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Das Falsche ist stets viel bequemer 

als die Wahrheit. Letztere will ernst 

erforscht und rücksiditslos angeschaut 

und angewendet sein. Das Falsche aber 

schmiegt sich an jede träge, bequeme 

oder töridite Individualität an, ist wie 

ein Firnis, mit dem man leicht alles 

übertüncht.
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Grundgesetz und W irtschaftsordnung*)UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z u r  S ch r ift vo n  P ro fe s so r  D r .D r .h .c .D r . h .c .D r . h .c . H an s C a r l N ip p e rd ey  

„ S o z ia le M ark tw ir ts c h a ft u n d  G ru nd g e se tz “

W elche W irtschaftsordnung ist dem  G rundgesetz gem äß? D iese Frage kann  
nicht led ig lich m it den  M itteln  des V erfassungsrechtlers beantw ortet w erden. 
M an m uß hierfür nicht nur die V erfassung  kennen, sondern  auch eine klare  
V orstellung von den m öglichen O rdnungsform en der W irtschaft und  
ih ren W irkungen auf die. Stellung der M enschen im  W irtschaftsgefüge, auf 
ih re Freiheit und U nfreiheit, ih re Sicherheit und U nsicherheit haben.

M an m uß also o rd n u n g s th eo re tis c h denken, um  die  , gestellte Frage adäquat 
beantw orten zu können. D er N ur-Jurist m uß hier scheitern . D em N ur- 
V olksw irt w iederum feh lt es zum eist an der erforderlichen profunden  
K enntnis ' der G rundlagen unserer V erfassung und der T ragw eite ih rer 
Prinzip ien .

D em  gegenw ärtigen Stande der V erbreitung  ordnungstheoretischen  D enkens . 

in V erfassungsrechtslehre und. N ationalökonom ie entsprich t der M einungs

stand über das V erhältn is des G rundgesetzes zur W irtschaftsordnung.

D a haben w ir unter den V erfassungsrechtlern (B V erfG , M aunz, H am ann, 
K rüger) die herrschende M einung, die die A ussagen des G rundgesetzes nicht 
für ausreichend hält, um aus ihnen die  • E ntscheidung für eine bestim m te  
W irtschaftsordnung  ableiten zu  können; die also der M inderheit vorhält, sie  

in terpretiere zuviel in das G rundgesetz hinein bzw . aus ihm  heraus. D a ist 
auf der anderen  Seite die  M inderheitsauffassung, die m eint, aus dem  G rund

gesetz —  besonders aus dem  G rundrechtsteil —  durchaus die G arantie einer 
bestim m ten W irtschaftsverfassung —  nach A nsicht von E . R . H uber eine  
gem ischte W irtschaftsverfassung, nach N ipperdey die soziale M arktw irt

schaft —  ableiten zu können. U nd da ist die N ationalökonom ie, die —  
abgesehen  von  den  verdienstvollen  A nsätzen  des O rdo-K reises der Freiburger 
Schule  (s.z .B .K . Paul H ensel, G rundgesetz-W irtschaftsordnungen, O rdoX IV , 

1963, S. 43 ff) —  bisher zu der Frage nach  der dem  G rundgesetz adäquatenMLKJIHGFEDCBA

* ) C a rl H e ym an n s V e rla g , K ö ln 1 9 65
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W ir ts ch a f t s o rd n u n ghgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n o ch n ic h t a llz u  v ie l b e ig e tra g e n  h a t — , o b w o h l d o ch  
d ie  V e r fa s su n g s ju r is te n  a lle in  d ie s e s P r o b lem  s c h w e r lic h  lö s e n  w erd en .

S u ch en w ir d a s G em e in sam e in d en  v e r s c h ie d en en  A u ffa s su n g en , s o f in d e n  
w ir : d a s B u n d e sv e r fa s su n g sg e r ic h t u n d a lle A u to r en  s in d s ic h ü b e r e in e s  
e in ig : W ir ts c h a ft s o rd n u n g u n d W ir ts c h a f tsp o lit ik m ü sse n s ic h im  R ahm en  
u n d in d en S ch r a n k en d e s G ru n d g e s e tz e s h a lte n . D ie s e s e lb s tv e r s tä n d lic h  
e r s ch e in en d e F e s ts te l lu n g w e is t d en W eg z u r L ö su n g . E s g ilt , z u n ä ch s t e in  
v e r t ie f te s  V er s tä n d n is  v o n  d en  G ru n d la g e n  u n se r e r  V er fa s su n g  z u  g ew in n en .

D a s G ru n d g e s e tz s ta tu ie r t e in e fr e ih e it l ich e , r e ch ts - u n d s o z ia ls ta a tl ic h e  
d em ok ra t is ch e  O rd n u n g . (A r t . 1 8 , 2 0 , 2 1 , A b s . 2 ) . A u fb a u en d  a u f  d ie  W ü rd e  
d e s  M en sch en  (A r t . 1 ) , d ie  A u to n om ie  d e r  P e rsö n lich k e it , e n th ä lt  e s  z u  s e in em  
G ru n d r e ch ts te i l e in e  o b jek t iv e  W er to r d n u n g , d ie  d ie  G le ich h e it d e r F r e ih e it  
a lle r b e g r ü n d e t u n d  in d em  V er fa s su n g sp r in z ip  d e s s o z ia len  R e ch ts s ta a te s  
d em  S ta a t d ie A u fg a b e z u w e is t , d a s s o z ia le  G an z e g e re ch t u n d m en sc h en 

w ü rd ig  z u  g e s ta lte n .

' W ie  n u n  m u ß  d ie  W ir ts c h a f t  g e o r d n e t  s e in , um  d en  im  G ru n d g e se tz  s ta tu ie r 
te n  G ru n d w er ten  —  d em  V er fa s su n g sa u f tr a g —  z u  e n tsp r e ch e n ?

H ie r z u  b ed a r f e s —  w ie s c h o n  a u sg e fü h r t —  o r d n u n g s th e o r e t is ch e r Ü b e r 

le g u n g en . H ie r  g e n ü g t n ic h t d a s D en k en  in  d en  r e in  ju r is t is c h e n  K a te g o r ie n  
—  d ie  b lo ß e  S u b sum tio n . V ie lm eh r  is t  funktionelles D en k en  e r fo r d e r lic h , d a s  
d ie W irk u n g en w ir ts c h a f tsp o lit is c h e r E n ts ch e id u n g en a u f d en G e sam t

z u sam m en h a n g d e r W ir ts c h a f ts - u n d  S o z ia lo rd n u n g  z u  b eu r te i le n  v e rm a g .

' L e id e r is t d ie s e s fü r d ie G ru n d le g u n g e in e r fr e ih e it l ich e n O rd n u n g d e s  
Z u sam m en le b e n s d e r  M en sch en  e r fo rd e r lich e  D en k en  u n te r d en  J u r is ten  —  
a u ch d en V er fa s su n g s ju r is te n —  n o ch w en ig v e r b re ite t . B e s s e r s teh t e s d a  
s c h o n b e i e in em  T e il d e r N a tio n a lö k o n om en  —  b e so n d e r s d e r F r e ib u r g e r  
S ch u le . A b e r d ie W ir ts c h a f tsw is s en s ch a ft le r  g e h en w ie d er z u  w en ig h in e in  
in d a s V e r fa s su n g s r e c h t u n d  d ie ih m  z u g r u n d e H eg en d e S o z ia lp h ilo s o p h ie . 
S o  fo r sc h en  u n d  d isk u t ie r en  b e id e  D is z ip lin e n  —  d ie  V e r fa s su n g s r e ch ts le h r e  
u n d  d ie  W ir ts c h a f tsw is s en s ch a ft  —  w e itg eh e n d  b e z ieh u n g s lo s n eb en e in a n d e r

. h e r , s e h r  z um  S ch a d en  fü r  b e id e  W is s e n s c h a f t s zw e ig e . D ie  W ir ts c h a f tsw is s e n 

s c h a f t h ä lt d en  J u r is ten  —  z um  T e il s e h r  z u  R e ch t —  v o r , s ie  l ie ß e n  b e i d e r  
A u s le g u n g  d e r V e r fa s su n g  d ie g r u n d leg e n d en  s o z ia le n  u n d  w ir ts c h a f t l ic h e n  
G e se tzm äß ig k e iten a u ß e r a c h t , m it d e r F o lg e , d a ß s ic h V e r fa s su n g s r e ch t 
u n d  V e r fa s su n g sw ir k lic h k e it im m e r m eh r v o n e in a n d e r e n tfe r n te n ; e in  T e il 
d e r J u r is te n s c h lie ß e d a n n d ie A u g en v o r d e r s o z ia len  W irk lic h k e it u n d  
r ä um e d en F re ih e its r e ch te n e in e n P la tz ir g e n d w o im  id e a len  R aum  ü b er  
d en  W o lk en  e in , w äh r en d d e r a n d e r e T e il —  zw a r e h r lich e r , a b e r n ic h t  
w en ig e r v e r h ä n g n is v o ll —  d ie F r e ih e its r e c h te in ih r e r G e ltu n g sk ra f t a u f  

d ie s o z ia le W irk lic h k e it z u r e ch ts tu tz e ; h ie rb e i w e rd e d a s V e r fa s su n g s r e ch tMLKJIHGFEDCBA
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nicht als A uftrag  zur G estaltung  der sozialen  W irklichkeit aufgefaßt, sondern

—  pragm atisch und resignierend ~  von der V erfassungsw irk lichkeit her 
verkürzt in terpretiert.

D ie V erfassungsjuristen w iederum halten der W irtschaftsw issenschaft vor, 
sie entw erfe von der W irklichkeit m ehr oder w eniger abstrahierte M odelle , 
statt sich m it dem kunstvollen G ebäude der V erfassungsvorschriften zu  
befassen und von ihm  aus die Frage zu stellen , w ie die W irtschaftsordnung  
zu  gestalten sei.

Inm itten des noch sehr großen V akuum s finden w ir nun die je tzt schon in  
3. A uflage unter V erw ertung der R echtsprechung des B undesverfassungs

gerich ts und des in Fußnoten zugänglich gem achten einschlägigen Schrift

tum s vorgelegte Schrift von UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN ip p e rd ey „ S o z ia le M ark tw ir ts ch a ft u n d  
G ru n d g e se tz“ , die eine m eisterliche Synthese von verfassungsrechtlichem  

V erständnis  des G rundgesetzes und  ordnungstheoretischem  D enken darstellt.

Folg t m an N ipperdey in der von ihm vorgenom m enen Festlegung der 
O rdnungselem ente der sozialen M arktw irtschaft (S . 19), m it denen er diese  
von der freien  M arktw irtschaft, der Planw irtschaft und dem  w irtschaftsver

fassungsrechtlichen N eutralism us abgrenzt, so w ird m an sich ihm auch in  
seiner m it großer G ründlichkeit und  dem  ganzen  A pparat seiner W issenschaft 
durchgeführten  B ew eisführung  für die T hese, die soziale M arktw irtschaft sei 
durch das G rundgesetz institu tionell garantiert, anschließen m üssen. N ipper- 
deys Sinnin terpretation des G rundgesetzes und die von ihm  in ordnungs

theoretischer H insicht aus den grundlegenden V erfassungssätzen gezogen  
Folgerungen  verdienen  in allen w esentlichen  Punkten volle Z ustim m ung. Ja, 
eine noch tiefere ordnungstheoretische D urchdringung der bestehenden  
W irtschaftsordnung zw ingt sogar zu noch w eitergehenden K onsequenzen  
hinsichtlich der verfassungsadäquaten ordnungspolitisch gebotenen W irt

schaftsm aßnahm en. N ipperdey le itet die W irtschaftsverfassung vor allem  
aus dem  allgem einen Persönlichkeitsrecht (A rt. 2 I) als dem  auch für die  
W irtschaft grundlegenden Freiheitsrecht und aus dem  —  einen B estandteil 
der verfassungsm äßigen O rdnung ausm achenden — Sozialstaatsprinzip  
(A rt. 20, A bs. 1) ab . D iese  beiden grundlegenden  V erfassungssätze statu ieren

—  neben anderen —  eine O rdnung der Freiheit, in der Freiheit und O rd

nung (Sozialb indung) sich nicht w idersprechen, sondern sich gegenseitig , 
bedingen. D iese O rdnung ist erst in A nsätzen vorhanden; der V erfassungs

auftrag lau tet, sie voll zu verw irklichen .

D iese anzustrebende O rdnung ist die der G leichheit der Freiheit aller; der 
V erfassungsauftrag an den Staat hat den Inhalt, die sozialen und w irt

schaftlichen V erhältn isse gerecht zu gestalten .MLKJIHGFEDCBA
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W as aber heiß t nun gleiche Freiheit aller in der W irtschaft, w as heiß t 

G erechtigkeit in der W irtschaft? ,

F reiheit in der W irtschaft hat der einzelne nur in der M arktw irtschaft. N ur • 
in ih r ist die allgem eine H andlungsfreiheit auf dem  G ebiet der W irtschaft 
in Form der W ettbew erbs-, V ertrags-, Produktions- und K onsum freiheit 
gew ährleistet. In der Planw irtschaft —  der staatlichen K om m andow irtschaft 
—  sind diese Freiheiten dagegen m ehr oder w eniger völlig  beseitigt, w as —  
w oran hier nur erinnert w erden kann —  w egen der In terdependenz der 
O rdnungen eine entsprechende B eschränkung der Freiheit auf politischem  
und kulturellem  G ebiet nach sich zieht.

U nd w as heiß t G erechtigkeit im  W irtschaftsleben?

In der W irtschaft geht es um  die B efried igung der m ateriellen B edürfn isse  
der M enschen; dies geschieht durch die Produktion und den A ustausch von  
G ütern . G erechtigkeit in der W irtschaft ist som it T auschgerechtigkeit 
(Thom as von A quino) oder G egenseitigkeit (P roudhon). D ie T auschgerech

tigkeit, die G egenseitigkeit, ist verw irk lich t bei L eistungsgleichheit, L ei

stungsgerechtigkeit. D as ist der Fall, w enn die w irtschaftlichen V erhältn isse  
so  gestaltet sind , daß  jeder für seine L eistung die volle G egenleistung erhält. 
D ann erhält jeder das Seine. W er aber bestim m t, w as die volle , die gerechte 
G egenleistung ist? H ier gib t es nur einen M aßstab: den M arkt, den m arkt

w irtschaftlichen W ettbew erb .

S tellt sich aber nun die T auschgerechtigkeit von allein ein , w enn der Staat 
sich ganz aus der W irtschaft heraushält und diese sich selbst überläßt? D ies 
ist der große Irrtum  der A ltliberalen . D enn die E rfahrung  H at .gezeig t, daß  

dies keinesw egs der Fall ist. D er Staat hat eine gesetzliche G rundlegung  der 
W irtschaftsordnung zu schaffen , die dahin w irkt, daß der m arktw irtschaft

liche W ettbew erb zur gerechten V erteilung der L eistungen, zur allgem einen  
sozialen B efriedung führt. V on dieser ordnungstheoretischen G rundein- 
stellung ist das W erk von N ipperdey beherrscht, von ih r her w ird der 
V erfassungsauftrag in  die E inzelbereiche der W irtschaft entfaltet. H ier ein ige  
Proben dieses beisp ielhaften  D enkens:*) „D ie Stärke der reinen M arktw irt

schaft lieg t darin , daß sie die größtm ögliche E ntfaltung der U nternehm er

in itiative verbürgen und zu einem gew altigen A ufschw ung der W irtschaft 
in ih rer G esam theit führen kann. Ihr M angel beruht auf dem  Irrtum , daß  
allein das Prinzip des L aissez-faire den W ohlstand aller zu gew ährleisten  
verm öge, UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw äh ren d  in  W irk lic h ke it d e r  M iß b ra u ch  d e r  w ir ts c h a ftl ic h en  F re i

h e ite n  zu  e in em  A u ssch lu ß  d e s  W e ttb ew e rb s u n d  zu  sc hw eren  w ir ts c h a ftl ic h en  
u n d  so z ia le n  S ch ä d en  fü h ren  ka n n ” (S . 15).MLKJIHGFEDCBA

* ) D ie S p e rru n g en in d e n fo lg en d e n Z ita ie n  
Gedruckte stammt vom Rezensenten.

e n ts p re c h e n d e r O rig in a lfa s s u n g , d o s k u rs iv
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.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA „D ie M än g e l e in e r P la n - u n d  B e feh lsw ir ts c h a f t s in d  h in r e ic h e n d  b ek a n n t . 
S ie fü h r en  z u  s c h w er e n  F u n k t io n s s tö ru n g en  in 'd e r W ir ts c h a ft , d ie  le tz t l ic h  
im m e r  a u f K o s ten  d e s V e rb ra u ch e r s g e h en . D ie  P la n w ir ts c h a ft fü h r t fe rn e r  
z um  a llg em e in e n K o lle k tiv ism u s u n d z u r M iß a ch tu n g d e r W ü rd e d e s  
M en sch en , z u r  U n e la s t iz itä t u n d  V erk r am p fu n g , z u r  ew ig e n  B ev o rm u n d u n g  
u n d  z um  U n te r g a n g  d e r F r e ih e it , m ög en  a u ch  in  d e r K om m an d ow ir ts c h a ft  
a u f S chw e rp u n k te n  g ew is s e E r fo lg e ,e r zw u n g en ' w erd en “ (S . 1 7 ) .

„ D ie V o r te i le e in e r w ir ts c h a f t sp o lit is c h n eu tra le n W ir ts c h a f ts v e r fa s su n g  
g e g en ü b er d e r to ta le n  P la n w ir ts ch a f t l ie g e n a u f d e r H an d . D ie E in g r iff s 

m ö g lic h k e ite n  d e s  S ta a te s  s in d  a b e r  s o  g r o ß , d a ß  e in e  s o lc h e  W ir ts c h a ft s fo rm  
le ic h t in  e in e P la n w ir ts c h a ft U m sch lä g en  k a n n . V o r a llem  a b e r fü h r t e in e  
s o lc h e ,g em isc h te ' W ir ts c h a f ts v e r fa s su n g z u In k o n se q u en z en , F eh le in g r if fe n  
u n d  z u  e in e r  g ew is s e n  W illk ü r  d u r c h  .M a ß n a hm eg e se tz e '° (S . 1 8 ) . „ S o ll in  
e in e r  W ir ts c h a f t d a s  S y s tem  d e r  M ark tw ir ts c h a f t w irk lic h  G e ltu n g  h a b en , s o  
m u ß  e s e in e M ark tw ir ts c h a f t im  In te r e s s e a lle r , s om it e in e s o z ia le  
M ark tw ir ts c h a f t s e in . Der Staat darf sich nicht schlechthin zurückhalten, 
sondern er muß die Freiheiten, auf denen das System beruht, rechtssatzmäßig 
garantieren. D ie s e G a ra n tie is t n am en t l ic h  in A r t. 2 , A b s . 1 G G  u n d  im  
S o z ia ls ta a tsp r in z ip  d e r  V e r fa s su n g  z u  s e h en . Der Staat muß seine rechtliche 
Macht entsprechend dem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft nicht gegen, 
sondern für die Freiheit der Märkte und des Wettbewerbs einsetzen“ (S . 2 0 ).

„ A u szu g e h en  is t v o n  d e r  Erkenntnis, daß die politische Verfassung und die 
Wirtschaftsverfassung eines Staates in engem Zusammenhang stehen. W ie  

d e r to ta le  S ta a t d ie to ta le  P la n w ir ts c h a ft n a ch  s ic h  z ie h t, s o  fü h r t e in e r e in  
l ib e r a le S ta a ts g e s ta ltu n g z u r fr e ien M ark tw ir ts c h a f t o d e r d o ch  z um  N eu 

tra lism u s . D ie s e  W irk u n g en  e r g eb en  s ic h  n ic h t n o tw en d ig  a u s e in e r v e r fa s 
su n g s r e c h tl ic h a u sd rü ck lich n o rm ier ten E n ts c h e id u n g fü r e in e b e s tim m te  

W ir ts c h a ft s fo rm , s o n d e rn  s ie s in d  die zwangsläufige Folge der Anwendung 
der Grundprinzipien, die der Verfassungsgeber für die staatliche Ordnung 
für maßgebend erklärt hata (S . 2 4 ) .

„ Im  S ch r if ttu m  is t d ie  W ettb ew e rb s fr e ih e it z u tr e f fen d  d e f in ie r t w o rd en  a ls  
d a s  R e ch t  je d e s  e in z e ln e n  U n ter n e hm e r s , s ic h  d u r c h  fr e ie  L e is tu n g sk o n k u r r e n z  
a u f d em  M ark t g e g e n ü b er  a n d e r e n  U n te r n e hm en  d u r c h zu s e tz e n . A u s d ie s em  
M erkm a l d e s L e is tu n g sw e ttb ew e rb s , d e r L e is tu n g sk o n 

k u r r e n z , w ir d  d eu tl ic h , d a ß  freier Wettbewerb nur dann besteht, wenn 
über den Wettbewerbserfolg allein die Leistung des einzelnen Mitbewerbers 
entscheidet0 (S . 3 0 ) .

„ A r t . 2 , A b s . 1 G G ,‘ e n th ä lt a u ch d ie K  o  n  s  u  m  f  r  e  i  h  e  i t , d . h . d ie  

r e c h tl ic h e F re ih e it d e s V e rb ra u ch e r s , o b , w a s , w iev ie l u n d w o e r G ü te r  
e rw erb en w ill.MLKJIHGFEDCBA
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T reffend hat Partsch (D ie verfassungsm äßige S icherung von W irtschafts
prinz ip ien , O rdo V I [1954], 19[35]) darauf hingew iesen ,

daß der M ensch, dessen T ätigkeit, B edürfn isse und Freuden von einem  
W irtschaftsp lan bestim m t w erden, w eder seineW ürde zu w ahren verm ag 
noch G elegenheit hat, sich zur Persönlichkeit zu entfalten . D er B ezug
schein sam m elnde N orm alverbraucher kennt w eder das eine noch das 
andere“ (S . 42).

„E in  typisches B eisp iel für den staatlichen E ingriff in  d ie  V ertragsfreiheit b ie
ten P reisbestim m ungen, die den w ichtigsten R egulator der M arktw irt- 
schaft, den Preis, staatlich festsetzen . D iese sind nur dann verfassungsm äßig , 
w enn sie zur A bw ehr von G efährdungen und ernsthaften S törungen des 
gesam ten Preisstandes unerläßlich sind . A uch hier gilt das Prinzip der 
P roportionalität. E s ist dem  S taat versagt, durch P reisregelungen  eine aktive, 
d ie Preis- und W irtschaftsordnung gestaltende W irtschaftspolitik zu betrei
ben , UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ie  in  W ah rh e it k e in e  o rd n u n g ss ich e rn d e  F un k tio n  h a t” (S . 45).

„A rt. 12 , A bs. 1 G G , statu iert das G rundrecht der B erufsfreiheit. S ie ist 
e in besonders w ichtiges E lem ent der M arktw irtschaft,«»«/ s ie e in e u n b e 
g re n z te  A n za h l vo n  A nb ie te rn  e rm ö g lic h t, d am it d en  W e ttb ew erb  g a ra n tie r t  
u n d  d ie P re ise v erb ra u ch erg ü n s tig  re g u lie r t“ (S . 46).

„K eine M arktw irtschaft g ib t es ohne die G ew ährleistung des P rivatei
gentum s und des E rbrechts einschließ lich der T e
stierfreiheit. Z w ischen E igentum und Freiheit besteht ein unlöslicher 
Z usam m enhang. O hne Privateigentum *) keine F reiheit und kein P rivatrecht. 
D as P rivateigentum  gehört zu den w ichtigsten O rdnungskräften des m ensch
lichen Z usam m enlebens und ist eine Z entralinstitu tion des Privatrechts 
schlechth in . E s ist daher w ichtig , daß Privateigentum in m öglichst großem  
U m fange auch da geschaffen w ird, w o es bisher nicht besteht. D ie gesetz
geberischen M aßnahm en zur E igentum sverbreitung und 
E igentum sstreuüng, insbesondere zur V erm ögensbildung  
bei den A rbeitnehm ern , sow ie zur Privatisierung öffentlichen V erm ögens 
liegen daher durchaus im  S inne der V erfassung“ (S . 52 , 53).

„A us dem  engen Z usam m enhang zw ischen grundsätzlicher F reiheit und ihrer 
B egrenzung durch eine angem essene R egelung des G ebrauchs dieser F reiheit 
erg ib t sich , daß der S taat verpflich tet ist, um dieser Freiheit 
w illen den sozial und w irtschaftlich Schw ächeren zu schützen . 
D adurch tritt im E rgebnis eine B eschränkung der absolu ten Freiheit der 
anderen ein“ (S . 57).MLKJIHGFEDCBA

* ) H ie r b ed a r f e s n a ch h ie r n ich t n ä h e r zu b e g rü n d e n d e r A u ffa ss u n g d e s R e ze n s en te n d e s  
e in sc h rän k en d en Z u s a tz e s : .a n d e n v o n M en sc h e n g e sc h a ffe n e n G ü te rn '
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„A u d ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d ie  W äh ru n g sp o lit ik  m u ß  d u r c h  d a s  S o z ia ls ta a tsp r in z ip  i . e . S . b e e in 

f lu ß t u n d  m od if iz ie r t  w e rd en .D ie  im  J a h r e l9 6 1  v o n  d e r  B u n d e s r e g ie r u n g  v o r 

g e n om m en e A u fw e r tu n g d e r  D eu ts ch e n  M ark  fa n d  —  u n g e a c h te t s o n 
s t ig e r  G rü n d e —  s ic h e r ih r e R e ch t fe r t ig u n g  a u ch  im  S o z ia ls ta a tsp r in z ip , d a  
s ie d ie v o n d en Z a h lu n g sb ila n zü b e r s c h ü s s en  g e sp e is te in f la to r is ch e H ö ch s t-  
k o n ju n k tu r b r em sen u n d d am it n ic h t z u le tz t d ie in n e re A bw e r tu n g v e r 
h in d e rn  s o l lt e . Die Erhaltung der Kaufkraft des Geldes und der Preisstabi
lität wird aber im Interesse der breiten Schichten des Volkes durch das 
Sozialstaatsprinzip gefordert“ (S . 6 1 ) .

„ D ie s o z ia l v e r p fl ic h te te M ark tw ir tsd ia f t s v e r fa s su n g  b e g r ü n d e t d ie V e r 

p f l ich tu n g d e s S ta a te s , d ie W ettb ew erb s fr e ih e it u n d  d a s F u n k t io n ie r e n  d e r  
M ark tw ir ts c h a f t g e g en ü b er K a r te l le n u n d a u ch s o n s t ig e n w ir ts c h a f tl ic h e n  
M ark tzu sam m en b a llu n g en (M o n o p o le , m a rk tb e h e r r s c h e n d e U n ter n ehm en ) . 
z u  s ic h e r n  u n d  z u  s c h ü tz e n . H ie r  l ie g t e in e r d e r e n ts ch e id e n d en  G eg en sä tz e  
zw is c h e n  fr e ie r  M ark tw ir ts c h a f t u n d  s o z ia le r  M ark tw ir ts c h a f t" (S . 6 3 ) .

D em  P r o b lem  d e r  K a r te l le  u n d  m a rk tb e h e r r s c h e n d en  U n te rn e hm en  w idm et  
s ic h  N ip p er d e y  b e so n d e r s  g r ü n d lich  (S . 6 1— 6 4 ) .

E r  z e ig t a n  ih r em  B e isp ie l , d a ß  a u s d e r  W ir ts c h a f t s e lb s t e in e  B ed r o h u n g  d e r  
v e r fa s su n g sm ä ß ig e n F r e ih e it u n d V e r fä ls c h u n g d e r T a u sc h g e r e c h tig k e it  
e n ts te h en  k a n n . D am it h a t d e r V e r fa s su n g s r e c h t le r in  v o r b ild l ic h e r W e is e  
s e in e  A u fg a b e  e r fü llt . S a ch e  d e r  W ir ts c h a f tsw is s e n s c h a f t is t  e s  n u n , d e r  F r a g e  
n a ch zu g eh en , o b  n ic h t  in  d e r  ü b er k om m en en  W ir ts c h a ft s o rd n u n g  n o ch  a n d e r e  
m eh r  o d e r  w en ig e r  v e rb o r g en e  fr e ih e itsb e d ro h en d e  u n d  s o z ia le  U n g er ec h tig 

k e it b ed in g en d e S tö r u n g s fa k to r en d e s G ü te r a u s ta u s ch s v o r h a n d en s in d . 
H an d e lt e s s ic h v ie l le ich t b e i d en K a r te l le n u n d m a rk tb e h e r r s c h en d en  

U n te r n e hm en le d ig l ic h um  s e k u n d ä r e M on o p o le , d ie n u r im  S ch u tz e d e r  
U rm o n o p o le  d e s  h e r k öm m lic h e n  G e ld e s u n d  d e s B o d en s  b e s te h e n  k ö n n en ?

D a s ü b e r k om m en e , a u s d em  W ir ts c h a f tsk r e is la u f z u rü ck z ie h b a r e G e ld  h a t  
e in e in s t itu t io n e lle Ü b er le g e n h e it ü b e r W are u n d A rb e it , d ie d ie T a u sch 

g e r e c h t ig k e it in  d e r  G e ld w ir ts c h a f t e n ts c h e id e n d  v e r fä ls c h t . D a s E rg eb n is is t  
d ie In s t itu tio n a lis ie r u n g d e s Z in s e s a ls e in e r Q u e lle a r b e it s lo s e n E in k om 

m en s , v o n  d e r  k e in  g e r in g e r e r  a ls  J . M . K ey n e s  d ie  P ro g n o s e  g e s te l l t  h a t , d a ß  
s ie  b in n en  e in e r  G en er a tio n  v e r s ie g t s e in  w ü rd e , w en n  m an  d a s G e ld  u n te r  
U m la u fs ic h e ru n g s te l l te (A llg . T h e o r ie , N a ch d ru ck 1 9 5 5 , S . 3 1 8 ) . N o ch  
o f fe n s ic h t l ic h e r is t d ie  B o d en r en te  a ls  Q u e lle  a r b e it s lo s e n  E in k om m en s . W ir  
s in d b e re its m itte n d r in in d e r E n tw ic k lu n g a u f e in e m od e rn e F o rm  d e s  
F eu d a lism u s , w en n  w ir  n ic h t z u  e in e r  n eu en  G e s ta ltu n g  d e s  R e ch tsv e r h ä ltn is s e s 

d e s  M en sch en  z um  G ru n d  u n d  B o d en  f in d en  ( s . F r a g en  d e r  F re ih e it 2 4 , 3 2  f f;  
3 0 , 3  f f ; 3 8 , 3 f f .) . M it d ie s e n  s e h r la p id a r e n  H in w e is e n  m u ß  e s h ie r s e inMLKJIHGFEDCBA
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B ew enden haben. E s geht über den Z w eck dieser R ezension hinaus, im  
einzelnen darzulegen, w elche ordnungspolitischen M aßnahm en zu treffen  

sind , um das G eldw esen und das B odenrecht im Sinne des V erfassungs

auftrags zugleich freiheitlich und  sozial zu ordnen. D ie R ichtung, in  der das 
befreiende D enken zu schreiten hat, ist völlig klar. D as w eitere V ordringen  
einer G rundlegung der O rdnung des Z usam m enlebens freier M enschen ist 

denn auch gegenw ärtig w eniger eine Frage der E rkenntn is —  die Schätze  
sind seit Jahrzehnten entdeckt, m an m uß sie nur heben —  als vielm ehr eine  
so lche des R eform  w illens und dam it der Z ivilcourage. G erade dies 

, aber bew eist N ipperdey in seiner Schrift auf jeder Seite . H ierfür, gebührt 

ihm  ebensosehr D ank  und  H ochachtung  w ie für seine große  w issenschaftliche 
L eistung. -

H einz Peter N eum ann  

Ö berverw altungsrat •MLKJIHGFEDCBA
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John M aynard K eynes

A m  21. A pril dieses Jahres jährte sich zum  20. M ale  der  T odestag  von John  
M aynardK eynes. A us diesem  A nlaß  schrieb die  Z EIT : „K ein  T heoretiker 

der N ationalökonom ie hat auf die  praktische W irtschaftspolitik  des heutigen  
A m erika einen größeren E influß ausgeübt als John M aynard K eynes. Seit 
K ennedy  —  nach  den  W orten  seines B iographen  A rthur Schlesinger ,der erste  

K eynesianisdie  Präsident* '—  ein  T eam  junger N ationalökonom en  als B erater 
ins W eiße  H aus geholt hat, gründet sich W ashingtons W irtschaftspolitik  auf 

die Ideen  von  K eynes. D ie E rfolge der  N ew  E conom ics w aren  so  spektakulär 
—  die U SA  erleben  seit fünf Jahren eine ununterbrochene H ochkonjunktu r 
— , daß auch konservative am erikanische N ationalökonom en erk lärten : 
»W ir sind  heute  alle K eynesianer* . D ie  W irkung  von  K eynes und  der M änner, 
die seine T heorien w eiterentw ickelten , w ird auch bei den w irtschaftspoliti

schen D iskussionen in der B undesrepublik im m er stärker spürbar. Professor 
K arl Schiller, H am burger N ationalökonom  und m aßgebender w irtschafts

politischer Sprecher der SPD , gib t hier eine W ürdigung  von  K eynes."

U nd  nun  fo lg t (in  der Z EIT  vom  22. 4. 66) ein  ganzseitiger  hochbedeutsam er 
A ufsatz von  Professor Schiller unter dem  T itel „D er Prophet der E xpansion"  

über das W erk  und  die B edeutung von  Jo l)n  M aynard  K eynes, aus dem  w ir 
fo lgendes w iedergeben m öchten :

„E s ist eine  T ragik , daß  W alter E ucken  für den  globalen*  A nsatz von  K eynes  

ohne tieferes V erständnis w ar und  ebenfalls zu früh starb (1950), w ährend  
K eynes seinerseits sein L eben  lang . . . für die m ikroökonom ische  L ehre von  
der m arktw irtschaftlichen W ert- und  Preisb ildung ohne In teresse blieb . W ir 
w issen heute, daß beide A nsätze ih ren Sinn haben und beide auch zu  
den Fundam enten einer T heorie der W irtschaftspolitik gehören .“

„B etrachten w ir K eynes' H auptw erk („A llgem eine T heorie der B eschäfti-, 
gung, des Z inses und  des G eldes“) aus der D istanz einer vollen G eneration , 
und fragen w ir uns: W as bleib t?“

„1 . E s bleib t seine K ernfrage und K ernaussage: D ie drei w irtschaftlichen  
G rundfunktionen (K onsum neigung, Investitionsbereitschaft und L iquid i

tätsvorliebe) bestim m en  zusam m en m it dem  Z inssatz (oder der G eldm enge) 
die H öhe des V olkseinkom m ens sow ie der G eldm enge (oder des Z inssatzes). 
D as ist also  in  K ürze  sein  E inkom m enskonzept und  die K reislaufbetrachtung.MLKJIHGFEDCBA

1 1



D iehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA th eo r e t is c h e u n d  s ta t is t is c h e O p e r a tio n  m it v o lk sw ir t s c h a f t l ich e n  A g g r e 

g a ten  (G e sam tg r ö ß en ) , d ie  n o ch  v o n  ih m  s e lb s t in  E n g la n d  e in g e le ite te  v o lk s 
w ir t s ch a f t l ic h e  G e sam tr e c h n u n g , a lle s  d a s b le ib t m it s e in em  N am en  u n lö s l ic h  
v e r b u n d en .“

„ D a s k ü r z lic h  e r sc h ie n e n e G u ta ch ten  d e s S a ch v er s tä n d ig e n r a te s z u r B eg u t

a ch tu n g d e r g e sam tw ir ts ch a f tl ic h en E n tw ick lu n g , .S ta b ilis ie ru n g o h n e  
S ta g n a t io n * , w ä r e m e th o d is c h  w ie in h a lt lic h  u n d en k b a r , w en n  n ic h t v o r h e r  
d ie  .A llg em e in e  T h eo r ie *  g e s c h r ieb e n  w o rd en  w ä r e . . . . “

„ 2 . E s is t e in  G em e in p la tz g ew o rd en , z u s a g e n , n ic h t a lle s , w a s K ey n e s  
v e rk ü n d e t h a b e , s e i s e in e s U r sp ru n g s g ew e s e n . S e lb s tv e r s tä n d lic h  s ta n d  e r  

. a u f d en  S ch u lte rn  a n d e r e r , a u ch  d e r  K la s s ik e r , u n d  e r  h a t te  a u ch  s e h r  u n a b 
h ä n g ig e z e itg e n ö s s is ch e .B r ü d e r im  G e is te* , w ie Fohl u n d Lautenbach in  
D eu ts c h la n d . E r h a t te  a u ch V o r lä u fe r , d ie d a s e in e o d e r a n d e r e W ich t ig e  
s c h o n  frü h e r  g e sa g t h a t te n . A b e r  e r  b r a c h te  d ie  E rn te  g e ra d e  in  d em  A u g en 

b lick  e in , d a  s ie  s e lb s t u n d  d ie Z e it d a fü r r e if w a r en , u n d  e r  s t ieß  z iem lich  
r ü ck s ic h ts lo s  d ie  T o r e  z u  n eu en  F o r s c h u n g sg e b ie te n  a u f .“

„ E s w a r n o tw en d ig , G e ld th e o r ie u n d g ü te rw ir ts ch a f t lic h e T h e o r ie w ie d e r  

z u sam m en zu fü h re n , um , w ie e r s ic h a u sd rü ck te , .b e id e S e ite n  d e s M on d e s*  
z u e r k e n n en u n d d em  b is la n g ü b lic h e n .D o p p e lleb e n * z u e n tr in n en . D ie  
T h e o r ie  d e r  E rw a r tu n g en  u n d  d e r  ö k o n om is c h e n  V e rh a lten sw e is en , d a ru n te r  
a u ch d e s K on sum en te n v er h a lten s , e rh ie lte n e b e n fa lls d u r c h K ey n e s g a n z  
n eu e  A n tr ie b e . . . ."

„ 3 . . . . U b er d ie P h a se d e r r e in e n  S ch u le -b ild u n g is t s e in W irk en h eu te  
lä n g t h in a u sg ew a ch s en . In  d e r  Ö k o n om ie is t e r je tz t e in e r d e r G ro ß en  w ie  

A d am  Sm ith , D a v id  R ic a rd o , K a r l M arx , d ie  ih r e W irk u n g  a u f a lle  F a ch 
v e r tr e te r  a u sü b en ; u n d  in  d e r  a llg em e in e n  G e is te s g e s ch ic h te  u n d  im  H in b lic k  
a u f d ie  m od e rn e  G e se lls c h a ft ü b e r h a u p t g e h ö r t e r  z u  d en en , d ie  d a s D en k en  
u n d  S p r e ch en  u n d  d a s  W e ltb ild  a lle r  b e e in flu ß t h a b en , s o  w ie  e tw a  S igm u n d  
F r eu d  o d e r  M ax  P la n ck .“

„ E in e  w ir ts c h a ft s - o d e r  g e s e l ls c h a f tsp o lit is c h e  D isk u s s io n  is t h eu te  o h n e  e in e  
B e ig a b e k e y n e s ia n is c h en S a lz e s u n d en k b a r , a u ch b e i d en en , d ie ih n  
n ic h t v e r s ta n d en h a b en . D ie Z ie lv o r s te l lu n g d e s ,m a g is ch e n D r e ie c k s* , 
o p t im a le s W ach s tum  b e i V o llb e s ch ä f t ig u n g , S ta b il itä t d e s P re isn iv e a u s u n d  
a u ß e rw ir ts c h a ft l ic h em  G le ich g ew ic h t,  k o n n te  —  in  d en  J a h r en  n a ch  K ey h e s  —  
d o ch  n u r in  d e r m ak ro ö k o n om is ch e n  (g e sam tw ir ts c h a f t l ic h e n ) B e tr a ch tu n g s 

w e is e e n tw ic k e lt w e rd en . W en n w ir h eu te v o n d e r N o tw en d ig k e it d e r  
,g lo b a le n  S te u e r u n g  d e s  m a rk tw ir ts c h a f tl ic h e n  E x p a n s io n sp r o z e s s e s*  sp r e c h e n , 
s o s te h t d a h in te r d ie V o r s te llu n g , d a ß d e r S ta a t d ie A u fg a b e h a t , d ie  
R e la tio n e n d e r v o lk sw ir ts c h a f tl ic h e n G e sam tg rö ß en —  w ie K on sum , 
In v e s t it io n , S ta a ts a u sg a b en , A u ß en h an d e l —  in  O rd n u n g  z u  h a lten  o d e r  z u  

b r in g e n , a b e r n ic h t d ir ig is t is c h in d ie e in z e lw ir ts c h a ft l ich e n B e z ie h u n g en
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e in z u g r e ife n ,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s o n d er n  d ie s e d em  p e rm a n en ten  R e ch en p r o ze ß  d e r  M ärk te  z u  
ü b e r la s s en . D a s  is t a u f  jed e n  F a ll K ey n e s , u n d  d a s  s o l lt e m . E . a u ch  E u ck en  
um fa ss en . . . . “

„ B e tra c h te n w ir h eu te d ie ,k e y n e s ia n is c h e B o ts c h a f t* , s o k ö n n en w ir fe s t 
s te lle n : s ie is t n ic h t e in fü r a llem a l a u f e in b e s t im m te s In s tr um en ta r ium  
f ix ie r t . In  zw e i D in g en  jed o c h  is t s ie  k o n s ta n t.“

* Z um  e r s ten : s ie em p f ie h lt p r im ä r , d ie L ö su n g d e r g e sam tw ir ts c h a ft l ich e n  
U n g le ic h g ew ic h te in  d e r r e a le n E x p a n s io n  z u  v e r su ch en , s ie s te l l t a ls o  e in e  
s tä n d ig e W arn u n g v o r v o r s c h n e lle n  R e zep te n d e r R e s tr ik t io n d a r . In  d e r  
T a t , b e i je d er  B e sch r ä n k u n g  d e r  E x p a n s io n  d e r  e f fek t iv e n  G e sam tn a ch fra g e , 
d ie  s ic h  d u r c h  d ie P re is e n tw ic k lu n g d e r ‘A ff lu en t S o c ie ty * g e b ie te r is ch  a u f
d r ä n g t , s o l lt e  d en n o ch  d e r  —  s o  m ö ch te  ic h  s a g e n  —  .k e y n e s ia n is c h e  Z w e ife l*  
in u n s a lle n w a ch b le ib en : K an n e in e B e sc h r ä n k u n g d e s Z uw a ch se s d e r  

G e sam tn a ch fr a g e  n ic h t a u ch  z u  e in e r  M in d e ru n g  d e r Z u n a hm e  d e s G e sam t

a n g e b o ts , d a s h e iß t d e s r e a le n W ach s tum s , u n d d am it z u e in em  n eu en  
U n g le ich g ew ich t a u f t ie fe r em  N iv e a u  fü h r e n ? “

„U n d  d e r k e y n e s ia n is c h e n  B o ts c h a ft zw e ite r T e il b e s te h t in  d e r u n a u fh ö r 
l ic h e n  M ah n u n g , n ic h t s o lc h e  V erh a lte n sn o rm en  u n d  A ttitü d en , s o lc h e  W er t

s ta n d a rd s u n d W erk zeu g e z u k o n ser v ie r en , d ie d u r c h d ie ta ts ä c h lic h e  
g e s e l ls ch a f t l ich e  u n d  w ir ts c h a f t l ic h e  E n tw ick lu n g  lä n g s t ü b e r h o lt s in d . D ab e i 
s o l lt en w ir a n d ie W or te J o a n R ob in so n s d en k en : ,D ie k e y n e s ia n is c h e  
R ev o lu tio n  h a t d ie a lten , e in s ch lä fe r n d en  L eh r e n v e rn ic h te t . W ir b e f in d e n  
u n s in  d e r  u n b eh a g lic h e n  Z w a n g s la g e , s e lb s t n a ch d en k en  z u  m ü sse n .“

S ow e it P r o fe s s o r S ch il le r , d em  n ic h ts h in z u zu fü g e n  w ä r e , e s s e i d en n d e r  
H in w e is , d a ß  w ir fü r ch te n , d a ß  J o h n  M ayn a rd K ey n e s h ie r zu la n d e n o ch  
s e h r  v ie l w en ig e r  v e r s ta n d en  w o rd en  is t , a ls  d ie  o b ig e  W ü rd ig u n g  e r k en n en  

lä ß t . W ir la s s en  d e sh a lb  n a ch s teh e n d  —  o b w o h l u n se r e n  L e se rn  d a s W erk  
K ey n e s ’ s e it  la n g em  v e r tr a u t  is t  (v g l . u . a . H e ft  2 8 )  —  n o ch  e in e  Ü b er s e tz u n g  
(a u s zu g sw e is e ) d e s 2 4 . K ap ite ls d e r “G en e ra l T h e o r y o f E m p lo ym en t ,  

In te r e s t  a n d  M on ey “  fo lg e n :

S c h lu ß b e tra c h tu n g ü b e r d ie G e se lls c h a f t sp h ilo so p h ie , z u d e r d ie

„A llg em e in e  T h e o r ie “ fü h re n  k ö n n te .
(E in e a u s z u g sw e is e Ü b e r s e tzu n g d e s 2 4 . K ap ite ls d e r „A llg em e in en

T h eo r ie d e r B e sch ä f t ig u n g , d e s Z in s e s u n d d e s G e ld e s “ v o n J o h n

M a y n a rd  K ey n e s .)

I .

D ie  s c h lim m s ten  M än g e l u n se r e r  h e r r s ch e n d en  W ir ts c h a f ts o r d n u n g  s in d  

+  ih r e  U n fä h ig k e it , d ie  D au er v o llb e s ch ä f t ig u n g  z u  e rh a lten ,
+  u n d ih r e h ö ch s t w illk ü r lic h e u n d u n g le ic hm ä ß ig e V e r te i lu n g  

W oh ls ta n d  u n d  E in k om m en .

v o nMLKJIHGFEDCBA
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D ie B edeutung der hier dargelegten  T heorie für die B ew ältigung  des ersteren  
dieser M ängel lieg t auf der H and. A ber in  zw eierlei H insicht ist sie auch für 
die L ösung  des zw eiten  Problem s von  erheblichem  G ew icht.

Seit dem  E nde des 19. Jahrhunderts sind , besonders in E ngland, durch die  
direkte B esteuerung —  E inkom m enteuer, E rbschaftssteuer usw . —  bedeu

tende Fortschritte in  der B eseitigung  der großen U nterschiede  von  W ohlstand  
und  E inkom m en gem acht w orden. V iele L eute w ürden  es gerne sehen, w enn  
diese E ntw icklung noch w eiter vorangetrieben w ürde, doch sie w erden von  
zw ei E rw ägungen zurückgehalten : einm al von der Furcht, geschickte Steuer

h in terziehungen könnten allzu  lohnend  w erden  und die B edenken gegen die  
Ü bernahm e so lchen R isikos verm indern —  hauptsächlich aber von dem  
G lauben, die K apitalverm ehrung  hänge von der ind iv iduellen Sparneigung  
ab , und deshalb seien w ir großenteils auf die E rsparnisse der R eichen  
angew iesen . U nser Einw and  berührt nicht die erste dieser E rw ägungen, doch  
er kann  unsere E instellung  zur zw eiten  beträchtlich  ändern . D enn w ir haben  

gesehen, daß bei N ichtvollbeschäftigung  die K apitalb ildung  keinesw egs von  
einem niedrigen H ang zum  V erbrauch abhängig ist, sondern —  ganz im  
G egenteil —  dadurch zurückgehalten w ird , und daß led ig lich bei V oll

beschäftigung ein niedriger H ang zum  V erbrauch für die K apitalb ildung  
förderlich  ist. Ü berdies läß t die E rfahrung verm uten , daß unter den derzei

tigen U m ständen das Sparen durch K apitalsam m elstellen m ehr als 

ausreichend ist und  daß sich M aßnahm en zur E inkom m ensum verteilung, die  
die N eigung zum  V erbrauch fördern könnten , als hödist günstig erw eisen  
könnten .

W ir kom m en dam it zu dem  Schluß , daß unter den derzeitigen  B edingungen  
die W ohlstandsverm ehrung, w eit davon entfern t, von der E nthaltsam keit . 
der R eichen abhängig zu sein , w ie gem einhin angenom m en w ird , viel eher 
durch sie verhindert w ird . E ine der hauptsächlichsten sozialen R echt

fertigungen großer W ohlstandsungleichheit ist dam it als falsch erkannt.

II.

A us unserer B ew eisführung  erg ib t sich indessen eine zw eite , w eit fundam en

talere Folgerung für die Z ukunft der U ngleichm äßigkeit der W ohlstands

verteilung: näm lich unsere Z instheorie . D ie R echtfertigung eines m äßig ' 
hohen Z inssatzes ist bislang in der N otw endigkeit gesehen w orden, einen  
ausreichenden  A nreiz zum  Sparen zu schaffen . W ir haben aber gezeig t, daß  
die Sparrate von der Investitionsrate abhängig  ist und daß diese w iederum  
von einem niedrigen Z insfuß gefördert w ird , vorausgesetzt, daß w ir 
nicht versuchen, sie über den Punkt hinaus anzureizen , bei dem  V ollbeschäf

tigung  gegeben  ist. E s erschein t deshalb  also  geboten , den  Z insfuß bis auf den  
Punkt im  R ahm en der G renzleistungsfähigkeit des K apitals herabzusetzen , 
bei dem  V ollbeschäftigung herrscht.MLKJIHGFEDCBA
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Z w eifellos w ird  dieses K riterium  zu  einem  viel niedrigeren  Z insfuß  als bisher 
üblich führen; und, sow eit m an  aus dem  V erhältn is zw ischen G renzleistungs

fähigkeit des K apitals und K apitalverm ehrung schließen kann, w ird der 
Z insfuß w ahrschein lich stetig sinken, insofern es erw ünscht sein so llte , die  
D auervollbeschäftigung m ehr oder w eniger aufrechtzuerhalten —  voraus

gesetzt natürlich , daß  keine außergew öhnliche Ä nderung  im  gesam ten H ang  
zum  V erbrauch (unter E inschluß des Staates) ein tritt.

Ich  bin  überzeugt davon, daß  die N achfrage  nach  K apital streng  begrenzt ist 
in dem  Sinne, daß es nicht schw ierig w äre, den G esam tbestand an K apital 
derart zu verm ehren , daß seine G renzleistungsfähigkeit auf einen sehr 
niedrigen Punkt herabsinken w ürde. D ies w ürde nicht bedeuten , daß die  

N utzung von K apitalgütern fast gar nichts m ehr kosten w ürde, sondern  
led ig lich , daß der E rtrag aus ihnen w enig m ehr zu decken haben w ürde als 
ih re A bnutzung durch  V erschleiß  und  A lterung  zusam m en  m it einer geringen  
Spanne  zur  A bdeckung  des  R isikos und  der  A usübung  der  spezifischen  A nleger

fähigkeiten (sk ill and judgm ent). K urzum , der G esam tertrag aus den  
K apitalgütern  w ie auch aus den  kurzlebigen  W irtschaftsgütern w ürde  gerade  
ih re reinen E rzeugungskosten zuzüglich einer E ntschädigung für R isiko und  
spezifische A nlegerfähigkeiten  decken.

O bschon dieser Z ustand nun sehr w ohl m it einem  gew issen M aß an Indi

v idualism us vereinbar w äre, w ürde er doch den sanften T od des R entners 
bedeuten und fo lglich auch den sanften T od der sich stetig steigernden  
M acht des K apitalisten , den K nappheitsw ert des K apitals auszubeuten . D er 
Z ins ist heute keine B elohnung für ein echtes O pfer, so w enig w ie die  
G rundrente. D er K apitalbesitzer kann Z insen erlangen, w eil das K apital 
knapp ist, gerade so w ie der G rundeigentüm er eine G rundrente erlangen  
kann, w eil der G rund und B oden knapp ist. A ber w ährend es aus der 
N atur der D inge heraus G ründe für die K nappheit von G rund und B oden  
geben  m ag, gib t es keine natürlichen G ründe für die K apitalknappheit. A uf 
lange Sicht gesehen gib t es keinerlei natürlichen G rund für so lche K napp

heit —  so daß etw a die K apitalverleihung ein w irkliches O pfer darstellen  

w ürde, das nur gegen  das A ngebot einer E ntschädigung  in  G estalt des Z inses 
verlangt w erden könnte —  ausgenom m en den Fall, daß sich der H ang  zum  
V erbrauch als so stark erw eisen w ürde, daß, bei V ollbeschäftigung, das  
Sparen  aufhören w ürde, bevor genügend K apital gebildet w äre. A ber selbst 
dann w ürde es im m er noch m öglich sein , das Sparen durch staatliche För

derung auf einem  Stand zu halten , der die K apitalverm ehrung  bis zu dem  

Punkt erlauben w ürde, an dem  es aufhört knapp zu sein .

Ich sehe daher in dem R entneraspekt des K apitalism us eine vorüberge

hende Phase, die verschw inden w ird , w enn sie ih ren Z w eck erfü llt hat. 
U nd m it dem  V erschw inden des R entneraspekts w ird noch vieles andere  
einen G ezeitenw echsel erfahren . E s w ird überdies ein großer V orteil derMLKJIHGFEDCBA
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R e ih e n fo lg ehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d e r  E r e ig n is s e , d ie  ic h  b e fü rw o r te , s e in , d a ß  d e r  s a n f te  T o d  d e s  
R en tn e r s , d e s fu n k t io n s lo s e n  In v e s to r s , n ic h ts 'P lö tz l ic h e s  s e in  w ir d , s o n d e rn  
b lo ß  e in e a llm ä h lic h e , a b e r v e r lä n g e r te F o r ts e tzu n g  d e s s e n , w a s w ir jü n g s t  
in  G ro ß -B r ita n n ie n  e r leb t h a b en , u n d  k e in e  R ev o lu t io n  e r fo r d e r n  w ir d .

W ir k ö n n te n s om it ta t s ä c h lich (u n d d a s w ä r e n ic h t u n e rr e ich b a r ) s o la n g e  
e in e K ap ita lv e rm eh ru n g a n s tr eb e n , b is d ie s e s a u fh ö r t, k n a p p z u s e in , s o  
d a ß  d e r  fu n k t io n s lo s e In v e s to r  fü rd e rh in  k e in e n  B o n u s m eh r e r h a lte n  w ir d ;  
u n d  e in e d ir ek te S te u e r , d ie e s e rm ö g lich t , d ie In te l l ig e n z u n d d ie E n t

s c h lu ß k r a ft u n d  d a s D u r ch s e tz u n g sv e rm ö g en  d e s F in a n zm a n n e s , d e s U n te r 

n e hm er s e t h o c g e n u s om n e ( d ie ih r e n B e ru f g ew iß  s o g e r n h a b en , d a ß  
ih r e L e is tu n g en v ie l b il l ig e r a ls g e g e n w ä r t ig e r h ä ltl ic h w ä r en ) z u e in e r  
a n g em e s s e n en  V e r g ü tu n g  in  d en  D ie n s t d e s G em e in w es e n s e in z u sp a n n en .

G le ic h z e it ig m ü sse n w ir e rk e n n en , d a ß n u r d ie E r fa h ru n g le h re n k a n n , 
in w iew e it d e r  g em e in sam e  W ille , v e r k ö r p e r t in  d e r P o lit ik  d e s S ta a te s , a u f  
d ie  S tä rk u n g  u n d  U n te r s tü tz u n g  d e r  In v e s t it io n sb e r e it s c h a f t g e r ic h te t  w erd en  
s o l lt e , u n d  in w iew e it e s g e fa h r lo s is t , d en  H an g  z um  V e rb r a u ch  a n zu re g en ,  
o h n e a u f u n se r Z ie l z u v e r z ic h te n , d em  K ap ita l in n e r h a lb v o n  e in o d e r  
zw e i G en e r a tio n e n  s e in en  K n a p p h e itsw er t z u  e n tz ie h en . E s m ag  s ic h e r g e 
b e n , d a ß  d e r H an g  z um  V e rb r a u ch d u r c h d ie W irk u n g en e in e s fa l le n d en  

Z in s fu ß e s s o  le ich t g e s tä rk t w erd en  k a n n , d a ß  V o llb e s c h ä f tig u n g  s c h o n  b e i 
e in e r K ap ita lb ild u n g e r r e ic h b a r is t , d ie n u r w en ig g r ö ß e r is t a ls b ish er .

. In  d ie s em  F a lle k ö n n te d e r P la n  d e r  h ö h e r e n  B e s teu e r u n g d e r g r o ß en  E in 

k om m en u n d E rb sc h a fte n d em  E in w a n d a u sg e s e tz t s e in , d a ß e r n u r z u  
e in e r K ap ita la k k um u la tio n s r a te , d ie  b e tr ä ch t l ic h  u n ter d em  g e g e n w ä r t ig e n  
N iv e a u  lä g e , z u r  V o llb e s c h ä ft ig u n g  fü h r e n  w ü rd e . M an  d a r f  m ir  n ic h t u n te r 
s te lle n , d a ß  ic h d ie s e M ög lic h k e it o d e r s e lb s t d ie W ah rsc h e in lic h k e it d ie s e s  
E rg eb n is s e s b e s tr e ite . D en n  in d ie s en D in g en  w ä r e e s v o r e il ig , v o r a u s zu 
sa g e n , w ie d e r D u r ch s c h n it t sm en sch a u f e in e v e rä n d e r te L a g e r e a g ie r en  
w ir d . W en n  e s s ic h jed o c h a ls le ich t e rw e is e n s o l lt e , e in e A n n ä h er u n g a n  
d ie V o llb e s c h ä ft ig u n g b e i e in e r K ap ita la k k um u la t io n s r a te , d ie n ic h t v ie l  

g r ö ß e r a ls g e g e n w ä r t ig  is t , z u  e r r e ic h en , w ird  w en ig s te n s e in e s d e r g r o ß en  
P r o b lem e g e lö s t s e in . U n d  e s w ü rd e d a n n  n u r  n o ch  e in e r  b e so n d e r e n  E n t

s c h e id u n g  z u  ü b e r la s s en  s e in , z u  b e s t im m en , in  w e lch em  A u sm a ß  u n d  m it  

w e lc h en  M itte ln  e s r ich t ig u n d  v e r n ü n f tig  w ä r e , v o n  d e r le b e n d en G en e 

r a tio n  z u  v e r la n g e n , ih r e n  V e rb r a u ch  e in zu s c h rä n k en , um  im  L a u fe  d e r  Z e it  
e in e n  Z u s ta n d  d e r V o ll in v e s tit io n  fü r ih r e N a ch fo lg e r z u  s c h a f fe n .

I I I .

In  e in ig e n  a n d e r en  B e z ie h u n g en  is t d ie  v o r g e h en d e  T h e o r ie  in  ih r en  F o lg e 

r u n g en g em ä ß ig t k o n se r v a t iv . D en n w äh r en d s ie a u f d ie le b e n sw ic h t ig e  
B ed eu tu n g d e r E in r ich tu n g g ew is s e r z e n tr a le r K on tro lls te l le n  h in w e is t in  
A n g e le g en h e ite n , d ie h eu te n o ch in d e r H au p tsa c h e d e r E in z e lin it ia t iv eMLKJIHGFEDCBA
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überlassen sind , g ib t es w eite T ätigkeitsbereiche, d ie ganz unberührt b leiben . 
D er S taat w ird einen leitenden E influß auf den H ang zum  V erbrauch aus
üben m üssen , teilw eise durch sein System der B esteuerung, teilw eise durch 

durch die B estim m ung des Z insfußes und teilw eise vielleich t auf andere 
W eise. Fernerh in erschein t es unw ahrschein lich , daß der E influß der B ank
politik auf den Z insfuß bereits ausreichen w ird , eine optim ale Investitions
rate zu bestim m en.

Ich denke m ir daher, daß eine ziem lich um fassende V erstaatlichung der 
Investition sich als das einzige M ittel zur S icherung annähernder V ollbe
schäftigung erw eisen w ird j obw ohl dies nicht alle A rten von Z w ischen
lösungen und V erfahren ausschließen m uß, durch w elche der S taat m it der 

privaten Initiative Z usam m enarbeiten w ird. A ber darüber hinaus gib t es 
keine ein leuchtende B egründung für ein System des S taatssozialism us, das 
den größten T eil des w irtschaftlichen L ebens des G em einw esens um fassen 
w ürde. E s ist nicht das E igentum an den Produktionsm itteln , das zu 
besitzen für den S taat w ichtig w äre. W enn der S taat die G esam tm enge der 
R esourcen bestim m en kann, d ie der V erm ehrung der P roduktionsm ittel und 

der E ntlohnung ihrer E igentüm er zu w idm en sind, w ird er alles getan  
haben, w as notw endig ist. Im  übrigen können die notw endigen M aßnahm en  
der V erstaatlichung allm ählich und ohne B ruch m it den allgem einen T radi
tionen der G esellschaft eingeführt w erden*).

U nsere K ritik der herrschenden K lassischen W irtschaftstheorie bestand nicht 
so sehr darin , logische Fehler in ihrer A nalyse zu finden, als hervorzuheben, 
daß ihre stillschw eigenden V oraussetzungen selten oder nie erfü llt sind , m it 
der Folge, daß sie die w irtschaftlichen Problem e der w irk lichen W elt nicht 
lösen kann. W enn es aber unseren zentralen K ontro llstellen gelingt, eine 
G esam tproduk tion zu erzielen , d ie m it der V ollbeschäftigung sow eit einher
geht, w ie es tunlich erschein t, so kom m t die K lassische T heorie von diesem  
Punkt an w ieder zu ihrem R echt. W enn w ir die G esam tproduktion als 

gegeben annehm en, d. h . von K räften außerhalb des klassischen G edanken
system s bestim m t, dann kann kein E inw and erhoben w erden gegen die 
k lassische A nalyse der A rt und W eise, w ie das private E igenw ohlstreben  
bestim m t, w as im einzelnen produziert w ird , in w elchem V erhältn is die 
P roduktionsfaktoren zu diesem Z w eck kom biniert w erden und w ie der 
W ert des E ndproduktes unter ihnen zu verteilen ist. O der, w enn w ir ander
w eitig das Problem  der Sparsam keit behandelt haben, kann kein E inw andMLKJIHGFEDCBA

* ) W ie b is h eu te fa s t o lle T h e o re t ik e r u n te rs ch ied K e yn e s n o c h n ich t zw is c h e n d em  d u rch d ie  
p a r lam en ta r is c h e L e g is la t iv e e n ts te h e n d e n .re la t iv e n R e ch t* u n d d em a u f d em N a lu r re ch t 
b a s ie re n d e n , d ie W O rd e d es M en sc h e n g ew äh r le is te te n .a b s o lu ten R ed it* d e r V e r fa s s u ng . 
D ie v om  S ta a t im  S in n e v o n K e yn e s a u f d ie W ir tsd ia ft a n zuw en d e n d en M aß n ahm en d ü r fen  
n id iT  v o n  d e n  s ich ra s ch  w and e ln d e n E n ts c h e id e n  d e s P a rlam en ts a u sg e h en , s o n d e rn s ie m ü s s en , 
d a  s ie o b je k t iv en  w ir ts c h a ftl id ien  G es e tz e n  zu e n ts p red ien  h a b e n , v o n  d e r V e r fa s su n g  a u s g e h e n  
o d e r v o n ih r m in d es ten s k o n tro llie r t w e rd e n . (D ie R ed ak t io n )ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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gegen die neuere klassische T heorie erhoben w erden hinsichtlich des G rades  
der V ereinbarkeit von  privatem  und  öffentlichem  V orteil bei vollständigem  
W ettbew erb  einerseits und  unvollständigem  andererseits. A bgesehen  von  der 
N otw endigkeit zentraler K ontro llen für die H erbeiführung  eines A usgleichs 

zw ischen H ang zum V erbrauch und Investitionsbereitschaft gib t es som it 
keine w eiteren G ründe für die V erstaatlichung des W irtschaftslebens als 
früher.

Ich stim m e som it m it G esell überein , daß das R esultat unserer B em ühungen  
um  die A usfüllung der L ücken der K lassischen T heorie nicht darin bestehen  
kann, das „M anchester System “ aufzugeben, sondern darin , die A rt der 
U m w elt zu erkennen, die das freie Spiel der w irtschaftlichen K räfte erfor

dert, w enn es alle M öglichkeiten der Produktion verw irk lichen so ll. D ie  
zentralen K ontro llstellen, die für die Sicherung der V ollbeschäftigung  
erforderlich sind , bringen natürlich eine große A usdehnung der bisherigen  
A ufgaben der R egierung  m it sich . A ußerdem  hat die neuere klassische T heo

rie selbst die A ufm erksam keit auf verschiedene V erhältn isse gelenkt, in  
denen es notw endig sein könnte das freie Spiel der w irtschaftlichen K räfte  
zu zügeln oder zu lenken. A ber es w ird im m er noch ein w eites Feld für 

die  A usübung  der Privatin itiative  und  V erantw ortlichkeit verbleiben . Inner

halb dieses B ereiches w erden die trad itionellen V orteile des Indiv idualism us  
ih re alte G eltung  behalten .

H alten w ir für einen A ugenblick inne, um  uns ins G edächtn is zu rufen , 
w elche V orteile dies sind . E s sind  te ils die V orteile der L eistungsfähigkeit —  
die V orteile der D ezentralisation  und  des E igenw ohlstrebens. D ie Steigerung  
der L eistungsfähigkeit, die sich aus der D ezentralisation der E ntscheidungen  
und der ind iv iduellen V erantw ortlichkeit erg ib t, ist vielleich t noch größer, 

als das 19. Jahrhundert annahm . U nd die G egenbew egung gegen diesen  
A ppell an das E igenw ohlstreben dürfte zu w eit gegangen sein . V or allem  
aber ist der Indiv idualism us, w enn er von  seinen M ängeln  und  M ißbräuchen  
gerein ig t w erden kann, der beste G arant der Freiheit der Person, in dem  
Sinne, daß er im  V ergleich zu  jedem  anderen System  das Feld für die freie  
E ntfaltung der Persönlichkeit w eit öffnet. E r bietet auch die beste G ew ähr 
für die M annigfaltigkeit des L ebens, die ja gerade in diesem  w eiten Feld  
der freien E ntfaltung der Persönlichkeit ih ren U rsprung hat und deren  
V erlust der größte aller V erluste des uniform en to talen E inheitsstaates ist. 
D enn diese M annigfaltigkeit bew ahrt die T raditionen, die die trefflichsten  
und  nachhaltigsten E rrungenschaften  früherer G enerationen  in  sich schließen  
und w eitertragen; sie gib t der G egenw art m it der V ielgestaltigkeit ih rer 
Phantasie Farbe und G lanz; und da sie sow ohl die M agd der E rfahrung  
als auch der T radition und der Phantasie ist, ist sie das m ächtigste M ittel, 
eine bessere Z ukunft herbeizuführen .MLKJIHGFEDCBA

1 8



W ährend daher die E rw eiterung des A ufgabenbereiches der R egierung, 
w elche der A usgleich des H anges zum  V erbrauch und der Investitionsbe

reitschaft zur Folge hat, einem  Publizisten des 19. Jahrhunderts oder einem  
zeitgenössischen am erikanischen Finanzm ann als ein schrecklicher E ingriff 

in die persönliche Freiheit erscheinen w ürde, verteid ige ich sie im  G egenteil 
sow ohl als das einzige praktikable M ittel zur V erm eidung der Z erstörung  
der bestehenden W irtschaftsordnung als auch als die G rundvoraussetzung  
für die erfolgreiche A usübung der Privatin itiative.

D enn w enn die w irksam e N achfrage unzureichend ist, ist nicht nur der 
öffentliche Skandal unausgenützter R esourcen unerträg lich , sondern dann  
käm pft auch der einzelne U nternehm er, der versucht, diese R esourcen zu  
zu  m obilisieren , gegen allzu viele H indernisse an . In  dem  G lücksspiel, das er 
sp ielt, gib t es zuviele N ieten , so daß die Spieler UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin  ih re r G esam th e it ver

lieren m üssen, sofern sie überhaupt die E nergie und die H offnung haben, 
alle K arten auszuspielen . B is je tzt ist der Z uw achs des allgem einen W ohl

stands hin ter der G esam theit der E inzelersparn isse zurückgeblieben; und  
die D ifferenz ist von den V erlusten jener ausgeglichen w orden, deren M ut 
und In itiative  nicht durch  überdurchschnittliche Fähigkeiten oder ungew öhn

liches G lück ergänzt w orden ist. W enn aber die w irksam e N achfrage stets 

groß genug ist, w erden durchschnittliche Fähigkeiten und durchschnittliches 
G lück ausreichen .

D ie autoritären Staatssystem e von  heute scheinen das Problem  der A rbeits

losigkeit auf K osten der L eistungsfähigkeit und der Freiheit zu lösen . E s 
ist sicher, daß die W elt die A rbeitslosigkeit, die (von kurzen Z eiträum en  
der B elebung abgesehen) nach  m einer M einung ganz und gar unverm eidlich  
m it dem  heutigen kapitalistischen Indiv idualism us verknüpft ist, nicht m ehr 
lange dulden w ird . D urch eine rich tige A nalyse des Problem s so llte es aber 
m öglich sein , die K rankheit zu heilen und dennoch zugleich  L eistungsfähig

keit und Freiheit zu bew ahren .

IV .

Ich habe beiläufig erw ähnt, daß das neue System  günstiger für den Frieden  
sein könnte, als es das alte gew esen ist. E s ist der M ühe w ert, diese A nsicht 

zu w iederholen und zu betonen.

K riege haben verschiedene U rsachen. D iktatoren und andere, denen der 
K rieg —  w enigstens in der E rw artung —  eine angenehm e E rregung bietet, 
finden es le ich t, auf die natürliche K riegslust ih rer V ölker zu w irken.

D arüber hinaus sind es aber die w irtschaftlichen U rsachen der K riege, näm 

lich  der B evölkerungsdruck  und  der K am pf um  die M ärkte, die  ih re A ufgabe 
erleich tern , die volkstüm liche Flam m e anzufachen. W ahrschein lich w ar es 
gerade dieser zw eite Faktor, der im  19. Jahrhundert eine überragende R olle  

gespielt hat und w ieder sp ielen könnte.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ich habe in dem  vorangegangenen K apitel darauf hingew iesen , daß es unter 
dem  im  19. Jahrhundert herrschenden orthodoxen System  des in ländischen  
la issez-faire und  des in ternationalen G oldstandards für die R egierung über

haupt kein  M ittel gab, die w irtschaftliche  N ot im  In land  zu  m ildern —  aus

genom m en durch den K am pf um die in ternationalen M ärkte. D enn alle  

W ege, diesem  Z ustand  chronischer bzw . im m er w ieder unterbrochener U nter

beschäftigung abzuhelfen, w aren verbaut —  ausgenom m en die M öglichkeit 

der V erbesserung der H andelsb ilanz auf ih rer A ktivseite.

W ährend die Ö konom en som it gew ohnt w aren, dem herrschenden in ter

nationalen System  B eifall zu zollen , w eil es sow ohl die V orteile der in ter

nationalen A rbeitsteilung bot als auch zugleich die In teressen der verschie

denen N ationen zum A usgleich brachte, lag doch ein w eniger günstiger 
E influß in ihm  verborgen; und jene Staatsm änner, die glaubten , daß der 
W ohlstand eines reichen alten  L andes versiegen w ürde, w enn  es den K am pf 
um  die M ärkte vernachlässigen w ürde, w aren von gesundem  M enschenver

stand  und  einer rich tigen  E rfassung  des w ahren  L aufs der D inge angetrieben . 
W enn aber die N ationen lernen , sich selbst durch ih re Innenpolitik die  
V ollbeschäftigung zu verschaffen (und, m üssen w ir hinzufügen, w enn sie  
auch ein G leichgew icht in ih rer B evölkerungsbew egung erreichen können), 

brauchen bedeutende w irtschaftliche K räfte auch nicht m ehr darauf abzu

zielen , die In teressen eines L andes zu denen seiner N achbarn in G egensatz  
zu bringen. E s w ürde im m er noch R aum genug für die in ternationale  

A rbeitsteilung und für in ternationale A nleihen zu angem essenen B edin

gungen geben. A ber es gäbe keinen zw ingenden G rund m ehr für ein L and, 
seine W aren einem  anderen aufzudrängen oder die A ngebote seines N ach

barn zurückzuw eisen , nicht w eil dies nötig w äre, um  es in die L age zu  
versetzen , das zu bezahlen , w as es zu kaufen w ünscht, sondern zu dem  
ausdrücklichen Z w eck, das G leichgew icht der Z ahlungen zu stören , um  
dadurch eine aktive H andelsb ilanz für sich selbst zu erlangen. D er in ter

nationale H andel w ürde aufhören , das zu sein , w as er ist, näm lich ein  
verzw eifeltes M ittel, um  die B eschäftigung  im  In land  durch  das A ufzw ingen  
von V erkäufen auf frem den M ärkten und die E inschränkung des Im ports  
aufrechzuerhalten , w odurch im  Falle des E rfolgs led ig lich das Problem  der 
A rbeitslosigkeit auf den im K am pfe unterlegenen N achbarn geschoben  
w ürde; er w ürde ein freiw illiger ungehinderter A ustausch von G ütern und  
D ienstleistungen zum  gegenseitigen V orteil aller sein .

V .

Ist die E rfüllung dieser Ideen eine visionäre H offnung? Sind sie in den  
T riebkräften , die die E volution der politischen G esellschaft vorantreiben , 
nicht tief verw urzelt? O der sind die In teressen , die sie vereiteln w ollen , 

stärker und bedeutender als jene, denen sie dienen w ollen?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ich versuche an dieser Stelle nicht, eine A ntw ort zu geben. E s w ürde ein  
ganzes B uch erfordern , dessen C harakter von diesem  verschieden w äre, um  

selbst nur im  U m riß die praktischen M aßnahm en anzudeuten , in die sie  
allm ählich gekleidet w erden könnten . W enn aber die Ideen rich tig sind —  
eine V oraussetzung, auf die der A utor das, w as er schreib t, notw endiger

w eise  stü tzen  m uß  —  so  w äre  es ein  Fehler, das sage ich  voraus, zu  bestreiten , 
daß sie im  V erlaufe  einer gew issen Z eit M acht gew innen w erden. Im  gegen

w ärtigen A ugenblick erw arten die M enschen m ehr als sonst eine grund

legendere D iagnose; sind sie m ehr als sonst bereit, diese aufzunehm en; 
begierig , sie auszuprobieren , w enn sie nur ein igerm aßen annehm bar sein  
so llte . A ber ganz abgesehen von dieser vorübergehenden Stim m ung sind  
die Ideen der Ö konom en und  Staatsphilosophen, sow ohl w enn  sie im  R echt, 
als w enn sie im  U nrecht sind , einflußreicher, als gem einhin angenom m en  
w ird . D ie W elt w ird in der T at von w enig anderem  reg iert. Praktiker, 
die sich ganz frei von in tellek tuellen E inflüssen glauben, sind gew öhn

lich die Sklaven irgend eines verblichenen  Ö konom en. W ahnsinnige in hoher 

Stellung, die Stim m en in der L uft hören , zapfen ih ren w ilden Irrsinn aus  
dem , w as irgend ein akadem ischer Schreiber ein paar Jahre vorher verfaßt 
hat. Ich bin überzeugt davon, daß die M acht erw orbener R echte im  V er

gleich zu dem  allm ählichen  D urchdringen der Ideen  stark  übertrieben w ird . 
D iese w irken zw ar nicht im m er sofort, sondern erst nach einem gew issen  
Z eitraum ; denn im B ereich der N ationalökonom ie und der Staatsphilo 

sophie gib t es nicht viele, die nach ih rem  fünfundzw anzigsten  oder dreiß ig 

sten L ebensjahr noch durch neue T heorien beeinflußt w erden, so daß die  
Ideen , die Staatsbeam te und Politiker und selbst A gitatoren auf die lau

fenden E reignisse anw enden, w ahrscheinlich nicht die neuesten sind . A ber 
früher oder später sind es Ideen , nicht erw orbene R echte, von denen die  

W irkung  kom m t, sei es zum  G uten oder zum  B ösen.MLKJIHGFEDCBA

*  *  *

A nm erkung des Ü bersetzers.

B ei der N iederschrift des obigen T extes habe ich m ich nicht nur an die  
einzige veröffentlich te deutsche Ü bersetzung der „A llgem einen  T heorie“ von  
Fritz W aeger gehalten , sondern vor allem  auch das englische O riginal zu  
R ate gezogen. W enn tro tzdem  noch im m er eine R eihe recht holpriger oder 
nicht ganz verständlicher Passagen V orkom m en, so bitte ich die geneig ten  
L eser um  N achsicht und ggf. um  A ktiv ierung ih res E infühlungsverm ögens.

F . P.
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D ie Frage nach dem  optim alen  

W  irtschaftssy  stem UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V o r tra g , g eh a lte n  a u f  d e r  1 8 . T a g u n g  d e s  S em in a rs  fü r  fr e ih e itl ic h e  O rd n u n g  

S om m er  1 9 6 5  in  H errsch in g  am  Am m ersee

1 . E in le itu n g

D ie W irtschaft als In tegration allen H andelns zur B efried igung der 

B edürfn isse des M enschen. D as B edürfn is als A ntrieb des V olksw irt-  
schaftens.

2 . D a s Z ie l d e s W ir tsc h a fte rn

M aterielle und  ideelle Z iele '

3 . D ie  g ru n d sä tz lic h  v e r sc h ied en en  W ir tsc h a fts sy s tem e  im  G ed a n k enm od e ll  
D as ind iv idualistische, das eingeschränkt ind iv idualistische und das 
kollek tiv istische W irtschaftssystem .

4 . D ie  W ir tsc h a ftsp o lit ik zw isc h en  L ib e ra lism u s  u n d  K o lle k tiv ism u s  
D ie „sozialistische“ und  die „bürgerliche“ W irtschaftspolitik .

5 . D ie P ro d u k tio n u n d  d ie V er te ilu n g  in d e n g ru n d sä tz lic h v e r sc h ied e n e n  
W ir tsch a fts sy s tem e n

D ie »ungeheure Produktivkraft' der liberalen O rdnung. D er gordische 
K noten  in  der V erteilung.

6 . D ie  P la n ifik a tio n  >

P lan ifikation  und  M arktw irtschaft.

7 . D ie  P la n u n g  d e s P la n en s

D as ind iv iduelle und das staatliche Planen. D er M arkt als einziges 
Planziel.

8 . Z w isc h e n  d e n  M ü h ls te in e n  v o n  M a rk t u n d  B e h ö rd e '

V on T ocqueville bis R öpke —  der Staat belastet die W irtschaft.

9 . D a s  F a z it

Pour gouverner m ieux il fau t gouverner m oins.MLKJIHGFEDCBA
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1. E inleitung

U nter W irtschaft verstehen w ir die Sum m e alles G eschehens, alles 
T uns und H andelns m it dem Z iel, die m annigfaltigen B edürfn isse des 
M enschen  zu  befried igen .

‘ In den B egriff W irtschaft w erden auch die W irtschafts-Subjekte, die w irt

schaftenden M enschen (A rbeit), und die W irtschafts-O bjekte, die diesem  
G eschehen dienenden G rundstoffe und E inrichtungen (B oden und K apital) 
einbezogen.

V olksw irtschaft ist die Sum m e von zeitlich und örtlich über das 
. ganze W irtschaftsjahr verteilten w irtschaftlichen H andlungen einer großen  

Z ahl von  Indiv iduen, von  G liedern  einer V olksgem einschaft.

D ie In ternational-W irtschaft erstredet sich über einen  
geographisch und soziologisch um schriebenen größeren R aum und w ird  
w eitergefaßt bis zum  B egriff der W  e  1 1 w  i r t s c  h  a  f t .

Ist die robinsonale Indiv idual-W irtschaft ein auf die B edürf

n isbefried igung eines einzelnen gerichtetes H andeln eines einzelnen , die  

prim itive U rw irtschaf  t das produktive G eschehen im  R ahm en einer 
Fam ilie , einer - Sippe, so ist die m oderne, arbeitsteilige W irt

schaft ein gem einw irtschaftliches, kollek tives H andeln eines K ollektivs 
von  Indiv iduen.

In  der  Indiv idual- und  in  der  U rw irtschaft sind  die  produzierenden  und  kon

sum ierenden Indiv iduen identisch , in der G em ein-W irtschaft w ird für den  
M arkt produziert und  vom  M arkt konsum iert.MLKJIHGFEDCBA

' *

A ntrieb , A nsporn , Stim ulans des w irtschaftlichen G eschehens ist das 
m enschliche B edürfn is, w elches aus dem W esen des M enschen, aus 
seiner D aseinsform  heraus sechs bem erkensw erte C harakteristika auf w eist: 
D as m enschliche B edürfn is ist m annigfaltig :

—  als E xistenzbedürfn is befried ig t es den  prim itiven  E rhaltungs

trieb ,

—  als G enußbedürfn is entsprich t es dem Streben,des M enschen, 

sich das L eben  angenehm  zu  m achen, •

—  als Z ivilisationsbedürfn is w ird  es dem  Streben  gerecht, die  
R eibungen im zw ischengem einschaftlichen V erkehr zu m indern , die  

Infrastruktur laufend  auszubauen,
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—  als K ulturbedürfn is dient es dem Sinn des M enschen für die 
geistige E rfü llung und D urchdringung des L ebens und für den Fortschritt,

—  als K ollektivbedürfn is löst es die Problem e von gem ein

sam em  Interesse.

Innerhalb dieser M annigfaltigkeit en tfaltet d ie Indiv idualität des M enschen 

das Indiv idualbedürfn is:

—  D er M ensch braucht 29 M odelle und Farben etw a von K leiderstoffen 
und 29 M odelle von Schuhen, um  ,glücklich* zu sein .

—  Jedes A lter und jede Saison haben ihre besonderen indiv iduellen B edürf

nisse.

D as m enschliche B edürfn is streb t nach Q ualität:

E s m uß ein gew isser Ü berfluß da sein , um  sich w ohl zu fühlen . D as „V on 
der H and- in den M und-L eben“ kann nicht befried igen . D ie indiv iduellen 
und kollek tiven B edürfn isse lassen sich belieb ig ausw eiten. M it steigendem  

W ohlstand tritt n icht Sättigung, sondern U nersättlichkeit ein .

D as B edürfn is nach Q ualität ist ausgesprochen stark , w enn es auch nicht 
allen G üterkategorien gegenüber gleich in tensiv ist.

K ontinuität ist ein w esentlicher Punkt, auf den sich die B edürfn is
befried igung richtet. T äglich w ill der H unger gestillt sein , täglich w ill der 

M ensch nach freiem  E rm essen seinen B edarf decken können.

D er M ensch  hat ein B edürfn is nach F reiheit. E s ist zw ar n icht unabding
bar und absolu t, aber es ist doch im m er laten t vorhanden, m indestens sow eit 

es d ie eigene Person betrifft. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

—  A uch der rosinengespickteste  K uchen schm eckt n icht, w enn er unter D ruck  
erzeugt und unter Z w ang .genossen* w erden m uß.

—  W ir lieben das freigebadtene B rot m ehr als den dik tierten K uchen.MLKJIHGFEDCBA

*

D iese sechs grundsätzlichen A spekte des m enschlichen B edürfn isses: H etero
genität, Indiv idualität, Q uantität, Q ualität, K ontinuität und L iberalism us 
geben der W irtschaft ihr G epräge und defin ieren das zw eckm äßige W irt

schafts-System .

D as W irtschafts-System  ist nach W erner S o  m  b a r t A usfluß der G rund- 
und G estaltidee einer W irtschaft. D ie S trukturelem ente der W irtschaft sind:

—  die W irtschaftsgesinnung, d ie G rund-Idee,
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— hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d ie  W ir ts c h a f ts o r d n u n g , d ie  O rg a n is a t io n ,

—  d ie W ir ts ch a f t s te ch n ik , d ie P ro d u k t io n s - u n d  V e r te i lu n g s -M e th o d en ,

w ob e i d ie W ir ts c h a ft s  g  e  s  i n  n  u  n  g  , d . h . d ie  g r u n d sä tz l ich e  H a ltu n g  d e r  
W ir ts ch a f ten d en  z u r  F r a g e  v o n  F re ih e it u n d  G eb u n d en h e it  fü r  d ie  O rd n u n g  
w ie  a u ch  fü r  d ie  T e ch n ik  v o n  e n ts c h e id e n d e r  B ed eu tu n g  is t .

D ie  F r a g e  n a ch  d em  o p t im a le n  W ir ts c h a ft s s y s tem  s te l l t s om it p h ilo so p h is ch e , 
p o lit is ch e , w ir ts ch a ft l ich e u n d  te c h n is c h e P r o b lem e , d ie a lle in  e in em  in te r -  
d ep en d en te n  V e rh ä ltn is  z u e in a n d er  s teh e n .

W o h l l ie g t d e r A u sg a n g sp u n k t d e s p o lit is ch e n  E n ts c h e id e s fü r  d a s  e in e  o d e r  
a n d e r e  W ir ts c h a f ts s y s tem  in  d e r p h ilo so p h is c h e n H a ltu n g  d e s w ir ts ch a f ten 

d e n M en sch en . D o ch h ä n g t d ie s e w ie d er um v o n d e r z u r ü ck lie g en d en  
w ir ts c h a ft sp o lit is c h e n  E r fa h ru n g  a b .MLKJIHGFEDCBA

*

U n se r e  A u fg a b e  w ird  v o r e r s t e inm a l d a r in  b e s te h en , d a s  Z ie l d e s  W ir ts c h a f-  
ten s fe s tz u leg e n . D an n w ird e s g e lten , d ie g r u n d sä tz l ich v e r sc h ie d en en  
w ir ts ch a f t sp o lit is c h e n  W eg e  z u  d ie s em  Z ie l a u fzu z e ig e n . U n d  s c h lie ß lic h  w ird  
u n s d ie A u fg a b e  z u fa llen , u n s fü r  d en  e in e n  o d e r  a n d e r e n  W eg  z u  e n ts c h e i
d e n , u n s  z u  e in em  E n ts c h lu ß  d u r c h zu r in g en . U n d  zw a r  s o l l d ie s e r  E n ts c h lu ß  
e in e r  Ü b e r le g u n g  u n d  n ic h t e in em  fa u le n  K om p rom iß  e n tsp r in g e n , d en n  e r  
s o l l u n s e in e g e ra d e  L in ie , e in e n  k la r e n  K om p a ß k u r s g e b en , d e r d a s S ch if f  

a u ch  b e i h o h em  W e llen g a n g  a u f d a s Z ie l s te u er t .

*  *  *

2. D as Z iel des W irtschaf  tens

2 . Das Ziel des Wirtschaftern
V o lk sw ir ts ch a f t is t d ie In teg r a t io n d e r F a k to r e n d e r P r o d u k t io n u n d  d e r  
V er te i lu n g w ir ts ch a ft l ich e r G ü te r u n d E rb r in g u n g v o n D ien s t le is tu n g e n  
im  R aum e e in e r V o lk sg em e in s ch a f t m it d em  Z ie l , d ie m an n ig fa lt ig e n , 
in d iv id u e lle n  u n d  k o lle k tiv e n  B ed ü r fn is s e d e r M en sch en  in  d ie s e r G em e in 

s c h a f t z u  b e fr ie d ig e n , w ob e i u n ter d ie s en  B ed ü r fn is s en  a u ch d ie jen ig en , d e r  
m it d ie s e n M en sch en in g e g e n s e it ig e r A b h ä n g ig k e it le b en d en T ie r - u n d  
P f la n z e n w e lt w ie a u ch d ie jen ig e n  d e s B o d en s , a u f d em  u n d  v o n d em  d e r  

M en sch  le b t , z u  v e r s teh e n  s in d .

E r s te s Z ie l e in e r o p t im a l o r g a n is ie r te n V o lk sw ir ts c h a f t is t z u n ä ch s t d ie  
E r ze u g u n g e in e s m ög lic h s t g r o ß en u n d v ie lg e s ta lt ig e n  

* N a tio n a l- o d e r S o z ia lp ro d u k te s .
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E in  V olk , das über ein hohes'Sozialprodukt verfügt, hat einen  hohen  V olks- 
W ohlstand. E in hoher W ohlstand kann indessen auch dann erfü llt 
sein , w enn nur eine kleine Schicht in seinem  G enüsse steh t, derw eilen die  
große M asse des V olkes darbt, d. h. knapp am  E xistenzm inim um  gehalten  

w ird .

So steckt sich die, optim ale V olksw irtschaft ein zw eites Z iel, näm lich  
dasjenige der m öglichst gleichm äßigen V erteilung des Sozial

produktes unter die einzelnen G lieder der V olksgem einschaft.

E in V olk , das über ein hohes Sozialprodukt bei m öglichst gleichm äßiger 
V erteilung verfügt, hat eine große V olks - W ohlfahrt.MLKJIHGFEDCBA

*

Sachliches Z iel des W irtschaftens ist som it ein größtm ögliches, viel

gestaltiges und qualitativ hochentw ickeltes Sozialprodukt bei m öglichst 

gerechter V erteilung.

A n ideellen Z ielen der V olksw irtschaft sind deren zw ei als die w ich

tigsten  zu nennen:

D er M ensch streb t danach, sich seine W ohlfahrt bei m öglichst  
geringem A ufw and an Produktionsfaktoren (B oden, 
A rbeit und K apital) zu erarbeiten . Fern- und G renzziel des W irtschaftens 
bleib t stets das Schlaraffenland. D ann ist, besonders für den w estlichen  
M enschen, das Postu lat der Freiheit und des Fr i e d  e  n  s , sow ohl 
unter den einzelnen M enschen w ie unter den V ölkern , von em inenter 

B edeutung.

Fassen w ir zusam m en:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z ie l d e s W ir tsch a fte n s is t d ie  E rzeu g u n g  e in es m ög lic h s t g ro ß en , v ie lg e s ta l
t ig en , q u a lita tiv h o c h e n tw ick e lten S o z ia lp ro d u k te s , b e i m ö g lic h s t g e r in g e m  
A u fw a n d  a n P ro d u k tio n s fa k to re n , b e i m ö g lic h s t g le ich m ä ß ig er V er te ilu n g  
u n te r  d ie  G lied e r  d e r  V o lk sg em e in sc h a ft u n d  in  e in e r A tm o sp h ä re  v o n  F re i

h e it u n d  F r ied e n . •

*  *  *

3. D ie grundsätzlich verschiedenen

W irtschaftssystem e im  G edankenm odell

D as W irtschaftssystem  regelt die V erfügung über die Produktionsm ittel w ie  
auch die V erfügung  über die Produkte selbst, d. h., es bestim m t die Produk

tion  und  die  V erteilung  nach  G röße, Q ualität und  T echnik . E s ist entscheidend
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für das M aß an W ohlstand  und  W ohlfahrt, das eine V olksgem einschaft sich  
angedeihen lassen kann. E s ist aber auch w eitgehend verantw ortlich für die  

sozial-eth ische A tm osphäre, in w elcher das V olk leb t, w ie auch für die  
- w irtschaftlichen , politischen und kulturellen B eziehungen zu den N achbar

völkern .

D as Studium  der grundsätzlich verschiedenen W irtschaftssystem e führt zu  
abstrakten ’ G edankenm odellen , w elche m it der W irklichkeit nur in Prinzip- 
und  G rundsatzfragen  übereinstim m en. D as E ntkleidetsein  von  allem  B eiw erk  
läß t das G rundsätzliche hervortreten .

E s lassen sich drei grundsätzlich verschiedene W irt

schaftssystem e unterscheiden :

—  das ind iv idualistische,

—  das eingeschränkt ind iv idualistische,

—  das kollek tiv istische W irtschaftssystem .

E s dürfte von In teresse sein , die Produktions- und die V erteilungsseite der ' 
W irtschaft unter den G esichtspunkten dieser drei System e näher zu  
betrachten .MLKJIHGFEDCBA

*  *UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D a s  in d iv id u a lis ti s c h e W ir tsc h a fts sy s tem

D ie Produktion erfo lg t nach völlig liberalen M axim en. In der 
Indiv idual-, H aus-, Fam ilien- oder Sippen-W irtschaft ist sie auf Selbstver

sorgung ausgerich tet. D ie Produktionsfaktoren B oden, A rbeit und K apital 
liegen in den H änden der die H aus- oder Sippen-G em einschaft bildenden  
Indiv iduen. E s w ird  im  E igenin teresse völlig  frei disponiert.

In der m odernen  M arktw irtschaft w ird  in freier K onkurrenz für den  M arkt 
produziert. W irtschaftssübjekte sind Private, E inzelpersonen oder private  
G esellschaften , G enossenschaften von E inzelpersonen. W as, w ie und  w ieviel 
produziert w ird bestim m t sich aus der auf dem  M arkt sich in freier K on

kurrenz ausw irkenden N achfrage. D ie N achfrage  regelt über den M arkt das 
A ngebot.

*

D ie V erteilung  der w irtschaftlichen G üter und  D ienstleistungen erfo lg t 
nach den Prinzip ien der von den Indiv iduen, resp . von der G em einschaft - 
von Indiv iduen, sich selbst gegebenen O rdnung. Im  kapitalistischen W irt

schaftssystem  sind es die E inkom m ens- resp . V erteilungsfaktorenc G rund

rente, L ohn und  Z ins, w elche den V erteilungsschlüssel bilden .

!
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D as R ealeinkom m en des einzelnen hängt im ind iv idualistischen  
W irtschaftssystem  som it ab:

—  von der A rt, der Q ualität und der M enge der Produktionsfaktoren , die  
er der V olksw irtschaft anbieten , zur V erfügung  stellen  kann,

—  von der G röße oder In tensität der N achfrage nach diesen Produktions

faktoren  über die  er zu  verfügen  in  der L age ist, d. h. von  deren  Preis,

—  von der M arktsituation , vom  V erhältn is von A ngebot und N achfrage, 
vom  Preis der ihn in teressierenden K onsum - und K apitalgüter,

—  und schließ lich von der B elastung der Preise durch fak torenfrem de  

K ostenelem ente  w ie Steuern , Z ölle, A bgaben, Subventionen etc.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d . h .MLKJIHGFEDCBA

*  *

’ UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD a s e in g esch rä n k t in d iv id u a lis ti s c h e W ir tsc h a fts sy s tem

In der Produktionssphäre verfügt der einzelne ind iv iduell über 
die Produktionsm ittel, kom biniert sie als U nternehm er zur bestm öglichen  
E rzeugung  w irtschaftlicher G üter. —  doch schränkt der Staat eine m ehr oder 
w eniger große Z ahl von V erfügungsm öglichkeiten ein .

D er B auer darf tun  w as er w ill, doch darf er zum  B eispiel in  einer bestim m 

ten R egion keine R eben pflanzen . D er A rchitek t ist in der schöpferischen  
G estaltung seiner B auw erke durch B au-V orshriften eingeengt: B auhöhe, 
B aulin ie, B auzone. E s handelt sich, w ie m an zu sagen pflegt, um eine  
V erbots  - W irtshaft. E s w ird von Staates w egen nih t vorgeshrieben  
w as zu  tun , sondern , w as zu  lassen sei. D abei ist festzuhalten , daß  in diesem . 
W irtshaftssystem nur ein relativ kleiner T eil des Produktionsum fanges 
durh V erbote eingeengt w ird , so daß für den freien Indiv idual- und  
U nternehm er-Entsheid noh ein w eiter Spielraum  besteht.

*

D ie V erteilung des Sozialproduktes findet ih re B eshränkung durh  
die staatlihe G rundrenten-, L ohn- und Z ins-Politik , durh die staatlihe  
Z oll-,  Steuer-und  Preis-Politik , durh  die staatlihe  U m lage-, A usgleihs-und  
Subventionen-Politik . A uh hier w ird nih t vorgeshrieben , w as, w o und  
w ieviel zu kaufen sei, sondern durh die sogenannte K onsum - oder V er

bandslenkung verboten , ershw ert, w as nih t oder in  verm indertem  M aß zu

konsum ieren  sei.
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A uch hier gilt, daß die durch V erbot gesetzten E inschränkungen relativ  
. geringfügig sind , so w enig einschneidend, daß die Ö ffentlichkeit sich ih rer 

oft kaum  bew ußt w ird .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  *UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D a s ko llek tiv is tis c h e W ir tsc h a fts sy s tem

Im  G edankenm odell läß t sich denken, daß die E inschränkungen des einge

schränkt ind iv idualistischen System s so w eit getrieben w erden, daß den  
W irtschaftenden  und den K onsum enten nur noch w enig  oder im  E xtrem fall 
überhaupt keine freie V erfügungsm öglichkeit m ehr offen  steh t.

Im  B ereich  der Produktion  verfügt ein  K ollektiv , eine G enossenschaft, 
ein V erband, eine G em einde, eine K olchose, der Staat über die  Produktions

m ittel: B oden, A rbeit und K apital. O b diese Produktionsm ittel E igentum  
Privater oder des K ollektivs sind ist unw esentlich . V on B edeutung  ist hier

gegen, w er über sie V erfügungsgew alt hat.

D em  B auern m ag sein L and zum  E igentum gehören; w enn 'ihm  hingegen  
vorgeschrieben w ird , w as, w ieviel und  w ie er zu pflanzen , w elches Plansoll 
er zu  le isten hat, ist er nicht H err über seinen G rund  und  B oden. D er Staat, 
das K ollektiv bestim m t, ob B utter oder K anonen, ob K ulturstätten oder 
Panzer zu  produzieren  sind .

D er Staat bestim m t die G röße und die Z usam m ensetzung des Sozialpro

duktes, sei es um  die ind iv iduellen B edürfn isse der Führerschicht oder des 
. V olkes zu befriedigen , sei es um  die „S taatsin teressen “ zu w ahren oder um  

K rieg zu führen , sei es um  R iesenstandbilder der Staatsoberhäupter oder 
um  Schulen zu errich ten . D er Staat schickt sich sogar an , die „Produktion “ 
der N achkom m enschaft zu  regeln .

D as kollek tiv istische W irtschaftssystem  ist eine G ebots-  W irtschaft.

E s ist alles eingeschränkt —  nur die E inschränkung  nicht.

*

Im  B ereich der V erteilung des Sozial-P roduktes lassen sich  drei G rade  
der K ollektiv ierung  abstufen .

Im to talkollek tiv istischen System lieg t die V erteilung  
völlig  in  der H and  des Staates: die w irtschaftlichen  G üter und  D ienstleistun

gen w erden zugew iesen . D er einzelne hat keinen E influß , w eder auf die  

Produktion  noch auf die V erteilung.

. '1
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D ie G üter und D ienstleistungen w erden natural oder m ittels G utscheinen  
und R ationierungskarten zugeteilt. D am it ist aber nicht gesagt, daß der 
„gerechte“ Staat die Z uteilung „gerecht“ vornim m t: dem  einen te ilt er ein . 
A uto , dem  anderen ein V elo zu .

Im  etw as gelockerten  System  m it K onsum guttausch kann m an m it ' 
staatlichen G utscheinen in staatlichen L äden staatliche G üter kaufen . D ie  
Freiheit des K onsum enten besteht indessen in der W ahl zw ischen drei M ög

lichkeiten : entw eder die G utscheine oder  .d ie eingelösten G üter im  B ekann

tenkreis auszutauschen  oder die G utscheine verfallen zu lassen .

E ine w eitere L ockerung gestattet die freie K onsum gutw ahl. D iese  
erfordert G eld als Z ahlungsm ittel, m it dessen H ilfe m an nach freier W ahl 
staatliche G üter,, in staatlichen L äden, zu staatlichen Preisen kaufen kann. 

D ie Freiheit der W ahl ist som it nur eine scheinbare.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z u sam m en fa s su n g

Im  re in  in d iv id u a lis tis c h en  o d e r , w ie m a n a u c h sa g t, l ib e ra lis tis c h en W ir t

sc h a fts sy s te m h e rr sc h t in P ro d u k tio n u n d V er te ilu n g e x trem v o lle  

F re ih e it .

Im  e in g esc h rä n k t in d iv id u a lis tis c h en W ir tsc h a fts sy s te m  b e s te h t . E in sc h rä n 

k u n g  d u rc h V e rb o t.

D a s k o llek tiv is tis c h e W irtsc h a fts sy s te m  c h a ra k te r is ie r t s ic h a ls e in e K o m -  

. m a n d o w ir ts c h a ft d u rc h G eb o t.
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T a b e lla r is c h ehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D a rs te llu n g  d e r g ru n d sä tz lic h  v e r sch ie d en en  

W ir tsc h a fts sy s tem eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E
O

K o lle k tiv is tis c h es
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•6MLKJIHGFEDCBA
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Z u überlegen:

H e u tig e  T e n d e n z :

K ollektiv ism us tendiert nach rechts L iberalism us tendiert nach  links

4>

H ier gib t es keinen  
echten K om prom iß, 
keine echte K oexistenz.
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V om hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M od e ll zu r  W irk lic h ke it

In der Praxis treten die sk izzierten W irtschaftssystem e nicht in der durch  
diese G edankenm odelle gezeichneten T rennschärfe auf.

„W ir stehen heute vor einem  reich  nuancierten B ild , angefangen  vom  staat

lichen M önopolbetrieb über die zw ar private, aber staatlich gelenkte L and- 
und B auw irtschaft zu den durch die staatliche A npassungs-In tervention  

um gestellten W irtschaftszw eigen und dem innerhalb eines m ehr oder 
w eniger eng gezogenen staatlichen R ahm ens sich abspielenden Sektor der 
freien M arktw irtschaft.“ N eue Z ürcher Z eitung, 7. Juni 1946

W ährend die w estlichen Staaten sich m ehr dem  liberahstischen W irtschafts

system hinneigen , m it starkem kollek tiv istischem E inschlag , huld igen die  
östlichen Staaten dem  K ollektiv ism us m it etw as ind iv idualistischer T önung. 
Innerhalb der einzelnen w estlichen Staaten scheiden sich die G eister. D a  
stehen sich überzeugte L iberalisten und überzeugte K ollektiv isten gegen

über. D iese w enigen und echten in beiden L agern m achen indessen die  
Politik nicht aus. Praktisches G ew icht hat hingegen die große lab ile M asse  
des V olkes sam t den von ihn gew ählten und aus ih r hervorgegangenen  
Parlam entariern  und  E xekutiv-B ehörden, w elche L iberalism us predigen  und  
E tatism us zeugen. In allen w estlichen Staaten ist die Freiheit in die V er

teid igung gedrängt w orden, w eil es bequem er ist, gedankenlos in ausge

tretenen staatlichen G eleise zu fahren , den Schutz staatlicher Z ölle zu  
genießen und sich von staatlichen Subventionen m ühelos dahintreiben zu  
lassen . E s fällt dem B ürger schw er, sich gedanklich m it den Problem en  
der W irtschaftsordnung auseinariderzusetzen , eine grundsätzliche H altung  
einzunehm en und die politischen T agesfragen an dem  einm al erw orbenen  

festen M aßstäb 'zu m essen .

W ir w erden im m er w ieder neu zu einer klaren  E ntscheidung  für die libera- 
listische oder für die etatistische  W irtschaftsordnung  aufgerufen . D ie T a g e s 
p o lit ik  h a t so  v ie le P fe rd e fü ß e u n d  J a n u sg e s ich te r , d a ß  e s n u r d e m  w irk 

lic h Ü b e rzeu g te n m ö g lic h is t , se in G es ic h t zu  w a h re n .MLKJIHGFEDCBA

*

Für den einzelnen  w ie für die V olksgem einschaft ist die E ntscheidung für  
den L iberalism us und gegen den  E tatism us von  so em inenter B edeutung, 
daß es unum gänglich ist, diesen Problem en näher auf den G rund zu gehen. 
E s sei betont, der N achdruck lieg t sow ohl auf dem „für“ w ie auf dem  
„gegen“. D e n n w ir s in d n ic h t n u r  ■ v e ra n tw o r tlic h fü r d a s w a s w ir tu n , 
so n d e rn a u c h fü r d a s w a s w ir w id e r sp ru c h s lo s d u ld e n .
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' D as heiß t im  konkreten Fall: W ir haben uns n icht nur m it Ü berzeugung für 
d ie liberale Idee einzusetzen , sondern ebenso m it V ehem enz , dahin zu 

w irken , daß die Ideen des E tatism us, des K ollektiv ism us, des T otalita
rism us im m er w eniger Fuß fassen im V olk UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb is h in a u f zu d en h ö ch s ten  
M ag is tra te n .

V on höchsten R egierungsstellen w ird die Presse kanalisiert, das Parlam ent 
gelenkt, die R edefreiheit angetastet, w o im m er es in ihrem M achtbereich  
lieg t. —  D arum  genügt es nicht, sich bloß für die Freiheit einzusetzen , es 

g ilt auch, dem V orm arsch der U nfreiheit in allen L ebensbereichen E inhalt 
zu gebieten .

* * *

4. D ie W irtschaftspolitik zw ischen  

L iberalism us und K ollektiv ism us

D er G edanke ist bestechend: W äre der ein S taatskollek tiv leitende D iktator 
von höchster Sachvernunft und von tiefstem V erantw ortungsbew ußtsein  
geleitet, dann ließe sich theoretisch denken, daß er seine M achtfü lle im  
S inne einer optim alen V olksw ohlfahrt sp ielen lassen w ürde. E rw eitern w ir 
das B ild und räum m en w ir ein , daß es gelingen w ürde, eine K ollegial- 

B ehörde aus sieben , neun oder elf M itg liedern zu bilden , w elche den P rädi
katen „höchste Sachvernunft“ und „tiefstes V erantw ortungsbew ußtsein“ 
gerecht w erden —  dann sollte es diesen .sieben W eisen* w ohl m öglich sein , 
ih r fried lich dahin lebendes V olk zu höchster w irtschaftlicher B lü te zu führen , 
d . h. ein hohes Sozialprodukt und gerechte V erteilung zu erzielen .

D ie E rfahrung lehrt aber, daß es w eder einen ,sachvernünftigen‘ D iktator 
noch eine ,sachvernünftig* und .hochverantw ortungsbew ußte* K ollegial- 
B ehörde gib t.

Selbst dann, w enn die R egierungsspitze tatsächlich allen zu stellenden 
A nforderungen gerecht w erden sollte , w ürde es an den H underttausenden 
von B eam ten fehlen , w elche zum  größtenteil n icht in der L age sein w ürden, 
sinnvolle W eisungen sinnvoll auszuführen . D enn es ist dem  M enschen nicht 
gegeben, für andere zu denken und zu handeln . Jeder ist sich selbst der 
N ächste. Sb w ird es auch einzig gut sein , w enn jeder d ie V erantw ortung für 
sein T un und L assen selbst träg t.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

A bgesehen vom  extrem  linken K om m unism us ist es der Sozialism us, w elcher 
sich der Idee des K ollektiv ism us verschrieben hat —  selbstredend im  Z eichen

33



der „Freiheit“ . E in  B eispiel für viele ist w ohl die  Sozialdem okratische Partei 
der Schw eiz, w elche in ih rem  1943 vorgelegten Program m „D ie N eue  
S c  h  w  e i z  , eine sozialistische O rdnung von Staat und W irtschaft“ die  
V erfassung  u. a. w ie fo lg t rev id ieren  m öchte:

„I D er B und gew ährleistet auf freiheitlich-genossenschaftlicher G rundlage  

des V olkes W ohlfahrt und K ultur sow ie die persönlichen Freiheits- und  
die politischen  V olksrechte.

II D ie W irtschaft des L andes ist Sache des ganzen V olkes. Sie darf nicht 
privatem  B ereicherungs- und M achtstreben dienen. D as A rbeitseigentum  
ist gew ährleistet. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE rzeu g u n g , V er te ilu n g  u n d  V e rb ra u ch  s in d  n a ch  um fa s 

se n d em  P la n zu  le n ken u n d  zu  en tw ic ke ln . D ie W irtschaft des L andes  
w ird genossenschaftlich und föderativ in Selbstverw altungs-K örpern  

aufgebaut.“

Im  Z iel-K om m entar zu diesem  Program m  steh t zu lesen:

„D er ind iv idualistische L iberalism us' ist als G esellschaftsform endgültig  
verschw unden. A ber auch der »T otalitarism us' (des Faschism us und  
N ationalsozialism us vor allem ) ist durch die etatistische E ntw icklung des 
Z w eiten W eltkrieges, die in der Schw eiz in der staatlichen K riegsw irt

schaft ih ren entscheidenden A usdruck fand , erled ig t w orden. A us der 
beiderseitigen Ü berw indung des L iberalism us und des T otalitarism us  
erg ib t sich in Form einer Synthese die .freiheitlich-genossenschaftliche  
G em einschaft' der ,N euen  Schw eiz '.“

W ie sich die A utoren die V erw irk lichung dieses freiheitlich-genossenschaft

lichen  Program m s vorgestellt hatten , zeigen  fo lgende Z itate:

„Z iel einer künftigen Industriepolitik m uß die V erhinderung dieses 
sinnlosen und quälenden W echsels von K rise und K onjunktur, dieses  
Pendelns zw ischen A rbeit und  N ot sein . D a s  is t n u r  m ög lic h , w en n  P ro du -  

n ic h t m e h r  a lle in  d e m  G u td ü n k en  o d e r  d e r v e rm e in tlic h en  E in s ich tz ie ren

d e s e in ze ln en U n tern e h m e rs a n h e im g es te llt b le ib t. D e r a u f s ic h a lle in  
g e s te llte In d u s tr ie lle is t v o n se in em  E in ze ls ta n d p u n k t a u s b e i b e s te m  
W illen n ic h t in d e r L a g e , so zu w ir ts c h a fte n , d a ß e in e g le ich m ä ß ig e  
B e sch ä ftig u n g  u n d  A u sn u tzu n g  se in e r  b e tr ie b lic h e n  A n la g e n  a u f d ie  D a u e r  
s ic h e rg e s te llt w ä re .“

„A bgesehen von den U nternehm ungen m it m onopolistischem C harakter, 
die in G em ein-E igentum überzuführen sind , w erden aber die privaten  
U nternehm ungen als selbständige E inzelunternehm ungen ih ren Fabrika

tionsaufgaben  obliegen . U m  ih re T ätigkeit aber den Z ielen der nationalen  
W irtschaft dienstbar zu m achen, d ü r fe n  s ie  n ic h t e in fa c h  s ic h se lb s t ü b e r 

la s s e n b le ib e n , so n d e rn m ü sse n a u c h o rg a n isa to r is c h in d ie p la n m ä ß ig e  
L e n k u n g  d e r  sc h w e ize r is c h e n W ir tsc h a ft e in g esp a n n t w e rd e n “ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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„D ie w esentlichen R ichtlin ien für den U m fang und die A rt der Produk

tion des betreffenden Industriesektors haben vom  Industrieverband aus

zugehen. E r w ird dam it ein O rgan der planm äßigen w irtschaftlichen  
L enkung.“ „Er stellt den  w ahrschein lichen  B edarf an  den  Fabrikaten  seinen  
M itgliedern für das In land und den E xport fest.“

„D as Program m  geht so  w eit, zu  erk lären , daß  der Staat nach  M öglichkeit 
die G enossenschaften m it dem V ollzug agrarpolitischer M aßnahm en  
betrauen so ll. —  D adurch w ird verhindert, daß der B auer von B eam ten  
W eisungen für seine A rbeit hinnehm en  m uß.“

^D ie G ew erbetreibenden schließen sich berufsw eise zu G enossenschaften  
zusam m en, w elche den gem einsam en E inkauf von R ohstoffen , W erk

zeugen, G eräten und  M aschinen  organisieren“, „Preistarife auf G rund der 
m ittleren  Selbstkosten  aufstellen“,  ja sogar  „das  B ürgerschaftsw esen  regeln“ 
und „die B erufsbildung ordnen“ .

E s w erden „die B edürfn isse des V olkes durch periodisch durchzuführende  
gesam tstaatliche E rhebungen festgestellt“ , w oraus „sich zw angsläufig ein  
ganz bestim m tes B ild über die eventuelle N otw endigkeit der E rrichtung  
neuer B etriebe erg ibt“ . „D as R isiko fällt dahin, ebenso die zerm ürbende  
Jagd nach neuen K unden“ .

„D er festgestellte B edarf bestim m t die E rrichtung der W ohn-, G eschäfts

häuser, V erw altungsgebäude, L ehranstalten und K ulturstätten . D iese  
w iederum  das Q uantum  der nötigen  R ohstoffe und  der zu  ih rer V erarbei

tung erforderlichen Fabriken , sow ie die Z ahl der zur D urchführung des 
Planes in den einzelnen A rbeitszw eigen notw endigen A rbeitskräfte . A n  
Stelle der heutigen A narchie tritt der sinnvolle , einzig durch die B edürf

n isse der M enschen, und zw ar aller M enschen, dik tierte Plan .“

So sieh t also die „freiheitlich  - genossenschaftliche G em einschaft“ 
aus. W enn m an das Produzieren „dem  G utdünken und der verm eintlichen  
E insicht des einzelnen U nternehm ers“ entziehen w ill, so stellt sich w ohl in  
erster L inie die Frage, ob es besser w ürde, w enn m an das Produzieren dem  
G utdünken  und der verm eintlichen E insicht eines einzelnen B eam ten über

b indet und  ob e  r w ohl „bei bestem  W illen “ in der L age ist, so zu  entschei

den , daß eine gleichm äßige B eschäftigung  und  volle A usnutzung  der betrieb

lichen A nlagen auf die D auer sichergestellt ist, für die er ja nicht verant

w ortlich ist, und  sich dazu  auch  nicht verpflich tet fühlt.

So sieh t der politische Sozialism us praktisch aus, dort w o er sich  
entfalten kann. E r ist gar nicht so w eit vom  gezeichneten G edankenm odell 
des rein kollek tiv istischen  W irtschaftssystem s entfern t.MLKJIHGFEDCBA

*  *
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W o aber stehen die „Liberalen“? Ist ih r politisd ies und w irtschaftliches 
G ebaren dem G edankenm odell der liberalistischen W irtschaftsordnung  
nahe? G ew iß  nicht. D och  selbst das B ild  des eingeschränkt ind iv idualistischen  
W irtschaftssystem s m uß eher nach der einschränkenden Seite hin verglichen  
w erden.

Schon 1946  schrieb das B ankhaus B är in  Z ürich  von  der „liberalen“ Schw eiz: 
„D ie staatliche W irtschaftslenkung  ist in  den le tzten 10 —  15 Jahren als 
das A llheilm ittel gegen w irtschaftliche K risenerscheinungen em pfohlen  
w orden. A nfänglich hatte m an m it der W irtschaftslenkung nur die  
B ekäm pfung der w irtschaftlichen D epression im A uge und w ar naiv  
genug, anzunehm en, es genüge einfach , w enn der Staat konkurrenzver

schärfende Im porte drosselt, die eigenen Industrien schützt und subven

tioniert und selber m assive Investitionen vornim m t, um die K rise zu  
bekäm pfen . —  UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW enn  e s s ie h g e ze ig t h a t, d a ß  d ie s ta a tlic h e W ir tsch a fts 

le n ku n g n u r se h r b ed in g t fü r d ie D ep res s io n sb ekäm p fu n g a n g ew en d e t  
w erd en  ka n n , w en n  m an  d a s  w ir ts c h a ftl ic h e  C ha o s  n ic h t n o ch  v e rg rö ß e rn  
w ill , so b eg in n t n u nm eh r e in e P e rio d e , in  w e lch e r m an e rk en n en ka n n , 
d a ß  d ie  s ta a tlic h e  W ir tsch a fts le n ku n g  a u ch  d a n n  v er sa g t, w en n  e s s ic h  um  
d ie K o rre k tu r e in e r Ü b e rk o n ju n k tu r h a n d e lt .“

D iese Prognose der beginnenden Periode der E rkenntn is des V ersagens der 
staatlichen W irtschaftslenkung  w ar verfrüht. D er Schw eizer B undesrat, der 
größte  T eil des Parlam ents, m ehr als die  H älfte  der an  der U rne  erschienenen  
Schw eizer Stim m bürger haben noch am  28. Februar 1965 im  Z eichen der 
sogenannten T euerungsbekäm pfung ih r B ekenntn is zur W irtschaftslenkung, 

zur K onjunkturdäm pfung durch staatliche dringliche B aubeschränkung  
und K reditverknappung abgelegt. U nd w as noch schlim m er ist: sie haben  

dam it bekundet, daß ihnen die B egriffe der ind iv idualistischen , liberalisti

schen W irtschaftsordnung ,, der M arktw irtschaft nicht m ehr als gelegentliche 
L ippenbekenntn isse sind , geeignet für vaterländische A nsprachen und  
Festreden . M an  w ird  diesen „liberalen  E tatisten“ daher auch  keinen  G lauben  
schenken können, w enn sie beteuern , staatliche E ingriffe w ären zuw eilen  
vorübergehend nur so lange nötig , bis die W irtschaft ih r G leichgew icht 
w iedergefunden habe. D irig is tis c h e M a ß n a h m en , v o n za h llo se n B e a m ten  

g e h a n d h a b t, sc h a ffen  n ic h t G le ich g e w ic h t, so n d e rn  C h a o s .MLKJIHGFEDCBA

*

Prof. D r. A lfred A  m  a  n  n hatte seinerzeit m it vollem  R echt gew arnt: D ie  
E n tsc h u ld ig u n g e n , d a ß  G ru n d sa tzv er le tzu n g e n ' (V er ra t a m  G ru n d sa tz d e r  
W ir tsc h a fts fr e ih e it) im  A llg em e in in te re s se  g e sc h ä h en , d a ß  a u ß e rg ew ö h n lic h e  
U m stä n d e a u c h a u ß e rg ew ö h n lic h e M a ß n a h m e n e r fo rd e r te n , k ö n n en n ic h t 
a n e rk a n n t w e rd en .
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U nd er erk lärte treffend: „D ie sogenannten V ertreter der freien W irtschaft 
haben w ährend der vergangenen zw anzig Jahre in unserer Schw eiz m ehr 
S taatseingriffe verw irk lich t, .als die grundsätzlichen E tatisten in ihren  
kühnsten T räum en je zu hoffen gew agt hätten .“

In der gleichen L inie lieg t d ie etw as überspitzte Ä ußerung eines Politikers, 
w onach der sicherste D am m gegen im m er neue Staatseingriffe in einer 
linksgerich teten R egierung zu erblicken sei.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  *

In der T at sind in den w estlichen L ändern die L iberalen bedenklich nach  
links geru tscht und die E tatisten erfreulicherw eise nach rechts. Ja, sogar aus 

w ar am 8. Juli 1965 in einer R euterm eldung zu lesen , daß in 
M oskau und fünf w eiteren R egionen ab 1. Juli „alle T extil- und Schuh
fabriken in M oskau und L eningrad von der Sollproduktion zu einer 
P roduktion übergingen, die sich nach der N achfrage und dem G ew inn 
rich te.“ D er stellvertretende M inisterpräsident D jakow verlangte die 
Schaffung einer sow jetischen R eklam eindustrie und sagte: „W ir m üssen zu 
d iesem V orhaben eine größere Z ahl von K ünstlern , Schriftstellern und 
D ichtern gew innen.“ Spezielle Fonds sollen im nächsten Jahr eröffnet 
w erden, um die Produktion in der L ebensm ittel- und L eichtindustrie zu 
finanzieren und zu stim ulieren . D ie einzelnen F irm en m üßten „eingehend 
d ie B edürfn isse der K onsum enten studieren und ihre Produktion rasch 
reorganisieren , um den A nsprüchen der K onsum enten zu genügen“. V er
besserungen im K undendienst seien ein „integrierender B estandteil des 

großen W irtschaftsprogram m es zum N utzen des sow jetischen V olkes“ . So 
lau tet die R euterm eldung aus M oskau. M an darf deren B edeutung nicht 
verkennen. E in S taat, der jahrzehntelang dem  grundsätzlichsten K ollektiv is

m us und E tatism us gehuld ig t hat und die E ntscheide w as, w ie, w o, w ieviel 
zu produzieren sei vollp lanenden B eam ten in die H ände legte, beginnt nun 
zu erkennen, daß „die einzelnen F irm en“ dies viel besser können.

R ußland

I

*

U nd im  W esten , in der „liberalen Schw eiz“ , schreiben die Sozialdem okraten 
daß „Produzieren nicht allein dem G utdünken oder der verm eintlichen 

E insicht des einzelnen U nternehm ers anheim gestellt bleiben“ könne. D er 
m ehrheitlich „bürgerlich“ orientierte Schw eizer B undesrat vertrat noch in 
seiner B otschaft vom  24. Januar 1964 über „M aßnahm en auf dem G ebiete 
des G eld- und K apitalm arktes und des K reditw esens sow ie über konjunktur- 
politische M aßnahm en auf dem G ebiete der B auw irtschaft“ die M einung, 
d ie bisherige K onjunkturdäm pfungspolitik „m üsse im w ohlverstandenen
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In teresse unserer V olksw irtschaft vorübergehend durch w irk 

sam ere und gezielte behördliche M aßnahm en ergänzt 
w erden“. W eiter heiß t es in  der genannten  B otschaft: „G ezielte M aßnahm en, 
w ie sie der B undesrat verschlägt, sind auch deshalb vorzuziehen, w eil in  
m anchen W irtschaftsbereichen die E ftragsverhältn isse durch die übersetzte  
E xpansion völlig verzerrt und dam it die Selbstregulierungsfunktion der 
M arktkräfte unw irksam  gew orden sind . Z ur W iederherstellung-  des G leich

gew ichts kann unter’ so lchen V erhältn issen  nicht m ehr allein  auf den M arkt

m echanism us abgestellt w erden, es sind auch noch direkte  
E ingriffe nötig ." „D er B undesrat m öchte keinen Z w eifel daran  
lassen , daß er die schw er-en E ingriffe in die Freiheit  
der W irtschaft nicht länger bestehen  lassen w ird , als unerläßlich  ist.“ UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E r d ü r fte a b e r a u s d en h u n d er tfä ltig e n  E r fa h ru n g en g e le rn t h a b en , d a ß  
„ schw e re  E in g r iffe " n u r  d a n n  w irk sa m  s in d , w e n n  s ie  so  r ig o ro s 'g eh a n d h a b t  
w e rd e n , d a ß  e s k e in e  L ü c ke  d e s E n tsc h lü p fe n s g ib t, d a ß  a lso  je d e m  E in g r iff  
e in n e u e r E in g r iff a u f d e m  F u ß e fo lg e n m u ß  —  so b a ld  m a n e in m a l d e n  
G ru n d sa tz  d e r  F re ih e it u n d  d e r  M a rk tw ir ts c h a ft , u n d  se i e s  n u r  „ k u rz fr is tig " , 

v e r la s se n  u n d  v er ra ten  h a t.

* ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*

In der W irtschaft w irkt der D irig ism us w ie Insektenvertilgungsm ittel in  der 
N atur: es zerstört das G leichgew icht, verlangt im m er neue chem ische M ittel 
und vergiftet die Früchte des B odens. M arktkonform e W irtschaftskofrek-  
tu ren entsprechen  indessen jener bio logischen Schädlingsbekäm pfung, w elche  
unerw ünschte E rscheinungen in der N atur durch A usnutzung statt durch  
B ehinderung  der N aturgesetze  auszum erzen  sucht.

*

S o m a c h e n w ir d ie in te re s sa n te B e o b a c h tu n g , d a ß  d e r W e s ten  s ic h in d e n  
w ir ts c h a ftl ich e n u n d p o lit is c h e n M e th o d e n d e s D ir ig ism u s d e m O ste n  
zu n e ig t, w ä h re n d  d e r O sten b e g in n t, se in d ir ig is tis c h es , e ta tis tis c h es W ir t

sc h a fts sy s te m  zu  lo c ke rn , u m  s ic h d e n l ib e ra len u n d  m a rk tw ir ts c h a ftl ic h en  

M e th o d e n  zu zu n e ig e n , d ie e r v o m  W e s te n  g e le rn t h a t.

*

L iegt also die W ahrheit in der M itte zw ischen O st und W est, zw ischen  
D irig ism us und  L iberalism us?

H aben sich die beiden System e, dasjenige des K ollektiv ism us und dasjenige 
des Indiv idualism us irgendw o in einem  K om prom ißpunkt zu treffen?

38



N ein , denn  .F reiheit und U nfreiheit lassen sich nicht m iteinander vereinen . 
D er U niversalbeam te, der alle Fäden rich tig , d. h. m arktkonform , gleich- 

gew ichtig zu ziehen verstünde, w ird nie geboren w erden. D ie von Z entral

stellen getroffenen  „M aßnahm en “ w erden nie „von höchster Sachvernunft“ , 
sondern vornehm lich politisch bestim m t, denn der Staat ist nicht ein w irt

schaftsw issenschaftliches, sondern ein politisches G ebilde. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD er^ S ta a t a ls  
T rä g er b e d e u te n d e r , w ir ts c h a ftl ic h e r F u n k tio n e n w ird  zu m  w ir ts ch a ftl ic h en  
M a c h tfa k to r  u n d  n e ig t a ls  so lch e r  zu r  K o m m a n d o w ir tsc h a ft .

W ohlstand in Freiheit läß t sich nicht organisieren . D as R isiko von schw er

w iegenden Fehlleistungen, w enn der Staat glaubt, dem U nternehm er die  

V erantw ortung abnehm en zu m üssen, ist ungleich viel größer, als w enn der 
U nternehm er seine persönliche V erantw ortung selbst trägt.- E in e in z ig e r  
S ta a tsb e a m te r k a n n v ie l m e h r U n h e il a n r ic h ten a ls 1 0 0  0 0 0 fr e ie U n ter 

n e h m er  zu sa m m en g e re c h n e t. ■ ■MLKJIHGFEDCBA

*

A us all diesen Ü berlegungen geht hervor, daß es w eder für ein V olk noch  
für den einzelnen angängig  ist, die Sache einfach  schütteln zu  lassen und die  
W irtschaftpolitik dauernd zw ischen E tatism us und L iberalism us hindurch

zum ausern .

M a n m u ß  s ic h sc h lie ß lic h fü r e in e k la re K o n ze p tio n  e n tsch e id en u n d m it  
' Ü b e rze u g u n g  zu  d e r  e in m a l s ic h  e ra rb e ite te n  E rk en n tn is  rü c kh a ltlo s  s te h e n . 

D iese E ntscheidung zu erleich tern , m ögen ein ige w eitere E rörterungen  

beitragen .

*  *  *

5. D ie  Produktion  und  die  V erteilung  in  den  grund-  

sätzlid i verschiedenen  W irtschaftssystem en

D ie  P ro d u k tio n

W enn  die  nationale  Produktion  zum  Z iel hat, das V olk  m it.einem  M axim um  
an  M enge, G üte und  A usw ahl von  G ütern  und  D ienstleistungen  zu  versehen, 
dann erhebt sich die Frage, unter w elchem  W irtschaftsprinzip , in w elcher

am besten gedeih t.

B ei etw as w enig Sinn für R ealitäten ließe sich theoretisch denken, daß das 
ganze V olk zu W eihnachten auch einen am tlichen W unschzettel aus

zufüllen  hätte , w elcher die B edürfn isse des fo lgenden Jahres und  die für die  
nächsten fünf Jahre voraussehbaren größeren A nschaffungen lochkarten 

w irtschaftlichen A tm osphäre die optim ale Produktion
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und com putergerecht verzeichnet. E lektronisch ausgew ertet, w ürde dann  
eine U nm enge von D etailaufträgen bis hinunter zur norm ierten Schraube  
und  U nterlagscheibe, bis zum  Z iegelstein  und  zur Fensterscheibe resu ltieren. 
D ie eingeschriebenen U nternehm en erh ielten m it Z ahl und L ieferterm in ein  
staatlich dik tiertes Fabrikationsprogram m . D ie V erteilung der G üter w ürde  
sich dann auf dem  W eg über die E rfüllung der W unschzettel vollziehen .

D aß eine so lche etatistische, dirig istische, kollek tiv istische Produktionsw eise, 
w elche jeder persönlichen E insatzfreude, jeder persönlichen V erantw ortung  

m angelt, zu keinem  guten R esultat führen kann, leuchtet w ohl ein : N icht- 
erfü llen des Plansolls, schlechte Q ualität, N orm ierung und Sim plifizierung  

aller A rtikel des m enschlichen B edarfs und dam it auch des m enschlichen  
L ebens überhaupt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

D em gegenüber kontrastiert eindeutig UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd a s U b e ra lis tis c h e , in d iv id u a lis ti s c h e  
W ir tsc h a fts sys te m , w e lc h e m  e in e „ u n g e h e u re P ro d u k tio n sk ra ft“ in n e w o h n t. 
W ettstreit, persönlicher E hrgeiz, G ew innstreben , freie K onkurrenz, U nter

nehm er-In itiative, R isikofreude sind die T riebfedern dieser Produktions

w eise für den freien  M arkt. D er U nternehm er hat keine staatlichen B efehle  
entgegenzunehm en, es sind sein Fingerspitzengefühl, seine M arktforschung  

und W ertung, w elche ihm  A rt, Z ahl, Q ualität, V ielgestaltigkeit und Preise 
seiner Produktion  nahelegen. T ut er’s m it G eschick , dann  fließ t ihm  G ew inn  
zu , ist er nachlässig , dann übernim m t kein Staat eine A bnahm e-G arantie . 
D a s  P rä d ik a t: „ u n g e h e u re  P ro d u k tiv k ra ft“ s te h t u n zw e ife lh a ft d e m  in d iv i

d u a lis tis c h e n  W ir tsc h a fts sy s te m  zu .

E s g ib t k e in  a n d e re s S y s tem , d a s h in s ic h tlic h d e r v ie r G ru n d fo rd eru n g e n :  
M e n g e , Q u a litä t, M a n n ig fa ltig k e it u n d F re ih e it m e h r le is ten k ö n n te a ls  
d a s  U b e ra lis tis c h e .

*

D as eingeschränkt ind iv idualistische W irtschaftssystem m it seinen privaten  
M onopol-, K artell- und T rustform en verm ag den vier G rundforderungen  
nur bis zu einem gew issen G rad gerecht zu w erden. D och treten selbst 
M onopolinhaber verw andter Produkte in K onkurrenz zueinander, so daß  
auch die M onopole nicht absolu t herrschend sind . W enn  hingegen der Staat, 
w ie z. B . in  der Schw eiz, den G rundsatz der H andels- und  G ew erbefreiheit  
sogar in der V erfassung antastet, dann entfernt er sich erschreckend vom  
liberalen Prinzip . Staatliche Subventionen-V erstäubung, Z ollschutz zugun

sten einzelner politisch erfo lgreicher W irtschaftsgruppen, gesetzliche V er

ankerung von privaten , gesam tarbeitsvertrag lichen B edürfn isk lauseln und  

Fähigkeitsausw eisen , generelle und gezielte staatliche B eschränkungen und
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o f thgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d am it v e r b u n d en : S te u er u n g  d e r  P r e s s e  u n d  E in g r if fe  in  d ie  F r e ih e it d e r  
R ed e u n d M ein u n g sä u ß er u n g s in d ty p is c h e K en n ze ic h e n e in e r z u w e ile n  

b ed en k lich e in g e s ch r ä n k t in d iv id u a lis t is c h e n W ir ts c h a ft s o r d n u n g . 
D aß  d ie  v ie r  G ru n d fo rd e r u n g en  d e r  P r o d u k t io n  in  e in e r  s o lc h en  W ir ts c h a ft s 

a tm o sp h ä r e ih r e B e sc h rä n k u n g en e r fa h r en u n d d a h e r n ic h t in R ic h tu n g  
a u f e in  o p t im a le s  S o z ia lp ro d u k t e r fü llt w e rd en  k ö n n en , v e r s te h t s ic h .

Es wird somit hinsichtlich der Produktion stets das Bestreben der Wirt
schaftenden und ihrer Behörden sein müssen, die Wirtschaftsordnung 
möglichst nahe dem individualistischen Wirtschaftssystem zu führen und 
eifersüchtig darüber zu wachen, daß von diesem freiheitlichen Grundprinzip 
nicht abgewichen wird. Nur so kann sich „die ungeheure Produktivkraft0 

zum Segen des Volksganzen voll auswirken.

* MLKJIHGFEDCBA*

Die Verteilung

H ie r s tr e ite n s ic h d ie G e is te r um  d ie F r a g e n a ch d em  zw e ckm ä ß ig er en  
W ir ts c h a f ts s y s tem , s e lb s t u n ter d en  N a t io n a lö k o n om en .

P ro f. D r . H . S ie b e r , D o z en t fü r  N a t io n a lö k o n om ie  a n  d e r U n iv e r s itä t  

B e rn  d rü ck te  s ic h  e in s t w ie  fo lg t a u s :

„ In d e r k o lle k tiv is t is c h en W ir ts c h a ft s o rd n u n g is t d ie V er te i lu n g d e r  
w ir ts ch a f t l ic h e n  G ü te r u n d  D ie n s t le is tu n g e n  d e sh a lb  g le ichm ä ß ig er , w e il 
e s k e in  E in k om m en  a u s B o d en  u n d  K ap ita l g ib t .“

„W ill m an  a ls o “ , s o  e r k lä r te P r o f . S ie b er w e ite r , „ e in m ög lich s t g r o ß e s  
u n d  v ie lg e s ta lt ig e s S o z ia lp r o d u k t , d a n n  w äh lt m an  d a s in d iv id u a lis t is c h e  
W ir ts ch a f t s s y s tem . L eg t m an  h in g eg e n  m eh r W er t a u f e in e g e r e c h te V e r 

te ilu n g , d a n n  w äh lt m an  d a s k o lle k tiv is t is c h e  W ir ts c h a f t s s y s tem “ .

D ie s en g o r d is c h en  K n o te n d e r W id e r sp rü ch lich k e it lö s te e r m it fo lg e n d e r  

tr e f fe n d er F o rm u lie r u n g :

„Wir müssen danach trachten, die stoßenden Ungerechtigkeiten des 
individualistischen Wirtschaftssystems zu beheben, ohne den Grundsatz 
der liberalen Wirtschaftsordnung aufzugeben. Wir müssen Möglichkeiten 
suchen, die ungerechte Verteilung zu mildem, ohne zur kollektivistischen 

W ir ts c h a f ts o r d n u n g  g e zw u n g en  z u  s e in “ .

H ie r  l ie g t d e r  in  d ie  A u g en  sp r in g e n d e  P u n k t:

D ie  „E in k om m en  a u s  B o d en  u n d  K ap ita l“ s in d  d ie  „ s to ß e n d en  U n g e re c h 

t ig k e ite n “ , d ie  e s  z u  b eh eb en  g ilt .
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G ew iß ließe sich durch A bgabe von gleichlautenden R ationierungskarten , 
ohne A nsehen der Person, eine absolu t gleichm äßige V erteilung des Sozial

produktes erreichen , bis zu einem  gew issen G rad  sogar durch absolu t gleiche  
L öhne. D och  w iderspräche dies dem  G rundsatz der M enschenw ürde und  der 
Freiheit.

D ie V erteilung der w irtschaftlichen G üter und D ienstleistungen w ird nach  
M aßgabe der V erfügung über die drei V erteilungsfaktoren: G rundrente, 
L ohn und K apitalzins vollzogen. G rundrente und K apitalzins sind als 
arbeitsfreie E inkom m en V erteilungskonkurrenten zum  'A rbeitseinkom m en  
und  als so lche eben: „stoßende U ngerechtigkeiten“ .MLKJIHGFEDCBA

*UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D ie A u fg a b e d e r Z e it b e s teh t som it d a r in , G ru n d ren te u n d K ap ita lz in s  
su k ze s s iv e in  A rb e its e in kom m en  ü b e rzu fü h yen . W enn das gelingt, dann ist 
zw ar noch nicht eine gleichm äßige, aber eine w esentlich gleichm äßigere V er

teilung des Sozialproduktes erreicht. D enn m an m uß sich bew ußt sein , daß  
G rundrente und K apitalzins es deren B ezügern erm öglichen , ohne A rbeits

leistung 25 —  30 %  des Sozialproduktes an sich zu ziehen oder anders  
ausgedrückt, den  A rbeitenden  vorzuenthalten .

E s sei übrigens betont, daß niem and an eine vollkom m ene gleichm äßige  
A ufteilung der erzeugten; G üter und D ienstleistungen denkt. Je nach der' 

ind iv iduellen  B eitragsleistung, je nach der persönlichen m anuellen , geistigen  
oder ideellen A rbeitsleistung w erden auch die A nsprüche an das Sozial

produkt differenziert ausfallen m üssen. H ingegen sind die B ezüge ohne  
persönliche A rbeit, diese „stoßenden U ngerechtigkeiten“ auszum erzen .

D azu gehört neben der oben erw ähnten Ü berführung von G rundrente und  
K apitalzins in L ohn, auch die E lim inierung aller M onopol-E inkom m en. 

A uch diese beruhen nicht auf W ettbew erb und A rbeit, sondern auf w irt

schaftlicher und  politischer M acht.

*

W er vor die W ahl gestellt -w ürde, zw ischen dem  kollek tiv istischen V ertei

lungssystem  m it Z uteilungskarten und  dem  eingeschränkt ind iv idualistischen  
System zu w ählen , w ürde sicherlich , tro tz seiner M ängel, dem le tzteren  

zustim m en.

E s s te h t som it, zum  m in d e s ten  fü r  d en  W es te n , im  G ru n d e g en om m en  g a r  
n ic h t m eh r  d e r E n tsch e id  zw isc h en  d e r  ko llek tiv is tis c h en  u n d  d e r in d iv id u 
a lis tis c h en W ir tsc h a ftso rd n un g zu r D isku ss io n — d ie se r fa llt a u ch im  
V er te ilu n g sse k to r  d e r W ir tsc h a ft e in d eu tig  u n d  m it A b s ta n d  zu g u n s ten  d e r

4 2



S em in a rhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fü r  fr e ib e itl id h e O rd n u n g

d e r W irtsch a ft, d e s S ta a te s u n d  d e r 'K u ltu r  *

20. T a g u n g
D ie diesjährige Som m ertagung findet 

v o m  3 0 . J u li b is 9 . A u g u s t i9 6 0  

in der B auem srfiule  

in T d e rrsd b in g  a m  -A m m e rse e statt

T hem a:

V e r fa s su n g  u n d 'V e r fa s su n g sw irk lid h k e it

D as B onner G rundgesetz von 1949 gilt m it R echt als eine der freiheit
lichsten V erfassungen, die sich jem als ein V olk gegeben hat. U nter dem  
noch frischen E indruck eines durch und durch m enschenverachtenden 

M achtstaates haben die V äter des G rundgesetzes die W ürde des M enschen 
zum  obersten R echtsprinzip erhoben. „S ie zu achten und zu schützen “ 
so llte  von nun an „V erpflich tung aller staatlichen G ew alt“ sein (A rt. 1 G G ). 
D ie M enschenw ürde gilt als „naturrechtliches E lem entarprinzip“ , als 

„vorverfassungsm äßiges, überpositives R echt“, das auch dann G ültigkeit 
hat, w enn es n icht ausdrücklich in der V erfassung steh t (N ipperdey).

D a die M enschenw ürde jedoch bis heute noch im m er nicht m it der für 
einen R echtsbegriff erforderlichen K larheit bestim m t w orden ist, w ar es 
leich t m öglich , sie je nach Interessenlage und M achtverhältn issen rechts
positiv istisch zu in terpretieren . U nsere V erfassungsw irk lichkeit en tsprich t 
daher keinesw egs der neuen V erfassungsidee von 1949. A uch die laufenden 
E ntscheidungen der gesetzgebenden K örperschaften sind in sehr vielen 
Fällen w eniger V erfassungs- als In teressen-orien tiert. U m  so notw endiger 
ist es, das M enschenbild , w ie es aus der abendländischen  G eistesgeschichte 
in das B onner G rundgesetz eingegangen ist, m it aller D eutlichkeit darzu
stellen und es in das zeitgenössische B ew ußtsein zu heben.

D as Sem inar für freiheitliche O rdnung hat sich deshalb für seine 20. 
T agung die A ufgabe gestellt, den O rdnungs-G  e d  a n  k  e n  , w ie er in demZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* ) S o b e r n h e lm  (N a h e ) , B o h n h o f i lr a ß e , T e le fo n  (0 6 7 5 1 ) 8 3 5



G rundfreiheitsrecht des B onner G rundgesetzes niedergelegt ist, aüfzuzeigen 
und für die O rdnungs-P  o  1 i t i k zu aktualisieren . V or allem soll dar
gelegt w erden, daß nur d ie durchgängige und konsequente A nw endung des 
freiheitlichen O rdnungsprinzips unserer V erfassung den R echtsstaats
gedanken und den G rundsatz der Freiheit der Persönlichkeit davor 
bew ahren kann, von K ollektiv in teressen politischer und w irtschaftlicher 
M achtgruppen „auf kaltem  W ege“ funktionsunfähig gem acht zu w erden.

N icht zuletzt gilt es heute, den zum G eschichtsbew ußtsein erw achenden  
V ölkern ein B eisp iel zu geben für ein G em einw esen, das seinen A ngehö
rigen ein H öchstm aß an sozialer G erechtigkeit im  gesellschaftlichen L eben  
gew äh rleistet bei voller W ahrung der Selbstbestim m ung und Selbstver

antw ortung der E inzelpersönlichkeit.

W ir laden Sie h ierm it herzlich ein, an der K lärung dieser für die gesell
schaftliche — und darüber hinaus die w eltpolitische — E ntw iddung 
grundlegenden Fragen m itzuw irken . N otieren Sie sich bitte jetzt schon 
d ie Z eit vom  30. Ju li b is 9 . A ugust 1966 und geben S ie uns —  w egen des 
großen A ndranges w ährend der H auptreisezeit —  rechtzeitig Ihre T eil
nahm e —  m öglichst m it Q uartierw ünschen —  bekannt. B itte m achen S ie 
auch Ihre F reunde auf dieses T agung aufm erksam . Program m e stellen w ir 

Ihnen gerne zur V erfügung.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

***

O rt der T agung: H errsching am  A m m ersee in der B auernschule,
T elefon: 081 86/241

T agungsbüro ab Sam stag , 30. Ju li, 10 U hr,
A nreise über A ugsburg oder M ünchen.

U nterbringung: in der B auernschule zu günstigen Preisen .
Z eltp lätze sind vorhanden.
D arüber hinaus w eitere Schlafgelegenheiten im  
G em einschaftszelt des Sem inars. (D ann L uftm atratze, 
Schlafsack und D ecken m itbringen.)

D ie M ahlzeiten können preisw ert in der B auernschule 
eingenom m en w erden.

T agungsbeitrag : D er K ursbeitrag beträgt für E rw achsene 20,—  D M ,
S tudenten die H älfte , Z uschüsse und R eisekostenaus
gleich sind in  B edarfsfällen m öglich .

A uskünfte und A nm eldungen —  Sem inar für freiheitliche O rdnung,
6533 Sobernheim /N ahe, B ahnhofstraße 6,
T elefon 067  51/8  35 .

V erpflegung:
I

I



l ib e ra lenhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O rd n u n g  a u s  
l ib e ra le  O rd n u n g  vo n

D ann w ird die ind iv idualistische, liberale W irtschaftsordnung in der L age  
sein , auf der Produktionsseite die „ungeheure Produktivkraft“ dieses 
System s zu nutzen und gleichzeitig auf der V erteilungsseite die gerechteste 
V erteilung des Sozialproduktes zu gew ährleisten .

D as ist eine  A ufgabe, die  sich lösen  läß t. D ie  D iskussionen  um  die  B odenfrage  
zeigen , daß m an dem  Problem  der G rundrente, den stoßenden B odenpreis

steigerungen  zugunsten einzelner, zu  L asten  vieler m ehr und  m ehr A ufm erk

sam keit schenkt —  w enn  auch  zum eist nur im  A ffekt. D ie K om m unalisierung  
des B odens ist, aus vielen M otiven , schon sehr w eit verbreitet.

A uch die D iskussionen um  den Z ins zeigen seit Jahrzehnten E rscheinungen  
des Z erbröckelns vorm als eherner U nantastbarkeit. D er große K alender der 
L egitim ationsversuche von B öhm -B aw erks A gio-Theorie über Schum peters 
„D ynam ische Z instheorie“ , C assels und W ebers „Preis für das W arten“ , 
K eynes’s „B elohnung  für die A ufgabe der L iquidität“ und  N oll’s „K onven

tionellen  Z ins bis zum  m odernen Politikum  des Z inses zur Stim ulierung  der 
K apitalb ildung und der Investition und gleichzeitig als Investitionsbrem se  
zw ecks K onjunkturdäm pfung". S o w ird d ie W e lt a u f ta u se n d k rum m en  

W eg en  zum  l ib e ra le n u n d  d o ch so z ia le n , zum  so z ia le n u n d  d o ch  l ib e ra le n  
Z ie l g e la n g en .

— , so n d e rn  d ie ze n tra le A u fg a b e b e s teh t d a r in , d ie  
d en  „ s to ß end en  U n g ere ch tig k e ite n “ zu  b e fre ie n .

* * *

6. D ie Planifikation

D as W ort Planifikation  ist ein  U ngeheuer von  einem  M odew ort. E s ist w eder 
ein französisches, noch ein englisches, noch ein deutsches Fachw ort. D as 
französische „plan “ bedeutet eben flach oder Plan im  Sinne von  Z eichnung. 
„P laner“ heiß t nicht etw a „planen“, sondern  einebnen, planieren oder aber 
„in  der L uft schw eben“, im  physischen  w ie im  bild lichen Sinn. „L e planeur“ 
ist nicht etw a ein Pläneschm ied , sondern  Plattenschleifer, Polierer, Planierer, 
oder aber neuerdings das Segelflugzeug. U m gekehrt heiß t das deutsche 
„planen“ nicht etw a „planer“ , „faire des plans“ , sondern „projeter“ , „faire  

des projets“ .

D er E ngländer sagt für planen und Planung „planning“, aus w elchem  die  
Franzosen verm utlich „planifier“ und schließ lich „planification“ gem acht 
haben. In  die  deutsche M odesprache  w urde dann  das französische  Frem dw ort 
quasi als Frem w ort zw eiten G rades übernom m en  sund Planifikation daraus  
gem acht.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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So erhält das deutsche W ort P lan  Im  S inne von planen scheinbar eine w issen
schaftlich anm utende E ndung und m an bezeichnet m it d ieser „P lanifikation* 
genau dasselbe, w as m an deutsch auch m it P lanung, P lanungsverfahren , 
W issenschaft der P lanung, P lanungskunst, bezeichnen könnte.

So w andert das deutsche W ort „planen“ über das englische „planning“ ins 
französische „planifier“ w ieder in den deutschen Sprachgebrauch als 
„P lanifikation “ zurück, um dann w ieder im englischen „planification “ 
seinen N iederschlag zu finden.

U nd nun w ird in allen Z eitungen eifrig über eine anscheinend neue w irt
schaftliche M ethode diskutiert, derw eilen es sich um dieselben klassischen  
P roblem e des K ollektiv ism us und des L iberalism us dreht.

E s w ill scheinen , daß eine „m oderne W issenschaft“ aufgezogen w ird , nur 
um  die E ingriffe in die W irtschaft zu legitim ieren , um auch dem „grund
sätzlich“ L iberalen für seine etatistischen G elüste einen D eckm antel m oderner 
A rgum entation zu verschaffen .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

T atsächlich sind zahlreiche N ationalökonom en und W irtschaftspolitiker der 
B lendw irkung der P lanifikation erlegen . D ie „rational geplante W irtschaft“ 
ist der m oderne, w eniger anrüchige A usdruck für P lanw irtschaft. E r erlaubt 
dem  um gefallenen L iberalen m it V ehem enz gegen die etatistische P lanw irt
schaft S turm zu laufen , um  sich m it Ü berzeugung der „rational geplanten 
W irtschaft“ , der Planifikation , zuzuw enden. B esonders im Z eitalter der 
K ybernetik , der elektronischen D atenverarbeitung, m ag sich bei m anchem  
W irtschaftsw issenschaftler und W irtschaftspolitiker, w enn auch nur im  
U nterbew ußtsein, ein sich zu einem  eigentlichen M ythos w andelndes G efühl 
einstellen , es w äre m öglich , die zahllosen , unübersich tlichen D aten der 
lebendigen W irtschaft durch C om puter besser einzufangen und zu kom bi
n ieren , um  einfache, ziel- und zw eckkonform e, rationale W eisungen an die 

. W irtschaft zu erm itteln . E s geht auch bei der Planifikation um den 
P roblem kreis der w irtschaftlichen Freiheit und der w irtschaftlichen B indung. 
O b der planifizierende S taat rationeller in die W irtschaft eingreift als der 
p lanw irtschaftliche S taat, ob die M acht des P lanifikators enräglicher, für 
das G edeihen der W irtschaft zuträglicher ist, als die A kkum ulierung von 
M acht in der H and des P landik tators, ist sehr zu bezw eifeln .

*UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D ie „ ra tio n a l“ p la n ifiz ie r te W ir tsc h a ft is t vo n  d e r M ark tw ir tsc h a ft eb en so  

w e it en tfe rn t w ie  d ie  P la nw ir ts ch a ft , um  so m ehr als der B egriff der P lani-MLKJIHGFEDCBA
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fikation keinesw egs klar U m rissen ist. U nter diesem  N am en kann alles ver

standen und subsum iert w erden, w as ein planender G eist m it m ehr oder 
w eniger engm aschigem  G ew issen sich auszudenken verm ag. So steh t in der 
N euen  Z ürcher Z eitung  vom  1. M ai 1965 zu lesen:

„W enn m an versucht, den T erm inus Planifikation in seinen w eitesten  
K onturen einzufangen, so w ird m an ihn etw a als die Sum m e all jener 
A nstrengungen  bezeichnen können, die national oder in ternational darauf 
angelegt sind , die W irtschaftspolitik im  R ahm en einer gesam tvolksw irt

schaftlichen Schau in eine um fassende, m akro-ökonom ische determ inierte  
Planung, die auf verschiedene Z ielsetzungen ausgerich tet sein kann, zu  
in tegrieren“ .

W er verm öchte in diesem  Satz eine klare V orstellung zu erkennen? U nd  
w eiter lesen w ir:

„Z ur Planifikation gehört also nicht nur die w irtschaftliche V orausschau, 
die Prognose und die Planaufstellung, sondern auch die B ereitstellung  
jener w irtschaftspolitischen M ittel, die zur Plandurchführung als notw en

dig  erachtet w erden, seien  sie  nun  ind ikativer oder im perativer N atur; die  
Plandaten nehm en im  E xtrem falle, bei einer im perativen Planifikation , 
die Form  einer eigentlichen N orm  an . E rst das D reigestirn der Festlegung  
der Planziele, der Planaufstellung und der Plandurchführung ergeben in  
ih rer E inheit die Planifikation“.

K önnte dieser Satz nicht in jeder sozialistischen T ageszeitung, ja sogar in  
der Praw da stehen?

W ird die Sachlage einfacher .und klarer, w enn m an zw ischen „indikativer“ 
und „im perativer“, zw ischen „w eicher" und „harter“, zw ischen „zentrali

sierter“ und „dezentralisierter“ oder gar einer „dem okratischen" Planifi

kation  unterscheidet?MLKJIHGFEDCBA
*

D ie Problem e liegen um keine H aaresbreite neben der jahrzehntealten  
Frage um  das optim ale W irtschaftssystem . D er Planifikant oder Planifikator 
m uß nach w ie vor den inneren K am pf zw ischen dem  planw irtschaftlichen  
und  dem  m arktw irtschaftlichen  H erzen seiner B rust ausfechten .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P la n ifik a tio n  u n d  M ark tw ir ts ch a ft en th a lte n  d ie  g le ic h en K on flik ts to ffe  w ie  
P la nw ir ts c h a ft u n d  M ark tw ir ts c h a ft. E s  g eh t  n a ch  w ie  vo r  um  d a s  O rd n un g s -  
P r in z ip : H a t d e r S ta a t d e m U n tern e h m e r d ie D isp o s itio n se n tsch e id e  
a h zu n e h m en , a u s d e r H a n d  zu  sc h la g e n , o d e r le d ig lic h d ie R e ch tso rd n u n g  
u n d  d ie w ir ts c h a ftl ic h en R a h m en b e d in g u n g e n fü r e in e w e ite s tg e h en d fr e ie  
W ir tsc h a ft zu  sc h a ffen ?

AS



Ist die R eglerfunktion in der W irtschaft dem  freien M arkt zu überlassen , 
oder hat der Staat sich m ehr oder w eniger w eitgehende R eglerbefugnisse  
anzum aßen? W ird der Planifikator, w ird der Staat die m ateriellen und  
finanziellen Folgen falsdier Planungsentscheide tragen , w enn das 
m ythologisierte D reigestirn: Planziel, Planaufstellung und Plandurch- 

, führung  zu  einem  Fehlschlag  führt?UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In  d e r a ls n e u e w ir ts c h a ftsp o lit is c b e  M eth o d e a n g ek ü n d ig te n  P la n ifk a tio n  
tr it t d ie g ro ß e G efa h r  zu ta g e , d ie M a rk tw ir ts ch a ft u n te r d e m  D ec k m a n te l  

e in e r  b re it a n g e le g ten  W issen sc h a ft  k a lt a u szu h ö h le n .

W ir dürfen daher die sich anbahnende E ntw icklung nicht einfach m it einer 
gew issen reservierten Skepsis passiv hinnehm en, sondern w ir m üssen alles 
tun , um  die A kzente an den rich tigen O rt zu setzen . W ir m üssen uns dieser 
neuen A ttake auf das liberale W irtsd iaftsprinzip , m it anderen W orten der 
D enaturierung der m arktw irtschaftlichen O rdnung m it aller K raft w ider

setzen .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  *  *

7. D ie Planung des Planens

G eplant w ird im  H inblick auf eine nahe oder ferne Z ukunft. W esensm erk

m al und A usgangspunkt des Planens ist die Prognose. Jede H ausfrau stellt 
Prognosen , w ie w eit und w ie lang ih r H aushaltgeld ausreichen w ird , w ie  

* die E rnteaussichten , die M arktbelieferung m it tausend D ingen sich gestalten  
m ögen und sie plant, auf G rund dieser ih rer Prognosen ih re Frühjahrs-, 

H erbst-, und „A usverkaufs“-E inkäufe in V orsorge für den Som m er oder 
den W inter. Sie sterilisiert Früchte und G em üse, w enn ih r deren E inkauf 
preislich günstig erschein t und sie leg t N otvorräte an für unsichere Z eiten .

. D esgleichen baut der Fam ilienvater, durch A bzw eigung eines T eiles seines 
E inkom m ens für Sparanlagen und V ersicherungen aller A rt, für den Fall 
von  K rankheit, Invalid ität, A lter und  T od  vor. D er U nternehm er plant seine  
R ohstoffeinkäufe und die A uffüllung oder A bstoßung seines W arenlagers 
auf G rund  seiner Prognosen des ihn in teressierenden M arktes und er rich tet 
seine Investitionspolitik nach der m arktw irtschaftlichen E rw artung. D ie  

G em einde, der B ezirk , die L andesregierung planen in m ehr oder w eniger 
kluger V oraussicht die  langfristigen A ufgaben  der Infrastruktur.

*

A lle, ob Indiv iduum  oder K ollektiv , planen  auf G rund von  Prognosen und  
führen  ih re Pläne nach  M aßgabe ih rer geistigen G aben, finanziellen  M öglich

keiten und gesetzgeberischen U nterlagen aus. E ine Planung ist nie voll-

46



kom m en. D eshalb m uß ein jeder die Folgen seines unvollkom m enen Planes, 

w elchem  eine unvollkom m ene Prognose vorausgegangen sein m ag und eine  
ebenso unvollkom m ene Planausführung auf dem Fuße fo lg t, persönlich  
tragen .

' UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA u s d ie se n Ü b e r leg u n g e n  g e h t h e rv o r , d a ß  k e in e r fü r  d e n  a n d e re n p la n e n  
k a n n , w e il k e in e r fü r d e n a n d e ren d ie V era n tw o r tu n g zu tra g e n in d e r  
L a g e  u n d  ü b e rh a u p t g e w illt is t .

E igene  Fehlkom binationen  nim m t ein jeder ohne w eiteres auf sich , nicht aber 
diejenigen anderer.MLKJIHGFEDCBA

*

E in  freies  Planen  ist'dann  gegeben, w enn  das  Indiv iduum  in  der  V orbereitung,' 
A usarbeitung und D urchführung seines Plans völlig frei und selbstverant

w ortlich ist. M uß er aber D irektiven von übergeordneten Instanzen in sein  
Planen einbauen, oder darf er gar nur planen, w as und w ie die O brigkeit 
befiehlt, dann w ird das geplante Planen der Indiv iduen zu einem  abgelei

teten , gelenkten staatlichen Planen. D er einzelne, der w eder an der w irt

schaftlichen D iagnose und Prognose noch an der A ufstellung des Z entral- 

planes irgendw elchen A nteil hat nehm en können, w ird  sich als le tzte G lied  
der Planausführenden für das G elingen des obrigkeitlich geplanten Planes 
w eder sonderlich einsetzen noch irgendw ie verantw ortlich fühlen . W o aber 
das' persönliche In teresse nicht eine w esentliche R olle sp ielt, w ird die  
„N ational geplante W irtschaft“ Schiffbruch erleiden .

*

' W o  d e r S ta a t d a s P la n e n  d e r W ir tsch a fte n d e n  p la n t, d . h . w e n n  e r fü r  s ie  
d ia g n o s tiz ie r t , p ro g n o s tiz ie r t , p la n t, u n d in d ika tiv o d e r im p e ra tiv d ie  
A u s fü h ru n g  se in e r P lä n e a n o rd n e t, d a  e r s tirb t je d e p r iv a te In itia tiv e u n d  
d a m it a u c h d ie  L e b en d ig ke it , B ew e g lich k e it , S p o n ta n e itä t u n d  A n p a ssu n g s 

fä h ig k e it  d e r  W ir tsc h a ft. D ie  B ürger  w erden zu  K nechten  und  die „ungeheure 
Produktivkraft der liberalen  W irtschaftsordnung “ kom m t zum  E rliegen .

*

A uch aus diesen Ü berlegungen kom m en w ir zum  selben Schluß: D a s s ta a t

lic h e P la n e n  d e s in d iv id u e lle n  P la n en s fü h r t n ic h t zu m  O p tim u m , so n d e rn  
e in d eu tig  zu r B esc h rä n k u n g d e r w ir ts c h a ftl ic h e n F ä h ig ke it , so w o h l in d e r  

P ro d u k tio n  a ls  a u c h  in  d e r  V e r te ilu n g .

D ie A ufgabe des Staates besteht nicht darin , die Pläne der W irtschaftenden  
zu  planen, zu  kollek tiv ieren , sondern  die  Pläne der W irtschaftenden auf eine  

gesunde G rundlage zu stellen , ihnen ein rechts-, w irtschafts- und  w ährungs

politisch gedeih liches K lim a zu schaffen .
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DiehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA einzige Instanz, welcher es zusteht, das Planen der Wirtschaftenden zu . 
bestimmen, ist der Markt. Auf ihn richten sich alle Anstrengungen. Ihn frei 
von Interventionen zu halten, darauf muß der überzeugte Liberale sein 
Hauptaugenmerk richten.MLKJIHGFEDCBA

*  *  *

8. Z w ischen den M ühlsteinen  

von M arkt und B ehördeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P r o f . D r . W ilh e lm  R öp k e sp r id it v om  „Ü b erm u t d e r Ä m te r“ , w e lc h er  
d e r  p r iv a ten  W ir ts ch a f t e in e  n ic h t z u  m e ss e n d e  S um m e v om  N e rv en a n sp a n 

n u n g , Z e it - u n d  K ra fta u fw a n d  u n d  e in e n  r e g e lr e c h te n  Z w e ifro n ten k r ieg  m it  
d em  M ark t u n d  m it d en  B eh ö rd en  a u fÜ ü rd e t . D e r W ettb ew e rb  in n e rh a lb  
d e r M ark tw ir ts c h a f t is t a u fr e ib e n d  g e n u g . D ie  v ie lg e r ü hm te  E la s t iz itä t d e r  
M ark tw ir ts c h a f t is t im  G ru n d e  g e n om m en  d ie jen ig e  d e r  e in z e ln en  M en sch en , 
a u f d e r en  S ch u lte rn d ie V er a n tw o r tu n g  l ie g t; ih r e R ob u s th e it is t d ie d e s  
K ö rp e r s u n d  d e r  N e rv en  a lle r , d ie  d ie  D op p e lla s t v o n  M ark t u n d  B eh ö rd e  
z u tr a g e n h a b en . E s s in d d ie S p r e c h z im m e r d e r H erz - , M ag en - u n d  
N e rv en -S p e z ia l is te n , in d en en d ie e ig e n tl ic h e B ila n z z u z ie h e n is t . „W er  
m iß t d ie S um m e d e s G lü ck s , d e r B e fr ied ig u n g , d e s W oh lb e f in d e n s , d e r  
L eb en s e r fü llu n g , d ie  h ie r  tä g lich  u n d  s tü n d lic h  z e r s tö r t w e rd en ? “ —  s o  fr a g t  
P ro f . D r . R öp k e . U n d um  d a s W ich t ig s te n ic h t z u v e r g e s s e n : Jeder 
Staatseingriff, jeder Akt der Planung und Lenkung der Wirtschaft ist ein 
Stück Zwang, der uns auferlegt wird, und zugleich ein Stück Freiheit, die 
uns genommen wird. E s is t e in  Z w a n g , d e r  d e sh a lb  s o  d rü ck en d  is t , w e il e s  
n ic h t d e r a llg em e in e , fü r a lle g e lte n d e u n d  in fe s ten  R eg e ln  n ie d e rg e le g te  

Z w a n g  is t , m it d em  d e r  S ta a t d a s  Z u sam m en leb e n  d e r  M en sch en  n o tg e d r u n 
g e n  u n d  a n e rk a n n te rw e is e  o r d n en  m u ß . E s is t e in 'Z w a n g  v o n  F a ll z u  F a ll , 
d a h e r  w illk ü r lich  u n d  u n v o r a u s s e h b a r u n d  m it d e r  N a tu r  d e s R e ch ts s ta a te s  

im m e r  w en ig e r  v e r e in b a r . J e  m eh r d e r M ark tw ir ts c h a f t E in g r if fe  a lle r A rt  
b e ig em is c h t w erd en , um  s o h ö h e r s te ig t d e r P e g e l d e s Z w a n g e s , um  s o  
s c hm a le r  w ird  d e r  R aum  d e r  F re ih e it .

*

D e r  Z u s ta n d , d em  w ir  u n s a u f d ie s e W e is e  s o g a r  in  d en  M u s te r lä n d e rn  d e r  
M ark tw ir ts c h a f t n ä h e r n u n d  d en  d ie s o z ia l is t is c h en  W oh lfa h r ts s ta a te n  d e r  
G eg en w a r t p r a k tis c h  e r r e ic h t h a b en , is t v o n  k e in em  G er in g e r en , s o  fü h r te  
P r o f . D r . R öp k e e in m a l a u s , a ls v o n A le x is d e T o cq u ev il le  
v o r  e in em  J a h rh u n d er t in  s e in em  b e r ü hm ten  B u ch e ü b e r d ie am er ik a n is ch e  

D em o k ra t ie  v o r a u sg e sa g t w o rd en :
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„D e rhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S ta a t“ , so heiß t es dort, „ b ed e ck t d a n n  d ie  g a n ze G ese lls ch a ft m it  
e in em  N e tz  vo n  kom p liz ie r ten , b is in s  k le in s te  g eh en d en , a lle s ü b e r  e in en  
L e is ten sc h la g en d e n E in ze lre g e ln , d ie se lb s t d ie E in fa lls r e ic h s ten u n d  
T a tk rä ftig s te n  d a ra n  h in d e rn , s ic h  ü b e r  d ie  M a sse  zu  e rh eb e n . E r  ze rb r ic h t 
zw a r  n ic h t d e n  L e b e n sw ille n  d e s e in ze ln e n , a b e r e r w e ic h t ih n  a u f, b e u g t 
u n d  k o m m a n d ie r t ih n . W e n n  e r  a u c h  se lte n  zu  e in em  b e s tim m ten  H a n d e ln  
zw in g t, so  le g t e r  s ic h  d o c h  d a u e rn d  d e r  T ä tig k e it in  d e n  W e g . E r  ze r s tö r t 
n ic h t, a b e r e r h in d e r t a m  S c h a ffe n . E r ty ra n n is ie r t n ic h t, a b e r e r m a c h t 
S c h w ie r ig k e iten , e r u n te rd rü c k t, e n tn e rv t, sc h w ä c h t, lä h m t u n d d rü c k t 
sc h lie ß lic h  je d e  N a tio n  a u f e in en  S ta n d  h e ra b , w o  s ie n ic h ts w e ite r  is t , a ls  

e in e  H erd e  v o n  e in g esc h ü ch te r te n  A rb e its tie re n ,  d e re n  H ir te  ih re  R e g ie ru n g  
se lb e r is t“

Prof. D r. R öpke schloß 1957 an dieses T ocqueville-Z itat fo lgende

treffende B em erkung  an:

„U nd doch hat T ocqueville nicht alles vorausgesehen. E r konnte nicht 
w issen , daß D irig ism us und sozialistischer W ohlfahrtsstaat in unseren  
T agen ein sehr eindeutiges, sehr handgreifliches und m eßbares R esultat 
haben w ürde: die A ufw eichung des G eldes durch konstanten Inflations

druck .

S o b a ld  in  E u ro p a  in  e in e m  L a n d e d e r S o z ia lism u s , in  w ie m ild er F o rm  
a u c h im m e r , zu r H errsc h a ft g e k o m m e n is t , is t d e r In fia tio n sd ru c k im  

H a n d u m d reh e n  so  se h r g e w a ch se n , d a ß  d ie P re ise u n d  K o s te n  sc h n e lle r  
a ls v o rh er s tieg e n u n d d ie Z a h lu n g sb ila n z p a ss iv w u rd e . E s g ib t , k e in  
so z ia lis tis c h re g ie r te s L a n d , d a s n ic h t u n te r d e r K a la m itä t d e r p a ss iv en  
Z a h lu n g sb ila n z l i t te , w ährend um gekehrt die am  w enigsten sozialistisch  
in fizierten L änder E uropas (D eutschland, Schw eiz, B elgien) genau die

jen igen sind , die in der M eisterung des in ternationalen Inflationsdruckes 
am erfo lgreichsten gew esen sind und darin noch erfo lgreicher w ären, 
w enn  sie nicht gleichzeitig so lche M ühe hätten , sich der Im portierung  der 
Inflation aus den kränkeren , w eit w eniger m arktw irtschaftlichen und  

und daher m onetär undiszip lin ierten  L ändern zu erw ehren .“ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

E s ist nicht so , w ie m an m ancherorts seit ein igen Jahren glaubhaft m achen  
w ill, daß die  M arktw irtschaft versagt hätte und  deshalb  vorübergehend der 
N ot gehorchend nicht dem eigenen T riebe, E ingriffe des Staates in die  
W irtschaft unerläßlich  seien .

D as G egenteil trifft zu: d ie U n za h l v o n  sy s tem frem d en  E in g r iffen  le n k t d ie  
M a rk tw ir ts ch a ft  v o n  d e r  B a h n  a b , d ie  ih r  W e ttb e w erb  u n d  M a rk tm e c h a n is

m u s v o rze ich n e n . W illk ü r lic h e V e rb o te u n d G e b o te , A b s tu m p fu n g e n d e r

49



>hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L e is tu n g sa n tr ie b e , b e h ö rd lic h e P re is fe s ts e tzu n g e n u n d  B e e in trä ch tig u n g  d e r . 
e le m e n ta re n F re ih e ite n  d e r W ir tsc h a ft fü h re n  zu  F e h lle itu n g e n , S ta u u n g e n , 
M in d e r le is tu n g e n  u n d  G le ich g e w ich ts s tö ru n g e n  a lle r  A r t.

N icht nur das rein kollektiv istische, auch das eingeschränkt liberalistische  

W irtschaftssystem  bedeutet eine verschw enderische W irtschaftsw eise.

*

D aß es in  • den w estlichen L ändern E uropas tro tzdem  gut geht, daß alles 
frei gekauft w erden kann, w as ein nicht allzu unbescheidenes H erz begehrt, 
ist nicht ein Z eichen  für die Z w eckm äßigkeit und  Z ulässigkeit der staatlichen  
E ingriffe, sondern ein Indiz für die außerordentliche E lastizität und L ei

stungsfähigkeit sogar der tausendfach geritzten M arktw irtschaft.

Schlim m  ist es indessen , w enn die Ö ffentlichkeit all die tausend System 

vergehen so gelassen hinnim m t und .dam it m itschuld ig w ird an den  
pathologischen D egenerations-Erscheinungen der läd ierten M arktw irtschaft. 
W ir sind  daher aufgerufen , das liberale G ew issen  und  W issen  zu  stärken  und  
zu  vertiefen .

*  *  *

9. D as Fazit

D er überzeugte L iberalist w undert sich oft, w arum  die Idee und die Praxis  
der echten, freien M arktw irtschaft nicht überall, zum  m indesten im  W esten , 

diskussionslos und  unangefochten  gehegt und  gepflegt w ird , w o  sie doch von  
allen in ih rer optim alen L eistungsfähigkeit anerkannt ist.

W ohl die sinngem äß klarste-A ntw ort auf diese pein liche Frage hatte einst 
Schopenhauer gegeben:

„E ine geheim e M acht übt unser V orteil, w elcher A rt er auch  sei, auf unser 
U rteil aus; w as ihm  gem äß ist, erschein t uns alsbald billig , gerecht, ver

nünftig ; w as ihm zuw ider läuft, 's te llt sich uns in vollem E rnst als 
ungerecht und abscheulich , oder zw eckw idrig und absurd dar. So w ird  
denn täg lich  unser In tellek t durch die G aukeleien der N eigung  betört und  
bestochen.“

' U nd in seinem  W erk: „D ie W elt als W ille und V orstellung “ schreib t er: -

A bsichten , nicht E insichten , sind der L eitstern dieser Schreiber und R edner, 
die  W ahrheit ist gew iß  das le tzte, w oran dabei gedacht w ird .“

*
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O bw ohl es Pflich t einer jeden B ürgerin , eines jeden B ürgers eines Staates ist, 
sich m it dem  Problem  der Freiheit und der U nfreiheit gehörig auseinander 

zu setzen , geht m änniglich gedankenlos über die Frage der Freiheit hinw eg. 
W ie sagte doch B erkeley: „W enige M enschen denken, aber alle w ollen  
M einungen haben.“

D ieses „M einungenhaben “ nach den jew eiligen T endenzen, nach den L eit- 
und H andelsteil-A rtikeln der T agespresse ist die Schw äche unserer Z eit. 

W as als T otalitarism us, Staatsw irtschaft, Planw irtschaft noch vor kurzem  
abgelehnt w urde, kom m t m it grundsätzlich  gleichem  Inhalt als Planifikation , 
etw as.vornehm er vorgetragen , w ieder in die liberale D iskussion zurück. 
W as vor w enigen M onaten  als M aßnahm en  zur D äm pfung der K onjunktur 
postu liert w urde, w ird ohne m it den W im pern zu zucken inhaltsg leich als 
M aßnahm en zur B ekäm pfung der T euerung angepriesen —  und bis auf 

w enige konsequente L iberale schluckt ein ganzes V olk diese w idrige unver

dauliche K röte.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E s is t , vo r a llem  h eu te , w o e in e p r in z ip ie n lo s e W ir tsc h a ftsp o lit ik d u rch  
p u n k tu e lle V e rg eh en a n d e r l ib e ra le n O rd n u n g d ie M ark tw ir ts ch a ft a u f  
ka ltem  W eg e su k ze s s iv e a u sh ö h lt , d ie e r s te A u fg a b e e in e s je d e n L ib e ra len , 
fü r  d ie  Id ee  d e r F re ih e it in te n s iv , fa c h ku n d ig  u n d  u n a b lä s s ig  zu  w e rb en .

E s gilt, das öffentliche G ew issen zu  w ecken, um  den Staat in  jene Schranken  
zurückzuw eisen , innerhalb w elchen er segensreich  zu w irken in der L age ist.MLKJIHGFEDCBA

*

E s geht darum , die A kzente an den rechten O rt zu setzen und den L ibera

lism us nicht m it „laisser faire, la isser aller“ zu diskrim inieren.

W ie sagte doch der bedeutende am erikanische Schiftsteller W alter L ipp-  
m ann.:

„D er L iberalisum s ist nicht die D oktrin  des „laisser faire“. E r beabsichtig t 
nicht, die Polizei zu dem obilisieren , die G esetze zu w iderrufen und die  
Parlam ente und die G erichte abzuschaffen . Im  .G egenteil, den w irklich  
L iberalen lag es im m er ganz besonders am  H erzen, das G esetz zu ent

w ickeln , die R echte und Pflich ten abzugrenzen, die V erfassungen zu  
organisieren ,- alle Z w angsm ittel in die H and rechtm äßig konstitu ierter 
B ehörden zu legen und alle A rten ind iv idueller M ächte innerhalb des 
G em einw esens zu liqu id ieren  oder doch in die Schranken zurückzuw eisen .

*

L iberalism us ist eine geistige K raft, er ist eine politische B ew egung und  

schließ lich ein besonders geprägtes W irtschaftssystem .
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„D iehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F re ih e it a lle r e in ze ln e r fü h r t am  s ic h e r s te n zu r so z ia le n O rd n u n g , 
d a s  fr e ie S p ie l d e r K rä fte  zu r H a rm on ie d e r In te re s sen , d e r fr e ie W e tt

b e w e rb zu m  g rö ß te n V o lk sw o h ls ta n d , d e r fr e ie M a rk t zu r g rö ß te n  
V o lk sw o h lfa h r t, d ie  S e lb s tr e g u lie ru n g  d e r ih re r E ig e n g ese tz lich k e it ü b e r -  
la s se n en W ir ts ch a ft zu r  B e se itig u n g w ir ts c h a f t l ic h er  u n d  so z ia le r  M iß s tä n d e  

u n d  d a m it  a m  s ic h e r s ten  zu r  L ö su n g  d e r  so z ia le n  F ra g e “

So  steh t im  Staatslex ikon  des Jahres 1927  zu lesen .MLKJIHGFEDCBA

*

V or allem  gilt es, eifersüchtig über die R einheit der B egriffe zu w achen. 
M arktw irtschaft ist M arktw irtschaft. E s gib t w eder eine sozialistische M arkt

w irtschaft noch liberalistischen K ollektiv ism us. A uch B egriffe w ie „gelenkte  
Freiw irtschaft“ des ehem aligen österreich ischen B undesm inisters für W ieder

aufbau , D r. K rauland, sind abzulehnen.

M it dem heute viel zitierten Satz: „M arktw irtschaft sow eit 
w ie m öglich , Planw irtschaft sow eit w ie nötig “ 
verw ässert, durchlöchert m an die klare Forderung nach der liberalen  

W irtschaftsordnung. E inm al aufgew eicht, lassen sich unter dem  M otto  „sow eit 
w ie nötig“ m ehr Freiheiten am putieren als w irklich  nötig  ist.

*

E s sei zugestanden: m an darf die sich stellenden  Problem e nicht sim plifizie

ren. D er w irtschaftliche L iberalism us m ag als G esam tkonzeption klar 
dastehen. E s liegen indessen noch eine R eihe w issenschaftlich noch nicht 
durchgearbeitete Fragen vor. D as entb indet uns aber nicht von der Pflich t, 
der durch die in terventionistische K riegs- und N achkriegsw irtschaft schw er 
angeschlagenen M arktw irtschaft zur R enaissance zu verhelfen . .

*

D ie F ra g e n a c h d e m  o p tim a le n W ir tsc h a fts -S y s te m  lä ß t s ic h n a c h d e m  
G esa g te n  w o h l e in d eu tig  b e a n tw o r te n : E s is t d a s in d iv id u a lis tis ch e , l ib e ra -  
l is tis ch e S y s te m  d e r M a rk tw ir ts c h a ft , w e lch e s e in O p tim u m  a n P ro d u k tiv 

k ra ft u n d V e r te ilu n g sg e re ch tig k e it e n tfa lte t —  so fe rn s ie n u r d u rc h e in  
M in im u m  a n m o n o p o lis tis ch e r u n d  e ta tis tis c h e r In te rv en tio n e in g e sc h rä n k t 

w ird .

Für diese Z iele sich einzusetzen .ist eine dankbare A ufgabe für jeden verant

w ortungsbew ußten , freiheitlich denkenden M enschen.

D er M arquis d ’A rgenson, französischer Staatsm ann und A utor politischer 
und ökonom ischer W erke (1694— 1757) vertrat schon vor über 200 Jahren  

einen universellen L iberalism us.

V on  ihm  stam m t der beherzigensw erte Satz:

„ P o u r g o u ve rn er m ieu x i l fa u t g o u v e m er m o in s“ .

H ans H offm ann, B ern
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D as B odenproblem  einst und  je tztUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(F o r tse tzu n g  v o n  F o lg e  5 1 , S . 4 5 )

D ie im B undesbaugesetz vorgesehenen M aßnahm en zur O rdnung der 
B aulandm ärkte haben jedenfalls so to tal versagt, w ie es sich die In ter

essenten aus dem L ager der G rundeigentüm er nicht besser w ünschen  
konnten .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B a u la n d s te u e r w ir d  w ie d er  a b g e s c h a ff t

Im  H inblick darauf, daß die B aulandsteuer die vorgesehene W irkung der 
V erm ehrung des B aulandangebots nicht erfü llt hat, w ird je tzt sogar von  
dieser Seite  die  A bschaffung  der Steuer gefordert. D abei w ird  argum entiert, 
daß  die  Steuer in  die  Freiheit der Persönlichkeit und  der V erfügungsfreiheit 
über das E igentum  eingreife und  daß das gegen  das G rundgesetz verstoße. 
M an w ill jedenfalls durchsetzen , daß das R echt der Z urückhaltung und  
H ortung des B aulandes, w ie früher, ganz und gar unangetastet bleib t, 
dam it es. w eiterh in nach B elieben für Z w ecke der B odenspekulation m iß

braucht w erden kann. N ach außenhin  w ird die A bschaffung der B auland

steuer dam it begründet, daß sie unsozial sei, daß sie vorw iegend  
den kleinen M ann treffe, daß sich viele E igentüm er durch sie vom  
Fam ilienbesitz trennen m üßten und daß dadurch das H eim atgefühl 
bedenklich gelockert w erde. So  w ie die D inge zur Z eit stehen , ist dam it zu  
rechnen, daß sich eine parlam entarische M ehrheit für die A ufhebung der 
B aulandsteuer findet*). W enn sich auch  hier die G rundrentner durchsetzen , 

ist dam it zugleich die allerletzte Schranke für eine zügellose B odenspeku

lation gefallen . ;

B etrachtet m an rückschauend alle Phasen der jahrzehntelangen boden- 
reform erischen  E ntw icklung  im  Z usam m enhänge  m it dem  B undesbaugesetz, 
angefangen 'm it den  ursprünglichen  vielverheißenden  bodenreform erischen  
V orschlägen  über die  von  den  In teressenten  insp irierte  Sinnesw andlung  des 
Parlam ents bis zum  traurigen  und  unrühm lichen E nde aller B em ühungen  
um  B ekäm pfung  der B odenspekulation , so  kann  m an  nur sagen, daß  es sich  
hier um  eine T ragikom ödie ersten  R anges handelt, die kaum  ih resgleichen  

findet. *
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A uf den B aulandm ärkten ist nun die H ölle los

Seit A ufhebung  des Preisstopps feiern  B odenw udier und  B odenspekulation  
w ieder T rium phe. A uf den  m eisten  B aulandm ärkten  ist seitdem  regelrecht 

die H ölle los.

D ie Ö ffentlichkeit w urde w egen der T urbulenz des M arktes indessen  
le ich tfertig m it dem  lap idaren H inw eis beruhig t, daß sich die Preise im  
R ahm en des nunm ehr freien W ettbew erbs led ig lich der veränderten

M arktsituation angepaßt hätten . U nerw ähnt w urde jedoch dabei gelassen , 
daß  die  Preise selbst unter B erücksichtigung  der veränderten K aufkraft des 
G eldes unheim lich  w eit über das frühere Preisn iveau  hinausgeschossen  sind , 
w as durchaus verständlich ist, da die N achfrage nach B auland in folge des 
verlorenen  K rieges jedes vorstellbare M aß  w eit überschritten hat.

W äre der le tzte W eltkrieg  nicht ausgebrochen, und  w ären nicht 12 M illi

onen  M enschen  im  endlosen  T reck  aus der Ferne  herbeigezogen, dann  hätte  

sich nur ein ganz geringer B ruchteil der je tzigen N achfrage nach B oden  
bem erkbar gem acht; die riesigen Flächen, die in den le tzten Jahren in  
B aulandzonen einbezogen  w urden, hätten dann w ahrschein lich zum  aller

größten T eile auch nach einem halben Jahrhundert im m er noch als 
einfacher  A cker  verw endet w erden  m üssen. V iele heutige B auern-M illionäre 
w ären  auf dem  B oden  sitzen  geblieben  und  hätten  w eiter im  Schw eiße ih res 
A ngesichts ih r B rot verdienen m üssen.

D ie gigantischen G ew inne, die je tzt denen zugefallen sind , die das G lück  
hatten , daß  die  Planungsbehörden  gerade ih ren  A cker zu  B auland  erk lärt 
haben, beruhen  jedenfalls nicht auf persönlicher T üchtigkeit, U m sicht, Fleiß  
oder W agnis der B odeneigentüm er, sondern ganz allein auf dem  U nglück  
und  dem  L eid  der vom  K rieg  heim gesuchten  Flüchtlinge und  V ertriebenen. 
A lle dieses M am m utgew inne sind deshalb im  G runde nichts anderes als 
verspätete K riegsgew inne, die m it B illigung  des Staates unge

schm älert und  unverdient denen  zufallen , die  nichts verloren  haben  und  die  
M onopolstellung des privaten B odeneigentum s rücksichtslos auszunutzen  

verm ögen.

D ie Preise  im  einzelnen

D ie Preise für A cker, der in B auland um gew idm et w urde, stiegen  
gegenüber den ursprünglichen Stopppreisen te ilw eise um  
5  00  0 °/o und m ehr! A ber auch die Preise von B oden, dessen Q ualität 
gleichgeblieben ist, sind  in  die H öhe geschnellt, und  zw ar hat der Index

2  0  0  0 % bisMLKJIHGFEDCBA

* ) D ie B au la n d s te u e r is t in zw is ch e n d u rch B u n d e s ta g s b e s ch lu ß a u fg e h o b en  w o rd en .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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der B aulandpreise (1950 = 100), der gew altig über die Schw arz

m arktpreise hinausgew achsen ist, A nfang 1963 über 5 0  0  erreichtii'). In  
einzelnen  Fällen  sind  die  B aulandpreise aber um  das 1 0  f a c  h  e und  m ehr 
angeschw ollen .

N ur vorübergehend  w ar nach  dem  abrupten  A nstieg des B odenpreisn iveaus  
eine kurze A tem pause in der Preisbew egung eingetreten . D anach hat sich  
die Z urückhaltung im B aulandangebot aber erneut verstärk t und es 
zeichnet sich allen thalben fast überall eine w eitere unaufhaltsam e Preis

steigerungstendenz ab . A usnahm en sind led ig lich in ein igen ländlichen  
, B ezirken  festzustellen ,  in  denen  —  angereizt von  den  potentiellen  Planungs

gew innen —  relativ viel landw irtschaftlich genutzter B oden in B auland  
um gew idm et w urde.

K ennzeichnend für die V orgänge an den B aulandm ärkten seit E rlaß des 
B undesbaugesetzes ist, daß sich die B odenspekulation  nicht nur auf echtes  
B auland erstreckt, sondern nam entlich in den G roßstädten auch auf 
sogenanntes B auerw artungsland konzentriert, d. h. auf G elände, 
für das eine künftige A ufbauplanung überhaupt noch nicht besteht, aber 
erw artet w ird . Für A ckerflächen, die  vielleich t in  ein igen  Jahren  in  B auland  
um gew idm et w erden, falls sich die spekulativen E rw artungen ta tsächlich  
erfü llen  so llten , w urden  seit 1962  in  vielen  Städten  Preise  von 2  0, —  D M  
bis 3 0  , — D M  je Q uadratm eter gefordert und gezahlt. D abei w ar zu  
beobachten , daß als A ufkäufer nam entlich gem einnützige  

W ohnungsunternehm en auftreten , die große H ortungskäufe  
vornehm en und  sich in  ih rem  A nkaufsfieber dabei sogar gegenseitig  
überbieten . D as ist um  so verw erflicher, als hierdurch der B oden

w ucher w iederum le tztlich ind irekt durch öffentliche M ittel  
subventioniert w ird , m it denen diese U nternehm en durchw eg  
arbeiten .

Info lge derartiger H ortungskäufe von B auerw artungsland sind  
z. B . allein in einer m ittelgroßen Stadt im  Jahre 1962 nicht w eniger als 

16 B auern zu M illionären gew orden.

N ach  B auland, das für E infam ilienhäuser vorgesehen  ist, besteht 
in  jüngster Z eit eine besonders tu rbulente  N achfrage. In den  R andgebieten  
verschiedener Städte w urden die Preise dieser G rundstücke te ils bis auf 
10  0, —  D M  je Q uadratm eter und m ehr heraufgespielt, d. h., daß der 
G rund  und  B oden  eines E igenheim es hier bis zu 100  000  D M  kostet.MLKJIHGFEDCBA

* ) P ro f . W . B o n cze k , V o r trag  a u f d e r A rb e its ta g un g  B o d enw irts c h a ft u n d B o d en o rd n g n g  in  E s se n  
am  1 9 . 2 . 1 9 63 .
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D iehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G e lä n d ep r e is e  fü r  G e sch o ß w o h n h ä u ser  s in d  n a tü r lich  
g le ic h fa l l s w u ch e r is c h  em p o r g e tr ie b e n  w o rd en  u n d  b ew eg te n  s ic h  A n fa n g  
1 9 6 3  je n a ch  ih r e r  L a g e u n d  d em  M aß  d e r b a u lic h e n  A u sn u tzb a r k e it in  
d en  S tä d ten  zw is ch e n  4 0 ,—  D M  u n d  3 0 0 ,—  D M  je  Q u a d r a tm e te r . W o  d ie  

P r e ise  ü b e r  e in  g ew is s e s  M aß  h in a u sg in g e n  u n d  tr o tz  d e r  e r h ö h te n  S u b v en 
t io n ie r u n g d e s S o z ia len W oh n u n g sb a u e s d ie e r fo r d e r lic h e R en ta b il i tä t  
g e fä h rd e t e r s c h ie n , w u rd en  d ie  B a u b eh ö rd en  im m er  w ie d e r  b ed r ä n g t , d a s  
u r sp r ü n g lic h  v o r g e se h e n e  M aß  d e r  b a u lic h e n  A u sn u tz u n g  a u f  d em  D isp e n z - 
w eg e  z u  e r h öh en ; n ic h t s e lte n  w u rd e  d ie s em  A n s in n en  s ta ttg eg e b en .

V e rm u t lich w erd en d ie P re is e d e r G e sc h o ß -B a u g ru n d s tü d ce n o ch e in e n  
w e ite r e n  S p ru n g  n a ch  o b en  m a ch en , s o b a ld  d ie  M ie te n  d e r  A ltb a u w o h n u n 

g e n  fr e ig e g e b en  w erd en  u n d  b e i d ie s e n  G ru n d s tü ck en  e in e  h ö h e r e  B o d en 

r en te  z u la s s en . W e lch e  A u sw ir k u n g en  h ie rd u r c h  z u  e rw a r ten  s in d , g e h t a u s  
d e r E n tw ic k lu n g d e r in n e r s tä d t is ch e n  B o d en p r e ise h e r v o r , d ie s e h r b a ld  
n a ch L o ck er u n g u n d A u fh eb u n g d e r P re isb in d u n g d e r G e sc h ä ft s r a um 

m ie te n  b e ä n g s t ig en d  in  d ie  H öh e  g e s c h n e llt s in d  u n d  in  d en  S p itz e n la g e n  
d e r  G ro ß s tä d te  e in e n  A u fs t ie g  v o n 3  0  0 ,  —  D M  b is 5 0 0 ,  —  D M  je  

qm  a u f 3 0 0 0 ,  —  D M  b is 1 0  0 0 0 ,  —  D M  je  qm  e r le b t  h a b en .

D a s A u sm a ß  d e r S p ek u la t io n sg ew in n e

Ü b er  d en  U m fa n g  d e r  h eu tig e n  B o d en sp ek u la t io n sg ew in n e is t d ie  Ö ffe n t

l ic h k e it n ic h t a n n ä h e rn d  h in r e ic h en d  u n te r r ic h te t , d a s ie s ic h  m eh r o d e r  
w en ig e r  im  V erb o r g en en  v o llz ie h t u n d  a u ß er  e in e r  n eu er en  S ta t is t ik  ü b e r  
d ie  la u fen d e  E n tw ic k lu n g  d e r  B a u la n d p re is e  k e in  k o n k r e te s  Z a h le nm a te r ia l 
v o r lie g t . N a ch e in e r v o r s ich t ig en S ch ä tzu n g m u ß a b e r a n g en om m en  
w erd en , d a ß a lle in d u r ch d ie b ish e r ig e B a u tä tig k e it v o n 1 9 4 8 b is 1 9 6 3  
P la n u n g sg ew in n e v o n  in s g e sam t e tw a 3 0 M ill ia rd e n  D M  
e n ts ta n d en  s in d , n ic h t e in b eg r if fen  d ie  W erts te ig e ru n g  d e r b e r e its b eb a u t  

g ew es e n en  G ru n d s tü ck e  u n d  d e s  la n d w ir ts c h a f t l ic h  g e n u tz te n  B o d en s .

W ie d e ra r t ig e G ew in n e in e in z e ln en F ä llen z u s ta n d e k om m en , e r h e llt  
fo lg e n d e s  B e isp ie l: E in  n ie d er sä ch s is ch e r  B a u e r , d e r  am  R an d e  e in e r  G ro ß 

s ta d t A ck er la n d  b e sa ß , h a t te d a s G lü ck , d a ß 2 0 h a d a v o n d u r ch e in e n  
e in z ig e n  F ed e r s tr ic h  d e r  P la n u n g  in  e in  B a u g eb ie t e in b e zo g e n  w u rd en . D e r  
S teu e rw e r t d ie s e s G e lä n d e s b e tru g  r d . 5 0  0 0 0 ,—  D M , d e r la n d w ir ts ch a f t 

l ic h e E r tr a g sw e r t b e lie f s ic h a u f r d . 3 0 0  0 0 0 ,—  D M  u n d d e r n a ch d e r  
P la n u n g  e r z ie lte  B a u la n d p r e is w a r  a u f 4  5 0 0  0 0 0 ,—  D M  a n g e s t ie g e n . D e r  
P la n u n g sg ew in n  b e tru g  a ls o  r d . 4  2 0 0  0 0 0 ,—  D M . Ü b e r d ie G rö ß e d ie s e s  
G ew in n s  w ird  m an  s ic h  e r s t k la r , w en n  m an  s ic h  v e r g e g en w ä r tig t , d a ß  e in  
d eu ts c h e r A rb e ite r b e i e in em  d u r ch s c h n itt l ic h en  
L o h n v o n  7 0 0 ,—  D M  n ic h t w en ig e r a ls 5 0 0 J a h r e  
la n g  a r b e iten  m ü ß te , um  d ie g le ic h e S um m e d u r c h
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A rb e ithgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z u  v e r d ien e n , d ie  d em  B a u ern  d u r ch  d ie P la 

n u n g h ie r o h n e A rb e it u n v e rd ie n t a ls G ew in n in  

d en S ch o ß g e fa l len  is t .

D ie  B o d en p r e ise  w erd en  w e ite r  s te ig e n

E in  E n d e  in  d e r  A u fw ä r ts e n tw ic k lu n g  d e r  B o d en p r e ise  is t n ic h t a b zu s eh e n , 
d en n  a u ch  in  Z u k u n ft w ir d  d ie N a ch fra g e  n a ch G ru n d  u n d  B o d en  s te t s  
d a s A n g eb o t w e it ü b e rr a g en . N a tü r lic h  w ird  in  e in ig e n  J a h r e n  d e r N eu 

b ed a r f a n  B a u la n d  g e d e c k t s e in , d e r  d u r ch  d ie  F o lg e n  d e s K r ieg e s  h e r v o r 
g e r u fen  w u rd e . D a s  b e sa g t a b e r  k e in e sw e g s , d a ß  d am it d ie  N a ch fra g e  n a ch  
G ru n d  u n d  B o d en  n a ch la s s en  w ir d .

A u ß er  d em  z u sä tz l ic h en  B ed a r f a n  B a u la n d , d en  d ie  v o r g e s e h e n e  A lts ta d tr  

S a n ie r u n g  m it  s ic h  b r in g t , w ird  d e r  N a ch fr a g e zu g a n g  a lle in  s c h o n  d u r ch  d a s  
n a tü r lic h e  W ach s tum  d e r B ev ö lk e ru n g  la u fen d  g e sp e is t w erd en . V o r  a llem  
a b e r w ird  d e r s ic h s tä n d ig v e r s tä r k e n d e D ra n g d e r M en sch en , d ie n ic h t  
m eh r  in  d en  v o n  R u ß  u n d  A b g a sen  g e s c hw ä n g e r te n  S ta d tg e b ie ten  w oh n en  
w o lle n  u n d  s ic h  n a ch  e in em  E ig e n h e im , a b s e its  v om  V e rk eh r s lä rm , s e h n en , 
d ie N a ch fr a g e n a ch n eu em  B a u la n d im m er w e ite r s te ig e r n . S ch lie ß lic h  
w ir d  d ie  B a u la n d n a ch fra g e n ic h t u n b e trä c h t l ich  d u r ch  d en  U m sta n d  v e r 
g r ö ß er t , d a ß  d e r  B o d en  a n g e s ic h ts d e r  la u fe n d  a b s in k en d en  K au fk r a ft d e s  
G e ld e s a ls b e lie b te S a chw e r ta n la g e a n g e s eh e n w ir d , v o n  d e r jed e rm a n n  
w e iß , d a ß  s ie  s ta tt  e in e r  W er tm in d e ru n g , w ie  b e im  G e ld k a p ita l , im  G eg en 

te i l e in e W er ts te ig e r u n g v e r sp r ic h t. D e r K au f v o n B o d en z u r b lo ß en  
K ap ita la n la g e  u n d  z u  H o r tu n g s zw eck en  v e rm eh r t d ie  N a ch fra g e  e b e n fa lls  
u n d  v e rm in d e r t z u g le ic h  d a s A n g eb o t d e s u n v e rm eh rb a r e n  B o d en s , r '

U n d  s c h ließ lic h  d a r f n ic h t ü b e r se h en  w e rd en , w e lc h e r ie s ig e n F lä ch en a n  
B o d en  n o ch  k ü n ftig  n eb en  d em  W oh n u n g sb a u  fü r  ö f fen t l ich e  B a u ten  u n d  
A n la g en , S tr a ß en , F a b r ik en  u n d  K a se r n en  s ow ie fü r  F lu g - u n d  T ru p p en 

ü b u n g sp lä tz e b en ö tig t w e rd en . D e r B ed a r f fü r d ie s e Z w e ck e is t —  w ie  
d u r c h e in e w is s e n sc h a f tl ic h e U n ter su c h u n g e rm it te lt w u rd e , fü r d ie  
n ä ch s te n J a h re e tw a v ie r - b is fü n f  m a l s o g r o ß , w ie d e r B ed a r f a n  

B a u la n d  fü r  d en  W oh n u n g sb a u  * ) .

S e ite n s d e r  G ru n d r en tn er  w ir d  d em g e g en ü b e r im m e r w ie d er  v o r g e b r a c h t, 
d ie B eh a u p tu n g d e r B o d en r e fo rm e r , d a ß d e r B o d en u n v e rm eh rb a r s e i , 
tr e f fe  a u f  B a u la n d  n ic h t  z u . B a u la n d  s e i d u rc h au s  v e rm eh rb a r ;  m an  B ra u ch e  
n u r e n tsp r e c h e n d g r ö ß er e G eb ie te a ls B a u la n d a u s z uw e is en u n d s c h o n  
w ü rd e d a d u r ch  d a s A n g eb o t v e r g r ö ß e r t u n d d e r B a u la n d p r e is g e d rü ck t 
w erd en .MLKJIHGFEDCBA

* ) V g l. S ilzu n g s p ro to k o ll d es  O o u ts d ien B u n d e s tag e s v . 1 8 . 5 . 1 9 62 , S . 1 3 26 u n d 1 3 3 5 .
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D ieses belieb te  A rgum ent ist im  allgem einen blasse T heorie. In  den  m eisten  
Städten , insbesondere in den industriellen B allungsgebieten , ist der für 
B auzw ecke geeignete B oden bereits größtenteils als B auland ausgew iesen , 
so  daß  eine  B aulandverm ehrung  kaum  noch  m öglich  ist. Sow eit noch  B oden  
vorhanden  ist, der sich als B auland  eignet, aber noch  nicht in  ein  B augebiet 
einbezogen  w urde, hat sich gew öhnlich bereits die Spekulation  des B odens 
bem ächtig t oder er befindet sich bereits in H änden von W ohnungsunter

nehm en  oder privaten  B auherren , die  nur darauf w arten , daß  an  die  B esied

lung  herangegangen  w erden  kann.

Im  übrigen bedeutet eine V erm ehrung  der B aulandflächen, sow eit sie m ög

lich ist, noch längst nicht eine entsprechende V erm ehrung des B auland

angebots, da viele E igentüm er den G rund und B oden, der gerade eine  
B aulandeigenschaft erhalten hat, noch zurückhalten , bis ih re spekulativen  
E rw artungen an den erzielbaren Preis erfü llt sind . D ie reich lichere A uf

schließung von  B augrundstücken im  U m land der Städte, insbesondere in  
den abseits gelegenen G em einden, w irkt sich im  übrigen gew öhnlich nicht 
als E ntlastung auf den  städ tischen B aulandm ärkten  aus, w eil die billigeren  
A ngebote gleichzeitig m it entsprechenden N achteilen verbunden sind , w ie  
längerer A nm arschw eg  zur A rbeitsstätte , ungünstige  Schulverhältn isse  usw .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W oh in  s o l l d a s n o ch  fü h r e n ?

D ie Folgen des ständigen A nstiegs der B odenpreise hat die gesam te  
B evölkerung  zu tragen , sow eit sie nicht N utznießer der B odenspekulation  
ist, denn  das im  B oden  investierte K apital m uß  ja  von  den  B ew ohnern  der 
auf ihm  erstellten  W ohn- und  G ew erberäum e verzinst w erden.

D er A nteil des B odens am  Preis bebauter W ohn-G rundstücke betrug  noth  
zw ischen  den beiden  W eltkriegen in der R egel 5 %  bis 10 % , w ährend  er 
heute bereits auf 15  %  bis 50  %  angew achsen ist. B ei innenstädtischen  
G eschäftsgrundstücken  in besten  L agen ist der B odenw ertanteil gegenüber 
dam als von  25 %  bis 50  %  sogar auf 50  %  bis 75 %  angestiegen .

D a w eder die H ausbesitzer noch die L adeninhaber und  sonstigen  gew erb

lichen U nternehm er die erhöhte Z inslast selbst tragen können, w ird sie  
auf die W ohnungsm ieter und V erbraucher abgew älzt, die schon im m er 
die  ganze  G rundrente aufzubringen  hatten .

D ie Z unahm e der B odenpreise bedeutet also in le tzter K onsequenz eine  
V erm inderung  der realen  A rbeitseinkom m en  der breiten  M assen  zugunsten  
des arbeitslosen E inkom m ens der B odenm onopolisten .

D ie steigenden  B odenpreise  haben  darüber hinaus zur Folge, daß  der kleine  
M ann, der nach einem  E igenheim  streb t, von  der B eschaffung eines G rund-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Stücks allm ählich im m er m ehr ausgeschlossen w ird ,- w eil er es sich einfach  
nicht m ehr le isten kann; es sei denn, daß  die staatlichen Subventionen, die  

ursprünglich zur V erbilligung der B aukosten gedacht w aren, noch w eiter 
erhöht w erden und  in den R achen der B odenspekulation  fließen .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B o d en r e c h t b eh in d er t d ie  S ta d tp la n u n g  

D as Schlim m ste aber ist, daß w egen der völlig  ungelöst gebliebenen  B oden

frage die planerischen Z ielsetzungen der m odernen Städtebauer zum  
N achteil des ganzen V olkes w eitgehend unerfü llt bleiben . D as ist nicht 
einm al verw underlich , denn die Städtebauer so llen schließ lich B oden  
verplanen, der nicht der G em einde, sondern  privaten  E igentüm ern  gehört. 
Sobald die Planung vorsieht, daß das L and nicht in einen B aubereich m it 
m öglichst gedrängter B auw eise einbezogen w ird , also nicht in eine Z one  
gelangt, m it der Planungsgew inne verbunden sind , setzt ein H agel von  
E insprüche seitens der in Frage kom m enden E igentüm er ein . D er Plan  
hängt in der L uft. D ie Folge sind Z ugeständnisse und K om prom isse und  
die ursprünglich vorbild liche Planung w ird  m angelhaft.

W ohl w erden  heute nicht m ehr, w ie im  vergangenen  Jahrhundert, E lends

quartiere  in  Form  von  M ietskasernen  m it vielfachen  H interhöfen  errich tet, 
in  denen die Proletarier der dam aligen . Z eit zusam m engepfercht vegetieren  
m ußten . A ber der Städtebau unserer T age hat sich andererseits nicht den  
fundam entalen bio logischen B edürfn issen der M enschen im  Z eitalter der 
zw eiten  industriellen R evolution  angepaßt.

M it heutigen und künftigen M aßstäben gem essen , sind die bio logischen  
V oraussetzungen, die an den neuzeitlichen Städtebau geknüpft sein  
so llten , ebensow enig erfü llt, w ie es vor 100 Jahren unter den dam aligen  
A spekten der Fall w ar.

D ie überw iegend von G rundrentnerin teressen beeinflußte m angelhafte  
Planung hat heute geistlos und rücksichtslos alle B aulücken ausgefüllt; sie  
hat im m er m ehr Park- und  G artenoasen  in den  Städten  überbauen  lassen; 
sie hat keine w eitläufigen Spielplätze und keine le ich terreichbaren Sport- 
und T um m elplätze vorgesehen; es m angelt an B ädern; es feh len Jugend

zentren in den neuen N achbarschaften ; im Sozialen W ohnungsbau  
überw iegen im m er noch viergeschossige W ohnzeilen . D ie G esam tplanung  
ist zum eist nur auf den  erw erbstätigen  E rw achsenen, nicht aber auf K inder 
und A lte abgestellt, so daß in der heranw achsenden Jugend ebensow enig  
L iebe zur Stadt aufkom m en kann, w ie In den verdam m ungsw ürdigen  

M assenquartieren  des vergangenen Jahrhunderts.

Schuld an dieser E ntw icklung sind indessen nicht die Städteplaner. Schuld  
ist das unnatürliche private E igentum srecht am B oden, das jede
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Planungsneutralität unterb indet, das im m er w ieder aufs  
neue zu Z ugeständnissen an die eigensüchtigen Forderungen der in ter

essierten B odeneigentüm er zw ingt, das den Planer hindert, nach freiem  

E rm essen im G eiste der G em einschaft zu planen, w ie es einst in der 
m ittelalterlichen Stadt beim  G em eineigentum  am  B oden  m öglich  w ar.

A ber nicht nur N euplanungen, ja jede U m planung  in  den Städten , w ie sie  
z. B . das anhaltende A nw achsen des A utoverkehrs erfordert oder w ie. sie  
durch A ltstadtsanierungen notw endig w ird , erschw ert w egen der anti

quierten B odenordnung gleichfalls die A rbeit der Planer ungem ein . Jede  
ta tsächliche oder verm eintliche W ertm inderung, die der B oden im  Z uge  

so lcher im  In teresse des G em einw ohls durchzuführenden U m planungen  
durch U m klässifizierung, H erabzonung oder A uflockerung der ehem als  
überm äßig stark überbauten Stadtteile erfährt, m uß die G em einde, d. h. 
die  A llgem einheit in  barer M ünze ersetzen , obw ohl dem  B odeneigentüm er 
die  bisherige B aunutzbarkeit m it der dadurch  verbunden gew esenen  W ert

steigerung  ursprünglich  ohne  G egenleistung  zugestanden  w orden  w ar. Jede  
Inansprudm ahm e von T eilflächen eines G rundstücks w ird von den  
B etroffenen m aßlos überbew ertet und grundsätzlich als fast völlige E nt

w ertung des R estgrundstücks ausgelegt. In der R egel gehen jedenfalls die  
E ntschädigungsansprüche, die für den B oden und für sonstige w irtschaft

liche N achteile beansprucht w erden, w eit über den  ta tsächlich  entstandenen  
Planungsschaden  hinaus, und die G em einden m üssen, w enn sie die R ealisie

rung ih rer Planungen nicht verzögern und langw ierige, kostsp ielige  
E nteignungsprozesse in K auf nehm en w ollen , w ohl oder übel in  
den sauren A pfel beißen und die gew öhnlich unglaublich überspannten  
Forderungen akzeptieren , um  überhaupt voranzukom m en. Z ahllos ist die  
Schar der B odeneigentüm er, die allein seit 1950 das G lück hatten , von  
Planungseingriffen betroffen zu w erden, um dabei m it H ilfe unseres 
heutigen  B odenrechts das G eschäft ih res L ebens zu  m achen.MLKJIHGFEDCBA

*  *  *

A ktive B odenpolitik der G em einden

R esignierend m üssen w ir heute feststellen , daß alle bodenreform erischen  
B em ühungen  seit 100  Jahren  vergebens  w aren. D er B odenw ucher blüht  w ie  

ehedem . D er Städtebau  lieg t nach w ie vor im  argen . M it w eiter zunehm en

der B evölkerungszahl w ird sich die B odenspekulation im m er m ehr ver

schärfen . E in w arnendes B eispiel dafür, w as uns noch bevorsteht, ist die  
Schw eiz, w o die B odenpreise  w egen der noch  größeren  B evölkerungsdichte  

bereits den  höchsten  Stand in  E uropa erreicht haben.
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N ad ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d em  v ö ll ig e n  V er sa g en  d e r im  B u n d e sb a u g e s e tz v o r g e s e h e n en  P a ll i
a t ivm it te l w erd en k u r z ü b e r la n g n o tg ed r u n g en n eu e W eg e g e fu n d en  

w erd en  m ü sse n , um  g r u n d le g e n d  W an d e l z u  s c h a f fe n . B u n d e s re g ie r u n g  u n d  
B u n d e s ta g  w e rd en  s ic h  a u ch  g e g e n  d en  W id e r s ta n d  d e r In te r e s s e n te n d a zu  
a u fr a f fe n m ü ssen , g e e ig n e te M aß n a hm en z u tr e ffen , um  a n S te l le d e s  
h eu t ig e n B o d en u n re ch ts , d a s p r iv a ten N u tz n ieß e r n d ie n t , e in B o d en r e ch t  
z u  s c h a ffe n , d a s  d em  G em e in w o h l z u  d ie n en  b e s t im m t is t .

D a b e i w ä r e e r n e u t d ie F r a g e z u ü b e rd en k en , in  w e lc h er W e is e d a s z u  
g e s c h eh en  h ä t te . A m  r a d ik a ls te n  u n d  w irk sam s te n  w ä r e  s e lb s tv er s tä n d lic h  
d ie a llg em e in e  W ied er h e r s te l lu n g  d e s  G em e in e ig e n tum s  
am  B o d en  in  d e r W e is e , w ie  e s u r sp r ü n g lic h  M ich a e l F lü r s c h e im  u n d  
A n fa n g  u n se r e s  J a h rh u n d er ts  in  e tw a s  v e r fe in e r te r  F o rm  a u ch  S ilv io  G e se ll  
v o r g e s ch la g e n  h a t te n . B e id e  v e r la n g te n  d en  R ü d tk a u f  d e s  B o d en s  d u r ch  d ie  
G em e in d en  g e g en  e in e  a n g em e s s en e  E n ts c h ä d ig u n g  u n d  a lsd a n n  la n g fr is t ig e  
V er g a b e  im  E rb p a ch tr e ih t o d e r  E rb b a u r e ch t a n  d ie  M e is tb ie te n d en , w ob e i 
d en  b ish e r ig e n  B o d en e ig e n tüm ern  e in  V o rp a ch tr e c h t e in g e rä um t w erd en  
s o l lt e .

D ie A n k a u fsp r e is e s o l lt e n d a n n n a ch G e se ll in v e r z in s l ic h en  A b lö su n g s 

s c h e in e n a u sg e za h lt w e rd en . D ab e i w a r v o r g e s e h e n , d a ß d ie H öh e d e s  
Z in s fu ß e s d ie s e r S ch e in e d em  jew e ils ü b lic h en L a n d e s z in s fu ß  a n zu p a s s en  
is t , s o  d a ß  d e r  K u r s  d e r  P a p ie r e  s te t s d em  P a r ik u r s  e n tsp r e c h en  w ü rd e . D ie  
e in g e h en d en  P a ch ten  s o l lt e n  z u r  V e rs in z u n g  d e r A b lö s e s c h e in e  v e rw en d e t  
w e rd en ; a lle d u r ch  k ü n ft ig e  G ru n d r e n te n s te ig e ru n g en  e in tr e ten d en  M eh r 

e in n a hm en w ü rd en d a g e g e n z u r T ilg u n g d e r S ch e in e b en u tz t w erd en  
k ö n n en , b is s c h lie ß lich  d e r B o d en  s c h u ld e n fr e ie s E ig e n tum  d e r G em e in d e  

g ew o rd en  is t .

A l le d a n n sp ä te r n a ch T ilg u n g a u fk om m en d e  

P  a  c  h  t  e  i n  n  a  h  m  e  n w ü rd en u n g ek ü rz t in d ie G e 

m e in d ek a s s e  f l ie ß e n  u n d  e s d en  G em e in d en  e rm ö g 

l ic h e n , a u f d ie E rh eb u n g v o n S teu e rn g a n z z u  
v e rz ich te n . D ie  G ru n d r e n te , d ie  b ish e r  u n v e r d ien t  
n u r in  d ie  H än d e  p r iv a te r  B o d en e ig e n tüm er  g e f lo s s e n  
is t , w ü rd e  n a ch  W ied e rh e r s te l lu n g  d e s n a tü r lic h en  
B o d en re c h ts u n d Ü b e r fü h ru n g d e s B o d en s in d ie  
H än d e d e r A llg em e in h e it n u nm eh r a lle n  M en sch en  

g le ic h e rm a ß en z u g u te k om m en .

O bw o h l b e i G ew ä h ru n g e in e s E rb p a ch tr e c h ts o d e r E rb b a u re c h ts d ie  
G a ra n t ie d a fü r  g e g e b en  w ä r e , d a ß  e in  H o f o d e r  e in  G ru n d s tü c k  G en er a 

t io n en h in d u r c h in d e r g le ic h e n F am ilie b le ib e n k a n n , w en n d ie s e e s . 

n sc h t , o b w o h l a ls o  d ie  B e s itz v e r h ä ltn is s e  b e s teh e n  b le ib e n  k ö n n te n  u n dw u
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nur form al das E igentum srecht am B oden in die H ände der G em einde  
überginge, w äre sicher doch bei der D urchführung einer so lchen R eform  
m it einer offenen  R ebellion  der privaten  B odeneigentüm er zu rechnen.

Insbesondere w äre der ideologische W iderstand der breiten M asse gerade  
jener G rundstückseigentüm er zu  erw arten , die  w ohl unter U m ständen  den  
V erzicht auf potentielle künftige G rundgew inne hinnehm en, aber sich  
w egen ih rer em otiellen V erbundenheit m it dem  B oden niem als m it einer 
zw angsw eisen A ufgabe ih res E igentum srechts einverstanden erk lären  
w ürden. V iele von ihnen w ürden darin auch die Z erstörung gew isser 
Fam ilien traditionen  erb licken .

D ie ideelle und seelische V erflechtung m it dem  B oden ist nam entlich bei 
den kleineren E igentüm ern in D eutschland heute m eist so eng, daß es 
kaum  gelingen dürfte , m it V ernunftsgründen dagegen anzukom m en  und  
auch nur das geringste V erständnis für eine allgem eine Ü berführung des 
B odens in G em eineigentum  zu finden.

D er H ang  zum  B oden  ist w eniger bei den  kühl rechnenden  G eschäftsleu ten  
anzutreffen , die ihn led ig lich als Standort für ein B auvorhaben oder zur 
A usbeutung der N aturschätze nutzen , als gerade bei den sogenannten  
kleinen L euten , die häufig bereit sind , das bloße V ergnügen, E igentüm er 
zu  sein , teuer zu  bezahlen .

N achdem im le tzten Jahrzehnt durch die Förderung des Sozialen  
W ohnungsbaues die Z ahl der privaten B odeneigentüm er um ein ige  
M illionen vergrößert w orden ist, besitzt heute im D urchschnitt jede  
5. Fam ilie  in  der B undesrepublik  G rundeigentum . U nter diesen  U m ständen  

erschein t es unopportun  und  politisch  unrealistisch , den  V ersuch  zu  w agen, 
gegen eine so starke und  m assive W and von G egnern anzurennen. A bge

sehen davon, w äre es aussichtslos, eine parlam entarische M ehrheit für ein  

G esetz zur generellen Ü berführung des B odens in G em eineigentum zu  
finden, obw ohl diese M öglichkeit nach A rtikel 15 des G rundgesetzes  
gegeben  ist.

Schaffung  von  G em eineigentum  durch A usübung  

gesetzlicher V orkaufsrechte

D ennoch bestände durchaus die M öglichkeit, den B oden auch 'ohne ein  
besonderes G esetz allm ählich in G em eineigentum  zu überführen , 
w enn die G em einden zu einer aktiven B odenpolitik bereit 
w ären  und  sich  dazu  entschlössen , freihändig  überall L and  zu  erw erben, w o  

.so lches zum  K auf angeboren w ird . Z ur w eiteren  U nterstü tzung derartiger 
bodenpolitischer B estrebungen m üßte den G em einden ein g  e  s e  t  z  -
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liches V orkaufsrecht für alle V erkaufsfälle eingeräum t w erden, 

das es ihnen  gestatten  w ürde, innerhalb w eniger G enerationen  nahezu  den  
gesam ten B oden in  ih r E igentum  zu übernehm en.

D urch ein so lches gesetzliches V orkaufsrecht zugunsten der G em einden  

w ürden die E igentum srechte der bisherigen B odeneigentüm er nicht beein

trächtig t w erden. Im  übrigen kann  es diesen gleich sein , ob die G em einden  
ein V orkaufsrecht ausüben oder nicht und ob ih r R echtsnachfolger ein  
Privatm ann  oder die  G em einde ist, zum al sie in  jedem  Falle den  vertrag lich  
vereinbarten K aufpreis ungekürzt erhalten*).

N atürlich m üßten die G em einden im  L aufe der Z eit nicht nur landw irt

schaftliche und unbebaute G rundstücke, sondern auch bebaute G rund

stücke erw erben.

D a es aber nicht Sache der G em einden  sein darf, den  B oden  m it den  darauf 
befindlichen G ebäuden und A nlagen selbst zu bew irtschaften , m üßten sie  
den B odenanteil im E rbbaurecht vergeben und  den vorhan

denen G ebäudeteil an die E rbbauberechtig ten als E igentum  
veräußern . In der überw iegenden Z ahl aller Fälle könnten  auf diese W eise  
die ursprünglich im  K aufvertrag vorgesehenen K äufer der G rundstücke, 
bei denen die G em einde das V orkaufsrecht ausgeübt hat, doch le tztlich in  
den  B esitz der G rundstücke kom m en, indem  sie hernach  w egen  des B odens  
einen E rbbaurechtsvertrag abschließen und  die G ebäude von  ih r zu einem  
Preise  erw erben, der dem  G ebäudew ertanteil des K aufpreises  entsprich t.

Sow eit die G em einden die B odenankäufe nicht sofort durch Steuerein

nahm en decken können, m üßten sie selbstverständlich zu den üblichen  
B edingungen K redite bei den B anken aufnehm en. D ie V erschuldung w äre  
aber nicht trag isch , w eil ih r die G rundstücke als A ktiven gegenüberstehen . 
D er W ert- bzw . G rundrentenzuw achs, den der B oden naturgem äß künftig  
erfährt und der der G em einde zugute kom m t, erm öglicht es ih r, die  
Schulden  allm ählich abzutragen.

D ie E rbbaurechtsverträge m üßten selbstverständlich für einen angem es

senen  Z eitraum  von  50  bis  99  Jahren  abgeschlossen w erden. D er E rbbauzins  

w äre alle 5 Jahre oder in  größeren  Z eitabständen  an die jew eilige L age auf 
dem  B odenm arkt bzw . an  die jew eilige G rundrente anzupassen  und  dürfte  
nicht —  w ie es bisher üblich  w ar —  für die ganze D auer des E rbbaurechts

verhältn isses in  unveränderter H öhe  vorausbestim m t w erden. N ach  A blauf 
des E rbbaurechts, das natürlich verlängert w erden könnte, hätte dieMLKJIHGFEDCBA

* ) S c h e in ve r trä g e m it ü b e rh ö h te n K au fp re is e n , w ie  s ie h e u te o ft v e rk om m en , w o  V o rk au fs re c h te  
zu g u n s te n e in e r G em e in d e b e s teh e n , m üß te n s e lb s tv e rs tä n d lic h ig n o r ie r t w e rd e n .
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G em einde das G ebäude zum  V erkehrsw ert zu  übernehm en, sofern es noch  
nicht unter B erücksichtigung w irtschaftlicher und technischer G esichts

punkte abgeschrieben ist.

E ine so lche aktive  B odenpolitik  der G em einden, die sich  auf ein ganzes Jahr

hundert erstrecken m üßte, w ürde die  völlige W iederherstellung  des G em ein

eigentum s freilich  erst nach  einer.sehr langen  Z eit erm öglichen . B is dahin  aber 
w ar ein  großer T eil des B odens  noch  viele Jahrzehnte  hindurch  G egenstand  
m onopolistischer A usbeutung.

Z ugleich m it einer aktiven  B odenpolitik  m üßten  deshalb  ergänzend  w eitere  
bodenpolitische M aßnahm en getroffen w erden, die künftig jeg liche  
Spekulation m it B auboden rücksichtslos unterb inden. H ierfür w äre am  
besten die E inführung der bereits oben erw ähnten R entenzuw achsabgabe 
geeignet, deren A ufkom m en zugleich für die Finanzierung der gem eind

lichen B odenaufkäufe im  R ahm en der aktiven B odenpolitik verw endet 
w erden könnte.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  ■ * *

D ie R entenzuw achsabgabeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U n a b sc h ö p fb a re  G ru n d r en ten g ew in n e

E bensow enig w ie es gerechtfertig t w äre, einen B odeneigentüm er entschä

d igungslos zu enteignen, der sein G rundstück m it ehrlich erarbeitetem  
V erm ögen erw orben hat, w äre es unbillig , die gesam te aufkom m ende  
G rundrente w egzusteuern , denn eine so lche M aßnahm e käm e einer V er

m ögenskonfiskation  gleich .

D er K apitalw ert des B odens entsprich t der m it dem L andeszinsfuß  
kapitalisierten G rundrente. W ürde m an die G rundrente in voller H öhe  
w egsteuern , so w ürde der K apitalw ert naturgem äß auf null D M  zusam 

m enschrum pfen und der B odeneigentüm er w äre um sein V erm ögen  
gebracht.

E s ist zw ar rich tig , daß  die G rundrente  m it ih rem  E ntstehen  dem  jew eiligen  
B odeheigentüm er m ühelos und unverdient zufällt. Sobald jedoch der 
E igentüm er eines G rundstücks, für das sich G rundrente gebildet hat, den  
B oden veräußert, realisiert er dam it den als kapitalisierte G rundrente im  
K aufpreis steckenden G ew inn. D er unverdiente G ew inn ist dam it restlos  
aus dem  E igentum sverhältn is herausgelöst w orden und. in die H ände  -des 1 
früheren B odeneigentüm ers übergegangen. D er neue B odeneigentüm er m uß  
das als K aufpreis hergegebene K apital angem essen verzinsen bzw . er m uß  
—  sofern es sich um  eigenes G eld handelt —  auf die Z inseinnahm en fürUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dieses G eld  verzichten . D a  die G rundrente der V erzinsung  des B odenw ertes  

entsprich t, reich t sie gerade aus, um  den Z insendienst des E igenkapitals zu  
decken. D arüber hinaus verbleib t dem E igentüm er kein zusätzliches  
unverdientes E inkom m en aus der G rundrente. D er einstm als entstandene 
und durch die V eräußerung aus dem  E igentum sverhältn is ausgeschiedene  
G rundrentengew inn befindet sich dann nach A uszahlung des K aufpreises 
restlos in  den  H änden  des früheren  B odeneigentüm ers und  ist dort natür

lich nicht m ehr nachträglich erfaßbar.

W ollte m an tro tzdem  die G rundrente bei dem späteren E igentüm er in  
voller H öhe w egsteuern , so w ürde dies den völligen V erlust des für den  
A nkauf aufgew endeten V erm ögens zur Folge haben, da ein G rundstück  
ohne R eineinnahm en keinen E rtragsw ert besäße und norm alerw eise auch  
keinen  Preis m ehr erzielte.

W ird grundsätzlich darauf verzichtet, bereits kapitalisierte G rundrenten  
abzuschöpfen , so m uß billigerw eise auch davon A bstand genom m en  
w erden, die bisher noch nicht kapitalisierten G rundrenten der A llgem ein

heit zuzuführen . E s w äre jedenfalls ein U nrecht, w enn dem seßhaften  
B odeneigentüm er, der es nicht von vornherein darauf abgesehen hat, 
G rundgew inne zu realisieren , allein nachträglich die bisher entstandenen  
G ew inne genom m en w erden, w ährend die bis dahin auf dem G rund

stücksm arkt aufgetretenen rücksichtslosen Spekulanten, die bereits  
inzw ischen ih r Schäfchen ins trockene gebracht haben, nicht m ehr nach

träg lich herangezogen  w erden können, da sie längst aus dem  B odeneigen 

tum  ausgeschieden sind .

B ereits bestehende G rundrenten , ganz gleich , ob sie kapitalisiert sind oder 
nicht, können daher nicht m ehr ohne V erm ögensverluste erfaßt w erden.

A bschöpfbare G rundrentenzuw ächse

O hne irgendw elche V erm ögensverluste für den jew eiligen B odeneigen 

tüm er, jedoch auch ohne C hance für eine w eitere W ertsteigerung des 
B odens können  indessen alle k  ü-n  f  t  i g neuentstehenden G rundgew inne, 
die unverdient und ohne eigene L eistungen entstanden sind , w eggesteuert 
w erden. D ie W egsteuerung  verm indert nicht den  V erkehrsw ert des B odens, 
aber sie  unterb indet eine w eitere W ertsteigerung.

U nverdiente G rundgew inne, die bisher in einem erhöhten laufenden  
R einertrag bzw . in einem M ehrerlös durch V erkauf des B odens zum  
A usdruck  gelangen, sind  zurückzuführen

a) auf eine absolu te Steigerung der G rundrente oder
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b) auf eine durch V erm inderung, des L andeszinsfußes in E rscheinung  
tretende relative Steigerung der G rundrente.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A b so lu te  G ru n d re n te n s te ig e r u n g en

Z u den absolu ten«  G rundrentensteigerungen gehören alle R enten

zuw ächse, die durch H oheitsakte im  Z uge städ tebaulicher Planungsm aß

nahm en zustande kom m en, w ie z. B . durch U m w idm ung von A cker in  
B auland  bzw . H eraufzonung  oder günstigere K lassifizierung von  B auland. 
Ferner rechnen dazu alle R entenzuw ächse, die sich auf einer verbesserten  
w irtschaftlichen A usnutzung durch städ tebauliche M aßnahm en' gründen  

(z .-B . V erbesserung der W ohn- und V erkehrslage durch Schaffung von  
G em einschaftseinrich tungen, V erkehrslin ien^ usw .), sow ie alle durch das 
W irken der A llgem einheit ein tretenden V erbesserungen der w irtschaft

lichen A usnutzungsm öglichkeit des B odens (z . B . durch E ntstehen  
G eschäfts- und G esellschaftsanlagen). Schließ lich w erden die absolu ten  
G rundrentenzuw ächse insbesondere auch durch die verm ehrte N achfrage  
nach  B oden  in folge  B evölkerungsw achstum s, A uflockerung  der Innenstädte  
und A ltstad tsanierung sow ie durch sonstiges W irken der A llgem einheit 

ausgelöst. ■

von

R e la t iv e  G ru n d r en ten s te ig e rü n g en

R elative G rundrentenzuw ächse entstehen dagegen, w enn die G rundrente  
bei gleichbleibender nom ineller H öhe relativ , d.-'h . im V erhältn is zum  
bisherigen B odenw ert w ächst und dieser V organg eine entsprechende 

B odenw ertsteigerung zur Folge hat.

1000 D M  jährlich , aber beiB ei einer, gleichbleibenden. G rundrente von  
absinkendem  K apitalzinsfuß steig t der K apitalw ert des B odens z. B . w ie  

fo lg t: \ ,

K apitalw ert 

16  666 D M

Z insfuß

6 % 1000 • 100 =

6

5 % 1000 • 100 20  000 D MZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5

4 °/o 1000 • 100 25  000 D M

4

'3 % 1000 -'100 33  333 D M

3
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2hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  1000 • 100 50 000 DM

2

1 %  1000 • 100 100 000 DM

1

0 % unendlich*)

A us diesen Z ahlen ist unschw er zu erkennen, w ie gew altig der K apital

w ert des B odens und  dam it auch der B odenpreis bei sinkendem  K apitalzins  
anschw illt. In einer zinslosen W irtschaft w ürde der B odeneigentüm er den  
in  seinen  H änden  befindlichen  B oden  w ahrschein lich überhaupt nicht m ehr 
veräußern , w eil die G rundrente ew ig fließ t, w ährend das G eldkapital, das 
als K aufpreis gezahlt w ird , selbst w enn es noch so H och w äre, endlich ist 
und  eines T ages aufgezehrt w äre.

D ie enge V erflechtung zw ischen Z ins und G rundrente zeig t, daß jede  
durch Z irissenkung entstehende relative Steigerung der G rundrente nicht 
nur eine laufende B evorzugung des B odeneigentüm ers gegenüber dem  
K apitalbesitzer bedeutet, sondern ihn außerdem durch die gleichzeitig  
ausgelöste B odenpreissteigerung in den G enuß bedeutender G ew inne  
bringt.

R entenzuw achsabgabe

Soll die B ildung

oder relativen-' G rundrentensteigerungen  verhindert und  dadurch jeg liche  
B odenspekulation w irksam unterbunden w erden, so m uß dies dadurch  
geschehen, daß  die  G rundrente  durch  eine laufende R ente-nzuw achs-  
a  b  g  a b  e sow eit abgeschöpft w ird , daß für den B odeneigentüm er stets 
nur ein B etrag verbleib t, der der V erzinsung des ursprünglichen B oden

w ertes nach dem  jew eiligen  L andeszinsfuß  entsprich t.

B ei absolu ten G rundrentensteigerungen  bleib t dann die dem  B odeneigen 

tüm er nach der A bgabebelastung zufließende G rundrente unverändert in  
der früheren H öhe bestehen; bei relativen G rundrentensteigerungen  sinkt 
sie darüber hinaus in der gleichen W eise ab , als w enn das im  B oden  
investierte K apital gegen Z ins andersartig angelegt w orden w äre. D em zu

fo lge erg ib t dann  die m it dem  jew eils geltenden L andeszinsfuß  kapitalisierte

G rundgew innen bei künftig ein tretenden absolu tenvonMLKJIHGFEDCBA

* ) S ilv io  G e s e ll s c h lu g in  s e in e r .N a tü r lich e n  W ir ts ch a fts o rd n u n g * n e b e n d e r B o d e n re fo rm  e in e  
G e ld re fo rm  v o r , d ie  d u rc h  B e s e it ig u n g  d e s h e u tig en  h o r tu n g s fä h ig en  G e ld e s  u n d E in fü h ru n g  v o n  
Um la u fs g e ld  e in e  k r is e n lo se  W ir ts c h a ft u n d  d u rch  e in e  s tän d ig e  V e rm eh ru n g  d e s K ap ita la n g eb o ts  
e in  a llm ä h lich e s  A b s in k en  d e s K ap ita lz in s fu ß e s  b is  a u f 0  ° /o zu r F o lg e  h a b en  w ü rd e . D a  a b e r b e i 
a b s in k e n d em  Z in s fu ß  d a s G e ld k a p ita l v om  G e ldm a rk t a u f d e n B o de nm a rk t a bw an d e rn  u n d d o r t 
d ie B o d e n p re is e m aß lo s in  d ie H ö h e t re ib e n  w ü rd e u n d d a d ie s zu g le ic h d ie W irk sam ke it d e r 
G e ld re fo rm  in F rag e  s te lle n  m üß te , s c h lu g G e s e ll a u c h a u s d ie sem  G ru nd e  d ie O b e r fü h ru n g d e s  
B o d en s in  G em e in e ig e n tum  v o r .
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p r iv a tw ir t s ch a f tl ic hhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v e rb le ib e n d e  G ru n d r e n te  s te ts  n u r  d en  u r sp r ü n g lic h en , 
u n v e r ä n d er ten  B o d en w er t .

N a ch  E in fü h ru n g  d e r  R en te n zu w a ch sa b g a b e  w ä r e  d e sh a lb  z u  u n te r s ch e id en  
zw is c h en  d e r „ v o lle n  G ru n d re n te “ u n d  d e r d u r ch  d ie A b g a b e  
g e k ü r z ten  p r iv a tw ir ts c h a f tl ic h  v e r b le ib e n d en  G ru n d 

r e n te .

D ie  „ v o lle  G ru n d re n te “ is t d ie  u n g ek ü r z te  G ru n d r en te , d e r e n  H öh e  d u r ch  
p e r io d is c h  w ie d er k eh r en d e  E rh eb u n g en  fe s tz u s te l le n  is t ; s ie  z e r fä l lt in  zw e i  

T e ile , w ob e i e in  T e il a ls R en te n zu w a ch sa b g a b e  d e r  A llg em e in h e it u n d  d e r  
R es t a ls „ p r iv a tw ir t sc h a f tl ic h e G ru n d re n te “ d em B o d en e ig en tüm e r  
z u f l ie ß t.

D ie  „ p r iv a tw ir t sc h a ft l ic h e  G ru n d re n te “ is t d e r  d u r ch  d ie  A b g a b e  g e k ü rz te  
u n d  d em  B o d en e ig e n tüm e r  v e rb le ib e n d e  T e il d e r  „ v o lle n  G ru n d re n te“ . D ie  
„ p r iv a tw ir t sc h a ft l ic h e  G ru n d re n te “  s o l l s te t s d em  B e tra g e  e n tsp r ec h en , d e r  
s ic h  a u s d e r  V e rz in su n g  d e s u r sp rü n g lic h , v o r  d e r  E in fü h ru n g  d e r  A b g a b e  
b e r e its  b e s te h en d en  B o d en w e r te s n a ch  d em  jew e ils  g e lte n d en  L a n d e s z in s fu ß  
e r g e b en  w ü rd e .

E b en so  is t z u  u n te r s c h e id e n  zw is c h en  d em  „ v o lle n  B o d en w e r t“ (=  k a p i

ta l is ie r te  v o lle  G ru n d re n te ) u n d  d em  „ p r iv a tw ir t s ch a f tl ic h e n  B o d en w e r t “  
(—  k a p ita l is ie r te  p r iv a tw ir ts c h a f tl ic h e  G ru n d r en te ) .

D ie R en te n zu w a ch sa b g a b e w ä r e a ls o d ie D if fe r e n z zw is c h e n d e r „ v o lle n  
G ru n d re n te “ . S ie  w ird  d em g em ä ß  n a ch  fo lg e n d e r  F o rm e l e rm itte lt :

. „V o lle  G ru n d r e n te —  p r iv a tw ir t sc h a f tl ic h e G ru n d r e n te =  R en te n z u w a ch s 

a b g a b e “

A . V o r E in tr it t e in e s a b so lu te n o d e r r e la t iv e n  
G ru n d r en te n z  u  w  a c h s e s b e trä g t :  

d ie  G ru n d r en te  
d e r  L a n d e s z in s fu ß :  6  ° /o  
d e r  B o d en w e r t : 2 1 0 0X 1 0 0  3 5  0 0 0 D M

2 1 0 0  D MMLKJIHGFEDCBA

6

B . B e i a b so lu tem  G ru n d re n te n zu w a ch s b e trä g t :  

d ie  v o lle  G ru n d r e n te  
d e r  L a n d e s z in s fu ß : 6  %  
d e r  v o lle  B o d en w e r t :

6 0 0 0X 1 0 0 = 1 0 0  0 0 0  D M

6 0 0 0  D M

6
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die privatw irtschaftliche G rundrente:

6 %  von  35  000  D M  = 2100  D M  

der privatw irtschaftliche  B odenw ert: 

2100X 100 = 35  000 'D M

6

R entenzuw achsabgabe jährlich 3900 D MUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i

C . B ei relativem G rundrentenzuw achs (A bsinken des 
L andeszinsfußes von  6  %  auf 3 % ) beträgt:

d ie volle G rundrente

der L andeszinsfuß: 3 %

der volle  B odenw ert:

2100X 100 = 70 '000 D M

2100 D MZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

die privatw irtschaftliche  G rundrente: 

3 °/o von 35 000 D M

der privatw irtschaftliche B odenw ert: 

1050X 100 =  35 000 D M

1050 D M

3

R entenzuw achsabgabe jährlich 1050 D M

D . B ei absolu tem und relativem G rundrentenzu 

w achs beträgt:

die volle G rundrente ' 

der L andeszinsfuß: 3 %

der volle  B odenw ert:

6000X 100

6000 D M

200  000 D M

3

die privatw irtschaftliche G rundrente: 

3 °/o von 35  000 D M

der privatw irtschaftliche  B odenw ert: 

1050X 100 = 35  000 D M

1050 D M

, 3

4950 D MR entenzuw achsabgabe jährlich
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D urch die A bschöpfung der bei Z inssenkung entstehenden relativen  
G rundrentengew inne w ürde sich die privatw irtschaftlich verbleibende  

G rundrente stets den verm inderten Z inssätzen anpassen . D as w ürde theo- 
retisd t zur Folge haben, daß in dem  A ugenblick , w o der Z ins auf 0 %  
abgesunken  ist, auch  die G rundrente  privatw irtschaftlich  restlos  verschw un

den  w äre  und  voll der A llgem einheit zuflösse.

Für den Fall, daß die B odenpreise bei einem eventuellen N ull-Z insfuß  
absinken so llten , w äre eine B odenankaufspflich t der G em einden vorzu

sehen und zw ar derart, daß die G em einden verpflich tet sind , den ihnen  
angebotenen B oden zu dem  Preise anzukaufen , der der V eranlagung zur 

R entenzuw achssteuer als A usgangsw ert zugrunde gelegt w urde.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E n tw u r f  e in e s  G e se tz e s  ü b e r  d ie  E rh eb u n g  e in e r  R en te n zu w a ch sa b g a b eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z u r V e rw irk lich ung des V o rsch la ge s au f E rhebung e in e r R en ten zuw ach sabgabe m üß te de r 
D eu tsche  B unde s ta g e in G ese tz * ) besch ließ en , de ssen  w esen tlic h s te B es tim m ungen e tw a w ie  fo lg t 
zu  la u te n  hä tte n ;

1 . Z u r V e rh in de ru ng de r B odenspe ku la tio n und zu r A bschöp fung un ve rd ie n te r G rundre n ten 
s te ig e ru ngen w ird von den G em e inden e ine R en ten zuw ach sabgabe e rhoben .

2 . A ls G rund s tü cke im S in ne des G ese tze s ge lte n a lle la ndw irts ch a ftlic h und gä rtne ris ch  
genu tz te n G rund s tü cke . G rund s tü cke , d ie dem  A bbau von B oden schä tze n d ienen , sow ie a lle  
son s tig e n bebau te n und unbebau ten G rund s tücke . D as E rbbau re d it s te h t dem  E ig en tum  am  
jo d en  g le ich .

3 . A ls G rund lage fü r e tw a ig e spä te re V e ran la gung zu r R en ten zuw ach sabgabe is t zunä ch s t von  
je d em  G rund s tü ck d ie zum Z e itp un k t de r V e rkündung des G ese tze s in F rage kom m ende  
A usgong s re n te fe s tzus te lle n .

D ie A usgang s ren te en tsp rich t
a ) be i la ndw irts ch a ftlic h und gä rtn e ris ch genu tz te n G runds tü cken sow ie so lchen , d ie dem  

A bbau von B odenschä tze n d ienen , de r V e rz in sung des A usgang sw e rte s de s 
na ck te n B oden s , w obe i a ls A usgang sw e rt de r E rtra g sw e rt g ilt; 

b j be i bebau te n G rund s tü cken sow ie be i G rund s tü cken , d ie na ch e in em rech ts k rä ftig en  
B ebauung sp la n zu r B ebauung be s tim m t s in d , de r V e rz in sung  de s A usgang sw ertes  
des na ck te n B oden s, w obe i a ls  A usgang sw e rt de r V e rkeh rsw e rt g ilt.

A ls  Z in ssa tz  g ilt de r zum  Z e itp un k t de r V e rkündung  de s G ese tze s m aßgebende Lande sz in s fuß .

4 . D ie A usgang s re n te is t g rund sä tz lic h von den G runds tü ckse ig en tüm e rn im  W ege de r S e lbs t
e inschä tzu ng zu e rm itte ln . Z u r K on tro lle de r S e lb s te in schä tzu ng s ind be i w esen tlic h vone in 
a nde r abw e ich enden B ew e rtu ngen g le ich a rtig e r G rund s tücke behö rd lic he B ew e rtu ngen 
du rch zu fü h re n und gg fs . B e richhgvngen de r S e lb s te in schä tzu ngen vo rzunehm en . R ech tsve r
o rdnungen  über d ie  D u rch fü h ru ng de r behö rd lic h en B ew ertungen  e rlä ß t d ie B unde s reg ie ru ng .

5 . V on a lle n G rund s tü cken , d ie  e ine  S te ig e ru ng des G rund s tü cksnu tze n s e rfa h re n haben , w e lche  
n ich t au f Le is tun gen oder A u fw endungen  des G runds tü ckse igen tüm e rs oder B es itze rs be ruh t, 
w ird e ine R en ten zuw ach sabgabe e rh oben . D ie A bgabe ha t dem  vo lle n R en te nzuw ach s zu  
en tsp re chen , de r s ich au s dem U n te rsch ie d zw isd ie n de r A usgang s re n te und de r 
Z  e  11  r  e  n  t  e (s ieh e un te r Z iffe r 7 ) des na ck te n B oden s e rg ib t.

6 . D ie  Z e ifre n fe  w ird  be i G rund s tü cken , d ie  In  e in en re ch ts k rä ftig e n  B ebauung sp la n e in be zogen  
w u rden , e rs tm a lig spä te s te n s 3 M ona te dana ch e rm itte lt. Im  üb rig en w e rden d ie Z e itren te n 
a lle r G rund s tücke 5 Jah re na ch V e rkündung de s G ese tze s und a lsd ann pe rio d is ch a lle  
5 Jah re neu fe s tg e s te llt. E rg ib t s ich dabe i, daß d ie Z e itren te höhe r lieg t a ls d ie A usgangs 
re n te , so w ird da s G rund s tü ck vom  Z e itp un k t de r F es ts te llu ng de r Z e itre n te  an zu r R en te n 

zuw ach sabgabe  ve ra n la g t.

* ) Im H inb lic k da ra u f, daß d ie R en ten zuw ach sabgabe n ich t in d ie G ese tze skom pe te nz de s  
B undes ta ges fä llt, m üß te zunä ch s t A rt. 105 GG  en tsp rechend  geände rt w e rden .

iMLKJIHGFEDCBA
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7 .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A ls Z  e  i t r  e  n  f e de s na ck te n B oden s is t d ie G rund re n te an zu sehen , d ie im  Z e itp un k t de r 
B ew e rtu ng zu e rz ie le n is t; s ie en tsp rich t
a ) be i la n dw irts ch a ftlic h und gä rtn e ris ch genu tz te n G rund s tü cken sow ie be i G runds tü cken , 

d ie  dem  A bbau  von B oden schä tze n d ienen , de r V e rz in sung de s Z e itw e rte s , w obe i 
a ls Z e itw e rt de r E rtra g sw e rt g ilt, de r s ich ohne E rhebung de r R ente nzuw ach sabgabe  
e rgeben  w ü rde ;

b ) be i bebau ten G runds tü cken sow ie be i G runds tü cken , d ie no ch e in em rech ts k rä ftig en  
B ebauung sp la n zu r B ebauung be s tim m t s in d , de r V e rz in sung de s Z e itw e rte s des  
na ck te n B oden s, de r s ich e rg eben  w ü rde , w enn ke ine R en fen zuw ach sabgabe zu r E rhebung  
ge la ng te . A ls Z e itw e rt is t dabe i de r V e rkeh rsw e rt an zusehen .

A ls  Z in s fuß  g ilt de r z . Z . de r V e ran la gung  de r Z e itren fe üb lich e la nde sz in s fuß .

8 . D ie  Z e itre n te  kann fü r geb ie tsm äß ig  annähern d  g le ich artig en  B oden m it g le ich en B ew e rtu ng s
m e rkm a le n  e in he itlich fe s tge se tz t w e rden ; sow e it e rfo rd e rlic h , s ind  dabe i Z u - und A bsch lä ge  
vo rzunehm en .

9 . B e i G rund s tü cken , d ie b ish e r von e in em B e trie b la ndw irtsd ia ftlic h oder gä rtn e ris ch genu tz t 
w u rden und in da s G eb ie t e ine s re ch ts k rä ftig e n B ebauung sp la ne s e in be zogen w e rden , w ird  
d ie A _usgangs re n te nach träg lic h vom  Z e itp u n k t de r Um w idm ung an au f aa s D oppe lte de s 
u rsp rü ng lic h fe s tg ese tz ten B e tra ge s und  -  so fe rn  e s ge re ch tfe rtig t e rsche in t -  au f A n trag b is  
au f de s 3 fa che e rhöh t. S o llte im E in ze lfa lle be i de r le tz te n G rund s tü cksve rä uß e rung vo r 
B ekann tg abe de s G ese tze s fü r e in so lch es G rund s tü ck  e in no ch höhe re r K au fp re is ve re in b a rt 
w o rden se in , so g ilt d iese r a ls A usgang sw e rt.

1 0 . V on de r R en te n zuw achsabgabe  s ind  be fre it:
a ) G runds tü cke , d ie ö ffe n tlich en Zw ecken , de r W issenscha ft, de r E rz ie h ung und dem  

U n te rric h t d ie nen ,
b ) G rund s tü cke  e in e s frem den  S taa te s , w enn G egense itig ke it gew äh rt w ird ,

c ) G rund s tü cke , d ie im  E ig en tum  de s Lande sboden fo nd s s te hen .
G ru nd s tü cke , d ie in e inen re ch ts k rä ftig e n B ebauung sp la n e in be zogen w u rden und e ine  
S te ig e ru ng de r G rund re n te zu e rw a rte n haben , s in d au f A n trag b is au f d ie D aue r von  
2 Jah ren von de r A bgabe zu be fre ie n , fa lls na chgew ie sen w ird , daß s ie in ne rha lb d ie se r 
F ris t bebau t oder au f V e rla ngen  de r G em e inde  an e in en B au lus tig e n ve rä uß e rt w e rden .

11 . D ie R en fen zuw ach sabgabe w ird [ew e ils fü r e inen Z e itraum  von 5 Jah re n ve ra n la g t.

1 2 . D ie R en fen zuw ach sabgabe is t e ine G em e indeabgabe ; s ie so ll zu r F inan z ie ru ng von B oden 

a n käu fen de r G em e in de d ie nen .
S oba ld de r ge sam te B oden e in e r G em e in de im  Z uge e in e r a k tive n B odenpo lit ik in de re n  
schu ld en fre ie s E ig en tum  übergegangen is t, s ind d ie aus de r V e rpach tu ng la u fe nd au fkom 
m enden E in nahm en zu r A u fhebung a lle r üb rig en G em e inde s te ue rn und da rü ber h inau s zu r 
V e rte ilu ng an d ie M itg lie dende r G em e inde zu ve rw enden .

13 . D ie R en ten zuw ach sabgabe ruh t a ls ö ffen tlic h e La s t au f dem G rund s tück und kann n ich t 
abge lö s t w e rden .

14 . D ie E rm ittlu n g und V e ran la gung de r R en ten zuw ach sobgabe ob lie g t de r da fü r be s tim m ten  
B ehö rd e .

15 . D ie V e ran lagung se rg ebn is se s in d o ffen zu le gen .

16 . Im  F a lle e in e r E n te ign ung g ilt de r ve ra n sch lag te A usgang sw e rt a ls E ig en tum sen tschäd igung .

17 . Im F a lle e in e r in fla tion ä ren E n tw ic k lu ng s in d A usgang sw e rt und A usg le ich s re n te de r 
E rhöhung de s a llgem e in en  P re isn ive au s an zug le ich en .

18 . F ü r den F a ll, daß de r V e rkeh rsw ert e ine s G runds tü ckes be i e in em Lande sz in s fuß von  
0 P rozen t un te r den A usgang sw e rf ab s in ken so llte , is t d ie G em e inde ve rp flic h te t, das  
G rund s tück  zum  A usgang sw e rt an zu kau fe n .

A usw irkungen der R entenzuw adisabgabeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D ie  B o d en p re ise  s te ig e n  n ic h t m eh r  —  E n d e  d e r  B o d en sp ek u la t io n

W enn nach E inführung der R entenzuw adisabgabe tro tz w eiteren G rund
rentensteigerungen eine Z unahm e der privatw irtschaftlichen G rundrente
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n ic h thgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m eh r  z u s ta n d e k om m en  k a n n , s o  is t a u ch  k e in e a llg em e in e  B o d en 

p r e is s te ig e r u n g  m eh r  m ög lic h . B o d en , d e r  k ü n ftig  v o n  d e r  la n d w ir ts c h a ft 

l ic h e n  o d e r g ä r tn er is ch e n  N u tzu n g in  B a u la n d  um g ew a n d e lt w ir d , w ä r e  
d a n n  s o g a r  z u  P re is en  z u  h a b en , d ie  im  u n g ü n s t ig s ten  F a lle  d em  d r e ifa ch e n  
d e s b ish e r ig e n  E r tr a g sw e r te s  e n tsp r e c h en , d . h . d ie P re is e  d ie s e s B a u la n d e s  
w ü rd en n u r e in e n  • B ru ch te i l d e r h eu t ig en B a u la n d p r e is e a u sm a ch en . D ie  
K äu fer  h ä t ten  a ls o  d a n n  e in en  w e it  g e r in g e r e n  K ap ita lb e tr a g  a u fzu b r in g e n ,  
a lle r d in g s d a n eb en  e in e la u fe n d e A b g a b e in  H öh e  d e r  D if fe r e n z  zw is c h en  

d e r  A u sg a n g s r en te  u n d  d e r  Z e itr en te  z u  e n tr ic h te n .

M a rk tm ä ß ig  b ed in g te  A bw e ich u n g en  zw is c h en  d en  P re is en  u n d  d en  A u s 

g a n g sw e r te n w erd en s ic h w eg en d e r U n ter b r in g u n g sp ä te r e r G ew in n 

m ö g lic h k e ite n  a u f e in  M in d e s tm a ß  b e s ch r ä n k en . A u sg e sp r o ch en e S p ek u la 
t io n sg ew in n e w ä ren im  B o d en h a n d e l n ic h t m eh r a n zu tr e ffen . A n k ä u fe  
v o n  B a u la n d , d ie  n ic h t d a zu  b e s t im m t s in d , d en  B o d en  in  a b s e h b a r e r Z e it  
s e in em e n d g ü lt ig e n B e s tim m u n g szw e ck z u z u fü h r e n , w erd en v o n s e lb s t  
u n te r b le ib e n . E s  w ä r e  e in fa c h  n ic h t m eh r  m ög lic h , w ie  e s  b ish e r  ü b lic h  w a r , 
u n g e s tr a ft B a u b o d en  b r a ch  l ie g e n  z u  la s s en  o d e r  ih n  v o r ü b er g e h en d  e in e r  
m in d e r e in tr ä g lic h e n  N u tz u n g  z u zu fü h r en , um  u n g eh in d e r t d en  Z e itp u n k t  

a b zu w a r te n , a n  d em  d a s  Z ie l d e r  S p ek u la t io n  e r r e ich t  is t .

B ish e r k o n n te n d ie h ie r b e i e n ts teh e n d en U n k o s te n , w ie G ru n d s te u er , 
Z in sa u s fä l le u sw ., n eb en d em  z u e rw a r te n d en S p ek u la t io n sg ew in n b e i 
e in em  sp ä te r e n V erk a u f w ie d er h e r e in g e h o lt w erd en . N a ch v ö ll ig e r  
A b sch ö p fu n g  d e s  k ü n ft ig e n  a b so lu te n  u n d  r e la t iv en  G ru n d re n te n zu w a ch s e s  
w ü rd en  d ie  B o d en p re is e  n ic h t m eh r  s te ig e n  k ö n n en , s o  d a ß  s ic h  d e r a r tig e  
K o s te n  a ls  V er lu s t  e rw e is e n . U n te r  d ie s e n  U m stä n d en  w ä r e  je d e  sp e k u la t iv e  

B e tä tig u n g  v o n  v o r n h er e in  u n in te r e s s a n t .

In  d en  B o d en p r e is e n  h a b en  s ic h  b ish e r n ic h t n u r d ie a b so lu te n  u n d  r e la 
t iv en  G ru n d r e n te n z u w ä ch s e , s o n d e rn  d a rü b e r h in a u s d u r c h Z u rü ck h a ltu n g  
d e s B o d en s u n d  v e r s tä r k ten  N a ch fra g e d ru ck  a u ch  d e r G eg en w er t fü r  e in e  
sp e k u la t iv e E rw a r tu n g w e ite r e r k ü n ft ig e r N u tz b a rk e it n ie d e r g e s ch la g e n . 
A lle  d ie s e  r e in  sp e k u la t iv en  P r e is s te ig e ru n g en , d ie  b ish e r  h ä u f ig  w e it ü b e r  
d en jew e il ig e n E r tra g sw er t h in a u sg in g e n , w erd en a u fh ö r en , w e il k e in e  
A u s s ich t m eh r  b e s te h t , in  d en  G en u ß  k ü n ft ig e r G ru n d re n te n s te ig e r u n g en  
z u  g e la n g e n , s o b a ld  K äu fe r n  u n d  V erk ä u fe r n  b ek a n n t is t , d a ß  d ie  G eg en 

w er te  k ü n ftig  e tw a  e in tr e te n d er  E r tr a g sv e r b e s s e ru n g en  n ic h t  d en  jew e il ig e n  

B o d en c ig e n tüm e rn , s o n d e r n d e r A llg em e in h e it z u fa llen . D am it h ö r t  
z u g le ic h  a u ch  d ie  Z u rü ck h a ltu n g  d e s B o d en s a u f , d e r  N a ch fr a g e d ru ck  v e r 
s c h w in d e t u n d  d ie U r sa ch en d e r sp e k u la t iv en  P r e is s te ig e ru n g en w erd en  

r e s t lo s  a u sg em er z t .MLKJIHGFEDCBA
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U m la u fs zw a n ghgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d e s B a u b o d en s

N a ch  E in fü h ru n g  d e r  R en te n zu w a ch sa b g a b e  w ü rd e  s ic h  fe r n e r  a lle r o r ts  d a s  
B e s tr eb e n  b em e rk b a r m a ch en , a lle s b ish e r u n b eb a u t o d e r u n b ew ir ts c h a f te t 
g e b lie b e n e B a u la n d m ög lich s t s c h n e ll s e in e r e n d g ü lt ig en B e s t im m u n g  
z u z u fü h r en  o d e r  e s  z u  v e rä u ß e rn , w e il d ie  k ü n ftig  e rw a ch s e n d en  A u sg a b en  
n ic h t m eh r d u r ch e in en sp ä te r z u e rw a r te n d en  e rh ö h ten  V e rk a u fs e r lö s  
g e d ec k t w erd en  k ö n n en , w ie d ie s im m e rh in  s o g a r n o ch b e i d e r je tz ig e n  
B a u la n d s te u e r  m ög lic h  is t . E s  w ü rd e  s ic h  s e h r  b a ld  e in  e rh e b lic h e s  V erk a u fs 

a n g e b o t  b em e rk b a r  m a ch en , ja  d e r  B o d en  w ü rd e  n ic h t  m eh r  z u rü ck g eh a lten  
w e rd en , s o n d e rn  im  G eg en te i l u n ter  e in em  U m la u fs zw a n g  s te h en . 
D a s h ä t te e in en  D ru ck  a u f d ie P re is e  z u r  F o lg e , d ie  n ic h t m eh r  ü b e r d en  
A u sg a n g sw e r t h in a u sw a ch s en  w ü rd en . J e d en fa lls d ü r f te s ic h k a um  n o ch  
jem a n d  d en  L u x u s le is te n , B a u g e lä n d e d em  A u fb a u  z u  e n tz ieh e n , w en n  
k e in e  G ew in n a u s s ic h te n  m eh r  b e s teh e n  u n d  d ie  Z u rü ck h a ltu n g  d e s  B o d en s  
im  G eg en te i l d u r ch  E rh eb u n g  d e r  A b g a b e  b e s tr a ft  w ir d .

M it d e r E in fü h ru n g d e r A b g a b e w ä r e g le ic h z e it ig e r r e ic h t , d a ß o h n e  
S ch ä d ig u n g  d e r  je tz ig e n  B o d en e ig e n tüm e r  d e r  d u r ch  d a s s o z ia le , k u ltu r e l le  
u n d  w ir ts c h a f tl ic h e W irk en  d e r A llg em e in h e it e n ts te h en d e G ru n d re n ten 

z u w a ch s  n ic h t m eh r  m ü h e lo s  in  d ie  H än d e  p r iv a te r  N u tzn ie ß e r  g e la n g t .

P la n u n g sn e u tr a litä t h e rg e s te l l t

N a ch  E in fü h ru n g  d e r  R en te n zu w a ch sa b g a b e  h ä t te k e in  G ru n d s tü c k s e ig e n 

tüm e r  m eh r  ir g e n d e in  In te r e s s e  d a r a n , a u f d ie  S tä d te p la n u n g  e in z uw ir k en  
u n d  e in en  m od e rn en , g e su n d en  u n d  g r o ß zü g ig e n  S tä d teb a u  z u  b eh in d er n . 
K e in e r  v o n  ih n e n  w ü rd e  s ic h  m eh r  g e g e n  e in e  d en  n eu z e it l ic h e n  V e rk eh r s 

b e d ü r fn is s en u n d d en s o z ia len u n d g e su n d h e it l ich e n B e la n g en e n tsp r e 
c h e n d e P la n u n g s trä u b en . J e d e r n o ch  s o e in f lu ß re ich e n  In te r e s s e n g ru p p e  
w ä r e  e s v ö ll ig  g le ic h , o b  d ie  v o n  d e r  P la n u n g  e r fa ß ten  G ru n d s tü ck e  in  e in  
G eb ie t m it n ie d r ig e r o d e r h o h e r Z o n u n g e in b e zo g e n  w e rd en . N iem a n d  
w ü rd e  m eh r  m it  E n ts c h äd ig u n g s fo rd e r u n g en  in  u n tra g b a r e r  H öh e  d r o h en , 
w en n d ie P la n u n g n ic h t e n g e re S tr a ß en u n d B a u b lo c k s m it h ö h e r e n  
G e sch o ß z a h le n  v o r s ie h t . K e in  B o d en e ig e n tüm e r  w ü rd e  m eh r  d ie  P la n u n g s 
a r b e it  d u r ch  E in sp r ü ch e  g e g en  d en  B eb a u u n g sp la n  v e r z ö g e rn  o d e r  s ie  d u r ch  
M iß b r a u ch p e r sö n lich e r B e z ieh u n g en o d e r s o g a r d u r ch K o r ru p t io n z u  
h in te r tr e ib e h  v e r su ch en .

A lle s In te r e s s e a n e in e r b e so n d e r s s ta rk e n  A u sn u tz u n g  d e s B o d en s w ä re  
e r lo s c h e n , d en n  d ie  K au fp r e is e  d e r  G ru n d s tü ck e  b zw . d ie  a u s  ih n e n  p r iv a t
w ir ts c h a f tl ic h a u fk om m en d en G ru n d r en ten b lie b e n u n v er ä n d e r t , g a n z  
g le ic h , o b  d e r  B eb a u u n g sp la n  e in e  o f fen e  e in g e s ch o s s ig e  o d e r  e in e  g e s c h lo s 
s e n e lO g e s c h o s s ig e B a uw e is e v o r s ie h t . A u ch d ie b e i E n te ig n u n g en z uMLKJIHGFEDCBA
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zahlenden E ntschädigungen w ürden bei künftigen Planungen w esentlich  
gem indert w erden, da ihnen die A usgangsw erte und nicht die durch  
Planungsm aßnahm en erheblich erhöhten W erte zugrunde zu legen w ären. 
Z um ersten M ale seit vielen Jahrhunderten könnte jeder Städtebauer 
w ieder ungestört und nach rein sachlichen G esichtspunkten planen. Z um  
W ohle der A llgem einheit w äre endlich die völlige Planungsneutralität 
w ieder hergestellt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E in w en d u n g en  g e g e n  d ie  R en ten z u w a d isa b g a b e

V on den G egnern der R entenzuw achsabgabe aus dem  L ager der B oden

eigentüm er w ird eingew endet, daß die praktische D urchführung der 
A bgabe auf Schw ierigkeiten  stoßen  w erde und  daß insbesondere die Ü ber

prüfung  der A usgangsrente  und  die  E rm ittlung  der Z eitren te  problem atisch  

sei. In W ahrheit sprich t aus dieser K ritik in erster L inie die Furcht der 
In teressenten , daß ihnen die G rundlage für künftige Spekulationsm öglich 

keiten entzogen w erden könnte, denn w irtschaftliche N achteile hätte kein  
B odeneigentüm er aus dieser B odenreform  zu erw arten .

D ie Schw ierigkeiten der B odenbew ertung w erden im  übrigen w eit über

schätzt, da es genügend  Fachleute gib t, die in der L age w ären, die B ew er

tungsarbeit zutreffend und einw andfrei durchzuführen . Im übrigen  
braucht bei der B ew ertung  nicht einm al äußerste Perfektion  zu  w alten . Im  
Falle von E insprüchen könnte in strittigen Fällen bei relativ geringen  
D ifferenzen zugunsten der B odeneigentüm er entschieden w erden, denn  
unrichtige B ew ertungen zu deren G unsten w ürden künftig sehr bald in  
erhöhten  K aufpreisen zum  A usdruck gelangen. E ine erneute B erichtigung  
der Z eitren te w äre dann im m er noch bei der nächsten N euveranlagung  
m öglich .

V on  den G egnern  der R entenzuw achsabgabe w ird  ferner vorgebracht, daß  
im  G runde durch die A bgabe gegenüber dem  bisherigen Z ustande nicht 
viel geändert sei, denn die steigenden G rundrenten , die künftig durch  
Planungsm aßnahm en, durch B evölkerungszuw achs oder durch das sonstige  
W irken der A llgem einheit entstehen , w ürden nach w ie vor von den  
K onsum enten der G üter und von den M ietern getragen w erden m üssen, 
da die R entenzuw achsabgabe genau so auf die M ieten überw älzt w erden  
w ürde, w ie dies bisher durch  die erhöhten  B odenpreise  geschehen  sei. D ieser 
E inw and ist zw ar rich tig , nur w ird dabei verschw iegen, daß die G ew inne  
aus den  B odenw ertsteigerungen  heute  unverdient in  die  H ände der B oden

eigentüm er fallen , w ährend die G rundrentensteigerungen nach E rhebung  
der A bgabe der A llgem einheit zufließen  und  ind irekt w ieder in  die T aschen  
der V erbraucher und M ieter zurückgeführt w erden.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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K e in ehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s o z ia le M ark tw ir ts ch a f t o h n e  R eg e lu n g  d e r  B o d en fr a g e

Schließ lich w ird  noch der E inw and erhoben, die R entenzuw achsabgabe sei 
abzulehnen, da sie dirig istische M aßnahm en voraussetze, die gegen die  
R egeln der Sozialen M arktw irtschaft verstoßen. D em gegenüber m uß  
festgestellt w erden, daß  niem and  ernsthaft bestreiten  kann, daß  das heutige  
B odenrecht, jedem  B odeneigentüm er eine M onopolstellung einräum t, die  
von ihm  zum  Schaden der A llgem einheit ausgenutzt w ird . E ine W irtschaft 

aber, die auf M onopolen beruht, ist keine freie W irtschaft. E ine W irt

schaft, die die  A usnutzung  von  M onopolen  erlaubt, ist auch keine soziale  
W irtschaft.

E ine echte freie und soziale M arktw irtschaft ist nur denkbar, w enn die  
B odenfrage im  vernünftigen Sinne gelöst ist, w enn durch allm ählichen  
R ückkauf des B odens seitens der G em einde und E inführung der R enten 

zuw achsabgabe dem B odeneigentüm er die bisherige M onopolstellung  
genom m en  w ird  und  ein  dem  natürlichen  B odenrecht ähnliches B odenrecht 
gesichert ist. Solange die  B odenfrage  nicht in  diesem  Sinne  geregelt ist, w ird  

es keine Soziale  M arktw irtschaft geben.

O hne eine echte Soziale M arktw irtschaft w erden w ir überdies auf die  
D auer gesehen dem  O sten gegenüber nicht überlegen bleiben , zum indest 
nicht auf dem  G ebiete des Städtebaues. In der östlichen W elt, w o es kein  
B odenrecht gib t, das die Planung  beein trächtig t, schickt m an  sich  heute an , 
die m odernsten Städte der W elt zu bauen. D as geschieht in R ußland, in  

Polen  und  w ird  eines  T ages auch  in  C hina  sow eit sein .

U nd  dennoch könnten w ir im  Städtebau den L ändern des O stens für alle 
Z eiten w eit überlegen bleiben . Im  O sten w ird die Stadt von heute und  
m orgen —  auch w enn sie noch so sinnvoll, m odern , zw eckm äßig und  
w eiträum ig aufgebaut w ird —  im m er nach kollek tiv istischen G esichts

punkten  errich tet und gestaltet w erden.

W enn w ir uns im  W esten endlich ein vom  K räm ergeist und  von  Spekula

tionssucht befreites B odenrecht schaffen , w äre es denkbar —  w as es im  
O sten  nicht gib t und  geben kann — , einen vom  G em einsinn  freier B ürger 
getragenen vorbild lichen Städtebau einzuleiten , der unter W ahrung des 
Privateigentum s an den G ebäuden ebenso ind iv iduell gestaltet w erden  
könnte, w ie dies in  unseren  m ittelalterlichen Städten  geschah, deren  harm o

nische Schönheit w ir noch  heute bew undern .

E s so llte deshalb A ufgabe aller einsichtigen Städtebauer, aber auch aller 
B ürger der B undesrepublik sein , sich im  R ahm en  unserer dem okratischen  
Institu tionen  für ein  neues B odenrecht einzusetzen , das niem anden  schadet 

und  allen nützlich  ist.
H erbert K . R . M üllerMLKJIHGFEDCBA
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L iteratur .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lb rech t, G e rha rd , .G ru nd re n te des s tä d tis ch en  B oden s ', H andw ö rte rb uch des W ohnungs * 
w esen s 1930

C a rth a us , V ilm a , .Z u r G esch ich te und T heo rie de r deu tschen G rund s tocksk risen in  
deu tschen  •G roß s tä d te n ', Jena 1917

D am asch ke , A do lf, .G e sd iic h te de r N a tio n a lö konom ie ', Jena 1913  
D  i 11  u  s , W ilhe lm , .E n tw u if zu e in em  B auge se tz fü r d ie B undes re pub lik  D eu tsch land ', he ra u s 

g egeben vom  B undesm in is te r ium  fü r den W ohnungsbau , S ep tem ber 1951 
E  b  e  r s t  a  d  t> , R ud ., .H andbu ch des  W ohnung sw esen s und  de r W ohnung s fra ge“ , Jena 1934  
E  b  e  r s t a  d  t , R ud ., .D ie  S peku la tio n im  neu ze itlic h en S täd te bau “ , Jena 1907  
G eorge , H enry , .F o rts ch ritt und A rm u t“ , B e rlin 1881 
G ese ll, S ilv io , .D ie N a tü rlic he  W irts cha ftso rd nung“

G u tze it, P au la , .D ie B odenre fo rm ', Le ipz ig 1907

L  u b  a  h n  , Johanne s , .B au la nd  -  M ie tw ohnung -  H e im s tä tte “ , Jena 1941
L u b  a  h  n  , Johanne s , .D e r C h ris t und  d ie gem e ind lic h e B odenre fo rm ', S chw angau be i FO ssen

M  a  n  g  o  I d  t , v . K ., .D ie s tä d tis ch e B oden frage ', G ö ttin gen 1907
M ill, John S tua rt, .G ru nd sä tze de r po lit isch en  Ö konom ie * , Le ipz ig 1681

M ü lle r, H e rbe rt K . R ., .D ie  s tä d tis ch e G rund re n te  und d ie B ew e rtu ng von B aug ru nd s tücken “ , 
S ch rifte n re ih e de r D eutschen A kadem ie fü r S täd te bau und Lande sp la nung , V e rla g E rns t 
W asm u rh , T üb in gen 1953

P oh le , L ., .D ie  W ohnungs frage “, S amm lung G öschen , ,

S p en ce r, H e rbe rt, .S o z ia le  S ta tis tik “, 1851
Sm ith , A dam , .N a tu r und U rsa chen  de s V o lksw oh ls ta n de s ', Jena  1908  
S chm id t, W erner, .W enn de r B oden knapp w ird ', B e rn 1962  
S p ie t-h o ff, A rthu r, .B oden und W ohnung “ , Jena 1934  
T  h  ü  n  e  n  , v ., .D e r is o lie rte  S taa t', Jena 1910  '
V a len tin , O tto , .O be rw indung des T o ta lita r ism us *

V o ig t, P au l, .G rund ren te und W ohnungs fra ge in B e rlin und se inen V o ro rte n ', Jena 1901

A do lf, .O be r B odenp re ise und B odenspe ku la tion in de r m ode rnen S tad t“ ,W ebe r, . 
Le ipz ig 1904

V om  g le ich en V e rfa sse r fo lg t a ls F o rtse tzu ng no ch : .G ründung e in e s B oden fo nd s a ls E rgän 

zung zu r R en te nzuw ach sabgabe '.
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V ersöhnung  m it dem  K om m unism us?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S e it d e r u n v er g eß lich e P a p s t J o h a n n e s X X II I . C h ru sc h ts c h ow s S ch w ie g e r 

s o h n  A d sch u b e j in  A u d ien z  em p fa n g en ; s e it d ie S ow je t-U n io n  ih r e E x p a n 

s io n sp o lit ik  d em  W es te n  g e g e n ü b er —  d a n k  d e r  P rä s e n s d e r N A T O , d a n k  
d e r  F e s tig k e it K en n ed y 's  im  K u b a -K o n fl ik t  u n d  d a n k  d e s  m ä ch tig e n  E m p o r 

s tr eb e n s C h in a s a n ih r e r O stg re n ze —  fü r s e r s te z u r ü ck g e s te l l t ; u n d s e it  
K en n ed y s e lb s t in s e in em  B em ü h en um  d en W e ltfr ie d en  e in e v o r s ic h tig e  
K on ta k ta u fn a hm e u n d  V er s tä n d ig u n g sp o lit ik  m it d e r S ow je t -U n io n  e in g e 
le ite t h a t , is t in d e r B u n d e s r ep u b lik , ja in g a n z W es t-E u r o p a e in e S t im 

m u n g  u n d  e in e  B ew eg u n g  in  G an g  g e k om m en , d ie  a u f  e in e  e n g e r e F ü h lu n g 
n a hm e m it d en  M en sch en d e s O sten s a b z ie lt u n d d ie a u s d ie s em  G ru n d e  
a u ch  e rw e ite r te K on ta k te  m it d en  R eg ie r u n g en  d e r o s te u ro p ä is c h en  V ö lk e r  
a n s tr eb t . D ab e i sp ie lt g a n z u n v e rk en n b a r v o r a llem  e in e R ic h tu n g e in e  
b e so n d e re  R o lle , d ie  m an  e tw a  a ls .s c h u ld b ew u ß te c h r is t l ic h e V e r sö h n u n g s 

b e r e its c h a ft ' d en K om m u n is ten -M a r x is ten g e g e n ü b er b e z e ich n en k ö n n te .

, D ie s e B ew eg u n g um fa ß t W is s e n s c h a ft le r u n d  In te l le k tu e lle v e r s c h ie d en s te r  
G ra d e , s ie um fa ß t v o r n ehm lich  a u ch  T h e o lo g en  s ow o h l a u s d em  e v a n g e li
s c h en  w ie a u s d em  k a th o lisc h en  L a g e r . B e z e ic h n en d e rw e ise n en n en  s ic h d ie  
K a th o lik en d ie s e r R ich tu n g z um  T e il s e lb s t ,L in k sk a th o lik e n ' , w äh ren d  
B u n d e sv e r te id ig u n g sm in is te r v o n  H a s s e l d ie  P ro te s ta n te n  g le ich e r R ich tu n g  
im  v e rg a n g en en W in te r e tw a s b o sh a f t .L in k sp r o te s ta n ten ' g e n an n t h a t . 
S ow e it e r k en n b a r , h a n d e lt e s s ic h b e i d ie s e r c h r is t l ic h e n V e r sö h n u n g s 

b ew eg u n g  um  d en  V e r su ch , d a s  V erh ä ltn is  zw is c h e n  C h r is ten  u n d  M arx is te n ,  
zw is c h e n w e st l ich e n u n d k om m u n is tis c h en W is s e n s c h a f t le rn , ja zw is c h en  
W es te n  u n d  O ste n  ü b e r h a u p t z u  e n tsp a n n en , z u  e n ts c h ä r fen , a u fz u lo c k er n , 
um  d en W ah n s in n e in e s n eu en u n d d a n n fü r E u r o p a , ja fü r d ie W e lt  
zw e ife l lo s tö d lic h en  K r ieg e s z u  b e g eg n en . D ie E h r fu r c h t v o r d em  L eb en , 
e x a k te r a b e r e ig e n tl ic h : d ie E h r fu r c h t v o r d en  e in z e ln en  L eb en d en d ü r f te  
a ls o  w oh l d e r  H au p t-Im p u ls  d ie s e r  „B ew e g u n g “ s e in . D an eb en  a b e r  sp ie len  

e in e  k a um  m in d e r e R o lle  a ls  Im p u ls e ^

e in  t ie fe s  S ch u ld b ew u ß ts e in  d e r  w e st l ich e n  C h r is ten  d em  O ste n  u n d  d en
K om m u n is te n  g e g e n ü b e r ,

e in e  t ie f in n er e  G e is te s v e rw a n d ts c h a f t zw is c h e n  w e st l ich e n  u n d  k om m u 

n is t is c h e n  W is s e n s c h a f t le rn , u n d  s c h lie ß lic hMLKJIHGFEDCBA
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e in ehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v ö ll ig  fa ls c h e  A u ffa s su n g  v o n  d en  G ru n d im p u ls en  u n d  v om  w ah ren  
W esen  d e s K om m u n ism u s .

D a s S ch u ld b ew u ß ts e in  d e r w es t lic h en  C h r is ten  d em  O ste n  g e g e n ü b er f in d e t  

s e in e  N ah ru n g  v o r  a llem  d a r in , d a ß  d e r  ö s t l ic h e M arx ism u s -K om m u n ism u s  
ja  n ic h ts a n d e r e s is t a ls e in e k o n se q u en te W e ite r e n tw ic k lu n g  d e r n u n  s c h o n  
ja h r h u n d e r te a lten w e s tl ic h e n m a te r ia l is t is c h e n W is s en s c h a f tsh a ltu n g , d ie  
d e r  W esten  b is  z um  h eu t ig en  T a g e  n ic h t ü b e rw u n d en  h a t . In d em  d e r  W esten  
e s  v e r sä um t h a t , z u  e in e r  u n a n ta s tb a r e n  u n d  z u g le ic h  g ew is s e rm a ß en  o f f iz ie l l  
a n e r k a n n te n E rk en n tn is th e o r ie z u g e la n g e n , u n d in d em  e r d a d u r ch d em  
S u b je k t iv ism u s , S k ep t iz ism u s u n d  R e la t iv ism u s T ü r u n d  T o r g e ö f fn e t u n d  
d am it w ie d e rum  e in e r b r e iten  Ö ffe n t l ich k e it d en Z u g a n g  z um  A b so lu ten , 
z um  G ru n d e d e s S e in s e r s t r e c h t v e rb a u t h a t ; k u r z um , in d em  d e r W es ten  
d en  P lu ra lism u s u n g eh em m t h a t w u ch e r n  la s s e n  —  w äh r en d  d ie  K ra ft d e r  
tr a d it io n e llen R e lig io n e n z u n ehm en d g e s ch w u n d en is t (d e n n d e r M en sch  
k a n n  n ic h t m eh r n u r g la u b en , e r w ill a u ch  w is s e n ) —  h a t e r h a lt su ch e n d e  
M en sch en g e ra d e zu  zw a n g s lä u f ig d em  K om m u n ism u s ü b e ra n tw o r te t , d em  
e in z ig e n  S y s tem  n äm lic h , d a s s c h e in b a r  S ic h e r h e it , O rd n u n g , G eb o r g en h e it , 
G ew iß h e it u n d w is s e n s c h a f tl ic h e S t im m ig k e it b ie te t . E s k om m t b e so n d e r s  
e r s ch w er e n d  h in z u , d a ß  d e r  W esten  b is  h eu te  n ic h t in  d e r  L a g e  is t , d ie  S o z ia le  
F r a g e g r u n d leg e n d z u  lö s e n u n d a lle n M en sch en s o z ia le G ere c h t ig k e it  
w id e r fa h r e n z u la s s e n , s o d a ß e r a ls o a u ch d ie d am it v e r k n ü p fte n  
P r o b lem e  d em  O sten  z u r  L ö su n g  ü b e r a n tw o r te t h a t . S ch ließ lic h  is t d a s  t ie fe  
S ch u ld b ew u ß ts e in  d e r w e st l ich e n C h r is te n n o ch d a r in b e g r ü n d e t, d a ß d e r  
W es te n  a u ch  g a n z u nm it te lb a r  am  O sten  s c h u ld ig  g ew o rd en  is t : d u r c h d a s  
z y n is c h e E in s c h leu s e n  v o n  L en in  u n d  T ro tzk i z u  E n d e d e s 1 . W e ltk r ie g e s  
n a ch R u ß la n d  h in e in , w od u r ch  R u ß la n d  e in e d e r b lu t ig s ten  R ev o lu t io n en  
d e r W e ltg e s c h ic h te e rd u ld e n m u ß te ; d u r c h d a s V er sa g en d e r w e s t l ic h en  
V erb ü n d e te n R u ß la n d s w äh r en d  d e r K äm p fe d e r W e iß en  g e g en  d ie R o te  
A rm ee n a ch  d e r O k to b e r -R e v o lu t io n , w a s ja ü b e r h a u p t e r s t d en S ie g d e r  
R o te n z u r F o lg e h a t te ; d u r c h d en Ü b e r fa l l d e r H it le r -A rm een a u f d ie  
S ow je t-U n io n  im  J a h r e 1 9 4 1 ; u n d  n ic h t z u le tz t d u r c h  d ie  ja h r z e h n te la n g e  
D em ü t ig u n g C h in a s d u r c h d en K o lo n ia l- Im p e r ia l ism u s d e r W es tm ä ch te , 
w od u rch  d a s V erh ä ltn is  d e s  W es te n s z u  C h in a  fü r  la n g e  Z e it m it e in e r  g a n z  
u n g eh eu e r lic h e n  H yp o th e k  b e la s te t  b le ib e n  w ir d .

D ie s e  w en ig e n  H in w e is e  m ög en  g e n ü g en , e in  L ic h t a u f d ie  g r o ß e S ch u ld  z u  
w e r fe n , d ie  d e r  W esten  im  V e r la u fe d e r v e r g a n g en en  h u n d er t fü n fz ig  J a h r e  
d em  O ste n  g e g e n ü b er  a u f s ic h  g e la d en  h a t . W ie  k a n n  d ie s e S ch u ld  je  g e ti lg t  
w e rd en ?  D a s  is t d ie  e n tsc h e id e n d e  F r a g e , v o r  d e r  w ir  h eu te  s teh e n .

U n d  h ie r  g e h en  d en n  n u n  a u ch  d ie  M ein u n g en  w e it a u s e in a n d e r . Im  G ru n d e  
g ib t e s s o v ie le  L ö su n g sv o r s c h lä g e , w ie e s W e lta n s c h a u u n g en g ib t . V on  d e rMLKJIHGFEDCBA

7 8



k om p rom iß lo s enhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A b leh n u n g je g lic h e r K on ta k te m it d em  O ste n s e iten s  

k a th o lis c h er  G lä u b ig e r (w ie  e tw a  a u ch  W ilh e lm  R öp k e s ) b is h in  z u r  e b e n so  

b ed en k en lo s en  A n e rk en n u n g v o n  a llem , w a s d e r K om m un ism u s d e r W e lt  

a n „E r ru n g en s c h a f te n “ g e b r a c h t h a t , s e ite n s g ew is s e r A th e is ten (zu  d en en  

n ic h t w en ig e  u n se r e r  „ In te l lek tu e llen “  z u  g e h ö r en  s c h e in e n ). U n d  s e lb s t n o ch  

d ie  M e in u n g en  ü b e r d a s w ah re W esen  d e s K om m u n ism u s s c h e in e n  n ic h t s o  

s e h r  v o n  n ü ch te r n e r E in s ic h t a ls  v o n  d em  e in e r  b e s t im m ten  W e lta n s c h a u u n g  

z u g e h ö r ig en  W un sch d en k en  b e s tim m t z u  s e in . D am it a b e r  e rw e is t s ic h , d a ß  

w ir b is a u f w e ite r e s n iem a ls d ie H o ffn u n g h a b en k ö n n en , z u e in e r a u ch  

n u r  e in ig e rm a ß en  e in h e it l ic h e n  B eu r te i lu n g  u n d  P o lit ik  d em  O ste n  g e g e n ü b e r  

z u  g e la n g e n . G era d e d e sh a lb  a b e r g la u b en  w ir , m it u n se r e r , w ie w ir ü b e r 

z eu g t s in d , s e h r w oh l fu n d ie r te n A u ffa s su n g  v om  G ru n d im p u ls u n d  v om  

W esen  d e s  K om m u n ism u s  n ic h t h in te rm  B e rg e  h a lten  z u  d ü r fe n .

W ir  s in d  in sb e so n d e re  d e r  A u ffa s su n g , d a ß  —  s o  s e h r  d e r  W esten  a u ch  im m e r  
d em  O ste n  g e g e n ü b e r in  S ch u ld  s te h t —  e r d em  O ste n  u n d  s ic h  s e lb s t n ic h t  
d a d u r c h h e lfe n  k a n n , d a ß  e r d ie im  O ste n  z u r L eb en s - u n d  G e se lls ch a f t s 

g r u n d la g e  g ew o rd en e  Id e o lo g ie  n u n  s e in e r s e it s  r e z ip ie r t  u n d  a u f  s e in e  e ig e n en  
Id e e n  u n d  d e r en  W e ite r en tw id c lu n g  v e r z ic h te t , s o n d e rn  a lle in  d a d u r c h , d a ß  
e r  s ic h  im  S in n e  s e in e r  u r e ig e n s ten  Im p u ls e , T ra d it io n e n  u n d  Id e e n  e n tfa lte t  

u n d  a lle s , w a s d ie s e  E n tfa ltu n g  s tö r t , v o n  s ic h  g r u n d sä tz l ich  fe rn  h ä lt . E r s t  
w en n  im  W esten  fü r je d erm an n  d a s R ech t a u f F re ih e it n ic h t n u r a u f d em  
P a p ie r s teh t , s o n d e rn a u ch v e rw irk lich t is t ; w en n  je d erm a n n d ie g le ich e  
F r e ih e it ta t s ä c h lich g e n ieß t ; w en n „Z u te i len d e G ere ch t ig k e it“ , „T a u sc h 

g e r e ch t ig k e it“ u n d „A llg em e in e G ere ch t ig k e it" d a n k e n tsp r e c h en d e r  
In s t itu t io n en  d u r c h g än g ig  g e se l ls ch a f t l ich e  T a tsa ch e n  u n d  L eb en sg r u n d la g en  
u n d d am it s c h lie ß lic h a u ch E r leb n is u n d in n e r e r B e s itz g ew o rd en s in d , 
k ö n n en  w ir  u n s  —  a ls  g ew is s e rm a ß en  G ew a n d e lte  —  m it e in ig e r  A u s s ic h t a u f  

E r fo lg  m it d em  O ste n  z u  G e sp r ä c h en  z u sam m en se tz e n  u n d  e rw a r ten , v om  
O ste n  v e r s ta n d en  z u  w e rd en . E s g ib t n u r e in en  W eg , E in d ru ck  z u  m a ch en : 

d a s B e isp ie l . E r s t w en n u n se r e S o z ia lo r d n u n g —  a ls A u sd ru ck u n se r e r  
in n e r e n H a ltu n g  —  b e isp ie lh a ft is t , w ird  d e r O ste n  s ic h  b em ü h en , u n s z u  
v e r s teh e n . B is d a h in a b e r w ir d e r u n s m it im m e r n eu en T r ick s u n d  
D ro h u n g en u n d M ach tm itte ln je g l ic h e r A r t z u ü b e r tö lp e ln , a u s z um a n ö -  
v r ie r en u n d  z u  b eh er r s c h en  v e r su c h en . D e sh a lb  k ö n n en  w ir e s u n s —  um  
u n se r e r  e ig e n en  w ie  um  d e s  O ste n s  Z u k u n ft w ille n  —  g a r  n ic h t e r la u b en , in  
u n se r e r  W ach sam k e it d em  K om m u n ism u s g e g e n ü b er a u ch  n u r e in e S ek u n d e  

n a ch zu la s s en .

A u s d ie s e r Ü b er ze u g u n g h e r a u s s in d d ie n a ch s te h e n d en Z e ilen  e n ts ta n d en  

u n d  w o lle n  s ie  v e r s ta n d en  w erd en .MLKJIHGFEDCBA

7 9



na tio n a lehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F re ih e ifsw ille de r o s tm itte le u ro pä 
is chen V ö lke r un s ge ra de zu e ine B es tä tig ung  
se in fü r d ie R ich tigke it de s W eges , au f dem  
w ir un s und au f dem d ie fre ie n V ö lke r de s 
W es te n s s ich be fin d en? M uß n ich t da s A u f
b egeh re n de r S a tte lite n gegen den K om m u
n ism us un s in un se re n B em ühungen um d ie  
F re ih e it nu r bes tä rke n? H aben w ir n ich t eben  
desha lb noch w en ig e r A n laß a ls [e zu vo r, 
m it K om m un is te n über .m a rx is tis ch en H um a 
n ism us " zu d is ku tie re n? W äre e s n ich t v ie l
m ehr ge ra de je tz t r ich tig e r, s ich ve rs tä rk t um  
d ie G rund lagen und den A usbau de r fre i
h e itlic h en O rdnung in un se rem C ............
re ich e zu bem ühen? s ich au f da s zu be s innen , 
w as übe rh aup t e rs t da s W esen und d ie A u f
g abe und dam it d ie R ech tfe rtig ung  
fre ih e itlic h en W e lt ausm ad it? s ich  
re ch t au f da s C h ris te n tum  zu s tü tze n und de s ' 
ch ris tlic hen A u ftrag es bew uß t zu w e rden , 
ohne de ssen E rfü llu ng w ir ke ine D ase in s 
g ru nd lage m ehr hä tten ?

S eh r geeh rte H e rre n !

Ih rem A rtike l . 'C h ris tlic h e ' P a rte i . . . kann  
ic h n ich t zu s timm en . In d em S ie den vo lle n  
W ortla u t de r E rw id e rung de r P au lus -G ese ll
s ch a ft au f den A ngriff de s S tra uß -B e ra te rs  
K la us B lo em er gegen den D ia lo g w es tlic h e r 
T heo lo gen m it komm un is tisch en W issenscha ft
le rn w iede rg eben , en ts te h t de r E in d ru ck , daß  
S ie d ie A u ffassung de r P au lu s -G ese lls ch a ft 
b illig e n . S ind S ie dam it abe r n ich t au f e inem  
a rgen H o lzw ege? Is t e s n ich t e ine S ache , 
ob s ich e ine po litis ch neu tra le w issenscha ft
lic he G ese lls ch a ft m it kom m un is tis ch en W is 
sen scha ftle rn au se in ande rse tz t, und e ine  
ande re S ache , ob e ine po lit is ch e P a rte i 
s ich d ie M e in ung de r P au lus -G ese lls ch a ft zu  
e igen m ach t, s ie ve rö ffe n tlic h t und dadu rch  
den K om m un ism us gew isse rm aß en o ffiz ie ll 
au f e in em vö llig ande re n F o rum a ls G e 
sp rä ch spa rtn e r ane rkenn t und dam it ve rha rm 
lo s t? Is t m an s ich in Ih rem H ause n ich t 
bew uß t, w as m an tu t, w as fü r S ch leu sen m an  
da ö ffn e t?

E in ftu ßbe -

un se re r

n un e rs t

H a t — im  üb rig e n —  de r K omm un ism us se lbs t 
s ich denn in irge nd e in e r W e ise g ru nd sä tz 
lich gew ande lt? Is t d ie F re ih e it de r P e rson , 
d ie F re ih e it sch le ch th in heu te w en ige r du rch  
ih n bed ro h t a ls frü he r? H a t m an irge nd  
e tW as da von gehö rt, daß e r se in b ildu ng s 
p o lit is che s Z ie l de r S cha ffu n g de s „N euen  
M enschen ", d . h . de s K o lle k tiv -g ebundenen , 
au ssch lie ß lic h de r kom m un is tis ch en G ese ll
s ch a ft und dem kom m un is tis ch en S taa te ve r
p flic h te te n F unk tio ns träg e rs au fgegeben ha t?  
daß e r a lles G e is tige n ich t m eh r be käm pft —  
vom G ö ttlic hen ga r n ich t zu re d en? daß  
de r s tra ff zen tra l ge le n k te S taa t und m it ihm  
d ie s tra ff zen tra f ge le ite te W irts cha ft, in  
denen de r e inze lne n ich ts und da s K o llek tiv  
a lles is t, n ich t m eh r da s W ich tig s te in de r 
kom m un is tis ch en W e lt s in d?

G ew iß , d ie po lit is ch e Land scha ft ha t s ich in  
den le tz te n Jah re n seh r ve rä nde rt. In den  
S a te llite nvö lke rn de r S ow je t-U n ion re g t s ich , 
w e ith in ve rnehm lich und von de r U dSSR  
g ro llen d gedu ld e t, na tion a le r S e lb s tänd ig 
ke itsw ille , und da s B ündn is sys tem de r Am e 

r ikane r im  W es te n , d ie NATO , ha t du rch da s  
na tio n a le G e ltun g ss treb en de G au lles e inen  
a rgen S toß e rha lte n . A ber ha t s ich dam it 
w irk lic h schon irge nd e tw as g rund le gend ge 
ä nde rt h ins ich tlic h de r in n e re n E in 
s te llu n g de r m aßgebenden kom m un is tis ch en  
M ach thabe r, h in s ich tlic h - de r in ne re n  
V e ran la gungen und Z ie le de r d ie G esch ich te  
be s timm enden V ö lke r und M äch te und h in 
s ich tlic h de r ta tsä ch lic h en , d iam e tra l en t
g e gengese tz te n G ese lls ch a ftso rd nungen im  
W es ten und O s te n? H ie r de r W e lt de r fre ie n  
P e rson - do rt de r W e lt de r a llm ä ch tig e n 
H e rrs cha ft de s K o lle k tiv s?

W e lche kon k re te n A nze ich en so lle n  
w e ite re n — nun au f e inm a l da fü r sp rechen , 
daß de r K om m un ism us se ine E in fluß - und  
M ach lsp hä re n ich t m eh r e rw e ite rn w ill? Is t 
e s denn n ich t m it H änden zu g re ife n , daß  
a lles kom m un is tis ch e G e rede von gem e in 
sam en deu tschen A u fg aben nu r dazu be 
s tim m t is t, uns re g e lre ch t zu köde rn , um uns  
vom W es ten zu tren nen? un s in un se rem  
F re ih e itsbew uß fse in ir re zu m achen? D en  
D eutschen re d e t m an von de r gem e insam en  
deu tschen H e im a t. D en A rbe ite rn re d e t m an  
von de r in te rn a tion a le n S o lid a ritä t de r A r
b e ite rs cha ft. D en E u ropäe rn re d e t m an von  
den A u fg aben am  gem e in sam en E u ropa . U nd  
a lle n d re ie n re d e t m an vom  au sbeu te r is ch en 
K ap ita lism us und D o lla r-Im pe ria lism us de r 
Am erikane r und de re n S ta ttha lte r in B onn , 
D üsse ld o rf und P a ris u sw . S ie h t m an denn  
n ich t, daß da s a lles nu r D umm en fa ng is t?  
V e rnebe lu ng des e in en Z ie le s : e in en K e il 
zw ischen uns und d ie Am erikane r zu tre ib e n , 
dam it w ir schu tz lo s dem W ille n und de r 
M ach t de s K om m un ism us au sge lie fe rt s in d?

des

G ew iß , da s w iede re rw ach te na tio n a le S e lbs t
b ew uß tse in de r o s tm itte leu ro pä is chen V ö lke r 
s te llt e ine w ich tig e E n tw ic k lu n gss tu fe au f dem  
B e fre iu ng sw ege d iese r V ö lke r au s kom m u 
n is tis ch e r B evo rm undung und K nech ts cha ft 
da r. D ie F ö rd e ru ng d iese r E n tw ic k lu n g m uß  
dahe r fü r un s von a lle rg röß tem In te re sse  
se in , (w oh in gegen de r A b fa ll de G au lle s von  
de r NATO nu r a ls e in R ück fa ll in na tio n a le  
E ngs tirn ig ke it und U n fre ih e itt ich ke it ange se 
h en w e rden kann und zu tie fs t bedaue rt 
w e rden m uß ). H aben w ir a ls P o litik e r de s 
h a lb aber — und da s is t nun d ie w irk lich  
en tsche id ende F rage — irge nd e ine V e ran la s 
su ng , fo rta n w en ig e r w ach sam dem K om m u
n ism us gegenübe r zu se in ? M uß n ich t de r

W e lche kon k re te n A nze ich en a lso sp re chen  
nun au f e inm a l da fü r, daß da s a lles de r 
K om m un ism us n ich t m eh r w ill? D ie W e lt be 
fin de t s ich , sow e it s ie s ich vom K om m un ism usMLKJIHGFEDCBA
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be fre ie nhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA w ill, v ie lle ich t schon ta tsä ch lic h ou f 
dem W ege zu fre ie ren Leben so rdnungen . E s 
w ä re ober gew iß e in T reppenw itz de r W e lf- 
ge sd tich te , w enn 'w ir ausge re chne t in d iesem  
A ugenb lic k , in dem de r F re ih e it e ine neue  
C hance e rw äch s t, den  K om m un ism us gew isse r
m aß en du rch d ie H in te rtO r, au f dem  Um wege  
O ber w issenscha ftlic he , po lit is ch e und son s tig e  
B egegnungen , w iede r he re inh o lte n , ih n zum  
G esp rä ch spa rtn e r e rhöben und dam it sa lon 
fä h ig m ads te n — und da rO be r d ie F re ih e it 
ve rrie ten l

W as fO r T heo lo gen v ie lle ich t und fO r S chw e i- 
und A nge lsa chsen , d ie e in na tü r lich e s , 

s id ie res F re ih e itsge füh l be s itze n , be s tim m t 
ke in_  P rob lem  is t, näm lich d ie k la re ve rn un ft
m äß ig e b zw . ab so lu t in s lin ks ich e re A b le h 
n ung de s K om m un ism us - fO r uns D eu tsche  
w ü rde e s e in P rob lem , de ssen B ew ä ltig u ng 
uns m it S iche rh e it n id il ohne w e ite res , 
O be rhoup t, ge ling en w ü rde . W ir haben nun  
e inm a l w ede r e in s ich e re s F re ih e itsg e fO h l 
no ch e ine k la re F re ih e itsph ilo soph ie , s ta ll 
de ssen w e rden w ir behe rrs ch t von R essen
tim en ts na tio na lis tis ch e r und so z ia lis tis ch e r 
P roven ie nz , von H e im a tsehnsu ch t und K in d 
h e its trä um en , von fa ls chen V o rs te llu n gen und  
von I llu s io nen o lle r A rt, dazu von dem ü tig e r 
U n te rw ü rfig ke it oder m aß lo se r A rro gan z -  
je nach de r jew e ilig en .H e rrs cho fts lo pe“ . 
U nd w enn uns m o rgen w iede r e in e r e inen  
fa lsd ie n W eg fü h rte , w enn 's nu r m it genü 
g end P a th os ge schähe , da s uns in B ege is te 
ru ng und R ausch ve rse tz te - w e r w e iß , ob  
w ir n ich t e rn eu t d ie F re ih e it ve rrie te n . . .

e inm a lig e s , un ve rlie rba res In d iv id uum , da s  
g rund sä tz lic h da zu be ru fe n is t, de r W ahrhe it 
te ilh a ftig und dam it au s de r sub je k tiv is ti- 
sehen G ebunden - und Is o lie rthe it e rlö s t, be 
fre it zu w e rden? K ann da s C h ris te n tum  w irk 
lic h e in e r m a te ria lis tis ch en B ild ung spo litik  
neu tra l gegenübe rs tehen , d ie im M ensd ie n  
le d ig lic h e in en F unk tio n s trä g e r im D iens te  
de r G ese lls cha ft, da s he iß t obe r de s S taa te s 
s ie h t, jo , d ie übe rh aup t o lles N ich lm a te r ie lle  
a ls n ich te x is te n t, a ls Id e o lo g ie ab tu t? K ann  
ga r da s C h ris te n tum un tä tig b le ib en , w enn  
de r S taa t se lb s t den M ensd ie n m it Zw angs 
g ew a lt na ch se inem B ild e fo rm en w ill, 
gew isse rm aß en noch e ine r S chab lo ne , d ie  
dem jew e ilig e n 
d ing s n iem a ls ge re ch t w e rden kann? M uß  
desna lb n ich t v ie lm ehr da s C h ris te n tum  un te r 
a lle n Um s tä nden da ra u f be s te hen , daß se ine  
A u ffa ssung , se in e E rkenn tn is vom  W esen des  
M enschen G rund lage a lle r S chu l-, E rz ieh ungs 
u nd B ildu ng spo litik , ja je g lid ie r P o lit ik übe r
h a up t, w ird b zw . b le ib t? M uß e s de sha lb  
n ich t au ch unbed in g t da ra u f be s te hen , daß  
je d e r e inze lne n ich t nu r da s R ech t au f d ie  
fre ie E n tfa ltu ng se ine r P e rsön lic h ke it, son 

d e rn au ch d ie fa k tis che so z ia le F re ihe it da zu

ze r

E in ze lm enschen sch le ch le r-

w enn

ha t, von d ie sem  R ech t G eb rau ch zu m achen?  
M uß a lso de r C h ris t n id it au ch - du rch a k 
tiv e T e iln a hm e am po lit is d ie n Leben und in  
e in e r po lit is d ie n P a rte i, d ie se in e In te ressen  
am w e ite s tgehenden un te rs tü tz t - da fü r so r
g e n , daß ae r V e rfa ssung sou ftrag de r B unde s

re pub lik D eu tsd ila nd e rfü llt w ird?MLKJIHGFEDCBA

/

D e r so z ia le O rgan ism us m uß au f den M en
schen , au f d ie W ürde de s M enschen , ou f d ie  
F re ih e it de r P e rson geg ründe t se in - da s is t 
d ie g roße , unabd ingba re F o rd e ru ng de s  
C hris ten tum s an d ie P o litik . D e r S taa t abe r 
ha t im D ien s te de s M enschen zu s te hen -  
und n id il um gekehrt, w ie e s be i H itle r w a r, 
w ie e s im K om m un ism us w a r und — heu te ' 
no ch is t. U nd da na ch Lage de r D inge d ie  
P a rte ie n in re ch t un te rs ch ie d lic h e r W e ise b zw . 
nu r seh r bed in g t d iese r ch ris tlic hen F o rd e ru ng 
ge re ch t w e rden , is t e s au ch do s unbed in g te  
R ech t de s C h ris te n tum s , d ie P a rte i am s tä rk 
s te n zu . un te rs tü tze n , d ie se inen F o rd e rungen  
am  ehe s te n ge re ch t w ird .

D e sha lb kann e s n ich t r ic h tig se in , d ie tro 
ja n is che E se le i zu begehen , m it dem  K om m u 
n ism us au f ö ffe n tlich em  F o rum  G esp rä che zu  
fü h re n , de re n A usw irku ngen ange s ich ts de r 
deu tschen in n e re n U ns ia ie rh e it unab sehba r 
s in d . Am  a lle rw en ig s te n aber kann e s r id it ig  
se in , dem C h ris te n tum au ch no ch zu ra te n , 
s ich 'p o lit isch e r M an ife s ta tio n zu en tha lten ', 
w ie S ie e s zu sam m en m it H e rrn D r. K e lln e r 
von de r P au lu s -G ese lls cha ft ge tan haben ; 
ihm go r zu em pfe h le n , 's ic h n ich t m eh r m it 
be s tim m ten W irts cha fts - und G ese lls cha fts 
s ys tem en , po lit is d ie n und so z ia len In te re ssen 
g ru ppen zu id e n tif iz ie re n , sonde rn s id i von  
a lle n id eo log is chen O be rro rd e rungen zu be 
fre ie n und s ich n ich t m eh r du rd i Id eo log ien  
von re ch ts no ch von lin k s be irre n zu la s sen '.

Am a lle rw en igs te n ve rs te he ic h ge ra de in  
Ih rem F a lle Ih re F o rd e ru ng , da s C h ris te n tum  
m öge s ich aud i n ich t m eh r m it e inem be 
s tim m ten W irts cha fts sys tem id e n tifiz ie re n . 
K ann denn ge ra de da s C h ris te n tum un tä tig  
zu schauen , w enn M ensd ie n von ande re n  
M enschen ode r ga r vom S taa te ausgebeu te t 
w e rden? D a rf, be isp ie lsw e ise ,. da s C h ris ten 
tum  e s zu lo ssen , daß e in e r de r d re i P roduk 
tio n s fa k to re n K ap ito l, B oden , A rbe it e in O be r
g ew ich t O be r d ie be iden ande re n e rla ng t, 
so  daß , je  nad id em , de r .K ap ita lis t* oder de r 
G roß gru ndbes itze r-.F euda lis t^ oder de r dos  
.A rb e its ka rten * behe rrs chende G ewe rkscha fts 
b oß den W irts cha ftsab la u f in se inem In te r
e sse be s tim m en und dam it d ie T auschge re ch 
tig ke it in de r W irts cha ft be se itig en kann?  
.T a u schge re ch tig ke it* - is t da s n ich t d ie e ine  
de r d re i g roßen F o rd e ru ngen  von T hom as von  
A qu in o na ch G e rech tig ke it (O be r d ie üb rig e ns

S in d S ie s ich e ig en tlic h im k la ren , daß S ie  
dam it e tw as vom C h ris te n tum fo rde rn , w as  
e s sd ile ch te rd in g s n ich t gew äh re n kann , w enn  
e s s ich n ich t se lbs t ou fgeben w ill? S in d n ich t 
ge ra de d ie C h ris te n , w ie S ie üb rig en s jo  
au ch se lb s t an ande re r S te lle ane rkennen , 
zum  E ngagem en t au fg e ru fen? Is t n ich t ge rade  
da s C h ris ten tum , in d em e s den kon k re te n  
M ensd ie n vo r A ugen ho t, zu e in e r gan z en t
s ch ie denen S te llu ngnahm e ve rp flic h te t?

W as  he iß t da s  dann  aber fü r d ie p rak tis ch e  P o 

litik ?  K ann  be isp ie lsw e ise  da s  C h ris te n tum  e in e r 
B ild ungspo lit ik neu tra l gegenübe rs le h en , ■ d ie  
den M enschen n ich t a ls G e is t-S ee le e rkenn t, 
a ls e in  .Ic h *,  a ls e in ab so lu t e igens tä nd ig es ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de rhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA von Ih n en genann te P ro fe sso r Jo se f P ie -- 
pe r e ine gan ze R e ih e von S ch riften ve rö ffe n t
lic h t ha t)? Muß n ich t d ie W irts cha ft so geo rd 
n e t se in , daß ke in e r den ande rn au sbeu te n , 
un te rd rü cken , e rp ressen , zu e tw as zw ingen  
kann? D a rf ga r de r S taa t, d ie o rdnende und  
re ch tsp rechende In s ta nz se lbe r, d ie Le itu ng  
de s W irts cha ftsa b la u fes übe rh aup t je in d ie  
M ond nehm en? und dadu rch überd ie s a lle  
M enschen p rak tis ch en tm ünd ig en? S o ll s ich  
da s C h ris te n tum zu a ll d iesen F ragen n ich t 
m ehr du rch P a rte ina hm e fü r e ine be s tim m te  
P a rte i, d ie se in e V o rs te llu n gen am ehe s te n  
ve rw irk lic h en kann , en tsche id en dü rfe n ?

- E s is t em inen t w ich tig , e inzu sehen , daß de r 
e inze lne M ensch n ich t dadu rch zu so z ia le r 
F re ih e it ge la ng t, daß . e r a ls e inze lne r s ich , 
gu t und an s tä nd ig und m o ra lis ch ve rh ä lt, 
oder dadu rch , daß da s C h ris te n tum  m o ra lis ch 
s itt lic he s V e rha lten p re d ig t, sonde rn dadu rch , 
daß w ir e ine so lche O rdnung s  po lit ik

, tre ib e n , daß de r e inze lne k ra ft d ie se r  
O rdnung po te nz ie ll a llse itig fre i w ird .

N u r e in B e isp ie l: W enn in de r G rund -Ö rd - 
nung de r M a rk tw irts ch a ft m it fre iem  W e ttbe 
w e rb und fre ie r P re isb ild u ng du rch e ine ve r
n ü n ftig e W ährungspo lit ik e ine gu te K on jun k 
tu r und V o llb e schä ftig ung he rrs chen , dann  
is t je d e r M ensch in de r Lage , fre i den A rbe its 
p la tz zu w äh len , de r se in e r N e ig ung und  
se inem K önnen en tsp rich t. D ie D aue rvo llb e 
s chä ftig u ng is t a lso de r S ch lü sse l da fü r, daß  
so z ia le F re ih e it he rrs ch t; daß de r M ensch  
n ich t m eh r ge zw ungen is t, se ine A rbe its k ra ft 
an einen P rodu k tio nsm itte l be s itzenden M it
m enschen un te r ungün s tig e n und en tw ü rd i

g e nden B ed ingungen zu ve rkau fe n ; daß de r 
M ensch m ensch lich , m enschengem äß le ben  
kann ; und daß  e r e ine  g röß e re  so z ia le  S iche r
h e it gen ieß t, a ls s ie ihm je e ine s ta a tlic h  
zen tra l ge le ite te P la nw irts cha ft oder au ch nu r

e ine so z ia lis tis che W oh lfah rts s tao ts ve rs ich e - 
ru ng gew äh ren könn te . M . a . W .: D aue rvo ll- 
beschäftigjng- bei freier M a rk tw irts cha ft macht 
fre i, fü h rt eben zu „S o z ia le r M a rk tw irt
s ch a ft'.

D iese s B e isp ie l genüg t, zu ze ig en , daß e s  
a lso von en tsche id ende r B edeu tu ng  
w e lche O rdnung s  po lit ik in e in em Lande  
ge tr ie b en wird und daß von der Ordnungs- 
po lit ik a lles w e ite re so z ia le G eschehen in  
ge ra de zu sch ic ksa lha fte r W e ise abhäng t. D as  
he iß » aber,  da s  C h ris te n tum  m uß  d ie  O rdnungs 
p o lit ik m itg e s ta lte n , w enn e s zu ch ris tlic hen • 
Z us tä nden au f de r E rde kom m en so ll; da s  
C h ris te n tum m uß in d ie P o lit ik h ine inw irke n , 
dam it de r F ried e e ine R ea litä t w e rden  
kann . D as C h ris te n tum da rf s ich a lso  
ge ra de n ich t de r po lit is chen M an ife s ta tio nen  
en th a lten , w ie von de r P au lus -G ese lls ch a ft 
in o ffe n s ich tlic h vö llig e r V e rkennung de r 
w ah ren S itu a tio n ge fo rd e rt w ird , sonde rn e s 
m uß no ch w e ita us be to n te r a ls b ish e r se in en  
F o rd e ru ngen G e ltu ng ve rscha ffe n .

E s m ag du rchaus se in , daß d ie s ich ch ris tlic h  
nennenden P a rte ie n ke in e sw egs im m e r im  
S in ne des C h ris ten tum s hande ln . E s g ib t aber 
ke inen ande ren  W eg zu r E in fluß nahm e  au f d ie  
G es ta ltu ng de r O rdnung des m ensd ilic h en  Z u 
sam m en le bens a ls den über d ie P o lit ik . 
D esha lb m uß au ch da s C h ris te n tum s ich an  
d ie P a rte ie n ha lte n , d ie se in e V o rs te llun gen , 
noch am ehe s te n zu ve rw irk lic hen ve rm ögen .
E s w ä re schön , w enn e in W e ttb ew erb de r 
P a rte ie n un te re ina nde r um d ie „ch ris tlic he " 
O rdnung da zu fü h ren w ü rde , daß d ie heu 
tig e n ch ris tlic hen P a rte ie n s ich m eh r an 
s tren gen m üß ten a ls b ish e r. E s lie g t n ich t 
zu le tz t an ih n en , ob e s zu so lch em  W e ttbe 
w e rb kom m en w ird .

is t.

F r itz P ense ro tMLKJIHGFEDCBA
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JE N S E IT S hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V O N  M A C H T  U N D  A N A R C H IE
D ie Sozialordnung  der Freiheit

V O N D R . H E IN Z -H A RT M U T V O G E L, H E ID EN H E IM  
1963. 156 Seiten . K artoniert D M  24,-, L einen  D M  37,- V erlags-N r. 051020

Z w eierlei dürfte neu  an  diesem  B eitrag  zur O rdnungssozio logie sein : D ie längst fällige  

erkenntnistheoretische  R echtfertigung  des  Freiheitsanspruches des M enschen  und die  
konsequente UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo rd n u n g sp o liü sd ie  A nw endung der so gew onnenen G rundsätze auf die  
G ebiete des w irtschaftlichen , staatlichen und kulturellen L ebens. D er V erfasser be

handelt das T hem a  ganz  vom  G rundsätzlichen her. Z ugleich gew innt jedoch das bei 
aller K nappheit der  D arstellung  flüssig  geschriebene  B uch insofern  höchst aktuelle  B e

deutung, als  es die tieferen  U rsachen der historischen  und  gegenw ärtigen  Spannungen  
zw ischen der kollek tiv istischen G esellschafisideologie  und dem  trad itionellen L ibera

lism us aufzeig t und L ösungen zu ih rer Ü berbrückung anbietet. W er die sozio lo

g ischen - auch die kultursozio logischen - Fragen unserer Z eit m it w achem  B lick  
verfo lg t und  sich um  die zukünftige G estaltung der L ebensverhältn isse sorg t, w ird  
m it In teresse nach dem  B uch  greifen .

W E ST D E U T SC H E R  V E R L A G  • K Ö L N U N D O P L A D E N

B ezugspreis: Z w ecks V ereinfachung der B uchhaitungsarbett w erden die L eser von  
.fragen  der Freiheit**  gebeten , w enn  m öglich , den  B ezugspreis Jew eils für  m eh r e r e  
Folgen zu übersenden. B esten D ank!

U m  den L esern der „Fragen der Freiheit“ die grundsätzlichen V orträge der 
Som m ertagung 1965 noch vor der diesjährigen T agung zugänglich zu  

m achen, lassen w ir diese Folge w ieder als D oppelheft erscheinen . R ed.

D ie Fortsetzung der P o lit is c h e n G em e in sc h a f t sk u n d e m uß auch diesm al

verschoben w erden.

D ie Schriftenreihe „Fragen der Freiheit“ erschein t als privater M anuskrip tdruck  
etw a sechsm al im  Jahr, und  zw ar im  Februar, zu O stern , zu  Pfingsten , im  Ju li, im  
O ktober und  zu  W eihnachten . Sie verbindet die  Freunde  des „Sem inars für freiheit
liche O rdnung der W irtschaft, des Staates und der K ultur“ (S itz: 6553 Sobern-  
heim /  N ahe, B ahnhofstraße 6) m iteinander. W irtschaftliche In teressen sind m it 
der H erausgabe nicht verbunden. D er B ezugspreis ist so bem essen , daß sich die  

H erausgabe der Schriftenreihe gerade selbst träg t.
H ierausgeber: D r. L othar V ogel, 79 U lm /D onau, R öm erstraße 97 

B ezugspreis für das E inzelheft D M  2,50
B ezug: ,,F ragen der Freiheit". 6553 Sobernheim -N ahe, B ahnhofstraße 6, T el. (06751)835  
Postscheck: Sem inar für freiheitliche  O rdnung der W irtschaft, des Staates und der K ultur, 
B ad K reuznach, G eschäftsstelle 6553 Sobem heim . K onto-N r. 261404 Postscheckkonto

Frankfurt am  M ain.
N achdruck, auch auszugsw eise, nur m it G enehm igung  des H erausgebers 

D ruck: Jung S t C o.. B ad K reuznach, A m  K ornm arkt
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