfang annimmt), lassen sich aIle einzeln aufzahlen. Einer 
der bedeutendsten Streiks war wohl der Streik der Fleischer. Wir wollen 

Department vom Jahre 1903, S. ll. Schon dies weist Neuseeland innerhalb der 
Kulturlii.nder eine ganz besondere Stellung an. 

1) Diese Ausnahmen sind folgende: In einem FaIle verlangten einige Arbeiter, 
die sich aushiIfsweise als Kutscher hatten anwerben lassen, statt eines Schillings 
einen Lohn von 1 Schilling 1 % p. pro Stunde. Das Gericht verfiigte jedoch, 
dall es beim alten Lohne (1 Schilling) bleiben soUte. In einem anderen FaIle 
verfiigte das Gericht, dall die Arbeitszeit in einer Miihle von 46 auf 48 Stunden 
erhOht werden sollte, und im dritten FaIle schlielllich wurde die Arbeitszeit in 
der Eisenfabrikation von 46% auf 47 Stunden pro Woche erhtiht. Vgl. den 
schon zitierten Report, S. 98 u. fi. 

2) "A country without strikes" - der Titcl eines Buches von N. D. Lloyd, 
ist ein sehr populii.rer und weitverbreiteter Ausdruck, der das neuseela.ndische 
System des gewerblichen Schieds- und Schlichtungswescns charakterisiert. 
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etwas naher auf diesen KonHikt eingehen, da er, wie wir schon bemerkt 
haben, wohl einen der bedeutendsten FaIle aus der Zeit seit dem ErlaB 
des neuseelandischen Gesetzes fiber das gewerbliche Schieds- und 
Schliehtungswesen darstellt, und da die Geschichte dieses Konflikts 
eine gute Illustration ffir den Stand der von uns berfihrten Frage 
in diescm Lande bildet. 

Der offizielle Bericht enthalt folgende Darstellung dieses Konfliktsl) : 
Am 12. Februar des Jahrcs 1907 erklarten 121 Arbeiter der zwei be
deutendsten Firmen del' Fleischer- und Fleischexportbranche den 
Streik, weil die Unternehmer die geforderte LohnerhOhung nicht he
willigen wollten. Zwischen heiden Parteien hestand ein Arheitsvertrag, 
der zu jener Zeit zwar abgelaufen war, der jedoch noch weiter in Kraft 
blieb, bis ein neuer Vertrag abgeschlossen war oder bis das Schieds
gericht seine Entscheidung gefallt hatte. Wahrend der Vorverhandlungen 
hatten sich die Unternehmer zu einer ErhOhung des Lohns bereit erklart, 
aber diese LohnerhOhung erschien den Arbeitern als ungenfigend, und 
sie forderten noeh hOhere Lohne, als die Unternehmer bcwilligen 
wollten. Die Saehe wurde auf Aufforderung der Regierung an das 
Schiedsgericht (Court of Arbitration) verwiesen, und dieses entschied, 
nachdem es die Angelegenheit geprfift hatte, daB, da der Arbeitsvertrag 
abgelaufen sei, kein Vergehen gegen das Gesetz vorliege, und daB der 
Akt fiber das gewerbliche Schieds- und Schlichtungsverfahren auf 
diesen Fall nicht anwendbar sei. Urn diese Zeit verzichteten die Arbeiter 
einzelner in del' Nahe von Wellington liegender Betriebe auf cine weitere 
Fortffihrung des Streiks und nahmen die Arbeit wieder auf. Daffir 
aber brach dcr Streik an mehreren anderen Stellen und zwar mit einer 
solchen Kraft aus, daB die Fleischversorgung und der Fleischexport 
in einzelnen Gegenden fast ganzlich aufhorte. 

Das Schiedsgericht untersuchte der Reihe nach aIle FaIle und 
entschied dahin, daB cine Verletzung des Gesetzes fiber das Schieds
und Schlichtungswesen (des Verbots, zu streiken, wahrend der Arbeits
vertrag oder ein gerichtliches Urteil noch GiHtigkeit hat) vorlage, da 
der Vertrag nur in den Betrieben, die in der Umgebung von Wellington 
lagen, abgelaufen sei. Das Ergebnis war, daB die Streikenden zu einer 
Geldstrafe von je 5 Pfund Sterling verurteilt wurden. Ein Teil der Arbeiter 
konnte sogleieh die ganze Summe bezahlen, die Strafe der andern wurde 
vom Arbeitsdepartment bezahlt, das die Schuld der Arbeiter fibernahm. 

Das Ergebnis dieses Streiks wird durch folgende Tabelle illustriert 
(Tab. 53). 

Obwohl es sich hier nur um einen unbedeutenden Fall handelte 
(bcsonders wenn man ihn mit Konflikten in Europa vergleicht), rief 

1) Report of the Department of Labour (New Zealand) 1907, p. VI fl. 
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Tabelle 53. 
Folgen des Streik!! in der Fleischerbranche und im Fleischexport 

vo m Jahre 1907. 

Die yom Streik Zahl der Zahl der G8IaIIlt- Davon 

betroffenen 
Zahl der zur Verant- Zahl der summe der worden 

Streikenden wortung ge- Frelge-
Verurtellten 

Provlnzen zogenen sprochenen Geldstrafen bezahlt 
Arbeiter Pl. St. Pt. St. 

Wellington 121 121 121 - - -
Norden. 46 46 - 46 } 1335 485 
Canterbury 273 226 1) 1 221 I) 

dieser Streik in N euseeland eine groBe Bewegung hervor, und sowohl in 
Presse als auch im Parlament erhoben sich immer wieder Stimmen, die 
eine Aufhebung des Streikverbots und die Einfiihrung freiwilliger 
Einigungsamter nach dem Beispiele Englands forderten. Um jene Zeit 
bildete sich in der Gesellschaft die Anschauung heraus, daB das neusee
landische Gesetz iiber das gewerbliche Schieds- und Schlichtungswesen 
Mangel habe, und daB es nicht geeignet sei, in der Zukunft offene ge
werbliche Konfiikte zu verhuten3). Diese Bewegung spiegelt sich in dem 
Projokt eines neuen Gesetzes uber das gewerbliche Schieds- und Schlich
tungswesen wieder, daB im Jahre 1907 im Parlament eingebracht 
wurde und bald darauf in Kraft trat'). 

Die beiden oben erwahnten Arten des gewerblichen Schieds- und 
Schlichtungswesens, "die Spezialamter" in Victoria und das neusee
landische System sind ffir Australien besonders typisch, do. sich die 
Gesetzgebung anderer Staaten der australischen FOderation nur mit 
geringen Abweichungen an sie anschIieBt. 

Dem Typus des gewerblichen Schieds- und SchIichtungswesens, 
wie os in Victoria besteht, nahert sich die Gesetzgebung von Siidaustralien 
und Queensland an, wahrend die Gesetzgebung von Neu-Sud-Wales 
und WestaustraIien mehr AhnIichkeit mit dem neuseelandischen 
System hat. 

1) Die 47 iibrigen hatten sich entfemt, und ihr Aufenthaltsort war nicht 
zu ermitteIn. 

I) Die 4 iibrigen hatten sich entfemt, und ihr Aufenthaltsort war nicht 
zu ermitteIn. 

3) Aves bemerkt in seinem Bericht hierzu: "The absence of active dispute, 
in the form either of strike or lock-out, does not necessarily imply the existence 
of a condition of real industrial peace, any more than in New Zealand does the 
recognition of a "dispute" indicate that conditions of active and unrestrained 
conflict are impending", siehe Report p. 107. Der Bericht zitiert die Anschau
ungen von vemchiedenen Pemonen iiber diesen Gegenstand: Vertretem der Presse, 
des Parlaments, der Arbeiter und Untemehmer. Vgl. S.105. 

C) Vgl. den oben erwa.hnten Industrial Conciliation and Arbitration Act 
Amemdement, 1909. 
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AuBer den beiden besonderen Systemen des gewerblichen Schieds
und Schlichtungswesens, die wir oben geschildert haben, gibt es in 
Australien noch einen allgemeinen ffir die ganze Foderation geltenden 
Akt, der solche gewerbliche Konflikte betrifIt, die sich fiber zwei oder 
mehr Staaten erstrecken. 

Dieser ffir die ganze Foderation geltende Akt (The Federal Concilia
tion and Arbitration Act) wurde im Jahre 1904 nach einem hartnackigen 
parlamentarischenKampf angenommen. DieMeinungsverschiedenheiten, 
die bei der Beratung dieses Aktes im Parlament der FOderationen 
entstanden, drehten sich hauptsachlich um die Frage nach der Rolle 
des Schiedsgerichts (Court of Arbitration), dessen spezifische Eigenart 
darin besteht, daB es gewissermaBen ein personliches Organ, d. h. ein 
Organ darstellt, welches durch eine Personlichkeit reprasentiert wird. 
Dieser verantwortliche Posten wird von einem der Richter des obersten 
australischen Gerichtshofs besetzt, der vom Generalgouverneur 
bestatigt werden muB. Dem "Prasidenten" (wie diese Personlichkeit 
heiBt), konnen noch andere Personen, die fiber die entsprechenden tech
nischen Kenntnisse verffigen, als Berater und Sachverstandige zur 
Seite stehen. Die letzteren haben jedoch beim ErlaB von Entscheidungen 
keine Stimme. Der "Prasident" hat das Recht, von jedem beteiligten 
Verband eine Garantie ffir die Durchffihrung der erlassenen Ver
fiigungen zu verlangen, und obwohl die Garantiesumme nicht sehr 
groB ist (sie betragt im auBersten FaIle 100 Pfund Sterling), kann 
diese Bestimmung doch dazu beitragen, dem Gericht eine hOhere Auto
ritat zu verleihen. AuBerdem wird eine Verletzung der vom Schieds
gericht der Foderation erlassenen Verffigungen von den lokalen Gerichten 
jedes einzelnen Staates geahndet. 

Die Kompetenzen des Schiedsgerichts der Foderation erstrecken 
sich nicht nur auf gewerbliche Konflikte, die innerhalb der Industrie, 
sondem auch auf solche, die auf dem Gebiete der Viehzucht entstehen. 
Eine der ersten Streitigkeiten, die gIeich nach der :Einsetzung diesas 
Gerichts vor das Schiedsgericht gelangten, war ein Konflikt zwischen den 
Schafziichtem und den mit der Schafschur beschii.ftigten Arbeitem 
(den Tondem.) Das Gericht entschied dahin, daB der Arbeitslohn um 
20 % erhOht werden solIe, womit der Konflikt beigelegt warl). 

Keins der beiden australischen Systeme erhebt Anspruch und 
kann Anspruch darauf erheben, eine Panacee gegen samtliche 
soziale Ubel zu sein ll), die sich aus den gegenwartig herrschenden Be
ziehungen zwischen Kapital und Arbeit ergeben. 

1) Report von Aves, S. 119. 
2) P. Kennaday bemerkt sehr richtig: "New Zealand and Victoria with 

their experiments in conciliation and arbitration of industrial disputes are not 
in fact the Utopia which fancy from a distance seems to paint them, a. very Paradise 
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So verschieden an und fur sich die Systeme des australischen 
Schieds- und Schlichtungswesens sind, sie sind sich doch darin ahnlich, 
daB sie alle einen bestimmten Versuch der Losung einer allgemeinen 
und fundamentalen Frage darstellen. Es ist dies die Frage nach einem 
moglichst rationalen Ausgleich zwischen den sich widerstreitenden In
teressen des Kapitals und der Arbeit unter moglichst starker Heranziehung 
der Gesellschaft und der in ihr latenten Krafte, sowie unter voller Wahr
rung des Prinzips der 6ffentlichkeit. 1m Vergleich mit den Methoden 
der Beilegung gewerblicher Konfl.ikte, wie sie in andern Landern der 
europaischen Kulturwelt zur Anwendung kommen, und die wir oben 
beschrieben haben, stellen die australischen Systeme des gewerblichen 
Schieds- undSchlichtungswesens ohne allen Zweifel einenFortschritt dar. 
Darin liegt die Bedeutung der oben dargestellten Systeme, und nur in 
dieser Beziehung verdienen sie beachtet und studiert zu werden, d. h. 
nicht nur sofern in ihnen eine theoretische LOsung dieses Problems 
angestrebt wird, sondern auch hinsichtlich ihrer Anwendung1). 

7. 
Unter den heute herrschenden Formen des gewerblichen Schieds

und Schlichtungswesens nimmt das Kanadische Gesetz uber die obligato
rische Priifung der Konfl.ikte, das einen offenen Bruch zwischen den 
streitenden Parteien vor Beendigung dieser Priifung uberhaupt nicht 
gestattet, eine ganz besondere Stellung ein. Der Zweck dieses Gesetzes 
besteht darin2), die Konflikte vor die Offentlichkeit zu bringen, die Ge
sellschaft uber aIle naheren Umstande in Kenntnis zu setzen und der 
offentlichen Meinung auf diese Weise die Moglichkeit zu geben, ihr Urteil 
zu fallen und fur die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen. 

Die ersten Versuche in Kanada, auf dem Wege der Gesetzgebung 
Organe zur Beilegung und Schlichtung gewerblicher Konfl.ikte zu 
schaffen, stammen aus dem Jahre 1900. Der in diesem Jahre erschei
nende Conciliation Act beruht ganzlich a1lf den Erfahrungen, die man 
in England gemacht hatte, aber im Gegensatz zur Metropole entfalteten 
die kanadischen Einigungsamter nur eine auBerordentlich geringe 
Tatigkeit. 1m Laufe von 7 J ahren kamen vor den Einigungsamtern im 
ganzen 46 Konfl.ikte zur Verhandlung, von denen nur 3 zu keinem 
offenen Bruche fuhrten. 

where the lion and the lamb lie down together in perfect peace and conoord." 
The Yale Review, vol. XIX, No.1 (1910), p. 50. 

1) Die Moglichkeit einer solchen liegt, wie das Projekt von Millerand 
in Frankreich, Bowie die modernen Erfahrungen, die man im Kampf mit dem 
Schwitzsystem in England gemacht hat, beweisen, auch fiir die fortgcschrittenercn 
Under der alten Welt nicht mehr in allzu weiter Ferne . 

• ) The Industrial Disputes Investigation Act, 1907 (6-7 Edward VII). 
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Die Mangelhaftigkeit dieses Systems des Schieds- und Schlichtungs
wesens machte sich besonders wahrend des verlustreichen Eisenbahner
streiks auf der Linie Canadian Pacific Railway vom Sommer 1901 be
merkbar, und so gelang es dem Arbeitsminister in der Session des 
Parlaments vom Jahre 1902, ein Gesetz fiber die obligatorische Schlich
tung und Beilegungvon Konflikten auf schiedsrichterlichem Wege und fiber 
die Verhfitung offener Konflikte (in Form von Streiks oder Aussperrungen) 
zur Annahme zu bringen. Aber da es sich hier noch urn ein ganz neues 
Problem handelte, stieB dieses Gesetz in der Gesellschaft auf eine leb
hafte Opposition; auch von den Arbeitern wurde es sehr unfreundlich 
aufgenommen. Nach einem Jahr wird dieses Gesetz durch ein anderes 
ersetzt (Railway Labour Disputes Act). Auch dieses verzichtet nicht 
auf den Grundgedanken: offene Konflikte und Arbeitseinstellungen auf 
den Eisenbahnlinien zu verbieten. Es schwacht nur die Form dieses 
Verbotes etwas abo Statt eines durch eine Person reprasentierten Organs, 
wie es durch das Gesetz vom Jahre 1902 geschaffen wurde, ffihrt der neue 
Akt ein aus mehreren Mitgliedern zusammengesetztes Organ (Board of 
Arbitrators) ein, dem nicht nur die gerichtliche Prfifung, sondern auch 
die Untersuchung aller naheren Umstande, sowie die Herbeiffihrung 
einer Verstandigung zwischen den streitenden Parteien fibertragen 
wird. Zu diesem Zwecke ordnet das neue Gesetz an, daB jegliche 
Differenzen zwischen Unternehmern und Arbeitern zunachst vor einem 
Organ zur Verhandlung kommen sollen, das die Vermittelung zwischen 
den streitenden Parteien fibernimmt. Nur in dem FaIle, wenn es nicht 
gelingt, eine Einigung und Verstandigung herbeizuffihren, muB die An
gelegenheit einem Schiedsgericht (Board of Arbitrators) zur Priifung 
ubergeben werden. Uber die Tatigkeit dieser Schiedsgerichtsamter kann 
man noch nicht urteilen, da es auf den Eisenbahnlinien von Kanada 
bis zum Jahre 1907 nur ein einziges Ma.l zu einem Konflikt kam, der von 
Schiedsgerichtsorganen beigelegt wurde, ohne daB es dabei zwischen 
beiden Parteien zu einem offenen Bruch gekommen ware. 

1m Jahre 1906 brach ein sehr ernster Streik in der Kohlenindustrie 
aus. Er dauerte vom Marz bis zum Dezember, und so kam es, daB in den 
ersten Wintermonaten ein groBer Mangel an Heizmaterial herrschte. 
Der Arbeitsminister fibernahm auf das Drangen der Gesellschaft hin 
die Vermittelung bei dies em Konflikt, und als der Streik beendigt war, 
gelang es der Regierung, im Jahre 1907 im Parlament ein Gesetz fiber die 
obligatorische Prfifung der Streitigkeiten vor dem offenen Ausbruch eines 
Konflikts zwischen beiden Parteien zur Annahme zu bringen. 

Der neue Gesetzesakt setzt die alten Gesetze nicht auBer Kraft, d. h. 
er erstreckt sich nur auf einzelne besonders namhaft gemachte Zweige 
der Volkswirtschaft, durch die die Interessen weiter Gesellschaftskreise 
stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Es sind dies die sogenannten 
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Wirtschaftszweige "of public service ulility": wie die Wasserversorgung, 
die Beleuchtung und Heizung, die Verkehrsmittel usw. Der Sinn dieses 
Gesetzes besteht im wesentlichen darin, daB offene Konflikte in Form 
von Streiks und Aussperrungen zwischen beiden Parteien verboten 
sind, bevor die Streitfrage von einem Organ des gewerblichen Schieds
und Schlichtungswesens allseitig und in entsprechender Weise gepriift 
worden ist. Beide Parteien sind dazu verpflichtet, dieses Organ min
destens 30 Tage vorher zu benachrichtigen, wenn sie die Absicht 
haben, die geltenden Bestimmungen iiber die LohnhOhe und die Dauer 
der Arbeitszeit abzuandern. Das neue Gesetz wurde von den organi
sierten Arbeitern nicht sofort freundlich und beifallig aufgenommen. 
Anfangs stieB es in diesen Kreisen auf eine starke Opposition, die auch 
heute noch bei einem Teil der Arbeiterschaft fortbestehtl). Auf dem 
KongreB der Canadischen Trade Unions vom September des J ahres 1907, 
auf dem ungefahr 33 000 organisierte Arbeiter vertreten waren, wurden 
jedoch die Prinzipien der neuen Gesetzgebung mit 81 gegen 19 Stimmen 
gebilligt, und ferner wurde mit einer Mehrheit von 59 gegen 22 Stimmen 
eine Resolution angenommen, in der die Ausdehnung dieses Akts auf aIle 
iibrigen Zweige der Volkswirtschaft gefordert wird2). Die durch das Ge
setz vom Jahre 1907 in den Vordergrund geriickte Frage ist so neu und 
eigenartig, daB es wohl am Platze ist, etwas ausfiihrlicher auf sie ein
zugehen. 

Vor alIem wird in dem Gesetz der Versuch gemacht, die Sphare 
seiner Geltung zu bestimmen; infolgedessen werden aIle Zweige des 
Wirtschaftslebens aufgezahlt, auf die sich die Wirkung des Gesetzes 
erstreckt. 

Hierher gehOren der Bergbau (die Kohlenindustrie), die Verkehrs 
mittel und Verkehrswege (die Eisenbahnen - sowohl die Dampfbahnen 
wie die elektrischen Bahnen, die Dampfschiffahrt, der Telegraphen- und 
Telephondienst usw.), ferner die Gasanstalten, die Anstalten fiir elektri
sche Beleuchtung und die Wasserwerke und Wasserleitungen; aber nicht 
aIle Betriebe dieser Art gehOren in die EinfluBsphare dieses Gesetzes, 
sondern nur solche, die mindestens 10 Arbeiter beschaftigen. Unter einem 
Arbeiter (employee) miissen wir hier eine solche Person verstehen, die 
von einem Unternehmer in einem der oben angefiihrten Industriezweige 

1) Vgl. den Aufsatz von V. Clark in Bull. of the Bureau of Labor (Wash· 
ington) 1910, Nr. I, S. II u. fl. 

2) W. Edgar, The Settlement of Industrial Disputes in Canada im Journal 
of Pol. Economy vol. 16, February 1908,' p. 93. Indem der Autor die oben erwii.hnten 
Tatsachen anfiihrt, bemerkt er: "As regards the industries to which it specifically 
applies, it has already fulfilled the most sanguine hopes of its sponsors, and has 
been the means of promoting a better understanding between capital and labour, 
of removing many causes of friction, and of preventing incalculable loss to the 
community. " 
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"to do any skilled or unskilled manual or clerical work", (d.h. zurVer
richtung bestimmter grober oder qualifizierter Handarbeiten oder Dienst
leistungen), angestellt wird. 

Die Oberaufsicht iiber die Durchfiihrung dieses Gesetzes ist Auf
gabe des Arbeitsministers. Die Einrichtung der Einigungsamter (Board 
of Conciliation and Investigation) dagegen ist die Aufgabe des Gouver
neurs. 

Wenn ein Konflikt zwischen Arbeitern und Unternehmern aus
bricht und die Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien zu 
keinem Ergebnis gefiihrt haben, konnen sich diese letzteren1) mit der 
Bitte an den Arbeitsminister wenden, dieser moge die Vermittelung 
und die Priifung des Konflikts iibernehmen. Der Ministerist verpflichtet, 
nicht spater als 15 Tage, nachdem diese Aufforderung an ihn ergangen 
ist, sofern nur der Konflikt unter die allgemeinen Bestimmungen des Ge
setzes fallt, das Einigungsamt (Board of Conciliation and Investigation) 
einzuberufen. 

Das Einigungsamt besteht aus 3 Mitgliedern, die vom Minister be
statigt werden miissen und von denen eins von den Arbeitern, ein 
zweites von den Unternehmern und ein drittes von den beiden ersten 
Mitgliedern selbst auf Grund gegenseitiger Verstandigung in Vorschlag 
gebracht werden 2). Dies dritte Mitglied iibernimmt die Funktionen 
eines Prasidenten des Einigungsamtes8). 

Die Mitglieder gehOren dem Einigungsamt nicht dauernd an, und 
das Amt selbst ist immer nur wahrend eines einzelnen und bestimmten 
Konflikts tatig4). 1m allgemeinen ist es den Mitgliedern des Einigungs-

1) Der Ausdruck "may" (konnen) hat den allgemeinen Sinn des Ge
setzes gemaB die Bedeutung von miissen. Das Gesuch um Priifung des Kon
flikts hat natiirlich von der unzufriedenen Partei auszugehen, da diese ja einen 
offenen Bruch in Form eines Streiks oder einer Aussperrung provoziert batte, 
wenn das Gesetz dies nicht ausdriickJich verbote. 

I) Bei der Beratung dieses Gesetzes verlangten die Unternehmer, daB die 
Zahl der Mitglieder bis auf 5 erhOht werde, damit auch die unorganisierten Arbeiter 
eine Vertretung fanden. Aber das Parlament wollte sich, wie Clark berichtet, 
nicht in einen Gegensatz zu den Interessen der organisierten Arbeiter stellen, 
da es sich die Unterstiitzung dieser letzteren fiir die wirksame Durchfiihrung 
dieses Aktes sichern wollte. Vgl. Bull. of the Bureau of Labor (Washington), 
Nr. 71, 1908, May. 

3) Wenn sich die beiden Mitglieder des Amtes nicht iiber die Personlichkeit 
die sie dem Minister als Unparteiischen und Vorsitzenden vorschlagen mussen, 
einigen konnen, so mull der Minister nach dem Gesetz den Prasidenten selbst 
ernennen. Diese Bestimmung gibt baufig zu Protesten Anlall, da viele befiirchten, 
hierdurch kOnnten politische Interessen und Erwagungen mit ins Spiel kommen. 
Es ist interessant, dall, wie Clark bemerkt, im ostlichen Kanada die Unternehmer 
gegen diese Bestimmung protestieren, wahrend sie im westlichen Kanada von 
den Arbeitern bekii.mpft wird. Ibid. p.687. 

'} Da die Prufung gewcrblicher Konflikte eine gewisse Erfahrung erfordert, 
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amts verboten, ihr Amt niederzulegen, bevor das Protokoll der Sitzungen 
unterschrieben und an den Minister gesandt worden ist. Wenn die Pm
fung des Konflikts beendigt ist, oder wenn die Umstande und Verhaltnisse 
die zum Konflikt gefiihrt haben, in Wegfall gekommen sind, lost sich 
das Einigungsamt auf. 

Bei der Priifung selbst werden zahlreiche Formalitaten beobachtet, 
und sie entbehrt nicht einer gewissen Feierlichkeit. Alle Mitglieder des 
Einigungsamts haben, ehe sie ihr Amt antreten, vor dem Friedensrichter 
einen Eid abzulegen, daB sie die ihnen auferlegten Pflichten getreu und 
unparteiisch erfiillen und den Spruch des Gerichts sowie die Tatsachen, 
die sich bei der Pmfung des Konflikts ergeben. werden, geheim halten 
wollen. Wenn der Streitfall besonders verwickelt ist, kann das Ministc
rium dem Einigungsamt noch die notwendige Zahl von Bureaubeamten 
(einen Sekremr, Schreiber, Rechnungsfiihrer usw.) zur Verfiigung stellen. 
Nach dem Gesetz erhalten samtliche Mitglieder des Einigungsamts 
bestimmte Gebiihren: und zwar bezieht der Vorsitzende 20 Dollar pro Tag 
(oder 10 Dollar, wenn er nur einen halben Tag beschaftigt ist), die 
iibrigen Mitglieder erhalten vor der Wahl des Vorsitzenden, also vor Be
ginn der Sitzungen 5 Dollar pro Tag und 15 Dollar ffir einen ganzen 
(oder 7 Dollar fiir einen halben) Sitzungstag. Bei Gefahr einer Geld
strafe bis zu 1000 Dollar hat kein Mitglied das Recht, Entschadigungen, 
Dedikationen, Geschenke usw. anzunehmen. 

Alle Kosten, die aus der Geschaftsfiihrung und der Entschadigung 
der Mitglieder erwachsen, werden vom Staate getragen 1). 

Um zu verhiiten, daB allzu viel kleine und unbedeutende Falle, bei 
denen es unzweckmaBig ware, einen so komplizierten Apparat wie das 
Einigungsamt (Board of Conciliation and Investigation) in Bewegung 
zu setzen, vor das Amt kommen, ist die Einreichung eines Gesuchs um 
Vermittelung beim Minister nach dem Gesetz mit auBerordentlich zahl
reichen Formalitaten verkniipft. Es ist nicht allein erforderlich, 
daB mehr ala 10 Arbeiter an einem Konflikt beteiligt sind, damit 
das Einigungsamt die Priifung iibernehmen darf, das Gesetz enthalt 
auch die Bestimmung, daB das Gesuch die wichtigsten Angaben iiber 
den Konflikt enthalten, und daB es mit den Unterschriften einer 
bestimmten Anzahl von Personen von geniigender Autoritat versehen 

versucht man die Nachteile, die dadurch entstehen, daB die Mitglieder dem Eini
gungsamt nicht dauernd angehOren, dadurch zu beseitigen, daB man nach Mog
lichkeit solche Personlichkeiten dazu wii.hlt, die schon friiher einmal dem Amte 
angehOrten. Clark teilt z. B. mit, daB in 11 von 28 Fii.llen ein und derselbe Mann, 
ein Professor .der Nationalokonomie, zum Vorsitzenden ernannt wurde. Ibid. 
S.665. 

1) 1m ersten Jahr (nach Einfiihrung des Gesetzes) betrugen die Kosten 
fiir das staatliche Schieds· und Schlichtungswesen 18 000 Dollar. 
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sein muB. \Venn dies nicht der Fall ist, hat der Minister das Recht, die 
Vermittelung beim Konfiikt abzulehnen. 

Die wichtigsten Aufgaben des Einigungsamtes bestehen erstens darin, 
den Konfliktmoglichst sorgfaltigundallseitigzu untersuchen und zu priifen 
und sodann mit allen dem Amt zu Gebote stehenden Mitteln eine Ver
standigung zwischen beiden Parteien zustande zu bringen l ). Damit 
dieses Ziel moglichst schnell und sicher erreicht werde, werden dem 
Einigungsamt bei seiner Tatigkeit keinerlei Beschrankungen auferlegt: 
es hat das Recht die beteiligten Parteien, Zeugen und Sachverstandige 
vorzuladen. Es darf diese eidlich verpflichten, nur richtige Aussagen 
zu machen, darf verlangen, daB ihm samtliche Kassen und Rechnungs
bucher, allerhand Dokumente, Akten, Quittungen vorgelegt werden usw. 

Gelingt es dem Einigungsamt, eine Verstandigung zwischen den 
streitenden Parteien herbeizufiihren, so gilt der Konfiikt als beigelegt, 
und es wird sodann in diesem Sinne ein besonderes Memorandum aus
gearbeitet. Hierbei hat das Einigungsamt das Recht, aktiv an der Aus
arbeitung des Vertrags oder des Abkommens zwischen beiden Parteien 
teilzunehmen und Bestimmungen uber die Dauer solcher Abmachungen 
zu trefl'en. Gelingt es dem Amt jedoch nicht, den Konflikt durch Herbei 
fuhrung einer Verstandigung beizulegen, so ist es verpflichtet, nach Ab
schluB der Priifung sein Urteil in Form einer besonders motivierten 
"recommandation" niederzulegen. Alle schriftlichfixierten Bestimmungen 
und Urteile werden, mit den Unterschriften aller Mitglieder des Eini
gungsamts versehen, zugleich mit einem vollstandigen Rechenschafts
bericht der Geschaftsfiihrung an den Minister gesandt. Die Beschlusse 
des Einigungsamts, die mit Stimmenmehrheit angenommen werden, 
geIten als endgultig. 

Der wahre Sinn des bier dargelegten Gesetzes besteht, wie wir schon 
oben erwahnt haben, darin, daB es den Arbeitern und Unternehmern 
bestimmter Industriezweige verboten ist, es zu einem offenen Konflikt 
in Form eines Streiks oder einer Aussperrung kommen zu lassen, bevor 
der Konfiikt durch eine besondere offizielle Institution gepriift und be
vor das Ergebnis dieser Priifung zur offentlichen Kenntnis gebracht 
worden ist. Jeder Unternehmer, der vor diesem Zeitpunkt eine Aus
sperrung verhangt, wird zu einer Geldstrafe von 100 bis zu 1000 Dollar 

1) Dieser zwiespaltige Charakter der EiIiigungsiimter ist der Grund, warum 
die einen von ihnen sich der Anschauung zuneigen, daB ihre Funktionen haupt
sii.ohlioh in einer geriohtliohen Untersuohung und Prufung (die hitufig mit allen 
geriohtliohen Formalitaten verkniipft ist) bestehen. Andere betonen dagegen 
mehr den zweiten Punkt und nehmen daher immer mehr den Charakter von 
EiIiigungsa.mtem an, die hauptsii.chlioh die Verstandigung der heiden Parteien 
zum Ziele haben. Diese letztere Kategorie ist im allgemeinen die verbreitetere 
und hat auoh mehr Aussiohten auf Erfolg, alB die erstere. VgI. das sohon zitierte 
Bull. of the Bureau of Labor 1908, S.675. 

Sehwtttau. 29 
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ffir jeden Tag oder ffir jeden Teil eines Tages, wahrend dessen die Aus
sperrung fortbestand, verurteilt; jeder Arbeiter, der vor der angegebenen 
Frist an einem Streik teilnimmt, wird zu einer Geldstrafe von 
10-50 Dollar fur jeden Streiktag oder fur jeden Teil eines Streiktages 
verurteilt. Und endlich wird jede unbeteiligte Person, die einen 
Arbeiter oder einen Unternehmer zu einem Streik oder Lockout veran
laBt, aufreizt oder uberredet usw., zu einer Geldstrafe von 50 bis 1000 
Dollar verurteilt. 

Man darf jedoch die obligatorische PrUfung des Konflikts, wie sie 
durch die Kanadische Gesetzgebung vom Jahre 1907 eingefuhrt wird, 
nicht mit dem uneingeschrankten Verbot offener Konflikte in Form von 
Streiks und Aussperrungen verwechseln, wie es z. B. in Australien be
steht, wo ja bekanntlich zur Verhutung solcher Konflikte die obligatori
ache Schiedsgerichtsbarkeit eingefuhrt ist. In Kanada sind Streiks 
und Aussperrungen an und fur sich nicht verboten. Wenn die 
Prtifung des Konflikts abgeschlossen ist und keine Einigung zwischen 
beiden Parteien zustande kommt, haben diese das volle Recht, einen 
Streik zu erklaren oder eine Aussperrung zu verhangen. Und in der Tat, 
in dem ersten Jahre seit der Einfuhrung des Gesetzes, d. h. vom 22. Marz 
1907 ab bis zum Mai des J ahres 1908, fanden 4 Streiks undeineAussperrung 
stattl). Von den Streikenden wurde niemand zur Verantwortung ge
zogen, und nur zwei Vertreter der Arbeiter und ein Unternehmer wurden 
wegen Aufreizung bestraft. 

Die offiziellen Daten uber die gewerblichen Konflikte und ihre 
Beilegung, die vom Arbeitsdepartement veroffentlicht werden, sind 
auBerst dUrftig. Nach den unten angefUhrten Zahlen (vgl. Tab. 55 und 56) 
kann man sich nur schwer ein Urteil uber die Wirksamkeit des neu ein
gefiihrten Kanadischen Systems des gewerblichen Schieds- und Schlich
tungswesens machen, da der einzelne "Fall" ohne Hinweis auf die Zahl 
der Streikenden oder die Zahl der Tage, an denen nicht gearbeitet wurde, 
wie wir schon oben bemerkt haben, ein ungenugendes Kriterium bildet. 

Was die unmittelbaren Resultate des Gesetzes vom Jahre 1907 an
belangt, so ist auch hier die Zeit noch zu kurz, als daB schon jetzt ein 
Urteil uber sie moglich ware, und daher haben die hierauf bezuglichen 
Daten nur einen sehr relativen Wert. 

Die ernstesten Konflikte, die wahrend der letzten Jahre in Ka
nada stattfanden, waren der Streik in der Textilindustrie vom Jahre 
1908 und mehrere Streiks in den Kohlenbergwerken vom Jahre 1909. 

Am 4. Mai des Jahres 1908 erklarten 267 Textilarbeiter den Streik, 
sie forderten eine Lohnerhohung urn 10 %. Nach zwei Tagen schlossen 

1) Wir entnehmen diese Daten dem sohon zit,ierten Berioht von Cla.rk im 
Bull. of. the Bureau of La.bor (Wuhington), Nr. 76 1908, May. 
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sich ihnen 1200 Arbeiter anderer Betriebe an. Die Streikwelle wuchs 
immer mehr an, und gegen Ende des Monats Mai hatte die Zahl der 
Streikenden das 6te Tausend erreicht. Der Streik dauerte bis EndeJuni, 
und die Zahl der verlorenen Arbeitstage betrug 134450. 

Auf Initiative des Arbeitsministers wurde der Konflikt an ein 
Einigungsamt zur Priifung verwiesen 1). 

Tabelle 54. 

Art der Beilegung von KonfIikten in Kanada 2). 

Durch direkte Ver
standigung 

Von Seiten der Unter
nehmer 

1901 

68 

VonSeitenderArbeiter 13 
Von Seiten beider Par-

teien _ .. _ 55 
Dnter Hinzuziehung 

eines Organs des 
Schieds-u.Schlich-
tungswesens . 11 

Der Einigungsamter. 6 
Der Schiedsgerichte . 5 
DurchAnwerbungvon 

fremden Arbeitern 13 
Auf anderem Wege . 12 

1 1902 1 

93 

20 

73 

11 
5 
6 

12 
7 

1903 11904 11905 11906 11907 11908 

122 

19 
26 

77 

20 
14 
6 

15 
13 

69 

7 
25 

37 

9 
5 
4 

10 
15 

58 

5 
12 

41 

3 
3 

24 
2 

98 

3 
28 

67 

7 
4 
3 

18 
21 

94 

2 
26 

66 

11 
7 
4 

26 
20 

42 

5 
23 

14 

6 
4 
2 

17 
4 

Die Kampfe in der Kohlenindustrie vom Jahre 1909 drehten sich 
urn bestimmte Forderungen der Arbeiterorganisationen, die die Unter
nehmer nicht anerkennen woIIten. Die Gesamtzahl der Streikenden war 
recht hoch und uberschritt mitunter die Zah16000. Der Konflikt dauerte 
vom 1. April bis zum 30. J uni und wurde einem Organ des Schieds- und 
Schlichtungswesens zur Priifung uberwiesen3). 

Somit haben die wirtschaftlichen Kampfe in Kanada nicht auf
gehOrt. 

Hierdurch wird jedoch dem Gesetz, das hauptsachlich die Verhiitung 
offener Konflikte zum Ziel hat, nichts von seiner Bedeutung genommen. 

1) Rep. of the Dep. of Labour (Ottawa), 1910, p. 116 u. 152. Die Daten 
iiber diesen Konflikt sind in der Tabelle 55 nicht mit beriicksichtigt. 

2) Wir entnehmen diese Daten dem Ietzten offizieIIen Bericht: Rep. of the 
Dep. of Labour (Ottawa) fiscal. year ended March 31, 1909 (36, 1910). 

3) Der Bericht liber dies en Konflikt ist noch nicht verofientlicht. Ausfiihr
Iicheres findet sich in The Canada Year Book 1909, Second Series, Ottawa 1910, 
S. XXX. 

29* 
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Tabelle 55. 
Die Wirkungen des Gesetzes iiber die obligatorische Priifung der 

Konflikte in Kanada 1). 

SeWeds- un d ZaW der Konllikte Schlichtungswesen . ". ""CI-I.""" ~ U ngesetzl. Streiks ') Gesetzliche Streiks') Industriegruppen ..: ""''''' Zahl der '" ...,..., 

beteiligten ~ ~-§'8{1 I Zahl I Zahl 
Beigelegt& 

Organe ;!~';J~~ Zahl der der Strej- Zahl der der Strei- Streiks 
~'S4)~~ Streiks kenden Stre\ks kenden ~.o:aE-< 

Kohlenbau 25 27400 5 6450 2 I 4700 18 
Metallindustrie. 5 900 - - 2 625 3 
Textilindustrie. I 300 - - - - -

Schuhfabriken . 2 5200 - - - - I 
Eisenbahnen. 17 27600 - - I 5000 16 
Elektrische 

Bahnen. 4 lloo - - - - 4 
Schiffahrt . 5 2700 3 2200 - 1 - 2 

Zusammen . . I 59 1 65 200 I 8186501 5 1 10 325 1 44 

W. Clar k fiihrt eine auBerst interessante Bemerkung eines Arbeiters an" 
aus der deutlich hervorgeht, was das Kanadische Gesetz bezweckt. 

Als einmal in den Kohlengruben ein Konflikt entstand und als das 
Einigungsamt, das einberufen war, um den Fall zu priifen, keine Verstan
digung zwischen den streitenden Parteien herbeifiihren konnte, und den 
Arbeitern Unrecht gab, bemerkte der Vertreter der westlichen Fode
ration: "Der Bericht des Einigungsamtes wendet sich gegen 
die Bergarbeiter, aber es ware unsinnig, einen Streik zu erklaren, weil 
sowohl die Gesellschaft wie die Regierung gegen die Arbeiter Partei 
nehmen wiirden, nachdem der BeschluB des Einigungsamtes veroffent
licht ist4)." Und dies ist der eigentliche Zweck, der mit dem Gesetz vom 
Jahre 1907 verfolgt wird. Sowohl in Kanada wie in dessen Nachbar
lande, den Vereinigten Staaten, rechnen die Arbeiterorganisationen und 
die von ihnen geleiteten Arbeiter weit mehr als anderswo mit der Stim
mung der Gesellschaft und mit der offentlichen Meinung. So ist es denn 
ganz begreiflich, daB die Konflikte zwischen Kapital undArbeit, die durch 
die obligatorische Priifung in ihrem Entwicklungstempo gehemmt wer
den, viel von ihrer urspriinglichen Heftigkeit und von ihrem feindseligen 

1) Wir entnehmen die Daten dem schon zitierten Aufsatz von Clark im, 
Bull. 1910, Nr. I, fiir die ganze Periode, wahrerid der das Gesetz Geltung hatte~ 
vom 22. Marz 1907 bis zum 1. August 1909. 

2) D. h. solche, die vor oder wii.hrend der Priifung eines Konfiikts erklart 
wurden. 

3) D. h. solche, die erklii.rt wurden, nachdem der Konfiikt durch ein Organ 
des Schieds- und Schlichtungswesens gepriift worden war. 

') Bull. of the Bureau of Labor (Washington) 1908, No. 76, p.703. 



Die obligatorische Priifung gewerblicher Konflikte in KanOOa. 453 

Charakter verlieren und dadurch von selbst an Zahl und Scharfe ab
nehmen. Hierzu kommt noch die Offentlichkeit und die moralische Ver
antwortlichkeit vor der Gesellschaft. Clark weist auf einzelne FaIle 
hin, wo es beide Parteien wahrend eines Konfliktes vorzogen, es garnicht 
bis zu einer offiziellen Prufung kommen zu lassen, da sie nicht wonten, 
daB die Sache VOl' dio Offentlichkeit kame, und so wurden denn die Kon
flikte aus blo13er Furcht vor der Offentlichkeit in friedlicher Weise bei
gelegt. Aber es versteht sich von selbst, daB dieses noch nicht genugt, 
um die gewerblichen Konflikte voIlstandig aus del' Welt zu sohaffen. 

AuBer diesem Moment ,Yoist Cl ar k noch auf ein anderes nicht weniger 
schwerwiegendes Moment hin, das fiir die Bedeutung des Gesetzes vom 
Jahre 1907 ins Gewicht fliIlt. 

Wir mussen hier daran erinnern, daB die Periode, wahrend der dieser 
Akt in Kraft trat, durch einen starken wirtschaftlichen Nieelergang und 
durch eine weit verbreitete Arbeitslosigkeit charakterisiert wird. Trotz
dem aber hat die uberwiegende Mehrheit aIler Vertrage und Abma
chungen, die unter Hinzuziehung eines Einigungsamts (Board of Conci
liation and Investigation) zwischen Arbeitern und Unternehmern ab
geschlossen wurden, eine Erhohung des Arbeitslohns oder eine Herab
setzung der Arbeitszeit zum Inhalt, in einzelnen Fallen wurde sogar 
beides zugestanden. Haufig war der BeschluB der Einigungsamter der 
AnlaB zum unmittelbaren AbschluB eines Vertrags zwischen Arbeitern 
und Kapitalisten. In anderen Fallen elienten die Beschlusse der Eini
gungsamter den Parteien in den benachbarten verwandten Betrieben, 
(besonders im Bergbau) als Grundlage und Muster beim AbschluB 
almlicher Vertrage. In dem einen J ahr, wahrend dessen die Einigungs
amter (Board of Conciliation and Investigation) tatig waren, hat sich 
nach einer Mitteilung des Prasidenten des Bergarbeiterverbandes der 
Arbeitslohn in verschiedenen Gegenden um 5-17Y2 % erhOht. Nach 
einigen Berechnungen, die jedoch keineswegs auf Vollstandigkeit An
spruch machen konnen, setzten im selben Jahre 3650 Minenarbeiter eine 
ErhOhung des Arbeitslohns und 1215 Arbeiter eine Herabsetzung der 
Arbeitszeit durch. In den Eisenbahnbetrieben gelang es den Arbeitern, 
mit Hilfe der Einigungsamter eine ganze Reihe kleinerer Verbesserungen 
durchzusetzen, die sich jedoch nicht zahlenmaBig ausdrucken lassen l ). 

Seit der Einfuhrung des Gesetzes vom Jahre 1907 ist jedoch erst 
eine zu kurze Zeit verflossen, als daB man die Frage nach dem EinfluB 
dieses Aktes auf das gesamte wirtschaftliche Leben in endgultiger 
Weise beantworten konnte 2). 

1) Ibid. S. 661. 
2) Bei der allgemeinen Wiirdigung dieses Aktes darf man - so positiv 

oder negativ unsere Stellung zu ihm sein mag - nicht vergessen, daB sich die 
allgemeinen wirtschaftlichen Zustande in Kanada. 80 sehr von denen der alten 
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Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daB die Beziehungen zwischen 
Arbeit und Kapital sich unter dem EinfluB dieses Gesetzes giinstiger ge
stalten und zu einer Abschwachung des Gegensatzes sowie dazu fuhren 
konnen, daB den Arbeitern das Recht auf eine aktive Teilnahme bei der 
Festsetzung der allgemeinen Arbeitsbedingungen in der Industrie ein
geraumt wird. 

Das Beispiel Kanadas ist nicht ohne EinfluB auf das Nachbarland, 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika, geblieben. Wie groB das 
Interesse der Amerikaner fur diese Methode der Beilegung gewerblicher 
Konflikte ist, beweist folgender charakteristische Fall. 

Die Vertreter zweier Nachbaruniversitaten - einer amerikanischen 
und einer kanadischen -, der Universitaten Manitoba und Dacota, ver
anstalteten einmal einen Disput uber die Bedeutung des kanadischen 
Aktes vom Jahre 1907 fur die Arbeitspolitik. Von seiten der ameri
kanischen Universitat traten drei Studenten als Verteidiger, von Seiten 
Kanadas gleichfalls drei als Gegner des Aktes auf. Dieser Disput erregte 
ein groBes Interesse bei den Arbeitern und Sozialreformern. Nach dem 
Urteil des Vorsitzenden, eines kanadischen Ministers, der die Dis
kussion lei tete, muBte der Sieg den amerikanischen Studenten zuge· 
sprochen werden 1). 

In einzelnen Staaten Amerikas sowie in der Kolonie Transvaal gibt 
es bereits Gesetze, die auf die obligatorische Prufung gewerblicher Kon
flikte nach dem in Kanada herrschenden System abzielen, obgleich sie 
sich freilich in einzelnen Punkten von diesem System unterscheiden 2). 

So z. B. sieht ein ahnliches Gesetz im Staate New-York die Ein
richtung eines dauernden Einigungsamtes vor. Auch sollen nach diesem 
Gesetze nur die Arbeiter oder Unternehmer fur einen Streik oder ffir eine 
Aussperrung bestraft werden, zwischen denen bereits ein Vertrag besteht, 
auf Grund dessen sie sich verpflichten, etwaige Streitigkeiten, die zwischen 
ihnen entstehen sollten, einem Organ des Schieds- und Schlichtungs
wesens zur PrUfung zu uberweisen. In dies en Fallen soll ein jeder, der 
wahrend der Prufung des Streitfalls zu einem offenen Konflikt Veran
lassung gibt, gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden 3). Aber 
trotz der Erfahrungen, die in Kanada gemacht, und obwohl bereits ver
schiedene ahnliche Versuche unternommen wurden, ist doch bisher 

Welt unterscheiden, daB ein giinstiges oder ungiinstiges Urteil iiber die Wirkungen 
diesas Gesetzes auf Kanada keineswegs eine Beantwortung der Frage einschlicBt, 
ob die Einfiihrung eines ii.hnlichen Aktes in andern Liindern gleichfalls wiinschens
wert ist oder nicht. AIle derartigen MaBnahmen sind noch nicht iiber das Stadium 
sozialer Experimente hinaus gekommen, die erst noch genauer nachgepriift und 
erforscht werden mUssen, ehe man zu ihrer Anwendung schreitet. 

1) Report of the Department of Labour (Canada) 1909, p. 10 u. if. 
I) Vgl. Rep. S.9. 
') Bull. of the Bureau of Labor (Washington) 1910, Nr. 1, p.21. 
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Hoch kein Land dem Beispiele Kanadas wirklieh gefolgt. Clark sueht 
dieses dadureh zu erkHiren, daB cine erfolgreiche Durehfuhrung dieses 
8~'stems des gewerblichen Schieds- und Sehlichtungswesens eine vorzug
liohe und straffe Arbeiterorganisation zur Voraussetzung hat und daB 
l'S eine solche Organisation in den meisten Vindern hisher 110ch nieht 
gibt 1). 

Wir muss en 110ch hinzufugen, daB diese Art der Gesetzgebung se1bst 
in Kanada nooh nieht uber das Stadium £lines sozia1en Experimentes 
hinausgekommen ist. Dies wird dureh die bestandigen Verbesserungen 
und Abanderungen des grundlegenden Aktes bestatigt. So wurde z. B. 
in del' letzten Session des Par1aments ein Regierungsantrag angenommen, 
nach dem die Bezilge del' :.\Iitg1iedel' del' EinigungslimtJl' 20 Dollar pro 
Tag betragen sollen 2). 

8. 
Dies sind die ,viehtigsten Formen des gesetz1iehen Sehieds- und 

Sehlichtungswescns unserer Zeit, wie sie in den verschiedenen Staaten 
zum Zweck £liner leiehteren und vernfmftigeren Beilegung del' heute 
immer mehr uberhand nehmenden gewerblichen Konflikte eingefuhrt 
sind. 

Diese Frage ist zugleich die letzte auf dem Gebiete del' hier von uns 
untersuehten Erseheinungen, d. h. del' modernen Formen des Inter
essenkonfliktes zwischen Kapita1 und Arbeit. 

Aber die gegenwartige Untersuehung muBte unvollstandig b1eiben, 
wenn wir hier nieht wenigstens in wenigen Worten auf die weiteren 
Perspektiven hinwcisen wollten, die sich fur den kunftigen Industrialis
mus mit Rueksieht auf die hier von uns beruhrte Frage erofl'nen. 

Die Entstehung von Konflikten sowie die eine odeI' andere Art 
ihrer Beilegung eharakterisiert noeh keineswegs die gegenseitigen Be
ziehungen zwischen dem Arbeiter- und dem Unternehmertum unserer 
Zeit in crschopfender Weise. Es gibt bereits ein ganzes System - wenn
gleich nul' in rudimentaren Ansatzen -, durch dar; die heute bestehenden 
Beziehungen zwischen Kapita1 und Arbeit in mancher Richtung modifi ziert 
werden, und das damit unseren wirtschaftliehen Zustanden einen ganz 
neuen Charakter aufpragen muB. 

Wir haben hier den Dbergang von dem heute in der Industrie 
herrschenden autokratisehen Prinzip zu einem solehen System del' in
dustriellen Organisation im Auge, unter dem die Arbeitsverhaltnisse und 

1) "In fact it has been found so difficult to apply the law to disputes, where 
the workers are not well organized, that a sprung union seems almost essential 
to the success of such legislation." Vgl. Bull. of the B. of L. (Washington), p.12. 

2) The Labour Gazette, Dominion of Canada, vol. X, Nr. 11, May 1910, 
p. 1272. 
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die Lage der Lohnarbeiter nicht mehr von dem personlichen Gutdunken 
eines einzelnen, der doch immer mehr oder weniger durch Zufall an die 
Spitze eines industriellen Betriebes gestellt ist, abhangen, sondern durch 
das Prinzip des Kollektivvertrages unter aktiver Beteiligung - wenn 
auch nicht aller Mitglieder der Gesellschaft, die an einem gesunden 
Funktionieren der wirtschaftlichcn Krafte interessiert sind - so doch 
aller der Personen, die in einer direkten Beziehung zu dem betreffenden 
Unternehmen stehen, festgesetzt und geregelt werden. 

In einigen Landern laBt sich ein solcher trbergang bereits 
seit mehr als einem Jahrzehnt beobachten. Er findet seinen Ausdruok 
in dem Kollektivvertrag zwischen den organisierten Arbeitern und den 
organisierten Unternehmern. 

Der Ersatz des heute geltenden personlichen Lohnvertrags durch 
das Prinzip des Kollektivvertrags ist die erste Etappe auf dem Wege 
zu dem neuen Industriesystem der Zukunft. 

Die Frage nach dem Kollektivvertrage, die heute bereits ein selb
standiges, auBerordentlich verwickeltes Problem darstellt, liegt bereits 
jenseits der Grenzen des von uns in dieser Arbeit behandelten Themas, 
zugleich abel' auch jenseits del' Grenzen del' Nat onalokonomie liber
haupt, da die juridische Konstruktion diesel' Frage gegenwartig wohl 
das wesentlichste Moment an ihr ist. Wir konnell daher auch nicht aus
fuhrlicher auf dieses Problem eingehen. 

Es waren die tatsachlichell Verhaltnisse selbst, aus denen die In
stitution des Kollektivvcrtrages zwischen Kapital und Arbcit hervor
wuchs. Diesel' ist heute eine Tatsache und eine der bedeutsamsten Er
scheinungen des modernen sozialen und wirtschaftlichen Lebens. 

Die Anerkennung des Kollektivvertrags als eines neuen Richtung 
gebenden Prinzips hangt davon ab, ob dieses Prinzip die Sanktion des 
offiziellen Rechtef' erhalten wird. 

Auf demselben Wege ist, wie wir oben zu zeigen bemiiht waren, das 
Streikrecht und das Prinzip des gcwerblichen Schieds- und Schlichtungs
wesens zur Anerkennung gelangt, und das gilt auch fur die heutige Zeit. 
Diese Erscheinungen sind zunachst ein Produkt der tatsachlichen Ver
haltnisse; als solche aber bediirfen sie der Anerkennung durch das 
Gesetz. Allein im Vergleiche mit den beiden soben angefuhrten Er
scheinungen steUt sich die juristische Seite des Kollektivvertrags als 
wait verwiokeltor und komplizierter dar - sowohl ihrem eigentlichen 
Wesen nach, als auch deshalb, weil es uns noch an der notwendigen 
Erfahrung fehlt. 

Diesel' letzte Umstand weist auf die Aufgaben hin, die der national
okonomischen Forschung gegenwartig auf diesem Gebiet erwachsen. 
Diese Aufgaben sind im wesentlichen doppelter Art: eincrseits mull die 
faktische Seite, d. h. die Frage naoh dem Grade del' Reife 



Der Kollektivvertrag und der "konstitutionelle IndustrialismuB". 457 

des Problems moglichst vollstandig aufgeklart werden, und andererseits 
muB diese Erscheinung eine bestimmte Wfirdigung yom Standpunkte 
der fundamentalen Prinzipien der Sozislpolitik erfahren. 

Nur wenn wir Daten besitzen werden, die es uns erlauben, an die 
wsung dieser Aufgaben heranzugehen, werden wir auf eine tatsachliche 
Anerkennung des Kollektivvertrags durch das offizielle Recht rechnen 
konnen. 

Leider ist es gegenwartig auBerordentlich schwierig, die erste Frage, 
d. h. die Frage nach dem Grad der tatsachlichen Verbreitung des Kollektiv
vertrags zu beantworten, da die Statistik fiber die hierher gehOrigen 
Daten und ihre zahlenmaBige Analyse noch in den ersten Ansatzen steckt. 
In keinem Lande gibt es bisher zahlenmaBige Daten zu dieser Frage, 
die auch nur im entferntesten auf Vollstandigkeit Anspruch erheben 
konnen. Daher muB das hierher gehOrige Material notwendigerweise 
einen lediglich beschreibenden Charakter tragen 1). 

Was ferner die Wii.rdigung des Kollektivvertrags als einer okono
mischen Erscheinung anbelangt, so ist sie vollig von jener allgemeinen 
Tendenz abhiingig, auf die wir oben hingewiesen haben: wir haben hier 
den Vbergang der gegenwartig herrschenden Form des personlichen, 
autokratischen Prinzips in der Industrie zu einem neuen Industrialismus
der Zukunft im Auge, unter dem die Kompetenzen des Unternehmers in 
bezug auf die Festsetzung der allgemoinen Arbeitsbedingungen durch 
die aktive Teilnahme der organisierten Arbeiter beschriinkt sein werden. 

Heutc liiBt es sich wohl kaum noch leugnen, daB die "konstitutionelle 
Fabrik" oderdie "gewerbliche Demokratie" (nachdem Ausdrucke der Ehe
gatten Web b) von Tag zu Tag immer mehr an Umfang und Verbroitullg 
zunehmen und die vorbildIiche Form der industriellen Betriebe werden. 

1) Fiir England und Amerika besitzen wir iiberhaupt keine Zahlendaten iiber 
dieses Problem. Die okonomische Seite dcs Kollektivvertrags, soweit dieser einen 
Gegenstand der englischen Trade-Unionisten-Politik hildet, ist in dem Buche von S. 
u. B. Webb: Industrial Democracy (Part 11, Ch. II, The Method of Collective 
Bargaining), das bis heute die beste Quelle fiir diese Frage darstellt, mit groBerSorg
faIt untersucht worden. Einzelne Daten (von beschreibendem Charakter) iiber die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika finden sich in dem Buche von Margarete 
Anna Schaffner: The Labor Contract from Individual to Collective Bargaining, 
Bulletin of the University of Wisconsin Nr. 182, 1907. In Deutschland wird schon 
wahrend mehrerer Jahre sowohl von Privatpersonen als aUch von den offiziellen 
Organen ein umfangreiches Zahlenmaterial iiber dic Frage der Verbreitung 
der Kollektivvertrage gesammelt. Eine reiche Quelle fiir dieses Problem ist das 
dreibandige Werk: Der Tarifvertrag im Deutschen Reich, Bearb. im Kaiser!. 
Statist. Amt, Beitrage zur Arbeiterstatistik Nr.3, Berlin 1906. In ruesem Werk 
iet auch eine beinahe vollstandige Bibliographie der Literatur zu dieser Fra.ga 
enthalten; die deutsche Literatur ist iibrigens sehr umfangreich. Die einlaufenden 
Zahlendaten iiber die Kollektivvertrage werden in dem offiziellen Reichs-Arbeits
blatt und in dem Organ der Gewerkschaften, dem "Correspondenzblatt", Ter
Ofientlicht. 
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Dies scheint uns die nachste Etappe in del' Entwicklung del' mo
dernen gewerblichen Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit zu sain, 
abel' diese Entwicklung ist nicht allein von del' tatsachlichen, faktischen 
Seite del' uns umgebenden Wirklichkeit abhangig. Auch die allgemein 
verbreiteten Anschauungen iiber diese Tatflache und ihre Begl'iindung in 
bestimmten ideologischen Gesichtspunkten miissen notwendig ihren 
EinfiuB auf diese Entwicklung ftben. Daher wollen wir zum Schlusse noch 
eiumal zu den beiden gegenwartig herrschenden Anschauungen ftber die 
gewerblichen Konfiikte, auf die wir bereits oben hingewiesen haben, 
zuriickkehren, um diese Anschauungen einer kritischen Wiirdigung 
zu unterwerfen, und zwar solI nns dabei nicht das Faktum ihrer tatsiich
lichen Existenz, sondem yor allem die Frage interessieren, ob sie auch 
ausreichen, um die oben erwahnte Entwicklung del' modernen gewerb
lichen Beziehungen z\\ischen Kapital und Arbeit zu begrunden. 

Da aber will es uns so erscheinen, als ob diese Anschauungen 
nicht ausreichen, um eine Grundlagc fii.r die Gesamthcit aller gegen
wal'tig herrschenden Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit und 
noch viel weniger fUr die nachsten Schritte in der Entwicklung diesel' 
Beziehungen abzugeben. 

Die indi vidualistische Anschauung ubel' die gewerblichen Beziehungen 
z"\\ischen Kapital und Arbeit geht von dem personlichen individuellen 
Arbeitsvertrag aus, del' vormals die einzige Form des Arbeitsvertrags dar
stellte. Reute beginnt, wie wir schon gezeigt haben, del' individuelle 
Vertrag zwischen den einzelnell Arbeitern und Unternehmern seine 
uberragende Bedeutung zu verlieren. Neben diesel' Form des Arbeits
vertrags kommt immer mehr eine andere Form, die des Kollektiv
vertrags, zwischen den entsprechenden Organisationen des Kapitals und 
del' Arbeiter in Gebrauch. Schon dieses Faktum allein ist ein ausreichen
der Beweis dafiir, daB die Analogie zwischen del' Mietung del' Arbeits
kraft und dem Akt des Kaufs und Vel'kaufs gegenwartig ihren Sinn zu 
verlieren beginnt. Schon boi Thornton begegnen wir einem anderen 
Versueh, die Frage nach del' Normierung des Arbeitslohns als eines 
Elementes des Lohnverhaltniflses vom Standpunkte des Kampfes und des 
auf diesem beruhenden Prinzips des Gleichgewichts del' Krafte zu be
leuchten. Diese Anschauung hat gege wal'tig die Tendenz, eine ent
scheidende Bedeutung ffir die Fragen des Lohnverhaltnisses im allge
meinen und del' N ormierung des Arbeitslohns im besonderen zu ge
winnen. Wenn sich dies jedoch so verhiilt, so muB sich die individu
alistische Anschauung, nachdem sie bei del' Beurteilung del' modernen 
wirtschaftlichen Erschoinungen den privatwirtschaftlichen Standpunkt 
aufgegeben und die Idee des Kampfes in sich aufgenommen hat, del' 
anderen heute herrschenden Anschauung (del' sozialistischen) auBer
ol'dentlich nahern. Abel' auch die.\!e Anschauung scheint uns in ihrel' ur-
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sprung lichen Form keine ausreichende Gmndlage fur eine allseitige 
und sichere Begrundung del' heute von statten gehenden Entwicklung 
del' gewerbliehen Verhaltnisse zu bilden. 

Die sozialistisehe Anschauung von den modernen Beziehungen 
zwischen Kapital und Arbeit, die von del' bio·soziologischen Konzeptioll 
del' materialistisehen Geschiehtsauffassung ausgeht, erseheint hiel'zu 
einerseits als zu eng, andererseits als zu weit. Indem diese Ansicht den 
Kampf del' sozialen Klassen zum grundlegenden Ausgangspunkte nimmt, 
muB sie notwendig dazu kommen, uber den wirklichen Charakter del' 
modernen wirtschaftliehen Beziehungen und Phanome hinwegzusehen. 
Indem die Anhangel' del' sozialen Klassenkampfe diesen Tatsaehen nicht 
genugend Reehnung tragen, werden sie haufig einseitig und borueksiehti
gen meist die Interessen und Fordel'ungen brei tel' Sehiehten der 
arbeitenden Bevolkerung nicht in genugcndem MaBe. Hierzu trf.gt auch 
ein anderes Moment diesel' Anschauung wesentlich bei. Indem die 
sozialistische Ansicht von dem Ideal eines sozialen Zukullftstaates aus
geht, in welchem es uberhaupt keine Konflikte zwischen wirtschaftlichen 
Interessen und demgemaB auch keinen sozialen Klassenkampf mehr 
geben wird, erweitert sie ihren Umfang und ihl'e Form weit uber 
ihren Inhalt hinaus, mit anderen Wort en , indcm die Anhanger 
diesel' Anschauung auf die groBen fern en Zicle hinweisen, dio sich die 
Mensehheit gesteckt hat, kummern sie sich nieht genug darum, ob diese 
aueh die notwendigen Mittel und Krafto zur Verwirklichung dieser 
Ziele besitzt, und so tragt die Theorie des Zusammenbruchs del' modernen 
Gesellschaftsordnung noch immer den Sieg tiber die Idee del' Evolution 
davon. 

Jedoch beginnen die soeben ausgezeiehnoten Zuge del' sozia
listische:l AnSChaUUllg - ihre Einseitigkeit und ihre zu groDe AUge
meinheit - in del' letzten Zeit, besonders in bezug auf die Frage nach 
dem Lohnverhaltnis zwischen Kapitalisten und Arbeitern bedeutend an 
Seharfe zu verlieren. Del' Sozialismus als soziale Stromung wird immer 
mehr in einen ProzeB del' Differenzierung hineingezogen. Die einzelnen 
Seiten und Elemente diesel' Bewegung beginnen immer mehr hervorzu
treten und verselbstandigen sich immer mehr, ohne daB darum die Be
wegung selbst aufhort, ein Ganzes zu bleiben. Und so konnen wir heute 
bereits zwei Stromungen innerhalb del' sozialistischen Bewegung unter
seheiden: die politische und die gewerkschaftliche. Beide streben auf das
selbe Ideal zu. Hierbei abel' richtet jede diesel' partiellen Stromungen 
all ihre Krafte auf ein besonderes spezielles Gebiet von Erseheinungen 
und Aufgaben, die das Leben selbst in seinem ununterbrochenen FluB 
und Fortschritt aufrichtet. 

Indem die sozialistiseheAnsehauung vOl1dengewerbliehenKonflikten 
und den aufs engste mit ihnen zusammenhiingenden wirtsehaftliehen Be-
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. ziehungen im allgemeinen immer mehr die selbstandige und eigenartige 
Bedeutung der Gewerkschaftsbewegung anerkennt, beginnt sie sich 
zugleich immer mehr der ersteren Ansicht in ihrer neuesten Fassung, 
wie sie heute immer deutlicher und bestimmter hervortritt, zu nahern. 

So enthalten die heute herrschenden Anschauungen bereits die 
Elemente in sich, die in ihrer weiteren Entwicklung zu einer gemein
,samenGesamtanschauung fiihren konnen, naeh der die moderneArbeiter· 
bewegung eine Erscheinung von gewaltiger selbstandiger Bedeutung 
,darstellt, eine Erscheinung, in der sich der Interessenkampf zweier funda
mentaler Faktoren der modernen Gesellschaft: des Kapitals und der 
Arbeit, wiederspiegelt. 
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