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Vorwori. 

Dein Verein Deutscher Maschinenbau~l\nstalten sei an diesel" 
Stelle der Dank des Verfassers fUr das groBe Entgegenkommen in 
der Ueberlassung des umfangreichen Unteriagenmaterials fUr vor~ 

liegende Schrift ausgesprochen. Verfasser versucht, liber die 
deutsche Maschinenbau~Industrie hinaus a I I gem e i n den mo~ 

dernen ZusammenschluBtendenzen zum Zwecke der Verbesserung 
und Verbilligung der Produktion nachzuspliren, wie sie jetzt, ahn~ 
Iich gerichtet, in der grandiosen ZusammenbaIIung unserer west~ 
deutschen Schwerindustrie zum l\usdruck kommen. 

Der Sturmlauf gegen KarteIIe und Trusts und die wahrend 
der letzten Jahre in der breitesten OeffentIichkeit ausgefocht~nen 
l\ngriffe, welche ihren Niederschlag bereits in 8ntsprechenden 
Regierungsverordnungen fanden, lassen es mehr als erwiinscht 
erscheinen, mit aller Scharfe der auBerordentlich weitver~ 

breiteten l\nsicht entgegenzutreten. daB die Kartelle nur Ii1~ 

teressen~ und Preispolitik betrieben und nichts oder wenig fUr die 
sachliche F5rderung der Produktion taten, liberhaupt eine i1ber~ 

Jebte Wirtschaftsorganisation darsteIIten. Flir die karteIlierte In~ 

dustrie heiBt es deshalb heute, aus der nach guter alter Tradition 
geiibten vornehmen Zuriickhaltung herauszutreten tlnd zu betonen, 
daB die Kartellbewegung als Produkt einer 0 r 9 ani s c hen Ent~ 
wickIung gerade heute aIs Organisationsfaktor unserer Volks~ 

wirtschaft im Sinne einer umfassenden Produktivitatssteigerung von 
entscheidender Wichtigkeit zu werten ist, und eine f a I s c h e 
staatIiche Einstellung den KarteIIen gegeniiber 
sich auf die Gesamtwirtschaft in verhangnis~ 

v 0 lIs t e r Wei sea u s w irk e n m u B. 



Die Untersuchung der in den h 0 r i Z 0 n t a len Zusammen~ 
schlilssen, speziell in den K art e II e n und ihren n e u est e n 
For t b i I dun 9 e n ruhenden Moglichkeiten zur u n mit tel ~ 
bar e n For d e run 9 d e r Pro d u k t ion hat sich Verfasser 
deshalb zur Aufgabe gestellt. Ein wesentlicher I1bschnitt vor~ 

liegender Schrift zeigt, wie weit die W i r t s c h aft s e I b s t be~ 

reits den Weg unmittelbarer Produktionsforderung in dies~m Hah~ 
men horizon taler Konzentrationsbewegung beschriUenhat. Vor~ 

handene Zusammenschlilsse werden dargestellt rnoglichst bis in 
Einzelheiten durch Wiedergabe von Aufzeichnungen aus iiber~ 

lassenem Aktenmaterial, unveroffentlichten Druckschriften, von Or~ 
ganisations~ und ArbeitspUinen, Exposes, Vertragsentwilrfen, Sat~ 

zungen. Gesellschaftsvertragen, praktischen Erfahrungen und der~ 

gleichen. Das weitgehende dankbar anerkannte Entgegen~ 

kommen in der Ueberlassung dieses Materials seitens der Herren 
Dipl.~Ing. Sec k und S c h u I z ~ M e h r i n yom Verein Deutscher 
Maschinenbau~Anstalten, den Vorstandsmitgliedern verschiedener 
Fach~ und Unterverbande, der "Kartellstelle des Reichsver~ 

bandes der deutschen Industrie" sowie seitens der Direktoren 
verschiedener Konzerne tragt hoffentlich dazu bei, der Arbeit 
un mit tel bar p r a k tis c hen Wert zu verleihen. 

Witten~Crengeldanz, Oktober 1926. 
Westfalen 

H. Milllensiefen. 



Inha ltsverzeichnis. 
Seite 

I. ProduktlonsfOrderung im Ralrmen Ir 0 r i z ,0 n t a I e r und v e r -
t i k a I e r Konzentrationsbewegung. 
1. Begriffe und iiuBere Erscheinungsformen . . . . . . .. 7 
2. Kritische Gegeniiberstellung der produktionsftirdernden Wir-

kungen horizontaler und vertikaler Konzentrationsbewegung 12 
3. Von der KarteIl- zur Trust- (Konzern-) Wirtsehaft? . . 17 

II. 8egriff der Produ~tionsfOrderung im Rahmen der KarteUpolitik 
1. Mit tel bar e Produktionsforderung . . . . . 23 
2. Un mit tel bar e ProduktionsfOrderung. 

a) KarteIlmaBnahmen und -Einrichtungen. 
aa) Systematische Uebersicht . . . . . . . . 24 
bb) Die Spezialisation (Begriff, Wesen, Wirkun§) 26 
ee) Die Lizenz- und Versuehsgemeinsehaft 32 
dd) Das Exportsyndikat . . . . . . . . . . 35 

b) Die Bedeutung der Kartellorganisation fiir die Durehfiihrung 
der unmittelbaren Produktionsforderung . . . • 37 

III. Kartelle als unmitlelbare ProduktionsfOrderer in der deutschen 
Maschinenbau-Industrie. 
1. Bedeutung und ilufgabenkreis im allgemeinen 
2. Aufgabenkreis im besonderen. 

a) Gemeinschaft deutscher il*-Maschinenfabriken 
b) Gemeinschaft deutseher B*-Masehinenfabriken 
e) Verkaufszentrale deutscher C*-Masehinenfabriken 

SchluO 

d) Verband deutscher Kuvertmaschinen-Fabdkanten 
e) Gemeinschaft deutseher D*-Masehinenfabriken .. 
f) Gemeinschaft deutscher ilutomobil-Fabriken 

Deutscher ilutomobil-Konzern. 
Interessengemeinsehaft Daimler-Benz. 

g) Gemeinsehaft deutscher E*-Masehinenfabriken 

und Ein-IInlage: Entwurf zu einer Rundfrage iiber: MaBnahmen 
rilChtungen der wirtschaftliehen Verbiinde zur 
rung und Verbilligung der Produktion 

Verbesse-

Liter,aturverzek:iJ1nis . . . . . . . . . . 

41 

46 
49 
54 
65 
68 
73 

79 

93 

96 
99 

* Vom Verfasser an stelle der Original-Firmennamen bezw. -Branchenamen 
eingesetzt. 



I. Produktionsf6rderung im Rahmen 
h 0 r i Z 0 n tal e r und v e r t i k ale r 

Konzentrat1onsbewegung. 

1. BegrifIe und auBere Erscheinungsformen. 

Hebung der ProduktiviHit unserer Volkswirtschaft, vor aHem 
zwecks Steigerung unseres Exportes durch V e r b e sse run 9 und 
V e r bill i gun g, kurz F 6 r d e run 9 der Pro d u k t i Q n ist das 
Kernproblem der Wirtschaft unserer Zeit, damit das· Gebot der 
Stunde: b e w u B teE r f ass u n 9 d u r chi n d u s t r i e II e G e ~ 
meinschaftsarbeit aller in der Wirtschaft vor~ 
handenen oder noch schlummernden produktions~ 
f 6 r d ern den K di f t e. 

Oem Verfasser scheinen produktionsf6rdernde Faktoren vor 
aHem auf dem Gebiete h 0 r i z 0 n t a I e r industrieller Zusammen~ 
arbeit, speziell in den Kartellen und ihren neuesten Fortbildungen 
vorhanden zu sein. Erm6glichte die 0 r 9 ani s c h aus der In~ 

dustrie herausgewachsene Kartellbewegung doch in dem kurzen 
Zeitraum eines Menschenalters den Ueber.gang vom extremen In~ 

dividualismus, von der absoluten Isoliertheit der Unternehmer zur 
Gemeinschaftsarbeit in immer fester organisierten Verbanden. Diese 
Bewegung wurde damit zu einem Wirtschaftsfaktor von ent~ 

scheidender Wichtigkeit in Richtung auf ein mehr oder weniger 
vollkommenes und reibungsfreies Z usa m men arbeiten der ein~ 

zelnen Produktionsfaktoren. Die auBeren Erscheinungsformen dieser 
Bewegung: Kartelle, Syndikate usw. haben somit sehr tief in der 
heutigen Volkswirtschaft Jiegende Ursachen. Sie sind nicht will~ 

kiirlich von den Unternehmern geschaffen, sondern sie und ihre 
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neuesten Weiterbildungen, die nachfoigend weitgehende Beachtung 
finden sollen, sind not wen dig e Ergebnisse unserer ganzen wirt~ 
schaftlichen Entwickiung. 

Riickblickend ist dabei festzustellen, daB die Wirkungen der 
Kartellbewegung auf pro d u k t ion s wirtschaftlichem Gebiete in 
der Zeit v 0 r dem Kriege mehr u n b e w u B t ais bewu13t aus~ 

gelost wurden. Wenn die Kartelle neb en dem Zweck der I\on~ 

kurrenzregelung und der Schaffung neuer Absatzgebiete den der 
tee h n i s c hen Vervollkommnung verfolgten und so die Ratio~ 

nalitat durch Schaffung einer gewissen Stetigkeit in den Absatz~ 
und Produktionsverhaltnissen gefordert haben, so waren die da~ 

durch bewirkten Erfolge auf pro d u k t ion s wirtschaftlichem Ge~ 
biete zumeist Begleiterscheinungen einer. im wesentlichen auf den 
Mar k t gerichteten Verbandspolitik. Die Kartelltatigkeit lief hin~ 

aus auf eine "Regelung 1) der Pro d u k t ion in qua n t i ~ 
tat i v e r Richtung, einem Kommando iiber die zu produzierenden 
Men 9 en, d. h. auf eine Regelung des Angebotes als I\:orrelat des 
Absatzes". 

Die Bedeutung der in der Vorkriegszeit vorhandenen erheb~ 
lichen Ansatze in Richtung einer moglichst rationellen Gestaltung des 
Wirtschaftsablaufes soil keineswegs verkannt werden. In der 
Kartelliteratur noch wenig beachtet, nahm der Praktiker die durch 
den ZusammenschluB in Kartellen gegebenen Moglichkeiten zur un~ 
mittelbaren Verbilligung und Verbesserung der Produktion wahr. 
Es war beispielsweise in der Zeit vor dem Kriege, als im wesent~ 
liclien eine Bekiimpfung und Unterbringung von U e b e r produktion 
das Ziel war, rationelle Industriewirtschaft mitbestimmend: Im V e r ~ 
k e h r bei der Berechnung nach Frachtparitaten, der Lieferung von 
der frachtgiinstigsten Fabrik. So wurde beispielsweise Bauern 
durch das Kalisyndikat mit sehr hochwertigen, mit relativ hohen 
Frachtraten belasteten Salzen beliefert, wiihrend Sachsen als Ab~ 
satzgebiet fur die minder guten Qualitiiten in Frage Iwm. Der 
ZusammenschluB zu einem G e b i e t s k art e II ermoglichte es viel~ 
fach den einzelnen Werken, sich auf die fUr das jeweilige Absatz~ 
gebiet in Frage kommenden Erzeugnisse zu spezialisieren. Es 
konnte auf diese Weise beispielsweise fUr die im Westen Deutsch~ 
lands gelegenen landwirtschaftlichen Maschinenfabriken die Her~ 

1) T s chi e r s c h k y: "Kartelle und Trusts", Leipzig 1911. 
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stellung von Maschinen mehr flir den kleinbiiuerlichen Betrieb, 
flir die im Osten gelegenen flir den GroBbetrieb in Frage kommen. 
Das K 0 n tin 9 en tie run 9 s kart e II oder das Preislmrtell ent~ 

hob seine Mitglieder durch die Stetigung der Preise in sehr vielen 
Fiillen des Zwanges, sich durch immer neue Qualitiiten und Cinders 
geartete Ausflihrungen den Markt zu erhalten. Auch in der Pro ~ 
d u k t ion war schon zum Teil rationelle Industriewirtschaft mit~ 

bestimmend: 
Lieferverbiinde der Syndikate zwecks besserer Zusammen~ 

legung und Verteilung der Produktion, gemischte Werke im Schutze 
der Kartelle, Verkaufskontore, urn die Auftriige nicht nur nach 
Menge, sondern auch nach Art planwirtschaftlich zu verteilen -
Schiffsbaustahl~Kontor u. a. 

Die veriinderte Wirtschaftslage der Kriegs~ und Nachkriegs~ 

zeit erweckte in der Kartellbewegung schlummernde Kriifte zu 
bewuBtem, tiitigem Leben. In 0 r 9 ani s c her Wei t e r b i I dun 9 
spannt diese neue Entwicklungserscheinung die Kartelle llnd die 
ihnen iihnlichen horizontalen Zusammenschlilsse in den Dienst der 
notwendigen Oekonomisierung der Volkswirtschaft durch Hatio~ 

nalisierung des Markt~ u n d des Pro d u k t ion s prozesses. 
Der Umstand, daB die Anfiinge dieser pJanmtiBigen direkten 

F6rderung der Produktion durch Kartelle zeitlich zusammenfallen 
mit dem Siegeslauf der vertikalen ZusammenschluBbewegung, deren 
Hauptmotiv ebenfalls in einer Rationalisierung des Produktions
prozesses liegt, macht die Abgrenzung der Produktionsf6rderung 
im Rahmen der h 0 r i z 0 n t a len Konzentrationsbewegung gegen~ 
tiber der im Rahmen v e r t i k a I e r Konzentrationsbewegung not~ 

wendig. 
Die tabellarische Uebersicht am Ende dieses Abschnittes stellt 

die ti u B ere n E r s c h e i nun 9 s for men der horizontalen und 
vertikalen Konzentrationsbewegung zum Zwecke ihrer beg r iff ~ 
Ii c hen Be s tim m u n 9 gegenilber. Es wird in ihr in der 
ilblichen und bisher zutreffenden Weise mit Lie f man n unter~ 

schieden zwischen Unternehmer ve r ban den (Kartellen, Syndi~ 

katen) als monopolistische Zweckverbande gleicher oder nahe ver~ 
wandter Unternehmungen auf vertragsmaBiger Grundlage und 
Unlernehmer 9 e sell s c h aft e n (Fusion en, Trusts, Konzernen) als 
Unternehmerzusammenschliisse auf finanzieller Grundlage. 
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Ueber die Kartellorganisation selbst wird hier bei der FiHle 
der Erorterungen in der Literatur, sowohl was ihre Entstehung, 
Verbreitung, Ziele usw. anbelangt, hinweggegangen, da dieses als 
bekannt vorausgesetzt wird. Die Begriffe werden in dem iiblichen 
von der wissenschaftlichen Literatur verwandten Sinne benutzt. 
Der praktische Teil vorliegender Untersuchung zeichnet jedoch u. a. 
auch Zusammenschliisse (Spezialisierungs~FertigungskarteIle), die 
zeitlich der neuesten Wirtschaftsepoche angehOren und die deshalb 
bei den aIten Definitionen noch keine Beriicksichtigung fanden. Es 
ist deshalb notwendig, in dies en Fallen von der begrenzten, fUr die 
meisten "Unternehmerverbande" allerdings auch heute· noch zu~ 

treffenden Zweckb.estimmung der m 0 n 0 pol i s tis c hen Be~ 

herrschung oder Beeinflussung des Marktes auf vertraglicher Grund~ 
lage abzusehen und das Kartell zu charakterisieren als 1) vertrag
liche Vereinigung von selbstandig bleibenden Unternehmern 
derselben oder nahverwandter Wirtschaftszwelge zum Zwecke der 
Hebung uDd ForderuDg ihrer wirtschaftlicheD Lage durch gemeln
same Regelung Ihrer Wirtschaftstatigkeit. 

Grundsatzlich wird jedoch an den aIten, in der Literatur 
iiblichen Definitionen wie denjenigen Liefmanns festgehaJten und 
die Moglichkeit ihrer llnwendung auf die neuesten Organisations~ 
formen spater im E i n z e 1 falIe untersucht. Es konnen, wie in 
der Literatur fast iiberall gebiihrend hervorgehoben wird, die 
wissenschaftlichen Definitionen bei der Mannigfaltigkeit und Viel~ 

gestaltigkeit der Organisationsformen im Wirtschaftsleben den In~ 

halt dieser nur in g roB en Z ii 9 e n begrifflich in Formen fassen. 
Ferner ist "in 2) der Praxis der InhaIt des Begriffs "K art ell" eil). 
f 1 i e Ben d e r, so daB jederzeit neue Spielarten der Organi~ 

sation zu konstruieren sind und eine Untersuchung von Fall zu Fall 
ganz unerlaBlich ist, wobei wissenschaftliche Definitionen nur 
F ii h r e r die n s t e zu leisten vermogen". 

Foigende tabellarische Uebersicht 3) stellt die hauptsachlichsten 
Konzentrationsbegriffe in der Bedeutung, in welcher sie in dieser llr~ 
beit gebraucht werden, gegenilber: 

I) vergl. auch B 0 h ill e r: .• Die Forderungen einer Ertragssteigerung und der 
derzeitige Stand der Universal- und Fachvereinheitlichung in der deutschen Eisen
nnd Maschinenindustrie·'. Dissertation Koln 1922, S. 93 . 

• ) T s chi e r s c h k y: "Kartelle nnd Trusts". 
3) vergl. auch T r 0 s s: "Der Anfbau der Eisen- nnd eisenverarbeitenden 1n

dnstrie-Konzerne Deutschlands". Berlin 1923. 
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Konzentration 
zurn Zwecke 

1. 
der Markt b e her r s c hun 9 

auf d e r s e I ben Produktionsstufe 

h 0 r i z 0 n t a I e Konzentration 
Koalition 

a) Unternehmer v e r b ii n de: 
Syndikate, 
Kartelle, 
Konventionen, 
Pools 
usw. 

b) Unternehmer 9 e sell s c h aft en: 
Trusts, 
Fusionen, 
Konzerne, 
Interessengemeinschaften, 
usw. 

2. 
der Markt una b h ft n gig k e it 

von v e r s chi e den e n aufeinander 
angewiesenen Produktionsstufen 

v e r t i k a I e KonzQntration 
Kombination 

a) Unternehmer 9 e sell s c h aft en: 
Konzerne, 
Kontrollgesellschaften, 
Beteiligungsgesellschaften, 
Interessengemeinschaften, 
usw. 

b) Unternehmer v e r b ii n de, soweit sie sich durch 
vertragliche Abschliisse mit Unternehmerver~ 

biinden oder Einzelwerken der Vor~ oder 
Nachstufe ihrer Produktion vom Markte u n ~ 
a b h ii n gig machen. 
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2. Kritische Gegenuberstel1ung der produktions'" 
fordernden Wirkungen horizontaler 

und vertikaler Konzentrationsbewegung. 

In der kritischen Stellungnahme zu beiden Konzentrations~ 

methoden ist zu untersuchen, welche von beiden eine groBere For~ 
deruny der Produktion, d. h. Verbilligung und Verbesserung der~ 

selben verbUrgt. Hierbei darf der Blick jedoch nieht ausschlieBlich 
auf das pro d u k t ion s wirtschaftliehe Gebiet geriehtet tlnd die 
Untersuchung nieht dadurch begrenzt werden, daB lediglich die 
Wirkungen auf diesem Gebiete gegenUbergestelIt werden. Der 
vielleieht zu dieser 1\uffassung fUhrende 1\usdruck "Produktions" ~ 
fOrderung umfaBt, wie schon betont, weitergehende 1\ufgaben. 
Die Wirkungen beider Konzentrationsmethoden auf die RationaIi~ 

sierung des G e sam t ablaufes unserer Wirtschaft gilt es zu er~ 

kennen und kritisch gegeniiberzustellen! Neben die 1\ufgabe der 
Verbesserung und Verbilligung des Pro d u k t ion s prozesses tritt 
somit als ebenso wiehtige, fUr die Frage des deutschen Exportes 
besonders bedeutungsvolle 1\ufgabe die der ItationaIisierung des 
1\ b sat z prozesses. Und zwar durch Schaffung von gemeinsamen 
1\bsatzorganisationen, urn einerseits einen mogIichst reibungslosen 
1\blauf des 1\bsatzprozesses durch Vermeidung gegenseitiger Kon~ 
kurrenz auf dem Weltmarkte zu gewahrleisten, andererseits durch 
diese groBzUgige Gemeinschaftsarbeit fUr eine steigende Unter~ 

bringung deutscher Exporterzeugnisse zu sorgen. Denn: 
"Die 1) organisatorisch genialste Steigerung und Verbilligung 

del' Produktion miindet in einer okonomischen Sackgasse, an deren 
Ende schwere privatwirtschaftliche und volkswirtschaftliche Ver~ 

luste stehen, wenn es nieht geIingt, ihnen parallel zugleieh fUr 
eine entsprechende fortdauernde gesieherte U n t e r b r i n gun 9 der 
Erzeugnisse im In~ und 1\uslande zu sorgen. Gerade 1\bsatzorgani~ 
sationen im 1\uslande sind he!.1te fUr einen einzelnen Unternehmer 
kaum durchfUhrbar ..... " 

Wie IOsen nun die horizontale und die vertikale Konzen~ 

trationsmethode diese 1\ufgaben, die wir 1. auf dem Gebiete der 
Produktion, 2. auf dem Markte erkannten? 

') T s chi e r s c h k y: "Zur Reform der Industriekartelle". 
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l\uf dem 1. Gebiete, dem der Pro d u k t ion, ist im Hin~ 

blick auf die schon gelOsten l\ufgaben in der Zeit bis zum Kriege 
festzustellen, daB die den vertikalen Konzentrationsgedanken ver~ 

tretenden Organisationen ihr Hauptaugenmerk bewuBt auf dieses 
produktionswirtschaftliche 1) Gebiet gerichtet haben. Die Wir~ 

kungen der Zusammenfassung mehrerer verschiedener Produktions~ 
stadien zu einer wirtschaftlichen Einheit liegen auf inn e r wirt~ 
schaftlichem Gebiete und betreffen die innere Struktur, wahrend 
sich die Ziele und dementspreehend auch die Wirkungen der hori~ 
zontalen Konzentrationsmethode, vornehmlich in Kartellen, Sundi~ 

katen und Konventionen, den Unternehmerverbanden, verwirklicht, 
mehr auf das au B ere Verhalten ihrer Mitglieder erstrecken, urn 
ihre tau s c h wirtschaftliche Tatigkeit zu regeln. Es bietet somit 
der kombinierte ZusammenschluB ohne Zweifel die Voraussetzungen 
fUr einen erMhten Export deutscher Erzeugnisse durch die Ratio~ 
nalisierung des Produktionsprozesses. 

Der Sozialist Wi sse I ,2) Reichswirtschaftsminister a. D., 
erkennt die Begrilndung zu diesen Zusammenschlilssen in der "Not~ 
wendigkeit, unter allen Umstanden durch moglichste Verbilligung 
der Produkte den Export zu erzwingen" an. "In allen diesen Zu~ 
sammenschlilssen, auch wenn nicht das Kapital Stinnes' dahinter 
steht, sehen wir die Plane Stinnes', wie er sie in seinem "Sozi~ 

alisierungsvorschlag" yom Oktober 1920 niedergelegt hat, mit der 
zugrunde liegenden Tendenz einer positiven Produktionspolitik: die 
Bildung von "natilrlichen" Interessengemeinschaften zwischen Kohle, 
Eisen, Stahl und Weiterverarbeitung bis zur hochsten Verfeinerung 
zum Zweck der groBmoglichsten Produktivitat, zur Her a b ~ 
d r il c k u n 9 der S e I b s t k 0 s ten auf das nur irgend zu errei~ 

chende niedrigste MaB . . . .. Es ist nicht zu bestreiten, daB die 
vertikale Gliedenmg zu einer Produktionssteigerung und zu einer 
Produktionsverbilligung filhren wird. Sie ermoglicht in vielen Fallen 

') Schacht: .. Trust oder Kartell?" Preu13. Jabrb. Bd.nO 1902. S. 5/6: "Der 
Trust sucht sein Ziel zu erreichen durch die okonomische Konzentration in der 
Fa b r i kat ion und in der Verwaltung.' Es sind die auf die moglichste Robe 
getriebenen Vorteile des Gro13betriebes, welche beim Trust zu einer standigen 
Ve r b e sse run g und Ve r bill i go un g der Produktion fiihren ... " Anders das 
Kartell! .. " Ziel der Kartelle .. eine der Wirklichkeit moglichst nabe kommende 
Beurteilung des Mar k t e s, der A b sat z verhaltnisse, der Aufnahmefahigkeit 
und deren Bewegung", 

2) "Kritik und Aufbau". Ein Beitrag zur Wirtschaftspolitik der letzten zwei 
Jahre, - Rede vom 14 Oktober 1920 auf dem Parteitag der Mehrheitssozialdemo
kratie in Cassel. eNach dem stenogr. Bericht im Parteitagsprotokoll.) 
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ein viel produktiveres 1\rbeiten, eine viel bessere, keinen Schwan
kungen unterworfene 1\usnutzung der Produktionsmittel, Ersparung 
der Transportmittel, schlieBt Handels- und Zwischengewinne, nicht 
nur in den verbundenen Produktionsstufen, sondern auch im 1\us
tausch der Waren zwischen den einzelnen vertikalen Wirtschafts
trag ern aus. Deshalb auch wird diese Organisationsform sieh da 
durchsetzen, wo die Grundbedingungen fUr sie gegeben sind. l\uch 
in der rein sozialistischen Gesellschaft ist dieser Zusammenschlub 
unvermeidlich, denn er entsprieht geradezu elementar wirkenden 
Entwieklungstendenzen. " 

Trotz 1\nerkennung dieser von den kombinierten Betrieben 
gel6sten und noch zu I6senden produktionstechnischen 1\ufgaben 
glaubt Wissel mit Tschierschky, Troltsch u. a. jedoch in bezug auf 
eine planmiiBige groBzugige Rationalisierung des Produktions
prozesses den Wert der in der h 0 r i z 0 n t a len Konzentrations
bewegung vorhandenen produktionsfOrdernden Faktoren, auf die im 
II. und III. 1\bschnitt eingegangen wird, hOher anschlagen zu 
Klussen: 

"Beim 1) vertikalen ZusammenschluB konnen fUr die Eisen
industrie, die Kohle, fUr die das Eisen und den Stahl verarbeitenden 
Glieder diese Stoffe verbilligt werden. Und damit auch die Fertig
fabrikafion. Das mag ganz erheblich sein, es mag flir die betref
fenden Wirtschaftskonzerne die Konkurrenzfiihigkeit auf dem Welt
markte erhohen und ihnen damit einen wesentliehen Vorsprung 
vor ihren Konkurrenten verschaffen. Was aber wird mit den 
Betrieben, die n i c h t in dieser Lage sind? Sollen sie von diesen 
ubermiichtigen Gebilden tot konkurriert werden? Und was 
dann? . . .. Die v e r t i k a I e Zusammenfassung ist nieht im
stande, die Produktivitatssteigerung herbeizufUhren, die wir brau
chen, da es eine zu groBe 1\nzahl von Betrieben gibt, die aus der 
Organisation her a u s f a I len. . .. Dagegen ist beim h 0 r i
z 0 n t a len ZusammenschluB eine Normalisierung, T!:Ipisierung 
und Serienbau moglich, der eine erhebliche Steigerung der 
technischen Leistung und bessere 1\usnutzung der 1\nlagen 
und dadurch V e r bill i gun 9 der Pro d u k t ion gewiihr
leistet." 

') Wisssl s,. s,. o. 
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In demselben Sinne auBert sich Tschierschky 1). Er denkt dabei 
wie Wissel an die Hauptmasse der deutschen Industrie, die Klein
und Mittelbetriebe, deren Vorhandensein in so groBer Zahl filr die 
deutsche Industriewirtschaft typisch, zugleich aber auch I e ben s -
not wen dig ist: 

" . . . . VorbiIder 2) sind in gewissem MaBe gegeben in den 
gemischten GroBunternehmen. Hier bietet die bereits weitgehend 
durchgefilhrte horizontale und vertikale Zusammenlegung, die seit 
dem Kriege eine besonders starke Entwicklung genommen hat, 
den naturlichen Boden, auf dem sich jede produktions- und absatz
technische Verbesserung und VerbiIligung gewinnen laBt. Die 
9 roB e Mas sed e r I n d u s t r i en wird sich aber die erforder
lichen Grundlagen erst neu zu schaffen haben, wobei sie schon 
mangels anderer organisatorischer Moglichkeiten auf die· ent
sprechend zu modifizierenden K art e I I for men wird zuruck
greifen mussen." 

Das Herausfallen einer groBen Anzahl von Betrieben aus der 
vertikalen Organisation laBt sie zugleich keine befriedig.mde La
sung fill die auf dem 2. Gebiete, dem Mar k t e, liegenden 
Aufgaben bieten, die wir in einer Rationalisierung des J\bsatz
prozesses vornehmlich durch Vermeidung gegenseitiger deutscher 
Konkurrenz auf dem Weltmarkte erkannten. 

Auf Grund dieser der vertikalen Konzentration eigentiimlichen 
Tendenzen, die sich der Entwicklung un serer Wirtschaft in 
Richtung weiterer dem technischen Fortschritt nicht schadender 
Konkurrenzregulierung entgegenstelIen, sieht T roe Its c h "in 3) den 
MaBnahmen der vertikalen Konzentrationsmethode, wie genial 
durchdacht und durchgefilhrt sie sein magen, eine V e r s c h a r -
fun 9 des Wet t b ewe r b s und in diesem DifferenzierungS'
prozeB zugleich auch privatwirtschaftIich eine Gefahr filr die Pro
duzenten selbst". 

Diese mit der Verscharfung des Wettbewerbs verbundene 
Gefahr im Verein mit den schweren volks- und privatwirtschaft-

I) Vergl. S c hac h t: PreuE. Jahrb. Bd. 112 1903, S. 153: "Tschierschky steht 
auf dem einen. ich auf dem anderen Standpunkt. Tschierschky will moglichst 
viele selbstandige Einzelunternehmer erhalten, ich dagegen sehe in der Entwick
lung zum GroEbetrieb keine soziale Gefahr." 

.) T s chi e r s c h k y: .. Zur Reform der Industriekartelle", S. 82. 
oJ T roe 1 t s c h: "Die deutschen Industriekartelle vor und seit dem Kriege". 
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lichen Verlusten, hervorgerufen durch Steigerung und VerbiIligung 
der Produktion ohne gleichzeitige planmaBige Unterbringung der~ 

selben, lassen Tschierschky wie Pohle zur volkswirtschaftlich giin~ 
stigsten Lasung der absatztechnischen Frage fUr die Organisation 
unserer Industrie in h 0 r i z 0 n t a I e r Richtung eintreten: 

"Fiir 1) mich ist auf Grund bisheriger Untersuchungen Iwin 
Zweifel, daB der Trust wohl auch die Vorziige, aber in noch 
haherem Grad die Nachteile des kapitalistischen GroBbetriebes im 
Sinn eines rast~ und riicksichtslosen Vorwartsdringens petrifiziert, 
wahrend die Politik des Kartells weit mehr dahin strebt, zu 
ziigeln, zu verteilen. Der Weltmarkt wiirde, von groBen nationalen 
Trusts beherrscht, weit ausgreifende Preis~ und Absatzkal1llPfe, 
gefUhrt bis aufs Messer, erleben. Denken wir uns aber aufs 
interriationale Gebiet die Organisationsfrage erweitert, so muB auch 
die einfache Kartellorganisation leistungsfahiger und schlieI3lich 
nicht weniger durchfUhrbar erscheinen als der Trust. (Lehrreich 
ist in dieser Hinsicht die Geschichte des "Schiffahrtstrusts", der 
durch die besonnene Haltung der deutschen Gesellschaften jetzt 
ein internationales Kartell darstellt.)" 

"Die Gefahr, 2) daB die Depression von einer allgemeinen 
Ueberproduktion begleitet wird, kann dabei durch Organisation 
der Produktion in Kartellen und ahnlichen Verbanden vermieden 
werden." 

Ueber rein privatwirtschaftliche Nachteile der vertikalen Ver~ 
kaufsorganisationen auBerte sich der Vorsitzende cines Kartells, dem 
mit einem Teil seiner Produktion das vertikal aufgebaute I\rupp~ 

Unternehmen angehart, dahingehend, daB sich fUr die Leiter dieser 
Verkaufsorganisationen aus dem Umstande groBe Schwierigkeiten 
ergaben, Erzeugnisse der verschiedensten Branchen anbieten zu 
miissen: Nahmaschinen, Kinematographen, Motorrader t1SW. Kla~ 

gen der Kundschaft, namentlich der des Auslandes, iiber mangelnde 
Fachkenntnis der Verkaufer, waren die Antwort auf diese Schwie~ 
rigkeiten, die bei der horizontalen Verkaufsgemeinschaft durch die 
ins einzelne gehende Kenntnis der Erzeugnisse bei den Verkaufern 
nicht vorhanden sind. 

1) T s chi er s c h k y: •. Kartelle und Trusts". 
'J Po hIe in Tschierschky: "Kartelle und Trusts". 
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3. Von der Kartell- zurTrust- (Konzern-)Wirtschaft? 
Nach der kritischen Gegenuberstellung der produktionsft')r~ 

dernden Wirkungen der horizontalen und vertikalen Konzen;.. 
trationsbewegungen auf produktions~ wie absatztechnischem Ge~ 

biet soli jetzt Stellung genommen werden zu dem Schlagwort: 
Von der Kartell~ zur Trust~ (Konzern~) Wirtschaft! Die in riesen~ 

haftem, schwindelerregendem AusmaBe vor sich gegangene v e r ~ 
t i k a I e Zusammenballung der Wirtschaft erweckte in sehr Vie len 
die Ansicht, daB eine Produktionsforderung im Rahmen h 0 r i z 0 n ~ 
t a I e r Konzentrationsbewegung nicht mehr den Entwicklungs
tendenzen unserer heutigen Wirtschaft entsprache. Es ist deshalb 
zu untersuchen, ob der namentlich in der Nachkriegszeit zum 
vollen Durchbruch gekommene vertikale Konzentrationsgedanke 
wirklich die Tendenz hat. das deutsche Wirtschaftsleben auf die 
letzte Stufe der kapitalistischen Wirtschaftsweise, auf ein trust
ahnliches, d. h. vertikal aufgebautes Wirtschaftssystem umzustellen, 
die Kartelle dementsprechend als uberlebte Wirtschaftsorgani .... 
sationen immer mehr von ihrer Bedeutung verlieren und somit 
letzten Endes die Untersuchung der Frage einer ProduktionsfOrde
rung im Rahmen des h 0 r i z 0 n t a len Zusammenschlusses ohne 
praktischen Wert ist. 

In seiner Schrift: "Die notwendige Entwicklung der deutschen 
Industrie zum Trust" verleiht H arm e n i n 9 1) dieser Ansicht Aus~ 
druck: "leh behaupte, in einem Wirtschaftskampfe, wie er bereits 
entbnmnt ist und immer scharfer in der Zukunft entbrennen wird, 
reicht die bloBe KartelIierung der Industrie nicht aus, son d ern 
nur der Trust kann helfen". 

Dr. Fr. S ley e r 2) stellt ferner fest: "Das "freie Spiel der 
Krafte" beginnt wieder starker fiihlbar zu werden. Derart gerat 
auch das aus der Zeit der Kartelle, Syndikate und monopolistischen 
Verkaufsgemeinschaften geborene wirtsehaftliche Kraftedreieck ins 
Schwanken. Wenn aber nicht aile Zeichen trugen, stehen wir 

1) Ebenso: S c hac h t a. a. 0., S. 17: .,Kartell bedeutet Stillstand nnd RUck
Rchritt del' Prodnktion. bedeutet Schwachuul!' im internationalen Konkurrenz
kampfe. erhohte Eiuseitigkeit in dt>r Verteilung des Wohlstaudes. Trust bedeutet 
Fortschritt d@r Produktion. Starkung im internationalen Wettbewerb. vielseitige 
Vert,eilung des Einkommens". Ferner: "Der Stahltrnst". Preul.l. Jahrb. Bd.112. 
S fi25; .. Kartell ist Morphium. Trust ist Lebenselixier". 

2) Dr. Fr. S 1 eye r: .. Rationelle Produktion in del' Maschinenindustrie." Deut
sche Bergwerkszeitung Nr. 59. Marz 1924. 
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heute an dem Scheideweg der wirtschaftlichen Organisationsformen. 
o as Z e ita I t e r d e r T r u s t s, aus der Not der Zeit geboren, 
wi r d beg inn en." 

Es werden hier von Harmening und Sleyer wie uberhaupt von 
den Anhangern ihrer Ansicht die mannigfachen realen Gegeben~. 

heiten und daraus resultierenden Bedenken ubersehen, die gerade in 
der deutschen Industriewirtschaft fest verankert sind, urn eine 
Amerikanisierung unserer Wirtschaft im Sinne der Beherrschung 
durch einige groBe zu Trusts gewordene Konzerne zu verhindern. 

Mit Tschierschky und Wissel wurde schon hingewiesen auf 
die volkswirtschaftlichen Gefahren der sich aus fortschreitender 
Vertikalisierung ohne entsprechende horizontale Verstandigung 
ergebenden "bis aufs Messer gefUhrten" Konkurrenzkampfe, da~ 

durch ausge15st, daB die Konzerne immer nur einen Ausschnitt 
einer Branche umfassen. 

1m Hinblick auf die darauf bezuglichen Verhaltnisse in einer 
unserer wichtigsten Exportindustrien, der Elektro~lndustrie, weist 
Len d e r s 1) darauf hin, daB "vor dem Weltkriege lind in der 
Nachkriegszeit die beiden Hauptkonzerne besonders auf dem Ge~ 
biet der rein en Verkaufstatigkeit ais s c h a r f s t e K 0 n k u r r e n ~ 
ten auf dem Weltmarkte" auftraten, und fordert deshaIb, "daB 
die deutsche Elektroindustrie in ihrer Gesamtheit, besonders die 
zwei Hauptkonzerne, im Hinblick auf den Auslandsabsatz geschIos~ 
sen auftreten ... , Der ZusammenschluB ihrer Verkaufsorgani~ 

sation wurde wesentlich zu ihren Erfolgen auf dem Weltmarkte 
beitragen. Gegenilber dem KonzentrationsprozeB der englischen 
und amerikanischen Elektroindustrie, deren Ziel, wie die ungeheuren 
Exportorganisationen zeigen, das Weltmonopol ist, muB es eben~ 
faUs das Bestreben der deutschen Elektroindustrie sein, sich zu~ 

sammenzuschlieBen. " 

Das "Herausfallen vieler Betriebe aus der vertikalen Organi~ 
sation", begrilndet in der Struktur gerade unserer deutschen In~ 

dustriewirtschaft, in der unendlichen Vielheit, Vielgestaltigkeit und 
vor aU em notwendigen individuellen Verschiedenheit unserer Pro~ 
duktionsstatten, laBt zugleich im Hinblick auf die Auswirkungen 

1) Len d e r s: .. Die Absatzorganisation der deutschen Elektro - Industrie". 
DiRsertation Cijln 1922, S. 103. 
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in die Zukunft die Grenzen gerade der vertikalen Konzentrations~ 
moglichkeit gegenuber der horizontalen scharfhervortreten. 

Betrachten wir ferner den Aufbau der schon vorhandenen 
Konzerne oder konstruieren wir uns den Aufbau der sich aus immer 
weiter fortschreitender Vertikalisierung ergebenden Konzerne, so 
erkennen wir, daB diese Entwicklung zu immer riesigeren Kon~ 
zernen zugleich die zwingende Notwendigkeit einer h 0 r i z 0 n ~ 
tal e n Gliederung in sich birgt: 1) 

"Bei der theoretisch moglichen strengen Unterscheidung 
zwischen horizontalen und vertikalen Konzernen muB beobachtet 
werden, daB die Entwicklung weitergegangen ist; die bedeutenden 
Konzerne der Eisen~ und weiterverarbeitenden Industrien sind ver~ 
tikal u n d h 0 r i z 0 n tal z u 9 1 e i c h aufgeb aut. " 

Fur den inn e r wirtschaftlichen Verkehr des Konzerns be~ 

ding en pro d uk t ion s technische Grunde die auf Besitz beruhende 
horizontale Gliederung. DaB auch a b sat z technische Grunde nieht 
nur fUr das End~ (Fertig~) Fabrikat, sondern auch fur den Rohstoff 
und das Halbfabrikat die treibenden Krafte zur horizontalen, auf 
vertraglicher Bindung beruhenden Verstandigung sein konnen, zeigt 
die schematische Darstellung eines durch vertikale Konzentration 
geschaffenen, auf dem Rohstoffunternehmen aufgebauten Konzerns, 
der in Deutschland gegenuber den von der Fertigindustrie lind vom 
Handel gefUhrten Konzernen eine uberragende Stellung cinnimmt: 

: 1= ::~:::::' liMl v""oJ 

a I Rohstoff ~\ auf ~~~:!,,~es~n~arkt 
DaB auch der im Sinn des vertikalen Zusammenschlusses ideal 

aufgebaute Konzern 
------------------------------

c Fertigfabrikate 

b Halbfabrikate 

a Rohstoff 

') T r 0 S s: .. Der Aufbau der Eisen- und eisenverarbehenden Industrie-Konzerne 
Deutschlands". 
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zum Zwecke des moglichst reibungslosen Ablaufes der Gesamt~ 

wirtschaft zur horizontalen Verstandigung fLir das Fertigfabrikat 
drangt, wurde schon angefLihrt. 

Eine auBerordentlich scharfe Grenze dieser Entwicklung, des 
"Zuges zum Trust", zugleich wohl auch die groBte sozial~ und 
industriewirtschaftliche Gefahr durfte in der systematischen Ver~ 

nichtung der technisch hochentwickelten Mittelindustrie liegen, die 
mit ihrer auf ausgesprochener individueller Grundlage beruhcnden 
Anpassungsfahigkeit zweifellos auch in Zukunft den wichtigsten 
Hebel fLir groBte Kreise, namentlich fLir unsere Verfeinerungs~ 

industrie bildet, nicht zuletzt auch fLir den internationalen Wett~ 
bewerb. 

Der englische Nationalokonom Alfred Mar s c h a II ,1) gegen~ 
wartig wohl der beruhmteste anglosprachIiche Vertreter auf dem 
Gebiete praktischer Volkswirtschaftslehre, nahm Ende 1919 in 
seinem Werk "Industry and trade" zu dieser Streitfrage Stellung, 
die auch in GroBbritannien infolge des Auflebens der l{apitaIisti~ 

schen Organisationen sehr aktuell geworden war: 

"Es ist wahr, daB gigantische Unternehmungen allein einigen 
der brennendsten Aufgaben der ]etztzeit gewachsen sind. Soweit 
aber ihre Gegenwart nicht durch t e c h n i s c h e Erwagungen ge~ 
fordert wird, durfte der unmittelbare EinfluB ihrer GroBe, der aus 
einer uberschnellen Verbreitung ihrer Herrschaft folgt, mit einem 
zu hohen Preise erkauft werden: dem Werte jener freien Indi~ 

vidualitat, die Britannien groB gemacht hat. Alles Lob muB der 
konstruktiven Arbeit der deutschen Kartelle gezollt werden." 

Ebenso erinnert Kat z 2) "an die groBe Menge der Unter~ 

nehmungen der Klein~ und Mittelindustrie, die nicht in das Ge~ 

baude eines v e r t i k a I aufgebauten Konzerns hineinpassen .... 
wiihrend die Rationalisierung, vor all em durch das Mittel der 
Spezialisierung, durch h 0 r i z 0 n t a I e Konzentration die M.ittel~ 

und Kleinbetriebe als s e I b s t ii n dig e s und gelenkes Werkzeug 
in der Hand des Unternehmers laBt, was von weittragender Be~ 
deutung fLir die Produktionsstufen ist, die dem Markte am niichsten 
stehen und im Produkt hochwertige Arbeit festlegen . . .. Die 

1) angefiihrt in: .. Kartell-Rnndschau" 1920 Heft 9/10. 
2) Kat z: .. Die Rationalisierung der deutschen Fertigindustrie", Dissertation 

Freiburg 1922. 
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organische Entwicklung scheint dahin zu fUhren, daB der Gedanke 
der Rationalisierung immer mehr von der kaufmiinnisch~technischen 
Seite zu verwirklichen gesucht wird, die finanzielle Verbindung 
dagegen von ihrer uberragenden Bedeutung verliert und nur noch 
die Stellung eines Mittels zum Zweck hat." 

S c h u I z ~ M e h r in, 1) der zu der Frage "Zentralisierung 
und Dezentralisierung" Stellung nimmt, glaubt eben falls, daB "die 
bekannte These, nach der die wirtschaftliche Entwicklung l1nauf~ 

haltsam dem kapitalistischen zentralistischen GroBbetriebe zustrebt 
und der kleine Mittelbetrieb zum Untergang verurteilt sei, der 
Berichtigung bedarf. Mehr und mehr scheint sich cine zweite 
Entwicklungsrichtung herauszubilden, bei der die bekannten Vor~ 
teile des GroBbetriebes durch entsprechenden ZusammenschluB der 
Klein~ und Mittelbetriebe erreicht werden sollen, wiihrend gleich~ 
zeitig versucht wird, die unleugbaren Nachteile des GroBbetriebes 
zu vermeiden. Noch steht diese Entwicklungsform im Anfang, 
aber sie liiBt doch bereits erkennen, was in der wirtschaftlichen 
Entwicklung immer wieder festgestellt werden muB, daB die Mog~ 
lichkeiten des wirtschaftlichen Fortschritts und der planvolleren 
Gestaltung der Wirtschaft so mannigfaltig sind, daB es vermessen 
ist, die Entwicklungsrichtung auf liingere Zeit hinaus voraussagen 
zu wollen." 

Diesen Gedanken, daB die horizontale Konzentration lind spe~ 
ziell die Kartelle als Haupterscheinungsform ihre Bedeutung noch 
nicht verloren haben, sondern lediglich die Nachkriegszeit mit 
ihrem Warenhunger, wodurch fast jeder Fabrikant Monopolist 
wurde, die Beachtung von diesen fUr die Hausseepoche -
scheinbar - nicht notwendigen Organisationsformen nbzieh~n 

konnte, formulieren Tschierschky wie Liefmann dahin, daB 
"die Kartelle das Fundament unserer industriellen Wirtschafts~ 

fUhrung bleiben" wurden. 

"Lediglich 2) die Inflationskonjunktur der Nachkriegszeit lieB 
das Problem der Anpassung von Produktion und Absatz an Be~ 

1) S ch u I z-M e hri n: .. Formen des ZusammenschIusses von Unternehmungen 
zwecks Verbesserung und Verbilligung der Produktion", Berlin 1921. Seite 30/31. 

2) Liefmann: "Kartelle und Trusts" S.193. Vergl. die neueste Stellung
nahme zu dieser Frage in der Sondernummer der .. Kolnischen Zeitung" zur KoIner 
Messe vom 11. 5. 24: .. V or dem Kriege pfiegte man in Deutschland vieIfach die 
K art e II e und die T r u s t s einander gegeniiberzustellen und sprach namentlich 
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deutung zurucktreten . . .. Die Gestaltung der Wechselkrise for~ 

derte den Export. In solchen Zeiten treten die Kartelle an Bedeu~ 
tung zuruck hinter den spezifisch k a pit a lis tis c hen Problemen, 
den Organisationsproblemen inn e r h a I b der Unternehmungen .. 
Ich glaube nicht, daB die Konzerne auf die Dauer den I\:artellen 
viel Abbruch tun werden. Monopolistische Zusammenfassungen der 
ganzen Industrie, also eigentliche Trusts, sind nur in kleineren 
Unternehmungszweigen moglich. Wo aber mehrere groBe Unter~ 

nehmungen oder Konzerne nebeneinander bestehen, und wo 
daneben, wie in Deutschland in der Regel, noch cine gr6Bere Zahl 
von mittleren und kleineren Unternehmungen vorhanden ist, werden 
die Kartelle ihre Bedeutung behaIten." 

Ais letztes Argument fUr die Einseitigkeit der Auffassung, die 
in dem Schlagwort: Von der Kartell~ zur Trust~ (Konzern~) Wirt~ 
schaft! zum Ausdruck kommt, seien neben die Worte des Wirt~ 

schaftstheoretikers diejenigen des Praktikers, eines Meisters, ja des 
deutschen Meisters auf dem Gebiete industrieller l\onzentration 
gestellt, der, in ]ahrzehnten rechnend, urn diese dem allgemeinen 
Denken unct Fuhlen vorauseilte und dessen Tatkraft sich in solchem 
AusmaBe auswirkte, daB durch sie die vertikale Konzentration zum 
vollen Durchbruch kam, diese Wirtschaftsepoche mit seinem Namen 
fUr immer verbindend. GelegentIich einer Debatte im wirtschafts~ 

politischen AusschuB des vorUiufigen Reichswirtschaftsrates erkUirte 
Hugo S tin n e s: "Vertikale Organisationen sind auch Kinder 
ihrer Zeit. Wenn Sie kein Geld und keine Ware haben, dann wer~ 
den Sie vertikal organisieren, damit Sie Geld und Rohmaterial 
sparen, indem Sie die Produktion aufeinander einstellen, urn mit 
moglichst wenig Mitteln und Geld auszukommen. Wenn Sie im 
Ueber fluB schwimmen, was eines Tages wohl auch wieder der Fall 
sein wird, dann wird die horizontale Organisation sich in den Vor~ 
dergrund schieben. Ich selbst habe sehr eifrig an den horizontalen 
Organisationen mitgewirkt, die wir in der Vorkriegszcit hatten, 
und ich hoffe, wenn ich lange genug lebe, auch noch einmal um~ 
satteln zu durfen." 

in der Montanindustrie von einer Entwicklung von den Kartellen zum Trust. 
Anstelle der Trusts ist jetzt der Begriff K 0 n z ern das Modewort geworden. und 
wie man fruher davon sprach. da13 die Trusts die Kartelle verdrangen werden. 
so wird jetzt behauptet. daB die Konzernbildung an wirtschaftlicher Bedeutunll' 
die Kartelle weit uberrage .... " 



II. Begriff der Produktionsf6rderung 
im Rahmen der Kartellpolitik. 

1. Mittelbare Produktionsf6rderung. 

Nachdem im ersten Abschnitt der Arbeit eine Abgrenzung 
und kritische Gegenubersteilung der ProduktionsfOrderung im Rah~ 
men h 0 r i z 0 n tal e r Konzentrationsbewegung gegenuber der im 
Rahmen v e r t i k ale r Konzentrationsbewegung vorgenommen 
wurde. wird im vorliegenden Abschnitt grundsatzlich Steilung 
genommen zu dem Begriff der ProduktionsfOrderung im Rahmen 
der Kartellpolitik. 

Dabei ist es notwendig. zwischen den Begriffen mit tel ~ 
bar e r und u n mit tel bar e r Produktionsf6rderung zu unter~ 

scheiden und beide scharf voneinander abzugrenzen. Diese Unter~ 
suchung befa6t sich lediglich mit dem 8egriff der un mit tel ~ 
bar e n Produktionsforderung. Aile die Fragenkomplexe. die mit 
dem Begriff mit tel bar e r ProduktionsfOrderung zusammen~ 

hangen. werden grundsatzlich aus ihrem Rahmen ausgeschieden. 
oder nur kurz gestreift. soweit es der Zusammenhang verlangt. 

Es handelt sich bei dieser miltelbaren Produktionsforderung urn 
aile die MaBnahmen. welche die ailgemein unter dem H a u p t ~ 
zweck der Karteile bekannte eigentliche Tatigkeit nach sich zieht. 
Diese MaBnahmen greifen nicht d ire k t in die Sphare der Pro~ 
duktion und des Absatzes beim einzelnen KartellmitgJied ein. son~ 
dem regeln mehr das a u B ere Verhalten. seine tau s c h wirt~ 
schaftliche Tatigkeit; letzteres jedoch nur bis zu dem Punkte. wo 
die tauschwirtschaftliche Funktion dem Mitglied durch eine gemein~ 
same Verkaufsorganisation 9 an z genommen wird. was als u n ~ 
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mit tel bar e ProduktionsfOrderung anzusehen ist. 1\lle diese 
mehr beschrankenden MaBnahmen haben jedoch ohne Zweifel 
auch eine Verbesserung der Produktion zur Folge, indem der 
wirtschaftliche Daseinskampf geregelt wird und infolgedessen 
weniger zerstorend wirkt, wie Verfasser auf Seite 8/9 ausfiihrte. 

Es handelt sich bei der mittelbaren Produktionsforderung so mit 
in der Hauptsache urn MaBnahmen auf den Gebieten der Preispolitik, 
Lieferbedingungen (Verpackungsvorschriften, Skontoabziige .... ) 
und der Regelung der Wettbewerbsverhaltnisse, wie Eindammung 
des iibermaBigen Wettbewerbs, der nicht mehr dem Fortschritt 
dient, sondern zu unproduktiver 1\ufwendung von Kapital und 
1\rbeit fiihrt, z. B. durch iibertriebene Reklame, allzuviele Rei
sende, vielfache 1\usarbeitung von Projekten usw. Ferner urn 
Belehrung und Beratung der Mitglieder in wirtschaftIichen und 
technischen 1\ngelegenheiten durch 1\uskiinfte, Rundschreiben, Vor
trage, Unterrichtskurse, BeratungssteIlen, Herausgabe von Vereins
zeitschriften; Unterrichtung der MitgJieder iiber Vorgange auf dem 
1\uslandsmarkte durch standige Vertreter dort; gemeinsame 1\us
stellungen, gemeinsame Bezugsquellenlisten usw. 

2. Un mittelbare Produktionsf6rderung. 

a) KarteIIma13nahmen und Einrichtungen. 

aa) Systematische Uebersicht. 

Bei der un mit tel bar e n Produktionsforderung, die den 
Gegenstand dieser Untersuchung bildet, handelt es sich urn aile 
d ire k ten KartellmaBnahmen und Einrichtungen, die die Ge
winnsteigerung nicht so sehr auf Kosten der 1\ b n e h mer, also 
im Kampf mit ihnen, als vielmehr durch V erg roB e run 9 d e r 
Spa n nun 9 zwischen V e r k auf s - und Her s tel I u n 9 s -
k 0 s ten erreichen wollen. Diese MaBnahmen richten ihr Haupt
augenmerk b e w u B t auf das pro d u k t ion s wirtsehaftIiche Ge
biet, aueh auf das des 1\bsatzes, soweit die tausehwirtschaftliehe 
Funktion dem einzelnen MitgJied 9 a n Z oder doch sehr weitgehend 
genommen wird. Sie beriihren das inn e r wirtschaftliche Gebiet, 
die inn ere Struktur. Es sind die organisatorischen Bestrebungen 
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mit dem Zweck der "programmatischen Systematisierung der Er~ 

zeugung" oder wie Rathenau es aniaBlich der Grlindung der 
Osram G. m. b. H. 1917 ausfiihrte, "der Vereinfachung der 
Pro d u k t ion, des V e r t r i e b e s und des A u s tau s c h e s der 
Erfahrungen." 

Versuchen wir diese MaBnahmen und Einrichtungen unmittei~ 
barer ProduktionsfOrderung, die einem Kartell zur Verfligung ste~ 

hen, systematisch zu erfassen, so sehen wir, daB sich diese auf 
drei Gebiete erstrecken k6nnen. Flir jedes von Ihnen seien durch 
Stichworte Beispieie genannt: 

t. Einkauf: Gemeinsamer Einkauf, 
Einkaufsgemeinschaft, 

Gemeinsame Rohstoffherstellung 

usw. 

2. Produktion: Verstandigung liber das Fabrikationsprogramm 
(Arbeitsteilung innerhaib des Kartells, Speziali~ 

sierung, Typisierung, Normalisierung), 
Erfahrungsaustausch (Bestellung eines technischen 
Beirats), 
Austausch von Speziaiarbeitern, Ingenieuren usw. 
Gemeinsame Erprobung neuer Rohstoffe, I\on~ 

struktionen, Arbeitsverfahren usw., 
Lizenzgemeinschaft, 
Patentgemeinschaft, 
Versuchsgemeinschaft, 
Gemeinsame Produktionseinrichtungen, 
Gemeinsame Montagewerkzeuge, Monteure tlsw., 
Gemeinsame Projektierungs~ und I\onstruldions~ 

bliros, 
Gemeinsame Transporteinrichtungen, 

Liefergemeinschaften zwecks besserer Zusammen~ 
legung und Verteilung der Produktion, 

Bestellung von Fachausschlissen fUr prodnldions~ 

technische Fragen (Normung, Selbstkostenrech~ 

nung, Verbesserung der Wirlschaftsstatistik usw.) 

usw. 
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Zentraler Verkauf durch Syndikatsstelle, Ver~ 

kaufskontor, Exportvereinigung, 

Lagergemeinschaft, gemeinsame Reparaturwerk~ 
statten, 

Lieferung von der frachtgunstigsten Fabrik (Fracht~ 
paritat), 

Bestellung gemeinsamer Vertreter (vor aHem fUr 
das Ausland) und AbschluB gemeinsamer Mantel~ 
vertrage mit den Vertretern, 

Gemeinsame Reklame (Kataloge, Inserate) vor aHem 
fUr das Ausland in mehreren Sprachen, 

Gemeinsame Beschickung von AussteHungen 
usw. 

Von diesen nur stiehwortartig, keineswegs erschopfend, an~ 

gedeuteten KartellmaBnahmen und Einrichtungen unmittelbarer Pro~ 
duktionsforderung werden im vorliegenden Teil der Arbeit noch 
naher erortert auf dem Gebiet 

der Produktion: Die Spezialisierung (bb) sowie die Lizenz~ und 
Versuchsgemeinsehaft (ee), 

des Absatzes: Das Exportsyndikat (dd). 

Die praktische Einspannung in den Dienst der Wirtschaft 
dieser sowie der ubrigen nachfolgend nieht naher erorterten MaB~ 
nahmen und Einrichtungen zeigt der III. Teil der Arbeit. 

bb) Die Spezialisation (Begrift, Wesen, Wirkung). 

Eines der wirksamsten Mittel zur Rationalisierung des Pro~ 

duktions~ und Absatzprozesses auf dem Wege unmittelbarer Pro~ 
duktionsfOrderung ist den Kartellen in der DurehfUhrung der S p e ~ 
z i a lis a t ion 1) gegeben, soweit diese fabrikationstechnisch und 
wirtsehaftlieh als KartellmaBnahme am Platze ist, was bei der 
HersteHung vertretbarer Guter (z. B. Kohle, Fensterglas LlSW.) ZU~ 

meist nieht der Fall sein wird. 

t) Die Frage der Spezialisierllng wird eingehend in der vom AnsschuB filr 
wirtschaftliche Fertig-ung im Jahre 1920 herausgegebenen Drnckschrift Nr. 2: .. Die 
indnstrielle cpezialisiernng, Wesen, Wirknng, Dnrchfiihrnngsmoglichkeiten nnd 
Grenzen" von S c h nl z - M e h r i n bebandelt. dessen Gedankengangen in Bezng 
anf die praktische Verwirklichnng der Spczialisiernng im vorlicgendcn Abschnitt 
gefolgt wird. 
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D ern bur 9 sieht nur das Kartell als eine fortgeschrittene 
Wirtschaftsform an, das sich dieses Mittels der Spezialisation 
bedient: 

"Wenn wir nach dem Krieg e i n groBes Interesse haben, so 
ist es die Erlangung umfassender Produktivitat. Es muB im auBer
sten sparsam und rat ion e II gearbeitet werden, und da bietet 
das s p e z i a lis i e r t e K art e II die groBte Moglichkeit." 

l\uch Prof. Lei dig glaubt das Ideal eines Kartells nicht in 
einem Kartell erblicken zu durfen, das nach alter Norm aufgebaut 
ist, lediglich zur Durchfiihrung einer Preiskonvention im Verein 
mit einer Kontingentierung der Produktion. ,,vielmehr sollte sich 
die KarteIIierung", so sagt er, "ein weiteres Ziel setzen, namlich 
innerhalb des Kartells dahin zu streben, die hoc h s t m 0 9 Ii c h e 
Pro d u k t i v ita t herauszubekommen und durchzufiihren durch 
cine S p e z i a lis i e run 9 der einzelnen Kartellbetriebe ... , und 
je weiter ich in die Halbstofferzeugungs- und Fertigfabrikatskartelle 
hineingehe, vielleicht auch in die Handlerkartelle, insoweit sie aile 
nUT auf genugend lange Dauer und fest genug aufgebaut sind, 
umsomehr trifft das zu." 

Zu derselben l\nschauung gelangt Dipl.-Ing. Dr. S e y fer t -
Wurzburg in seiner "Entwicklung der Industriekartelle" (VDMl\ 
Druckschrift). Indem er festzustellen versucht, in welcher Rich
tung sich die ZusammenschluBbewegung in der Industrie in der 
nachsten Zukunft voraussichtlich entwickeln wird, glaubt er an
nehmen zu diirfen, "daB es scheint, als ob man endgultig und in 
groBerem MaBstabe, als es jetzt noch geschieht, die Fer t i gun 9 , 
das F a b r i kat ion s pro 9 ram m zur G run d I age der V e r -
e i n bar u n 9 e n mit den Wet t b ewe r b ern machen musse. 
Beherrschten in der Zeit v 0 r dem Kriege die Formen, die ich unter 

Derselbe: "Sozialisierung, Planwirtsehaft oder Sozial-organisehe Ausgestal
tung der Produktion?" Drueksehr. N r. 1, Berlin 1919. 

Derselbe: .. Form en des Zusammensehlusses von Unternehmungen zweeks 
Verbesserung und Verbilligung der Produktion" Nr. 9. Berlin 1921. 

S e h e i b I e r: "Die volkswirtsehaftliehe Bedeutung der Vereinheitliehungs
bestrebungen in der deutsehen Industrie:' Dissertation Wiirzburg 1922. 

Kat z: "Die Rationalisierung der deutsehen Fertigindustrie," Dissertation. 
Freiburg 1922. 

T s e hie r s c h k y beschritnkt sich in: .. Zur Reform der Industriekarllelle" auf 
cine kartelltechnische Systematisiernng der Frage. Seitens der spezifisch('n Kar
tellpra,xis uud Wissenschaft ist dieses Problem. soweit ich sehe. bisher noeh nicht 
ausfiihrlicher behandelt. 
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dem Sammelnamen "V e r k auf s kartelle" zusammengefaBt habe, 
durchaus das Bild, so daB man haufig bei der Darstellung der 
Kartelle lediglich diese Formen beriicksichtigte, so hat in cler letzten 
Zeit das Fer t i gun 9 s kartell an Bedeutung gewonnen .... M.an 
erhalt es, wenn man von der Seite der F a b r i kat ion s tatig~ 
keit ausgeht und die Verabredungen zunachst auf die Fertigung 
erstreckt. Gehen wir von ihr aus, so treffen wir sofort auf die 
drei bekannten Schlagworte: Normung, Typisierung, Speziali~ 

sierung. Abmachungen iiber Normung und Typisierung find en 
wir schon viel, ohne daB sie in das Gebiet der Kartellierung ein~ 

greifen. Dabei ist aber zu bedenken, daB sich Vereinbarungen 
iiber Normung und Typisierung viel leichter treffen lassen, wenn 
bereits eine Fiihlungnahme aus anderen Griinden in einem fCarteU 
vorhanden ist. Dagegen besteht ein s e h r eng e r Z usa mille n ~ 
han 9 zwischen S p e z i a lis i e run 9 und Fer t i gun 9 s ~ 
k art e 11. Sie sind beide voneinander abhangig . . .. AlIem An~ 
schein nach geht die Entwicklung in Hichtung dieses Fertigungs~ 

kartelles weiter. Die wirtschaftIiche Lage erfordert dringend biI~ 

Jige Arbeit und eine Grundbedingung dafUr ist bessere Arbeits~ 

organisation. Die SpezialisierungskartelIe aber weisen den Weg, 
wie diese Verbesserungen fUr bestimmte Industriezweige oder 
wenigstens bedeutende Zweige dieser Industrie durchgefUhrt wer~ 
den konnen." 

Versuchen wir deshalb Beg r iff, W e sen und W irk u n ~ 
9 e n der S p e z i a lis i e run g, soweit letztere als AusfluB von 
KartellmaBnahmen unmittelbarer Produktionsf5rderung in Frage 
kommen, klarzustelIen. 

Ueber den 8egriff und das Wesen der Spezialisierung ist zu 
sagen, daB Spezialisierung die Verstandigung einer Anzahl von 
Fabriken iiber den Arbeitsplan in sich schlieBt, das heiBt also, Ab~ 
stimmung ihrer Fabrikationsprogramme durch ein Uebereinkommen 
dariiber, welche Erzeugnisse jede der beteiligten Firmen kiinftig 
herstellen soIl. 

Liegt zunachst im Wesen der Spezialisierung eine fabrika~ 

lorische Arbeits t e i I u n g, so kann diese Arbeitsteilung nur dann 
wertvolle Erfolge haben, wenn wiederum die spezialisierten Be~ 

triebe in eine Art von ArbeHs vcr bin dun 9 untereinander tre~ 

ten, indem sie zu einer produktionstechnischen Einheit -- in hori~ 
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zontaler Richtung - zusammengefaBt werden, vor allem auch zur 
zweckmaBigen Zusammenarbeit beim Vertrieb, die bei der Durch~ 
fiihrung der Spezialisierung eine wichtige Rolle spielt. 

DaB bezliglich der Verbilligung des V e r t r i e b e s die Inten~ 

sitat der Wirksamkeit in volkswirtschaftlicher wie privatwirtschaft~ 
licher Hinsicht wesentlich durch die mehr oder minder groBe An~ 
zahl der Firmen bedingt ist, die in einer Branche diese Bestre~ 

bungen mitmachen und sich zu einem derartigen Kartell zusammen~ 
schlieBen, ist verstandlich. Andererseits ist im Hinblick auf die 
Rationalisierung des Pro d u k t ion s prozesses cine Grenze ge~ 

zogen, die erkennen laBt, daB ein derartiges Spezialisierungs~ oder 
Fertigungskartell nicht immer notwendigerweise m6glichst viele 
oder sogar alle Werke einer Branche umschlieBen muB. Diese 
Grenze ist oft mit dem Augenblick erreicht, wenn sich dem Spe~ 

zialisierungskartell genligend viele Werke angeschlossen haben, urn 
samtliche Erzeugnisse ihrer Branche herzustellen, wenn die Ver~ 

kaufsorganisation dieses Kartells liber ein "gut assortiertes Lager" 
verfligt, auf Grund dessen sie die Nachfrage des Abnehmerkreises 
ihrer gesamten Branche decken kann. Hierin sieht Seyfert einen 
grundlegenden Unterschied des S p e z i a lis i e run 9 s kartells 
zum gew6hnlichen alten (P rei s ~)Kartell, dessen glinstige Wir~ 

kungen erst ausge16st werden, wenn es eine Monopolstellung inne~ 
hat, d. h. nennenswerte AuBenseiter nicht mehr vorhanden sind. 
Bei den SpeziaIisierungskartellen, die ebenso wie die Verkaufs~ 

kartelle zur Verkaufsgemeinschaft fiihren, ist diese Monopolstellung 
nicht notwendig. Gerade wegen des unmittelbaren, nicht erst 
mittelbaren Nutzens genligt es beim Spezialisierungskartell, daB 
sich nur ein gewisser Teil der Gesamterzeugung, der je nach den 
Verhiiltnissen verschieden groB ist, zusammenschlieBt. Hier werden 
dann, ohne daB eine Monopolstellung erreicht wird, genligem:l 
groBe Vorteile und Erfolge, vor allem auf produktionstechnischem 
Gebiete, erzielt. Es zeigt sich hier deutlich, daB Verkaufskartelle, 
wie sie nach alter Norm aufgebaut sind, nur einen mittelbaren 
Nutzen ausl6sen, der sich erst bei Monopolstellung vall auswirkt, 
wah rend Spezialisierungskartelle unmittelbare Vorteile bieten. 

Durch diesen Unterschied ergibt sich jedoch zugleich eine 
Schwierigkeit bei der Definition dieser neuen ZusamenschluB~ 

formen. 
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Auf der einen Seite sehen wir diese Zusammenschlusse 1) mit 
"Produktions~Interessen~Spezialisierungs gem e ins c h aft e nU be~ 

zeichnet, mit "Spezialisierungs k art ell" nur dann, wenn sich fast 
aile bedeutenden Firmen einer Branche zusammengeschlossen haben 
und die Moglichkeit einer monopolistischen Beeinflussung des 
Marktes gegeben ist. 

Eine andere Richtung der Literatur, darunter vor allem die der 
industriellen Verbande, 2) bezeichnet einen derartigen Zusammen~ 
schlu8 zum Zwecke der unmittelbaren Forderung der Produktion 
auch ohne ausgesprochenen Monopolcharakter mit "Spezialisie~ 

rungs k art e II". Fur den K art e II charakter eines solchen Zu~ 
sammenschiusses sind hier vor allem folgende drei Punkte maB~ 
gebend: 

1. die F rei will i 9 k e it der Uebereinkunft (Vertrag), 
2. die Fortdauer der S e I b s tan dig k e it, 
3. del' Z w e c k: "Regelung der Produktion und des Ab~ 

satzes." 

DaB im Interesse eines moglichst reibungslosen Ablaufes des 
Absatzprozesses, femer der Moglichkeit der Anpassung der Pro~ 
duktion an die Nachfrage, der ZusammenschluB moglichst "ieler 
Firmen einer Branche bezw. die Verstandigung mehrerer in einer 
Branche vorhandener Spezialisierungskartelle erwunscht ist, wurde 
schon betont. 

Ueber die Wirkungen der Spezialisation kann man im all~ 

gemeinen wohl sagen, daB sie in rein technisch~fabrikatorischer 

Hinsicht nur Vorteile bietet, daB sie die eigentliche Fer t i gun 9 
wesentlich zu verbessem und zu verbilligen vermag. Die mit der 
Moglichkeit der horizontalen Aufteilung der Produktionsaufgaben 
verbundenen ins Auge springenden Vorzilge sind: Hebung der 
Qualitatslinie bei bleibender Preislinie, da die Kosten meist nur linter
proportional mit der Hebung der Gilte wachsen. Das Beobach-

1) Den industriellen Produktionsgemeinschaften lauft parallel. jedoch zeitlich 
alter. der in den genossenschaftlichen Organisationen des Kleingewerbes (z. B. 
Magazingenossenschaften der Tischler usw.) zum Ausdruck kommende Zusammen
schlu6gedanke. Der Untersuchung der Zusammenhange: Genossenschaften und 
Produktionsgemeinschaften raumt Kat z weiteren Raum ein in: 

Kat z: "Die Rationalisierung der deutschen Fertigindustrie mittels vertrags
ma6iger Kooperationsgemeinschaften vollstandig gleichberechtigterWerke.'· Disser
tation Freiburg 1922. 

oJ So die Druckschriften des VDMA. vergl. auch unter anderem Tschierschky: 
.,Zur Reform der Industriekartelle", Seite 87. 
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tungsfeld fUr den Techniker wird ferner nur auf einen BruchteU 
des bisherigen eingeschrankt, so daB er die notige M.uBe hat, den 
Arbeitsvorgang auf Wirtschaftlichkeit eingehend zu untersuchen. 
A1s Folge ergibt sich: Oekonomisierung der mechanischen Kraft 
wie der manuellen Arbeit. Dies hat neuen Fortschritt zur Ursache, 
Sinken der anteiligen Kosten, Verbilligung der Preise, Eroberung 
des M.arktes, Massenerzeugung, erhOhten Gewinn, der. sich nieder~ 
schlagt in neuen Anlagen und neuem Produktivkapital. 

Schulz~Mehrin stellt in Stiehworten die Wirkungen der Spe~ 
zialisation auf die Her s tell u n 9 folgendermaBen zusammen: 1) 

Konzentrierung der Krafte tind Erfahrungen; Qualitatsarbeit; 
Forderung der Reihen~ und Massenerzeugung (T!:Jpung: Reihen~ 

herstellung fertiger Marktprodukte; Normung: Massenherstellung 
von Einzelteilen); gesteigerte Anwendungsmoglichkeit von Ma~ 

schinen; groBte Uebersiehtlichkeit; Vermeidung von Umstellungen 
und Leerlaufen; Moglichkeit der Ersetzung gelernter durch un~ 

gelernte Arbeiter; verminderte Lagerhaltung; Ersparung an Um~ 
stellungs~, Transport~, Verwaltungskosten; kurzere Lieferfristen. 

In w i r t s c h aft I i c her, besonders v e r t r i e b I i c her Hin~ 
sieht sind die Grenzen der Spezialisation engergezogen. Sie hat 
hier teilweise Gefahren im Gefolge, deren GroBe nieht ubersehen 
werden darf: Die als Foige der Spezialisation sieh ergebenden 
M. ass e n erzeugnisse sind, wenn iiberhaupt, vielfach nur absetzbar, 
wenn ein Abnehmerkreis aufgesucht und bearbeitet wird. Unter 
Umstanden muB der Massenbedarf uberhaupt erst geweckt werden. 
"Die 2) Spezialisierung erfordert also in vielen Fallen eine um~ 

fassende Vertriebsorganisation und energische VertriebsmaBnahmen, 
d. h. groBen Aufwand fUr Vertrieb der Erzeugnisse. Eine Fol~ 

genmg, die durch die Erfahrungen fast aller reinen Spezialfabriken 
bestatigt wird . . .. 1st ferner der Bedarf in einem Erzeugnis 
auch im Ganzen groB genug, urn die spezialisierte Erzeugung ,in 
Massen Z11 ermoglichen, sokann er doch zeitweise, z. B. in Wirt~ 
schaftskrisen, soweit nachlassen, daB die SpeziaJfabriken, die sieh 
nul' auf dieses eine Erzeugnis gelegt, gewissermaBen alles auf eine 
Karte gesetzt haben, zeitweiIig nicht genugend beschaftigt sind, 

1) Schulz-Mehrin a. a. O. S. 13-18. 
» S c h u I z - M e h r in: Die industrielle Spezialisierung. Wesen. Wirkung. 

Durchfiihrungsmoglichkeiten und Grenzen. 
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und dann so unrationell arbeiten, daB die Vortei!e der Speziali
sierung ebenfalls wieder' verloren gehen. Der Bedarf in einem 
Erzeugnis kann iiberhaupt deuernd zuriickgehen, weil es durch 
Neuerungen iiberholt oder eingeschrankt wird, wie z. B. die 
Dampfmaschinen durch die verschiedenen anderen Kraftmotoren .... 
In solchen Fallen ist eine SpeziaJfabrik unter Umstanden auf das 
auBerste gefahrdet, wie das Schieksal einiger Dampfmaschinen
fabriken beweist." 

Die konkreten MaBnahmen der Produktionspolitik von Spe
zialisierungsgemeinschaften werden sieh immer nach dem Grade 
del' Festigkeit des Aufbaues der in Frage kommenden Organisation 
riehten miissen, der vor allem in der z e i t I i c hen Beg r e n z u n 9 
des Zusammenschlusses zum Ausdruck kommt. Der graBte Tei! der 
industriellec Zusammenschliisse wird dabei weniger in Riehtung 
einer grundsatzlichen tot a len Aenderung des bisherigen Systems 
der Produktion vorgehen konnen, als vielmehr in Riehtung mehr 
t e i I wei s e r Korrekturen des Erzeugungsprozesses, wobei eine 
Fiille von Aufgaben der Lasung harrt. 

Die V e r m e i dun g des iibermaBigen nieht dem technischen 
Fortschritt dienenden Wet t b ewe r b s ist auf dem absatztech
nischen Gebiete die Hauptwirkung der Spezialisation, die besonders 
hoch angeschlagen werden muB, wenn man daran denkt, daB ein 
sehr groBer Teil der Selbstkosten der deutschen Industrie, vor allem 
vor dem Kriege, auf einen iibermaBigen Wettbewerb zuriickgefiihrt 
werden muB, auf die dutzend-, ja, mehrdutzendfache Umwerbung 
fast jeden, auch des kleinsten Auftrages, auf die Unterhaltung eines 
Riesenheeres von Reisenden, Vertretern, Werbeangestellten, auf ein 
UebermaB von Zeitungs- und Zeitschriftenverzeiehnissen, von 
Werbedrucksachen, auf die dutzendfache kostspieJige Ausarb~itllng 
von Entwiirfen und dergleiehen mehr. 

cc) Die LizenzN und Versuchsgemeinschaft. 

Zur Illustration der Bedeutung der Versuchs- und Lizenz
gemeinschaften fiir die Verbesserung und Verbilligung der Pro
duktion im Rahmen der Kartellpolitik sei zunachst clUf die dem 
Verfasser aus der deutschen Glasindustrie bekannt gewordenen 
Verhii.ltnisse kurz hingewiesen. 
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1m Jahre 1921 schlossen sich drei Hiitten zu einer Liz e n z ~ 
gem e ins c h aft zusammen. Diese ermoglichte den gemeinsamen 
Erwerb eines auslandischen Patentes. Die treibende Kraft zu die~ 
sem engen ZusammenschluB war die Erkenntnis, daB die privat~ wie 
volkswirtschaftlich gilnstigste Losung der Einfilhrung dieses neuen 
Verfahrens nicht in seiner viel kostspieligeren E i n z e I einfilhrung 
lage, sondern vielmehr auf dem Wege der horizontalen Verstan~ 

digung durch ein gem e ins arne s Vorgehen der groBten und 
leistungsfahigsten deutschen ......... Glasfabriken. Die Behauptung 
yom Stillstand wirtschaftlichen und technischen Fortschrittes unter 
dem EinfluB der KartelIe findet hiermit zugleich ihre Widerlegung. 
Die Vermeidung schwerer allgemeinwirtschaftlicher Schaden durch 
die plotzliche Vernichtung bezw. Brachlegung groBer Mengen ste~ 

henden Kapitals ist auf Konto dieser horizontalen Verstandigung 
zu buchen. Sie machte den Erwerb des auslandischen filr unsere 
Volkswirtschaft vor alIem hinsichtlich des Exportes auBerordent~ 

lich wertvollen Patentes erst moglich. 
Urn die notwendigen ersten Versuche mit dem Patent filr seine 

Inhaber moglichst billig und rationelI zu gestalten, schlossen sich 
die drei Glashiltten zu einer V e r s u c h s gem e ins c h aft 
zusammen und grilndeten zu diesem Zweck eine Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung. Auf dem von einem Gemeinschaftswerk 
gepachteten Fabrikgrundstilck errichtete diese Gesellschaft die Ver~ 
suchsanlage. Die notwendigen Ingenieure, Beamten und Arbeiter 
usw. wurden den verschiedenen Gemeinschaftswerken entnommen, 
urn auf diese Weise einen mit dem neuen Verfahren vertrauten 
Beamten~ und Arbeiterstamm heranzubilden filr die Zeit der prak~ 
tisch en Auswertung des Patentes in den Einzelwerken. -

In einem unserer groBten deutschen Verbande, im Ani 1 i n -
k 0 n z ern, dessen Kern und Halt trotz aller Trustansatze ein Ge
winnverteilungs~Kartell ist, find en wir die Idee der Versuchsgemein~ 
schaU besonders stark ausgepragt. Der durch die enge Bindung 
bedingte auBerordentlich festgefilgte Aufbau laBt dabei die Ver~ 
haltnisse auf dem Gebiete des Erfahrungsaustausches, der gemein~ 
samen Versuche und Aufnahmen von Neuproduktionen sehr klar 
und deutlich hervortreten. Polthier stellt in der Entwicklung des 
Konzernes zwei Stadien scharf gegenilber, in denen Verfasser, 
wie schon angefilhrt, die Entwicklung unseres gesamten deut~ 
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schen Kartellwesens in groBen Zligen gIaubt gekennzeichnet zu 
sehen: 

1) " .... Die Form des Zusammenschlusses des 1\niIin~ 
konzernes wurde Interessengemeinschaft genannt. Sie lInterschied 
sich in ihren Zielen von dem in jener Zeit in Deutschland herrschen~ 
den Kartellsystem wenig. Wie dieses wollte auch die Interessen~ 

gemeinschaft die Monopolstellung der 1\nilinfarbenindustrie auf dem 
Weltmarkt zur vollen privatwirtschaftIichen EntfaJtung bringen, 
und zwar durch Erzielung k auf man n i s c her Vorteile. Pro~ 

duktionsfOrdernde 1\bsichten traten in der Gemeinschaft in den 
Hintergrund. Jedoch durch den 1\usgang des Krieges erwuchsen 
neue 1\ufgaben. Die Entwicklung drangte zu einem engeren Zu~ 
sammenschluB als bisher. Dem alten Interessengemeinschaftsver~ 

trage wurde ein wesentlich anderer Inhalt gegeben. Das ehemalige 
kaufmannische Ziel der Gemeinschaft ist dadurch pro d u k t ion s ~ 
for d ern den Erwagungen untergeordnet worden. Es gilt jetzt, 
durch einen eng ere n horizontalen ZusammenschluB aIle in der 
deutschen 1\nilinfarbenindustrie ruhenden Kriifte organisch zusam~ 
menzufassen und unter gegenseitigem 1\ u s tau s c hal I erE r ~ 
f a h r Ll n 9 e n und sachgemiiBer E i n t e i 1 u n 9 der F a b r i k a ~ 
t ion, unter schiirfster 1\nspannung der wissenschaftlichen tlnd 
technischen 1\rbeit die Intensitat aller Werke in allen ihren Pro~ 
duktionszweigen auf die hOchste okonomische Wirkung zu bringen." 

Sis t e r man n s stelIt in seiner eingehenden Untersuchung 
liber den 1\nilinkonzern fest, daB "der 2) durch die 1\rbeitsver~ 

einigung moglich gemachte 1\ u s tau s c h der E r f a h r Ll n 9 un~ 

geheure Ersparnisse gegenilber dem frilheren System zeitigt, indem 
man beispielsweise die Erorterung eines Problemes nunmehr in 
erweitertem Kreise vornehmen kann. Das Ergebnis ist cine groBe 
Ersparnis an Kapital, das sich neuen Problemen zuwenden kann, 
woraus sich als Endresultat eine bedeutende Intensivierung des 
technischen Fortschritts und eine automatische VergroBerung des 
1\bstandes zu der nacheilenden Konkurrenz des 1\uslandes . er~ 
gibt . . .. Eine MaBnahme gleichen Charakters bedeutet die 9 e ~ 
m e ins a m e D u r c h f ii h run 9 von N e up rod u k t ion en, wo 

1) Pol t hie r: "Industrielle K,tpitalerhohungen in der Nachkriegszeit". Disser
tation Koln 1921. 

2) Sis t e r man n s: .. Horinzontale und vertikale Interessengemeinschaften 
nach dem Kriege". Dissertation Koln 1921122. 
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immer auch solche in der Zukunft hinzukommen magen. Der An~ 
fang damit ist bereits gemacht im gemeinsamen Ausbau der Werke 
flir die s!Jnthetische Stickstoffbereitung nach dem Haber~B:)sch~ 

Verfahren in Oppau und Merseburg .... " 

dd) Das Exporisyndikat. 

Von KartellmaBnahmen und Einrichtungen auf dem Gebiete 
des A b sat z e s zur Verbesserung und Verbilligung der Produktion 
sei nUl" das Exportsyndikat zur Erarterung herausgegriffen, unter 
Anflihrung der Hauptvertragsbestimmungen eines Exportsyndikates 
am Ende des Abschnittes. 

Die Frage der Syndizierung des Exportes steht in eng stem Zu~ 
sammenhang mit dem schon entwickelten Gedanken der notw<!ndigen 
Steigerung und der gleichzeitig notwendigen gesicherten L1nd rei~ 

bungslosen Un t e r b r i n gun 9 unserer Ausfuhr. Dabei wurde fest~ 
gestellt, daB eine volkswirtschaftlich wie privatwirtschaftlich giinstige 
Lasung der Frage weniger der vertikale als der horizon tale Zusam~ 
menschluB gewahrleistet. In der Literatur hat die Frage der Syndi~ 
zierung der Ausfuhr weitgehende Behandlung gefunden. In der 
Schrift: "Die Zukunft unseres Ueberseehandels" greift beispielsweise 
Dr. W. K u n d t in die Debatte iiber die Exportpolitik unserer groBen 
Syndikate ein und geht von der nicht mehr zu beweisendcn Be~ 
hauptung aus, daB der Weltmarkt nicht sowohl dem Welt han del, 
als vielmehr der 0 r 9 ani s i e r ten I n d u s t r i e gehart, die ihn 
soweit es irgend maglich, auf eigene Faust zu "organisieren" habe 
und zwar durch Schaffung von Exportvereinigungen, Ausfuhr~ 

syndikaten usw. 
T s chi e r s c h k Y nimmt hierzu zustimmenderweise folgen~ 

dermaBen Stellung: "Der 1) hier empfohlene Exportgedanke birgt 
zweifellos einen durchaus gesunden Kern in sich. Er beruht auf 
der Forderung der industriellen Organisation. Und gerade im Hin~ 
blick auf diese ganz gewiB wohl zu erwagenden Aufgaben ware 
zu wiinschen, daB vor allem diejenigen Kreise unserer deutschen 
Industrie zu brauchbaren Organisationen gelangten, die als Export~ 
industrien anzusehen sind." 

1) T s chi e r s c h k y: .. Die Organisation der industriellen Interessen in 
Deutschland" s. 211. 

vergl. ferner ders.: .. Zur Reform der Industriekartelle" S. 92-96. 
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Die durch die Presse gehende Schilderung der einschlagigen 
Verhaltnisse in der deutschen Steinsalz~Industrie mage die Be~ 

deutung dieser Frage praktisch iIIustrieren: 
"Das 1) "Deutsche Steinsalz~Syndikat" ist ais Neuorganisation ,aus 

der bis Ende des jahres 1923 bestehenden "Salzausfuhr~Ges~llschaft", 

die skh ledigJich mit dem R u s 1 and s absatz deutschen Ste¥nsalzes 
beschii.ftigte, und dem .. Steinsalz~Syndikat G. m. b. H.", welches die 
Organisation flir den I n I and s absatz darsteIlte, hervorgegangen. Der 
R u s I and s a b sat z hat mit Jahresbeginn insofern eine Neuregelung 
erfiahren, als nunmehr der Ex p 0 r tie dig lie h d u r c h d asS y n ~ 
d i kat bewirkt wird. 1m Wettbewerb mit anderen saizerzeuglenden 
Liindern ist es dem Syndikat gleichzeitig durch Uebernahme der Ver~ 
frachtung und Verschiffung in den See- und Binnernhiifen gelungen, 
direkte Kaufabschlusse im Ruslande zu tiitigen, so daB der l\uslands~ 
absatz eine gunstige Entwicklung nehmen konnte. Dadurch, daB das 
Syndikat dazu ubergegangen ist, die Verfrachtung auf den Wasserweg~n 
und den Umschlag in den Seehiifen selbst zu uberpehmen, war es mog~ 
lich, dem Wet t b ewe r b auf dem Weltmarkte mit E r f DIg zu b e ~ 
9 e 9 n e n und Un t e r b i e tun ge n, die durch den bis dahin tiitigen 
Zwischenhandel unvermeidlich waren und vielfach zueiner Starung dl2s 
Ruslandsmarktes flihrten, zu v e r m e i de n. Unter diesen Umstiinden 
kanl1 gegenuber anderen Meldul1gen betont w1erden, daB an eine Ruf~ 
!Osung des "Deutschen Steinsalz-Syndikates" unter keinen Um
stiinden gedacht wird, schon deshalb nicht, urn im Rusland die 
angeknupften Verbindungen weiter auszubauen und deln ausliindischen 
Importeuren eine wirklich Ie i stu ng s f ii h i 9 e und v e r h 'a n d ~ 
lung s k r ii f t i 9 e Gruppe gegenuberzustelIen." -

Nachfolgende auszugsweise wiedergegebene Bestimmungen 
kennzeichnen die Hauptvertragspunkte eines Exportsyndikats. Sie 
geben zugleich ein Bild von der Entwicklung eines bisher ledig~ 

lich den Inlandsabsatz syndizierenden Kartells zum Exportsyndikat 
in der schon erwahnten Glasindustrie: 

Die vertragsschlieBenden Hutten, siimtlich dem Inlandssyndikat an
gehorend, ubertragen den Verkauf ihrer Fabrikate flir das Zollausland 
der Inlands-Syndikatsfiirma mit dem Zusatz "R b t e i I u n 9 Ex po r t" 
unter nachstehenden Bestimmungen: 

Die VertragsschlieBenden verpflkhten sich, wed~r direkt R n-
9 e bot e an das Rusland zu machen, noch auf Rnfragen flir Lieferung 
in das A.:usland Preise abzugeben. 

Rile bei den VertragschlieBenden aus dem Ruslande oder flir das 
Rusiand eingehenden R n f ra ge n sind unverzliglich der gemeinsamen 
Verkaufsstelle einzusenden, die nach niiherer Verstiindigung mit den 

') Deutsche Bergwerkszeitung Nr. 127 yom 27. Mai 1924. 
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Hiitten beziiglic'h der Preis'e, Verkaufsbedingungen etc. die Er[,edigung 
vornimmt. Die Verkaufspreise und Bedingungen konnen auc'h allgemeilll 
zeitlic'h und bezirksweise im voraus festgesetzt werden. 

Nach den festgesetzten Anteilziffern wird die Ve r t e i I u n 9 vor
genommen und am Sc'hlusse eines jeden Monats den Hiitten eilUle Auf
stellung iiber den Eingang und die Verteilung der eingegangenlen Bestel
lungen iibermittelt. 

Die B ere c h 0 u n 9 der Lieferungen an die Kundschaft erfolgt 
durch die gemeinsame Verkaufsstelle, der auch die E i n z i e hun 9 der 
Gelder obliegt. . Ebenso ist auch die U e be r wac hun 9 der K r Ie -

d i t e und der E r k u n dig u n 9 s die n s t Sache der VerkaufssteUe. 
Sollte seitens der Vereinigungein Auf trag wegen eines zu n i e

d rig en Preises nicht angenommen werden, so solles jedem der Ge
sellschafter gestattet sein, diesen Auftrag fUr e i 9 e n e R,echnung, und 
ohoe daB ihm derse1be angerechnet wird, ZlU iibemehmeo. 

Demrtige Uebernahmen konnen jedoch nur durch Vermittlung und 
nach V ere in bar un 9 mit der GeschaftsfUhrung gemacht werden; 
es muB auch diese Menge allen GesellsChaftern zur Mit lie f 'e run 9 
angeboten werden. Bei Unstimmigkeiten erfolgt die Zut.2i1ung im Ver
haltnis der Beteiligung der einzelnen Hiitten bei der Exportabteilung. 

Jede der vertragsschli'eBenden Hiitten h aft Ie t fUr die allseitig 
ordnungsmaBige AusfUhrung der ihr zugeteilten Auftriige. 

V e r 1 u s t e bei der Kundschaft werden von den Vertragsschlie
Benden gem e ins ia m getragen und zwar im Verhilltnis der von 
jeder Hiitte gemac'hten Lieferungen. 

Die Fe s t set z u n 9 der H ii t te n pre is e erfolgt nach MaBgabe 
der im Verkauf erzielten Preise abziiglich der Unkosten. Spatestens 
aIle drei Monak ist eine Priifung, und wenn erforderlich, eine Neu
festsetZIUng v,orzunehmen. Die Hiittenpreise sind filr aile Ges,ellschafter 
gleich. 1) 

b) Die Bedeutung der KarieHorganisation fUr die DurchN 
fUhrung der unmittelbaren Produktionsf6rderung. 

Untersuchen wir die Institution des Kartells wie iiberhdupt die 
Einrichtung der ihm iihnlichen horizontalen ZusammenschluBformen 
auf ihre Eignung ais Betiitigungsfeid fUr die eben gezeichneten 
MaBnahmen unmit{elbarer Produktionsforderung, so ist zu beob
achten, daB zur Durchfilhrung dieser MaBnahmen neuerdings in 
steigendcm MaBe ein mehr v e r t rag 1 i c her Zusamm~nschluB 

in Produktionsgemeinschaften, Syndikaten, Fertigungs- LInd Spezi-

1) Es folgen Bestimmungen zur Regelung der Verwaltungsfrage (Anstellung 
von Beamten und Vertretern. Einberufung der Gesellschaftsversammlungen .. usw.) 
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aIisierungskartellen stattfindet, 1) nachdem diese 1\ufgaben in der 
Roh.. und Halbstoffindustrie, wie auch in der weiterverarbeitenden 
Industric bisher fast ausschIieBlich die engen, meistens zur Ver~ 

schmelzung flihrenden, auf fin a n z i e II e r Bindung beruhenden 
Zusammenschlusse leisteten (Fusionen, horizontal aufgebaute Kon~ 
zerne usw.). 

Hingewiesen sei an dieser Stelle nur auf die Tatsache, daB man 
sich in mehreren Kartellen innerhalb der Rohstoff~ und namentIich 
der Halbfabrikatindustrien, z. B. in der Eisen~ und Textilindustrie, 
mit dem Gedanken der Durchfilhrung einer 1\rbeitsteilung innerhalb 
der KartelIe tragt. So solI z. B. bei Walzwerkerzeugnissen eine 
1\rbeitsteilung auf Grund der Profile, in der Spinnerei auf Grund 
der Garnnummern durchgefilhrt und auf dieser Basis dann eine 
Vertriebsgemeinschaft und sonstige produktionsverbilligenden Ein~ 

richtungen geschaffen werden. 

In diesen auf v e r t rag I i c her Bindung beruhenden Zu~ 

sammenschlussen bleiben die beteiligten Werke in fabrikatorischer, 
finanzieller und verwaltungstechnischer Hinsicht zumeist selbstandig 
und treffen nur uber die MaBnahmen zur DurchfUhrung der Spe~ 
zialisierung, wie uberhaupt der unmittelbaren Produktionsforderung 
Vereinbarungen. 

Es konnen sich hierbei die konkreten MaBnahmen der Pro~ 
duktionspolitik je nach dem Grade der Festigkeit des 1\ufbaues, 
der vor aHem in der zeitIichen Begrenzung des Zusammenschlusses 
zum 1\usdruck kommt, inzwei Richtungen 2) bewegen: in Rich~ 

tung einer grundsatzlichen, tot a len 1\ end e run 9 des bisherigen 
Systems der Produktion, oder in Richtung t e i I wei s e r K 0 r ~ 
r e k t u r e n des Erzeugungsprozesses. 

1\uf den letzten Weg durfte wohl der groBte Teil der in~ 

dustrieHen Zusammenschlusse verwiesen werden infolge Fehlens 
der Voraussetzungen fUr einen derartig festgefUgten Zusammen~ 
schluB, der ohne Gefahr fUr die Beteiligten eine. ganzliche 1\ende~ 
rung des bisherigen Systems gestattet, das durch seinen teilweisen 
amorphen, zusammenhanglosen 1\ufbau 1\nlaB zur I\:ritik bietet. 

1) S ch u lz -M ehri n: .. Formcn des Zusammenschlusses von Unternehmungen 
zwecks Verbesserung und Verbilligung der Produktion", S. 22. 

2J Vergl. Sistermanns: .. Horizontale und vertikalo Interessengemein
Bchaften nach dom Kriege". Dissertation Koln 1922. 
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Bisher war es so: ]eder kann produzieren was er will und 
wieviel er will. ]eder produziert alles, ja, er muB es, um womog~ 
lieh den ganzen Bedarf seines Konsumenten deeken zu konnen. 
1\ls Regulator dient ihm die Krise, die nur allzuoft sein ganzes 
Handwerkszeug zersehlagt. 1\ls Endresultat ergibt sich: Ungeh;mre 
Kapitalverschwendung in Parallel~1\rbeit und ~1\nlagen, von den en 
nur wenige voll ausgenutzt werden. 

Ziel der Unternehmergemeinschaften ist es nun, auf dem 
Wege der un mit tel bar e n ProduktionsfOrderung me h r als 
fruher dieses amorphe System zu rationalisieren, durch Umwand~ 
lung entgegengesetzter sich gegenseitig verneinender Bestrebungen 
in gleichgerichtete, sich fordernde und aufbauende Interessen, kon~ 
kret ausgedruekt durch die oben gezeichnete rationelle Verteilung 
der Produktionsaufgaben auf die einzelnen und zwar je nach Sach~ 
lage auf die am besten dafUr geeigneten Unternehmungen. 

DaB zur Erreichung dieses Zieles in steigendem MaBQ· die 
Organisationsform der Kartelle, Syndikate usw. gewahlt wird, ist 
darin begrilndet, daB Klein~ und Mittelbetriebe, die von dem Un~ 
ternehmer selbst geleitet werden, in denen also die unentbehrliche 
Unternehmer~Initiative erhalten bleibt, vor dem zentralistischen 
GroBbetrieb mit seiner unvermeidlichen Biirokratisierung tlnd weit~ 
gehenden Organisierung oft unleugbare Vorzilge haben, so fern sie 
naeh einheitlichem Plan zusammenarbeiten. Sie eignen sich auf 
diese Weise die Vorziige des GroBbetriebes an,ohne dessen 
Schattenseiten zu iibernehmen. 

Ferner spricht dafUr vor allem das natilrliche Bestreben des 
Unternehmers, seine Selbstandigkeit so weit wie moglich zu wah~ 
ren, um nicht in den Strudel der das "Personliche im Unternehmer~ 
tum" ertOtenden kapitalistischen Vertrustung hineingezogen Ztl 
werden. 

1\uf die Bedeutung gerade der Mittel~ und Kleinindtlstrie im 
Rahmen der deutschen Gesamtindustrie und die Bedeutung der 
Kartelle als typische ZusammenschluBform fUr sie, durch die sie 
ihren Betrieb im weitesten Sinne des Wortes rationalisieren kann, 
wurde schon hingewiesen. 

So scheint die alte Form der Kartellorganisation verkn.iipft 
mit den Ideen moderner Rationalisierung, die ihren Blick richtet 
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auch auf die veriinderlichen Pro d uk t ion s kosten, deren Ge~ 

staltung in der Hand des Unternehmers Iiegt und nicht nur auf 
die durch die Kaufkraft des Publikums meistens fixierten .M ark t ~ 
preise, eine Gewiihr zu bieten fUr die harmonische Vereinigung 
der zwei sich scheinbar widersprechenden Forderungen, welche 
die Zeit an die Industrie stellt: 

Organische Verbindung der Werke einerseits, Er~ 

hal tun 9 i h r e r I n d i v i d u ali t ii tan d ere r s e its. 



III. Kartelle als unmiHelbare Pro'" 
duktionsf6rderer in der deutschen 

Maschinenbau"Industrie. 

1. Bedeutung und Aufgabenkreis im allgemeinen. 

Die systematisehe Zusammenstellung und die daran ansehlie~ 

Bende grundsatzliehe Er6rterung fiber die einem Kartell zur Ver~ 
fUgung stehenden M.aBnahmen zur unmittelbaren F6rderung der 
Produktion konnten im vorigen Absehnitt keineswegs erseh6pfend 
sein. Es galt, dureh Stiehworte und Beispiele die Aufmerksam~ 
keit auf die versehiedensten Gebiete zu lenken, auf die ein zum 
Zweek der ProduktionsfOrderung gegrfindetes Kartell seine Wirk~ 
samkeit zu erstreeken vermag, und fUr den vorliegenden prak~ 

tisehen Teil der Arbeit Bliekpunkte zu gewinnen, von denen aus 
eine kritisehe Stellungnahme vorgenommen werden kann. 

1m Uebrigen gilt es aueh hier, der Wirkliehkeit ihre Geheim~ 
nisse abzulausehen und zu aehten auf die vielen immer v.rieder 
neu hervorbreehenden Zweige am Baume des Wirtsehaftslebens. 
An einem kleinen Aussehnitte der deutsehen M.asehinenbau~lndu~ 

strie versueht dieses der vorliegende praktisehe Teil, indem er an 
einzelnen Kartellen aus diesem Industriezweige zeigt, w i ewe i t 
die Wirtsehaft selbst den Weg unmittelbarer 
Pro d u k t ion s f 6 r d e run 9 im Rahmen der horizontalen Kon~ 
zentrationsbewegung b e s e h r itt e n hat. Dabei ist nicht 
beabsichtigt, dureh eine m6gliehst li1ekenlose und umfang~ 

reiche Aufstellung die Notwendigkeit der Produktionsf6rde~ 

rung zu propagieren. Verfasser besehrankt sieh auf die Zeich~ 

nung einiger weniger Zusammensehlfisse. Hierbei hat er sich be~ 
sonders die Angabe m6gliehst vieler fUr den Wirtsehaftstheore~ 

tiker wie vor all em fUr den Wirtsehaftspraktiker bedeutungsvoller 
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Einzelheiten zur Aufgabe gemacht, wie Satzungen, Gesellschafts~ 

vertragen, Exposes usw., welches Material der Uebersichtlichkeit 
halber nicht als Anlage nachgestelIt, sondern in den Text ein~ 

geordnet wird. Mit der Darstellung der einzelnen I{artelle wird 
zugleich eine kritische Stellungnahme verbunden, urn alles das 
herauszuheben, was verdient, als wertvolles aufbauendes Element 
unserer Industriewirtschaft der Gegenwart und Zukunft im Sinne 
einer RationaIisierung und im Rahmen des fUr denhorizontalen 
ZusammenschluB abgesteckten Aufgabenkreises eingefUgt zu 
werden. 

Das weitgehende Entgegenkommen in der Ueberlassuug des 
Materials zur wissenschaftIichen Bearbeitung macht es mogIich, 
auch die theoretisch wie praktisch auBerordentlich belangreiche 
V 0 r 9 esc h i c ht e zu den Zusammenschlilssen darzustellen. Es 
geben die Anfragen der Spitzenorganisation an verschiedene Fach~ 
verbande, die darauf einlaufenden Antworten, die Vertragsent~ 

wilde und Exposes der zustandigen Verbandsleiter usw. ein Bild 
von den Schwierigkeiten und langwierigen Verhandlungen, welche 
den Zusammenschlilssen dieser Art fast immer voranzugehen pfle~ 

gen. Dementsprechend wurden mir allerdings gewisse Schranken 
gezogen in der Verwendung des Aktenmaterials einzelner Ver~ 

bande, sowie der VOll Verein Deutscher Maschinenbau~Anstalten 
zur Einsicht ilberlassenen, nicht veroffentlichten Druckschriften, 
indem an die Einsichtnahme und Verwertung die Bedingung ge~ 

knilpft wurde, Zahlen, sowie verschiedene direkte Firmen~ und 
Branchenamen auszumerzen. Wo es die Anschaulichkeit wiln~ 

schenswert erscheinen laBt, wurden anstelle der Originalnamen 
fingicrte eingesetzt, sonst ilberhaupt ganz fortgelassen. 

Die nachfolgenden AusfUhrungen, die dem Bericht uber die 
am 30. Mai 1918 abgehaltene Hauptversammlung des VDMA ent~ 
nommen sind, zeigen die auBerordentliche Bedeutung, die in dem 
Vorhandensein dieser Zusammenfassung der gesamten deutschen 
Maschinenindustrie und aller ihrer Kartelle Iiegt, in Hinsicht gerade 
auf die in dieser Untersuchung behandeIten MaBnahmen zur Ratio~ 
nalisierung unserer gesamten Volkswirtschaft. 

Der damaIige Vorsitzende Dr. Ing. e. h. K. So r 9 e auBerte 
sich fiber die Bed e u tun 9 und den Auf gab e n k rei s d e r 
Fa c h v e r ban d e folgendermaBen: 
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"Die Notwendigkeit, gemeinsame Interessen gemeinsam zu 
vertreten, bei aller Wahrung der Unabhiingigkeit in 1\ustibung 
berechtigter Sonderinteressen, fUhrt mich zur zweiten wesentlichen 
1\ufgabe der Zukunft fUr den deutschen Maschinenbau und unseren 
Verein, das ist die B i I dun 9 der F a c h v e r b ii n d e. Diese 
haben den Zweck, Son d erg e b i e t e der Maschinenindustrie z u
s a m men z 1I f ass en und in freiwilliger Beschriinkung auf Grund 
freiwilliger Vereinbarungen Unteriagen fUr die V ere i n f a c hun 9 
und V e r b i II i gun 9 der E r z e u gun g, ftir die Vereinheitlichung 
von Konstruktionen, soweit moglich auch fUr die Preise, und vor 
allem fUr die E r I e i c h t e run 9 der 1\ u s f u h r zu schaffen und 
im 1\lIsiande den Wet t k amp f unter den deutschen Firmen nach 
Moglichkeit Zll v e r me ide n und jedenfalls abzuschwiichen .... 
Nur kurz hinweisen mochte ich an dieser Stelle auf die Frage der 
Normalisierung und sogenannten Typisierung-1\rbeitsgebiete, die 
nur in enger Zusammenarbeit mit den Fachverbiinden behandelt 
werden konnen." 

Einc systematische Uebersicht tiber die Fachverbandsgruppen 
und ein Bild tiber das Entstehen und die Entwickiung von Zu
sammenschitissen zum Zwecke unmiUeibarer Forderung der Pro
duktion im Jahre 1923 gibt der "Geschiiftsbericht tiber das Jahr 1923". 

Dern VDMA sind folgerrde 13 Fachverbandsgruppen angeschlossen: 
1. Werkzeugmaschinen. 
2. Textilrnaschinen. 
3. Landmaschinen und Gerate. 
4. Lokornotiven. 
5. Kraftmaschinen. 
6. Arbeitsmaschinen. 
7. Hiitten-, S!ahl- und Walzwerk-Anlagen und -Maschinen. 
8. Mechanische Forderrnittel (Krane, Aufziige, Hebez-euge) und Waagen. 
9. Maschinen flir die Papierindustrie und das graphische Gewerbe. 

10. M:aschinen flir die Nahrung-, GenuBmittel- und chernische Industrie. 
11. Zerkleinerungs- und Aufbereitungsmaschinen. 
12. Sonderrnaschinen und Maschinenteile. 
13. Apparate. 

Neben den Fachverbiinden, die rneistens bestrebt sind, moglichst 
a I [e Unternehrnungen des betreffenden Industriezweiges zusarnmen
zufassen, sind die verschiedenen Forrnen der Z usa rn rn ens chI ii sse, 
In t {' res se n gem I.' ins c h aft I.' n, F u s ion I.' n oder derg[dch~n zu 
bpdchten, urn durch engere Verbindung auch entsprechend weitergehende 
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Zielc zu erreichen. Fur das ]ahr 1923 sind uns 28 derartige Zusammzn
schli1sse, bei denen Maschinenfabriken beteiIigt waren, b~kannt gzwor
den. 12 Zusammenschli1sse erfolgten zwischen Maschinenfabriken zW\2cks 
Austausch und Ergiinzung des Fabrikationsprogrammes (S p e z i a I i -
s i e run g) sowie anderer MaBnahmen zur V e r b e sse run 9 und 
V e r bill i gun 9 d e r Pro d u k t ion. 

Erwiihnenswert sind besonders solche Zusammenschliisse von Ma
schinenfabriken untereinander, bei denen sich zwecks gemeinsamer Ab
satzwerbung eine Reihe von groBeren und kleineren Firmen zusammel:J
gefunden haben, so daB sich ihre A r be its 9 e b i e t e flir einen be
stimmten Abnehmerkreis moglichst wei! e r gii n zen. Sie schei!nen sich 
sowo'hl flir den Inland- als auch den Auslandabsatz recht gut zu bewahren. 
Fur die Abnehmerschaft ist offenbar der Gedanke von groBer Blt!deu
tung, daB sich nur gut arbeitende, angesehene Firmen mit gJi\2ith
wertigen Erzeugnissen zusammenschlieBen werden. Auch sind beim 
ZusammenschluB manche WerbemaBnah.men moglich, die flir die ein
zelne Firma zu teuer oder unlohnend sein wurden. Fiir viele Zusammen
schltisse von Firmen der Maschinenindustrie wird unzweifelhaft die 
Arbeit der Fachverbiinde die Voraussetzung geschaffen haben. 

Der Leiter der Fachverbandsabteilung des VDMA, Herr Dipl.
Ing. Sec k, berichtete im Laufe des Jahres 1924 auf den Mit
gliederversammlungen zahlreicher Fachverbande uber "D i e n e u e n 
Aufgaben der Fachverbande des deutschen Ma
s chi n e n b a u e s" 1). DipI.-Ing. Seck stellt und beantwortet dabei 
unter Anflihrung von Beispielen die Frage: Mit welchen J\ufgaben 
befassen sich die Fachverbande des Maschinenbaues zur Zeit und 
welch en Aufgaben sollen sich diese Verbiinde widmen? Die Fach
verbandsabteilung des VDMA besitzt hierzu umfangreiche Unter
lagen, da in ihr aIle Versammlungs- und Geschaftsberichte, sowie 
sonstige Mitteilungen fiber die einzelnen Fachverbande des deut
schen Maschinenbaues zusammenlaufen. 

Eine derartige Zusammenstellung ist, soweit Verfasser fest
stellen kann, in dieser mustergultigen systematischen Form zum 
erstenmale vorgenommen worden. Sie durfte fiber die darin ins 
Auge genommene Maschinenbauindustrie binaus der gesamten In
dustrie wertvolle Blickpunkte kartellpolitiscben Vorgehens auf dem 
speziellen Gebiete direkter ProduktionsfOrderung eraffnen. 

Aus dem Vortrage sei nachfolgend nur die Stellungnabme 
Dipl.-lng. Seck's zur Frage der Spezialisierung, der Produktions-

1) erschienen als Drucksache D F 16 des Vereins dent scher Maschinenbau
anstalten. Zweite erweiterte Aufiage. Oktober 192t 
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und Patentgemeirrschaft hinsichtlich der schon gezeitigten prak~ 
tischen Ergebnisse auszugsweise wiedergegeben: 

"Die Erfahrungen, die mit der S p e z i ali s i e run 9 innerhalb 
verschiedener Verbande des Maschinenbaues gemacht wurden, sind 
so auBerordentlich giinstig, daB auf dieses Mittel der Verbilligung 
nicht dringend genug hingewiesen werden kann. Besonders geeig~ 
net fUr die Spezialisierung sind iibrigens Reihen~ und Massen~ 

erzeugnisse. Die Verstandigung zwischen einzelnen Hersteller~ 

firmen iiber die Spezialisierung von Erzeugnissen hat in zahl~ 

reich en Fallen zum AbschluB von Meistbegiinstigungsvertragen 
gefUhrt. 

Die Verstandigung innerhalb von Interessengemeinschaften in 
Form von Pro d u k t ion s gem e ins c h aft e n erstreckt sich 
entweder auf einen mehr oder weniger groBen Kreis von Her~ 

stellerfirmen desselben Industriezweiges oder auf den ganzen Ver~ 
band. Zur Zeit gibt es im Maschinenbau etwa 120 solcher In~ 

teressengemeinschaften, an denen etwa 400 Maschinenfabriken be~ 
teiligt sind. Sie k6nnen sich auf ganz bestimmte Erzeugnisse er~ 

strecken (wie der bekannte Bohrwerks~Konzern) oder umfassen die 
gesamte Erzeugung der beteiligten Werke. Der Vorteil liegt vor 
allem in der Unkostenersparnis. M.ehrfach sind solche Produktions~ 
gemeinschaften zu Vertriebsgemeinschaften ausgebaut worden. 

Eine sehr beachtenswerte Art der Vereinbarungen unter V er~ 
bandsmitgliedern stellen die sogenannten Pat e n t gem e i n ~ 
s c h aft en, oder Patentaustausch~ Vereinbarungen dar. Durch 
einen gegenseitigen Austausch von Patenten, d. h. durch die 
Verpflichtung der gegenseitigen Lizenzerteilung auf aIle Pa~ 

tente, die Verbandsmitgliedern erteilt werden, sollen Patentstreitig~ 
keiten zwischen den Mitgliedern vermieden werden. Die beteiligten 
Firmen griinden eine Gesellschaft, in die sie die fraglichen Patente 
einbringen. Die Gesellschaft schlieBt ihrerseits Vertrage mit den 
einzelnen M.itgliedsfirmen, in denen die Kartellvereinbarungen, die 
Bestimmungen tiber die Lizenzen u. a. festgelegt werden 1). -- Die 
Vorteile der Patentgemeinschaften sind: Erleichterung und Verbi1li~ 

gung hinsichtlich der Erlangung von Patenten, vorteilhaftere Aus~ 
niitzung der Patente zu Gunsten der urspriinglichen Patentin!1aber, 

1) Naheres hierliber ist der Schrift von Dr. Her man n I say: .. Die Patent
gemeinschaft im Dienste des Kartellgedankens" (Verlag von Bensheimer. Mann
heim 1923) zu entnehmen. 



- 46 -

erleichterte l\bwehr fremder Patentanspriiche, Stiirkung aller betei~ 
ligten Firmen durch die gegenseitige Patentverwertung, Erleichterung 
von fortschrittlichen l\rbeiten der beteiligten Firmen. - Patent~ 

gemeinschaften sind ein neuer Weg der Verstiindigung im Wett~ 
bewerb stehender Unternehmer, der fUr diejenigen Fertigindustrien, in 
denen das Patentwesen eine Rolle spielt, von erheblicher Bedeutung 
werden kann. - Hingewiesen sei dazu auf die groBen Vorbilder 
der elektrotechnischen und chemischen Industrie." 

2. Aufgabenkreis im besonderen. 

a) Gemeinschaft deutscher A.,Maschinenfabriken 
G.m.b.H. 

Dargestellt durch einen Bericht der Zentral .. 
stelle der Gemeinschaft. 

In der "Gemeinschaft deutscher l\~Maschinenfabriken" hat 
sich die Mehrzahl der in der l\~Maschinenbranche vQrhandenen 
Werke auf vertraglicher Grundlage zu einem Spezialisierungskartell 
zusammengeschlossen. 

Bei dem unten angefiihrten Schreiben (I) auf Seite 4 7 han~ 

delt es sich urn die l\nfrage der "Verbandsgeschiiftsstelle X" an die 
Zentralstelle der "Gemeinschaft deutscher l\~Maschinenfabriken G. 
m. b. H." iiber die mit diesem ZusammenschluB gemachten Erfah~ 
rungen. l\uBerordentlich belangreich ist in diesem Schreiben filr 
den Wirtschaftstheoretiker die darin zum l\usdruck kommende 
Durchdrungenheit der Industrie von der Notwendigkeit, Mittel und 
Wege zu find en, urn den Produktions~ und l\bsatzprozeB zu ratio~ 
nalisieren und zwar durch geeigneten l\usbau der gezeichneten 
industriellen ZusammenschluBformen, die in dem Schreiben als 
"theoretisch richtige Fortentwicklung der Industrie~Organisationen" 
bezeichnet werden; ferner das be w u B t e Hineinstellen dieser Or~ 
ganisationen in den Dienst einer Produktivitiitssteigerung der ge~ 
samten deutschen Volkswirtschaft: "l\Ile diese engeren Zusammen~ 
schliisse liegen nicht nur im Interesse der betreffenden Werke, 
sondern auch im allgemeinen Interesse der deut~ 
schen Wirtschaft .... " 

Die l\ntwort (II) der Zentralstelle gibt l\ufschIuB liber l\llf~ 

bau, Ziele und MaBnahmen des Kartells. 
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I. 

Gemeinschaft deutscher A~Maschinenfabriken G. m. b. H. 

Eine Gruppe unseres Verbandes, die Herst'eller von F~MasC'hinen. 

deren 10 Werke raumliehebenso zusammenliegen, wie di,e Ihrer G02-
meinschaft angesehlossenen Fabriken, plant die Bi/dung eines eJIger2n 
Zusammenseblusses in Form einer G. m. b. H. oder einer Aktiengesell~ 

seheH. 

Wir bitten Sie, uns zur Forderung unseres Vorhabens giitigst 
einige Angaben auf Grund Ihrer Erfahrungen machen zu wollen. 

Wir m5cbten, wenn irgend mogIicb, von Ihnen wissen: 

1. Welches waren die Griinde Ihres Zusammensehlus~ 
ses tlnd welches Ziel haben Sie sich damit gesteckt? 

2. Hat e s la n 9 e r B era tun 9 e nun d vie I e r Z usa m men ~ 
kLinfte bedurft, urn ans Ziel zugelangen? 

3. Sin d die E r w .a r tun 9 en, die S i e and e n Z usa m me n -
schluB gekniipft haben, erfiillt oder gar iiber~ 

troffen worden? 

ll. N a c h weI e hem V e r fa h r e n h abe n S ie die Fe s t set -
zung der Quoten vorgenommen? 

5. Mit weI c hen M a B n a h men err e i c hen S ie, daB d a s 
einzelne Werk seine Entwieklungsmogliehkeit be~ 
hiilt? 

Aile diese engeren Zusammensehliisse liegen nicht nur im In~ 

teresse der betreffenden W,erke, sondern aueh im a II gem e i' n e n In~ 

teresse der deutschen Wirtsehaft, wei! mit der V,ereinfaehung des Ei:n~ 

kauf~, Herstellungs- und Vertriebsverfahrens (oder aueh nur eines dieser 
Tei!e) die GesteblUngsk,osten geringer werden. Die Leistungsfahiigkeit der 
betreffenden Industrie, ins be son d e r eg Ie 9 en ii bel' d e r K 0 n k u r -
r e n z auf d e m WeI t mar k t e, wird dadurch gehoben, und nur 
dureh Verbesserung unserer Handelsbi!anz kann die deutsche Wirtsehaft 
wieder gesunden. 

Aus dieser Erwagung heraus bitten wir urn Ihre weitgehende 
UnterstiitZ'Ung bei unserem Vorhaben. Wir bitten Sieauch, es uns 
unumwunden zu S3jgen, wenn bei Ihrem ZusammenschluB naeh Ihrer 
heutigen Erfahrung Fehler vorgekommen sein sollten, bezw. wenn siC'h 
diese theoretiseh richtige Fortentwicklung der Industrie-Organisatbnen 
praktiscll nicht bewiihrt haben s,ollte, oder wenn Sie es fill' erforder
Hell halten, vor bestimmten MiBgriffen zu warn en. 
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II. 
Zu obigen 5 Fragen der "VerbandsgeschiiftssteUe X" nimmt die 

"Zentralstelle der Gemeinschafl deutscher ll-Maschinenfabriken 
G. m.b. H." folgendermaBen Stellung: 
Zu 1. Unser Zusammensch[uB umfaBt 8 Firmen, die sich auf die Her~ 

stellung bestimmter in der l\~Industrie benotigter Maschinen s p Ie -
z i a [ is ie r t haben. Diese Spezialisierung ist so durchgefiihrt, daB 
die 8 Firmen sich in l\~Maschinen k et ne r [e i K,Q n k ill r re n z 
mach en. ]ede der 8 Firmen kann die Erzeugnisse der anderen Fir
men mit anbieten, ist als,o in der Lage, einem Werk der l\~Industriie 
eine v 0 [ [s t.a n dig e Einr:ichtung zu Iiefem; zwangslaufig hat 
diese Vereinbarung dazu gefiihrt, daB man sich auf be s tim m t e 
V e r t ret erg ee i n i 9 t hat, so daB di·es,e Vertr,eter flir a [ I e 
Firmen tatig sind und dadurch an Vertreterspesen groBere Er
spa rni;ss e erzielt wel'den. l\uch die R e k [ a m e ,erio[gt von 
einer gem e ins a men S tel Ie aus, und di,e Be[astung der ein~ 

ze[nen Firmen ist nicht sogroB, wie wenn jede Firma 9·etflennt 
Rek[ame machen wiirde. 

Zu 2. Oer Zusammensch[uB erf,o[gte zuerst unter 5 Firmen, bei denen 
sich im K,onkurrenzkampf das Bediirfnis nach Spezialisierung am 
starksten bemerkbar machte; spater sind weitere 5 Firmen bei
getreten, die durch ihre Erzeugnisse eine VervoHstandigung des 
Fabrikations~ bezw. Verkaufsprogramms boten. 

Zu 5. Die Erwartungen, die wir an diesen Zusammensch[uB gekniipft 
haben, sind erfiillt worden. Eine noch s tar k ere Wi r k un 9 
des Z u s :a m men s c' h Ius s e s wird erwartet d u r c h ·eine 
T y pis Ii e run 9 auf noch .anderen Gebieten und vor aUem durch 
eine noch weiter·e Zusammenlegung der Vertreter
o r 9 ani sa t i ,0 n e n. 

Zu It Q u 10 ten b est e hen fiir di.e einzelnen Firm,en n i c h t, da die 
einze[nen Firmen ja, wie oben naher angefiihrt, nicht Maschilllien 
bauen, die sich gegens,eitig ersetzen konnen, sondern nur Ma
schinen bauen, die sich gegenseitig erganzen, also zur l\uf~ 

steHung ganzer Fabrik~l\nlagen benotigt werden. 

Zu 5. Die freie Entwick[ungsmoglichkeit bel den einzelnen Firmen Uegt 
in erster Linie in der Verbesserung und Vereinfachung der 
spezi:alisierten Erzeugnisse und in der VerbiUigung der Her~ 

steHungspreise dereinze,[nen Typen. 

Unser ZusammenschluB ist in der Form eines G·e .ge n s e i t i 9 ~ 
I< e its v e r t rag e s erfolgt tlnd nidit in Form einer G. m. b. H. oder 
einer l\.~G. ] e d e Fir m:a v e r k auf t i h re E r z e u 9 n iss e s e [b s t 
tlnd da, wo die Erzeugnisse der anderen Firmen mit verkauft w~rden 
konnen, lauch diese. Es diirfte desha[b die Form unseres Zusamm>02n~ 
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schlusses nicht auf Ihre Gruppe der Erzeuger von F-Maschinen ohne' 
weiteres anwendbar sein. W,ahrend z. B. bei uns das eine Werk nur X
Maschinen herstellt. baut ein anderes Werk nur Y -Maschinen und wieder 
ein anderes nur Z-Maschine:n. Die von Ihnen erwahnte Grupp~ besteht je
dach nur aus Herstellern von F-MaschinQn, und es konnte eine Sp'eziali
sierung wie bei uns, soweit wi,res beurteilen konnen, wahl nicht durch
gefiihrt werden. Unseres Erachtens kon\l1ten Sie nur Erfolg lerzielen durch 
Errichtung einer gemeinsamen Verkaufsstelle, von der aus die 'ein
gehenden Ruftrage zur Vertei'lung gelangen miiBten und ware <Cine 
Quatisierung der 10 Werke nach ihrer Leistungsfii.hi'gkeit oder nach 
ihrem bisherigen Rbsatz unumg.anglich. 

b) GemeinsChaft deutscher n··Maschinenfabriken 
G.m.b.H. 

Dargestellt durch einen Bericht: 
I. der Zentraistelle der Gemeinschaft, 
II. einer der Gemeinschaft angeschiossenen 

B-Maschinenfabrik. 

Unter der Ueberschrift "B i I dun 9 e i n e s Fer t i gun 9 s
k art e II s mi t V e r k auf s gem e ins c h aft inn e r h a I b d e r 
Mas chi n e n in d u s t r i e" nahm eine groBere deutsche Tages
zeitung zur Grilndung der "Gemeinschaft deutscher B-Maschinen
fabriken" im Jahre 1921 foigendermaBen Stellung: 

"Sieben B-Maschinenfabriken schiossen sich unter der Firma 
"Gemeinschaft deutscher B-Maschinenfabriken" zusammen. Der 
Umstand, daB es einer einzeinen Fabrik nicht mehr moglich ist, 
die groBe Zahl der filr die B-Industrie in Betracht kommenden 
Maschinen rationell und erstklassig zu bauen, sowie die ErI<ennt
nis, daB n uri n d err i c h t i 9 enS p e z i ali s i e run 9 die 
Z u k u n f t d e r I n d u s t r i eli e 9 t, waren die Haupttriebfedern 
dieses Zusammenschiusses." 

Mit der auf Seite 47 zur Abschrift gebrachten Anfrage der 
"Verbandsgeschiiftsstelle X" an die "Gemeinschaft deutscher A
Maschinenfabriken" wandte sich die Verbandsgeschiiftsstelle eben
falls an die Zentralstelle der "Gemeinschaft deutscher B-Maschinen
fabriken" sowie noch an eine dieser Gemeinschaft angeschlossene 
B-Maschinenfabrik, an die Firma (A. Milller 1)). 

t) Die Klammer umschlieJ3t einen fingierten vom Verfasser anstelle der 
Originalbezeichnung eingesetzten Firmennamen. 
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In dem nachstehenden zur Abschrift gebrachten Antwort~ 

schreiben (I) nimmt die Zentralstelle der Gemeinschaft zur Anfrage 
der "Verbandsgeschaftsstelle X" Stellung. 

Die Ausfiihrungen der Firma (A. Muller) (II) auf Seite 
51/52 zeigen uns das Fertigungskartell in der 8eleuchtung des 
Gemeinschaftswerkes. 

I. 
Zu den 5 Fragen der "Verbandsgeschaftsstelle X" auf Seite 

47 nimmt die ZentraIstelle der "Gemeinschaft deutscher 8~ 

Maschinenfabriken" folgendermaBen Stellung: 

Zu 1. Die in unserer Gemeinschaft zusammengeschlossenen 7 B-Ma
schi.nen-SpeziaIfabriken fabrizi eren jede einz'eIne fUr sich ihre 
SpeziaImaschinen filr die B-Industrie. So erzeugt jede Firma nur 
ihre filr die B-Industrie erforderlichen SpeziaIkonstrukUonen. E s 
werden :aIs'0 von keiner unserer 7 GeseII
schafter-Firmen etwa gIeiche K'0nstruktionen 
wie von einer 'anderen her.g est e I I t. In den Hillen, wo 
noch einzeIne Typen von 2 oder gar .3 Firmen gIeichzeiti:g 
gebaut wurden, ist bei unserem ZusammenschluB eine Verstiin
digrung erzieit worden. Der Grund unseres ZusammenschIusses 
war: alIe filr die B-Industrie erforderlichen Maschinen aus 
e i n e r Hand beziehen zu konnen. 

Zu 2. Es hat wohl einiger Beratungen und einiger Zusammenldinfte 
bedurft, urn das unsgesteckte Ziel zu erreichen. Indes sind 
diese VerhandIungen ohne Schwierigkeiten verIaufen und haben 
zu einem baldigen Einverstiindnis gefilhrt. 

Zu.3. Nach den bis jetzt gemachten Erlahrungen haben sich die in 
runseren ZusammenschluB gesetzten Erwartungen durchaus erfiillt. 
Es ist den K u n den entschieden an 9 e n e h mer, bei der Ver
schiedenartigkeit der v,on Ihnen ben6t~gten Maschinen es nur mit 
e i n e r Firma zu tun zu haben. Dieser Umstand fiillt insbesondere 
bel den Ex p'0 r t 9 esc' hii f ten ins Gewicht. 

Zu 4. Die Bet e iIi g.u n 9 s - Quo ten sind filr aile 7 FLrmen due 
9 I e i c h h 0 hen, ebenso auch die G e win n - Q u .a te n. Auf 
letztere sind keine S'0 groBen Aussichten gestellt, wei! unsere 
Gemeinschaft nicht etwa als eine Erwerbsgesellschaft, sondern 
lediglich ais ein V e r k a ru f sap par a t flir unsere 7 Firmen 
frunktioniert. Unsere G e se II s C' h aft e d i r men li·e fer n 
d ire k tab W e r k and i e e i n ze I n en K u n de n , die Fa k -
t uri e run 9 der Maschinen e do I 9 tan un s, je nach den 
veriinderUchen Rabattsiitzen, aus weichen die Gemeinschaft aile Ver
kaufsunkosten bestreitet. Jedenfalls nehmen uns,ere Gesellschaffer-
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firmen ihren Verdienst aus ihren Lieferungen an di~ Gemeinschaft 
schon vorweg, der Gemeinschaft als solcher verbleibt eben nur 
ein gering"er Prozentsatz als Umlage fiir ihre Unkosten (GehiiHli!r, 
Miete der Gesc'hiifisriiume, Rektame, Reisen, Vertreter-Provisi
onen etc. etc.). 

Zu 5. Auf Grund der in Vorstehendem erliiuterten Richtlinien bleibt 
jedem unserer 7 Werkeeine fr,e i e Entwicklungsmogliehke~t. 

1m groBen Ganzen konnen wir dem Inhalt Ihrer weiteren Aus
fiihrungen nur vollkommen beipflichten. Wir selbst haben erfahren, 
daB d u r e h e i n e n Z usa m men s e h 1 u Beine viel w irk s a me r e 
V e r t ret u n 9 n a c h au Ben h i. n den einzelnen Firmen gewiihrleistet 
ist. Andererseits wieder ist ei,ne bedeutende En t I a stu n g f ii r d i. e 
e i n z e 1 n en W e r k 12 dadurch berbeig<efiihrt, daB dieselben mit d em 
Verkauf nichts mehr zu tun haben und sieh lediglich Ihr~ 
Fabrikation zu widmen brauc'hen. 

II. 

Die der Gemeinschaft angehorende B-.Maschinenfabrik (ll . .MiiI
ler) auBert sich zur Anfrage der "VerbandsgeschMtsstelle Xu tiber 
die gewonnenen Erfahrungen folgendermaBen: 

Die Erfahruogen, die wir bis jetzt mit unserer Verkaufszentrak! 
gemacht haben, sind im allgemeinen zufrledensteilend, aber wer zu 
groBe Erwart'.lngen in diese Vertriebsorganisation gesetzt hat, der 
wurde 'Bueh teilweise enttiiuscht, denn 12 s h ii n 9 t beieiner s,olchen 
Organisation s e h r vie I von den Lei te r n d e r s 12 I ben a b , 
und es ist wenigstens in uns,erer Branche auBel10rdentlich schwi,e
rig, tiichtige Leute zu bekommen, welche di·e B-Maschinenbranche 
sowohl als die B-lndustrie von Grund aus kennen, nebenher aueh uoeh 
Sprachkenntnisse besitzen und 'ein gewiss'es Organi,satilonstalent. Der 
Erfolg einer solchen Vertriebsgesellschaft hiingt zum graBen Teil von 
einer geeigneten leitenden Personlichkeit abo Wi:r haben daher die 
Erfahrung machen miissen, daB em 9 r nne r T 12 i I un s ere r K u n -
den v<Orzieht, mit den e i n ze I n en Lie f e i: w 'e r ken d i. r e k t 
zu v e r k e h r en, anstatt iiber dle Verkaufszentrale, di,e ja un
moglich iiber aile Fragen vollkommen orientioert sein kann, tlnd 
daher hat sich die Hoffnung, daB die Korrespondenz der Einzelwerke 
wesentlich vereinfacht werden wiirde, nicht erfiiUt. Es g~hl2n daher 
mindestens 50 % der Auftriige aueh heute noch nach 2 jiihrigem Be
stehen unserer Verkaufs-Zentrale immer den einz,elnen Lieferwerken 
direkt zu. 

Aueh haben wir ofters die Erfahrung gemacht, daB manche Firmen 
Maschinen, deren Bau wir zu Gunsten eines der anderen Lief.erwerke 
aufgegeben haben, absolut von uns Qeli.efert haben wol1en, wei! sie 
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behaupten, die Maschinen des anderen Lieferwerk'es 'viirden sie nicht 
in demselben MaBe befriedigen. 

Wahrend der Hochkonjunktur waren die einzelnen Lieferwerkle r,eieh
lich mit i\uftr,agen versehen, und dies ware wahrscheinlich auch ohne 
den ZusammenschluB der FaU gewesen, und jetzt, nachdem ein Riick
schlag eingetreten ist, ist auch' die Verlmufs-Zentrale Ilicht in d,er Lagll2, 
die Lieferwerke mit gelliigendell Auftragen zu v~rs'ehen, sondern die
selben milssen sich nun trotz der Verkaufsgeseilschaft s,elbst bemiihen, 
A,uftriige hereinzubelwmmen. 

Ferner darf nicht unberiicksichtigt bleiben, daB eine so1che Ver
k auf s zen t I' a I ere c h t 9 I' ,0 Be K 0 s te n mit siC' h b I' i n 9 t, nieht 
nul' durch die bedeutenden Summen, die an Gehalt,ern verausgabt wer
den, sondern auc'll durch liusstellungs-Biiroraume und was alles damit ZI1-

sammenhangt, und daB die Lieferwerke fiir ihl:le Fabrikate nie mehr den 
vollen Preis erzielen, sondernesgeht von jeder Lieferung der Rabattsatz, 
del' der Verkaufszentrale eingeraumt wird, ab. 

Auc'll die Auf 9 la -b e e i n e s 9 I' 0 Ben T e i Is de r S e I b -
s t ,a n dig ke i t ist zu berilcksichtigen. Der Einzelne kann niC'ht mehr j 

wie er wiIl, und Durchbrechungen cler getroffenen Vereinbarungen werden 
auch trotz strengster Bestimmungen nie ganz zu vermeiden scin. 1m all
gemeinen arbeiten die 7 Firmen der Gemeinschaft in ang,enehmer lind 
loyaler Weise zusammen. 

Sie ersehen also aus dem Vorstehenden, daB ungefiihr ebensDviele 
Griinde gegen den ZusammenschluB mit anderen Fabriken sprechen, 
wie es soIche fiir einen ZusammenschluB gibt. Bei der B-Maschihen
branche sprechen vielleicht deshalb mehr Griinde f ii I' 'einen Zusammen
schluo, wei! dies eine sehr komplizilerte Branche ist, denn zu ll2iner: 
wirklich gut eingerichteten mod ern en B-Fabrik sind ungefahr 250-300 
verschiedene Maschinen notwendig, u n des i s t gar k e in Ie e i' n zein e 
MasC'hinenfabrik in der Lage, aile diese verschie
den e n Mas chi n ens e I b s t z u b a u e n. Es kann daher 
keine einzelne Maschinenffjbrik, ohne dazu Maschinen von an
derer Seite zu beziehen,eine komplette B-Fabrik einrjic'llten; nul' 
cine amerikanische Fabrik, die sich in Deutschland niederglelassen 
hat, war hierzu in der Lage und daher eine ganz bes,onders 
schade Konkurrenz filr die deutschen B-Masehinenfabriken. Unser 
ZusammenschluB in der Gemeinschaft sollte naeh und nacheine iihn
liehe Leistungsfiihigkeit erreithen, urn den Amerikanern mit. Erf.olg 
entgegentreten zu konnen. Dieses Bcstrehen hat hauptsaehlich unserell 
ZusammensehluB in der Gemeinsehaft herbeigefiihrt. Die Enfwicklung 
eines soIchen Unternehmens nimmt natiirlich Zeit in linsprueh, aber 
nach unseren Erfahrungen darf man auch nicht a\lzugroBe Hoffnungen 
darein setzen, dennes geht eben manehes anders, aIs man es g'em 
haben moehte, weil man auf zu viel andere Leute angewiesen ist. 
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An sich ist schon die Gegenuberstellung dieser beiden Ant~ 
worten auf dieselbe Anfrage belangreich. Der Wert fur die wissen~ 
schaftliche Untersuchung liegt vor all em darin, die Schattenseiten 
und Schwierigkeiten dieser Zusammenschlusse nunmehr an cinem 
konkreten Beispiel kennen zu lernen. 

Den im Schreiben II die Gemeinschaft teilweise mehr 
ablehnenden als ihr zustimmenden Standpunkt der Firma 
(A. Muller) glaubt Verfasser auf Grunde mehr personeller als 
sachlicher Natur zuruckflihren zu durfen, dabei die Bedeutung 
gerade der Personenfrage bei derartigen Zusammenschlussen kei~ 

neswegs verkennend 1). 
Darf doch ohne weiteres eine Bejahung der zu diesen 

Zusammenschliissen flihrenden Grundidee in dem Satz erblickt 
werden: .. Bei der B~Maschinenbranche sprechen deshalb mehr 
Grunde fur einen ZusammenschluB, weil dies eine sehr kom~ 
plizierte Branche ist, denn zu einer wirklich gut eingerich" 
teten, modernen B~Fabrik sind ungefiihr 250-300 verschie~ 

dene Maschinen notwendig, und es ist gar keine einzelne 
Maschinenfabrik in der Lage, alle diese verschiedenen Maschinen 
selbst zu bauen". 

Nieht der ZusammenschluB an sieh, das Organisations p r i n ~ 
zip, sondern die ZusammenschluB for m, die in einigen Punkten 
nicht ganz glucklich gewiihlt zu sein scheint und sich in diesen 
flir die Firma (A. Muller) als nicht bequem erweist, ist die Ver~ 

anlassung zur teilweisen ablehnenden Stellungnahme. 
Auf jeden Fall durften die in dem Schreiben zur Sprache 

gekommenen Schwierigkeiten dem Wirtschaftstheoretiker wieder 
einma! zeigen, daB die Wirtschaft sich nicht einfach in konstru~ 

ierte Organisationsformen einzwiingen liiBt, daB mit dem Vor~ 

handensein der durch ihre geradezu grandiose Kompliziertheit be~ 
ding ten realen Gegebenheiten gerechnet werden muB, will. man 
sieh nicht in theoretischen, flir das praktische Wirtschaftsleben 
unfruchtbaren Konstruktionen verlieren und damit die Parole: hori~ 
zontale Organisation! zum Schlagwort ohne praktischen Inhalt 
stempeln. 

1) T s chi e r s c h k y: "Zur Reform der lndustriekartelle", S. 89. "Die wi c h
t i g s t e. im praktischen Einzelfalle vermutlich die z a c k i g s t e Klippe dieser 
Organisation en (Produktionskartelle) bildet die Bestellung einer ttlchtigen, notwen
digerweise mit weitgehenden Vollmachten auszustattenden Zen t r a 11 e i tun g". 
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c) Verkaufszentrale deutscher e ... Maschinen ... 
fabriken. 

Dargestellt auf Grund eines Exposes, ver~ 

faBt von einem Vorstandsmitgliede eines 
Fachverbandes des VDMA. 

Das nachfolgend zur Abschrift gebrachte Expose, in welchem 
auf Grund der Stellung seines Verfassers die in verschie~ 

denen industriellen Zusammenschlilssen gemachten Erfahrungen 
niedergelegt sind, diente als VerhandlungsunterIage fUr die Gri1n~ 

dung der "Verkaufszentrale Deutscher C~Maschinenfabriken". 

Der Verfasser wiII in ihm, "urn die Vorzilge der Verkaufs~Zen~ 
hale recht augenscheinlich zu gestalten, die Untersuchung der in 
Frage kommenden Grilnde in der Weise vornehmen, daB wir die 
einzelnen Stufen der KarteIlierung (Konditionen~, QuaIitats~, Preis~, 
I\undenschutzkartelI) und ihre Ziele betrachten und dabei fest~ 

stelIen, welche der sich ergebenden MiBstande durch (lie Weiter~ 

entwicklung zur Verkaufs~Zentrale behoben werden". 

Verfasser kommt dabei zu dem Ergebnis, "daB die Entwick~ 
lung sich in Richtung auf die V e r k auf s zen t r ale als I n ~ 
t ere sse n v e r t ret u n 9 fUr 9 lei c h art i 9 e Fir men bewcgen 
muB", daruber hinaus aber als "Vorbedingung fUr gute Erfolge 
unter allen Umstanden die moglichst beschleunigte D u r c h f i1 h ~ 
run 9 der Nor m a lis i e run g, T Y pis i e run 9 tlnd S p e z i ~ 
a lis i e run g" not wen dig ist, d. h. mit zwingender Notwendig~ 
keit weist die industrielle Praxis selbst den Kartellen den Weg: pri~ 

vat~ wic volkswirtschaftlich erfUIIt ein Kartell seinen Zweck dann am 
besten, wenn es ilber die MaBnahmen lediglich mit tel bar e r 
ProduktionsfOrderung (Konditionen~, Preis~, Qualitatsfestsetzung) 
hinaus u n mit tel bar die Produktion fordert, indem es zunachst 
den angeschlossenen Firmen die Tauschfunktionen voIlig nimmt 
und sie auf das Fabrikationsgebiet beschrankt (Verkaufs~Zentrale), 
sodann aber auf dem Gebiete der Fabrikation eine Spezialisierung, 
Typisierung und NormaIisierung durchfUhrt. Eine groBe Schatten~ 
seite des lediglich zur Preisfestsetzung gegrilndeten Kartells fiiIlt damit 
fort: kein Feilschen mehr urn die Quote, das "W i e vie I", sondern 
cine viel leichtere Verstandigung ilber das "Was" der Produktion. 
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1m zweiten Teil des Exposes wird in Form eines Vorschlages, 
d. h. in dei Form eines allgemein gefalHen Syndikatsvertrages das 
Wesen der Verkaufszentrale skizziert, wobei fUr die Wahl der bei 
diesen Zusammenschliissen ungewohnlichen A.~G.~Form, wie mir 
der Verfasser mitteilte, Griinde steuerlicher und allgemeinwirt~ 

schaftlicher Art maBgebend waren. 

Mit der Frage der D u r c h f ii h run 9 d e r S p e z i a lis i e ~ 
run 9 setzt sich Verfasser im Nachtrag des Exposes (Seite 63/65) 
auseinander. Die im Zusammenhang hiermit erorterte Moglichkeit, 
"daH bei zufriedenstellenden Ergebnissen des Systems sich vielleicht 
iiber kurz oder lang die Frage der t e i I wei sen Z usa m men ~ 
leg un 9 de r Bet r i e beals diskutierbar erweisen wird", erinnert 
lebhaft an die dahinzielenden Forderungen Rathenaus und seiner 
Epigonen. Wahrend' jedoch die Planwirtschaftler diesem Ziele 
-- 1m Eiltempo - naher zu kommen glaubten auf dem Wege 
des Dekrets "von 0 ben her" und dabei die schon vorhandenen 
werivollen industriellen Organisationen iibersahen, sehen wir hier, 
wie die W i r t s c h aft s e 1 b s t auf dem Wege dazu ist, allerdings 
nur Schritt fUr Schritt, der vielbegehrten, vielgepriesenen, viel um~ 
kiimpften und vor allem viel miBverstandenen "Planwirtschaft" 
naherzukommen. 

Expose. 
Erster Tell. 

Yom kaufmiinnischen Geskhtspunkte aus betrachtet, leben wlr 1m 
Zeitalter der Koalition, filr deren Notwendigkeit im Einzelfalle \!ine 
ganze Reihe von Griinden angefiihrt werden kann. Unter den mannig~ 
faItigen Formen, in denen eine Koa!i.tion zwisc'hen Firmen mit gIeichen 
oderiihnlichen Interessen z'Ustande kommen kann, bteressi\!rt uns heu1Je 
nur die der V e r k auf s zen t r a I 'e f ii r e ,i n e be s tim m t e W a ~ 
r eng <l t t 'U n g. Die Erkenntnis, daB die Errichtung einer V.~Z. (wi,e wir 
die Verkaufszentrale der Einfachheit halber in Nachstehendem nennen 
wollen), von Vorteil ist, ktlnn sich entwickelt haben, einmal, ohne daB die 
in Fmge kommenden Firmen bereits in irg,end einer Form verbunden waren, 
sie kann aber auch eine F'olgeerscheinung siimtlicher Vorstufien der 
Kartellierung dieser Firmen sein. Gleichvi,el, daB die V.~Z. ~ine Lebens~ 
notwendigkeit fiir die RiesenanzahI von Fi:rmen jeder Branche ist, 
beweist sich bereits rein iiuBerlilch dadurch, daB eine Unzahl von 
Verkaufszcntralen in den verschiedenartigsten Formen bestehen, was 
augenscheinlich wird, wenn man sich die Miihe macht, einmal nur das 
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Telefonbueh von GraB-Berlin unter dem Buchstaben "V" Vereinigte ... 
Verkaufsgemeinsehaft • .. usw. nachzuschlagen. Eine endlose Reihl' 
derartiger Vereinigungen steht dort vor uns. lUll' dj;es~ Sammi!l-Unfier
nehmungen huldigen einem Grundsatz, namlich: 

Verringerung der Unkosten bei groBerem Erfolg, als dies d~r 

Einzelfirma moglkh ist, 

wenn auch, wie aus der Verschiedenartigkeit der Unternehmungsformen 
(Vertretung, Aktiengesel1scha.f1;, G. m. b. H., Genossenschaft usw.) her
vorgeht, im einzelnen nicht gel1ade immer di'eselben Heweggriinde den 
EntschluB zur Zusammenfassung der Verkaufstatigkeit haben reifen 
lassen. Tatsache ist, daB die Verkauf'szentrale heute in weiti!n Fabri
kationskreisen eineallgemein anerkannte NotWiendigkeit gewordea ist. 
Wenn auch, wie schon oben erwahnt, viele Firmen, die bisher in 
keinerlei Zusammenhang gestanden haben, samtliche Vorstufien d~r Kar
tellierung iiberspringen und direkt zur Errichtung einer V.-Z. schritten, 
so wollen wir doch, urn die V 0 r z ii 9 e del' V. - Z. r e c h tau ge n -
s c he i: n 1 i c h z u 9 est a It en, die Un1lersuchung del' in Betracht 
kommenden Griinde in der Weise vornehmen, daB wir die e in z e I n en 
Stu fen d e r K art e Iii e run 9 und ihre Ziele bet r a C' h ten und 
dabei feststellen, welche der sich erg,ebenden MiBstande durch die 
Weiterentwicklung zur V.-Z. behoben werden. 

, Die einfaehste Form des Kartells, das sogenannte CondJ.tionskart,ell, 
befaBt sich damit, die mit den Kunden bisher im einzelnen verein
barten Konditionen, wie Zahlungsfrist, Valutierung der Fakturen, Skonto, 
Rabatt, Lieferung usw., auf eine bestimmte Norm zu bringen, wober 
die MitgJieder sich auf die Gefahr hin, Konventionalstrafe zu r.rleidi!n, ver
pflichten miissen, jeweils nur die normierten Bedingungen in Anwendung 
zu bringen. Selbst, wenn man annimmt, daB naeh Eiafiihrung der 
Normal-Conditionen nur diese in Anwendung gebracht werden und 
somit in diesem Punkt cine einheitliche Behandlung der Kunden g'e
wahrleistet wird, besteht der Konkurrenzkampf auf alien anderen Ge
bieten, wic Preis, Qualitat usw., ungehemmt fort. Eine Schadigung 
der bei samtIichen beteiligten Fi,rmen auf dasselbe Ziel hinsteuernden 
Interessen ist unvermeidlich. Jedoch lehrt die Erfahrung, daB d~rartigi! 

Kartellvertrage meistens nur auf dem Papier steh~n, da skh in der 
Praxis taus end Wege zur Umgehung der getroffenen Vereinbarung'en 
finden lassen. Es wird die Handhabung der normierten Bedipgul3gen 
stets so lange bis zu einem gewiss,en Grade unkonttfollierbar bleiben, 
bis bei Errichtung der V.-Z. die MogJichkeH del' gegenseitigen Ueber
vorteilung auf diesem Gebiet voI~kommen behoben isi. Urn nur einen 
Beispielsfall anzufiihren, sei bemerkt, daB bei groBeren Abschliissi!n, elUf 
die Teillieferungen, TeiIrechnungen mit Zahlungsbedingungen laut Kar
tellvertrag zu machen sind, eine Umgehung sich dadurch bequem durch-
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fiihren laBt, d.aB die Fakturen der TeilHeferungen <einfach nachdatiert 
werden, s'odaB die Zahlungen wohl genau nach Verbandsv.orschrift, 
jedoch in Wirklichkeit viel sp,ater erfollgen. Ob gerade dileses Hei
spiel bei der geplanten Vereinigung mogUich ware, entzileht sich meiner 
Kenntnis, da die inneren Verhaltnisse des Verbandes und die l-lrt d'er 
Lieferungen (d. h. ob es sieh urn derartige groBere Abschlusse handelt) 
mir unbekannt sind. Jedoch werden sich sieher alsdann andere Mittel 
und Wege finden I.assen, durch dieeinzelne der Mitg~ileder in die Lage 
versetzt werden, die anderen im Konkurrenzkampf zu schiidigen. Be
steht d.agegen eine V.-Z., s,o ist der ganze haBliche Konkurr<enzkampf 
von atlein vo'l1kommen ausgeschlQssen. 

1m Qualitiits-KarterI, dessen Hauptzweck Normierung, Typisierung 
und Spezialisierung' ist, welche l-lrbei~en di,e Vorstufen fUr die Errich
tung einheitlieher Preisabstufungen zum Zwecke der l-lusschaltung des 
KQnkurrenz~ampfes und zur Verminderung der Unkosten ~ein sollein, 
werden beide Ziele auch nur dann erreicht, wenn die gesamte Ver
kaufstatigkeit in einer Hand \i.egt. me noch so sorgfaltige Ausfilhrung 
der Qben genannten Arbeiten laBt nach wie vor die Moglichkeit der 
Hintergehung vereinbarter Bedingungen in derslelben W'eise wie im 
Conditions-KarteH .offen. 

Das Preis-Kartell bindet die MitgUeder an gewisse Mindestpreis,e, 
die nach dem Inland und Ausland unter allen Umstandea eingehalten 
werden mussen. Hierzu gilt sinngemaB das fiir das Conditil()ns-Kar~ell 

bereits Gesagte. Nur wenn in einer V.-Z. der Verkauf samtllicher 
Fabrikate in denselben Handen liegt, ist die Gewahr filr Einhaltung des 
festgesetzten Preises gegeben. Ergibt di,e Geschaftslage im Einzel
falle die Notwendigkeit, die Preise variieren zu lassen, so sind samtl
liehe Firmen an dem Mankn bezw. MehrerlOs beteiligt, so daB eine 
Uebervorteilung des Einzelnen durehaus nieht moglieh ist. 

In der nachsten Form, in dem Karlen zum Kundensclrutz, bemii
hen sieh die beteiligten Firmen, di'.e Knnkurrenz dadutch auszusehaltJen, 
daB das Absatzgebiet bezw. der Kundenkreis unter den einzelnen Mit
gliedern aufgeteilt werden. Zunachst wird es nicht ganzeinfaeh Slein, 
die Verteilung der einzelnen Absatzgebiete auf di'e MitgJieder durch
zufilhren, da wohl jedes Mitglied gerne seinen Konkurr'ent,en aus s>einem 
Interessenkreis herauszudriieken versuchen wird, ander,erseits hochst un
gern einen alten Kunden, der zufal!Jig im Absatzgebiet Iiegt, das 
eilller anderen Lieferfirrna zugeteilt werden sol'l, abgibt. Dazu 
kommt, daB bei dieser Art der KarteIlierung durehaus mit den 
Kunden gerechnet werden muB. Der Kunde, der sich an ein bestimm
tes Fabrikat und an das Geschiiftsgebahren seines bisherigen Lieferanten 
gewohnt 'bat, wird nieht soo leicht davon zu iiberzeugen sein, daB der 
an die Stelle desersten tretende Li~ferant ihn in genau derse.lben zu
friedenstellenden Weise bedient. Es ist in einer ganz'en Reihe von 
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Wirtschaftszweigen vorgekommen, daB die Abnehmer sich uicht filgen 
wollten und zur Selbsthilfe schritten. Wenn <luch im Maschinenbau 
nicht gerade wie in anderen Branchen damit zu rechnen ist, daB die 
Abnehmer dazu ilbergehen, seIber Produktionsstiitten filr die benotigten 
Waren einzurichten, so liiBt sich aus der Tatsache, daB der Widerstand 
vorhanden ist, schon auf die Menge del' Unzutriiglichkeiten schlieBen, 
die sich auch im Faile des Vertriebes von ...... -Maschinen lIlach 
obigem System erg eben wiirden. Besonders gefiihrlich erscheinen vor
geschilderte Umstiinde, wenn die in Frage kommende Industrie nicht 
gewissermaBen MonopalsteI1ung lnne hat, sondern mit noch a;]derweitiger 
Konkurrenz, sei es im Inlande, sei es - fiir ausliindische Hbsatz
gebiete - mit sanstiger lausliindischer Konkurrenz zu rechnen hat. 

Abmachungen der ebengeschilderten Art sind meis!Jens l1icht lang\;"! 
von Bestand, weil sich dauernd Unzutriiglichkeiten innerhalb des Mit
gliederkreises erg eben. Aus den Ueberlegung,en heraus, die 7ur Bil
dung der vorbeschriebenen Kartellform fiihren, sind woh1 die meisten 
Verkaufszentralen en tstand en, dUTCh welche sich alIe Schwierigkeiten 
ohne weiteres beheben lassen. Die einz'elne Firma, die in den verschi,e'
denen Absatzgebieten bei cineI' AnzahI Firmen gut eingefiihrt ist, 
verliert ihre Kundschaft nicht, da es dem Kunden schlieB1ich glei,crh
gilltig ist, ab er von del' Fabrik direkt odeI' von deren Al1einvertre1ung, 
weIche die Verkaufszentrale ja darstcilt, bedient wird. Er Imnn mit 
seiner Lieferfi'rma in jeder Beziehung nach wie VOl' verk,ehren. Strei
tigkeiten Imter deneinzelnen interessierlien Lief~rfirmen sind eben
falls nicht mOg'Jich, da die V.-Z. in del' Lage ist, die Interessen einer' 
jedel1 der von ihr vertretenel1 Firmen vollends zu wahren. 

AlUs den vier saeben angesteIIten Verg~eichen resuIHert wohl ohne 
weiteres, daB die En t w i c k I u n 9 sic h in Ric h tun 9 auf die 
V.-Z.als Interessenvertretung fill' gleichartige Fir
m e it b ewe 9 en m u B. Auch sonst sind nocheinige Punkte anzu
fiihren, die es <lIs geradezu selbstverstiindEch erscheinen lass,en, daB 
der Verkaufgleichartiger Produkte filr mehrere Firmen rentabler sein 
muB, als del' Einzelverkauf. 1st es nicrht, vam Standpunkt des Ver
bandes aus betracrhtet, der bemiiht ist, seinen Mitgliedern eine mog
Iichst rationel1e Arbeitsweise zu erwirken, liicherlich, wenn bei einem 
auftretenden groBeren Bedarfsfall, in wek'hem beispi!elsweise 6 Ma
schinen zur Anschaffung gelangen soli en, 6 Herren von 6 verschieden 
interessierten Ueferfirmen, womoglich noch im selben Schnellzug'e, nach 
dem Sitz des Kunden fahren, fiir 6 Herren Reise-, Hotel- und sonstige 
Vertraueusspesen entstehen, anstatt daB ein Herr, wtelcher von del' V.-Z. 
dieser 6 Firmen zu entsenden ware, mit l/S del' s,onst von der G~samt
heit aufzuwendenden Unkosten genau dieselben Wirkung~iil 'erzielt. Der
artige Beispiele lieBen sich zu Hunderten anfiihren. Wir nreifen hier 
nur nodi einige ins Auge springende Vorteile heraus: 
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II. Pro p a 9 and a. 

Kommen bei den einzelnen Herstel'lerfirmen mehrere Maschinen
gattungen und Typen in Frage, so wird die Herausgabe von Sammcl
prospekten bezw. Katalogen die Uebersicht ilber das vollstiindige, ein
schliigige Material besser bieten, als wenn jede Firma flir sich in ihrer 
Weise dasselbe Ziel verfolgt. 

Die Unkosten des Prospektmaterials sinken erstens mit der gro
Beren Auflage und zweitens dadurch, daB anstel'le der Drucklegung einer 
groBeren Anzahl von Prospektbliittern bezw. Kataiogen nur die Druck
legung flir eine kleinere Anzahl in Frage kommt. 

Auf Grund der Erfahrungen aller bisher mit dem Verkauf be
schiHtigten Firmen ist der V.-Z. viel eher die Moglichkeit gegeben, 
skh in jeder Beziehung den Bedilrfnissen der Kundschaft in den ei!1-
zelnen Absatzgebieten anzupassen. 

Fur die Gesamtheit ergibt sich genau derselbe Effekt, ob e i n Kund,e 
von der V.-Z. e in Prospekt (einmaJige Selbstkosten), wekhes beim 
Versand nur e i n m a I Arbeit macht, welches nur e i n e n Portobetrag 
kostet, erhiilt und dabei ilber die Gesamtproduktion siimtlicher 6 Firmen 
orientierl wird, oder ob sec h s Firmen mit sec h s f a c hen I Inkosten 
genau dasselbe tun. Ferner fallen bei der V.-Z. diejenigen Unkosten 
weg, die bei den 6 Firmen entstehen durch Bearooitung des Schrift
wechsels, wenn der Kunde sich nicht mit einem Angebot begnilgt, 
sondern 6 Konkurrenzofferten eingeholt hat und mit siimtlic'llen 6 Firm.?n 
die Unterhandlungen und Bearbeitungen weiterflihrt. Nac'll eventueli 
monatigen, schriftlichen Verhandlungen und Bearbeitungen durch Reise
vertret.er usw. kann letzten Endes ja doch nur eine der 6 Firmen den 
Auf trag erhalten. 

B. Ex port. 

Filr den Export ergibt sich die aIte Streitfrage, ob Ausfuhr
geschiifte direkt oder durch Vermittlung von Expor1leuren zu tiitigen 
sind. Will die Firma direkt arbeiten, so ist sie gezwungen, die Arbeit 
der Anknilpfung von Verbindungen seiber zu leisten, sich l1i:1ter Umstiinden 
Personal flir fremdsprachlichen Schriftwechse1 zu haIten, welches, wenn 
nicht gerade groBe Hiiuser in Frage kommen, die stiindig~n Verkehr 
mit dem Auslande unterhalten, vieileicht nicht voll beschiiftigt ist und 
mit deutscher Korrespondenz oder sonstigen Arbeiten betraut wird, 
die eigentIich nicht in derselben Weise bezahlt zu werden brauchten, 
als dies flir Auslandskorrespondenten notwendig ist. 1m anderen Fall 
ilbernimmt der Exporteur die Bearbeitung des Kunden und somit die 
vorerst erwiihnten Unkosten. Es ist jedoch nicht die Gewiihr fUr s.ach
gemiiBe technische Bearbeitung des einzelnen Objoektes geg,eben. F.erner 
fiillt der durch den Exporteur entstehende Zwischengewinn ins Ge
wicht. 
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Die in beiden Hillen entstehenden MiBstiinde w.:!rden durch die 
Errichbung einer V.-Z. behoben. Anstelle von 6 fremdsprachtichen 
Korrespondenten bei den einzelnen Firmen tut di~s Ul1ter Umstiinden ein 
solcher bei der V.-Z. und bezieht 1fs des sonst fUr diesen Punkt aus
ztlwerfenden GehaItes. Die V.-Z. ist in derLage, mehrsprachig~s 

Prospektmateriai flir siimtliche Erzoognisse, wie oben bereits beschrieben, 
unter verhiiltnismiiBig geringem Kostenaufwand zur Verfiigung zu hal
ten. Gewiihr flir sachgemiiBe Arbeit ist bei richtiger l1uswahl des 
Personals der V.-Z. gegeben. Der Zwischengewinn, den sonst d~r 
Exporteur beziehen wiirde, fiiHt restlos dem Fabrikanten direkt zu. 

C. Son s t i 9 e s. 

1st der Sitz einer V.-Z. in Berlin, so diidten deneinzeInen Lid,er
firmen Vorteile daraus erwachsen, daB die V.-Z. flir siimtllche Liefer
firmen den Verkehr mit den Behorden an Ort und Stelle n~ge:In kann, 
wodurch unter Umstiinden ins Gewicht fallende Unkostenbetriige, die 
durch Schriftwcchsel und Reisenentstehen, gespart werden konnen. 

Zweiter Tell. 

Es taucht die Frage auf, in welcher Form die V.-Z. zwcc'k
miiBigerweise ins Leben zu treten hat. Es sind tatsiichlich BJle mog
lichen Formen vorhanden, flir die die verschiedensten B~zeichnung'ell1 
gewiihH wurden, z. B.: Vereinigte Film-G. m. b. H., Vereini'gte Glanz
stoff-Fabriken A.-G., Vereinigte Gesehiiftsbiicherfabriken G. Zumpen 
& Co., Westfiilisehes Kohien-Syndikat. Die am meisten vertrefenen 
Formen sind die Alleinvertretung, die G. m. b. H. und die A.-G. Erstere 
kommt fiir den vorliegenden Fall nieht in Bel:racht. Bei den letztcn 
wird die Wahl wahl ohne weiteres auf die A.-G. fallen, wenn man 
beide unter dem Gesiehtspunkte der Steuerges>etzg'ebung betrachtet. 

1m Folgenden soH in Form eines Vorschlages kurz das Wescn 
diesel' A.-G. skizziert werden. 

I, 

Die MitgJieder des Verbandes verelmgen sich zu dner A.-G. 
Z wee k des Unternehmens ist der V e r k auf s ,ii m t lie her E r z ,c u 9 -
n iss e d e r V e r ban d s - Fir men. 

II. 

Mit Grilndung der A.-G. geht die 9 e sa m t e Pro p a 9 and a und 
V e r k auf s t ii t i 9 k e i t von den einzelnen Firmen auf die H.-G. fiber, 
so daB die Fabriken tatsiichlich nur noch Werkstiitt:en darstellen. Eine 
Verpflichlung del' Mitglieder, selbeI' jede V,erkaufs- und Propaganda
tiitigkeit einzustellcn, ist im Vertrag festzulegen. 
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III. 

Die 1\..-G. ist B Ii rob e t r i e b mit 1\.1.1 sst ell u n 9 s I a ge r in 
einem geeigneterscheinend1en groBeren Ort Deutschlands. Fiir die Wahl 
des Ortes mogen Griinde maBgebend sein, die in den Verbandsverhaltnissen 
wurzeln und mir nieht naher bekannt sind. Es soil jedoch ausdriicklich 
damn erinnert werden, daB Berlin als Sitz der 1\..-G. wesell't1iehe, 
nieht zu unterschatzende Vorteile bietet: (Verkehr mit B~horden; Mit
telpunkt filr das zu sehaffende Vertreternetz nach dem In- und 1\.us
I,ande; I{ontakt mit den 1\.usfuhrbehorden; giinstige Lage fiir auslandische 
Kaufer usw.). 

IV. 

Die E t z e u 9 n iss e der Firmen, deren Menge nach einem weiter 
unten erorterten Verfahren kontingentiert ist, sind E i 9 ,e n tum d e r 
Her s tell e r fir men, stehen jedoeh als Konsignationsware jeder
zeit zur Verfilgung der 1\..-G. zum Zwecke der 1\.uffilllung des 1\.usstel
lungsl.agers und Weitergabe in Konsignation an Vertreterfirmen usw. 

V. 
Die durch die Errichtung des Betriebes erstmalig LInd einmalig 

entstehenden Unkosten werden auf die Zahl der 1\.ktionaN zu gl~ichen 

Teiten umgelegt. 

VI. 

Urn die 1\.ktionare zur EinhaItung der eingegangenen Vereinbaruag~n 
zu zwingen, hinterlegen dies·elben Sichtwechsel in noch zu b~sti\m

mender Hohe, iiber deren Fliissigmaehung im Uebertretungsfan~ di,e 
Generalversammlung entscheidet. Die fHissig gemachten B02triig,e wer
den dem in Ziffer 7 erwahnten Gewinnkonto der 1\..-G. zugefilhrt. 

VII. 

Die von der 1\..-G. filr das 1\.usstellungslager und fiir die Unter
vertreter iibernommenen Konsignationsmaschinen sollen mogJichst nieht 
verkauft werden, sondern als Mustermaschinen stehen bleib~n, Ue
femng soli dagegen mogliehst ab Werk erfolgen. 

Die Preisfestsetzung geschieht in folgender Weis~: 

Von der Generalversammlung wird fiir jede Maschinenart und 
-GroBe ein Grundpreis festgesetzt, welcher gleichz~itig den Mindest
preiS darstellt. Dieser Grundp.reis soOlI das Interesse der Geschafts
leitung an dem Einzelverkauf und die anteiligen Unkosten des G~schiif
tes enthalten. Es ist demnaeh beim Verkauf der Maschinen nach 
erfolgtem Zahlungseingang der Grundpreis sofort an den betreff,~nden 

Lieferanten abzufilhren, nachdem ein 1\.bzug in bestimmter Hohe filr 
diegenannten Zwecke gemacht worden ist. Die Hohe di\!s Prozent-
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satzes liiBt sich natilrlich ohne Kenntnis der UmsatzmogJichkeit usw. 
nieht festlegen und bliebe ver-suchsweise etwa auf 10 Ofo anzusetz~n. 

Nachstehend ein Beispiel zm besseren Uebersicht: 

Eine Maschine mit Grundpreis von 
wird zum Brutto-Preise von . . . 
verkauft. 

Nachdem das Geld eingegangen ist, fUhrt die 

.;t~ 1000000.-
.j{, 1 150 000.-

ll.-G. an den Lieferanten .;1{, 1000000.-
ab2iiglich 10 % .Af, 100000.-

also 

abo 

,;If, 900000.-

Der llbzug von 10 % = .4{, 100000.- wird in folgender Weise ver-
wandt: 

1112' % llusschiittung von Provisionen an die Geschiiftsleitung. 
81/2 % Uebemahmeauf Unk-osten-Fonds. 

llus dem Unkosten-Fonds sind s.iimtIiche durch den Vertriebent
stehenden Unkosten, wie Biiro- und Lag ermi ete, Fixum der Monats
bezilge filr die Geschaftsleitung,. Gehiilter, Reklameunkosten, Schrt!ib
materia lien, Telefongebiihren, Kosten filr Reisetiitigkeit usw. zu be
streiten. 

Del' Mehrpreis iiber .4{, 1 000000.- = .4{, 150 000.- wird dem 
Gewinnkonto der ll.-G. rugefUhrt. 

Urn der Geschiiftsleitung den llnreiz zur gl'OBmOglichsten Ver
minderung der Unkosten zu geben, wird der nach ]ahresschluB abzu
schlieBende Unkostenfonds, fallsein Kreditsaldo bleibt, in der Weise 
verteilt, daB 1/3 des Ueberscbusses an die Geschiifts1eitung ausgezahit 
und 2/3 dem Gewinnkonto der ll.-G. zugeschrieben werden. 

Das Gewinnkonto der ll.-G., enthaltend die ilber die Grundpreisoe 
hinaus erzielten Netto-Gewinne und den Gewinn aus oersparten Un
kosten, bilden den Fonds fiir die Festsewung der an die llktioniire aus
ZlUschiittenden Dividenden. 

VIII. 

Die groBten Schwierigkeiten wird augenblicklich m. E. die Fest
stellung der Quote machen, mit der die einzellnen Firmen am llbsatz 
beteiligt sein wollen. Vorbedingung fUr gute Erfolge der ll.-G. ist unter 
allen Umstiinden die m 0 9 J i c' h s t b esc hie un i 9 te D u r c h -
f fih run 9 von Nor m 18 lis i e run g, T Y pis i e run 9 LInd S p e -
z i a I j s i e run g. Es muB eine groBe G e f' a h r, niimlich di!e der 
U e b e r - Pro d u k t ion vermieden werden. Diese Gefahr Iiegt deshalb 
nahe, weil mit der Errichtung einer V.-Z. die Firmen dec Verant-
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wortung, daB Produktilon und llbsatz in ricbtigem VerhaItnis ste
hen miissen, enthoben sind. Hatte die einzelne Firma bisher das Be
streb en, nur s'oviel zu fabrizieren, wie bestimmt abgesetzt wi:rd, so 
wird sie heute geneigt sein - besonders unber den heuti<gen kritischen 
Verhiiltnissen - die Schuld der ll.-G. zuzuschieben, wennes dieser 
nichtgelingt, soviet abz'Usetzen, daB die Betriebe v041 ausgeriutzt 
werden. 

Es ist daher von groBter Wichtigkeit, daB bis zu dem llugen
blick, in welch em die SpeziaH'siemng und Typisierung restIos durch
gefiihrt ist, gena'U festgelegt wird, welches die bisherigen JahrleSileistungen 
einer jeden Firma waren. Man kann dabei vieUeicht in der We iSle ver
fahren, daB der Umsatz der letzten 10 Jahre zusammengefaBt 'Und der 
Durchschnitts-Jahresumsatz festgestellt wird. Mit der fortschteitenden 
Spezialisierung wird die sich so ergebende Quote berichtigt werden 
miissen. Es ist auch hier nochmals ausdriicklich darauf aufmerksam 
gemacht, daB die erstmalige Feststellung nur ein Provisorium ist und 
die S p e z i a lis i e run .g u n e r I ii B 1 i c h bIeibt. 

In .diesem Zusammenhange sei erwiihnt, daB bei zufriedensbellen
den Er.gebnissen des Systems, des gemeinsamen Verkaufies, sicb vl.eIleicht 
libel' kurz oder lang sogar die Frage der t 'e i I wei sen Z usa m men -
leg u n 9 d e r Bet r i e beals diskuti,erbar erweisen wird, sofern di!e 
seither .geleistete Arbeit die Rentabililtiit eines jeden der bet'ei1i.gt-en 
Betriebe hat genauer erkennen lassen. 

IX. 
Del' llufsichtsrat der A.-G. setzt cinen Sac h v e r s t ii n dig en -

II u sse huB ein, der von der ll.-G. angerufen werden kann, sofern sich 
R e k I a mat ion e n hi n sic h t I i c h der Qua 1 i Lii t und llu sf ii h -
run gsa r t gelieferter Maschinen ergeben. Der llusschuB stellt fest, 
ob und in wie weit die Herstellerfirma sc'hadenersatzpflichtig ist. 

Nachtrag zu Punkt VIII. 
Bei niiherem Eingehen auf die Frage der Feststellung der Qli'o~e, 

mit der eine jede Firma am llbsatz bel1e'lligt sein solI, lergibt sich die 
Moglichkeit, daB Unzufriedenheit mit der Betei'ligungsziffer bei dem 
einen oder anderen Werk entsteht, sei es, daB dieerstmalige F'est
stellung bereits scharf angef,ochten wird und die Verhan<LIungen in 
diesem Punkt scheitern konnten, sei es, daB iiber kurz odeI' lang die 
erstmalig als richtig anerkannte Quote als nicht mehr der v'eriinderten 
Leistung.sfiihigkeit des Werkes entsprec'hend bezeiclmet wird. 

Ich habe bereits im Expose darauf hingewiesen, daB bei der Art des 
vorgeschlagenen Geschiiftsbetriebes del' A.-G. die m 0 9 lie h s t be
schleunigte Durchfiihrung der Spezialisierung not
wen dig erscheint. lluch aus Griinden der N i e d rig h a I tun 9 der 
S e I b s t ko s ten wird man sich dazu verstehen miisse'll, den Grund
satz der Spezialisierung zur llnwendung zu bring en. Es ist m. E. die 
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Losung aller .sich hinsichUich der Quote ergebenden Streitfragen nur 
auf folgende Weise moglkh: 

Die beteiligten Firmen miissen sich zuniichst iiber nachstehende 
Fragen klar werden: 

1. Was bin ich auf Grund meiner Fabrikeinrilchtung, FabrikgroBe, 
auf Grund der Hnzahl beschiiftigter Hrbeiter, giinstigen ode!!' 
ungiinstigen Lage des Betriebes tatsiichlich zu leisten imstande, 
vorausgesetzt, daB die ganze Produktion, gleichviel wie groB 
sie ist, stets mit Leiehtigkeit abgesetzt wird? - Leistungs
fihlgkeit. 

2. In welchem HusmaB hat sich in Wirklichkeit meine Produktion 
von mir seIber absetzen lassen, ungeachtet der tatsiichlichen 
Leistungsfiihigkeit, 'auf Grund welcher vieHeicht noch einmal 
so viel hiitte hergestellt werden konnen, als tatsiichlich abgesetzt 
wurde? - Umsaiz. 

Das Bestreben eines jeden Werkes ist es, fUr die V.-Z., also hler 
fiir die H.-G. bis zur Grenze seiner Leistungsfiihigkeit beschiifti.gt 
zu sein. Zweck der H.-G. ist es ja, den einzelnen Werken, dh~ bis
her jedes fUr sich dies nicht in der gewiinschten Weise vermoch1len, 
dazll zu verhelfen. 

Es wird siimtlichen Firmen wahrscheinlich irrtiimlicherweise der 
Gedanke vorschweben, daB sie bei der Quotierung gemiiB ihrer tat~ 
siichlichen Leistungsfiihigkeit beriicksichti:gt werden miiBten. Dies er
scheint mir bei genauerer Ueberlegung falsch. Women wir bei Griin
dung der H.-G. bereits eine Quote entsprechend der tatsiichlichen 
Leistungsfiihigkeit festsetz'efi, so setzt dies nicht nur diegenaue Kennt
nis der Leistungsfiihigkeit einer jeden Firma VO!l'aus, sondern es ist 
auch unbedingt notwendig, daB die Firmen untereinander voll U'nd ganz 
die getroffene Feststellung des Grades der Leistungsfiihigkeit' aner
kennen. 

Diese Hnerkennung wird, wenn sie iiberhaupt erfolgt, nur auf 
dem Wege des Kompromisses moglich sein. Eine v 0 II k 0 m men e in -
wan d f rei e Feststellung der Leistungsfiihigkeit im Sinne d2r obigen 
hage 1 ist einem andern als dem Inhaber nieht moglich. Natiidich liiBt 
sie sich von Fachleuten ungefiihr berechnen, jedoch ist mit: einer llng,e
fiihren Feststellung dem Zwecke n i c h t gedient. Der Inhaber eines 
jeden Werkes wiirde in diesem Faile nicht die feste Ueberzeugung 
haben, daB seine Firma in gerecbter W,eise beriicksichtigt ist. 

Wir miissen daher die FeststeUung der genauen Leistlungsfiihig
keit so lange zUfiickstellen, bis bew Vertrieb der Erzeugnisse durch 
die H.-G. positive Unteriagen fiirein jedes Werk vorli!egen, und fUr 
den Hnfang von festen, bereits vorliegenden Zahlen ausgehen. mese 
Zahlen sind in den Umsatzziffern dereinzelnen Werke gegeben. In
wieweit Leistungsfiihigkeit und Umsatz bei jedem einzelnen Werk 
differenzieren, wird sich spiiter fUr jedes einzelne W'erk 'g'enau beN'!ch
nen lassen. Vorliiufig ist biHigerweise anzunehmen, daB, falls dre 
Differenz vorhanden ist, sie in allen Werken gleich groB ist. Infolge-
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dessen kann fUr den Anfang eine 1\ufteHung des Gesamtumsatz~s nur 
in der Weise erf.oJgen, daB die Einzelquoten sich verhaHen wie die 
Einzelumsatze; mit anderen Worten: 1\lsein Minimum hat jede der 
Hrmen einen 1\nspruch an die 1\.-G. auf einen Umsatz gJ.eich dem 
bisher erzieiten, vorbehaltlich der Berichti,gung des Verhiiltnisses der 
Quoten zueinander, auf Grund der Ergebnisse der Tiitigkeit der 1\.-G. 

Wir stell en al~o auf Grund des letznen Jahresumsatzes und um 
Zufalligkeiten im La.ufe des letzten Jahres auszuschalten, llntter Zu
hi'lfenahme des Durchschnitts-Umsatzes der letzten 10 Jahre flir jede 
Firma die vorliiufige Quote fest. Haben wir dies getan, so begiirmt 
durch die 1\.-G. auf der so gew()nnenen Basis die Verkaufsarbeit. 

Sofort bei Beginn der Verkaufsarbeit muB an die evenrueIl not
wendige Berichtigung der erstmaligen Quoben gedacht werden. 1\Is 
Grundlage hierfiir stell en wir bei Griindung der 1\.-G. erstmalig eijlle 
Relation her zwischen den nachstehenden Punkten 1-1I und dem Jahres
umsatz einel' jeden Firma. 

1. 1\nzahl und Leistungsfiihigkeit der im Betriebe befindlichen 1\r
beitsmaschinen, 

2. 1\nzahI, 1\rt und GroBe der zur Verfiigung stehenden Fabri-
kationsriiume, 

.3. Lager an Rohstoffen und Halbfabrikaten, 
1I. Lager an Fertigfabrikaten. 
Von dieser erstmalig festgestelHen Relation ausgehend, ist nun 

fortlaufend in 1\bstiinden von etwa cinem halben Jahre in gleicher 
Weise zu verfahren, nur daB bei 1\ufstellung der niichsten Rellation 
ein weiterer Punkt in Bet;racht zu ziehen ist, niimHlCh: 

5. 1\nzahl und 1\rt der Miingelriigen. 
Nach Verl.auf des erst en Halbjahres ist die ers~e Re'lation mit der 

zweiten zu vergleichen und in der Generalversammlung iiber etwaig·e 
Abiinderungen der Quoten abzustimmen, bei welcher 1\bstimmung die 
Geschiiftsleitung der 1\.-G. zur Stimmabgabe berechtigt sein miiBte. 

Es muB nun 1\ufgabe einer technischen Kommission sein, unter 
Beriicksichtigung der gefundenen Ergebnisse die S p e z i ali s i e run 9 
in d e r Wei sed u r c h z u f ii h r en, daB die Lieferungs f ii h i 9 k e i t 
eines jeden Werkes mit dem U m sat z in Einkiang gebracht wird, 
mit anderen Worten, daB jedes Werk so vie! umsetzt, \Vie es in Wirk
Iichkeit produzieren kann. 

d) Verband deutscher Kuvert ... Maschinen .. 
Fabrikanten. 

Dargestellt auf Grund der Ausfiihrungen des 
Verbandsvorsitzenden Wescher. 

Es handelt sich hier urn ein festorganisiertes Spezialisierungs
karleIl, das fast aIle bedeutenden Firrnen des Kuvertrnaschinenbaues 
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umfaBt. Ein ganzer Maschinenbauzweig fiihrt hier die Spezi~ 

alisierung durch, indem die verschiedenen Maschinen und Spezi~ 

alitiiten den einzelnen Fabriken zugewiesen werden. Die in~ 

teressanten Mitteilungen W esc her s liber den l\ufbau dieses 
Kartells seien im Folgenden wortlich wiedergegeben: 1) 

"In dem Verbande deutscher Kuverlmaschinenfabrikanten, dem ich 
vorstehe, ist ebenfalls eine weitgehiende Sp,ezialisierung vorgenommen 
worden, die ich mit einigen Worten erliiutern machte. Die Mi19lieder 
dieses Verbandes deutscher Kuvert~Maschinen-Fabrikanhm steUen eine 
groBere Anzahl von Maschinen her, die alJe zur Herstellung von Brief~ 

umschliigen benatigt werden. Es sind dies zuniichst Stanzmaschinen, 
die die Bliitter, aus denen die Briefumschliige hergesteUt werden, aus 
dem Papierstapel herausstanzen, dann Gummiermaschinen, die die SchluB
klappen der Briefumschliige gummieren, Falt- und Klebemaschinen, 
die die Umschliige falten und zusammenkleben, Fensterdruckmaschinen 
flir Fensterbriefumschliige, Fuitereinklebemaschinen, die zur Herstellung 
von gefutterten BriefumschHigen dienen, und dergl:eichen me hr. Fast 
siimtliche von diesen Maschinenarten wurden fruher von a lie n Mit
gliedern des Verbandes gebaut. 

Zwecks Durchflihrung der Spezialisierung haben sich nun die ein
zelnen Firmen v e r t rag I i c h verpfHchtet, v'on den bisher g:ebauten, zur 
Herstellung von Briefumsch[iigen dienenden Maschinenarten nur noch 
z wei oder d rei Gattungen zu bauen, und hateine Vertei!ung der 
verschiedenen Gattungen unter die Verbandsmitglieder statlfinden ko.'1nen. 
Infolge dieser Spezialisierung wird in Zukunft jede Maschinenart nur 
noch von e in e r Firma, also auch nur in e i n e r Ausflihrungsform her
gestellt. Es ist hierdurch nicht nur eine SpeziJaiisierung, sondern auch 
eine T y pis i e run 9 erreicht worden. Der A b n e h mer v e r ban d 
hat sich mit dieser Speziali,sierung und Typisierung gerne e i n v e r -
s t a II den erkliirt, erstens wei! die Pre i seder Maschinen infolge der 
Spezialisierung und der hierdurch erreichten MaglilChkeit der Herst'eQ
lung von Maschinen in graBeren Reihen vie I n i e d rig e r werdeitl, 
zweitens wei! durch den FortfaU der bisherigen Not,wendigkeit, Ma
schinenmeister und Bedienungspersona[ mit den verschi:edeneUl Aus
flihrungsformen jeder Maschinenart bekanntzumachen,eine E r [ e i c h
t e r II n 9 1. mAn I ern en von Leu ten erreicht wird, und driUens, 
wei! die B esc h a f fun 9 von E r sat z t e i len zwecks l\usfuhrung 
von Reparaturen in der Reparaturwerkstiitte des Abnehmers durch eine 
Verringerung der notwendigsten Ersatzteilee r Ie i c h t e r t wird. Zur 
Farderung des Maschinenbaues in groBeren Reihen ist von unserem Ver-

1) Aus dem in Barmen gehaltenen Vortrage im "Verein filr Technik und 
Industrie",' 1920. 
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bande ein Vertrag mit dem 1\bnehmerverbande geschlossen worden, 
nach welchem der 1\bnehmerverband die Maschinenaufreiige seiner Mit
glieder entgegennimmt, sammelt und nur in graBeren, zum Reihenbau 
geeigneten 1\nzahlen an den Verband deutscher Kuvert-'Maschinea
Fabrikanten weitergibt. Um die Gefahr eines materiiellen Verlust·es der 
Verbandsmaschinenfabrikanlen durch die Beschriinkung auf einen kleinen 
Kreis von Erzeugnissen zu beheben, findet zwischen den Mitgliedern iIn 
gewissen Grenzenein 1\ us 9 lei c h statt. Es ist zu dies em Zwecke 
der 1\nteil einer jeden Firma des Maschinenfabrikanten-Verbandes an 
dem Gesamtumsatz aller Verbandsfirmen festgclegt worden, und es wird 
denjenigen Firmen, die in den ihnen im Spezialisierungsvertrag'e zu
gewiesenen Maschinenarten nicht ihren 1\nteiJ am Gesamtumsatz errei
chen, v'On denjenigen Firmen, deren 1\nteil am Gesamtumsatz sich ver
graBert, eine p r'O zen t u a leE n t s c h ii dig u n 9 gezahlt. Wird der 
Unterschied im 1\nteileeiner Firma am Gesamtumsatz geg,enuber dem 
festgelegten fruheren 1\nteiI zu gwB, so kann der Verband eine 1\en
derung in der Verteilung der Maschinenarten vornehmen." 

Zu den anschaulichen 1\usfilhrungen We s c her s eriibrigt 
sich eine kritische Stellungnahme. Hingewiesen sei lediglich auf 
die von Wescher mitgeteiIte bedeutsame Tatsache, daB der 1\b
nehmerverband sich mit der Spezialisierung und Typisierung ein
verstanden erkW.rt hat und daB zur Forderung des Maschinen

baues in groBen Reihen von dem F a b r i k ant e n verb and ein 
V e r t rag mit dem 1\ b n e h mer verbande 9 esc h los sen wor
den ist, .. nach welch em der 1\bnehmerverband die Mas chi n en -
auf t rag e seiner Mitglieder en t 9 e 9 e n n i m m t, sam mel t 
und nur in groBeren, zum Reihenbau geeigneten 1\nzahlen an den 
Verband deutscher Kuvertmaschinenfabrikanten wei t erg i b t". 

Der Rationalisierung im Sinne eines planmaBig-reibungslosen 
Wirtschaftsablaufes unterliegt somit im vorliegenden FaIle der Pro
duktions- wie 1\bsatzprozeB bis zu seiner let z ten Phase. Der 
Wirtschaftskreis hat sich organisch geschlossen: 1\uf v e r t rag

I i c her Grundlage unter E r h a It u n 9 der S e I b s tan dig k e it 
der einzelnen Werke gibt der Konsument - durch den 1\bnehmer

verb and - dem Produzenten - Verb and deutscher Kuvertmaschinen

fabrikanten - Menge und 1\rt der Produktion an. 
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e) Gemeinschaft deutscher D .. Maschinenfabriken. 
Dargestellt auf Grund eines Exposes, ver~ 

faBt von einem Vorstandsmitgliede eines 
Fachverbandes des VDMA. 

Nachstehend zur Abschrift gebrachtes Expose diente als Ver~ 
handlungsunterlage fUr die Griindung der "Gemeinschaft deutscher 
D~ Maschinenfabriken". 

In diesem Spezialisierungskartell schlieBen sich fUhrende deLlt~ 

sche Spezialmaschinenfabriken der ...... ~Branche zum Zwecke der 
"V e r bill i gun 9 der V e r k auf s ~ und Pro d u k t ion s ~ U n ~ 
k 0 s ten auf f rei w i 11 i 9 e r Grundlage unter E r h a I tun 9 der 
w i r t s c h aft I i c hen S e I b s t ii n dig k e i t" zusammen LInd zwar 
wird "die bekannte groBe S c h w i e rig k e i t bei der Bildung von 
Verkaufsgemeinschaften, die in der F est set z u n 9 der Bet e iIi ~ 
gun 9 s quo ten Iiegt, durch geschickte Wahl der Gesellschafter~ 
firmen unter dem Gesichtspunkte der moglichsten Erleichterung 
des A b s chi u sse s von S p e z i a lis i e run 9 s v e r t r ii 9 e n 
vermieden". 

Der auf Grund dieser im Expose aufgestellten Richtlinien ge~ 
bildete ZusammenschluB darf, wie mir von den verschiedensten 
Seiten bestiitigt wurde, in der Praxis als der bestorganisierte und 
vorbildlichste dieser Art angesprochen werden. Dieser Umstand 
macht das Expose fUr die wissenschaftliche Bearbeitung beson~ 

ders wertvoll, zumal noch bei seiner Abfassung die praktischen 
Erfahrungen in den schon vorhandenen mit groBem Erfolg arbei~ 

tenden Organisationen auf dies em Gebiete (Gemeinschaft Deutscher 
Automobilfabriken, Gemeinschaft deutscher Textilmaschinenfabri~ 

ken, Ausfuhrgemeinschaft deutscher Maschinenfabriken fUr das 
Druck.. und Papierverarbeitungsgewerbe, Gemeinschaft Deutscher 
Bohrmaschinenfabriken etc.) Beriicksichtigung fanden LInter gleich~ 

zeitiger Vermeidung etwa gemachter Fehler und MiBgriffe. 

Eine kritische Stellungnahme zum Expose eriibrigt sich. Die 
darin entwickelten Gedankengiinge, vor all em iiber "Zwecke und 
Ziele der Gesellschaft" auf Seite 70 sprechen fUr die f.lrak~ 

tische Verwertbarkeit fast aller im grundsiitzlich~theoretischen Teil 
meiner Arbeit erorterten KartellmaBnahmen unmittelbarer Pro~ 

duktionsforderung. 
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Expose. 
lUlgemeines: 

Von der Ueberlegung ausgehend, daB insbesondere wiihr-end d,er 
Deflati·onskrisis nur diejenige Firma voraussichtlich ihre Selbstiindig
keil erhaIten wird, der es rechtzeitig gelingt" skh eine leistungsfiihi!ge 
Absatzorganisation zu schaffen, schlieBen sich eine Reihe von angese
henen Spezialmaschinenfabriken der ...... Branche zu einer Interess€I:I
gemeinschaft zusammen. 

Sie machen Gebrauch von dem giinstigen Umstande, daB in diesem 
Zweige des MaschinenbCllues schon von jeher eine natiirliche Sp'ezi
alisierung nach den wichtigsten Absatzgebieten durchgefiihrt war lind 
daB ferner gerade die fiihrenden Werke bisher von groBen i{onzernen 
der Schwerindustrie, den Banken und dergleichen verhiiltnismiiBig unab
hiingig waren. 

HIs Vorbild dienen die neuen Organisationen dieser Art im Ma
schinenbau, die mit groBtem Erfolge ins Leben getreten sind (Gemein
schaft deutscher Automobilfabriken, Gemeinschaft deutscher Textil
maschinenfabriken, A'Ilsfuhrgemeinschaft deutscher Maschinenfabriken filr 
das Drruck- und Papierverarbeitungsgewerbe, Gemeinschaft Deutscher 
Bohrmaschinenfabriken). 

Der Leitgedanke bei allen schon existierenden Intleressengemein
schaften dieser Art ist immer derselbe: Die bekannte groB,e S c h wi e
rig k e i t bei Bildung von Verkaufsgemeinschaften, di'e in der F est -
set z u n 9 der Bet e iii 9 u ng s quo te n (Kontingente) liegt, wird 
durch geschickte Wahl der GeseI:lschafterfirmen unter dem Gesichts
punkte der m6glichsten Erleichterung des 1\ b s chI u sse s von S p e -
z i a lis i e run 9 s v e r t r ii 9 en v e r ill ie den. Dann stehen der Durch
fiihrung 'Iller sonstigen MaBnahmen auf dem Gebiete der gemeinsamen 
Absatzorganisation, des Erfahrungsaustausches, keine Hindernisse mzhr 
entgegen. 

Der U m fan 9 d e r I n t ere s se n ge m e ins c h aft ist so ge
w.iihIt, daB mit der Produktion der einzelnen MitgiHedsfirmen zu
sammengenommen aIle vorkommenden Bedarfsfii.Jle der ...... Branche 
nebst verwandten Gebietengedeckt werd-en konnen. me Auswahl der 
Gesellschafterfirmen erfolgt nach dem Gesichtspunkte der geringstmog
lichen Ueberschneidung der Absatzgebiete. Eine Beeinflussung der Ge
sellschafterfirmen auf dem Gebiete der Mindestpreis,e und !'\\~ndest

Jieferbedingungenerfolgt nicht; diese Gebiete b'J,eiben der bisherigen 
Regelung durch die zustiindigen Fa<:!hverbiinde oder bei Fortfan d-er
selben dem freien Wettbewert vorbehalten, wiihrend der Wettbewerb 
zwischen den GeseIIschaftsfirmen durch die Abgrenzung der llrbeits
gebiete ausgeschaltet ist. 

Zwecke und Ziele der Gesellschaft sind: 
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Verbilligung der Verkaufsunkosten und Pro
duktionsunkosten, VergroBerung des Absatzes der 
Gesellschafterfirmen: 

a) durch S pI' Z i a lis i I' run 9 der einzelnen Gesellschafterfirm~n 

auf diejenigen Spezialmaschinentypen ihres Absatzgebietes, in 
denen sie schon bisher besonders leistungsfiihig waren. Hiler
durch Einschriinkung der technischen Biiros, Angebotsabteilungen, 
Her a b set z u n 9 der Bet r ie b sun k 0 s ten durch groBere 
Serienfabrikation und sonstige rationellere Betriebsmethoden. 

b) durch Anstellung gemeinschaftlicher Vertreter be
ztehungsweise gemeinsc'haftlicher Verkaufsbiiros im In- und 
Ausland. 

c) durch ei n h ei t Ii chI' n Ausbau der V I' r k auf sun t I' r,... 
I a 9 I' n (Preislisten, Propagandamaterial etc.). Herausgabe 9 I' -
meinschaftlicher Kataloge, Verstiirkung der Propa
ganda durch 9 I' 9 I' n s ei t i geE m p fe h I u n g. 

d) durch E rf a h run gsa us tau s c h iiber giinstige Absatz
gebiete, sowie iiber Betriebs- und Verkaufsorganisationen, 
W erkstattseinrichtungen und dergleichen. 

e) durch bessere Ausniitzung erf.orderlich werdender In- und 
Auslandsreisen einzelner Gesellschafterfirmen. 

f) durch planmiiBige A usb i I dun 9 9 I' I' i 9 net I' r Per son I' n , 
sowohl eigener Beamter, wie auch Angestellter ausliindisch~r 
Vertreterbiir.os filr den Veri<auf der Erzeugnisse der. Ges·ell
schafterfirmen. 

g) durch gem I' ins a m e B I' S chi c k u n 9 von F a c h a u s -
s t I' II u n 9 I' n, Mess en etc. 

ZusBmmenfassend wirken aliI' diese MaBnahmen durch diesle Zu
sammenfassung in einer machtvollen Interessengem2inschaft in Rich
tung einer allgemeinen Hebung des Ansehens der Mitgliederfirmen im 
In- und Auslande. 

Organisation der Gesellschaft. 

1m Gegensatz zu den T r us t s, (z. B. Miihlenindustrie A.-G. des 
Greffenius-Konzerns), die auf der unfreiwUligen Ueberfremdung einer 
Reihe von Firmen durch heimlichen Erwerb der Akti.enmajoritiit ent
stehen, wobei siimtJiche dem Trust angeschlossene Firmen zu Gunsten 
einer Firma oder einer Person ihre wi r t s c h aft I i chI" S e I b s t ,ii n -
dig k I' i t v I' r I i I' r I' n , erstreben die I n t ere sse n gem e i n -
s c h <I f ten dieselben wirtschaftlichen Zie1e, (SpeziaIisierung, ratio
nellere Ausniitzung des ,Verkaufsapparates, Vereinfachung der Verwal
tung, geringere Unkosten) auf f rei w i I I i 9 erG run d 1 a 9 I' unter 
E r h a I t III n 9 der wi r t s c h a it lie hen S e I b s t ii n dig k e i t der 
einzelnen Werke. 

Die iibliche, sowohl in der Theorie wi,e auch in der Praxis dilgemein 
als bewiihrt anerkannte Form der Interessengemeinschaft ist folgende: 
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Di.e Mitglieder der I.~G. griinden gemeinsc'haftlich eine G. m. b. H. 
Diese hat einen l\ufsiehtsrat, der satzungsgemiiB aus den Lei1lern der 
angeschlassenen Werke bestehen muB. Der Vorsitz wechselt van Jahr 
zu Jahr nach einem bestimmten festgelegten Turnus. Der Vorsitz~nde 
wird von der jeweiligen Vorortsfirma gestellt. Wiederwahl des Var~ 

sitzenden oder der VoroMsfirma nach l\blauf eines Geschiiftsjahres ist 
unzuliissig. 

Die Mitglieder des l\rufsichtsrates erhalten fUr ihre Tiitigkeit die 
im Interesse der Geselischaft satzungsgemiiB festgeleg1le Gewinnbewili~ 

gung (Tantieme). Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschiifts~ 

fUhrer. Diesen obliegt neben der Erledigung der gesetzlich festgelegten 
Obliegenheiten der l\bschluB der vom l\ufsichtsrat genehmigten Ver~ 

triige mit den Gesellschaftern, Vertretern, Rohstofflieferern etc., die 
Fiihrung der hierzu notwendigen Verhandlungen, die Vermittlung des 
Erfahrungsaustausches, die Ermittlung der satzungsmiiBigen Gewinn~ 

anteile der Gesellschaft an die Gesellschaf1ler und umgekehrt, die Ueber~ 
wachung der EinhaItung der Vertriige, die Fiihrung von Prozessen und 
schlieBlich die planmiiBige Weiterbildung und der l\usbau der In~ 

teressengemeinschaft nach den vom l\ufsichtsrat gegebenen RichtIinilen. 

Dagegen kauft oder verkauft die Gesellschaft selbst niehl's. Sic 
ist nicht Verkaufsstelle, sondern nur l\ufsichts~ und Verwaltungsstelle. 

1m iibrigen geIten fUr die Gesellschaft, ihre Geschiiftsfiihrer und 
dergleichen die bekannten Bestimmungen des G. m. b. H.~Gesetzes. 

Die Gesellschaft schlieBt mit den Gesellschafterfirmen mehrer'e 
Gruppen von Vertr.iigen, die die betreffenden besonderen Vereinbarll':1gen 
enthalten (sternformige Vertriige mit ringformiger G. m. b. H. Dappel~ 

gesellschaft vergl. Kohlensyndikat, I.~G. der chemischen Industrie, Ge~ 

meinschaft deutscher Automobilfabriken, Zementmaschinen~G. m. b. H.). 
Diese Vertriige stellen in ihrer Gesamtheit das Wesen der I.~G. dar. 

Die erste Gruppe von Vertrligen bestimmt die Hohe des G e win n ~ 
ant e i I e s, die vom Jahresreingewinn seitens der Gesellschafter der 
G. m. b. H. zrugesichert werden. DIe GeseHschafterfirmen erhalten fUr 
dLese Ciewinnbeteiligung als Fl.usgleich Fl.nteile der G. m. 'b. H. oder 
Verzichterkliimngen von GeseHschafterfirmen auf bestimmte TeUe ihrer 
Pmduktion zu Gunsten der Spezialfabrikation der betreffenden GeseH~ 

schafterfirma. Sie erhalten in dem MaBe l\nteile der Ges,eilschaft, wk 
sie die G. m. b. H. an ihrem Gewinn beteiligen, wobei der Verzicht auf 
bisherige Teile ihrer Produktion zu Gunsten der Spezialisi!e'rung zu 
ihren Gunsten angerechnet und mit Gesellschafterteilen bezahIt wird. 

Vom Reingewinn der G. m. b. H. gehen die Verwaltungsunkosten 
und die Tantiemen filr die l\ufsichtsratsmitglieder, die Geschiiftsleitung 
etc. ab. Sollte es gelingen, die notwendigen Verstiindigungen tiber die 
Fl.bwiilzung der Fl.rbeitsgebiete auf dem MaBen Verhandlungswege ahne 
gegenseitige Gewinnbetemgung zuerreic'i1en, so wiirde dies dne groBe 
Vereinfachung der I.~G. bedeuten. 
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Eine zweite Gruppe von Vertrligen befaSt sich mit der S p e z i -
a lis i e run g. Jede Gesellschafterfirma verpflichtet sich der Gk!s,ell
schaftgegenilber, bis auf die Dauer mehrerer Jahre nach Ablauf der 
I.-G. keine Sondermaschinen des gemeinsamen Interess·engebietes zu 
bauen odeI' anzubieten, die vertragsmaBig anderen Gesellschafterfirmen 
zugewiesen sind. Sie verpflichtet sich, jede Anfrage und jeden Bedarfs
fall desgemeinsamen Interessengebieres sofort der zustiindigen GoeseJl
schafterfirma zu iiberweisen. Ferner verpflichtet sie sich, die ihr zu
gewiesenen Sondermaschinen des gemeinsamen Erz·eugungsgebietes der 
I.-G. in bezug auf K'onstruktion, Material, Ausflihrung, Ausstattung 
nach den neuesten Fortschritten der TechJ:1ik wettboewerbsfiihig zu hal
ten, notwendige neue Modelle ihres Arbeitsgebioetes oder Verbess.erung 
bestehender zu schaffen, die notwendigen Unterlagen filr di·e gemeinsame 
Pr·opaganda rechtzeitig zu liefern, im Geschiiftsverkehr mit der Kund
schaft alles zu unterlassen, was den gemeinschaftlichen Absatzinteressen 
abtriiglich sein konnte. Dies bezieht sich insbesondere auf Prozesse, die 
aus den Liefervertriigen herriihren uOd zu deren Fiihrung unter Umstiinder::l 
die Genehmigung der sonstigen Gesellschafter einzuhoilw ist. SchlieS
lich verpflichtet sich die Gesellschaft zum Erfahrungsaustausch auf dem 
Gebiete der Konstruktion und Fabrikation. 

Eine dritte Grllppe von Vertriigen betaBt sich mit der Schaffung 
einer gemeinschaftlichen A b sat z '0 r 9 ani sat ion. me GeseU
schafterfirmen vel'pfl.ichten sich der Gesellschaft gegeniiber, kiinftighi.n 
ohne vorherigen BeschluB der Gesellschafterversammlung neue Vertret,er
vertrage nicht mehr abzuschlieBen und eigene Verkaufsbiiros nicht mehr 
zu errichten, vielmehr die v·orhandenen A.bsatzorganisationen je nach 
Lage der betreffenden Vel'triige in den verschJ,edenen A.bsatzliindern der
art umzugestalten, daB in jedem einzelnen Lande die nachweislich 
erfolgreichste Vertreterfirma des Fachgebietes di,e gemei[lschaftliche Ver
tretung siimtlicher angeschlossenel' Gesellschafterf.irmen in die Hand b2-
kommt, unter Umstiinden unter Angliederung besonderer durch Fach
leute besetzter Spezialabteilungen bei groBeren Impol'tfirmen. 

Sie verpflichten sich ferner, ihl' kiinfti,ges Katalog- und i>ropa
gandamateriai in bezug auf Format, Ausstatt.ung und Inllalt (Rahatte 
unct dergl.) nach einheitlichen von der Gesellschafterversammlung aus
gegebenen Richtlinien :auszustatten. 

Eine vierte Groppe von Vertriigen bef,aSt sich mit den allgemeinen 
Verwaltungsbestimmungen der I.-G. liber Vertragsdauer, Ver
tragsstrafen, einheitliche Kalkulations- und Bilanzi·erungsmethoden, Nach
priifung der Bi/anz und des Reingewinnes durch die Geschiiftsfilhrung 
oder andere Verlrauenspersonen entsprechend den iiblichen Boestim
mungen solcher Organisationen, Erfahrungsaustausch liber Organisations
fragen etc. 

Eine Erweiterung der Inleressennabme der GeseDschaft auf gemein
samen Bezug bestimmter Hohstoffe, der Erwerb eigene.r GieBereien ist 
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sofor1 oder spiiter m5glich, wie iiberhaupt diese Form des Vertrags
schlusses eine 'groBe BewegJichkeit In bezug auf spiitere ,erforderlilChe 
MaBnahmen, Renderungen und dergl. gewiihrleistet, wobei die I.-G. 
selhst in dieser Form nach den Rnschauungen der maBgeblichen Kar
tellfachleute als unsprengbar gilt. 

Nach der schon vorliegenden Spezialisierung kommt die Bildunq 
mehrerer Gruppen in Betracht, wonach in jeder Gruppe ein odcr mehrere 
MitgJieder enthalten sein konnen. Wenn mehrere Mitgli1eder dieselhe 
Gruppe bearbeiten, so miissen sie sich unter Vermittlung der Gesellschaft 
auf bestimmte Spezialmaschinen begrenzen, z. B. die Firma R auf X-Ma
schinen, die Firma B auf Y -Maschinen und die Firma C auf Z-Maschinen. 

Das Rrbeitsgebiet muB so groB sein, daB die im Rusland reisenden 
Vertreter dem dortigen ...... Gewerbe und seinen Hilf'sindustrien alles 
anbieten konnen, was erfahrungsmaBig gebraucht wird, so daB die Reise
und Propagandaspesen der Vertretung voll ausgenutzt werden und daB 
ferner es sich filr die Vertretungen lohnt, filr das gesamte Vertretungs
gebiet repr,iisentable Verkaufsriiume, erstklassige Verkiiufer etc. zu unter
hallen, sowie erhebliche Propagandaspesen aufzuwenden. 

Rndererseits dad es aber auch nicht groBer sein, als daB nicht 
ein guter Fachmann der ...... Branche das ganze Gebiet der I.-G. mit 
einigermaBen gutem technischen VersUindnis iiberhlicl{en kon:1te, da hier
von erfahrungsgemiiB beim Maschinenverkauf alles abhiingt. 

Nach den Erfahrungen bei Bildung iihnlicher I.-G. empfiehlt es 
sich, anfangs nur wenige filhrende Firmen zu der Bildung der I.-G. heran
zuziehen, durch diese die Rechtsform und die Vertragsform S Jrgfiiltig 
und juristisch korrekt festzulegen und erst spater kleineren Firmen ent
weder den Beitritt nahezulegen oder durch Rnkauf, BeteiJigimg, Erwer
bung der Aktienmehrheit, EinfluB auf sie zu gewinnen. 

f) Gemeinschaft Deutscher Automobilfabriken. 
Deutscher Automobil .. Konzern. 

Interessengemeinschaft Daimler .. Benz. 
In der deutschen Automobilindustrie treffen wir drei gro8e 

Zusammenschliisse an, die sich zum Zwecke der unmittelbaren 
Forderung der Produktion vor allem mittels Durchfiihrung der Spe
zialisierung und Typisierung gebildet haben. Bei der "Gemeinschaft 
Deutscher Automobilfabriken" und dem "Deutsch en Automobil-l\on
zern" handelt es sich urn Spezialisierungskartelle bezw. Speziali
sierungsgemeinschaften. Beide Zusammenschliisse bauen sich auf 
v e r t rag 1 i c her Grundlage auf; die angeschlossenen Fabrik2n be
halten ihre fabrikatorische, finanzielle und verwaltungstechnische 
SelbsHindigkeit. 



- 74 -

Bei der "Interessengemeinschaft Daimler~Benz" handelt es sich 
dagegen urn cine mehr fin a n z i e I I e Bindung, aUerdings unter 
Wahrung der SelbsUindigkeit beider Firmen. Am Ende dieses Ab~ 
schnitte~ wird jedoch trotzdem eine kurze Zusammenfassung der 
Motive, die zum AbschluB dieses Interessengemeinschaftsvertrages 
drangten, gegeben, in Anbetracht der groBen Uebereinstimmung 
in den Grunden, die zum AbschluB sowohl dieser Interessengemein~ 
schaft wie der beiden vertraglichen Gemeinschaften gefUhrt haben. 

Die allen drei Zusammenschlussen gemeinsamen Grundideen 
kommen in einer Ende 1919 vom AutomobiIfabrikanten Kommer~ 
zienrat A I I mer s in Bremen herausgegebenen Denkschrift "Was 
der Deutschen AutomobiIindustrie nottut" zum Ausdruck, die zugleich 
in selten klarer Weise die Vorteile horizontaler Zusammenschlusse 
schildert. AIlmers kommt in der Denkschrift zu foIgenden For~ 

derungen: 
]ede Fabrik so wenig Typen wie moglich, diese aber in m6g~ 

lichst groBen Serien, HersteUun~ mit HiIfe der besten modernsten 
Methoden, Aneignung der Methoden, in denen der Amerikaner uns 
ilberlegen ist, Hochhaltung der Gilte unserer Erzeugnisse. Diese 
Ziele sind nur erreiChbar durch ZusammenschluB der AutomobiI~ 
fabriken, entweder im Ganzen oder zu Gruppen, wobei jede Fa~ 
brik nur eine, hOchstens zwei Typen baut. 

Zugleich schlagt AIlmers eine Organisation des gemeinsamen 
V e r k auf s vor. Es gehe nicht mehr an, daB wie bis zum I\:riege 
jeder Vertreter einer Fabrik von ihr.moglichst aIles verlange, urn die 
sehr verschiedenen· Wilnsche der Kundschaft befriedigen zu kon~ 
nen. Es dilrfe nicht mehr Vertreter e i n z e I n e r Fabriken, son~ 

dern nur noch Vertreter von V ere i n i gun 9 e n von Fabriken 
geben. Die zusammengeschlossenen Fabriken batten es dann nicht 
mehr notig, in den GroBsWdten eine Reihe von teuren Filialen zu 
unterhaIten; e i n e FiIiale konne mehrere Fabriken mit Auftragen 
versorgen. RationeIlere spezialisierte Fabrikalien bedingen dann 
eine VerbiIIigung des Produkts, die Verringerung der FiIialen und 
der Vertreter, Ersparnis an Arbeitskraften und der Verkaufsspesen. 

Und die "Post" schrieb dazu: "Es 1) ist zu hoffen, daB es auf 
diese Weise der AutomobiIindustrie gelingt, die schweren Zeiten 
gut zu ilberstehen und zu Fabrikations~ und Vertriebsverhaltnissen 

1) uP 0 s tOO vom 23. September 1919. 
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zu kommen, vermoge deren eine wesentlieh rat ion ell ere und 
bill i 9 ere Fabrikation moglich ist, so daB sie nieht nur der 
Konkurrenz der l\merikaner im Inlande begegnen, sondern auch 
auf dem Weltmarkte bestehen konnen. Es ist anzunehmen, daB 
das Beispiel der deutschen l\utomobiIindustrie auch anderen In~ 

dustrien in ahnlicher Lage Veranl~ssung· zu ahnlichem Vorgehen 
gibt. U n end I i c h vie lis tau f die s e m W e 9 e f ii r die 
d e u t s c h e V 0 I k s w i r t s c h aft z u err e i c h e nU

• 

In der "Gemeioschaft Deutscher llutomobilfabrikeo" 1) schlos~ 

sen sieh die "Nation ale l\utomobil~Gesellschaft l\.~G." in Berlin, 
"Hansa~Lloyd~Werke l\.~G." in Bremen, "Brennaborwerke" in 
Brandenburg, "Hansa~l\utomobi1~ und Fahrzeugwerke l\.~G." in 
VareljOldenburg zu einem Spezialisierungskartell Zllsammen, in 
dem neben der Spezialisierung die Typisierung lind Normalisierung 
durchgefiihrt wird. 

Durch diesen ZusammenschluB haben zunachst die in freier 
-- vertraglicher - Gemeinschaft ihrer wirtschaftlichen Bestreblln~ 

gen vereinigten Werke den Wettbewerb untereinander 3usge~ 

schaltet, andererseits durch strenge Sonderung in der Werkarbeit 
in einer bisher in Deutschland nieht gekannten Weise cine muster~ 
giiltige Spezialisierung und Typisierung durchgefiihrt. Man (iickte 
so energisch ab von dem in der deutschen Industrie - zum min~ 
destenin der Vorkriegszeit - beliebten Prinzip der Eigenbrotelei, 
das seinen l\nbetern vorzuschreiben schien, in einem miBverstan~ 
denen Konkurrenzkampfe moglichst vielgestaltige, den individuell~ 

sten, ausgefallensten l\nspriichen geniigende Erzeugnisse auf den 
. Markt zu bringen, ohne Riicksieht darauf, daB dadurch der Pro~ 
duktions~ und l\bsatzprozeB urn ein bedeutendes erschwert und 
verteuert wurde. Dieser deutsche Individualismus, der sieh in 
"Eigenbrotelei" und "Schrullenhaftigkeit" verkehrt, findet in Rathe~ 
nau einen scharfen Kritiker, der in seiner Kritik nieht zuletzt die 
vorkriegszeitlichen Verhiiltnisse in der deutschen l\utomobilindustrie 
zeichnet: " ... Wir haben gesehen, 2) daB die Kraft unserer Wirt~ 

1) AuBer personlichen Informationen dionten als Materialunterlage: 
S c h e i b I e r: "Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Vereinheitlichungs· 

bestrebungen in der deutschen Industrie". Dissertation Wilrzburl!' 1922. 
Kat z: "Die Rationalisierung der deutschen Fertigindustrie", Dissertation 

Freiburg 1922. 
2) Rat hen au: "Die neue Wirtschaft", S. 44, 
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schaft erheblich auf der A. r b e its t e i I u n g, die A.rbeitsteiIung auf 
der Herstellung des G lei c h art i 9 en beruht. Dieser notwendigen 
Foige arbeitet der deutsche A.rbeitsmarkt, mehr als irgend ein 
anderet, in bewuBter A.uflehnung entgegen. Wird ein chemisches 
Produkt in 90 prozentiger Reinheit geliefert, so wird es 80 pro~ 
zentig verlangt. 1st eine Verpackung auf 100 kg eingerichtet, so 
wird sic ZLI 50 kg beliebt. Gibt es zehn~, zw6lf~ und fUnfzchn~ 
pferdige Motoren, so verlangt der Betriebsingenieur des Bestellers 
in selbstgewisser A.usubung seiner SachversHindigkeit einen elf~ 

undeinhalbpferdigen und zwingt den minder willensstarken Fabri~ 
kanten, den neuen Typ zu schaffen, ungeachtet der Tauscnde von 
Arbeitsstunden, die der schrullige Einfall der nationalen Wirtschaft 
entzieht. Sind 1000 Umdrehungen ublich, so werden 900 gefor~ 
dert, sitzt der A.ntrieb rechts, so muB er links sitzen ... " 

Durch die A.usschaltung der Konkurrenz und durch den A.us~ 
tausch der Erfahrungen, der Versuche auf den Pruffeldern und im 
praktischen Betriebe wie auch der konstruktiven A.rbeiten, zer~ 

splittern sich in der "Gemeinschaft Deutscher A.utomobilfabriken" 
nicht mehr Kopf und Hand, Konstruktion und Herstellung in einer 
Unzahl einzelner Typen, sondern jedes der der Gemeinschaft an~ 

gehOrigen Werke schafft gleichgerichtet an der Herausbringung 
cines oder zweier Sonderfabrikate, die es leicht auf der H6he des 
neuesten Standes der Technik zu halten vermag. 

So steIIt die "Nationale A.utomobi1~Gesel1schaft" cbenso wie 
die "Hansa~Lloyd~Werke" jede nur einen Personenwagen vnd einen 
Lastwagen her, wah rend die "Hansa~Gesellschaft" und die "Brenna~ 
bor~ Werke" ihren Betrieb nur auf die Herstellung eines einzelnen 
Personenwagentyps spezialisierten. Hiermit wurde zum erstenmale 
in Deutschland eine A.rbeitsweise im A.utomobiIbau durchgefiihrt, 
die bisher nur in den Vereinigten Staaten von A.merika ais dem 
typischen Lande wirtschaftlicher Neuerungen angewandt wurde. 

Beantworten wir die Frage, ob eine derartige Sonderung LInd 
Typisierung des Fabrikates, wie sie in der eben geschiIderten A.r~ 

beitsweise der vier zur "Gemeinschaft Deutscher A.utomobilfJbri~ 

ken" zusammengeschlossenen Werke zum A.usdruck gelangt, sich 
schlieBlich auch in einem erhOhten A.bsatz, vor aHem ins A.us~ 

land, auswirkt, indem sie cs vermag, die von den einzelnen 
Fabriken gelieferten Produkte fUr den A.utomarkt zu verbilligen, 
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zugleich auch ihre Qualitat zu heben, so ist festzustellen, daB die 
Moglichkeit hierfur vorhanden ist: Der rastlos weiterbauende Ge~ 
danke des Ingenieurs ist auf ein scharf begrenztes Ziel gerichtct. 
Er sucht Vervollkommnung des Fabrikats und der zu dessen 
Herstellung benotigten Anlagen. Die Geschicklichkeit des Werk~ 
mannes und die Genauigkeit seiner Arbeit erprobt und steigert 
sich, je liinger er seine Aufgabe kennt. Und der Unternehmer, 
der nur den e i n e n Weg hat, auf dem er vor dem Wettbewerb 
der Konkurrenz und vor den Verbrauchern in Ehren bestehen 
kann, muB notwendig dafUr sorgen, daB auch filr den geringsten 
Teil des Fabrikates hOchstwertige Urstoffe zur Verwendung kommen. 

Durch die gemeinsame Verkaufsorganisation wird den Intcr~ 

essenten ein so umfassendes Programm und Auswahlfeld l\nter~ 

breitet, daB sci tens der Gcmeinschaft jedem Verbraucherwllnsche 
Rechnung getragen werden kann. Es ist natiirlich Voraussetzung 
jeder derartigen Interessengemeinschaft, daB, wenn sie im In~ und 
Auslende als Aussteller auftritt, sie ihre Produkte gemeinsam aus~ 
stellt und somit jede von normalen V erbraucherkreisen wunsch~ 
bare Type durch einen dem Verbraucher bekannten und hoch~ 

bewerteten Markenartikel seiner Gattung vertreten ist. 
Durch die Anwendung der Normalien, wie sie naturgemiiB bei 

einem derartigen ZusammenschluB Voraussetzung ist, hat auch 
die fruher oft recht leidige Frage der Beschaffung von Ersatz~ 
teiIen ihre Schrecken flir den Verbraucher verloren. Hat der 
Kaufer doch jetzt .jederzeit die Moglichkeit, in kurzer Frist und 
mit geringer Muhe alle Ersatzteile vorzufinden. 

Ein abschlieBendes Urteil von dem Gesichtspunkte aus, ob 
mit diesen MaBnahmen letiten Endes eine Steigerung unseres 
Exportes speziell hinsichtlich der Fabrikate der Automobilindllstrie 
verbunden ist, ist in Anbetracht dessen, daB der ZusammenschluB 
zeitlich der neuesten Wirtschaftsepoche angehOrt, schwer zu fiil~ 

len. Die bisher gezeitigten praktischen Ergebnisse durften jedoch 
erkennen lassen, daB der ZllsammenschluB groBer und leistungs~ 

fiihiger Automobilfabriken zu arbeitsteiliger Spezialisierung und 
Typisierung ihrer Fabrikate, zur gemeinsamen Nutzbarmachung 
ihrer technischen Erfahrungen und notwendigerweise auch zu einer 
einheitlichen Verkaufsorganisation sowohl vom Verbraucherstand~ 

punkte im Inlande, ais auch insbesondere vom Standpunkte der 
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auslandischen Kaufer, somit vom Standpunkte des Interesses un~ 
serer Gesamtwirtschaft nur giinstig beurteilt werden kann. 

Der "Deutsche llutomobil-Konzern" ist entstanden, indem die 
"D,ux~Automobilwerke A.~G.", die "J. D. Magirus A.~G.", die 
"Presto~Werke A.~G." und die "VoigtIandische Maschinenfabrik 
A.~G." ein Abkommen trafen iiber eine zweckmiiBige Abgrenzung 
der Fabrikationsprogramme, und indem sie gleichzeitig eine gemein~ 
same Vertriebsgesellschaft, den "Deutschen Automobil~Konzern G. 
m. b. H." griindeten, urn im wesentlichen gleichfalls die eben ge~ 
schilderten MaBnahmen der "Gemeinschaft DeutscherA.utomobil~ 
fabriken" durchzufiihren. Die beteiligten Unternehmungen sind 
auch hier vollig selbstiindig gebJieben und stehen sich innerhalb 
des Konzerns als gleichberechtigte Partner gegeniiber. 

Hinsichtlich des dritten Zusammenschlusses in der deutschen 
AutomobiIindustrie, der "Interessengemeinschaft Daimler-Benz" gab 
als Vorsitzender des Aufsichtsrates der "Benz & Co., Rhein. Auto~ 
mobil- und Motorenfabrik A.~G." in Mannheim Geheimrat B r 0 ~ 

s i e n eine Zusammenfassung der Motive, die zum AbschluB des 
Interessengemeinschaftsvertrages mit der Daimler~A.~G. gefiihrt ha~ 
ben. Der Vertrag, der eine Gewinnverteilung im Verhaltnis des 
derzeitigen Stammkapitals von 600 bei Daimler und 3l!6 bei Benz 
vorsieht, liiuft bis zum 31. Dezember 2000 und garantiert die 
Selbstandigkeit beider Firmen. Die Worte Brosiens bestiitigen in 
iiberaus priignanter Form die praktische Durchfiihrbarkeit fast aller 
im grundsatzlich~theoretischen Teil der Arbeit erorterten produktions~ 
fordernden MaBnahmen im Rahmen des horizontalen Zusammen~ 
schlusses: 

"Fast 1) solange als die beiden attesten und groBtengleichartig~n 

Fabriken Benz und Daimler bestehen, bestand nicht bloB in den V><.r~ 

waltungen der Gesellschaften selbst, sondern auch auBerhalb d><.rselben 
die Ueberzeugung, daB ein gewisser ZusammenschluB der beiden Fa~ 

briken schon allein der Zusammenfassung der Krafte wegen zweck~ 

miiBig lUnd wiinschenswert sci . . .. Der ZusammenschluB der Daim~ 
ler~ und Benz-H.-G. ist schon deshalb geboten, wei! jede der G'<!s.ell~ 

schaften selbstiindig und unabhiingig als erste Firma Deutschlands mit 
Weltruf dasteht. Sie sind im groBen und ganzen ebenbiirtig. Beide 
haben eine groBe Erzeugung, ihre Fabrikate sind nach allgemeiner Hn~ 
sieht der Fachleute glcich einzuschiitz,en. 

1) .. Kolnische Zeitung" vom 9. Mai 1924. 
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Dureh den ZusammenschluB wird der gegenscWge Wet t b eWe r b 
ausgesehaltet. Dadurch, daB die Gewinne in der Interesseng~meinschaft 
vereinigt und naeh einem Schlliss'eI wieder vertei:lt werden, fallt der 
Wettbewerb von selbst weg. NamentIich in den bisherigen UntiCr
bctiitigungen bei den Vertretern, AgentiCn usw. Die lwmplizi,erten V e r
k auf s a r ga n i sat ion e n im I n - und A u s I and e werden verein
facht unl! daher verbilligt werden. Die Kosten fUr R e k I a m e durch 
Beschickung von Rennen, durch Annonciere:n usw. werden wesentlich 
ermiiBigt werden. Dann aber - und das ist vielleicht das wich
tigste - wird die Her s tell u n 9 erleichtert und vereinfacht werden 
dureh Reduzierung der Typen im allgemeinen und Verteilung d~r Typen 
an die einzelnen Fabriken zu groBeren Seri,enfabrikationcn. I-Her wird 
eine wesentliche V e r bill i gun gin de' r Her s t e It un 9 ein
treten und eine weitere V e r vall k 0 m m nun 9 der Herstellung durch 
S p e z i a lis i e l' u n 9 moglich seill. Es wird ein intimer F\ u s -
tau s c h von E r f a h l' un 9 en und Kenntnissen eintrcten, Patente, 
Muster usw. werden gegenseitig frei zur Verfiigung gesteltt werden. 
Ueber die Konstruktdonen und Formen wird stets eine Vers!j3ndilgung 
staUfinden. Der E ink auf von Rohstoffen wird gem e ins a m und 
natiirlich besser und billiger erf:olgen. Dadurch wird auch eine Vel"ein
fachung in der Lei tun 9 von selbst eintreten. 'Auch hier wird si~h 

diese durch den ganzen VerwaItungskorper hindul'chziehen. Die gc
gesamten Krafte beider Parteien, die bisher gegeneinander in heftigem 
Wettbewerbkampfe gewirkt haben, werden nicht nul' vel'doppelt wir
ken fUr die Gemeinschaft, sand ern ihl'e Wil'kung wkd sich nach jeder 
Richtung von selbst steig ern. Die Interessengemeinschaft sieht fUr di,e 
Durchfiihrung der festgelegten Prinzipien cinen ArbeitsausschuB vor, der 
liber den Verwaltungen steht." 

g) Gemeinschaft deutscher EN Maschinenfabriken. 
Dargestellt auf Grund: 

I. der schriftlichen Aufzeichnungen und 
milndlichen Ausfiihrungen des Geschafts
fUhrers der Gemeinschaft, 

II. des Spezialisierungsabkommens, 
III. des Gesellschaftsvertrages der Gemein

schaft. 

In der .. G(~meinschaft deutscher E-Maschinenfabriken" schlos
sen sich aIle Fabriken der E-Maschinenbranche eines groBeren 
deutschen Wirtschaftsbezirkes auf vertraglicher Grundlage unter 
Wahrung der Selbstandigkeit zu einem Spezialisierungskartell zu
sammen. Nachfolgende Darstellung fuBt auf den l\ufzeichnungen 
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des GeschaftsfUhrers der Gemeinschaft, ferner den abgeschlossenen 
Vertragen und Vereinbarungen. 

1. Die auf Seite 80/86 zur Abschrift gebrachte "Vertrags
sldzze" (I) stammt aus dem Jahre 1921. Sie wurde entworfen als 
die ortlich nahe zusammenliegenden E~Maschinenfabriken noch 
in heftigem Konkurrenzkampfe untereinander standen, lind diente 
als Verhandlungsunterlage fUr den AbschluB des "Spezialisierungs~ 
abkommens" und des "Gesellschaftsvertrages". Neben der Zu~ 

sammenarbeit auf dem Gebie1e der Fa b r i kat ion sieht die "Ver~ 
tragsskizze" eine solche auf dem Gebiete des V e r t r i e b s und des 
E ink auf s vor. 

II. Das auf Seite 86/90 zur Abschrift gebrachte "Speziali
sierungs-llbkommen" (II) wurde Dezember 1922 abgeschlos~ 

sen. Es stellt in der Hauptsache ein gem e ins am e s F a b r i ~ 
kat ion s pro 9 ram m auf und laBt den Vertrieb den einzelnen 
Firmen bezw. regelt ihn in der in § 5 angegebenen Weise. 

III. Der "GeseUschaftsvertrag" (III), dessen erst en beiden Para~ 
graph en auf Seite 90 zur Abschrift gebracht werden, wurde im 
Mai 1923 abgeschlossen. Nach 5 Monaten verzichteten die 
Firmen also schon auf den Einzelvertrieb und schritten zur 
Griindung einer gemeinsamen V e r t r i e b s 0 r 9 ani sat ion, der 
"Gemeinschaft deutscher E~Maschinenfabriken". Nach § 2 wird 
ferner die Gemeinschaftsarbeit auch auf den E ink auf ausgedehnt. 
Auf eine Wiedergabe der iibrigen 16 Paragraphen des "Gesell~ 

schaftsvertrages" ist verzichtet worden, da er fast ausschlieBlich 
die juristische Seite des Zusammenschlusses zum Ausdruck bringt. 
Die hier interessierende wirtschaftliche Seite hat in dem "Speziali~ 
sierungsabkommen" (S. 86/90) schon ihren Niederschlag gefunden. 
Ferner kennzeichnen die Punkte 5-12 der"Vertragsskizze" (S. 
82/84) das Wesen der errichteten Vertriebsgesellschaft hinlanglich. 

I. 
Vertragsskizze 

der Pr,oduktlonsgemeinschaft fDr ...................................................................................... . 

(Es sind nur die das Wesen der Produktionsgemeinschaft charak~ 
terisierenden Bestimmungen aufgefiihrt. Diese wfirden im endgfiltigen 
Vertoog noch dUTch eine Reihe mehr formeI1er Bestimmungen fiber 
Gesellschaftsversammiung, Stimmrecht, Zusammensetzung, Rechte und 

Pflichten des llufsichtsrates usw. ZIl erganzen sein.) 
1. Der Zweck des Unterneltmens ist: 
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a) die DurchfUhrung der' S.P e z i a lis i e run 9 und der T y p i -
s i e run 9 der F a b r i kat ion, 

b) der gemeinschaftliche Ve r t r i e b der Erzeugnisse, 
c) der gemeinschaftll.che E ink auf von Rohsooffen, Halbfabrikaten, 

Maschinen und anderem Bedarf, 
d) der 1\ us tau s c h technischer E r f a h run ge n , 
e) die Durchfiihrung aller sonstigen MaBnahmen, die zur S t e i -

9 e run 9 der technischen und wirtschaftlichen Le i stu n 9 s -
fa h i 9 k e i t der beteiligten Werke und somit der gesamten 
deutschen Volkswirtschaft dienen. 

Die Gesellschaft kann den Erwerb von Unternehmungen zur Her-
stellung und zum Verkauf von _._ ............................................................................... vor-
nehmen, sowie sich an solchen Unternehmungen beteiligen. 

2. Das Stammkapital der Gesellscbaft betriigt .!If, ......................................... . 

davon iibernehmen: 
A .A(; .••••.....•••.•••.•••••••••.••••.••••••• _ 

B ,,/h ........................................ _. 
C .A(; ........................................ _ 

Rnmerkuog: Die Gesellschaft wird nur von den Unternehmllnge~ als 
solchen, nicht etwa von den einzelnen Teilhabern der Firmen geschlossen. 

Die Stammeinlagen werden zweckmiiBig nach dem durchschnitt .. 
lichen jiihrlichen U m sat z in den Vertragsartikeln wiihrend der Zeit 
1. Juli 1912 bis 19111 und1. ]uli 1919 bis 1. Juli 1920 bemessen. Di:e 
Zugrundelegung des Gewinns erscheint nieht dngebracht, wei! di,eser 
von den Firmen sehr verschiedenerrechnet wird. 

Die StammeiJi.lagen solI en tunlichst im bestimmten Verhiiltnis zum 
Umfange der Lieferungen jedes GeseUschafters stehen und sind erforder
Iichenfalls auf BeschluB der Gesellschafterversammlung entsprechend durch 
Uebernahme eines weiteren AntleiJs zu vergroBern oder durch Abtretung 
von llnteilsteilen Z'U verkleinern. 

3. Die Org,ane der Gesel1schaft sind: 
a) die GeschiiftsWhrer, 
b) der Aufsichtsrat, 
c) die Versammlung der Ges·e1lschafter, 
d) der technische Beirat, 
e) das Schiedsgericht. 

Pflicbten der Gesellscbafter. 
1I. Sp1ezialisierung: 
a) Die vertragsschlieBenden Firmen teilen das in Betracht kom-

mende Arbeitsgebiet in folgender WeiSte linter sieh auf: 
Firma A erzeugt und !iciert ......................................... . 
Firma B erzeugt und Iiefert ... _ ..................................... . 
Firma C erzeugt und Iiciert ........................................ . 

b) jede Vertragsfirma verpflichtet sieh, kein Erzeugnis herzustel
len lind zu Hefern, das nach Vorstehendem einer anderen Ver
tragsfirma zugewiesen ist. Die Herstellung in Vorstehendem 
n i c h t genannter Erzeugnisse steht den Firmen frei. ]edoch 
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dan hierdurch die Lieferungsverpflichtung gegeniiber der Ge
sellschaft nicht beeintriichtigt werden. 

lbtmerkung: Gegen die Spezialisierung kann eingewendet werden, 
daB die Einschriinkung des bisherigen Fabrikationsplanes eines Unter
nehmens auf einige wenige Erzeugnisse oder Typen wi r t s c' h aft -
Ii c h 9 e f ii h r 1 i c h sei. Es ist zu beachten, daB jedes Unternehmen 
grundsiitzlich nur auf so1che Erzeugnisse verzichten soIl, die es bisher 
infolge verhiiltnismiiBig geringen A.bsatzes ohnehin nicht rationell her
stell en konnte, die also in der Hauptsac'he mit Riicksicht auf die Kund
schaft (grQBe A.uswahl) gefUhrt wurden, an denen aber dem Unter
nehmen im Grunde nlcht aUzuviel geJegen war. Eine groB~ A.uswahl 
wilrde die Produktionsgemeinschaft als solche der Kundschafll bieten. 

Bei der Spezialisierung ist anzustreben, daB gewisse Einzelteile 
der Verbandserzeugnisse genormt und von denjeniglen Vertragsfirmel.1, 
die auf Massenanfertigung eingerichtet sind, fUr die andel'en Gemein
schaftsfirmen mit hergestellt werden. 1m Faile mangelhafter Beschiif
tigung hiaben die notIeidenden Firmen einen A.nspruch auf' Beschiif
tigung in solchen genormten Teilen. Der Bezugspreis ist der Markt
I:age bezw. den Konkmrenzpreisen entsprecbend zugemessen. Falls ein 
Marktpreis nicht besteht, sollen die Selbstkosten zuzuglich eines an
gemessenen Gewinnzuschlages verrechnet werden. 

5. Lieferp,fficht: 
a) Die vertragsschlieBenden Firmen verpflichten sich, ihr,e gesamte 

Erzeugung in oben genannten Gegenstiinden ausschlieBlich der Ge
sellschaft zu Hefern. Der Gesellschaft steht das Recht zu, sich durch 
einen Beauftragten jederzeit durch Einsjchtnahme in dile Bucher und 
Schriften der Gesel1schafter davon zu vergewissern. 1m Uebertretungs
falle zahH der schuldige Gesellschafter an die Gesellschaft eine Konven
tionalstrafe bis zur Hohe der unerJaubt getiitigten 6eschiifte; Schaden
ers:atzanspruche bleiben auBerdem vorbehalten. 

b) Die Lieferungen Ian die GesleI1schaft haben in marktfiihig,er 
RusfUhrung zu konkurrenzfiihigen Preisen zuerfolgen. W:as im Streit
falle als marktfiihig und konkurrenzfiihig anzusprechen ist, entschei
det das vorgesehene Schiedsgericht. 

6. Lieferverzug: 
a) Kommt ein GeseI1schafter seinen Lieferungsv'erpflichtungen gegen 

die Gesel1schaft nicht nach, so kann der A.ufsichtsrat (A.R) die Geschiifts
fUhrer widermflich ermiichtigen, wiihrend des Verzuges di,e betreffend~n 

Erzeugnisse von anderen GeseI1schaftern oder von Nichtg,eseUschaftern 
einzukaufen. Schadenersatzforderung gegen den siiumig,en Gesellschaf
ter bleibt vorbehalten. 

b) 1st ein Gesel1schafter infolge eigenen V,erschuldens dauernd 
nieht in der Lage, die A.nforderungen der GeseUschaft hinsichtlich Ue
ferung anniihernd zu erfiil~en, so kann die GeseUschafterv,ersammlung 
auf A.ntrag des A.R oder der Geschiiftsfilhrer den Siiumigen seines 
Geschiiftsanteils derartig vedustig erkliiren, daB der A.nteil in das Ver
mogen der Gesel1schtaft ilbergeht. 
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c) Gesellschafter, welche durch Lieferung mangelhafter Erzeug
nisse die Interessen der Geseilischaft oder der ubrigen Gesellschafter 
9 ef.iihrd en, oder <iUS anderen Griinden schuldhafterweise in ihrer K 0 n -
k u r re n z fa h i 'g k e i t weit hinter bmigen llnspriichen z u r ii c k -
b lei ben, k5nnen a:uf llntrag der Geschaftsfilhrer .oder des llR oder 
von mindestens zwei Gesel!lschaftern durch BeschluB der Gesellschafter
versammlung, der mit Dreiviertel!-Mehrheit gefaBt s'ein muB, ihres Ge
schaf'tsantems zu Gunsten der Gesellschaft fiir verlustig erkliirt wer
den. llnspruche ,auf Schadenersatz bleiben vorbehalten. 

d) Die GeseHschafter sind im Faile des Lieferungsverzuges ver
pflichtet, einer Nachpriifung der Leis~ungsfahigkeit durch den llR bezw. 
den Technischen Beirat (TB) zlUzustimmen. Diese Priifung hat unter 
allen Umstiinden den MaBnahmen der 2iffern 6 b lUnd c voranzugehen. 
Oem schuldigen Gese11schafter list durch den TB ein eing,ehender V e r
b e sse run 9 s va r s chi a gunter Ste!lung einer Frist zu ubergeben, 
bis zu deren llblauf die Mangel! behbben sein muss en. 

7. Lieferverlrag: 
Jede der vertragsschlieBenden Firmen v,erpflichtet sich, mit der 

Gesel1schaft einen Liefervertrag abzuschlieB,en. 

8. Belriebserweiter,ung: 
Die Gesel'lschafter verpflichten sich, ihre der HersteUung der Ver

tragsarlikel dienenden Fabrlkationseinrichtungen nicht ohne Genehmigung 
des llR uber den bei VertmgsabschluB bestehenden Umfang hinaus zu 
erwei!tern. (Neubauten, maschinelle Erweillerung etc.). 

Pflicl1ten d er Ges ellsct1aft. 
9. B.bnahmepfUcht: 
Die Gesel1schaft ist zm kiiuflichen Uebernahme der g,esamten ihr 

zur Verfugunggestel1ten Erzeugung der Gesellschafter in den Vertrags
artikeln verpflichtet. Dieeinzelnen Bestimmung'en werden in beson
deren K auf v e r t riig en gemiiB llnlage festgeJ.egt. Jeder Kaufvertrag 
unterliegt der Genehmigung des llR. 

Rnmerkung: Gegen das Bedenken, daB eine Firma von den Organ en 
der Vertriebsgesellscbaft bev,orzugt wird, ist zu sagen: Hoher·er Ge
winn einer einzelnen Firma kommt zu einem erheblichen Teil zuniichst 
der Gesamtheit in Form von Rikklagen zugute und flieBt den ande~en 
Gesellschaftern zum Tell durch den Gewinnausgl,eich zu. (2iffer 1lf.). 

Unredlichkeiten werden skh immer sehr bald herausst,ellen. 
Die Spezialisierung erschwerl s,olche Machenschaften bezw. nimmt 

Ihnen den Erf,olg, da sicb die Erzeugnisse der GeseJlschaft,er keine 
Konkurrenz mehr machen, sand ern erhohter llbsatz des eirlen Pro
duktes den llbsatz des anderen steigert. 

10.B.bnahmeverzug: 
Bleibt die Gesellschaft mit ihren Verpflichtungen hinsiclhtlkh llb

nabme und Bezahlung gegenuber den Gesellschaftern trotz wiederholter 
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Hnmahnllng erheblich 1m Ruckstand, soo kann jeder Geseillschafter das 
Vertragsverhiiltnis mitMs eingeschriebenen Briefes lind mit mindestens 
vierteljiihrlicher Frist ~um SchiuB des laufenden Geschiiftsjahres auf-
100en. So1chen~alls hat die GeseHschaft den Hnteil des Kundigers 
selbst Zll ubernehmen und den Gegenwert zu vlerguten, der sich aus der 
Bilanz linter Beriicksichtilgung der Dauer des GeseUschaftsverhiiltnissies 
ergibt. 

11. 8esCirriinkte llbnah~e: 

In K r is en z e i ten kann die GeseI1schafterversammlung auf Hn
trag der GeschiiftsfUhrer oOder des HR mit einfacher Mehrheit beschlieBen, 
daB von der Erzeugung der Gesellschafter oder von Gruppen solcher 
nv.r eine bestimmte Quote abglenommen wird. Die Quote darf aber 
nichl unter 50 % der beim VertragsabschluB bestehenden Erz,eugungs
mQglichkeit heruntergehen. Es steht den betroHenen Gesellschaffern 
in diesem Falle und so lange frei, fUr den Rest ihrer Erzeugnisse auch 
auBerhalb der Gesellschaft Hbnehmer zu suchen. 

12. llenderung der Verk.aufsmligliclrkeit: 

SolHe die Verkaufsmoglichkeiteines nach Zifferll iibernommenen 
Gegenstandes s.o ungunstig werden, daB die' Rentabilitiit des betreffen
den Werkes in Frage gestel'lt wird, so kann das Werk verlang'en, daB 
entweder die Erlaubnisder anderen GeSlellschafter zur Umstellung auf 
ein anderes Erzeugniserteilt wird, .oder, so fern leine Binigung 'Dder 
eine andere Regclung nicht mogHch ist, kann der l\ustritt aus der Ge
sellschaft gemiiB Ziffer 10 erf'Dlgen. 

13. VerkanfsberiChte und Statistik: 

a) Jedem Gesel1schafter ist allmonatlich eine l\ufstellung einzu
reichen, aus der erersieht, welche sleiner Erzeugnisse und an weUCihe 
Hbnehmer von der Gesel~schaft abgeUefert wurden. 

b) Mit dem Geschiiftsbericht s.on zur vertraulichen Verwendung 
fiir die Gesellschafter eine l\bsatzstatistik v.orgeJegt wlerden, aus der 
die Geseilschafter den Vergleich des Umsatzes in ihren Erzeugnissen 
und den Umfang des Handels mit fremden Erzeugnissen wi'e uberhaupt 
die Tiitigkeit und den Erfolg der Unternehmungen ersehen kon;.'1et1. 

ill. GewinDIVerteilnng: 

Der nach der Bilanz sich ergebende Rei n 9 e win n wird wi,e fo1gt 
vertei1t: 

a) 5 % erhiilt der ordentliche Reservefonds, biser 50 % des 
Stammkapitals erreicht hat. Dieser Fonds ist nur zur Deckung 
etwaiger Unterbilanzen bestimmt. 

b) 15 % erhiilt der Reservef;onds 2 (siehe Hnmerkung). 
c) darauf erhalten die Gesellschafter eine Dividende bis zu 6 0/0 

der Geschiiftsanteile. 
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d) von dem UeberschuB erhalten der RR eine Tantieme von 10 0/0 

und die Geschiiftsfiihrer die vertragsmaBig festgelegten Rnteile. 
e) von dem Rest werden ............ % an die GeseHschafl;er im Ver~ 

haltnis ihrer Lieferungen zuruckgezahlt, das ubrige steht zur 
Verfiigung der Gesellschafterversammlung, welche mit ~infacher 
Mehrheit uber die Verwendung besc'hlieBt. 

llnmerkuug: Bei jedem Gemeinschaftsunternehmen, wie ein solches 
auch hier vorliegt, ist es unbedingt notwendi:g, das Interesse jedes ein~ 
zelnen Beteiligten an der Gesamtuntemehmung moglichst' groB zu machen 
und eine moglichst enge Interessengemeinschaft zu schaffen, weil an~ 
derenfalls erfahmngsgemiiB durch alIzustarkes Sonderinteresse Zwie~ 
spiiltigkeiten entstehen und die Gemeinschaftsarbeit beeintrachtigt wird. 

Ein maglichst starkes Gesamtinteresse und gegenseitlg,e lnteressen~ 
oohme kann erreicht werden und ist bel iihnlichen Organisation en, z. B. 
Genossenschaften, erfahrungsgem.iiBerreicht worden durch Bildung mog~ 
lic'hst groBen Eigenkapitals der Gemeinschaft. Daher der Vorschlageiner 
groBen Riicklage. (Reservefbnds 2.) Diese Riicklage kann u. a. vor~ 
teilhaft Verwendung finden zum Erwerboder zur Beteiligung an ein~ 
schliigigen Unternehmungen, z. B. Lieferung von Rohstoffen, Halb~ 
fabrikaten, Hilfsteilen usw. 

DUTch die vorgeschlagene Rrt der Gewinnverteilung zum Teil im 
Verhiiltnis der Stammteile, zum Teil im Verhiiltni,s der Lieferuugen 
wird erreicht, daB jeder Beteiligte ei,ne gewiisse Gewiihr dafUr hat, 
auf seinen friiheren Gewinn zu kommen, und daB besondel'e Riihrig~ 
keit, die in einer hohen Liefermeng.e zum Rusdruck kommt, entsprechen~ 
den Rusgleich erhiilt. Es ist dadurch vorgesorgt, daB sich nicht so~ 
genannte K 0 n v en t ion s r en t n e r bilden, die auf Kosten der anderen 
mangelhaft liefem, und daB andererseits nicht die En t wi c k I un 9 und 
der t e c h n i s c h e For t s c h r itt der einzeinen Firmen un t e r bun den 
wird. 

15. Der Tedmiscbe 8eirat. 
Dem F\R steht zur Erledigung der technischen Fragen ein Tech~ 

nischer Beirat (TB) zur Seite. Der TB besteht aus je einem Vertreter 
der vertragsschlieBenden Firmen und der Verkaufsstelle. Die Vertreter 
k5nnen Ingenieure, Kaufleute oder sonstige sachv,erstandige Pers5nlich~ 

keiten sein und k5nnen je nach dem vorliegenden Verhandlungsgegen~ 
stande wechseln. 

Der TB wahlt aus seiner Mitte eiuen Obmann, der die Geschiifte 
des TB fiihrt, seine Sitzungen einberuft und leitet. 

Der TB hat die Rufgabe, fiir moglichste V e r v 0 J I k 0 m m nun 9 
der Vertragserzeugnisse in Konstruktion, geschmacklicher Hinsicht, r a ~ 
t i :0 nell e r Fa b r i kat ion und Menge zu sorgen, einen E r f a h ~ 
run gsa u s tau s c h zwischen den vertragsschlieBenden Firmen her~ 

beizufiihren etc. 
Insbesondere hat er folgende Obliegenheiten: 
1. moglichst weitgehende Normung und Typung der Gemeinschafts~ 

erzeugnisse und Durchfiihrung der Reihen~ und Massenfabri~ 

kation. 
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2. Der TB soil dahin wirken, daB Teile, die von einer Vertrags
firma in groBeren Mengen hergestellt werden (genormte Teile), 
nach Moglichkeit auch bei Erzeugnissen der anderen V'ertrags
schlieBenden Verwendung finden. Diese Teile miissen den Ain
spriichen Ian werkgerechte und geschmackvoUe Form und Aus
filhl1ung entsprechen. 

3. Der TB soil Vorschliige filr gerechten und guten Arbeitsaus
gleich mach en. 

1I. Er soil eine einheitliche Selbstkostenrechnung filr aUe Vertrags
firmen ;ausarbeiten. 

5. Desgleichen einheitHche technische Ueferbedingungen (Garantie
leismng). 

6. Der TB hat die bei der Gesellschaft eingehenden, die Aus
fiihrungen gelieferter Waren in wesentlichen Dingen betreUe"l
den Beanstandungen zur Priif'ung und AbhilfemaBnahmen vor
zuschLagen. 

llnmerkul1,g: Zu Ziffer 15: Dem TB ist, da ein H au p t z we c' k der 
Gemeinschaft der t e c h n i s c he F '0 r t s c h r itt und die V e r be s se -
rung und V e r bill i gun 9 der Pro d uk t ion ist, groBte Bedeu
tung beizumessen. Er muB ,aus den b e s te n Sachverstiindigen d~r be
teiligten Firmen bestehen. Unter Umstiinden kann les vorteilhaft sein, 
auchauBenstehende Sachverstiindige zu beteiligen, besonders wenn es 
auf ein unabhiingiges neutrales Urteil ank.ammt, wie z. B. bel V.arschliigen 
Wr die Verbesserung der F:abrikationeines Ges,ellschafters oder bei 
der Prilfung von Besehwerden. Der TB ist gewissermaBen der T r ii -
9 e r des p roO d u k t ion s t e c h n i s c hen F.a r t s c h r itt s inner
halb der Gemeinschaft. Es diirfte sich empfehlen, ihm weitg'ehende 
Hechte und Vollmachten zu erteilen, z. B. zu bestimmen, daB Be
schLiisse, die er mit qualifizierter Mehrheit faBt, durchgefiihrt w~rden 
miissen. Das kann umso unbedenklicher gesehehen, alseine aus tech
nischen und kaufmiinnischen Sachverstiindigen zusammmgesetzte Kor
perschaft erfahruugsgemiiB die rein sachlichen Gesichtspunkte voran
steIlt l.md sich weniger von geschiiftspolitischen Gesichtspunkten, die 
nicht immer sachlich begriindet sind, leiten liiBt. Der TB kann deshalb auch 
bei geschiiftlichen Differenzen ,ausgleichend und beruhigend wirken. 

Die dem TB zugewiesenen Aufglaben konnen auf di'e vorgeschlagene 
Weis(: jedenfalls am besten gelOst werd1cn. 

II. 

Die Hauptbestimmungen im Spezialisierungs-llbkommen Iauten: 

§ 1. 

Die VertragsschlieBenden WoOllen in freundschaftlichem Zusamffiien
wirken und durch Austausch ihrer Erfahrungen und Organisationen Jedeia 
Wet t b ewe r bunter sich in der Fa b r i kat i .a n und in dem V e r _ 
t r i e b v.an E-Maschinen au s s c h a I ten und dariiber hinaus sich im 
Wirtschaftskampfe jede mogJiche Hilfe. leisten. 
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§ 2. 
Zur Erreiehung dieses Zweckes Lassen die VertragsschlieBenden 

ihr bisheriges F:abrikaUonsprogramm von E-Maschinen mit siimtlichen 
Zubehor- und Sondereinrichtungen fallen und stellenein neues gem e i n -
sam e s Fa b r i kat ion s pro 9 ram m auf. (Rnlage 1.) 

§ 3. 
Die Fabrikation anderer GraBen von E-Maschinen nebst Zubeh5r 

usw., als wie jeder einzelnen Firma laut § 2 zugesprochen ist, ist d>en 
VertragsschlieBenden vertraglich untersagt. Es darf kein Vertragsschlie
Bender eine andere Maschinenart usw. nebenher fabrizieren, die als 
K'Onkurrenz zu demgemeinsamen Programm anzusehen ist. Diej>enigen 
VertragsschlieBenden, die bei RbschluB des Vertrag,es bereits andere 
Maschinen als E-Maschinen bauen, durfen solche auch fUr die Zukunft 
herstellen. Die Neuaufnahme der Fabrikation anderer Maschinen bedarf 
der Zustimmung der VertragsschlieBenden. 

§ I!. 
ledem VertragsschlieBenden ist es ferner un t e r sag t, sich direkt 

'Oder indirekt a nan d ere nUn te r n e h m u n 9 e n z u bet >e iii 9 en 
'Oder solchen Vorsehiub zu leisten, die E-Maschinen hersteUen, wie sich 
iiberhaupt jede der vertragsschlieBenden Firmen jedweder MaBnahme 
zu enthialten hat, die in irgendwelcher Rrt dem Zweeke des Rbkommens 
zuwiderliiuft. 

§ 5. 
Fur siimtliche nadh § 2 zu fabrizierenden Maschinen werden von der 

herstel1enden Firma Min des t p r >e i s 'e festg'esetzt. Die Vertrags
schlieBenden sind verpfliehtet, siimtliche Maschinen des Programms nieht 
unter diesen Mindestpreisen anzubieten und zu v>erkaufen. Eine Rus
nahme hiervon bedingt Vereinbawng zwischen den VertragsschlieBenden. 
Erzielte Ueberpreise gehen zu gleichen Teilen zu Gunst-en del' herstellen
den und der verkaufenden Firma. Die VertragsschlieB,enden vereinbaren, 
sich gegenseitig die jeweilig n i e d rig s ten Ve r k auf s pre i s e und 
'g il n s t i 9 s ten Bed i n 9 IU n 9 en zuzugestehen. Ruf diese Prleise 
werden fUr aile Lieferungen zwischen den V>ertragssehlieBenden, die naeh 
dem Umsatzsteuergesetz als Inlandgeschiifte anzuseh>en sind, 5 % Pro
vision vom Nettowert der Mase'hinen nebst Zrubehor von der Hersbeller
firma an die verkaufende Firma gewiihrt. Diese flinf Prozent werden 
nieht an den Rechnungen geklirzt, sondern zuniichst durch Gutschrift 
gesamrilelt. Nach Rblauf einer vereinbarten Fnst wird gemeinschaftli.th 
liber die Verwendung des gesammelten Betrages beschlossen. Grund
satz bei Verwendung dieses Fonds soil sein, fUr BetIJac:hteiligl.lllgen, 
die sich aus der Vertragserfiillung fUr VertragsschlieBende lergeben, 
einen billigen Rusgleich zu schaffen. Sollte aUseitige Zustimmung tiber 
die Verwendung des Fonds nichterzielt werden, so sind di,e buchmiiBi,g 
geschuldeten Betriige gegenseitig abzufiihren. Es muB alsdann eine neue 
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Vereinbarung wegen der 5 % Provision und deren Verwendung fUr die 
Zukunft getroffen werden. 

Die Auslandvertreter sind vertraglieh verpfIichtet, die Maschinen 
auf den Namen des jeweiligen HersteHers zu verkaufen. Wenn Ue
ferungen auf ausdriicklichen Wunsch der Auslandskundschaft trotzdem 
durch einen bestimmten VertragsschlieBenden 'erfolgen soIlen, so ge
schieht die Lieferung ohne Provision zwischen den VertragsschlieBenden. 
Inland- und Auslandgeschiifte kennzeichnen sich durch die Bestimmu:J.
gen des Umsatzsteuergesetzes. 

Ein unmittelbares Rechtsverhiiltnis besteht nur zwischen dem Be
steller und dem den Auft~ag diesem gegeniiber ausfUhrenden Vertrags
schlieBenden. 

§ 6. 
Von den bisher gebauten und nach § 2 rur die Zukunftausfallenden 

Maschinen sind die Bestiinde ermittelt. Es ist untersagt, dies'e Bestande 
nach dem ........•.•.• noch anzubieten. 

§ 7. 
Die VertragsschlieBencten verstiindigen ihre Kundschaft durch g,e

meinS6mes Rundschreiben von der Vornahme ihres gemeinsamen Ar
beitsprogrammes. 

Sie betrciben die gesamte E-Maschinen-R e k I arne gem e ins a m 
und unter Aufbringung der K'0sten zu gleichen Tei/en. 

Es ist cin Musterschutz vorhanden, der gemeinschaftliches Eigen
tum zur Gesamthand der Vertragssc'hlieBenden wJrd, ebenso sollen aIle 
zukiinftigen Pat e n t r e c h t e, zukiinftiger Mus t e r s c hut z und s'on
stige Schutzrechte 9 erne ins ch aft I i c h e s E i 9 en tum aller Ver
tragsschlieBenden zur gesamten Hand werden, S'0 daB auch die V,er
waltung und Verwertung dies,er Schutzrechte nur gemeinschaftlich und 
einstimmig erf'0lgen kann. 

Liz en zen sind ebenfalls nur gemeinsam zu vergeben und zu 
nehmen. 

Die bisher benutzten privaten Warenzeichen fallen fort und wer
den ersetzt durch das f.ortan allseitig zu fUhrende Warenzeichen. 

§ 8. 
Durch inniges Zusammenarbeiten zwischen den VertragsschlieB'enden 

und ihren Mitarbeitern soIl erstrebt werden, die Fabrikate hinsichtlich 
Konstruktion, Formengestaltung und Ausfiihrung stets auf fiihrender Hohe 
zu halten, sowie durch r a ti 0 n ell e Fa b r i kat i '0 n, h 0 he Pro
d u k t i '0 n e n bei 9 ii n s t i 9 enG e s te hun 9 s k 0 s te n zu erreichen. 
Insbesondere soIl zu diesem Zweck unter aUem anderen Geeigneten bei
tragen: 

a) regelmiiBige 9 e ge n s e i t i ge Be t r i ,e b s b e sic h t i gun 9 
unter Hinzuziehung der technischen Leitung bis zum Abteilungs
meister, 



89 

b) stiindige Zusammenarbeit bei der Fe s tie gun 9 aller k 0 n
s t r u k t i v en E i n z e I h e i ten fUr die Maschinen und Fa
brikationsvorrichtungen, 

c) fmtschreitende Nor m un 9 und T y pis i e run 9 gleichartiger 
Maschinenelemente und deren Her s tell u n 9 in Mas sen, 
moglichst durch einen VertragsschlieBenden, 

d) Ermittlung rat ion e I 1st e r Fa b r i kat ion s met hod en 
durch V erg lei c h e fiber Arb e its wei s e, Arb e its -
z e i ten und Mat e ria I , 

e) Ausarbeitung von Grundlagen fUr einheitliches System in der 
Selbstkostenrechnung, 

f) gem e ins c h aft I i c her E ink auf von Material, Maschinen 
und Werkzeugen. 

§ 9. 
V e r t ret e r - und An s t e 11 u n 9 s v e r t r ii 9 e sowie aIle fUr die 

Verkaufstiitigkeit in Betracht kommenden Schriftstficke sollen fUr die 
VertragsschlieBenden 9 1 e i chi a u te n d abgefaBt sein; di'e Vertr'~ter

frage soil gemeinsam behand,elt und es soHen gem e ins a m eVe r -
t ret e r eingesteUt werden. Wo dies zuniichst nicht moglich ist, soHen 
die Verhiiltnisse dereinzelnen Vertl1eter zuclnander so gestellt we'rden, 
daB Reibungen zwischen den Vertretern nicht auftreten. 

§ 10. 
Die VertragsschlieBenden verpflichten sich, Beamte, Meister und 

Arbeiter des anderen Teils nicht oder nur nach vorheriger Verst:iin
digung einzustellen. 

§ lt. 
Dieser Vertrag wird auf 5 Jahre abgeschlossen. Sofern nicht spii

testens ein Jahr vor Ablauf dieser fUnfjiihrigen Frist von seiten 'eines 
GeseUschafters mittelseingeschriebenen, an die VertragsschlieBenden zu 
richtenden Brides gekiindigt wird, liiuft der Vertrag auf zwei Jahre 
weiter und verliingert sich auf diese Weise von zwei zu zwei Jdhren, 
wenn nicht spiitestens ein Jahr vor Ablauf cler jeweilig letzt'en Vertrags
dauer in vorgenannter Weise gekiindigt wird. RUe Vertragsangdegen
hclten sollen in GeseUschafterversammlungen ~rledigt werden, die jeder 
Gesellschafter schriftlich einberufen kann. In dies en Versammlungen 
hat jeder Gesellschafter eine Stimme; es konnen aber auch schriftliche 
Rbstimmungen herbeigefUhrt werden, sofern jeder Gesellschafter seine 
Stimme abgibt. 

Rile Be s chi ii sse der GeseUschafter, insbesondere Rbiindcrungen 
und Ergiinzungen des Vertrages, konnen nur e ins tim mig gefaBt 
werden. Ueber aile Beschlfisse ist ein Protokoll aufzunehmen und von 
allen VertragsschlieBenden zu unterzeichnen. 
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§ 12. 
Fiir den Fall einer Vertragsverletzung durch Unterschreitung der 

Mindestpreise ,oder Verletzung der Konstruktionsver,einbarungen oder 
durch sonstiges Entgegenhandeln gegen Zweck und Sinn des V,ertrages 
ist eine an jeden der anderen VertragsschIi!eBenden Ztl zahlende Ve r
t rag sst r a f e von ........• Mark vorgesehen, mit der ausdriickIichen 
Vereinbarung, daB es filr die, die Vertragsstrafe erhaltenden Vertrags
schIieBenden eines besonderen Schad'ennacbweises nicht bedad', unbe
schadet der l\.nspriiche aus nachgewiesener Schiidigung, die auB,erdem 
vergiitet werden miissen. 

Beteiligt sich ein Vertragsschai,eBender direkt od'er indirekt an 
Konkurrenzfabriken, so ist er vertragIich verpfllichtet, an jeden der an-
derell VertragsschIieBenden eine K 0 n v'e n t ion a 1st r a f e von ..... . 
. . . . . . • . • . .. ll'\ark zu zahlen. Die Feststellung eines sokhen Straffalles 
berechtigt auBerdem die iibrigen Vertragsschl.ieBenden, mit sofortiiger 
Wi,rkung den Riicktritt yom Vertrage zu erkliiren, der sich damit aufH)st. 

§ 13. 
Bei l\.blauf des Vertrages 'oder Riicktritt yom Vertrage gemiiB § 12 

sind die VertragsschlieBenden von allen l\.bmachungenentbul1den. Die 
buchmiiBig geschuldeten Pmvisionsbetriige sind auszuzahlen, Vertriige 
Dritten gegeniiber mdnungsmiiBig und tunlichst schnell abzuwickeln. 
Liquidationskosten sind gemeinsam zu gleichen Teilen zu tragen, Patente 
'lind Musterschutz durfen weiter v'on allen VertragsschlieBend,en aus
genutzt werden, unter l\.ufhringung der Kosten zu gle1chen T,eilen fUr 
die l\.usnutzenden. Die Benutzung des gemeinsamen Warenzeichelils 
steht aUen VertragsschlieBenden flir die Zukunft frei. 

III. 

Die ersten beiden Paragraphen im Gesellschaftsvertrag lauten: 

§ 1. 
Die durch uns vertretenen Firmen errichten ,eine Gesellschaft mit 

beschriinkter Haftung unter der Firma: 
"Gemeinschiaft deutscher E-Maschinenfabriken, Gesellschaft mit 

beschriinkter Hartung." 
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in _________________________________________________________ _ 

§ 2. 
Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der gemein

schaftlichen wirtschaftlichen Interessen der Gesellschafter, spezielI die 
Our c h f il h rung des vereinbarten Fa b r i kat ion s pro 9 ram m s , 
der V e r t r i e b del.' Fabrikate der Gesellschafter nebst ZubehorteHen tlnd 
einschliigiger fremder Erzeugnisse, der gemeinsame E ink auf von Roh
materialien. 
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Mundlich faBte der Geschaftsfiihrer der Gemeinschaft die mit 
dem ZusammenschluB gemachten praktischen Erfahrungen wahrend 
des ......... jiihrigen Bestehens dahin zusammen, daB die allgemeine 
wirtschaftliche Lage wiihrend dieser Zeit die positiven Auswir~ 

kungen in Gestalt eines erh6hten Gewinnes weniger in die Er~ 

scheinung hiitte treten lassen. Die Vermeidung schwerer wirt~ 

schaftlicher Schiidigungen, ja des Zusammenbruches einzelner Fir~ 

men als Folge der Zersplitterung in Vertrieb und Herstellung und 
bei dieser wieder in unziihlig verschiedene Typen sei dagegen 
Iediglich auf das Konto der Gemeinschaft zu setzen. 

So habe sich in der Her s tell u n 9 durch den Zusammen~ 
schluB eine V e r bill i gun 9 von 50 % gegenuber der Vorkriegs~ 
zeit ergeben unter 9 lei c h z e i t i 9 e r H e bun 9 der Qua I i ~ 
t ii t auf eine derartige H6he, daB die Anspruche mancher Ab~ 

nehmerliinder auf dem Weltmarkte mehr als befriedigt seien. 
Der auf das Produkt entfallende Prozentanteil an V e r

triebsspesen sank von 16 % auf 8 0/0-6 Ojo. Eine uber 
ganz Deutschland ausgedehnte Vertriebsorganisation ist auf dem 
Wege dazu, den Handel ganz auszuschalten und die direkte Ver
bin dung vom Produzenten zum Konsumenten herzustellen. Dabei 
gelang es der Vertriebsgesellschaft, den Absatz der durch die 
durchgefiihrte Spezialisierung verbesserten und verbilligten E~l'V\a~ 

schinen auf eine solche H6he zu bringen, daB die Gemeinschaft 
vor dem AbschluB eines Interessengemeinschaftsvertrages mit der 
in einem andern Teil Deutschlands befindlichen Konkurrenz steht. 
Diese sehr bedeutenden Werke hatten bisher in den Sitzungen des 
allgemeinen Fachverbandes, der aile deutschen E~Maschinen~ 

fabriken umfaBt, einer Verstiindigung mit den ...... deutschen Fabriken 
immer ablehnend gegenubergestanden. Der auf das Produkt ent~ 
fallende Frachtanteil von zirka 12 % hatte ihnen bisher eine 
monopoliihnliche Stellung in ihrem Distrikt gewiihrt. Wie ein 
ins Wasser geworfener Stein aber immer weitere Kreise um sich 
zieht, so hatte die durch den ZusammenschluB der deLltschen E~ 

Maschinenfabriken erzielte Verbilligung und dadurch m6gliche Ver~ 
gr6Berung des Absatzradius das Einlenken der Ilonkurrenzwerke 
zur Folge. Ein Gebietskartell wird voaussichtlich die ......... und 
......... deutschen Werke zusammenfassen und die l\bsatzgebiete ab~ 
grenzen. 
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So hat die "Gemeinschaft deutscher E-Maschinenfabriken" 
die Produktion gef6rdert durch eine Verbesserung und Verbilligung 
in der Fabrikation, durch Schaffung der Voraussetzungen fUreinen 
moglichst reibungsbsen Ablauf des Marktprozesses. Mit berech
tigtem Stolz beantwortete der Geschaftsfiihrer der Gemeinsehaft 
die Frage nach ihrer Bedeutung in der Branche: "Sie tragt und 
wird we iter dazu beitragen, die Hationalitat in der Branche zu 
heben, ja, sie bedeutet, wenn auch einen noeh so kleinen Sehritt 
in der Entwicklung auf einen p I a n wirtschaftlichen .A.blauf unserer 
Gesamtwirtschaft" . 



Schlufi. 
Durch die maglichst bis in die Einzelheiten gehende Dar~ 

stellung von Zusammenschlussen im letzten Teil der Arbeit 
hofft Verfasser ein Bild gegeben zu haben von den unend~ 
lich mannigfaltigen Maglichkeiten der unmittelbaren Forderung 
der Produktion, die auf dem Gebiete der h 0 r i z 0 n t a len 
Konzentration, speziell auf dem des v e r t rag I i c hen Zu~ 

sammenschlusses in K art e II en, vorhanden sind. Es ist da~ 

mit hoffentlich die zu Anfang der Untersuchung in der Kar~ 

tellbewegung festgestellte neue Entwicklungsrichtung klar her~ 

ausgeschalt, die eine hervorragende Beteiligung der l\artelle an 
der Lasung der Wirtschaftsprobleme unserer Zeit verburgt und die 
Kartellbewegung b e w u B t hineinstellt als Organisationsfaktor un~ 
serer ganzen Volkswirtschaft in Richtung einer umfassenden Pro~ 
d ukti vitatssteigerung. 

Diese Entwicklung sieht D ern bur 9 abgeschlossen, \Venn 
die Kartelle unter Erfassung aller in ihnen ruhenden Krafte zu 
den fortgeschrittenen Wirtschaftsformen werden, die dahin wir~ 

ken. "durch 1) Rat ion a lis i e run 9 , S P e z i a lis i e run 9 , 
Ausschaltung mindertiichtiger GIieder, durch S til leg u n 9 und 
Befriedigung der Anspruche Stillgelegter die Produktion so zu 
kontingentieren und vom Urstoff bis zum Fertigfabrikat so durch~ 
zufiihren, daB mit dem Minimum an Aufwand, an Arbeitskraften 
und Transportmitteln und dem Maximum an arbeitssparender Ma~ 
schinerie ein Produkt entsteht, das im Inlande b i I I i 9 zu stehen 
kommt und im A u s I and e K 0 n k u r r e n z e r I a u b t". 

Die gezeichneten Zusammenschliisse durften, wenn natiirlicb 
auch nicht eine Uebereinstimmung in allen Einzelheiten, so doch 
eine mehr oder minder starke Betonung der Grundideen des von 
Dernburg gezeichneten Ide a I kartells erkennen lassen. 

1) Vergl. Diskussion zu Liefmanns Vortrag: "Kartelle in und naeh dem 
Krieg-e". 
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In ganz auBerordentIich schnellem Tempo hat sich die Ent~ 

wicklung in der Kartellbewegung, neben der Markt~ in erhohtem 
MaBe auch die Pro d u k t ion s politik in den 1\ufgabenkreis ein~ 
zubeziehen, im deutschen Maschinenbau vollzogen. Noch vor 
sechs Jahren konnte sich Pol Y s ius in seiner erschopfenden 1\b~ 
handlung liber die "Verbandsbestrebungen im Deutschen Maschi~ 
nenbau" in nur wenigen Seiten mit dieser neuen Entwicklungs~ 

richtung auseinandersetzen, die "nach 1) 1\nsicht vieler Fachleute 
von hervorragender Bedeutung fUr die Wiedererstarkung unserer 
Industrie, fUr die WettbewerbsHihigkeit des deutschen }naschinen~ 
baues und damit fUr den Wiederaufbau unseres Wirtschaftslebens 
werden kann". Denn: "Ein Urteil konnte heute noch kaum ge~ 

Hillt werden, da die erwahnten Grlindungen dieser 1\rt e r s t z u 
k u r z e Zeit bestehen". Die Entwicklung, die sich also vor sechs 
Jahren noch im Stadium des 1\nfanges und des Such ens l>efand, 
hat inzwischen im deutschen Maschinenbau wie darliber hinaus 
in der gesamten Industrie in den mannigfaltigsten Formen Ge~ 

stalt angenommen. 
Die Grlinde hierflir liegen in der Erkenntnis der in der in~ 

dushiellen Verbandsbewegung ruhenden Krafte und ihrer b e ~ 
w u B ten For d e run 9 durch die dazu berufenen Organisationen 
des deutschen Maschinenbaues. Ein Bild hiervon gibt u. a. der 
Vortrag DiplAng. Sec k' s, Leiter der Fachverbandsabteilung des 
Vereins Deutscher Maschinenbau~1\nstalten liber "die neuen 1\uf~ 

gab en der Fachverbande des deutschen Maschinenbaues", und 
die Rundfrage der "Verbandsgeschiiftsstelle X". In der Rundfrage 
kommt besonders klar zum 1\usdruck die Durchdrungenheit der 
Wirtschaft von der Notwendigkeit, Mittel und Wege zu finden, 
Produktions~ und 1\bsatzprozeB zu rationalisieren durch ein Hin~ 
einstellen der industriellen ZusammenschluBformen ais Organi~ 

sationsfaktor unserer gesamten Volkswirtschaft. 
Die seitens der Industrie vorhandene Erkenntnis von der Be~ 

deutung der neuen Entwicklung, durch geeigneten l1usbau der 
Kartellorganisation die Produktion zu verbessem und zu verbilli~ 

gen, entnahm Verfasser femer dem ihm bei der Materialzusammen~ 
stellung gezeigten weitgehenden Entgegenkommen und der Be~ 

reitwilligkeit, der wissenschaftlichen Bearbeitung das auf diesem 

1) Polysius: .. Verbandsbestrebungen im Deutschen Maschinenbau", 8.119. 
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Gebiet vorhandene Material und die darauf bis heute yeleistete 
praktische Arbeit zugangig zu machen. 

Dabei begegnete Verfasser von den verschiedensten Seiten 
dem Wunsche nach einer s y s t e mat i s c hen Z usa m men ~ 
s tell u n'g all e r von den V e r ban den auf diesem Ge~ 
biete s c h 0 n gel e i s t e ten Arb e it. Diesem Umstande ver~ 

dankt der nachfoigend zur Abschrift gebrachte, ais Rundfrage 
an aIle deutschen wirtschaftlichen Verbande gedachte Ent~ 

wurf seine Entstehung (siehe Anlage). Eine Beantwortung 
wiirde es moglich machen, die von den deutschen Kar~ 

teIlen bis heute auf dem Gebiete unmittelbarer ProduktionsfOrderung 
geleistete Arbeit s y s tern a tis c h zu erfassen. Die Industrie 
wiirde sich dadurch selbst das Instrument der Abwehr schmieden 
zur Entkraftung der heute Iauter denn je gegen die KarteIle 
erhobenen Anklagen, urn dadurch aufs wirksamste beizutragen, die 
wirtscbaftspolitische Einstellung des Staates den 
K (! I tell eng e 9 e n ii b e r i n ric h t i 9 e Bah n e n z u 1 e n ken. 

Eine Beantwortung kame vor aIlem auch dem Bediirfnis der 
Industrie entgegen, die bereits bestehenden Einrichtungen dieser 
Art, ihre Arbeitsweise, ihre Entwicklung, ihre Erfahrungen und 
Erfolge kennen zu lemen, urn einen Anhalt fUr die eigene Arbeit 
zu haben und unzweckmaBige MaBnahmen und unnotige Kosten 
zu vermeiden, iiberhaupt Blickpunkte karteIlpolitischen Vorgehens 
auf dem Gebiete direkter Produktionsforderung zu gewinnen. 

1m Rahmen vorliegender Untersuchung solche Blickpunkte in 
kleinem AusmaBe eroffnet und dadurch vieIleicht sogar zur An~ 
regung einer aIlgemeinen Rundfrage durch die dazu berufenen 
Organisationen mit beigetragen zu haben, entsprache dem Zwecke 
dieser Schrift. 



Anlage I 

En1wurf zu einer Rundfrage 

fiber: 

MaBnahmen und Einridltungen 

der wirlschaftlichen Verbande zur 

Verbesserung und Verbilligung der Produktion. 

An die deutschen wirtschaftlichen Verbande. 

Betrifft: MaBnahmen iUnd Einric'htungen der 
wirtschaftlichen Verbande zur Ver
besserung und Verbilligung der Pro
duktion. 

Der Srurmlauf gegen KarteUe und Trusts und die wahrend der 
letzten Jahre in der breitesten OeUentlichkeit ausgefochtenen Angriffe 
welche ihren Niro,erschlag bereits inentspl"echenden Regierungsverord
nungen fanden, machen es zur Notwendigkeit, daB die kartel1i:erte In
dustrie aus der nach guter alter Tradition geiibten vornehmen Zuriick
halrung heraustritt. Es gilt der auBerordentlich weit verbreiteten l\n
sieht entgegenzutreten, daB die Kart,elle nur Interessen- und Preispolitik 
betrieben iUnd nichts oder wenig fUr die sachliche Forderung d~r Pro
dukUon taten, iiberhaupt schon eine iiberlebte Wirtschaftsol"ganisatilon 
darstel1ten. Ferner ware zu betonen, daB die Kartellbewegung als Pro
dukt einer 0 r 9 ani s c hen Entwicklung auch heute noch ais Organi
saUonsfaktor unserer Volkswirtsc'haft von entseheidender Wichtigkeit 
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zu werten ist und eine f a I s c he s t a a t 1 i c he E ins tel I u n 9 de n 
K art ell eng e 9 en ii b e r , resultierend aus der unrichtigen Beurteilung 
ihrer Bedeutung, sic h auf die Ge sam t w i r t s c h aft in v e r -
h ii. n 9 n i s v 0 lIs t e r Wei sea u s w irk e n m u B. 

Zu diesem Zwecke ware am besten aus der I n d u s t r i ,e s e I b s t 
heraus das Beweismaterial zu stellen, urn einers,eits erhobene Rnklagen zu 
entkriiften, andererseits die wirtschaftspolitische Einstellung des St.mtes 
den Kartellen gegeniiber in richtige Bahnen zu I,cnken. 

RIlgemein bekannt und von den Verbiinden n i c' h t anzugeben 
sind aile die MaBnahmen, welche die unter dem Zwecke der Kartelle 
schlechthin bekannte eigentliche Tiitigk,eit auf dem a b sat z t,echnischen 
Gebiete nach sich zieht (z. B.: MaBnahmen auf dem Gebiet,e der Preis
politik, Lieferungsbedingungen, Eindiimmung des iibermiiBigen Wetl!
bewerbs ... usw.). 

Wenig an die Oeffentliehkeit gedrungen und dementsprechend bei 
der allgemeinen Beurteilung der KarteUe nicht auf ihr Rktivkonlo 
gebucht sind dagegen die von vielen Verbiinden schon s,eit Jahren - in 
kleinem Umfange auch schon vor dem Kriege - angewandten MaB
nahmen un mit tel bar e r Pr,oduktionsfOrderung auf dem pro -
d u k t i 10 n s technischen Gebiete. 

Von MaBnahmen dieser Rrt - wenn vielfach auch noch im Sta
dium des Rns:atzes - werden viele Fachverbiinde berichten konnen. 
Magen sie im einzelnen auch unscheinbar und nicht von groBer Be
deutung erscheinen, in eioer geschlossenen Zusammenfassung gebco sie 
ein eindringliches beredtes Biid von den unendlich mannigfaltigen, der 
Rl1gemeinheit noch volIig unbekannten Rufgaben, an deren Losung di,e 
Kartelle mitarbeiten, wie iiber'haupt von ihrer Bedeutung flir unsere 
Industriewirtschaft schlechthin. RuBerdem kommt cine solche syste
matische Erfassung der von den Fachverbiinden bis heute auf dies,em 
Gebiete geleisteten Rrbeit diem Bediirfnis der Industrkeentgeg,en, die 
bereits bestehenden Einrichtungcn dieser Rrt, ihre Rrbcitsweise, ihre 
Entwkklung, ihre Erfahrungen und Erfolge kennenzulernen, umeinen 
Rnbialt fUr die eigene Rrbeit zu haben, unzweckmiiBige MaBnahmen 
und unnotige Kosten zu vermeiden, iiberhaupt Perspektiv,en und Blic'k
punkte karteilpolitischen Vorgehens auf diesem Gcbide direkter Pro
dllktionsforderung zu gewinnen. 

Der Zweck dieser Umfrage besteht somit darin, daB die einzelnen 
Kartelle, FaclJverbiinde usw. aUe die bei ilinen eingefllhrten produktions~ 
I'ijrdernden MaBnabmen nnd EinriChtungen und die mit Ihnen gemachten 
Erl'ahrnngen mijgliChst eingehend angeben. 

Nachfolgende - keineswegserschOpfende - fu.tfsteHung lenkt durch 
Stic'hworte die Rufmerksamkeit auf solche MaBnahmen und EinrilCh
lung en und Slon d~urCh die Beantworhmg erleichtern sowle dazu 
beitrag en, daB sie moglichst eingehend und erschOpfend g,emacht wird. 
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Aufstellung 

von 

KarteUma6nahmen und MEinrichtungen zur Verbesserung 

und Verbilligung der Produktion. 

1. Einkauf: Gemeinsamer Einkauf 
EinkalUfsgemeinschaft 
BeschaffungssteI1e 
Gemeinsame Rohstoffherstellung 
usw. 

2. Produktion: Verstandigung liber das Fabrikationsprogramm (.A.rbeits
tei/lUng innerhalb des KarteIls, Spezialisj.erung, Typi
sierung, Normalisierung) 

3. Ilbsatz: 

Erfahrungsaustausch (Bestellung eines technischen Beirats) 
.A.ustausch von Spezialarbe1tern, Ingenieuren usw. 
Gemeinsame Erprobung neuer Rohstoffe, Konstruktionen, 
.A.rbeitsverfahren usw. 
Lizenzgemeinschaft 
Patentgemeinsci:taft 
V erSlUchs'gem einschaft 
Gemeinsame Produktionseinrichtungen 
Gemeinsame Montagewerkzeuge, MonteuIle usw. 
Gemeinsame Projektierungs- und Konstruktionsbilros 
Gem einsam e Transporteinrichtung en 
Liefergemeinschaften zwecks besserer Zusammenlegung 
und Verteilung der Produktion 
BesteUung von Fachausschilssen filr produktionstechnische 
Fragen (Normung, Selbstkostenrechnung, Verbesserung der 
Wirtsc'haftsstatistik usw.) 
usw. 

Zentraler Verkauf durch Syndikatsstelle, Verkaufskontor, 
Exp,ortvereinigung 
Lagergemeinschaft, gemeinsame Reparaturwerkstiitten 
Lieferung von der frachtgilnstigsten Fabrik (Frachtparitiit) 
Beste~ung gemeinsamer Vertreter (v or aHem filr das 
.A.us1and) und .A.bschiuB gemeinsamer Mantelvertrage mit 
den Vertretern 
Gemeinsame Reklame (Kataloge, Inserate) vor aIl~m filr 
das .A.usland in mehreren Sprachen 
Gemeinsame Beschickiung von .A.ussteHungen 
usw. 
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