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A E in le i tung  

I Das Z ie l  d i e s e r  Arbeit  

Gerade i n  diesem Jahr  (1972) fend i n  Bonn d i e  Jubiläums- 

tagung des  Vereins f ü r  S o c i a l p o l i t i k  s t a t t . ' )  A l s  Lujo 
Brentano vor  genau einhundert  Jahren (1872) i n  Verbindung 

m i t  anderen Ka thedersoz ia l i s t en  den Verein f ü r  Soc ia lpo l i -  
t i k  gründete ,  ze ig te  s i c h  e i n e  w i r t s c h a f t l i c h e  und g e s e l l -  

s c h a f t l i c h e  S i t u a t i o n ,  d i e  m i t  de r  Gegenwart kaum zu ver- 

g le i chen  ist. Die Gewerkschaftsbewegung s t e c k t e  noch i n  den 
Anfängen. Die Löhne waren weitaus n i e d r i g e r  a l s  heu te ,  d i e  

A r b e i t s z e i t  war lang. Die Arbei terschaf t  e r sch ien  a l s  e i n  

armer, von Natur aus  b e n a c h t e i l i g t e r  T e i l  de r  Bevölkerung. 

Wenn der  Verfasser  s i c h  i m  Rahmen d e r  vorliegenden Arbei t  

m i t  Lujo Brentano b e s c h ä f t i g t ,  einem S o z i a l p o l i t i k e r ,  des- 
sen S c h r i f t e n  zu einem großen 'Pei l  i m  vergangenen Jahrhun- 

d e r t  erschienen s i n d ,  s o  i s t  e r  h i e r f ü r  e ine  Erklärung 

schuldig.  

Brentano z ä h l t  heute  zu de r  jüngeren h i s t o r i s c h e n  Schule,  

wird zu den sogenannten Ka thedersoz ia l i s t en  gerechnet und 

g i l t  a l s  e i n e r  de r  Gründer d e s  Vereins  f ü r  S o c i s l p o l i t i k .  

M i t  den angeführten Bezeichnungen werden i n  de r  L i t e r a t u r  

d i e  verschiedensten pauschalen Vorstellungen verbunden. 
Die jüngere h i s t o r i s c h e  Schule g i l t  a l s  t h e o r i e l o s  (spann2), 

~ i l l e b r e c h t ~ ) ) .  Der Kathedersozialismus wird a l s  e i n e  e th i -  

sche,  menschenfreundliche Richtung de r  Nationalökonomie be- 
ze ichnet  (6pann4), ~ ö n i s c h ~ ) ,  weddigen6), yölker l ing7) ,  

1) ohne Verfasser:  Verein f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  i n :  Kölner 
' Stadt-Anzeiger vom 5.9.1972 

2) Spann, Othmar: Die Haupttheorien de r  Volkswirtschafts-  
l e h r e  auf l eh rgesch ich t l i che r  Grundlage, 25. Auflage, 
Heidelberg 1949, S. 164 f .  

5 )  Hi l l eb rech t .  Arno: Geschichte de r  vo lkswi r t schaf t l i chen  
Lahrmeinuneen. S t u t t a a r t  1950. S.  74 

4)  spann, Gth ia r l  a.a.0: S. 164.  
5 )  Rönisch, Kurt: Brentsno a l s  Nationalökonom und Sozia l -  

~ o l i t i k e r ,  i n :  Handel und I n d u s t r i e ,  Jg. 22, N r .  1141, 

For tse tzung de r  FuBnoten auf S. 1 0  



i n ,  h t 2  *anns;at3)) ,oder e s  wird von e i n e r  

s t a a t l i c h e n  ( : : lasr isc!  en)  1,orm de r  b o z i a l ; , o l i t i k  )espro- 

chen ( ~ u r ~ h a r d t ~ ) ,  beu t in5 ) ,  ~ruse '? .  Ininer wieder wird 

jirentano namentlich oder d e r  Verein für S o c i a l g o l i t i k  i n s -  

pcramt m i t  einerii Linfluls e u f  d i e  "sozi; le deforn" (ilchßol- 

l ~ r ' ~ ) ) ,  m i t  einem Eiriflu:: a u f  d i e  dis:~isrclrscrie -oz iö l r e -  
9 )  setz-ebun? i n  Verbindung gebracht ( 8;rüls8), : i a i ina~a t  , 

13rusa t t i lC) ,  ~ r u s e " ) ) .  

b e i  e i n e r  Betrachtung de r  Le t re  Crentanos i m  he inun: ;sc t re i t  
s e i n e r  Zeit (Kap. R i n  d i e s e r  Arbei t )  s o l l  d i e  Berecht i -  

gung d e r  angeführ ten  Einweise übe rp rü f t  werden. Hie d i e  an- 
~ e s c h n i t t e n e n  Probleme d e u t l i c h  machen, s tehen n i c h t  w i r t -  

c cha f t sgesch ich t l i che ,  sondern dogmen;eschichtliche Fragen 

i m  Vordergrunc, ?ragen, d i e  aus  s o z i a l p o l i t i s c h e r  S i c h t  
oedeutsam erscheinen.  Dabei s o l l e n  d i e  uberlegungen Bren- 

München 1913, S .  1203 
6 )  ieddigen,  Walter:  urundziige d e r  al lgemeinen Volkswirt- 

c c h s f t s p o l i t i k ,  iiiiesbaden 1966, S. 30 f .  
7 )  Völker l ing ,  F r i t z :  Zur C h a r a k t e r i s t i k  des  deutschen 

Kathedersozia l icnus ,  D i s s .  1 ;a l le  1957, S. 158 f f .  

Iieimann, Eduard: Geschichte d e r  vo lkswi r t scha f t l i chen  
Lehrmeinungen, Frankfur t  am I'iain 1949, S. 205 
Burghardt, Anton: Lehrbuch d e r  al lyemeinen S o z i a l p o l i -  
t i k ,  Ber l in  1966, S. jl 
Wannagat, Georg: Lehrbuch d e s  Sozia lvers icherungs-  
r e c h t s ,  Bi. 1, Tübingen 1965, S. 61 
Burghardt, Anton: a.a.O., S. 31 
Beutin.  L u d w i ~ :  E in führum i n  d i e  ' , . i r t schaf tceecchich-  

~ - 
t e ,  Köin - ~ r a z  1958, s. 149 
Kruce, Alf red:  Geschichte d e r  vo lkswi r t scha f t l i chen  
Theorien,  B e r l i n  1959, S. 167 
Schmoller, Gustav: Lujo 3rentano zum s i e b z i g s t e n  Ge- 
b u r t s t a g ,  i n :  Schmollers Jahrbuch f ü r  Gesetzgebung, 
Verwaltune und Volkswir tschaf t  i m  deutschen an iche .  ~ ~ .-- .-.~~. 
Jg.  39, 1-1: 1-2, ~ ~ n c h e n  i G i p z i g  1915, S. 370 
Brü l s ,  Karlheinz:  Sozialkunde heute .  Sozialfzeschichte.  
Bd. 3; flecklinghausen 1965, S. 98  
Gannagat, Georg; a.a.O., S. U1 
B r u s a t t i ,  Alois :  Wir tschaf ts -  und Sozia lCeschichte  des  
i n d u s t r i e l l e n  Z e i t a l t e r s ,  Graz - Wien - Köln 1%7,5.149 
Kruse, Alf red:  a.a.0. .  S. 168 

t a n o s  über  Eethode, Weltanschauung und Wer tu r t e i l  m i t  den 

Ansichten anderer  Ka theder soz ia l i s t en  ve rg l i chen  werden. 

Das g l e i c h e  g i l t  f ü r  d i e  aus  e i n e r  bestimmten weltanscheu- 

l i c h e n  Haltung he raus  bee in f luß te  Wahl d e r  M i t t e l ,  m i t  de- 

nen d i e  anstehenden s o z i a l e n  Probleme g e l ö s t  werden s o l l e n .  

Nach einem anschliefienden Vergleich d e r  Stellungnehmen zu 

den verschiedensten  Bereichen d e r  Wir tschaf ts -  und Gesell-  

s c h a f t s p o l i t i k  kann e i n  U r t e i l  darüber  ebgegeben werden, 

ob Brentana d i e  g l e i c h e  E i n s t e l l u n g  zum His tor ismus h a t  
wie etwa Schmoller,  ob e r  e i n e r  e th i schen  Richtung d e r  

Nationalökonomie zuzurechnen ist ,  e ine  s t a a t l i c h e  Form d e r  
S o z i a l p o l i t i k  v e r t r a t ,  und ob e r  e inen E in f luß  auf d i e  Bis- 

marcksche S o z i a l p o l i t i k  auciibte. Sind d i e  angeführ ten  Punk- 

t e  g e k l ä r t ,  dann l ä ß t  s i c h  ebschlieHend d i e  Frage nach d e r  
Brauchbarkeit  d e s  Wortas Kathedersozialismus beantworten. 

I n  einem wei teren  Abschnit t  (Kap i t e l  C d i e s e r  Arbe i t )  wird 

d i e  Lehre Brentenos aus  d e r  S i c h t  d e r  gegenwärtigen l'heo- 

r i e  b e t r a c h t e t .  Wie i n  dem vorangegangenen Hauptkapi te l  

(B) werden euch h i e r  d i e  Ansichten über  Methode, Welten- 
schauung und W e r t u r t e i l  den konkreten s o z i a l p o l i t i s c h e n  

Vors te l lungen v o r a n g e s t e l l t .  I m  Anschluß daran i s t  zu un- 

t e r suchen ,  wie s i c h  d i e  Gedanken Brentanos zu d e r  Gewinn- 

b e t e i l i g u n g ,  den Gewerkschaften, wachsenden Löhnen, dem 

Abschluß von Versicherungen i n  d i e  gegenwärtige Theorie 

einordnen. Es s o l l  s i c h  ze igen,  ob d i e  Argumente Brentenos 

i n  bezug auf d i e  Gewinnbeteiligung auch heute  a k z e p t i e r t  

werden können, welche Schwächen b e i  e i n e r  Gewerkschaftsthec- 

r i e  d e u t l i c h  werden, welche Mängel d i e  lohn theore t i schen  

Ausführun en aufweisen. I n  e i n e r  jüngeren Arbei t  von Win- 

t e r s t e i n l $  wird d i e  Betonung von pe r sön l i che r  F r e i h e i t  und 

Selbstverantwortung b e i  den heut igen Einr ichtungen d e r  so- 

1 )  Win te r s t e in ,  Heimut: S o z i a l p o l i t i k  m i t  anderen Vorzei- 
chen. Zur Frage e i n e r  s t ä r k e r e n  Betonung von pe r sön l i -  
che r  F r e i h e i t  und Selbs tverentwortuna i n  d e r  west- ~ ~ . -  
deutschen S o z i a l p o l i t i k  u n t e r  besonderer Berücksichti-  
gung d e r  Sozia lvers icherung.  S o z i a l p o l i t i s c h e  Schr i f -  
t e n ,  H. 22, Ber l in  1969 



z i a l e n  S i c h e r h e i t ,  i m  Gegensatz z u  den s o i i a l ? o l i t i s c h e n  

V a r s t e l l u n ~ e n  d e r  Vergangenheit ,  i n  den Vordergrund tga- 

r ü c k t .  Im Rahmen d e r  vor l iegenden Untersuchung s o l l  s i c h  

ze igen,  inwieweit Brentino schon entsprechende Gedanken be i  
se inen Vorschlägen z u r  Arbei tervers ic l ierunp en twicke l t .  lis 

wird z u  priifen s e i n ,  welche Vor- und Piachteile d i e  e i n z e l -  
nen tberleguncen Brentanos i n  diesem ZusammnnhrnP aus  d e r  

g e ~ e n w ä r t i ~ e n  S ich t  erkennen l a s s e n .  

Sind auch d i e  Stellungnahmen zu den verschiedensten  Berei- 
chen d e r  Wir tcchsf ts -  und G e ~ e l l s c h a f t s p o l i t i k  beriicksich- 

t i g t ,  dann kann e i n  U r t e i l  dnniber  a b ~ e g e b e n  werden, ob 

Brentsna b e i  s e i n e r  Lehre von e i n e r  e i n h e i t l i c h e n  Grundhal- 

tun# a u s ~ i n i .  

I1 Die b i s h e r  erschienenen Untersuchungen über  d i e  Lehre 

Brentanos 

Die über  Brentano v e r f a ß t e n  Arbeiten l a s s e n  s i c h  grob i n  

zwei Gruppen e i n t e i l e n ,  i n  S c h r i f t e n ,  d i e  en phi losophi-  

schen Faku l t ä t en  aus  g e s c h i c h t l i c h e r  S i c h t  v e r f a ß t  wurden 
und i n  Veröffent l ichungen aus  wi r t scha f t s -  und sozia lwis-  

s e n s c h a f t l i c h e r  Betrachtung. 

Eine Arbei t  von Georg ~ömer ' )  behandelt  den Themenkreis 

aus  h i s t o r i s c h e r  S ich t .  Soweit e s  s i c h  f e s t s t e l l e n  l ä ß t ,  

ist auch d i e  b i s h e r  l e t z t e  Veröffent l ichung über  Lujo 

Brentano überwiegend g e s c h i c h t l i c h e r  Natur. S i e  ist i n  

den Vereinigten  S taa ten  erschienen und behandelt  den Le- 

bensweg Brentanos i m  k a i s e r l i c h e n  Deutschland. 2 )  

I n  anderen S c h r i f t e n  t r e t e n  mehr wi r t scha f t s -  und soz ia l -  

w i s senscha f t l i che  Aspekte hervor.  So wird i n  e i n e r  ä l t e r e n  
Veröffent l ichung von ~ a r i c h ~ )  eingehender d i e  Lohntheorie 

Brentanos behandel t .  Ein Schwergewicht d i e s e r  Arbei t  ist 

neben lohn theore t i schen  tiberlegungen d i e  Frage ,  ob d i e  
e r s t e  Oberwindung d e s  ehernen Lohngesetzes John S t u a r t  

M i 1 1  oder Brentano zdzuordnen ist. 

I n  e i n e r  Abhandlung von Agnes Wernert4) wird schwerpunkt- 
mäßig Brentsnos K r i t i k  an d e r  Klass ik  behandelt .  Eine Ver- 

ö f fen t l i chung  von Walter cJost5) b i e t e t  f ü r  d i e  vor l iegende 

Untersuchung kaum Anknüpfungspunkte. Dies g i l t  auch f ü r  

e i n e  Arbei t  von wi t t rock6)  und e i n e  Veröffent l ichung von 

8 i n  den g e i s t i g e n  Strömungen Römer, Georg: Lujo Brentanc 
s e i n e r  Z e i t ,  Diss. München 1954 
Vgl. Sheehen, James: The Career of Lujo Brentano. A 
Study of Liberalism and S o c i a l  Reform i n  Imper ia l  
Germeny, Chicego "^" 
Bsrich.  Werner: I 

'"0 
N J O  Brentano a l s  S o z i e l p o l i t i k e r ,  

ikfur t  am Main 19% 
iaria-Apnes: Lu,io Brentano a l s  S o z i e l o o l i t i k e r ,  Wernert, I' 

D i s s .  Köln 1950 
J o s t ,  Walter: Die a u s t r a l i s c h e  Lohngesetzgebung un te r  
besonderer Berücksichtigung d e r  Theorie Lujo Erentanos,  
Diss. Frankfur t  am Main 1925 
Wit t rock,  Gerhard: Der Kathedersozialismus b i s  zur 
Eisenacher Versammlung 1872, His to r i sche  S tud ien ,  
Heft  350, Ber l in  1939 



Leonhard 6 k e r s t 1 ) ,  i n  d e r  i n  Verbindung m i t  anderen  Autoren  

auch e i n i p e  Gedanken B r e n t e n o s  b e r ü c k s i c h t i g t  werden. 

E i n e  r e c h t  a u s f ü h r l i c h e  B e t r a c h t u n g  z a h l r e i c h e r  bber legun-  

g e n  B r e n t a n o s  f i n d e t  s i c h  i n  e i n e r  A r b e i t  von P e u l  ~ e c h e r ~ ) ,  

s o w e i t  d i e s  b e i  d e r  F i i l l e  d e s  S t o f i e s ,  welcher  d u r c h  d a s  

Thema e r f a ß t  w i r d ,  ü b e r h a u p t  mögl ich  i s t .  

Zusammenfassend 1äBt  s i c h  f e s t s t e l l e n ;  Die L i s t e  d e r  ange- 

f ü h r t e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  ü b e r  E r e n t a n o  e r s c h e i n t  r e c h t  
umfangreich.  Dennoch kann i r n  Rahmen d e r  v o r l i e g e n d e n  A r -  

b e i t  n u r  b e d i n g t  a n  d i e  s n g e f ü h r t e n  S c h r i f t e n  angeknüpf t  

werden. Bei  den  h i s t o r i s c h e n  Untersuchungen werden i m  Hah- 

men d e r  p h i l o s o p h i s c h e n  F a k u l t ä t e n  naturgemäß 2 r a g e n  ange- 

s c h n i t t e n ,  d i e  a u s  w i r t s c h a f t l i c h e r  S i c h t  k e i n e  Anknüpfungs- 

p u n k t e  b i e t e n .  Die  a u s  wirtsckaftswissenschaftlicher S i c h t  

v e r ö f f e n t l i c h t e n  Untersuchungen ü b e r  d i e  Lehre  a r e n t a n o s  

s i n d  wiederum zum T e i l  i n  d e n  zwanziger  und d r e i ß i g e r  Jah- 
r e n  e r s c h i e n e n ,  s o  d a 8  d i e  d a b e i  b e h a n d e l t e n  F r a g e n  h e u t e  

t e i l w e i s e  n i c h t  mehr a k t u e l l  s i n d .  Anders  i s t  e s  b e i  d e r  

1959 a b g e s c h l o s s e n e n  A r b e i t  von P a u l  ~ e c h e r . ~ )  O b g l e i c h  

d i e  S c h r i f t  dem Thema n8ch auf  e i n e  K r i t i k  an  d e r  Lehre  

B r e n t a n o s  a b z i e l t ,  f i n d e n  s i c h  k e i n e  k r i t i s c h e n  S t e l l u n g -  

nahmen zu d e n  A n s i c h t e n  B r e n t a n o s  ü b e r  d i e  A r b e i t e r v e r s i -  

cherung.  Dort3wo aecher4)  s i c h  k r i t i s c h  ä u n e r t ,  etwa b e i  

b r e n t a n o s  i i n s t e l l u n g  z u r  K a r t e l l f c a g e ,  müssen m i t  dem 

B l i c k  auf  d a s  p d a n k l i c h e  I n s t r u m e n t a r i u m  d e r  Marktformenleh- 

r e ,  welches  d e r  Autor  b e n u t z t ,  auch a n d e r e  G e s i c h t s p u n k t e  

b e r ü c k s i c h t i g t  werden. 5 

1 )  S k e r s t ,  Leonhard von: Die  A u s g e s t a l t u n g  d e r  Gewerkver- 
e i n c t h e o r i e  von l 'hornton - Brentano  b i s  Tugan - 3ara-  
nowsky und i h r e  K r i t i k  i n  d e r  d e u t s c h e n  Nat iona lökonomie ,  
D i s s .  L e i p z i g  1 9 2 5  

2 )  Becher ,  P a u l :  V e r g l e i c h  und K r i t i k  d e r  s o z i a l p o l i t i s c h e n  
Auffassungen  b e i  Lujo  B r e n t a n o ,  Adolph Wagner, Georg von 
H e r t l i n g  und F r a n z  H i t z e ,  D i s s .  a b g e s c h l o s s e n  1959, ge- 
d r u c k t  München 1965 

3) Ebenda 
4) Ebenda,  S. 97 f f .  
5) Vgl. S.182ff.der v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  

Herkunf t  und Ausbi ldung  e i n e 8  l,!enschen üaen  e i n e n  ;roßen 

Einflul3 a u f  s e i n e  F e i , . t i ( - e  i i . i l t u n ~ ,  se i r i s  s p ä t e r e  Berufs-  

t ,%ti::keit aus .  ia d i e s  i n  Canz besonderem DlaRe f ü r  den  

~ o k e n a n n t e n  X a t h - d e r s o z i a l i s t c n  ! , r e n t a n o  g i l t ,  e r s c h e i n t  

e i n e  k u r z e  Beschre ibung  s e i n o s  Lebansweges g e r e c i i t f e r t i g t .  



I11 Der Lebensweg Brentanos 

Die a u s  Azzano (gegeniiber Tremezzo am Comersee) stammende, 

s e i t  Jahrhunderten i n  Deutschland ansäss ige  Famil ie  Bren- 

t a n o  s p i e l t  i n  d e r  deutschen L i t e r a t u r  und Geistesgeschich- 

t e  e i n e  wesent l iche   olle.') I n  d i e s e r  Famil ie  von S c h r i f t -  

s t e l l e r n  und Philosophen wirkt  d e r  Gewerkscha f t s t heo re t i ke r  
I,ujo2) Brentano, dessen Lebensweg d e r  Verfasser  de r  vor- 

l iegenden Arbei t  i n  Ausbildung, L e h r t ä t i g k e i t ,  Arbei t  i m  

Verein f ü r  S o c i a l p o l i t i k  und p o l i t i s c h e  T ä t i g k e i t  einge- 

t e i l t  h a t ,  wie e i n  Fremdbörper. 

Brentanos Ur$roßmutter, d i e  S c h r i f t s t e l l e r i n  Sophie La- 
roche,  wird I n  Verbindung m i t  Wieland genannt,  s e i n e  
Großmutter Maximilisne Lacoche i n  Verbindung m i t  Goethe 
("Werther"),  d e r  Dich te r  Clemens Brentano ist s e i n  On- 
k e l ,  E l i sabe th  Brentsno,  bekannt un te r  dem S c h r i f t s t a l -  
lernamen B e t t i n a ,  s e i n e  Tante. S e i n  ä l t e r e r  Bruder Franz 
g i l t  a l s  e i n e r  d e r  Gründer d e r  psychologischen Richtung 
d e r  Phi losophie  (Husse r l  und Heidegger s ind von Franz 
Brentano b e e i n f l u ß t ,  auf se inen psychologischen Studlen 
baut Freud auf) .  
M i t  d e r  Familie Brentano s ind d e r  J u r i s t  Savigny ver- 
bunden (1779-1861) und de r  Kuns th i s to r ike r  Hermenn 
G r i m m .  Der Philosoph und P o l i t i k e r  von Her t l ing  ist e i n  
Ve t t e r  Lujo Brentanos. Er ist i n  zahl re ichen Fragen s e i n  
Gegner. 
I n  Brentanos Biographie f i n d e t  s i c h  d e r  Hinweis, d e r  
ausge fa l l ene  Vorname Lujo s e i  ihm gegeben worden, da 
se ine  beiden Pa ten ,  deren Vornamen.auf Ludwig und Jo- 
seph l a u t e t e n ,  s i c h  n i c h t  h ä t t e n  e l n i g e n  können. Der 
Vorname s e i  so  durch e ine  Zusammenziehung d e r  j ewe i l i -  
gen Anfangsbuchstaben entstanden. 
Vgl. Brentano, Lujo: Nein Leben i m  Kampf um d i e  s o z i a l e  
Entwicklung Deutschlands,  Jena 193?,  S. . I 6  
Tn Brantanas D i s s e r t a t i o n  werden d i e  belden Vornamen ~ - . ~ - ~ ~  ~. 
angeführ t .  
E in  1868 v e r ö f f e n t l i c h t e r  Aufsatz:  Der KongreR d e r  
Trades Unions zu Manchester vom 3.4 .6 .1866,  i n :  Zeit-  
s c h r i f t  des  Königlich Preußischen S t a t i s t i s c h e n  Büros, 
Jg. 1 8 ,  Bd. 8 ,  B e r l i n  1868, S. 239-243 ist m i t  L.J.B. 
un te rze ichne t .  
Auch e i n  am 7.11.1868 aus  England an  K e t t e l e r  ge r i cb te -  
t e r  Brief  ist m i t  zwei Vornamen unterschr ieben.  
Vgl. Schre ine r ,  Heinrich:  Das s o z i a l p o l i t i s c h e  Vefständ- 
n i s  d e r  f rühen ka tho l i schen  S o z i a l s c h r i f t s t e l l e r  I D  19. 
Jahrhundert .  Eine k r i t i s c h e  und vergleichende Würdigung 
d e s  s o z i a l k r i t i s c h e n  und s o z i a l p o l i t i s c h e n  Gedankengu- 

Brentano i s t  1844 i n  Aschaffenburg geboren. Ober s e i n e  
Schu lze i t  äußer t  e r  s i c h  n i c h t  a l l z u  p o s i t i v .  (". . . e s  

h e r r s c h t e  i n  allem e ine  r i g o r o s e ,  a l l e  I n d i v i d u a l i t ä t  e r -  

drückende ~ e d a n t e r i e " ) ' ) ,  räumt a l l e r d i n g s  e i n :  " I ch  habe" 
. . . dabei  " . . . a rbe i t en  ge le rn t " .* )  Die Spannungen, welche 

s i c h  zu d i e s e r  Ze i t  ergeben.  führen sowohl i n  s e i n e r  A u s -  
b i l d u n g s s t ä t t e  wie i n  seinem El t e rnhaus  zu Schwier igkei ten .  

Da man m i t  se inen schu l i schen  Leistungen unzufrieden i s t ,  

wird Brentano von s e i n e r  Famil ie  vor Beendigung s e i n e r  Aus- 
bildung f ü r  e i n  ha lbes  Jah r  nach Dublin geschickt .  Hier  i m  

Hause e i n e s  P r o f e s s o r s ,  m i t  dem s e i n e  ä l t e r e  Schwester ver- 

h e i r a t e t  i s t ,  f i n d e t  Brentano den g e i s t i g e n  Raum, welchen 
e r  sowohl i n  seinem El t e rnhaus  wie i n  d e r  Schule vermint 

ha t .  Seine  Vorbildung r e i c h t  aus ,  i n  Dublin d i e  s p ä t e r e  

U n i v e r s i t ä t  Newmans zu besuchen. Zu diesem Zeitpunkt wird 
Brentano nach se inen Worten "aus einem Konservativen zu 

einem ~ i h e r a l e n " . ~ )  Die l e t z tgenann te  Bezeichnung s o l l  zu- 

nächst  einmal so  hingenommen werden. Es wird noch genauer 
zu untersuchen s e i n ,  was Brentano u n t e r  Liberalismus ver- 

t e s  von Baader, BUB, Heichensperger und K e t t e l e r ,  D i s s .  
München 1957, Anhang 11, S. V 1  
I n  spä te ren  Br iefen an Schmoller aus  dem Jahre  1870 f i n -  
d e t  s i c h  dagegen d i e  U n t e r s c h r i f t :  L. Brentano. 
Vgl. dazu: Der Briefwechsel  Gustav Schmollers m i t  Lujo 
Brentano, i n :  Archiv f ü r  Kul turgeschichte ,  hrsg .  von 
Walter Goetz, Bd. 28, Weimar 1938 
Der Verfasser  de r  vor l iegenden Arbei t  n e i g t  daher d e r  
Annahme zu,  daß Brentano s i c h  s e l b s t  durch Zusammenzie- 
hung d e r  Anfangsbuchstaben s e i n e r  beiden Taufnamen den 
ausge fa l l enen  Vornamen gegeben h a t ,  u n t e r  dem e r  s p ä t e r  
bekannt wardan s o l l t e .  
~ . - --.- . . . -. - . .. - . - - . . . 
Vgl. dazu auch e inen  Hinweis i n  d e r  Vossischen Zeitung, 
wo e s  h e i ß t :  "Der Vorname ist ü b r i a e n s  ke in  ihm .--- " uu 
den E l t e r n  gegebener, sondern eine'durch Verschmel- 
zung d e r  beiden Taufnamen ludwig Joseph ents tandene 
Phantas iebi ldung.  '' 
ohne Verfasser :  Brentano zum 70. Geburtstag.  Die Ba- 
m i l i e  Brentano, i n :  Vossische Zeitung vom 16.12. Ber- 
l i n  1914 

1 )  Brentano, Lujo: Mein Leben i m  Kampf um d i e  s o z i a l e  Ent- 
wicklung Deutschlands,  Jena 1931, S. 23 

2 )  Ebenda 
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s t e h t ,  inwieweit e r  i m  Gegensatz zuc Vergangenheit e inen 

neuen itei. b e s c t i r e i t e t ,  welche Schwächen s i c h  inierbei ze i -  

gen. I m  vor1ie;;endcn Uusammerihang b l e i b t  nur  f e s t z u c t e l l e n ,  

daU d e r  i.uPentbalt i n  Dubliri wesent l ich  J ren tanos  s p i t e r e  
n i n c t e l l u n g  bestimmt. Hier b i l d e t  s i c h  schon grob e i n e  

Ealtung heraL,s, d i e  den spä te ren  S o z i a l p o l i t i k e r  e ine  Son- 

d e r s t e l l u n g  i n  Deutschland einnehmen l ä ß t .  

llach s e i n e r  K2ckkehr beendet Brentano i m  g l e i chen  J a h r  

s e i n e  Schulaucbildung. E s  f a l y t  e i n  Jurastudium i n  Diünster, 
. ... i u rzburg ,  Gött ingen und Beidelberg ,  wo itrentano 1866 pro- 

n a v i e r t .  

Gine gensue Auskunft, was arentano zur Nationalökonomie 

ge führ t  h a t ,  d i e  e r  b i she r  nur a l s  Mebenfach b e t r i e b ,  f i n -  

d e t  c i ch  n i c h t .  Nichts wird darüber gesag t ,  warum e r  s i c h  

n i c h t  an d e r  J u r i s t i s c h e n  i ' ekul tä t  h a b i l i t i e r t .  Der kurze 
Hinweis: ' 'Ich wol l t e  weder Beamter des  bes i eg ten  Bayerns 

noch des  s i eg re ichen  Preußens werden"'), ist unbefr iedi -  
gend. (Bei d e r  E'ocmulierun~ f r a g t  e s  c i ch ,  wie brentano 

s e i n e  s p ä t e r e  'Cät igkei t  e ino rdne t ) .  Die fiegründung d e r  Be- 

rufswahl z e i g t  das  s t änd ige  St reben nach Unabhängigkeit, 
d i e  Betonung d e r  F r e i h e i t ,  e i n  P r i n z i p ,  d a s  auch s p ä t e r  

b e i  s e i n e r  Lehre e inen b r e i t e n  Raum einnehmen s o l l .  ( "  ... 
a l s  d i e  e i n z i g e ,  m i t  i n n e r e r  und äußere r  Se lbs t änd igke i t  
und d e r  Nöglichkeit  f r e i e r  1,ieinungsäußerung v e r e i n b a r t e  

T ä t i g k e i t  . . . e r s c h i e n  m i r  nun d i e  d e s  P r o f e s ~ o r s . ' ~ )  

I n  Göttingen s e t z t  Brentano s e i n  Studium f o r t  und promo- 
v i e r t  h i e r  an d e r  philosophischen') F a k u l t ä t  u n t e r  d e r  

Leitung a e l f e r i c h s  m i t  e i n e r  Arbei t  über  von Thünen. 1 )  

>>ach kbschlu' s e i n e s  Studiums geht  Lujo Brentano an das  von 
2 )  dem S t a t i s t i k e r  Erns t  Engel i n  Eecl in  g e l e i t e t e  Seminar , 

aus  dem auch Nationalökonomen wie Schönberg, Held und Knapp 

hervorgingen. Die S t a t i s t i k  s c h e i n t  h i e r b e i  besonders ge- 

e i g n e t ,  über d i e  i n  Dogmen e r s t a r r t e  Nationalökonomie hin- 

aus ,zur  S o z i a l p o l i t i k  zu führen.  I m  Seminar von Erns t  Engel 

e r h ä l t  brentano e r s t e  s o z i e l p o l i t i s c h e  Anregungen, 1868 

unternimmt e r  m i t  ihm e i n e  S tud ien re i se  zu den b r i t i s c h e n  

I n s e l n ,  wo e r  e i n  ha lbes  J a h r  b l e i b t .  Auf Grund d e s  d o r t  

gesammelten P la t e r i a l s  ( d e r  von dem H i s t o r i k e r  Toulmain 
Smith vorgenommenen Sammlung ä l t e r e r  eng l i sche r  Gi ldes t a tu -  

t e n  und Unterlagen aus  dem Archiv d e r  Haschinenbauer, d e s  

damals bedeutendsten eng l i schen  Gewerkvereins) veröffent -  

l i c h t  Brentano 1871 den e r s t e n  Band s e i n e r  Untersuchungen 

über d i e  engl ischen Gewerkschaften, m i t  dem e r  s i c h  i m  g l e i -  

chen Jah r  i n  Ber l in  h a b i l i t i e r t .  Bei d e r  Diskussion,  d i e  

s i c h  an se ine  Frobevoriesung (Die Lehre von den Lohnsteige- 
rungen) a n s c h l i e ß t ,  zeichnen s i c h  schon d i e  spä te ren  Span- 

nungen tcegenüber Adolph i s g n e r  ab. 

Die ihm i n  d e r  folgenden Ze i t  angebotene S t e l l u n g  e i n e s  Ge- 

s c h ä f t s f ü h r e r s  d e r  S t a h l i n d u s t r i e l l e n  s c h l ä g t  Brentano aus.  

Dies  g i l t  euch f ü r  das  Angebot, i n  den diplomatischen Dienst  
e i n z u t r e t e n .  7 )  

Von 1872-1881 l e h r t  e r  i n  Bres lau ,  dann von 1881-1888 i n  

S t raßburg ,  wo e r  m i t  Knapp e i n  Seminar l e i t e t .  1888 geh t  

e r  a l s  Nachfolger Lorenz von S t e i n s  f ü r  e i n  Jah r  nach Wien. 

1 )  Brentano, Lujo: Kein Leben ... , S. 38 
Gemeint ist d e r  "Deutsche Kriegc' von 1866, den r reußen 
i m  Bunde m i t  I t a l i e n  gegen Os te r re i ch  und d i e  suddeut- 
schen S taa ten  un te r  d e r  S t r a t e g i e  Helmuth von Eioltkes 
f ü h r t .  

2 )  Brentano, Lujo: Nein Leben . . . , S. 38 
5) Wecnert so r i c t , t  i n  i h r e r  Arbei t  Uber 6rentano i r r t i iml i ch  

~ ~- -. ~ ~ 

von e i n e r  Promotion zum D:. rq r .  po l .  
Vgl. Wernert, Maria-Agnes. Lu20 arentario a l s  üoz ia l -  
p o l i t i k e r ,  D i s s .  Köln 1950, S. 8 4  
S n t s ~ r e c h e n d e  Regelungen s i n d  e r s t  s p ä t e r  von Schmoller 

v@.Brief Schmollers an Brentano vom 12.11.1872, i n :  Der 
Briefwechsel  Gustev Schmollers m i t  Lujo hrenteno,  Archiv 
f ü r  Kulturgeschichte , hrcg.  von ' i lel ter  Goetz, Bd. 29, 
Weimar 1939, S. 149 

1 )  Vg1. Brentano, Ludwig Joseph: Ober J.Ii. von Thünens na- 
turgemäßen Lohn und Zinsfuß i m  i s o l i e r t e n  S t a a t e ,  D i s s .  
Göttingen 1867 

2 )  Vgl. Brentano, Lujo: Nein Leben ..., S. 40 
5 )  Vgl. ebenda, S. 6 7  

ausgea rbe i t e t  worden. 
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Uarauf Übernimmt e r  von d o s c h e r  den  Let r p t u h l  i n  L e i n z i g ,  

wo e r  zwei J a h r e  b l e i b t .  8 9 1  echt d r e n t s n o  a l s  i . ac i i fo lger  
s e i n e s  Leliriirs 1 . e l f e r i c h  nach Ivlüiictieri, wo e r  b i s  9 l ' i  

l e h r t .  S e i n  Lc l i r s tu t i l  wird von !,lax ~ i e b e r  üuernomnien. 

A l s  von p o l i t i s c h e r  S e i t e  d e r  Versuch remncht w i r d ,  d i e  

Autonomie d e r  U n i v e r s i t  .ter: a n z u t z s t e n ,  Kinflul i  auf d i e  

Uesetzung d e r  L e h r s t ü h l e  zu nehmen, machen ~ r e r i t a n o ' )  und 

a n d e r e  ' . < i s s e n s c h r f t l e r  6en  Versuch,  d i e  d e u t s c h e n  I r o f e s s o -  

r e n  m i t  dem Z i e l  d e r  Abwehr e n t s p r e c h e n d e r  b e s t r e b u n g e n  z u  

v e r e i n i z e n .  Etwa 1000  i ~ i c s e n s c h a i t l e c  sc t i l i eßcr :  s i c h  einem 

e n t s p r e c l ~ ~ e n d e n  Aufruf a n .  2 )  

lveben s e i n e r  ; .rbeit im U n i v e r s i t . i t s b e r e i c h  t r i t t  i i rentar io 

w i s s e r i s c t i a f t l i c h  i n  dem V e r e i n  f ü r  S o c i a l p o l i t i k  h e r v o r .  

h r  g r ü n d e t  d i e  anpe i 'ühr te  G r g a n i s a t i o n  1872  m i t  S c h m o l l e r ,  

w'agner und a n d e r e n  i ' lationalökonomen a l s  Gegenbewegung zum 

L a i s s e r - f a i r e - i r i n z i p .  

Schon k u r z  nach  d e r  Grundung i u S e r t  Bren tano3)  jedoch i n  

einem B r i e f  an  Schmol le r  d i e  A b s i c h t ,  a u s  dem AusschuG d e s  
V e r e i n s  f ü r  S o c i a l p o l i t i k  wieder  a u s t r e t e n  zu  w o l l e n ,  da 

e r  k e i n e  lwiögl ichke i t  s:ihe, s i c h  Gegenüber a n d e r e n  i k J i t g l i e -  

d e r n  ( l a g n e r ,  E o l t z e n d o r f f ,  Nngel)  d e r  a n g e f ü h r t e n  Organi-  

s a t i o n  d u r c h z u s e t z e n .  Zwar e e l i n g t  e s  Schmol1er4) ,  Bren ta -  

no umzustimmen, wohl g e f ü h l t  h a t  S r e n t a n o  s ic t i  i n  dem Ver- 

e i n  f ü r  S o c i a l p o l i t i k  jedoch n i e .  ir w i l l ,  daß  i n  d e r  an- 
g e f ü h r t e n  O r g a n i s z t i o n  k o n k r e t e  Vorsch läge  zu  e i n e r  Lösung 

d e r  A r b e i t e r f r a g e  a u s g e a r b e i t e t  werden,  i a g n e r  s t r e b t  d i e  

Behandlung W i r t s c h a f t s -  und g e s e l l s c h a f t c p o l i t i s c h e r  fi'ra- 

B r i e f w e c h s e l  Gustnv S c h m o l l e r c  m i t  Lu . io 'k ren tano  . . . . 

gen i n  einem b r e i t e n  dahmen a n ,  Schmol le r  bemiiht s i c h  um 

e i n e  Busbildun&'sctitte f u r  ~ e r w a l t u n g c b e a m t e . ~ )  Bei  d e r  
a l l g e z e i n e n  V o r l i e b e  fUr e i n  Verwaltunycoeamtentum i n  

Preußen jei.iir?nt Schrno l e r c  K n s i c h t  d i e  Oberhand. 

SO wie Bren tano  i n  s e i n e r  Ju iend  a l s  A o z i a l l i b e r a l e r  i m  

V e r e i n  f ü r  S o c i a l p o l i t i k  den  S t a a t s s o z i a l i s m u s  l a g n e r s  und 

d a s  s o z i a l e  Xönigtum Schmol lecs  z u r ü c k w e i s t ,  wendet e r  s i c h  

auch gegen d i e  n ä c h s t e  G e n e r a t i o n ,  welche den  V e r e i n  f ü r  
S o c i a l p o l i t i k  t r i g t  (Max und Al f red  . ~ e b e r ,  'berner  Sombar t ,  

h e r k n e r ) .  'wie s e i n e r z e i t  Schmol le r  und Vagner ,  s o  s i n d  auch 

d i e  jiinpieren i ' iationalökonomen nach A n s i c h t  Breritarios n i c h t  

k r i t i s c h  genug Eer-.enüber p o l i t i s c h e n  Bes t rebungen .  Die N i t -  

g l i e d e r l i s t e  d e s  V e r e i n s  f ü r  S a c i a l p o l i t i k  z e i g t  Bren tano  2 )  
i n  d e n  zwanziger  J a h r e n  d i c s e s  J a h r h u n d e r t s  !lamen von Per -  

sonen ,  denen er s i c h  weder w i s s e n s c h a f t l i c h  noch  p o l i t i s c h  

verbunden f ü h l t ,  P e r s o n e n  von denen e r  m e i n t ,  dal3 s i e  s i c h  

noch e i n i g e  J a h r z e h n t e  v o r h e r  b e i  d e r  Griindung d e s  V e r e i n s  

f ü r  S o c i a l p o l i t i k  geschämt h ä t - e n ,  wenn ihrMame m i t  d e r  ge- 
n a n n t e n  O r g a n i s a t i o n  i n  Verbindung; g e b r a c h t  worden wäre. 

Indern i n  d e r  P r e s s e  i ~ u g e n b e r g s  f 3 r  e i n  i n d i v i d u e l l e s  spa-  

r e n  a n s t e l l e  e i n e r  A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  e i n g e t r e t e n  w i r d ,  

d i e  P o l i t i k e r  i n  c?en s p ä t e n  zwanziger  Jahren  S c h u t z z ö l l e  

s t a t t  d e s  von Bren tano  b e f ü r w o r t e t e n  F r e i h a n d e l s  dureh-  

s e t z e n ,  f ü h l t  6 r e n t a n o 7 )  s i c h  b e i  d e r  Ablehnung d e r  ange- 

f ü h r t e n  T'endenzen von  dem V e r e i n  f ü r  S o c i a l p o l i t i k  i m  S t i c h  

g e l a s s e n .  E r  i s t  n i c h t  mehr b e r e i t ,  wie i n  s e i n e r  Jugend ,  

Gegen d i e  anderen  l ' i i t g l i e d e r  d e s  V e r e i n s  vorzugehen ,  z i e h t  
r e s i g n i e r e n d  d i e  Konsequenzen und t r i t t  a l s  l e t z t e s  n o c h  

l e b e n d e s  Gründungsmi tg l ied  a u s  dem Vere in  f ü r  S o c i a l p o l i -  

t i k  aus .  Dabei  wird d i e  a n g e f ü h r t e  O r g a n i s a t i o n  von Bren- 
t a n o  a l s  e i n  " V e r e i n  gegen S o c i a l p o l i t i k "  b e ~ e i c h n e t . ~ )  

1 )  Vgl. Bren tano ,  Lujo :  !*ein Leben ..., a.a .O. ,  5. 93 
2 )  =benda,  S. 400 
3 )  Ebenda,  S .  402 f f .  
4 )  Hren tano ,  Lujo :  Mein A u s t r i t t  a u s  dem V e r e i n  I::r So- 

c i a l p o l i t i k ,  i n :  t i e r l i n e r  l ' a g e b l a t t ,  Jg. 613, l . ? .  206  
vom 3.5. B e r l i n  1931 



P o l i t i s c h  s t e h t  Brentano i n  e i n e r  Haßliebe d e r  l i be -  

r a l e n  P a r t e i  nahe, wobei e r  immer wieder b e t o n t ,  d i e  Li- 
be ra l en  v e r l e t z t e n  i h r e  eigenen Pr inz ip ien .  A l s  K e t t e l e r  

während d e s  Kulturkampfes i n  e i n e r  s e h r  scharfen  Form von 

d e r  l i b e r a l e n  P a r t e i  angegr i f f en  wird,  f i n d e t  e r  t r o t z  
a l l e r  Spannungen d i e  Unters tü tzung Brentanos. Dieser  wen- 

d e t  s i c h  gegen d i e  l i b e r a l e  P a r t e i  m i t  dem Hinweis, d e r  

Libera l i smus f e i e r e  i n  Deutschland b e i  d e r  Verfolgung An- 
dersdenkender "Orgien", man ve r s toße  i n  k r s s s e r  Form gegen 

den eigenen Grundsatz d e r  Toleranz.  1 )  

Der aus  dem Ge i s t  d e s  Libera l i smus entspringende Gleichbe- 

rechtigungsgedanke 1 ä ß t  Brentano zu einem energischen Be- 

fü rwor te r  e i n e s  al lgemeinen g le i chen  Wahlrechts werden. 
Den Einwand, da8 e i n e  f u n d i e r t e  Schulbildung d a s  p o l i t i -  

sche Vers tändnis  schä r fe ,  e i n e  größere  Immunität gegen po- 

l i t i s c h e  Verführungen scha f fe ,  den t e i l s  ungelernten  A r -  

b e i t e r n  das  Wahlrecht dahe r  vorzuenthal ten  s e i ,  h ä l t  Bren- 

tano2) auf Grund s e i n e r  langen U n i v e r s i t ä t s a r b e i t  f ü r  völ- 

l i g  abwegig. Er s t i m m t  vollkommen den Ausführungen zu, 

welche Le Bon i n  seinem Buch über  d i e  "Psychologie d e r  

Massen" macht, wonaob auch Personen m i t  einem hohen Aus- 

b i ldungss tand dazu neigen,  s i c h  d e r  Masse anzuschließen.  

Wenn man den Arbe i t e rn  d a s  al lgemeine g l e i c h e  Wahlrecht 

v o r e n t h ä l t ,  dann nur ,  w e i l  man erkannt  h a t ,  daß zwischen 

Wahlreform und Sozialgesetzgebung e i n  Abhängigkeitsverhält-  
n i e  bes t eh t .  Es s o l l  ve rh inde r t  werden, daß d i e  Arbe i t e r  

über  d i e  p o l i t i s c h e  Wahl i h r e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  S i t u a t i o n  
m i t  b e e i n f l u ~ s e n . ~ )  

Da i n  den p o l i t i s c h e n  P a r t e i e n  nach Ansicht ~ r e n t a n o s ~ )  o f t  

d i e  p o l i t i s c h e  Uberzeugung und n i c h t  d i e  f a c h l i c h e  Qual i -  

1) Brentano, Lujo: Mein Leben ..., a.a.O., S. 56, 68 
2) Brentano, Lujo: Wahlrefom und S o z i a l p o l i t i k .  i n :  Die 

Zukunft, hrsg. von Maximilian Harden, Bd. 99, Jg. 25 
vom 19. 5. B e r l i n  1917, 6 .  183 f .  

7) Vgl. ebenda, S. 185 
4) Brentano, Lujo: Berech t ig t e r  und n i c h t  b e r e c h t i g t e r  In- 

d iv idual ismus,  i n :  Neue F r e i e  P r e s s e ,  Nr. 207- vom 
4.6. Wien 1922, S. 7 

f i k a t i o n  naßnebend i s t ,  r e g t  e r  i n  Anlehnung an e inen Vor- 

schlag von John S t u a r t  l * l i l l  an ,  unabhänp;ig von den P a r t e i e n ,  
Kepräsentantell d e r  verschiedensten  Kul turbere iche  i n  e i n e r  

Organisa t ion zusammenzufassen, von d e r  e i n e  Befruchtung d e r  

Elöcke ausgehen s o l l .  1) 

A l s  nach d e r  Münchener Revolution i m  Jahre  1918 unter  d e r  

Führung E i sne r s  Arbei ter -  und So lda ten rä te  i n  Bayern geb i l -  

d e t  werden s o l l e n ,  wird Srentano auf Yunsch E icne r s  f ü r  
e i n i g e  Tage Volkskommissar f ü r  Handel und I n d u s t r i e  und Vor- 

s i t z e n d e r  d e s  a a t e s  g e i s t i ~ e r  Arbe i t e r .  Indem d i e  Yahl 
Xi sne r s  auf Lujo 8rentano f ä l l t ,  h o f f t  e r  wohl e ine  Vermitt- 

lung zwischen den I n t e r e s s e n  d e r  I n d u s t r i e  und denen d e r  Xr -  

b e i t e r  zu e r re i chen .  Nachdem das  Z i e l ,  d i e  i i nbe ru fung  e i n e r  
gesetz :ebenden Versammlung e r r e i c h t  i s t ,  tritt  krentano 

schon e i n i g e  Tage nach Ubernshme s e i n e r  S t e l l u n g  von seinem 

h t e  zurück. 2 )  

h~ach dem e r s t e n  Weltkrieg unternimmt Brentano, wie schon so  

o f t  vo rhe r ,  e ine  a e i s e  nach kngland, i n  e i n  Land, das  ihm 

s e i t  s e i n e r  Jugend wissenscha f t l i ch  wie p o l i t i s c h  a l s  Vor- 
b i l d  d i e n t e .  Er wirbt  b e i  eng l i schen  P o l i t i k e r n ,  Missen- 

s c h a f t l e r n ,  I n d u s t r i e l l e n  und Gewerkschaftsführern um Ver- 

s t ä n d n i s  f ü r  d i e  S i t u a t i o n  Deutschlands,  damit n i c h t  durch 

Forderungen, welche d i e  w i r t s c h a f t l i c h e n  Möglichkeiten über-  

s t e i g e n ,  d e r  Keim f ü r  we i t e re  Auseinandersetzungen g e l e g t  
wird .3) 

Die ihm 1922 von dem damaligen Außenminister Kosen anget ra-  

3ene S te l lung  e i n e s  deutschen l o t s c h a f t e r s  i n  trashington 

l e h n t  Zrentano ab. 

Bei d e r  Verbindung d e r  Na t iona l soz ia l en  m i t  d e r  Deutsch- 
f r e i s i n n i g e n  P a r t e i  macht d e r  l i b e r a l e  P o l i t i k e r  6aumann 

s e i n e  we i t e re  p o l i t i s c h e  T ä t i g k e i t  von dem B e i t r i t t  und d e r  

1) V R ~ .  Brentano Lujo: Wahlreform und b o z i a l p o l i t i K  .. . , 
s.a.O., S .  183 

2 )  Vel. s r en tano ,  Lujo: Lein  Leben ..., a.a.0.. 5.  356, 761 
3 )  Vgl. ebenda, S.  371 f f .  



Unterstützung Rrentsnos abhäncig. Dieser s t i m m t ,  obgle ich  

e r  s i c h  immer geweigert  h a t ,  e i n e r  P a r t e i  b e i z u t r e t e n ,  w i -  

de r s t r ebend  zu,  um Naumann "dem ö f f e n t l i c h e n  Lehen" zu er -  

halten. ' )  I n  diesem J a l l e  f i n d e t  s i c h  d i e  s i c h e r  auch an- 

g r e i f b a r e  These b e s t x t i g t ,  d e r  l i b e r a l e  i.iensch s e i  organi-  

s a t i o n s f e i n d l i c h .  2 )  

Konsequent v e r i a l g t  Brentano se inen keg. A l s  Naumnnn aus  

p o l i t i s c h e n  Gründen dem sogenannten Sprachenparagraphen 

zustimmen w i l l ,  e i n e r  Xezelung, wonacl! iirbeiterverssmmlungen 

nur  i n  deutscher  Sprache abgehal ten  werden s o l l e n ,  s c h r e i b t  

Brentano an Naumann den h a r t e n  Sa tz :  " A l s  S o z i s l p o l i t i k e r  

s ind  S i e  f ü r  mich t o t "  ... denn " i ch  habe mein Lehen zuge- 

bracht  i n  dem Kampfe f ü r  d a s  Koa l i t ions rech t  d e r  Arbei- 
t e r .  "3) 

Indem i3rentano4) i n  den f rühen  zwanziger Jahren b e i  e i n e r  

s e i n e r  a e i s e n  nach I t a l i e n  auf Grund pe r sön l i che r  Erfahrun- 

gen f e s t s t e l l t ,  i n  welch r a d i k a l e r  Weise d i e  Anhänger Ivlusso- 

l i n i s  i h r e  p o l i t i s c h e n  Ansichten v e r t r e t e n ,  warnt e r  davor,  
da» i n  Ueutsckland ähn l i chen  Tendenzen, wie e r  s i e  t e i l w e i -  

s e  schon f e s t z u s t e l l e n  g l a u b t ,  n i c h t  begegnet wird. Seine  

Worte haben, aus  d e r  gegenwärtigen S i c h t  b e t r a c h t e t ,  nahezu 

Seherischen Charakter ,  wenn e r  f e s t s t e l l t ,  d i e  Tei lung d e s  
Heiches werde das  Gnde s e i n ,  so fe rn  s i c h  ähn l i che  Kräf te  i n  

Deutschland durchsetzen.  

Brentano war "Mitglied d e r  Akademien d e r  Wissen- 

scha f t en  i i i  Küncher, Leinzig ,  Lenirif-red, Budapest und dein 

sowie d e r  acade-iy of l o l i t i c a l  jc ience  i n  t h e  Ci ty  of Mew 

Yark" ,  ... " ~ ~ o c t o r  honor is  cnusi  d e r  Univer.qitäter1 Bonn, 
i le idelber&,  Hanchester und d e r  I'ecl.nisctien i.ochschult i n  

Oresden" . 1) 

1 )  Brentano, Lujo: h e i n  Leben ..., a.a.O., S. 230 
2) Vgl. Körper, Kurt: PDP - Bilanz  d e r  Jah re  1960-66, D i s s .  

Köln 1967. S. 42 
Brentano; 'Lujo:  Mein Leben ..., a.a.O., 5. 280 
brentano,  Lujo: Die A t t e n t a t e  i n  Deutschland und i h r e  
psychologischen Ursachen, i n :  heue F r e i e  P resse  vom 
23.7. k ien  1922 
E in  ihm nach i t a l i en i schem und deutschem Kecht zustehen- 
d e r  A d e l s t i t e l  wird von Brentano n i c h t  ge führ t .  l ias  den 
i t a l i e n i s c h e n  T i t e l  b e t r i f f t ,  so  i s t  nach Ansicht Bren- 
t a n o s  n i c h t  v ö l l i g  E e k l ä r t ,  ob se ine  Famil ie  von f r e i e n  
Bauern oder von Adeligen a'bstemmt. Des e i n e  ist f ü r  i h n  
so  eh renvo l l  wie das  andere.  

For tse tzung d e r  Pullnote auf S. 25 

denn d e r  auf Grund wissenscha f t l i che r  Verdienste i n  
Deutschland ve r l i ehene  A d e l s t i t e l  von Brentano n i c h t  ge- 
f ü h r t  wird, dann mag d i e s  auf se ine  p o l i t i s c h e  Grundhal- 
tung zurückzuführen s e i n ,  wonach Macht und E in f luß  n i c h t  
vom i5!onarchen, sondern von sinem s t a rken ,  durch d a s  
Volk gewähltes Parlament,  ausgehen s o l l e n .  
Vgl. Brentano, Lujo: Hein Leben ..., a.a.O., S. 4 f .  

1 )  S rke lenz ,  Anton: Lujo Brentano zum Gedächtnis,  i n :  Köl- 
ne r  c o z i s l p o l i t i s c h e  V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t ,  Jg. 1 0 ,  
N r .  3, köln 1931, S. 203 



B  Die s o z i n l n o l i t i s c l i e n  V o r s t e l l u n g e n  B r e n t a n o s  i n  

i ? e i n u n ~ ; s s t r c i t  s e i n e r  Z e i t  

I Die ~ r u n d l e g e r i d e n  V o r s t e l l u n @ : e n  3reritorios i m  1 .e inun-s -  

s t rpi t  s e i n e r  Z e i t  

ES ist f l r  d i e  s o z i a l p o l i t i s c h e n  V o r s t e l l u n g e n  e i n e s  Volks- 

w i r t e s  wie i .ujo S r e n t a n o  n i c h t  u n e r h e b l i c h ,  welche l f f ls ich-  

t e n  e r  i n  b e r u g  auf  d a s  m e t i a d i s c h e  Vorgehen v e r t r i t t .  i i n e  

e i n s e i t i g e  d e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  T h e o r i e  o d e r  d e s  h i s t o -  

r i s m u s ,  d i e  e v e n t u e l l e  Beachtung b e i d e r  i i i ch tungen  muii auf 

d i e  s p e z i e l l e n  c o z i a l p o l i t i s c h e n  L b e r l e g u n s e n  a b f ä r b e n .  bs 

h a t  E i n f l u ß  d a r ö u f ,  ob e i n  .:ationalök.onom einem r e i n e n  lio- 

d e l l d e n k e n  z u n e i g t ,  von k r ä m i s s e n  a u c y e h t ,  d i e  W i r k l i c h k e i t  

bewußt auiser a c h t  l a s s e n  w i l l ,  o d e r  a l s  S o z i a l p o l i t i k e r  d i e  

L ö s u n ~  p e s e l l s c h i i ' t l i c h e c  P r a g e n  a n s t r e b t ,  durch  d s c  S tu-  

dium h i s t o r i s c h e r  A r b e i t e n  an  d i e  W i r k l i c h k e i t  herankommen 

w i l l .  Die Y!ikachtung d e r  T h e o r i e  h a t  z u r  F o l g e ,  d s ß  d i e  ge- 
s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  Auswirkungen n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  wer- 

d e n  können, s o  d a ß  d i e  Wirkung h i s t o r i s c h e r  Untersuchungen,  
d a s  Z i e l ,  a l s  S o z i a l p o l i t i l c e r  von dem r e i n e n  Modelldenken 

weg, an  d i e  W i r k l i c h k e i t  heranzukommen, g e r a d e  n i c h t  e r r e i c h t  

wi rd .  Fian p e h t  i n  diesem F a l l e  w i r k l i c h k e i t s f r e m d  v o r ,  b l i c k t  
n u r  zurück ,  macht k e i n e  Vorsch läge  f ü r  d i e  Gegenwart.  

Aus d e n  a n p e f ü h r t e n  Gn:nden e r s c h e i n t  e s  b e r e c h t i g t  zu  prü-  

f e n ,  i n w i e w e i t  d i e  A n s i c h t e n  r i c h t i g  s i n d ,  Bren tano  s e i  

d e s k r i p t i v  vorgegangen  ( S p a n n ) ,  habe d a s  Studium d e s  p reu-  

is ischen Verwaltungsbeamtentums g e p f l e g t  (Mommsen), e i n e  s t a r -  

ke Abneigung $;egen d a s  m e t h o d i s c h e  Vorgehen Piengerc g e h a b t  

(Mommsen), e r s t  d i e  j ü n g s t e n  V e r t r e t e r  d e r  jüngeren  h i s t o -  

r i s c h e n  S c h u l e  h ä t t e n  s i c h  um e i n e  Verbindung von f i i s t o r i c -  

mus und T h e o r i e  bemüht ( H i l l e b r e c h t ) . ' )  

1) Die r ia l tung  z u r  T h e o r i e  und zum i L i s t o r i s m u s  

S e i n e r  A u s b i l d u n ~  nach  kommt Bren tano  von  d e r  r e i n e n  Iheo-  

r i e  h e r ,  b e s c h ä f t i ~ t  s i c h  während s e i n e r  S t u d i e n z e i t  v o r  

a l l e m  m i t  den S c h r i f t e n  von Adam Smi th ,  d i c a r d o ,  I " ~ a l t h u s ,  

J m e s  M i l l ,  Mac ~ u l l o c h ' )  und dem A n a l y t i k e r  von Ihünen .  2 1 

Vor a l l e m  m i t  dem B l i c k  auf  d i e  V o r s t e l l u n g e n  S c h m o l l e r s ,  

d e r  e i n e n  gcoßen E i n f l u ß  i n  Deutsch land  h a t ,  f ü h l t  Bren ta -  
no d e n  Mangel e i n e r  t h e o r e t i s c h e n  Schulung a n  den d e u t s c h e n  

U n i v e r s i t ä t e n .  ;r b e s c n ä f t i g t  s i c h  s e l b s t  m i t  e i n e r  Re ihe  

t h e o r e t i s c h e r  E inze l themen wie d e r  Lohn- und Gewerkschafts-  

t h e o r i e ,  e i n e r  T h e o r i e  d e r  3 e d t r f n i s s e 3 ) ,  d e r  ~ e r t l e b r e . ~ )  

1 Vgl. B r e n t a n o ,  Lujo :  Mein Leben ..., a.a.O., S. 4 0  
21 Vgl. B r e n t a n o ,  Ludwig Joseph:  bber  J . M .  von Thünens na- 

turgemäßen Lohn und Z i n s f u ß  i m  i s o l i e r t e n  S t a a t e ,  D i s s e r -  
t a t i o n  ü ö t t i n g e n  1867 

7 )  LS wird d e r  wenig g l ü c k l i c h e  Versuch gemacht ,  u n t e r  An- 
f ü h r u n g  schwer meßbsre r  p s y c h o l o g i s c h e r  F a k t o r e n  e i n e  
Hangfolge d e r  a e d ü r f n i s s e  zu e n t w i c k e l n .  Dabei r a n g i e r t  
d a s  l e d i i r f n i s  nach  E r h e i t e c u n o  v o r  dem nach Heilunar und ~~- - ~ U 

Vorsoree  f ü r  d i e ~ u k u n f t  . 
Vgl. B r e n t a n o ,  Lujo :  Versuch e i n e r  T h e o r i e  d e r  E e d ü r f n i s -  
Se,  1:08, i n :  Konkre te  Grundbedingunnen d e r  Volkcwir t -  
s c h a f t .  Gesammelte A u f s ä t z e ,  L e i p z i g  1 9 2 4 ,  S.  1 0 7  f f . ,  
I * &  7" . ., -. 

.r L i e  b - s  : . -U I:: 2nt.lr . t :c. .ec :ci.rl;:cl:rn v e l . t r % r c r e  An- 
L.. . I l e  s n - i i r i v o  io:tli.tir.; - 1 : c . i : r l i h  : io  
Jr:::: .X.- l ichs.  i r ?  vci. . r c i . r ; n 3  L.;.s:r:rtcn. Lic her:-  - =  - ~ ~ ~ "  ~ ~ 

und p r e i s l e h r e  d e r  Ant ike  und d e s  h i t t e l s l t e r s  e r s c h ö o f t  
s i c h  näml ich  n i c h t  i n  o b j e k t i v e n  Kostenvorstellungen.'Die 
Ausführungen von P h i l o s o p h e n ,  Theologen ,  J u r i s t e n  und 

ü b e r  d a s  Geld e i n e  s u b j e k t i v e  d e r t l e h r e e n t w i c k e l t ,  " d i e  
n u r  wenie Verbesserunaen  n ö t i g  h a t .  um v o r t r e f f l i c h  zu 
s e i n " .  
B r e n t a n o ,  L u j o :  Die E n t w i c k l ~ n g  d e r  W e r t l e h r e ,  1908, i n :  
Konkrete  Grundbedingungen d e r  V o l k s w i r t s c h a f t ,  Gesammel- 
t e  A u f s ä t z e ,  L e i p z i g  1924, S. 766, 372 

1 )  Val. d a z u  d i e  L i t e r a t u r a n i s b e n  auf b. 9 f .  d i e s e r  A r b e i t .  



Brentano en twicke l t  e i n e  Theorie d e r  f i x e n  ~ o s t e n ' ) ,  e ine  

Theorie d e r  ~ rundren te ' ) ,  e i n e  ~ o h l s t a n d s t h e a r i e . ~ )  Von 

e i n e r  Theor i e los igke i t  kann a l s o  gewiß n i c h t  gesprochen wer- 

den. Was d a s  Verhä l tn i s  Brentanos zu einem Theore t ike r  wie 
Menger b e t r i f f t ,  s o  zeigen s i c h  Spannungen i n  bezug auf 

d i e  Frage ,  inwieweit  d i e  t h e o r e t i s c h e  Analyse zur  Erklärung 

d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  und g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Erscheinungen 

geeignet  ist ,  Differenzen,  auf d i e  ~ r e n t a n o ~ )  schon deut- 

l i c h  i n  s e i n e r  A n t r i t t s r e d e  i n  Wien h inwe i s t ,  wo e r  m i t  

Menger l e h r t .  Der Gegensatz Brentanos  zu Menger da r f  aber  

1) "So o f t  d i e  ' Jnfshipkei t ,  das  Angetot von F'arkte zurücx- 
zuziehen,  d e l  e inzelnen d i e  Mfg'icbkeir n innr ,  l e n  
P r e i s  a J f  d e r  Höhe d e r  Kosren zu h a l t e n  oder darüber  zu 
s t e i g e r n ,  f ü h r t  d a s  S e l b s t i n t e r e s s e  s t a t t  zur Konkurrenz 
zur Vereinigung. Dies g i l t  f ü r  den A r b e i t e r ,  den,  wo e r  
ke ine r  Koa l i t ion  angehör t ,  s e i n e  Armut an e i n e r  d e r  Nach- 
f r a g e  entsprechenden Minderung d e s  Angebots h i n d e r t ,  wie 
f ü r  den gewerblichen Unternehmer, d e r  SEIN KAPITAL I N  
EIN UNTERNEIIMEN GESTECKT HAT, aus  dem e r  e s  n i c h t  ohne 
d i e  größten Ver lus t e  zurückziehen kann." 
Brentano, Lu'o. Vortrag über  " K a r t e l l e " ,  D r i t t e  Plenar-  
s i t z u n g  d e r  2e;e l l schef t  ö s t e r r e i c h i s c h e r  Volkswirte 
am 29.10.1888, i n :  Mi t t e i lungen  d e r  Gese l l scha f t  ö s t e r -  
r e i c h i s c h e r  Volkswirte,  Jg. 1, H. 2 ,  Wien 1889, S. 84. 

2 )  Die Höhe d e r  Grundrente ist nach Auffassung Brentanos 
n i c h t  nur a l s  d i e  Folge e i n e s  Monopolbesitzes von Grund 
und Boden zu sehen, sondern a l s  d a s  Ergebnis  d e r  Ste ige-  
rung d e r  Bodeneigenschaften durch menschliche Bemühun- 
gen. 
Vgl. Brentano, Lujo: E i n l e i t u n g  zu James Anderson, Drei  
S c h r i f t e n  über  Korngesetze und Grundrente,  Sammlung ä1- 
t e r e r  und neuerer  s t a a t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r  S c h r i f t e n  
d e s  In- und Auslandes, N r .  4 ,  Le ipz ig  1893, S. XXV 

3) Indem e r  d i e  S t a t i s t i k e n  d e r  ve r sch iedens ten  europäischen 
IBnder a n f ü h r t ,  we i s t  Brentano nach,  daß zwischen Wohl- 
s tand und Bevölkerung e i n  Ahhäng igke i t sve rha l tn i s  be- 
s t e h t .  Die Uberlegung von Malthus,  daß e i n  s t e igendes  
Einkommen unbedingt e i n e  wachsende Bevölkerung zur Folge 
h a t ,  f i n d e t  s i c h  n i c h t  b e s t ä t i g t .  
Indem Brantano e i n e  g renznu tzen theore t i sohe  Betrachtung 
m i t  d e r  Bevölkerungslehre v e r b i n d e t ,  s t e l l t  e r  i n  den 
wachsenden I n d u s t r i e s t a a t e n  b e i  zunehmendem Wohlstand 
e i n e  abnehmende Bere i t scha f t  f e s t ,  Kinder aufzuziehen 
(WOHLSTANDSTHEORIE) 
Vgl. Brentano, Lujo: Die Bevölkerungslehre,  1909, i n :  
Konkrete Grundbedingun en d e r  Vo lkswi r t scha f t ,  Gesammel- 
t e  Aufsätze,  Leipzig  1824, S. 196 f f .  

4 )  Brentano, Lujo: Die k l a s s i s c h e  Nationalökonomie, Leip- 
z i g  1888 

n i c h t  Überbewertet ,  n i c h t  m i t  den ¿berleFungen Schmollers 
c l e i c h g e s e t z t  werden, wie iloiamsenl) d i e s  t u t ,  indem e r  

f e s t s t e l l t ,  d i e  j:;ni:ere h i s t o r i s c h e  bchule (damit auch Sren- 

t ano)  habe s i ch  s t r i k t  g e p n  d i e  Lehre Lengers gewandt. hs 
e r s c h e i n t  f ü r  brc~ntanos kinltung z u r  Ttieorie bedeutsam, wenn 

e r  darauf h inweis t ,  Nengers Arbei t  s e i  durch Schmoller "un- 

verdientermaßen he run te rge r i s sen"  worden. 2'7) firentano 

s i e h t  k l a r ,  da13 t h e o r e t i s c h e  Untersuchungen f ü r  e ine  umfas- 

sende w i r t s c h a f t l i c h e  und g e s e l l s c h a f t l i c h e  Betrachtung un- 

e r l ä ß l i c h  s ind.  "Vereinzel te  'Tatsachen erscheinen a l s  etwas 
v ö l l i g  ~ e r t l o s e s .  S i e  s ind nur von Wert, wenn s i e  zusammen- 

g e f a ß t  und v e r e l i c h e n  werden, d.h. wenn s i e  al lgemeine Theo- 

r i e  e r ~ e u g e n . " ~ )  Die MiRacttung d e r  r e inen  t h e o r e t i s c h e n  
Analyse an den deu1,sciien Hochschulen wird von Brentano 5 ) 
a l s  Ursacke dafi ir  engesehen, da13 man d i e  S o z i a l p o l i t i k  f ü r  
d i e  Durchsetzung von E i n z e l i n t e r e s s e n  millbraucht. 

Wenn Brentano auch d i e  Bedeutung d e r  Theorie f ü r  den So- 

z i a l p o l i t i k e r  erkennt ,  so warnt e r  zuCleich vor  einem r e i -  

nen Wodelldenken, einem Yxper ißent ieren  "im l u f t l e e r e n  

L?aum"'), einem " j e u  d ' e s p r i t " " ) ,  be i  dem k e i n e r l e i  Bezie- 

1) Mommsen, Hans: Soz ia lgesch ich te ,  i n :  Ploderne deutsche 
Soz ia lgesch ich te ,  Neue wißsenscha f t l i che  B ib l io thek ,  
Bd. Geschichte.  hrce .  von Iians-Ulrich Wehler. Köln - 
Ber l in  196G, 6: 29 

2)  brentano,  Lujo: Mein Lehen ..., d.a.O., S. 142 
7 )  d a s  den immer wieder he rausBes te l l t en  Gegensatz Hengers 

Z U  de r  h i s t o r i s c h e n  Schule b e t r i f f t ,  so  e r s c h e i n t  e s  be- 
merkenswert, da8 Menger ursprüngl ich  e i n e s  s e i n e r  Bücher 
Zoscher gewidmet h a t ,  d e r  a l s  haupt d e r  h i s t o r i s c h e n  
Schule i n  Ueutschland angesehen wurde. E r s t  a l s  Schmoller 
Menger i n  bezug auf s e i n  methodisches Vorgehen i n  schar-  
f e r  Form a n g r e i f t ,  v e r h ä r t e t  s i c h  'Iengers E i n s t e l l u n g  
gegenüber den Ver t r e t e rn  d e s  I i istorismus.  
Vgl. Brentano, Lujo: Nein Leben ..., a.a.O., S. 142 

4) Srentano,  Lujo: Theorie contra  Sonder in te res se ,  i n :  Die 
Nation,  Jg.  '18, N r .  1 ,  ä e r l i n  1900/1901, S. 9 

5 )  ibenda.  6 .  8  f. 
6 j  'rentazio, Lujo: nber d i e  Ursachen d e r  deutschen Arbei ts -  

l o s i g k e i t ,  i n :  Soz ia l e  P r a x i s  und Archiv f ü r  Valkswohl- 
f a h r t ,  JE. X X X V I ,  Nr. 28, Becl in  1927, Sp. 692 

7) Brentano, Lujo: Mein Leben ..., a.a.O., S. 75 



hung zur g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Wirkl ichkei t  bes t eh t .  Um dem 

a n ~ e f ü t i r t e n  flehler a l s  S o z i a l p o l i i i K e r  n ic i . t  zu v e r f a l l e n ,  

l e g t  Srcntaiio neben t h e o r e t i s c h e n  Studien das  Gewicht auf 

den h i s t o r i s m ~ s .  

Zwar h a t  *rentanol)  m i t  Schmoller den hang zum Bis tor ismus 
gemein, e r  s i e n t  aber  zugle ich  d i e  Mängel e i n e r  z u  e i n s e i -  

t i g  h i s t o r i s c h e n  Betrachtung und h ä l t  d i e  K r i t i k  an d i e s e r  

S tud ien r i ch tung  f i i r  v ö l l i g  b e r e c h t i g t .  Brentano vermißt 

be i sp ie l swe i se  be i  Schmollers Lehrbuch über  d i e  Volkswirt- 

s c h a f t  d i e  exakte  Analyse. Er empfindet d a s  derk wie e i n e  

Anzahl von Bi lde rn ,  b e i  denen "... d i e  darben wie i n  e i n e r  
Abendröte ineinandercchwimmen".2) b s  wird k r i t i s i e r t ,  daß 

Schmoller nur das  b e t r a c h t e t ,  was i n  den Akten s t e h t ,  nur  

d i e  Wirkungen b e r ü c k s i c h t i g t ,  welche durch Regierungsmaß- 
nahmen bewirkt  wurden. Die gesunde w i r t s c h a f t l i c h e  Kntwick- 

lung,  d e r  Automatismus des  Marktes,  von dem i n  den Akten 

n i c h t s  z u  f i n d e n  i s t 3 ) ,  b l e i b t  gedanklich ausgeklammert. 
Die Folge ist ,  da13 s i c h  d i e  Gedanken Kvch iave l l i s  b e i  

Schmoller und se inen  Schülern i n  d i e  uberlegungen e i n s c h l e i -  

chen, wonach a l l e s  e r r e i c h t  werden kann, auch d a s  s i c h  Y i -  

dersprechende,  wenn man nur  m i t  d e r  notwendigen Gewalt vor- 

geht.4) Schmoller ist nach Ansicht brentanos5) ehe r  a l s  
H i s t o r i k e r ,  denn a l s  Nationalökonom zu vrirdigen. Die Ver- 

t r e t e r  des  I i ictorlsmuc s ind  e s  nur  gewohnt, rückwärts zu 

b l i cken .  S i e  Können, da s i e  d i e  exakte  Analyse unherücksich- 

t i g t  l a s s e n ,  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e n  und g e s s l l s c h a f t l i c h e n  

Probleme d e r  Gegenwart n i c h t  nach l i b e r a l e n ,  das  heii3t 

1) Brentano, Lujo: uber  den grundherr l ichen Charakter des  
h a u s i n d u s t r i e l l e n  Leinengewerbes i n  Sch les i en ,  i n :  Zeit-  
s c h r i f t  f ü r  Sozia l -  und Wir tschaf tsgesct i ichte ,  Pd. 1, 
Freiburg  i m  Breisgsu - Leipzig  1897, S. 319 f f .  

2 )  Brentano,  Lujo: Mein Leben ..., a.a.O., S. 99 
3) Vgl. Zrentano,  Lujo: Der Ansturm gegen den Achtstunden- 

t a g  und d i e  K o a l i t i o n c f r e i h e i t  d e r  A r b e i t e r ,  i n :  Soz ia l e  
P r a x i s  und Archiv f i i r  Volkswohlfahrt ,  Jg.  32, N r .  24, 
Ber l in  1923, S. 552 

4 )  Vgl. Brentano, Lujo: Nein Leben ..., a.a.O., 8. 99 
5 )  Ebenda, S. 99 

msrk twi r t scha f t l i chen  Gesichtspunkten lösen .  

Brentano be ton t  a l s o  d i e  Notwendigkeit e i n e r  t h e o r e t i s c h e n  
Analyse, um e i n e  umfassende w i r t s c h a f t l i c h e  und g e s e l l s c h s f t -  

l i c h e  Betrachtung zu er re ichen.  Zugleich l e g t  e r  d a s  Gewicht 

auf h i s t o r i s c h e  Untersuchungen, um möglichst  nahe an  d i e  
Wirkl ichkei t  heranzukommen. Hieraus e r g i b t  s i c h ,  d sß  d e r  

K s t h e d e r s o z i a l i s t  Brentano s i c h  schon um d i e  Verbindung von 
Theorie und Historismus bemüht und n i c h t  e r s t  d i e  jüngsten  

V e r t r e t e r  d e r  jüngeren h i s t o r i s c h e n  Schule (etwa Werner 

Sombsrt). wie ~ i l l e b r e c h t l )  meint. 

Bei seinem methodisohen Vorgehen z e i g t  ~rentano ' )  e ine  gei -  

s t i g e  Vsrwandtscbeft zu dem Neoklassiker X s r s h a l l ,  zu dessen 

Buch über  d i e  Volkswir tschaf t  e r  euch auf d i e  B i t t e  Mar- 
s h s l l s  h i n  e i n  Vorwort s c h r e i b t .  

Tei lweise  wird nun f e s t g e s t e l l t ,  Marshal l  s e i  a l s  d e r  "eng- 
l i s c h e  Schmol ler '  anzusehen, e i n  Hinweis, dessen Berecbti-  

gung ~ c h s c k ~ )  be i sp ie l swe i se  n i c h t  b e u r t e i l e n  w i l l .  Unter 

Berücksichtigung d e r  metbodischen Ubereinstimmung Brentanos 

m i t  Msrshs l l  und s e i n e r  K r i t i k  an Schmoller e r s c h e i n t  es i m  
Rahmen d e r  vor l iegenden Arbei t  g e r e c h t f e r t i g t ,  darauf  hin- 

zuweisen, daß Brentano Yarsha l l  methodisch näher s t e h t  a l s  
Schmoller. 

I m  Gegensatz zu Brentano kommt Schmoller s e i n e r  Ausbildung 

nach n i c h t  von d e r  r e i n e n  Theorie h e r ,  sondern b e s c h ä f t i g t  

s i c h  während s e i n e r  S t u d i e n z e i t  vorwiegend m i t  ph i losophi-  

schen und h i s t o r i s c h e n  ~ c h r i f t e n . ~ )  Die Unzufriedenheit  m i t  

1 )  H i l l e b r e c h t ,  Arno: Geschichte d e r  vo lkswi r t scha f t l i chen  
Lehrmeinungen, S t u t t g a r t  1950, 6. 74, 76 

2)  Brentano Lujo: Vorwort zu: Alfred Msrshal l :  Handbuch 
d e r  V o l k ~ w i r t s o h s f t s l e h r e ,  Bd. 1 nach d e r  4. Auflage d e s  
eng l i schen  O r i g i n a l s ,  ü b e r s e t z t  von Hugo Ephaim und 
Arthur S a l z ,  S t u t t g a r t  - Ber l in  1905, S. 111 f f .  

3)  Schack, H. :  Das Menschenbild i n  d e r  Geschichte d e r  Volks- 
w i r t s c h a f t s l e h r e ,  i n :  Gescbichte d e r  Volkswir tschsf ts -  
l e h r e ,  hrsg.  von Antonio Montaner, Neue wis senschs f t l i -  
che B ib l io thek  1 9 ,  Köln - B e r l i n  1967, S. 353 

4 )  Vgl. Schuber t ,  Hans: Gustav Schmoller a l s  S o z i s l p o l i t i -  
ke r ,  D i s s .  F rankfu r t  am Main 19%. S. 7 



dem wirklichkeitsfremden.model1theoretischen Denken der 

Klassiker macht ihn zu einem Verfechter der historischen 

Schule. Seine Verehrung für das preußische Königtum und 
dessen Verwaltung führt ihn, nicht Brantano wie ~ommsen') 

etwa meint, zu einem intensiven Studium des preußischen 
Verwaltungsheamtentums. eine Neigung, die sich auch auf die 

Wahl der Mittel zur Lösung der sozialen Frage auswirken 

soll. 2) 

Zwar räumt ~chmoller~) ein, daß die Notwendigkeit besteht, 

eine umfassende Theorie zu entwickeln, mit der nach dem 

Willen Brentanos dem Manchestertum entgegengetreten werden 
soll. Im gleichen Zusammenhang ist ihm sher Brentenos Bemü- 

hen, eine umfassende Theorie zu entwickeln, zu voreilig. 
Erst müssen seiner Ansicht nach genug historische Untersu- 
chungen vorliegen.li) So charakterisiert Schmoller in einer 

kurzen und treffenden Form seinen Gegensatz zu Brentano in 
methodischer Hinsicht, W e M  er feststellt: "Von umfassender 
historischer Bildung ist er doch mehr Logiker und Formu- 
lierer e igrammatischer Lehrsätze, aus denen er dann dedu- 

ziert. „ 57 
Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß es wenig sinnvoll 
ist, verallgemeinernde Urteile über die jüngere histori- 
sche Schule abzugehen, sei es nun, dsß man von einem de- 

skriptiven Vorgehen, einer Theorielosigkeit oder einer Ah- 

1) Mommsen, Hans: Sozialgeschichte, in: Moderne deutsche 
Sozialgeschichte, Neue wissenschaftliche Bibliothek, 
Bd. Geschichte, hrsg. von Hans-Ulrich Wehler, Köln - 
Berlin 1966 S. 29 

2) Vgl. dszu die unterschiedlichen Mittel zur Konjunktur- 
stahilisierung, S. 45ff. dieser Arbeit 

3)  Brief Schmollers an Brentano vom 2.11.1878, in: Der 
Briefwechsel Gustav Schmollers mit Lujo Brentano, in: 
Archiv für Kulturgeschichte. hrsg. von Walter Goetz, 
Bd. 30, Weimar 1940, S. 205 f. 

4) Brief Schmollers an Brentano vom 2.11.1878 ..., a.a.O., 
S. 3% -. ---  

5) Vgl. Schmoller, Gustav: Die Hetze von Alexander Tille 
und Konsorten gegen Lujo Brentsno, in: Schmollers 
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirt- 
schaft im Deutschen Heiche, Jg. 37, H. 3, München - 
Leipzig 1913, S. 1086 

lehnun~ der Lehre b!enp?rs (i»jnn, uillebrecht)') spricht. 

So wie brentieno in methouisct.er licht von Scnmoller ab- 
weicht, unterscheidet er s i c h  von ihm (und von dagner) 
auch in der 'heltsnsctiauung. 

1) Vgl. dazu die Literaturanpaben in dem dapltel: Das 
Ziel dieser Arbeit S . 9  der vorliegenden Untersuchung. 



2) Die Weltanschauung 

Nach Auffassung Brentanos haben im wesentlichen drei Prin- 

zipien im Wirtschaftsleben Gültigkeit, der Grundsatz der 
~utorität'), der Individualismus und der ~ozialismus.~) Da- 
bei kritisieren die Anhänger der sozialistischen Richtung 

mit dem Blick auf die Befürworter des Freiheitsgedankens 

vor allem das Außerachtlassen gesellschaftlicher Probleme. 
In diesem Zusammenhang ist jedoch nach Meinung Brentanos 
zu beachten, daß zu keiner Zeit eine reine Autorität oder 

ein reiner Egoismus unter völliger Mißachtung gesellschaft- 

licher Fragen geherrscht hat. Die angeführten Prinzipien 
sind nur jeweils mehr oder weniger stark in den Vordergrund 

getreten.') Seiner eigenen weltanschaulichen Haltung nach 
ist Brentano stark durch den Liberalismus geformt. Er ver- 

arbeitet dabei entsprechende Strömungen aus dem Bereich der 
Politik (Freiherr vom Steinl4), der Philosophie (Immanuel 
~ant)~), dem römischen Recht (Wandlung des Arheitsverbält- 

nisses vom Status zum contractus)h) und vor allem aus dem 
Bereich der klessischen Nationalökonomie (Adam Smith und 

Hicardo). 

Brentano bewundert den Automatismus, der von einem freien 
Wirken der Marktkräfte ausgeht, beachtet die Wirkungen, wel- 

che sich aus dem Wechsel von Angebot und Nachfrage ergeben, 

1) Nach der Definition Brentanos bedeutet dies, daß "durch 
Gesetz und Herkommen" bestimmt war, "... von wem, wes, 
wo und wie produziert"werden sollte. 
Vgl. Brentano, Lujo: Das Arbeitsverhältnis gemäß dem 
heutigen Recht, Geschichtliche und ökonomische Studien, 
Leipzig 1877, S. J 

2) Vgl. Brentano. Lu;io: Das Arbeitsverhältnis .... a.a.0.. . . 
Si 3 ff. 

3) Vgl. ebenda, S. 7 
4) Vgl. Brenteno, Lujo: Liberalismus und Gewerkschaften, in: 

Soziale Praxis, Jg. 40, H. 4 vom 22.1. Berlin 1931, 
Q.. C," 
-Y. 7, 

5) Der Kernpunkt ist der Gedanke Immanuel Kants,,daß 'eder 
Mensch Selbstzweck sei. In dieser Hinsicht stlmmt iren- 
tano auch mit Schmoller überein. 
Vgl. Brentano, Lujo: Die Konservativen. Konstruktiver 
und destruktiver Konservativismus, in: Berliner Tage- 
blatt, Jg. 42, Nr. 637 vom 16.12. Berlin 1917 

6) Vgl. Brentano, Lujo: Liberalismus und Gewerkschaften, 
in: Soziale Praxis, Jg. 40, H. 9 vom 15.1. Berlin 1971, 
Sp. 65 f. 

sieht die Antriebskräfte, die von einem individualistischen, 

ja egoistischen Verhalten ausgehen können. Zugleich will er 
die von den Sozialisten kritisierte MiRachtung gesellschsft- 

licher Fragen berücksichtigen, sieht den Willen, die Situa- 
tion der Arbeiterklasse zu verbessern, sie als eine gleich- 

berechtigte Klasse anzusehen, als einen liberalen Zug im 
Sozialismus an, dem voll zuzustimmen ist. Eine entsprechen- 

de Haltung nehmen auch iierknerl) und von Wiese ein, der mit 
dem Blick auf das Ziel einer Lösung der sozialen Frage be- 

tont: "Was am Sozialismus lebensfähig und wahr ist, er- 

weist sich als kein Widerspruch zum Liberalismus, so alles, 
was man soziale Reform nennt. "2) 

Zur Erreichung des angestrebten Ziels gibt Brentano dem Li- 
beralismus auf klassischem Gedankengut aufbauend eine neue 

Gestalt. Die alte Gleichung Liberalismus = Individualismus 
gilt für ihn nicht mehr.') ~rentano~) ist nicht, wie die 
Vertreter des Laiscer-faire-Prinzips der Ansicht, daß die 

unbeschränkte Handlungsfreiheit des einzelnen unbedingt zum 
Wohle der Gesamtheit führen muß. Wird dies nicht beachtet, 
so kommt es zu einem "entarteten ~ndividualismus"~), die 

egoistischen Bestrebungen einzelner triumphieren über das 

Wohl der Allgemeinheit. fis gilt also den Freiheitsgedanken 
in der Wirtschaft zu bewahren, die Antriebskräfte zu erhal- 
ten, die sich aus einem individuslistischen, ja egoisti- 

schen Verhalten ergeben können. Zugleich sind die negativen 

1) iierkner, tieirr.lck.: Co7ialpolisischer Likeralisniis, in: 
Die kirrscneftswisrenschefr nach dem Krieqe, Fostcabe 
fiir L c i o  Brertano z u r  6C. Gekurtsrbx. 33. 1. kirczchafts- 
~ 

politische ~deÖlogien,München - ~ L e ~ ~ z i g 1 9 ~ 5 ,  S. 45 P. 
2) Wiese. Leo~old von: Gibt es noch Liberalismus? in: Die 

~irtschaftiwissenschaft nach dem Kriege . . . , a.a.O., 
S 38 -. Lu 

3) Vpi .  Lriefs, Goetz: hrentano und ?es liberale Zeitalrer. 
in: 'dirtsc!iat'tsjiei.st, Jg. 17, 3. 2 ,  Esmkurg 'li52, 
S. 42 ff. 

4) Brentano, Lujo: Der Ausgangspunkt und die dauernde Grund- 
lage der sogenannten Ksthedersozialisten, in: Hamburgi- 
scher Korrespondent vom 10.11.1872 

5) Brentano, Lujo: Berechtigter und nicht berechtigter In- 
dividualismus, in: Neue Freie Presse, Nr. 20748 vom 
4.6. Wien 1922, S. 7 



Auswirkungen einer unbeschränkten Preihoit zu vermeiden, 

sollen mö~lichst viele an dem wirtschaftlichen Fortschritt 
eines wachsenden Inductriectastes teilnehmen, ist das 

"gröRte Glück der größten Zahl" anzustreben. 1) 

Bei der liberalen Hichtung alten Stils finden überwiegend 

die Interessen der wirtschaftlich Stärkeren Berücksichti- 

gung. Bei der sozialistischen Kichtung geht das Prinzip der 
Preiheit verloren. Das Ideal wird von Lujo Brentano2) in 

einem Sozialliberalismus gesehen, einer Wirtschaftsordnung, 

in der marktwirtschsftliche und gesellschaftliche Fragen 

unter Wahrung der Grundsätze von Leistung und Gegenleistung 

Beachtung finden. Hierbei soll das Prinzip der Preiheit be- 

wahrt, die negativen Auswirkungen einer unbeschränkten 

rreiheit aber durch eine nach dem Äquivalenzprinzip aus- 

gerichtete Sozialpolitik aufpehoben, der Grundsatz der 

Gleichheit mit dem der Differenzierung gekoppelt werden. 3) 

Im Gegensatz zu Brentano ist die weltanschauliche Haltung 

Schmollers nicht so eindeutig durch den Liberalismus be- 

stimmt. In seiner Ju~end schwankte Schmoller4) noch, Ob 

die Arbeiterschaft unter Berücksichtigung des Selbsthilfe- 

gedankens die anstehenden Probleme lösen soll oder ob sich 
die soziale brage nur durch umfassende Einariffe des Staa- 

tes lösen läßt. Ds der Schwerpunkt seiner Untersuchungen 
immer mehr auf das Studium des preuWischen Verwaltungs- 

1) Brentano Lu'o: Mein Leben im Kampf um die soziale 
hntwick1;ng deutschlands, Jena 1931, S. 98 

2) Brentano, Lujo: Gewerbe. 11. Teil. Die gewerbliche Ar- 
beiterfrege, in: Handbuch der politischen Okonomie, 
hrsg. von Gustav Schönberg, Bd. 1, 1. Auflage, Tübingen 
1887. S. 937 ff. ---. - ,,. - - -  

3) Vgl. ebenda, S. 906 
4) Schmoller, Gustev: Die Arbeiterfrage, in: Preußische 

Jahrbücher, M. 14, Berlin 1864, S. 393 ff. 

besmtentums serichtet ist, entscheidet Schmoller sich dann 

vorwiegend für eine Lösung der Arbeiterfrage durch Stsats- 

eingriffe. Er strebt dabei ein soziales Königtum an, eine 

Verbindung von preußisch absolutistischem und sozialisti- 

schem Gedankengut. Der preußische König soll aus einer 
sittlichen Verantwortung heraus über eine staatliche Um- 

verteilung die Situation für den Armen des Volkes verbes- 

sern. 

Die neue Form des Individualismus, welche Brentano an- 

strebt, das Bemühen, die individualistischen, ja egoisti- 

schen Antriebskräfte in der Wirtschaft zu erhalten, sie 

aber auf das Gemeinwohl hin auszurichten, wird von Schmol- 

ler nicht verstanden. Br sieht bei einem entsprechenden 

Zustand die Verwirklichung des Laisser-faire-Prinzips. So 

heißt es etwa in einem Brief an drentano: "Ihre Versiche- 

rung, Sie seien Individualist, ist mir fast schmerzlich. 
Wie kann der Apostel des Genossenachafts- und Gewerkver- 

einswesens sich den Namen geben, mit dem man bisher alles 

bezeichnet hat, was uns bekämpft.") Trotz der später ver- 
söhnlich klingenden Zeilen, die wohl einer mündlichen Aus- 

cprsche folgen: "In dem Sinne, wie Sie uns jetzt Ihren In- 
dividualismus erklärt haben, will ich ihn mir gerne gefal- 
len lassenn2), steht Schmoller, wie seine Lehre zeigt, 

Brentano auch weiterhin fern. 

Stärker noch als Schmoller ist ksgner von sozialistischem 

Gedankengut geprägt. Dabei findet er unter dem Einfluß von 

Rodbertus den Weg zu einem Staatssozialismus. 

Sowohl in einem sozialen Königtum (Scbxnoller) wie in einem 

Brief Schmallers an Brentano vom.13.7.1877, in: Def 
Briefwechsel Gustav Schmollers mit Lujo Brentano, in: 
Archiv für Kulturgeschichte, hrcg. von Walter Goetz, 
Bd. 30, Weimar 1940, S. 177 
Brief Schmallers an Brentano vom 13.9.1877, in: Archiv 
für Kulturgeschichte ..., a.a.O., 5. 183 



Staatssozialismus (Wagner) sieht ~rentano') eine "radika- 

le" Form der Sozislpolitik. In beiden Fällen geht seiner 
Ansicht nach das Yrinzip der Freiheit verloren. Der Wirt- 

schaft wird Gewalt angetan. Es werden nicht, wie bei einem 

SOZIALLIBERALISMUS, nur die negativen Erscheinungen einer 
freien Wirtschaft durch sozialistische Korrekturen aufge- 

hoben. 

So wie Brentano in methodischer und weltanschaulicher Hin- 

sicht von Schmoller und .dagner abweicht, unterscheidet er 
sich im Werturteilsstreit von Max Weber. 

1) Brentano, Lujo: Gewerbe. 11. Teil. Die gewerbliche Ar- 
beiterfrage, in: Handbuch der politischen (Ikonomie, 
hrsg. von Gustav Schönberg, Bd. 1, 1. Auflage, Tübin- 
gen 1882, S. 930, 932 ff. 

3) Die Stellung zum Werturteil 

Im Grunde nimmt ~rentano') schon die gedankliche Trennung 

vorweg, welche Max weber2) später in seinem bekannten Auf- 
satz genauer herausarbeitet, indem er zwischen dem Aufga- 

benbereich des Wissenschaftlers und dem des Politikers un- 
3 )  V, terscheidet. Zunächst soll nach dem Willen Brentanos . . . 

voraussetzungslos das Seiende ..." studiert werden, sind 
die Funktionen der einzelnen bestehenden Einrichtungen zu 
analysieren. Brentsno4) sieht klar, daQ hierbei für den So- 

zialpolitiker immer wieder die Gefahr besteht, beeinflußt 

zu werden. So weist er etwa auf die Glaubwürdigkeit von 
Zeugenaussagen hin, die Gefahr von Urteilen, Schlußfolge- 

rungen, Vorurteilen, Interessen, die vielleicht unbeahsicb- 
tigte Berücksichtigung nur einer Seite, Hindernisse bei 
der Beschaffung von Material bei Behörden und von privaten 
Stellen, Schwierigkeiten in der Person des Forschers, sein 

Fühlen, seine Lieblingsideen, seine Interessen. Trotz der 
angeführten Schwierigkeiten muß zumindest der Versuch ge- 
macht werden, die Wissenschaft nach Möglichkeit von Wert- 

urteilen frei zu halten, sich auf die Analyse zu beschrän- 

ken. 

Der Streit über das Werturteil ist wohl ein wesentlicher 
Grund, daß Brentano sich zu den Arbeiten von Max Weber und 

1) Brentano, Lujo: Ethik und Volkswirtschaft in der Ge- 
schichte, München 1901, in: Der wirtschaftende Mensch 
in der Geschichte. Gesammelte Reden und Aufsätze, Leip- 
zig 1923, S. 76 
Derselbe: Das Arbeitsverhältnis gemäß dem heutigen Recht. 
Geschichtliche und ökonomische Studien, Leipzig 1877, . - 

S. 8 f. 
2) Weber, Max: Die Objektivität sozialw~ssenschaftlicher 

und sozielpolitischer Erkenntnisse, in: Archiv fiir So- 
zialwissenschaft und Sozialpolitik. 
1904. Wieder aboedruckt in: Mett 
Frankfurt am ~ a x n  1968 

3)  Brentano. Lujo: Ethik und Volkswirtschaft in der Ge- 

. iv für Soeialwissen- 
lpolitik, Bd. 38, Tübingen 1914, 



vor allem zu den Schriften Werner Sombarts überwiegend ne- 
gativ äußert. Spricht er anfangs mit dem Blick auf eine 
Arbeit Werner Sombarts noch davon, es handele sich trotz 
der vielen "... zum Teil schreienden ~escbmack~widri~keiten 
...' um die "... Frucht außerordentlich fleißi er und um- 
fassender Studien eines sehr begabten Mannes"'?, so klingen 
seine Worte später wesentlich schärfer. Die Ausführungen 
Sombarts sind für Brentano I ' . . .  Frivolitäten eines sich 
als Ubermensch fühlenden Ubermütigen, der die Seifenblasen 
seiner Laune dem durch Geistreicheleien verblüfften Leser 
mit souveräner Verachtung ins Gesicht bläst und dazu von 
ihm verlangt, daß er seine Einfälle als unwiderleglich 
richtige wissenschaftliche Sätze annehme."') 

Haben sich bei der streng wissenschaftlichen Analyse Mängel 
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
gezeigt, dann können nach Ansicht Brentanos3) bei der Be- 
kämpfung entsprechender Mißstände die jeweiligen politi- 
schen Ideale verfolgt werden, welche notwendig erscheinen. 

Nach den Vorstellungen Brentanos muß der Sozialpolitiker 
also scharf zwischen den Aufgaben des Wissenschaftlers und 
denen der Politiker trennen. Der Wissenschaft obliegt es 
nicht, "das Leben zu meistem...", sondern von ihm zu ler- 
nen, zu untersuchen, welche Prinzipien im Leben zur Geltung 
kommen und warum, festzustellen, "welchen Verhältnissen und 
Bedürfnissen das eine oder das andere Prinzip" entspricht, 
und "es ist dann Aufgebe einer Politik, welche nicht Klas- 
seninteressen . . . I a  " zum Mittelpunkt ihrer Tätigkeit macht, 

Brentano, Lujo: Kritische Stellungnahme zu Werner Som- 
barts Buch: Der moderne Kapitalismus, 1902, Aufsatz: 
Handel und Kapitalismus, in: Der wirtschaftende Mensch 
in der Geschichte. Gesammelte Reden und Aufsätze, 
bipzig 1923, S. 301 
Brentano, Lujo: Stellungnahme zu Werner Sombarts Buch: 
Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911, Ke- 
pitel: Judentum und Kapitalismus, in: Der wirtschaften- 
de Mensch in der Geschichte ..., S. 429 f. 
Brentano. Luio: Ethik und Volkswirtschaft in dar Ge- 

den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung entspre- 

chend dafür zu sor en, daß das Gemeinwohl des Volkes ver- 
wirklicht werde."" ~rentano') stimmt mit Max weber3) 
grundsätzlich in der Beurteilung üherein, da8 zwischen der 
wissenschaftlichen Analyse und der Politik eine Trennung 
vorzunehmen sei. Dies sagt nach der Meinung beider Natio- 

nalökonomen aber nichts über die Problematik aus, eine 
Wissenschaft von Werturteilen keimfrei zu halten. Dennoch 
muß der Versuch gemacht werden. 4) 5 )  

Die Trennung zwischen der Wertung der Ziele und der Theo- 
rie bedeutet jedoch nicht, daß der Wissenschaftler einer 
"capitis deminutio" (Verfasser: Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte) unterworfen ist, die ihn auch außerhalb der 
Universität das Recht und die Pflicht jedes Bürgers ent- 
zieht, zu "aktuellen politischen Fragen seine Meinung zu 
ä~ßern."~) Gesinnungslosigkeit und wissenschaftliche Ob- 
jektivität haben, wie Max Weber es formuliert, "keine 
innere Verwandtschaft. "7) Die angeführten Hinweise be- 
treffen die Trennung zwischen der Tätigkeit des Wissen- 

1) Brentano, Lujo: Iias Arbeitsverhältnis gemäß dem hau- 
tigen Recht. Geschichtliche und ökonomische Studien, 
Leipzig 1877, S. 8 f. 

2) Brentano, Lujo: Uber Werturteile in der Volkswirt- 
schaftslehre. in: Archiv für Sozialwissenschaft und 
~ozial~olitik, Bd. 73 Sbingen 1911, S. 700 

7) Weber, Max: Die 0bjekEivität sozialwissenschaftlicher 
und sozialpolitischer Erkenntnis, in: Archiv für So- 
zialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 19, Tübingen - 
Leipzig 1904. Wieder abgedruckt in: Methodologische 
Schriften, Frankfurt sm Main 1968, S. 4 ff. 

4) Vgl. Brentano, Lujo: Uber einige in der Natur des Beob- 
achtungsobjektes liegende Schwierigkeiten des volks- 
wirtschaftlichen Forschens, in: Archiv für Sozialwis- 
senschaft und Sozialpolitik, Bd. 78, Tübingen 1914 

5) Vgl. Weber, Max: a.a.O., S. 14 
6) Brentano, Lujo: Mein Leben im Kampf um die soziele 

Entwickluna Deutschlands. Jena 1931. S. 205 
7) Weber, ~ a x r  a.a.O., S. 12 

schichte; ~ügchen 1901, in: Der vlrtschaftende Mensch 
in der Geschichte ..., Leipzig 1923, S. 76 



schaftlers und seiner politischen Uberzeugung. Darüber hin- 

aus stellt sich für den Sozialwissenschaftler das Problem, 

da8 er sich auch in seinem Fachbereich mit der Politik aus- 
einanderzusetzen hat. Im Gegensatz zu Brentano arbeitet 
Mex Weber in diesem Zusammenhang deutlich heraus, inwieweit 

die Weltanschauung zum Gegenstand der wissenschaftlichen 

Betrachtung gemacht werden kann. 
1) 

In den vorangegangenen Ausführungen ist fast ausschließlich 

von den Gegensätzen Brentanos zu anderen Sozialpolitikern 
die Rede gewesen. Eine Ubereinstimmung zeigt sich jedoch 
bei dem angestrebten Ziel. 

1) Auf den angeführten Punkt wird bei einer Betrachtung 
der Lehre Brentenos aus der Sicht der gegenwartigen 
Theorie noch genauer einzugehen sein. Vgl. da'zu S. 125 P. 
dieser Arbeit. 

I1 Die sozialpolitischen Vorstellungen Brentanos im 
Vergleich zu anderen Kathedersozialisten 

1) Die Stetigkeit der Beschäftigung und des Einkommens 

als gemeinsames Ziel 

Als Brentano noch die Universität besucht, ist er zunächst 

beeindruckt von den sich selbst regulierenden Kräften des 

Marktes. Er stellt dann jedoch fest, daß dieser Automatis- 
mus unvollkommen ist. Die freie Wirtschaft wird vielmehr 

durch Konjunkturschwsnkungen erschüttert, die mit dem 
Verlust von Arbeitsplätzen und Einkommen verbunden sind. 

Den Grund für die konjunkturellen Schwankungen sieht Bren- 

tanol) in den Entscheidungen der Unternehmer. Indem der 
Unternehmer, nur ihn sieht Brentanc2) als Faktor, sich 
ständig an der Nachfrage orientieren muß, werden die Be- 

dürfnisse in einer Weise befriedigt, wie dies bei einer 
verstaatlichten Wirtschaft nie der Fall sein kann. Auf den 

angeführten Vorteil will Brentano als Liberaler nicht ver- 

zichten, zugleich sieht er es als einen großen Nachteil 
der freien Wirtschaft an, daß die Unternehmer, sofern ihre 

Markteinschätzungen sich als falsch herausstellen, sekto- 
ral zu einer Verminderung oder gar Einstellung der Produk- 
tion gezwungen sind. Es kommt zu Konjunkturschwankungen 

(Verfasser: Man muß ergänzen, daß sich die sektoralen Er- 
scheinungen fortpflanzen). Das Auf und Nieder sieht Bren- 

tano') gleichsam als eine unvermeidbare Erscheinung der 

1) Brentano, Lujo: Die Arbeiter und die Produktionskrisen, 
in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks- 
wirtschaft, Jg. 2, Lefpzig 1878, S. 573 ff. 

2) Während Brentano alleln den schöpferischen Geist als 
Faktor ansieht, sind Boden und Kapital für ihn Elemen- 
te, die noch durch den Staat und die kulturelle Ent- 
wicklung zu ergänzen sind. 
Vgl. Brentano, Lujo: Der Unternehmer. Vortra . Volks- 
wirtschaftliche Zeitfragen, H. 225, Berlin 1807, 
S 1 i ~  f -. , ,  *. 

3) Brentano, Lujo: Die Arbeiterversicherung gemäß der 
heutigen Wirtschaftsordnung, Geschichtliche und öko- 
nomische Studien, Leipzig 1879, S. 216 f. 



r . r e i e n  . i : . t s c h s f t  a n ,  e i n  i . ! a c h t e i l ,  d e r  hiri! enomlnen wer- 
der! muii, :!'iln rian auch d i r  V o r t e j l e  d e s  f r e i e n  P z r k t e s  

i!icht missen  w j l l .  

Die 1;xistenz d e r  f r e i e n  i i r t s c h a f t  s c h e i n t  a b e r  n u r  be- 

r e c h t i s t ,  wenn e s  n e l i r i i t ,  d e n  I i r b e i t e r  von der1 ? . a c h t e i l e n  
kon , jcnk tur .e l l e r  ich~,derikuni.en i n  e i r e r  f r e i e n  i i i i t s c h a f t  zu 

b e f r e i e n ,  d i e  Stet i ; : l re i t  d e r  h e s c h ä f t i g u n g  und d e s  Lin-  

konimens f i ic  d i e  i i r b a i t r r s c h e f t  zu s i c h e r n . ' )  & u r  s o  kann 

d i e  k r b e i t e r c c h a f t  aiis d e r  P r o l e t a r i t ä t  h e r a u s g e f ü h r t  und 
i n  d i e  b e s t e h e n d e  k i r t s c i i a f t s o r d n u n a  i n t e p T i e r t  werden. 

I n  dem a n g e s t r e b t e n  Z i e l  b e s t e h t  zwischen E r e n t a n o ,  'iiag- 
n e r  und S c h m o l l e r  v o l l e  Viereinst immung.  E r e n t a n o  nimmt 

jedoch  b e i  d e r  Wahl d e r  M i t t e l ,  wie d s s  a n g e s t r e b t e  Z i e l  

e r r e i c h t  werden s o l l ,  e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  e i n .  

2 Uie u n t e r s c h i e d l i c h e n  IPi i t te l  z u r  i o n J u n k t u r s t a b i l i -  

s i e r u n p  und &iri?.omrnensverteilung 

a )  Oie S e v e r K s c h a f t s t h e o r i e  r r e n t a n o s  

Zwar h a t  d r e n t a n o  schon  während s e i n e r  'Yätit:keit tm s t a -  

t i s t i s c h e n  Seminar  i n  B e c l i n , a l s  A s s i s t e n t  von S c n s t  Ln- 
g e l ,  e i n e n  A u f s a t z  ü b e r  d i e  e n ~ l i s c h e n  Gewerkschaf ten  ver -  

fa i s t .  Üiece A r b e i t  1äISt j edoch  weder e i n e  Zustimmung noch 

e i n e  i ~ b l e h n u n g  i n  bezug auf  d i e  Gewerkschaf ten  e rkennen .  1 )  

b e i  s e i n e r  S t u d i e n r e i s e  m i t  : rnst  Lngel  nach  London i m  

J a h r e  1868/69 f i n d e t  Bren tano  dann den  : ~ e g  zu den  Gewerk- 
s c h a f t e n ,  f ü r  d i e  e r  s i c h  s o f o r t  s o  l e i d e n s c h a f t l i c h  e i n -  

s e t z t ,  da!:: John  Burns,  d e r  6 e k r e t 3 r  d e r  e n g l i s c h e n  Uock- 

a r b e i t e r ,  ihm s p ä t e r  i n  einem S c h r e i b e n  b e s c h e i n i < t :  " I c h  
empfehle Euch d e n  Dc. B r e n t a n o ,  e r  war u n s e r  Freund ,  be- 

v o r  e s  Kode war ,  u n s e r  Freund zu sein.") 

Die tiewerksctiaftsbewegung Kommt dem w e l t a n s c h a u l i c h e n  Be- 

k e n n t n i s  B r e n t a n o s  e n t g e g e n ,  indem er  schon durch  s e i n e n  

J u g e n d a u f e n t h a l t  i n  Sngland d e n  i e g  z u  e i n e r  l i b e r a l e n  

Neltanschauung gefunden hat . ' )  Be i  s t a r k e n  Gewerkschaften 

s i e h t  Bren tano  s e i n e  V o r s t e l l u n g e n  von d e r  A r b e i t e r s c h a f t  

a l s  e i n e r  f r e i e n ,  g l e i c h b e r e c h t i g t e n  K l a s s e  v e r w i r k l i c h t .  
Uie Gewerkschaf ten  werden a l s  e i n  w i r k u o i s v o l l e s  I n s t r u -  

ment angesehen ,  auf f r e i h e i t l i c h e m  'hege e i n e  Lösung d e r  

H r b e i t e r f r a g e  h e r b e i z u f ü h r e n .  Ohne s t a a t l i c h e n  Zv!ang, ohne 
s t a a t l i c h e  Lrmvertei lung s i e h t  Bren tano  h i e r  d i e  plögl ich-  

k e i t ,  daß d i e  A r b e i t e r s c h a f t  s e l b s t ,  a l l e i n  ü b e r  d i e  Koa- 

l i t i o n  d i e  ans te l lenden  Probleme l ö s t ,  z u r  K o n j u n k t u r s t a -  

1 )  Vgl. B r e n t a n o ,  L u j o :  Die A r b e i t e r  und d i e  P r o d u k t i o n s -  
k r i s e n ,  i n :  > e h r b u c h  f i i r  Gesetzgebung,  Verwaltung und 
V o l k s w i r t s c h a f t ,  j-.  2 ,  L e i p z i g  1878 ,  Y. 568 

Vgl. B r e n i a n o ,  Ludwig Joseph:  Der Xonpreß d e r  T r a d e s  
Lnionc zu  H a n c h e s t e r  vom 7.-6.6.1868, i n :  Z e i t s c h r i f t  
d e s  K ö n i g l i c h  r r e u l i i s c h e n  S t a t i s t i s c h e n  BUros, Z y .  18, 
Bd. 8. d e r l i n  1868.  5. 2i9-?41 -,, - ,  
s r e n t a n o ,  Lujo :  L e i n  Leben i n  kampf um d i e  s o z i a l e  bn t -  
wick lung  C e u t s c h l a n d s ,  J e n a  193.1, A. 155 
Vgl. d a z u  S. 1 7  d i e s e r  A r b e i t  



bilisierung beiträgt, die Stetigkeit der Beschiftigung 
und des Linkonimensbezuges sichert, die Einkommeiisvertei- 

lung auf liberalem Nege, ohne staatlich2 ;ingriffe, re- 

gelt. 

So wie die Gewerkschaftsbewegung dem weltanscnaulichen 

aekenntnis Brentsnos entspricht, kommt das angeführte Ge- 
biet auch seinen wissenschaftlichen Interessen entgecen, 

indem er schon während seiner Ausbildungszeit durch seine 
Beschäfti(:ung mit von Thiinen einen starken Hang zur Ana- 
lyse entwickelt hat, einen Hsng, der ihn dazu führt, die 

am Arbeitsmarkt wirksam werdenden Sinflußgrößen zu unter- 

suchen, zu prüfen, wie die Arbeitsbedingungen festgelegt 
werden. Bei der Untersuchung der im -iirtschaftsleben tä- 
tigen Kräfte kommt irentano zu dem drgebnis, daiS der ein- 

zelne den 3egeln eines freien harktes hilflos ausielieiert 
ist. Die ganze menschliche Geschichte zeigt Brrentano, da13 

alles, was man als decht "in inneren" oder "äußeren ange- 

legenheiten" ansieht, nichts anderes ist als Ausdruok 
eines bestimmten ~schtverhä1tnisses.l) So setzen sich auch 

am Arbeitsmarkt bei der Festsetzung der Arbeitsbedingungen 

und bei der Einkommensverteilung die Kräfte durch, welche 
die größte Macht besitzen. Schliefien die Arbeiter, deren 

Stimmen am Markte einzeln verhallen müssen, sich jedoch 
zu Koaliticnen zusammen, so können sie ihren Forderungen 

in wirkssmer Form Ausdruck verleihen. 

Die englische Entwicklung macht deutlich, daß sich a l s  
Gegenbewegung zu den Koalitionen der Arbeiter, den Gewerk- 
schaften, Unterneimerverbände entwickeln. So entsteht in 

der Wirtschaft ein Gegengewicht der Krifte, bei dem die 
hacht, die,wenn sie einseitig auftritt, zu Ilißbrauch ver- 
leiten kann, durch ein Gleichgewicht in Schranken getalten 

1) vnl.Brentano, Lujo: Brief an seine Mutter vom 17.1.1871, 
in: Mein Leben im Kampf um die soziale Entwicklung 
Deutschlands, Jena , l 9 j l ,  S .  62 

wird. In einem Widerspiel von Interesse und Gegeninter- 

esse, wobei die Aufgabe der einen Seite der wachsende Ge- 

winn ist, die Aufgabe der anderen Seite die Forderung nach 
einem zunehmenden Lohn, ergeben sich für beide Parteien 
die größten Vorteile. Die Antriebskräfte, welche sich aus 
einem individualistischen, ja egoistischen Verhalten in 

bezug auf wirtschaftlichen und technischen Fortschritt er- 
geben, bleiben erhalten. Die negativen Auswirkungen einer 
freien Wirtschaft werden dagegen durch gewerkschaftliche 
Macht verhindert. Die Verbindung von wirtschaftlichem und 

gesellschaftsbezogenem Gedankengut sieht Brentano als 
einen SOZIAUIBERALISMUS an. Das Harmoniedenken der Kles- 

sikger wird gewissermaßen auf eine andere Ebene übertragen. 
Brentano versteht die Harmonie in der Wirtschaft nicht 
mehr so, daß sie im Sinne eines Laisser-faire-Prinzips 
entsteht, sondern, da5 sie sich über das Verbandswesen, 

durch Organisationen, die sioh aus den Bedürfnissen der im 
Wirtschaftsleben Tätigen heraus entwickelt haben, hersn- 

bildet. 1) 

I) Brentano vertraut auf eine letztlich durch die Vernunft 
bestimmte Welt. Als Arbeitgeber und Gewerkschaften nach 
dem ersten Weltkrieg im "Reichskohlenrat" überhöhte 
Löhne auf Kosten der Gesamtheit festsetzen, schreibt 
Brentano. er werde nun auch gegen die Gewerkschaften ~ 

vorgehen; wenn dies das Ergebnis der von ihm Zeit sei- 
nes Lebens geforderten Gewerkschaftsbewegung sei. Im 
gleichen Zussmmenhang betont Brentano aber auch. da5 
Ai., ricisieriranheiten in bezui auf ~raaen. die das wohl 
--U --..-----..-T.-- - 
der Gesamtheit betreffen, ebenso aufge~cblossen sind 
wie endere Gesellschaftsaru~~en. Wichtig ist nur, daß . ~ ~ .  ~ 

man in dem richtigen Tone mit den Gewerkschaften 
spricht. Es zeigt sich die Ansicht, da5 bei der Verhand- 
lung zweier gleich starker Partner letztlich das Be- 
wußtsein einer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung 
bei Gewerkschaften wie bei Arbeitgebern die Oberhand 
gewinnt und auf staatliche Eingriffe verzichtet werden 
kann. 
Vgl. Brentano, Lujo: Der Ansturm gegen den Achtstunden- 
tag und die Koalitionsfreiheit der Arbeiter, in: SO- 
ciale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt, Jg. 32, 
Nr. 24, Berlin 1923, Sp. 553 



Als ein sinnvoller Verhandlungsort, an dem Gewerkschaften 
und Unternehmerverbände die Arbeitsbedingungen aushandeln 
können, erscheinen Brentano die von dem englischen Pabri- 
kanten Mundella und dem Richter Kettle vorgeschlagenen 
Schieds- und Einig~ngskammern.~) 2, 

1905, als der kollektive Arbeitsvertrag teilweise und 
1918, als er allgemein Gültigkeit erhält, tritt Brentano 
mit detaillierten Vorschlägen sn die Öffentlichkeit, wie 
die Arbeitgeber und die Gewerkschaften in Schieds- und 
Einigungskammern unter Einzahlung bestimmter Summen zum 
Zwecke der Haftung die Arbeitsbedingungen aushendeln sol- 
len. Darüber hinaus wird vorgeachlagen, da8 die Arbeiter 
insgesamt zu den Unkosten der entsprechenden Organisation 

1) In diesem Zusammenhang muß beachtet werden, daß bereits 
zur Zeit der Hörigkeit Hofgerichte bestanden, in denen 
Auseinandersetzungen über die Arbeitsbedingungen zwi- 
schen Hörigen und Feudalherren ausgetra en wurden. In 
'guten Zeiten' waren die gegenseitigen $echte und 
Pflichten "in Urbarien aufgezeichnet". Wenn die Hbrig- 
keit pauschal als ein unbeschränktes Herrschaftsver- 
hältnis des Feudalherren über die Hörigen bezeichnet 
wird, dann sind entsprechende Behauptungen nach Ansicht 
Brentanos auf ein Studium von "Schauerromanen" zurückzu- 
führen. wobei mancelhafte Kenntnisse der historischen 
Entwicklung deutlich werden. 
Vgl. Brentano, Lujo: Arbeitseinstellungen und die Port- 
bildung des Arbeitsvertrags in: Schriften des Vereins 
für Socialpolitik, Bd. 47, isipzig 1890, S. 125 P. 

2) Mundella entwickelt eine Verhandlungsform die sich auf 
Arbeitgeber und Arbeiter beschränkt. Die 4arifpartner 
unterwerfen sich den getroffenen Vereinbarungen frei- 
willi~. 

ückt dagegen die Rolle eines Unparteiischen in ~ e t t i e r  
den Vordergrund, der bei den Tarifverhaidlungen den 
Ausscbla~ Reben soll. Die Sehiedaanrüche können auf dem ~ . ~ ~ ~ .  --- 
Wege der-~iaae durchiesetzt werden:- 
In der Praxi% sind die verschiedensten Verhandlungsfor- 
men mit und ohne Unparteiischen ausprobiert worden. Da- 
bei hat sich nach den Beobachtungen Brentanos gezeigt, 
daß nur ein Unparteiischer, der in einer engen Bezie- 
hung zu dem jeweiligen Gewerbe steht, Entscheidungen 
treffen kann, die auch den Bedürfnissen der Tarifpart- 
ner gerecht werden. 
Vg1.-Brentano, Lujo: Uber Arbeitseinsteliungen und 
Portbildung des Arbeitsvertrags, in: Schriften des 
Vereins für Sooialpolitik, Bd. 45, Leipzig 1890, 
S. XXXIV, XXXVII 

beitragen. 1)2) 

Man muß den angeführten Zwang ablehnen, sofern man hier 
grundsätzlich einen Verstoß gegen liberale Prinzipien 
sieht (~echer).~) Darüber hinaus muß aber auch der Hinweis 
Brentanos beachtet werden, daß ein gewisser Widerspruch 
besteht, indem die Gewerkschaften zwar das Recht in An- 
spruch nehmen, für alle Arbeiter zu sprechen, daß aber 
nicht alle Arbeiter Gewerkschaftsmitglieder sind. Die Mit- 
gliedschaft zu einer Interessengemeinschaft muß nach An- 
sicht Brentsnos4) auch dem freiheitlichen Entschluß des 
einzelnen überlassen sein. Dagegen widerspricht es nach 

Ansicht Brentanos nicht dem Prinzip der Freiheit, wenn al- 
le Arbeiter zu den Unkosten einer Vereinigung beitragen, 
deren Existenz aus den Bedürfnissen des Marktes heraus be- 
rechtigt ist. In diesem Zusammenhang führt Brentano die 
Schwäche des einzelnen am Arbeitsmarkt an, die Entwicklung 
zum Großbetrieb, wo für viele tsusend Arbeiter einheitli- 
che Arbeitsbedingungen festzulegen sind. Die Tatsache, daß 
die Gewerkschaften für alle Arbeiter tätig werden, soll 
gleichsam durch die finanzielle Beteiligung aller (gewerk- 
schaftlich 'Organisierter", wie "Unorganisierter") ge- 

rechtfertigt werden. 

Es ist nicht richtig, wenn Pfister mit dem Blick auf die 
Uberlegungen Brentanos feststellt, dieser sei in späteren 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Das Arbeitsverhältnis in den pri- 
vaten Riesenbetrieben, in: Schriften des Vereins für 
Socialpolitik, M. 116 Leipzig 1906, S .  148 P .  

2) Vgl. Brentano, Lujo: Die Regelung des Tarifvertrags 
(Vorschläge), in: Soziale Praxis und Archiv für Volks- 
wohlfahrt, Jg. 28, Nr. 33, Berlin 1919, 6p. 576 ff. 

3) Becher Paul: Vergleich und Kritik der sozial oliti- 
schen Auffassungen bei ~ u j o  Brentano. Adoiph Rsgner, 
Georg von Aartling und Franz Hitze, Dias. sbgeschlos- 
Sen 1959, gedruckt München 1965, S. 78 ff. 

4) Brentano, Lujo: Der Arbeiterversicherungszwan seine 
Voraussetzungen und seine Folgen. Deutsche z~BE- und 
Streitfragen, Jg. 10, H. 150/151, Berlin 1881, S. 79 



Jahren o rgan i sa t i ans f reund l ioh  " G E ~ O K D E N " . ~ )  Die entspre-  

chende Formulier,ung k l i n g t  s o ,  a l s  s e i  d e r  Vorschlag, 

zwangsweice a l l e  Arbe i t e r  zu d e r  Finanzierung d e r  Schieds- 

und Einigungskamniern heranzuziehen,  a l s  e i n  Widerspruch zu 

de r  ursprüngl ich  l i b e r a l e n  Grundhaltung Brentanos zu se- 

hen. Eine entsprechende überlegung geht abe r  schon auf 

d i e  f rühen s i e b z i g e r  Jahre  d e s  vergangenen Jahrhunder ts  

zurück2), nur  ist d e r  Gedanke noch n i c h t  s o  konkret  ausge- 

a r b e i t e t  worden wie 1905 und 1918. 

Indem &entano3) davon s p r i c h t ,  da5 d i e  Gewerkschaften und 

d i e  Untsrnehmerverbände i n  Schieds- und Einigungskammern 

d i e  Arheitsbedingungen i n  e i n e r  f ü r  beide S e i t e n  b e f r i e d i -  

genden Form f e s t s e t z e n ,  gebraucht e r  gemäR s e i n e r  s o z i a l -  

l i b e r a l e n  E i n s t e l l u n g  merk twi r t scha f t l i che  Bezeichnungen 

wie Börse, Ylarkt, Marktpar te ien  und bezeichnet  d i e  Arbe i t  

a l s  Ware. Wenn Brentano d i e  Arbei t  nun a l s  Ware hezeich- 

n e t ,  so  kommt d i e s  wohl s e i n e r  s o z i a l l i b e r a l e n  Haltung ent -  

gegen, indem e r  den Arbe i t e r  a l s  Verkäufer dem Unternehmer 

a l s  Käufer g l e i c h b e r e c h t i g t  gegenübers t e l l t .  Indem a b e r  

von d e r  Arbei t  a l s  Ware gesprochen wird,  mu5 Brentano 4 )  

d i e s  s e l b s t  i n  den folgenden Sätzen immer wieder abschwä- 

chen, wenn e r  etwa f e s t s t e l l t ,  e s  s e i  e ine  Ware, abe r  eben 

e ine  Ware ganz besonderer A r t .  C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  den 
Arbe i t e r  s e i  nämlich s e i n e  regelmäßige B e s i t e l o s i g k e i t  und 

1) P f i s t e r ,  Bernhard: Lujo Brentano,  Grußwort und Reden 
b e i  d e r  F e i e r  d e r  110. Wiederkehr s e i n e s  Gebur ts tags  i n  
d e r  Ludwig-Maximilians-Universität zu München am 14.12. 
1954, Münchner Akademische Reden, hrsg.  von A l f  r ed  Dlar- 
ch ion in i  und Bernhard P f i s t e r ,  Ber l in  1956, S. 44 

2)  Vgl. Brentano, Lujo: Die Gewerkvereine i m  V e r h i l t n i s  
zur Arbeitsgesetzgebung, i n :  Preußische Jahrbücher,  
Bd. 29, B e r l i n  1872, S. 598 

3) Brentano, Lujo: Ober Arbe i t se ins t e l lungen  und Bor tb i l -  
dung des  A r b e i t s v e r t r a g s ,  i n :  S c h r i f t e n  des  Vereins  
f ü r  S o c i e l p o l i t i k ,  Bd. 45, Leipzig  1890, S. X I X  

4 )  Ebenda, S.XIX f .  

d i e  Verbundenheit de r  Arbeit  m i t  d e r  Person des  Anbieten- 

den. Aus dem angeführten Grunde bes teh t  f ü r  den A r b e i t e r  

e i n  An6;ebotszwang f ü r  s e i n e  Arbei t .  Er benö t ig t  f ü r  se inen 

Lebensuntechalt  e ine  gewisse Summe. Darüber h inaus  miu3 e r  

s i c h  gegen a l l  d i e  Ris iken ve r s i che rn  können, denen e r  
während s e i n e s  Lebens ausgese tz t  ist. Wenn d e r  Arbe i t e r  

a l s o  d i e  f r e i e  Wirtschaftsordnung bejahen s o l l ,  dann muß 

e i n  Zustand geschaffen  werden, bei dem einmal d i e  S t e t i g -  

k e i t  d e r  Beschäftigung und d e s  iiinkommens f ü r  den A r b e i t e r  

g e s i c h e r t  und e ine  Ee te i l igung  an dem zunehmenden Produk- 

t i v i t ä t s f o r t s c h r i t t  e i n e r  wachsenden I n d u s t r i e w i r t s c h a f t  

gegeben i s t .  Beides w i l l  Brentano über  das  Wirken d e r  Ver- 

bände e r re i chen .  

I n  Schiads- und Einigungslcammern s o l l e n  d i e  Gewerkschaften 

und d i e  Arbeitgeberverbände d i e  Arheitsbedingungen so  f e s t -  

s e t z e n ,  deß kon junk tu re l l e  Schwankungen vermieden werden. 
Dabei f ü h r t  Brentano v e r s t r e u t  i n  den verschiedensten  Ver- 

ö f i e n t l i c h u n ~ e n  d i e  folgenden Argumente an: 

1 )  Die Vereinigungen d e r  Arbei tgeber  t r e t e n  a l s  Gegenge- 
wicht zu den Gewerkschaften auf. ') Dabei l a s s e n  s i c h  

auf dem i e g e  d e r  Verhandlung über  Schieds- und Einigungs- 

kammern2) wilde S t r e i k s  und Aussperrungen weitgehend 
vermeiden. Der Karkt kommt zur Ruhe. 

2 )  Durch Arbeitsnachweis Können d i e  Gewerkschaften d i e  A r -  

b e i t s k r ä f t e  an d i e  S t e l l e n  lenken, wo s i e  nachgefragt  

werden. 3)  

Vgl. Brentano,  Lujo: Die Arbe i t e rg i lden  d e r  Gegenwart, 
Bd. 11, Zur K r i t i k  d e r  engl ischen Gewerkvereine, Leip- 
z i g  1872, 8. 263 
Vgl. d 'erselbe:  Die Sicherung d e s  A r b e i t s v e r t r a g s ,  i n :  
S c h r i f t e n  des  Vereins f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  Bd. 7,  Leip- 
z i g  1874, 8. 152 
Vgl. Brentano,  Lujo: Das A r b e i t s v e r h ä l t n i s  gemäß dem 
heut igen Recht,  Leipzig  1877, S. 149 f f .  
Vgl. Brentano. Lujo: Dle Arbe i t e r  und d i e  Produktions- 
k r i s e n ,  i n :  Jahrbuch f ü r  Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswir tschaf t .  Jg. 2 ,  Le ipz ig  1878, S. 623 f .  



Die weiteren Argumente betreffen die Abhängigkeit zwischen 

Lohn und Konjunktur. 

1) Die Gewerkschaften können durch ihr lohnpolitisches 
Verhalten die Konjunktur mit beeinflussen, indem sie 
bei einem guten Geschäftsverlauf wachsende Löhne for- 
dern, sioh bei einem konjunkturellen Abschwung lohnpo- 
litisch zurückhalten. 1) 

2) 8rentano2) weist darauf hin, dai? zunehmende Löhne nicht 
nur im Interesse des Arbeitnehmers sind, sondern auch 
Vorteile für die Arbeitgeber bieten. Bei diesem Hinweis 
kündigt sich die Kaufkrafttheorie an, welche unter an- 
derem besagt, daß sioh durch steigende Löhne Vorteile 
für Arbeitgeber wie für Arbeitnehmer ergeben, die eine 
Seite kaufen, die andere Seite verkaufen kann, so daß 
die Arbeitsplätze gesichert sind. 

Brentano will, dai? nicht der Staat, sondern die von Arbei- 
tern und Arbeitgebern frei gewählten Verbände die Beschäf- 
tigung und das Einkommen für ihre Plitglieder sichern. Er 
strebt auf diese Weise die Freiheit für die Arbeitnehmer 

wie für die Industriellen an. Beide Seiten sollen nicht von 
einem allmächtigen Staat abhängig sein, welcher im einzel- 
nen festlegt, unter welchen Voraussetzungen gearbeitet wird. 

Kommt es trotz der Bemühungen der Verbände, die Arheits- 
bedingungen so festzulegen, da13 schädliche konjunkturelle 
Schwankungen vermieden werden, dennoch zu einer Arbeits- 
losigkeit, dann sollen die Arbeiter nach dem Willen Lujo 

~rentanos~)~) von einer irrbeitslosenversicherung Unter- 

1) Val. Brentano. Lu.30: Die Arbeiter und die Produktions- - . - 
krisen ..., a.a.O., S. 623 

2) Brentano, Lujo: Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 
11, Zur Kritik der englischen Gewerkvereine, Leipzig 
1872. 5.  238 .-.-. - -  

3) Brentano,-¿;jo: Die Arbeiter und die Produktionskrisen ..., a.a.O., S. 611 f. 
4) Eine von den Gewerkschaften getragene Arbeitslosenver- 

sicherung wird als eine wesentliche Voraussetzung für 
die Prämienzahlunaen zu anderen Arten der Versicheruna - 
Fortsetzung der Fußnote auf S. 53 

stützung erhalten, deren Träger die Gewerkschaften sind. 

So wie die Verbände nach Auffassung Brentanos die negati- 
ven Auswirkungen konjunktureller Schwankungen für die Ar- 
beiterschaft ausschelten können, sind sie seiner Uberzeu- 

gung nach auch in der Lage, die Einkommensverteilung in 
einer Weise zu steuern, wie dies der Staat nie vornehmen 
kenn. Brentano sieht keinen Grund, dem Agrerstaat nechzu- 
trauern, wie wagnerl) dies tut, für den hier eher die Mög- 
lichkeit gegeben ist, eine wachsende Bevölkerung zu ernäh- 
ren. Gerade in den Industriestaaten besteht nach Auffas- 
sung ~rentanos~) durch die von Erfindern und Unternehmern 
bewirkte Produktivitätssteigerung die Möglichkeit, für eine 
zunehmende Bevölkerung Arbeitsplätze und ständig wachsende 
Einkommen zu schaffen. Die gleiche Wirtschaft. in der die 
Arbeiterfrage entstanden ist, bietet die Voraussetzungen 

für ihre Lösung. 3) 

angesehen. Nur wenn die Einkommen im Felle von Arbeits- 
losigkeit gesichert sind, können die Arbeiter den Prä- 
mienzahlungen zu anderen Arten der Versicherung nach- 
kommen. Brentsno kritisiert. da8 die Hirsch-Duncker- 
schen Gewerkvereine dies im Gegensatz zu den englischen 
Gewerkschaften nicht berücksichtigen. Aus dem angefübr- 
ten Grunde können die von ihnen angebotenen Kranken- 
und Altersversicherungen nicht von den Arbeitern wahr- 
genommen werden. Eine Ausnahme zeigt sich bei dem deut- 
schen Buchdruckerverband. Hier besteht seit 1879 für die 
Arbeiter die Möglichkeit, eine Arbeitslosenversicherung 
abzuschließen. das heißt die Prämienzahlungen zu ande- 
rei versicher& en sicherzustellen. 
Vgl. Brentsno, fujo: Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkver- 
eine, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirtschaft, Jg. 3, Leipzig 1879, S. 489 
Vgl. derselbe: Geschichte und Wirken eines deutschen 
Gewerkvereins. in: Schmollers Jahrbuch, M. 6, Leipzig 

rei Versicher& en sicherzustellen. 
Vgl. Brentsno, fujo: Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkver- 
eine, in: Jahrbuch für Gesetzgebunn. Vnrwaltune und 
Volkswirtschaft, Jg. 3, Leipzin 
Vml . rl.raelha: Gaaehichte ui .o-- 
Gewerkvereins. : 
1882, S. 995 ' 

1) Wagner, Adolph: Agrar- und Industriestaat. Eine Ausein- 
andersetzung mit den Nationalsozialen und mit Profes- 
sor Lujo Brentano über die Kehrseite des Industrie- 
staets und zur Rechtfertigung agrarischen Zollschutzes. 
Jena 1901 

2) Brentano, Lu o: Adolph Wagner über A rar und Industrie- 
stast, in: Die Hilfe, Jg. 7, Nr. 23-58, kerlin 1901 

3) Vgl. Brentano, Lujo: Die Schrecken des überwiegenden 
Industriestaates, Volkswirtschaftliche Zeitfragen, H. 
183/184, Berlin 19M, S. 19 ff. 



Nach Ansicht 'Brentanos tragen auch die Gewerkschaften in- 
direkt dazu bei, in den Industriestaaten den Yroduktivi- 
tätszuwachs, die Basis fiir zukünftige Lohnerhöhungen, zu 
verbreitern. Ihr ständiger Ruf nach wachsenden Löhnen läßt 
die Arbeit ständig teurer werden. Dies regt aber die Un- 
ternehmer und die Erfinder, um den erzielten Gewinn zu 
halten und noch zu steigern, ständig zu neuen Erfindungen, 
zu einer fortwährenden Realisierung des teccnischen Port- 
Schritts an.') Treten bei diesen Strukturveränderungen für 
die Arbeiter nachteilige Wirkungen auf, dann sollen diese, 
nach dem Willen Brentanos, von den Gewerkschaften behoben 
werden. 

Indem die Arbeiter sehen, daß auch bei einem Fortbestand 
einer freien Wirtschaftsordnung eine Losung ihrer Prohle- 
me möglich ist, die wesentlichen Ursachen der Proletari- 
tät, die Unstetigkeit des Einkommens und der niedrige Lohn, 
zu beseitigen sind, haben sie sich von einer ursprünglich 
recht radikalen, auf Umsturz gerichteten Bewegung (Chartis- 
mus2), Syndikalismus3)) zu einer Eevölkerungsgruppe ent- 
wickelt, welche die freie Wirtschaftsordnung mit 

1 1 Brentano, Lujo: tiher das Verhältnis von Arbeits- 
lohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, 2. Auflage, 
Leipzig 1893, S. 36 

2) Vgl. Brentano, Lujo: Die englische Chartistenbewegung, 
in: Preußische Jahrbücher, Bd. 3 Berlin 1874, 
S.  4Z1 ff. . . . - - . 

3)  Vgl. Brenteno, Lujo: tiber Syndikalismus und Lohnminimum, 
München 191 1 

4) ~gl. ~rent&o, Lujo: Entwicklung und Geist der engli- 
schen Arbeiterorgrnisationen, in: Archiv für soziale 
Gesetzgebung und Statistik, Bd. 8, Berlin 1895, 
S.  in f r ~  - . . . - - - . 
In seiner Habilitationsschrift üher die Geschichte der 
englischen Gewerkschaften vertritt Brentano noch die 
Ansicht, daß die Gilden als VorgUnger der Gewerkschafts- 
bewegung anzusehen sind. Dieser Gedanke ist in der Li- 
teratur (Bestrice und Sidney Webb) bis heute (Becher) 
immer wieder kritisiert worden. Brentano hat jedoch 
selbst schon die ursprünglich vertretene Ansicht fallen- 
lassen, ein Grund, warum er eine Neuauflege seiner 1871 
erschienenen Schrift über die englischen Gewerkschaften 
ablehnte. 
Fortsetzung der BuBnote auf S. 55 

Mit besonderer Genugtuung nimmt Brentanol) daher zur 

Kenntnis, daß der sozialistische Schriftsteller Friedrich 
A. Lenge im Anschluß an Brentanos Arbeiten üher die eng- 
lische Arbeiterbewegung feststellt, er müsse seinen ur- 
sprünglichen Gedanken aufgeben, daß nur bei einem völligen 
Umsturz der bestehenden Wirtschaftsordnung eine Lösung der 

Arbeiterfrage möglich sei. 

Nach Ansicht Brentanos werden auf politischer Seite nur 
noch nicht die Chancen genutzt, die Arbeiterschaft in die 
bestehende Wirtschaftsordnung zu integrieren. Dabei ist 
eine Lösung der Arbeiterfrage gerade dadurch möglich, daß 
man die Prinzipien der Freiheit und der Gleichberechtigung, 
welche tragende Grundsätze einer freien Wirtschaftsordnung 
sind, auch der Arbeiterscheft zugesteht. im Gegensatz zu 
England wird dem deutschen Arbeiter jedoch die Koalitions- 
freiheit, welche die wesentlichste Voraussetzung für eine 
Oberwindung der Proletarität auf freiheitlichem Wege ist, 
verweigert. Gerade die liberale Partei. welche die Hüterin 
freiheitlicher Grundsätze aein sollte, legt das Prinzip 
der Freiheit so aus, da8 sie es zwar anderen Gesellschafts- 
gruppen zugesteht, sie ist dagegen nicht bereit, es auf die 

Arbeiterschsft anzuwenden. 2) 

Auf sozielistischer Seite herrscht dagegen noch zu sehr 
sozialistisches Gedankengut in einer reinen Form vor. Es 

werden nur die Mängel, nicht die Vorteile einer freien Wirt- 
schaftsordnung gesehen. Man erwartet vom Staate eine Siche- 
rung der Beschäftigung und des Einkommens und sieht nicht. 
da5 staatliche Macht auch vor den von den Arbeitern frei 

Val. Becher. Paul: Vergleich und Kritik ..., a.a.O., 
SY 76 
Vgl. Brentano, Lujo: Entwicklung und Geist der engli- 
schen Arheiterorganisationen ..., a.a.0.. S. 80 

1) Brentano, Lujo: Das Arbeitsverhältnis gemäß dem heuti- 
gen Recht. Geschichtliche und ökonomische Studien, 
iaipzig 1877, S. I11 f. 

2) Vgl. Brentano, Lujo: Die liberale Partei und die Arhei- 
ter, in: Preußische Jahrbücher, Bd. 40, R. 1, Berlin 
1877, S. 121 f. 



gewählten I r ~ t e r e s s e n v e r t r e t u n g e n  n ich t  ha l tmacht .  

Zusammenfassend b l e i b t  a l s o  f e s t z u s t e l l e n ,  daß f ü r  Lujo 

Brentano immer e i n e  Sicherung d e r  Beschäftigung und d e s  

Einkommens, e i n e  degelung d e r  Einkommensverteilung über  

das  Verbandswesen i m  Vordergrund s t e h t .  

Wie das  zukünftige Verhä l tn i s  zwischen A r b e i t g e ~ e r n  und A r -  

b e i t e r n  aussehen wird,  ob d e r  von einem engl ischen Großin- 

d u s t r i e l l e n  i n  den v i e r z i g e r  Jahren d e s  vergarigenen Jahr-  

hunder ts  zur  Diskussion g e s t e l l t e  Vorschlag, den Arbe i t e rn  
i n  den Verwa1tungsräten.der Firmen S i t z  und Stimme z u  ge- 

ben,  r ichtungsweisend i s t ,  d i e s  kann Brentano n i c h t  beur- 

t e i l e n :  "Wer vermag e s  vorherzusagen! " I )  Brentano unter-  

s t ü t z t  jedoch n i c h t  den Vorschlag Schmollers,  wonach i n  den 

Großunternehmen m i t  mehr a l s  75 Mil l ionen Akt i enkap i t a l  

V e r t r e t e r  des  S t a a t e s  i n  den Aufs i ch t s rä t en  S i t z  und Stimme 

e r h a l t e n ,  und d e r  Gewinn n i c h t  e inen bestimmten Prozen t sa tz  

übe r s t e igen  ~ 0 1 1 . ~ )  

Der Glaube Brentanos,  daß über  das  f r e i e  Handeln d e r  Ver- 
bände e ine  S t e t i s k e i t  d e r  Geschäftigung und des  Einkommens 

e r r e i c h t ,  e i n e  optimale Einkommensverteilung bewirkt  werden 

kann, wird weder von luagner noch von Schmoller g e t e i l t .  Bei- 

de s t e l l e n  i m  Gegensatz zu Brentano den S t a a t  a l s  M i t t e l  

zu e i n e r  Lösung d e r  Arbe i t e r f r age  i n  den Vordergrund. 

1 )  Brentano, Lujo: Negative und p o s i t i v e  Gewerkvereinspoli- 
t i k ,  T e i l  V I ,  i n :  Soz ia l e  P r a x i s ,  Jg.  8, Ivr. 52,  B e r l i n  
1899, SP. 1367 

2 )  Vgl. Schmoller,  Gustav: Das Verhä l tn i s  d e r  K a r t e l l e  zum 
S t a a t e ,  i n :  S c h r i f t e n  des  Vereins  f ü r  S o c i e l p o l i t i k ,  
Bd. 116, Le ipz ig  1906, S. 271 

b) Der b taa t s soz ia l i smus  Wagners --- Das s o z i a l e  König- 

tum Schmollecs 

Vor Brentanos i i a b i l i t a t i o n  i m  Jahre  1871 hat  Wagner s i c h  
wis senscha f t l i ch  m i t  flank- und ~ i n a n z f r a g e n ' )  b e s c h ä f t i g t .  

;ibgesehen von e i n e r  S c h r i f t  über  das  C+rundeigentum2), ge- 

hören s o z i a l p o l i t i s c h e  @rasen noch n i c h t  zu seinem I n t e r -  

e s sengeb ie t .  

i e l t a n s c h a u l i c h  is t  Wagner zu beginn d e r  s i e b z i g e r  Jahre  

durch den S taa t s soz ia l i smus  von aodber tus  b e e i n f l u ß t ,  nach- 

dem e r  i n  s e i n e r  Jugend eher  dem Laiscer- fa i re-Pr inzip  zu- 

n e i g t e .  3) 

Bei diesem wissenscha f t l i chen  und weltanschaulichen Ent- 

wicklungsstand,  a l s  ifagner s i c h  gewissermaßen i n  einem Wand- 
lungsprozei? b e f i n d e t ,  b e i  dem se ine  weltanschaulichen An- 

s i c h t e n  und s e i n  wis senscha f t l i ches  Arbe i t sgeb ie t  noch n i c h t  

e i n d e u t i g  f e s t k e l e g t  s i n d ,  wird e r  von d e r  phi losophischen 

Xakul tä t  d e r  B e r l i n e r  U n i v e r s i t ä t  a l s  ne fe ren t  f ü r  d i e  von 

arentano a l s  h a b i l i t s t i o n s s c h r i f t  e inge re ich te  Arbei t  über  

d i e  enpl ische  Gewerkschaftsbewegung bestimmt. Er s t ö ß t  h i e r -  

be i  auf e inen Themenkreis, d e r  ihm sowohl wis senscha f t l i ch  

wie wel tanschaul ich  fremd ist. Wagner h a t  von d e r  Thematik 

her  keine Beziehung zu d e r  i n  dem demokratisch r e g i e r t e n  

Zngland bestehenden Gewerkschaftsbewegung, den h ie rmi t  zu- 

sammenhängenden Lohn- und Versicherungcfragen.  Er weicht 

auch von d e r  weltanschaulichen hal tung Brentanos ab ,  dessen 
Überlegungen durch den Ge i s t  des  Libera l i smus geprägt s ind .  

Bei dem Gegensatz nrentanos  zu Wagner kommt e s  i m  Anschluß 

an  Brentanos Probevorlesung, i n  d e r  e r  d a s  eherne Lohnge- 

s e t z  a l s  übe rho l t  h e r a u s s t e l l t ,  zu e i n e r  scharfen  Ausein- 

1 )  Vgl. Brentano, Lujo: Mein Leben i m  Kampf um d i e  s o z i a l e  
Entwicklung Deutschlands,  Jena 1931, S. 63 

2  Vgl. ebenda, S. 6 3  
3{ Vgl. ehende, S. 71 



anderse tzung,  b e i  de r  Wagner e r k l ä r t ,  d i e  angeführten A r -  

gumente Brentanos se i en  n ich t  neu.') Da Brentano vorher  

d i e  S c h r i f t e n  >iagnerc auf entsprechende Stellungnahmen h in  

durchgea rbe i t e t  h a t ,  kann e r  nachweisen, daß d i e s e  Bebaup- 

tun8  i m  Widerspruch zu den Ausführungen s t e h t ,  welche Wag- 
n e r  i n  se inen Büchern macht. Wagner verwickel t  s i c h  i n  

Widersprüche und wird von Brentano aus  d e r  Ro l l e  d e s  An- 

g r e i f e r s  i n  d i e  d e s  Ver t e id ige r s  Gedrängt. 2 )  

Tro tz  d e r  scharfen  Angr i f fe  Wagners wird Lujo Brentano von 

d e r  phi losophischen F a k u l t ä t  d e r  B e r l i n e r  U n i v e r s i t ä t  a l s  
Pr ivatdozent  z u g e l a s ~ e n . ~ )  

Dies  ist d e r  Beginn e i n e r  menschlichen wie e i n e r  wissen- 

s c h a f t l i c h e n  Gegnerschaft zwischen i r e n t a n o  und a g n e r ,  

d e r  Anfang e i n e r  Auseinandersetzung, d i e  s i c h  über Jabr- 

zehnte h inziehen s o l l .  Der Ver f s s se r  ( d e r  vorl iegenden A r -  

b e i t )  wird d i e  -bneigung Brentanos gegen d i e  Lehre Wagners 
m i t  zu berücksicht igen haben, wenn e r  am Ende e i n e r  Be- 

t r a c h t u n g  d e r  Lehre Brentanos i m  Ne inungss t r e i t  s e i n e r  Zei t  

Überlegungen über d i e  Brauchbarkeit  d e s  Wortes Kstheder- 
sozia l i smus a n ~ t e l l t . ~ )  Zunächst i s t  jedoch i m  Rahmen d e s  

vor l iegenden K a p i t e l s  f e s t z u s t e l l e n ,  da5 Wagners Bl ick  

durch Brentenos H a b i l i t a t i o n  auf d i e  s o z i a l e  Frage hinge- 

l e n k t  wird. Er s a g t  s p ä t e r  s e l b s t ,  daß Brentano i h m  mehr 

gegeben h a t  a l s  e r  ihm.5) 

Was d i e  Wahl d e r  P i i t t e l  zu e i n e r  Lösung de r  soz ia l en  Frage 

b e t r i f f t ,  so  t e i l t  Wagner jedoch weder aus  wiscenschaft-  

l i c h e r  noch aus  we l t anschsu l i che r  S i c h t  d i e  bberlegungen 

Vgl. Brentano, Lujo: Mein Leben i m  Kampf um d i e  s o z i a l e  
Entwicklung Ueutschlands,  Jena 1931, S. 65 
Vgl. ebenda, S. 6 5  
Vgl. ebenda, S. 6 6  
V@. dazu d a s  Kap i t e l :  Die Unbrauchbarkeit des  Wortes 
Kathedersozialismus,  S. 98 f f .d ieser  Arbei t  
Vgl. Becher, Pau l :  Vergle ich  und K r i t i k  d e r  s o z i a l p o l i -  
t i s c h e n  Auffassungen b e i  Lujo Brentano, Adolph Wagner, 
Georg von H e r t l i n g  und Frsnz  Hi tze  D i s s .  abgeschlossen 
1959, gedruckt  München 1965, S. 80 '  

Brentanos. Die Gewerkschaften s ind  s e i n e r  Ansicht nach 
n i c h t  i n  d e r  Lage, d i e  Konjunktur zu s t a b i l i s i e r e n .  Dies 

l ä ß t  s i c h  nur b e i  e i n e r  weitgehenden Vers t ea t l i chung  d e r  

Wir tschaf t  e r re ichen. ' )  Dem f r e i e n  Wirken d e r  Verbände, 
wie e s  Brentano a l s  M i t t e l  zu e i n e r  Kon junk tu r s t ab i l i s i e -  

rung i n  d e r  Wir tschaf t  a n s t r e b t ,  wird von Wagner, un te r  Ver- 
folgung des  g le i chen  Z i e l e s ,  e i n  S taa t s soz ia l i smus  entge- 

g e n g e s t e l l t .  

Auch i n  den Fragen de r  Einkommensverteilung betont  Wagner 

n i c h t  d i e  f r e i e  Verhandlung zwischen Arbeitgebern und Ge- 

werkschaften,  sondern l e g t  das  Gewicht auf e i n e  s t e u e r l i -  

che Umverteilung. I n  s e i n e r  i m  Oktober 1871 nach Brenta- 

nos  H a b i l i t a t i o n  i n  E e r l i n  gehal tenen Rede betont  Wagner, 

scheinbar  un te r  dem Ein f luß  Brentanos, da8 e r  den Arbei- 

t e r n  n i c h t  i m  Hinbl ick  auf e i n e  Verbesserung i h r e r  Einkom- 
menss i tus t ion  vom Oewerkscha f t sbe i t r i t t  ab ra t en  kann. Dies 

da r f  aber  nur  a l s  e i n e  Übergangslösung angesehen werden, 
b i s  bessere  M i t t e l  zu e i n e r  Lösung d e r  Arbe i t e r f r age  ge- 

funden s ind .  Dieser  bessere  Weg ist, wie wagner2) gegen 

Ende s e i n e s  Vor t rags  d e u t l i c h  b e t o n t ,  e i n e  Umverteilung 
über  d i e  S t e u e r p o l i t i k ,  e i n  gedankl iches  Inatrumentarium,das 

s e i n e r  s t a a t s s o z i a l i s t i s c h e n  Weltanschauung wie seinem 

wissenscha f t l i chen  Arbe i t sgeb ie t  (Steuer-  und Finanzfra- 

gen) entgegenkommt. 

Eine ähn l i che ,  n i c h t  ganz so  d r a s t i s c h e  ha l tung  wie d e r  

1 )  Vgl. Wagner, Adolph: i n :  Jenaer  L i t e r s t u r z e i t u n g  vom 
5.5.1877, z i t i e r t  b e i  Lujo Brenteno: Die Arbe i t e r  und 
d i e  Produkt ionckr isen,  i n :  Jahrbuch f ü r  Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswir tschaf t ,  Jg. 2 ,  Leipzig  1878, 
5. Ci67 -. ,-, 

2 )  Wagner, Adolph: Rede über d i e  s o z i a l e  Frage ,  Gehalten 
auf d e r  f r e i e n  k i r c h l i c h e n  Versammlung evangel ischer  
Männer i n  d e r  K. Gsrnisonkircbe  zu Ber l in  am 12. 0k- 
t o b e r  1871, Ber l in  1872, C. 21, 36 f f .  



S t a a t s s o z i a l i c t  hagner v e r t r i t t  Schmoller m i t  s e i n e r  l o r -  

derung nach einem soz ia l en  liönigtum. Auch h i e r b e i  r ü c k t ,  

s t a t t  des  l i b e r a l e n  Selbs th i l fegedankens  d e r  Gewerkschaf- 
t e n  i m  Sinne brentanos ,  de r  S t a a t  i n  den Vordergrund. 

Schmoller') is t  wie Wagner a l s  Anhänger e i n e s  s o z i a l e n  Kö- 
nigtums d e r  Ansicht ,  daß nur be i  e i n e r  weitgehenden Ver- 

s t a a t l i c h u n g  d e r  Wir tschaf t  (Banken, Versicherungen, Berg- 

werke) d i e  S t e t i g k e i t  d e r  Beschif t igung f ü r  d i e  Arhei ter -  

s c h a f t  s i c h e r z u s t e l l e n ,  e ine  "humanere" Regelung a l s  be i  
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n  Unternehmen zu e r z i e l e n ,  konjbnk- 

t u r e l l e  Schwankungen m i t  i h r e n  f ü r  d i e  x r h e i t e r  so  nach- 

t e i l i g e n  Wirkungen,wie Ver lus t  d e r  Arbe i t sp lä t ze  und d e r  
Einkommen, weitgehend zu vermeiden s ind .  

Auch i n  den Fragen de r  Einkommensverteilung v e r t r a u t  Schmol- 
l e r  n i c h t  wie Brentano auf d a s  f r e i e  wirken d e r  Verbande, 

sondern auf e i n e  Umverteilung durch d i e  maßjebenden S t a a t s -  

männer. 

Zusammenfassend b l e i b t  a l s o  f e s t z u s t e l l e n ,  daß Erentano 

weder auf Wagner noch auf Schmoller i n  bezug auf d i e  Wahl 
d e r  M i t t e l  zu e i n e r  Lösung d e r  s o z i a l e n  Frage S i n f l u ß  neh- 

men kann. Dort ,  wo d e r  Gewerkschaftsgedanke i m  Sinne Bren- 

t a n o s  au fgegr i f f en  wird,  wie etwa durch schönberg2),  e r -  
h31t e r  e ine  neue G e s t a l t ,  wird ihm d e r  f r e i h e i t l i c h e  Geis t  

genommen und e i n  Zuschni t t  auf preujjisch a b s o l u t i s t i s c h e  

Verhä l tn i s se  anges t r eb t .  

Bei d e r  Mißachtung s e i n e r  s o z i a l p o l i t i s c h e n  Vorstel lungen 

1 )  Brief  Schmollers an Brentano vom 2.11.78, i n :  Der Brief-  
weohcel Gustav Schmollers m i t  Lujo Brentano, i n :  
Archiv f ü r  Ku l tu rgesch ich te ,  hrsg .  von Walter Goetz, 
Bd. 30, Weimar 1940, S. 205 

2 )  Die Gewerkschaften s o l l e n  s i c h  nach den Vorstel lungen 
Schönbergs a l s  S e l b s t h i l f e o r g a n i s a t i o n e n  u n t e r  s t a a t -  
l i c h e r  Leitung entwickeln.  Jede Form des  S t r e i k s  schei -  
d e t  a u s .  Der S t a a t  r i h t  b e i  den t a r i f l i c h e n  Auseinan- 
dersetzungen i n  Arbeitsämtern den A u s s c h l ? ~ .  
Vgl.Sohönberg, Gustav: Arbei tsamter ,  Ber l ln  1871, 
S. 41 f. 

durch Wagner und Schmoller b l e i b t  Brentano nur d i e  Ableh- 
nung d e r  s t a a t s c o z i a l i s t i s c h e n  Bestrebungen, d i e  Ablehnung 

de r  Forderung nach einem s o z i a l e n  Xöni~tum.  Er s t e l l t  da- 

be i  i n  e i n e r  unmißverstindlichen E'om f e s t :  " Ich  l i e h e  zu 

s e h r  d i e  P r e i h e i t ,  um nach dem Einen oder Anderen Verlangen 

zu tragen." ')  Wie d e r  S o z i a l l i b e r a l e  Brentano h e r a u s s t e l l t ,  
t e i l t  e r  n i c h t  den hang anderer  S o z i a l p o l i t i k e r  zu e i n e r  

" ~ t a a t s v e r g ö t t e r u n g ' ~ ~ ) ,  i s t  ihm d e r  S t a a t  zur Lösung d e r  

s o z i a l e n  Frage eher  ' g l e i ~ h g i i l t i g " ~ ) ,  e ine  E i n s t e l l u n g ,  i n  

d e r  e r  s t a r k  durch Hoscher hee in f luß t  i s t . & )  

Bei umfassenden s t a a t l i c h e n  E i n g r i f f e n  geht nach Ansicht 

~ r e n t a n o s ~ )  d a s  Gespür f ü r  F ten tab i l i t ä t  v e r l o r e n ,  so  daß 
am Snde e i n  Zustand e r r e i c h t  wird ,  b e i  dem d i e  Volkswirt- 

s c h e f t  d i e  Kosten e i n e r  aufgeblähten Verwaltung n i c h t  mehr 

t r a g e n  kann. Die r e s e r v i e r t e  Haltung des  S o z i a l l i b e r a l e n  

Brentano oegen e i n e  s t a a t l i c h e  Verwaltung bedeutet  abe r  

n i c h t ,  daß e r  d i e  Ansicht v e r t r i t t ,  man könne auf entspre-  

chende Kegelungen ve rz ich ten .  Die Behauptung, d e r  Beamte 

l ebe  g rundsä tz l i ch  von den Er t rägen anderer  Stande,  wird 

von i h m  a l s  "e in  t r a u r i g e s  Zeichen des  Aückgangs i n  d e r  
vo lkswi r t scha f t l i chen  Erkenntnis"  angesehen.6) ~ r e n t e n o ~ )  

1 )  Hrief Brentanos an Schmoller vom 27.10.1878, i n :  Der 
Briefwechsel  Gustav Schmollers m i t  Lujo orentano,  i n :  
Archiv f ü r  Kul turgeschichte ,  hrsg. von Walter Goetz, 
Bd. 30, Weimar 1940, S. 201 

2 )  Br ief  Brentanos an Schmoller vom 1.2.1873, i n :  Der 
i ir iefwechsel  Guctsv Schmollers m i t  Lujo Brentano, i n :  
Archiv f ü r  Kul turgeschichte ,  Bd. 29, hrsg .  von Walter  
Goetz, Weimar 1939, S .  155 

3)  Brief Brentanos an Schmoller vom 1.2.1873, ..., a.s.0. 
4) Srentsno,  Lujo: Die Zei t  meiner Professur  i n  Le ipz ig ,  

i n :  Velhagen und Klas ings  Monatshefte, Jg. 45,  Bd. 1, 
Ber l in  - B i e l e f e l d  - Leipz ig  - Wien 1930/31, S. 156 

5 )  Brentsno, Lujo: Berech t ig t e r  und n i c h t  b e r e c h t i g t e r  In- 
d iv idual ismus,  i n :  Neue F r e i e  Presse ,  N r .  20748 vom 
4.6. Wien 1922, S. 7 

6)  Brentano, Lujo: Wchnungszustända und Wohnungsreform i n  
München, riünchen 1904, 8. 1 2  

7 )  Erentano,  Lujo: Die Korruption a l s  Weltseuche, i n :  
Neue F r e i e  F r e s s e ,  1Vr. 21412 vom 20.4. Wien '1924, S. 2 



erkennt  auch an ,  daß s i c h  aus d e r  t e i l w e i s e  be lache l t en  

ha l tung  des  preuuischen Beamten, s e i n e r  Z ins t e l lung  zum 

S t a a t e ,  e i n  Bewu3tsein en twicke l t e ,  das  i h n ,  i m  Gegensatz 
zu den Vecwaltungsbeamten anderer  I änder  ( O r i e n t ,  Rußland, 

Vereinigte  Staa ten) ,gegen Bestechungen f a s t  immun machte. 

Diese p o s i t i v e n  Erscheinungen bedeuten f ü r  den L ibe ra len  

Brentano aber  n i c h t , . d a ß  e r  von d e r  angeführten S e i t e  auch 

d i e  Lösung s o z i a l e r  Probleme e rwar te t .  Al le  s o z i a l p o l i t i -  

schen Fragen, d i e  von den rietroffenen s e l b s t  g e l ö s t  werden 

können, s o l l e n  auch von d ie sen  i n  Angriff genommen werden. 

Nur d o r t ,  wo d e r  S t a a t  a l l e i n  am bes ten  t ä t i g  werden kann, 
s o l l  e r  se inen E i n f l u ß  gel tend machen. 1 )  

Aus den vorangegangenen Ausführungen h a t  s i c h  ergeben, daß 

e s  n i c h t  s i n n v o l l  i s t ,  Brentano besonders oder den Kathe- 

dersozia l i smus pauschal m i t  dem Ruf nach S t a a t s e i n g r i f f e n  

i n  bezug auf e ine  Lösung d e r  s o z i a l e n  Frage i n  Verbindung 

zu bringen.  Dennoch tauchen entsprechende Hinweise i n  d e r  

L i t e r a t u r  immer wieder auf ( ~ r u s e ~ ) ,  ~ u r g h a r d t ~ ) ,  Beut in4)) .  

So un te r sch ied l i ch  d i e  M i t t e l  s i n d ,  welche ärentano i m  
Hinbl ick  auf e i n e  Lösung d e r  soz ia l en  Frage i m  Vergle ich  

zu anderen Ks theder soz ia l i s t en  empf ieh l t ,  so  unterschied-  

l i c h  ist auch d i e  Begründung s e i n e r  Überlegungen i m  Ver- 

g l e i c h  eu anderen S o z i a l p o l i t i k e r n .  

1) V 1. Brentano, Lujo: Abst rakte  und r e a l i s t i s c h e  Volks- 
wf r t e ,  i n :  Z e i t s c h r i f t  d e s  Königlich Preußischen Sta- 
t i s t i s c h e n  Büros, Jg. l l ,  Ber l in  1871, S. 385 

2) Kruse, Alf red:  Geschichte d e r  vo lkswi r t scha f t l i chen  
Pheorien,  d e r l i n  1959, S. 167 

3) Burghardt ,  h t o n :  Lehrbuch d e r  allgemeinen Soz ia lpo l i -  
t i k ,  Ber l in  1966, S. 31 

4 )  Beutin,  Ludwig; Einführung i n  d i e  Wi r t schc f t sgesch ich te ,  
Köln - Gran 1958, 6 .  149 

3) Die Ökonornische Be~ründung s o z i a l p o l i t i s c h e r  bbe r -  

le runsen b e i  Brentano --- Die e th i sche  BegrUndung b e i  

bchmoller und Nagner 

I n  seinem zweiten Buch über  d i e  Arbei t  d e r  engl ischen Ge- 

werkschaften empfiehl t  ~ r e n t a n o ' )  a l l  denen, d i e  nur auf 

e ine  krodukt ionss te igerung b l i cken ,  d i e  S c h r i f t e n  Hoff- 

manns. Hier  werden auch e t h i s c h e  Gesichtspunkte berücksich- 

t i g t .  Die un te r  Volkswirten weit  v e r b r e i t e t e  Ansicht ,  daß 

d e r  riensch ke in  anderes S t reben  habe,  a l s  s c h n e l l  und mühe- 

l o s  r e i c h  zu werden, e r s c h e i n t  a l s  e ine  e inäugige  Wissen- 

s c h a f t .  2)  

Stellungnahmen d e r  genannten A r t  mögen d e r  Grund da fü r  s e i n ,  

daß d i e  Lehre Brentanos (auch e r  i s t  ja  Ka theder soz ia l i s t )  
m i t  e i n e r  e th i schen  Richtung d e r  Nationalökonomie i n  Ver- 

bindung gebracht wird (spann3),  V'ölkerling4) ~ r u s e ~ ) ) ,  
L )  e i n e r  "phi lanthropischen Humanität' ' (Weddigen 1, dem A s -  

pekt d e r  Menschenfreundlichkeit .  7 )  

Brentano s e l b s t  ha t  e s  jedoch n i e  g e l i e b t ,  a l s  V e r t r e t e r  
e i n e r  e th isohen Richtung d e r  Nationalökonomie bezeichnet  

1 )  Brentano, Lujo: Die Arbe i t e rg i lden  d e r  Gegenwart, Bd. 
11, Zur K r i t i k  d e r  eng l i schen  Gewerkvereine, Leipzig  
1872. S. 331 - , - .  - * *  

2 )  Vgl. drentano,  Lujo: Der Arbeiterversicherungszwang, 
s e i n e  Voraussetzungen und se ine  Folgen,  Deutsche Zei t -  
und S t r e i t f r a g e n ,  Jg.  10 ,  H. 150/151, B e r l i n  1881, 
.S 1 Y 
V .  , V  

Spann, Othmar: Die Haupttheorien d e r  Volkswir tschsf ts -  
l e h r e  auf l e h r g e s c h i c h t l i c h e r  Grundlage, 25. Auflage, 
Heidelberg 1949, S. 164 
V'ölkerling, F r i t z :  Zur C h a r a k t e r i s t i k  des  deutschen 
Kathedersozialismus,  D i s s .  Ha l l e  1957, S. 158 f f .  
Kruse, Alfred:  Geschichte d e r  vo lkswi r t scha f t l l chen  
Theorien,  B e r l i n  1959, 6. 167 
Neddigen, * a l t e r :  Grundeüge d e r  al lgemeinen Volkswirt- 
s c h a f t s p o l i t i k ,  Wiesbaden 1966, 6. 31 
Ebenda, S. 30 



zu werden1), sondern sieht sich als "realistischen Volks- 

wirt~.~) Sozialpolitische Vorstellungen lassen sich seiner 
Ansicht nach aus iirtschoftlichkeitsüberlegungen ableiten, 

indem der Aspekt der Produk t iv i t i i t s s t e ipe rung  in den Vor- 
dergrund geriickt wird. Brentano findet den weg zu den Ge- 
werkschaften nicht auf Grund einer menschenfreundlichen 

Einstellung, sondern weil er bei einem ausgewogenen Gleich- 
gewicht der Kräfte im Uirtschaftsleben, wobei Unstimmig- 

keiten auf dem cege der Verhandlung geklärt, Streiks und 

Aussperrungen nach Möglichkeit vermieden werden, für beide 
Seiten die größten wirtschaftlichen Vorteile sieht. Als 

in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts die Diskussion 
um den ~chtstundentag~) wieder aufflammt, das Thema auf 
dem internationalen Kon~raß für Sozialpolitik in Prag 1924 
auf der Tagesordnung steht, greift auch Brentano in die 
Diskussion ein. In Abweichung von Sozielpolitikern aus sn- 

deren Ländern, die den Achtstundentag aus einer teilweise 
klassenkämpferischen Haltung heraus fordern, setzt Brenta- 

no4) sich hierfür ein, weil er von der Verkürzung der Ar- 

1) Vgl. Lotz, Ualter: Erinnerungen an Lujo brentano, in: 
Schmollers Jahrbuch, Jg. 5 6 .  h. 1, München - Leipzig . - 

1932, S.  4 
Brentano, Lu;fo: Abstrakte und realistische Volks- 
wirte, in: Zeitschrift des Königlich Preuljischen Sta- 
tistischen Büros, Jg. 11, Berlin 1871, S. 383 ff. 
Da7 Achtatundnntn~ ist von Londoner Arzten bereits 1831 - .. ~ ~ - ~ - .  -. ~ ~ - ~ . ~ . ~ ~ ~ . -  ~ 

als eine wünschenswerte Arbeitszeit herausgestellt wor- 
den. Unter Berücksichti~un~ der wirtschaftlichen Situa- 
tion vor einhundert ~ahren-erscheint es bemerkenswert, 
deß nrentano schon zu Beginn seiner Lehrtätigkeit den 
Achtstundentsg in vielen englischen Kohlengruben und an- 
deren Berufszweigen in Australien und Nordamerika ver- 
wirklicht sieht. 
Vgl.Brentano, Lujo: Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 
SI, Zur Kritik der englischen Gewerkvereine, Leipzig 
1872, S. 93 f. 
Brentano, Lujo: Hede über den Achtstundentag. Gehalten 
auf dem internationalen KongreS für Sozialpolitik in 
Prag vom 2. - 4.10.1924, in: Verhandlungen und Bericb- 
te vom Organisstionsausschuß des Kongresses, Jena 1925, 
S. 114 ff. 

beitszeit eine Leistungssteigerung erwartet. Den angeführ- 
ten Gedanken sieht Brentano durch entsprechende Untersu- 

chungen im angelsächsischen  ere eich') und in der Tschecho- 
Slowakei2) bestätigt. Ober die Berechtigung der Begründung 
Brantanos kann man sicb streiten. Die Forderung nach dem 

Achtstundentag mag aber ein Beispiel sein, wie Brenteno 

stets versucht, seine sozialpolitischen Uberlegungen von 
der ökonomischen Seite, unter Ausschluß ethisch-sittlicher 

Aspekte zu begründen. 

Einzelbetrieblich billigt der Soeialpolitiker Brenteno so- 
3)  gar, im Gegensatz zu Schmoller, eine Gewinnmaximierung , 

gesamtwirtschaftlich muß jedoch über ein Gegengewicht der 
Kräfte (Gewerkschaften - Arbeitgeberverbände) ein Ausgleich 
geschaffen werden. ~rentano~) sagt selbst, da8 er in bezug 
auf die Begründung seiner Vorstellungen, den Vertretern 

des Laisser-faire-Prinzips nahesteht (Verfasser: Man möchte 
hinzufügen: "... näher als beispielsweise anderen führenden 
Mitgliedern im Verein für Socialpolitik wie Schmoller und 
Wegner.") Die Sozialpolitik wird nicht als Korrektur einer 
an sicb ungerechten Einkommensverteilung aufgefaßt, sondern 

als ein Instrumentarium, des zur Stabilisierung der Wirt- 
schaft beiträgt. Um Sozialpolitik zu betreiben, bedarf es 

nicht des Rufes nach einer "besonderen sozialen Gerechtig- 
k~it."~) Nur der liberale Grundsatz eines gleichen Rechts 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Uber des Verhältnis von Arbeitslohn 
und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, 2. Auflage, hip- 
zig 1893, S. 6, 12 

2) Vgl. Brentano, Lujo: Der Achtstundentag in der Tsche- 
choslowakei, in: Soziale Praxis und Archiv für Volks- 
wohlfahrt, Jg. XXXII, Nr. 30, Berlin 1923, Sp. 700 ff. 

3) Vgl. Zwiedineck-Südenhorst, Otto von: Erinnerungen an 
Lujo Brentano. Grußwort und deden bei der Feier der 
'110. Wiederkehr seines Geburtstags in der Ludwig-Maxi- 
milians Universität zu München am 14. Dezember 1954, 
Münchner Akademische Reden, hrsg. von Alfred Marchioni- 
ni und Bernhard Pfister. Berlin 1956, S. 24 

4) Brentano, Lujo: Abstrakte und realistische Volkswirte, 
in: Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen 
Büros, Jg. 11, Berlin 1871, S. 383 

5) Brentano, Lujo: Der Schutz der Arbeitswilligen, Volks- 
wirtschaftliche Zeitfragen, H. 159, Berlin 1899, 6. 35 



für alle muß gewahrt sein. "Nicht aus der Tasche des einen 
soll genommen werden, um die eines anderen zu füllen."') 
So erscheint es falsch, wenn Montaigne die Ansicht ver- 
tritt, der Gewinn des einen sei immer der Schaden des an- 
deren2), ein Gedanke, über den auch Voltaire eine Abhand- 
lung geschrieben hat.3) Für Brentano4) ist vielmehr ein 
Ausspruch Mirabeaus maßgebend, der feststellt: "Niemand 
verliert . . . I 8 ,  ohne "deß nicht auch ein anderer verlöre." 

Wenn er es auch nicht ganz deutlich sagt, so klingt bei 
den entsprechenden Stellungnahmen ~rentanos~) doch an, 
da0 er als Wissenschaftler für Schmollers und Wagners For- 

derung, sozialpolitische Oberlegungen mit "ethischem Pa- 
thos'' ZU vertreten, kein Verständnis hat. Des Wort Pathos 
bot sich seiner Ansicht nach geradezu an, lächerlich ge- 
macht zu werden.=) Da ~rentano~) die Bezeichnung Ethik 
nicht aus moralischer, sondern aus nationslökonomischer 
Sicht beurteilt, interpretiert er des Wort so, daß wirt- 
schaftlich möglich ist, was sozialpolitisch möglich ist, 
ebenso wie sozialpolitisch nur das möglich ist, was wirt- 
schaftlich vertreten werden kann. 

1) Brentano, Lujo: Der Schutz der Arbeitswilligen Volks- 
wirtschsftliche Zeitfragen, H. 159, Berlin 1893, 
s. 35 

2) Vgl. Brenteno, Lujo: Das gegenseitige Interesse der 
Yölker en ihrem Wohlergehen, in: Hamburger Monats- 
schrift, Freie Bahn, Jg. 3, Nr. 8, Hamhurg 1922, S. 113 

3 )  Vgl. ebenda 
4) Brentano, Lujo: Die Schutzzollpolitik in Frankreich; 

eine Warnu und Mahnun in: Die neue Rundschau, 
Bd. 1, ~er?fn 1918, S. 869 

5) Brentano, Lujo: Der Anaturm gegen den Achtstundentag 
und die Koalitionsfreiheit der Arbeiter, in: Soziale 
Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt, Jg. XXXII, 
Nr. 24, Berlin 1923, Sp. 551 

6) Vgl. Brentano, Lujo: Mein Leben im Kampf um die soziale 
Entwicklung Deutschlands, Jena 1931, S. 78 

7) Brentano, Lujo: Der Ansturm gegen den Achtstundentag ..., a.a.O., Sp. 551 

Bei der angeführten Sicht wire es vermutlich sinnvoller ge- 
wesen, wenn Brentano die Bezeichnung Ethik ganz gemieden 
hatte. So wird er aber immer wieder namentlich oder pau- 
schal als Katbedersozialist mit einer "aulSsrökonomischen" 
(Heimann), sittlichen, aus dem Bereich der Moral stsmmen- 
den Betrachtung in Verbindung gebracht (Spann, Konisch, 
deddigen, Völkerling).') Eine moralische Sicht wird im Be- 

reich der Sozialpolitik jedoch von Schmoller, in etwas 
milderer Form auch von Wagner, nicht aber von Lujo Bren- 

tano in den Vordergrund gerückt. 

In dem vorliegenden Kapitel ist deutlich geworden, da0 

Brentano bei der Begründung seiner tiberlegungen eine Son- 
derstellung einnimmt. In den folgenden Ausführungen bleibt 
zu prüfen, inwieweit er in dem Ausgangspunkt seiner Gedan- 
ken zur Arbeiterversicherung von anderen Kathedersoziali- 
sten abweicht. 

1) Vgl. dazu die Literaturangaben in dem Kapitel: Das Ziel 
dieser Arbeit. S.9 f. der vorliegenden Untersuchung. 



4 )  Der Gleichberechtiguni-sgedanke a ren tanos  --- Der Yür- 

sorgegedanke Wagners 

Die Geschichte von Karl  dem Großen über  d i e  Seformation 

b i s  i n  das  19. Jahrhundert  h ine in  z e i g t  Brentano, daß a l -  
l e ,  deren firwerbcfähigkeit  n i c h t  zugunsten anderer  einge- 

schränkt  war, f ü r  i h r e  Ex i s t enz  s e l b s t  sorgten .  Dies  g i l t  

f ü r  d a s  Juden- wie f ü r  das  C h r i s t e n t m .  Nur zur Ze i t  d e s  

Zunftwesens, wo d i e  Meis ter  auf Kosten d e r  Lehr l inge  und 

Gesel len  P r i v i l e g i e n  genossen, sah d e r  S t a a t  s i c h  gezwun- 

gen ( so fe rn  auch keine  S e l b s t h i l f e e i n r i c h t u n g e n  de r  Gesel- 

l e n  vorhanden waren),  f ü r  d i e  durch d i e  P r i v i l e g i e n  d e r  

Ple is ter  b e n a c h t e i l i g t e n  Gruppen zu sorgen.') Die s u s  Grün- 

den d e r  "Menschlichkeit" bestehende Verpf l ichtung d e r  Ge- 
s e l l s c h a f t  ( S t a a t ,  Kirche) ,  f ü r  f i i l f s b e d ü r f t i % e  und Schwa- 

che aufzukommen, i s t  e i n e  andere Frage.  2 

Indem Brentano d i e  Xrwerbsordnung s e i n e r  Ze i t  un te r such t ,  

kommt e r  zu dem Ergebnis,  da8 Gewerbefreiheit  b e s t e h t ,  d i e  

F r e i h e i t  d e r  Berufswahl eegeben ist. L ibe ra le  P r i n z i p i e n  

haben s i c h  durchgese tz t ,  das  Recht f ü r  s i c h  s e l b s t  zu sor-  

gen, ist n i c h t  zugunsten anderer  beschränkt.  Während d i e  

Analyse Brentanos e i n e r s e i t s  z e i g t ,  daß d i e  Wir tschaf t  von 

l i b e r a l e n  Grundsätzen bestimmt wird, kommt e r  zugle ich  zu 

dem Ergebnis,  deß d i e  Arbe i t e r scha f t  a l s  e i n  armer, i m  

Wir tschaf ts leben b e n a c h t e i l i g t e r  T e i l  d e r  Bevölkerung an- 

zusehen ist. S o z i a l i s t i s c h e  Denker l e i t e n  aus  d e r  Ex i s t enz  

d e r  f r e i e n  Wir tschaf t  e i n e r s e i t s ,  d e r  Armut d e s  A r b e i t e r s  

a n d e r e r s e i t s  den Schluß ab ,  daß d i e  F r e i h e i t  i n  d e r  Y i r t -  
s c b a f t  e ingeschrsnkt  werden muß, um d i e  S i t u a t i o n  d e r  A r -  

b e i t e r s c h a f t  zu verbessern .  Diesen Uberlegungen f o l g t  
Brentano n i c h t ,  e r  ist e i n  L i b e r a l e r .  Die S i t u a t i o n  d e r  

1 )  Vgl. Brentano, Lujo: Erwerbsordnung und Unterstützungs- 
Wesen, i n :  Jahrbuch f ü r  Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswir tschaf t ,  Jg.  1, Le ipz ig  1877. S. 473 f f . .  483 f .  

2 )  Vgl. Brentano, Lujo: Der Arbeiterversicherungszwdng, 
se ine  Voraussetzungen und se ine  Folgen,  Deutsche Zei t -  
und S t r e i t f r a g e n ,  Jg. 1 0 ,  H. 150/151, Ber l in  1881, 
S. 26 

Arbe i t e r scha f t  is t  s e i n e r  Ansicht nach s c h l e c h t ,  n i c h t  

we i l  d i e  P r i n z i p i e n  d e r  F r e i h e i t  i n  d e r  Wir tschaf t  bestim- 

mend s i n d ,  sondern wei l  s i c h  d i e  Grundsätze d e r  F r e i h e i t  

und d e r  Gleichberechtigung noch zu wenig durchgese tz t  ha- 
ben. Die Gewerbefreiheit  b e s t e h t  zwar, was noch f e h l t  i s t  
d i e  h o a l i t i o n s f r e i h e i t .  Wenn d i e  Arbe i t e r  das  Hecht haben 

zu k o a l i e r e n ,  wenn e i n e  &erengewichtige Marktmacht (Gewerk- 

schaften-Arbeitpeberverbände) b e s t e h t ,  dann,so argumen- 

t i e r t  Brentano, kann d i e  Hrbe i t e r scha f t  n i c h t  mehr a l s  e i n  

armer T e i l  d e r  Bevölkerung angesehen werden. Die eng l i sche  
Entwicklung z e i g t ,  da8 d i e  Arbe i t e r  be i  s t a r k e n  Gewerk- 

scha f t en  a l s  e ine  g l e i c h b e r e c h t i g t e  Klasse am Produkt iv i -  

t ä t s f o r t s c h r i t t  tei lnehmen können, n i c h t  i m  Zustand d e r  

k r a l e t a r i t a t  zu ve rha r ren  brauchen.') Auf Grund e i ~ e n e r  

i r f ah rungen  s t e l l t  Brentano2) e ine  grolle ~ b n e i g u n ß  d e r  A r -  

b e i t e r  f e s t ,  zu den Armen gerechnet zu werden. Richt e i n e  
Unterstützung durch den S t a a t ,  sondern d i e  S t e t i g k e i t  d e r  

Beschäftigung und des  Einkommens werden anges t r eb t .  
. ~ . .  
Nahrend Brentano den Gleichberechtigun~sgedanken b e t o n t ,  

heben Wagner und Schmoller das  Fürsorgepr inzip  hervor.  Bei- 

de sehen i n  d e r  Arbe i t e r scha f t  e ine  von !vatur i n  de r  Yirt- 
s c h a f t  b e n a c h t e i l i g t e  k3evölkerungcgruppe, f ü r  welche d i e  

P o l i t i k e r  a u s  e i n e r  s i t t l i c h e n  Verantwortung heraus  etwas 

t u n  müssen. So betont  wagner3) immer wieder d i e  Notwendig- 

k e i t  e i n e s  Schutzes  d e r  Schwachen und Hi l f sbedür f t igen .  Be- 

zeichnend i s t  euch Schmollecs Ausspruch, daß d e r  König d e r  

Preußen schon immer e i n  König d e r  B e t t l e r , d e r  Geusen,ge- 

1 )  Vgl. Brentano, Lujo: Meine Polemik m i t  Kar l  Marx, Zu- 
g l e i c h  e i n  Be i t r ag  zur  hrage  des  W o r t s c h r i t t s  d a r  hr-  
b e i t e r k l a c s e  und s e i n e r  Ursachen. (Zuale ich  a l s  d r e i  
A r t i k e l .  i n :  Concordia. 1872. m i t  denUbntworten von 
Kar l  ~ e ' x  i m  Vo lkss t aa t ,  ~ r . ' 4 4  und 6 3  vom 1.6.  und 
7.8.1875, Ber l in  1890 

2)  Brentano, Lujo: Erwerbsordnung und Unterstützungswesen ..., a . a . O . , S . 4 8 6  
3 )  aagner,  Adolph: Der S t a a t  und d a s  Versicherungsk~esen,  

i n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  d i e  gesamte S taa t swissenscha f t ,  
M. 37. l cb ingen  1881, 5. 155 ff. 



Wesen s e i  ( "Le  r o i  d e s  P r u s s e s  6 t a i t  t o u j o u r s  un r o i  d e s  
gueux."). ')  

Ua Bren teno  n i c h t  a l s  l ~ l o r a l l s t ,  sondern  a l s  Nat ionaloko- 

nom v o r g e h t ,  f u r  i h n  n i c h t  d e r  Eürsorge-  sondern  d e r  
Gleichberechtigungsgedanke i m  Vordergrund s t e h t ,  w i r k t  

s i c h  d i e s e  E i n s t e l l u n g  euch auf  s e i n e  Gedanken z u r  Arbei-  

t e r v e r s i c h e r u n g  a u s .  

1 )  S c h m o l l e r ,  Gus tav ,  Zur G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  Kle in-  
gewerbe i m  19. J a h r h u n d e r t ,  H a l l e  1870, S .  704 

5) Die Gegensä tze  i r n  H i n b l i c k  auf  d a s  Vers icherungswesen  

a )  Die s t r e n g e  Lescbtung d e s  V e r s i c h e r u n ~ s g e d a n k e n s  b e i  

Hrentano 

Wer e i n e n  A r b e i t e r  zu einem bes t immten  Z e i t p u n k t  z u r  Ver- 

fügung  haben w i l l ,  muR nach  A n s i c h t  ü r e n t a n o s q ) ,  wie b e i  
einem P r o d u k t ,  k a l k u l a t o r i s c h  auch  d i e  Kos ten  b e r ü c k s i c h -  

t i g e n ,  welche m i t  d e r  C r o d u k t i o n  n u r  i n  einem m i t t e l b a r e n  

Zusamnienhang a n f a l l e n ,  d i e  Kosteri während d e r  Jugend und 

d e s  A l t e r s .  

Der " P r e i s  d e r  ~ r b e i t "  muß demnach d i e  f o l g e n d e n  Kos ten  
decken2):  

1 Uie V i e d e r e r s t a t t u n g  d e s  i n  d e r  J u g e n d p e r i o d e  aufgewen- 

d e t e n  Erz iehungs-  und b i l d u n g s k a p i t s l s  b e t r e f f e n d  

'I) Die T i l g u n g  d i e s e s  K a p i t a l s  und Verz insung  d e r  un- 
g e t i l g t e n  h a p i t a l r e c t e  b i s  zum Z e i t p u n k t  d e r  T i l -  

gung 
2)  V e r s i c h e r u n g  gegen d i e  Gefahr ,  d a 0  d i e s e  T i l g u n g  

u n v o l l s t ä n d i g  b l e i b t  

wegen Todes v o r  Ablauf d e r  T i l g u n g s p e r i o d e  
wegen I n v a l i d i t ä t  o d e r  Verkürzung d e r  A r b e i t s p e r i o -  

d e  
wegen z e i t w e i l i g e r  Unterbrechung  d e r  Erwerbcfäh ig-  

k e i t  während d i e s e r  P e r i o d e  a u s  i n n e r e n  o d e r  ä u ß e r e n  

Gründen 

1 )  Bren tano ,  Lujo :  Die A r b e i t e r  und d i e  P r o d u k t i o n s k r i s e n ,  
i n :  Jahrbuch  f ü r  Gese teeebung ,  Verwaltung und Volkswir t -  
s c h s f t ,  Jg .  2 ,  L e i p z i g  1878, S .  578 f .  

2 )  Be i  d e r  h e r a u s a r b e i t u n g  d e r  " S e l b s t k o s t e n  d e r  A r b e i t "  i m  
H i n b l i c k  auf  Jugend ,  E r w e c b s t ä t i g k e i t  und A l t e r  s t ü t z t  
Rrentano s i c h  euf e i n e n  V o r t r a g ,  den  s e i n  L e h r e r  E r n s t  
E n g e l  1866  ü b e r  "Den P r e i s  d e r  Arbe i t ' '  h i e l t .  D i e s e r  
A u f s a t z  wird von  n r e n t a n o  a l s  ' " v o r t r e f f l i c h ' '  b e z e i c h n e t  
und während s e i n e r  L e h r t ä t i g k e i t  immer w i e d e r  a l s  Grund- 
l a g e  i n  Verbindung m i t  s e i n e n  Überlegungen z u r  x r b e i t e r -  
v e r s i c h e r u n g  z i t i e r t .  
Vgl.Enge1, E r n s t : D i e  S e l b s t k o s t e n  d e r  A r h e i t , i n : S a m n l u n ~  
g e m e i n v e r s t a n d l i c h e r  w i s s e n c c h a f t l i c h e r  V o r t r i g e  ( h r s g .  
von Kud. Virchow und P r .  von h o l t z e n d o r f f ) .  b e r l i n  
1866.  5. 35 f f .  
Vgl. Bren tano ,Lujo :  Die A r b e i t e r  und d i e  Produxt iOnsKr l -  
sen. .  . , 8.8.0.. S. 579 



I1 Die Erhaltung des Lebens und der Arbeitskraft während 
der Arbeitsperiode betreffend 

1) Bestreitung der Kosten der Krafterhaltung und der 
Krsfterneuerung 

2) Versicherung gegen die Gefahr vorzeitiger Invali- 

dität 
3) Versicherung.gegen die Gefshr vorzeitiger Unter- 

brechung des Erwerbs 
durch Krankheit 

durch Stockungen des Geschäfts 

I11 Die E.rhaltung des Lebens während der Altersperiode 
betreffend 
Bestreitung des Lebensunterhalts und der Altersver- 

sorgung in jeder Hinsicht 

Der "Preis der Arbeit" muß demnach die Kosten der Erzie- 

hung, die Kosten bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall, 
Invelidität, Alter und, von Brentano ergänzt, des Begräb- 

nisses decken. 

Nun wäre es nach Ansicht ~rentanos') wenig sinnvoll. den 
einzelnen zur Begleichung der anfallenden Kosten auf sei- 
ne eigenen Ersparnisse zu verweisen, wie die extrem Libe- 

ralen es fordern. In diesem Falle müßten die Löhne und die 
von den Arbeitern gebildeten Sparsummen in einer Form zu- 
nehmen, die nicht zu verwirklichen ist. Um den genannten 
Risiken zu begegnen, stellt ~renteno') das Versicherungs- 

prinzip heraus, ein Prinzip, das er, vom Gleichberechti- 
gungsgedanken ausgehend, in einer reinen Form vertritt. 

Unter Berücksichtigung des von Ernst Engel ausgearbeiteten 

Schemas kommt ~rentano~) zu dem Ergebnis, deß zu einer 

Brentano, Lujo: Die Arbeiterversicherung gemäß der heu- 
tigen Wirtschaftsordnung. Geschichtliche und okonomi- 
sche Studien Leipzig 1879, S. 101 f. 
Ebenda, S. 162 
Brentano, Lujo: Die Arbeiter und die Produktionskrisen. 
in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks- 
wirtschaft, Jg. 2, Lsipzig 1878, S. 582 

Deckung der "Selbstkosten der Arbeit eine sechsfache Ver- 

sicherung nötig ist: 

1) eine Versicherung der Erziehungcoelder der Kinder für 
den Todesfall des drnährers, 

2) eine Vercicherun~ geven Arbeltslosiikeit bei Streik 

und Krisen, 

7 )  eine Krankenversicherunz, 

4) eine Invaliden- und eine Unfallversicherung, 

5) eine Altersversicherung, 

6 )  eine Begräbnicversicherung. 

Als Träger der Arbeitslosenversicherung werden die Gewerk- 

schaften vorgeschlagen.') Die Krankenversicherung soll den 
überbetrieblichen Kassen eines Gewerbes übertragen werden 

und nach privatwirtschaftlicben Grundsätzen aus~erictltet 

sein.2) Erziehungsgeld-, Unfall-, Invaliden-, Alters- und 
Begräbnisversicherung sollen nach den Vorstellungen Bren- 

tanos von dem privaten Versicherungsgewerbe wahrgenommen 
werden, ein Vorschlag, der schon auf Lorenz von Stein, 

Brentanos Vorgänger auf dem Lehrstuhl für Volkswirtschafts- 
lehre in Wien, zurückgeht. 3) 

Der Gleichberechtigungsgedanke erlaubt nach Auffassung Bren- 

tanos4) nicht eine "Bereicherung einzelner auf Kosten der 

Gesamtheit". Der gleiche Gedanke beinhaltet das Hecht, sich 
frei in Koalitionen zusammenzuschließen und dabei einen 

Lohn durchzusetzen, der es ermöglicht, sich gegen die Risi- 
ken zu versichern, denen der einzelne während seines Lebens 

ausgesetzt ist. 5) 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Die Arbeiterversicherung gemäß der 
heutigen Wirtschaftsordnung ..., a.a.0.. S. 207 ff. 

2) Vgl. ebenda, S. 201 f., 205 ff. 
3) Vgl. ebenda, S. 202 f. 
4) Brentano, Lujo: Die Arbeiter und die Produktionskrisen ..., a.a.O.,S. 585f. 
5) Vgl. S. 71 f dieser Arbeit 



Bei  e i n e r  Yahrnehmunp d e r  A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  d u r c h  d a s  
p r i v a t e  Vers icherungsgewerbe  s i e h t  B r i n t e n o  em e h e s t e n  

d i e  Beachtung l i b e r a l e r  G r u n d s ä t z e ,  d i e  Beachtung d e r  F r e i -  

h e i t ,  d e r  G l e i c h h e i t  und d e r  S e l b s t v e r a n t a o r t u n g  g e w a h r t .  

Was d i e  F r e i h e i t  d e r  'dahl b e t r i f f t ,  f ü r  d a s  A l t e r  Vorsorge  

zu t r e f f e n ,  s o  werden d i e  p r i v a t e n  L e b e n s v e r s i c h e r u n g e n  

d a r a u f  R ü c k s i c h t  nehmen, wenn e i n  A r b e i t e r  s i c h  s e i n e  Prä -  

mien z u r  A l t e r s v e r s i c h e r u n g  a u s z a h l e n  l a s s e n  w i l l ,  um d u r c h  
d e n  Kauf e i n e s  Hauses oder  d e n  drwerb  e i n e s  G e s c h ä f t e s  

s e l b s t  f ü r  s e i n  A l t a r  Vorsorge  zu t r a g e n . ' )  

S t a a t s z u s c h ü s s e  und A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e  z u r  H r b e i t e r v e r s i -  

cherung  l e h n t  Bren tano  a b ,  w e i l  e r  i n  e n t s p r e c h e n d e n  13ege- 

l u n g e n  e i n e n  VerstoR geKen l i b e r a l e  Grundsä tze  s i e h t .  Die  

E inführung  von S t a a t s z u s c h ü s s e n  und A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e n  

e r s c h e i n t  Bren tano  n u r  no twendig ,  w e i l  d i e  Gewerkschefts-  

bewegung noch n i c h t  s t a r k  e n t w i c k e l t  i s t .  Bes tehen  n ä m l i c h  

s t a r k e  Gewerkschaften,  dann können d i e  A r b e i t e r  i h r  Einkom- 

men ü b e r  den  Lohn v e r b e s s e r n  und s i c h  u n t e r  Wahrung d e s  
r e i n e n  V e r s i c h e r u n g s p r i n z i p s  v e r s i c h e r n .  Kein g e l e r n t e r  iir- 

b e i t e r  wäre auf d i e  en twürd igende  Gewährung von S t a a t s z u -  
s c h ü s s e n  und A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e n  z u r  A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  

angewiesen.  

Obgle ich  d u r c h  d i e  Anordnuno von  b t a a t s z u s c h ü s s e n  und Iir- 

b e i t g e b e r b e i t r ä g e n  i m  Grunde n u r  d a s  auf g e s e t z l i c h e m  Wege 

gewähr t  w i r d ,  was man den  A r b e i t e r n  an  Lohn v o r e n t h ä l t ,  e n t -  

s t e h t  durch  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  Xegelungen i n  d e r  G f f e n t l i c h -  

k e i t  d e r  L i n d r u c k ,  a l s  h a n d e l e  e s  s i c h  b e i  d e r  A r b e i t e r -  

s c h a f t  um e i n e  h i l f s b e d ü r f t i n e  Bevölkerungsgruppe ,  f ü r  d i e  

a n d e r e  B e v ö l k e r u n g s t e i l e  m i t  aufkommen müssen. D i e s  muß d a s  

S e l b s t g e f ü h l  d e r  A r b e i t e r s c h a f t  b e e i n f l u s s e n ,  muß e i n e r  

Versöhnung d e r  A r b e i t e r k l a s s e  m i t  dem S t a a t  i m  Wege s t e h e n ,  

e i n e r  Versöhnung, d i e  j a  g e r a d e  d u r c h  d i e  Neuordnung d e r  

A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  e r r e i c h t  werden s o l l .  

1 )  Vgl. B r e n t a n o ,  Lujo:  Die A r b e i t e r  und d i e  P r o d u k t i o n s -  
k r i s e n  .. . , a.a.O., S.  621 

Vlan g e h t  i n  d e r  V e r l e t z u n g  d e r  i r i n z i p i e n  e i n e r  f r e i e n  

W i r t s c h a f t s o r d n u n g  g a r  s o  w e i t ,  d a ß  s e l b s t  e i n  S t a a t s z u -  
cchuß z u r  U n f a l l v e r s i c h e r u n g  b e f ü r w o r t e t  w i r d ,  d i e s ,  ob- 

wohl d i e  Unternehmer s e l b s t  e n t s p r e c h e n d e  dege lungen  n i c h t  

f ü r  e r f o r d e r l i c h  h a l t e n . ' )  M i t  Genugtuung k o n n t e  Bren tano  
f e s t s t e l l e n ,  da13 d e r  von ihm s o n s t  w i e d e r h o l t  a n g e g r i f f e n e  
Abgeordnete  von i i e r t l i n g  ( e i n  V e t t e r  b r e n t a n o s )  s i c h  1881 

e n t s c h i e d e n  v o r  dem R e i c h s t a g  gegen d i e  Auffassung vom 

S t a a t e  a l s  e i n e s  g roüen  b c h u t z p e i s t e s  gewandt h a t ,  d e r  a l -  

l e  "Müden und Schwachen a n  s e i n e  B r u s t  d r ü c k e " ,  i n  j e d e r  

Form S t a a t s z u s c h ü s s e  gewähre. T r o t z  w i d e r s t a n d s  i n  d e n  

e i g e n e n  Heihen (Zentrum) h a t  s i c h  i m  2 e i c h s t a g  d i e  Auffas- 

sung  von K e t t e l e r s  d u r c h g e s e t z t :  "Der S t a a t s z u s c h u B  z u r  

U n f a l l v e r s i c h e r u n g  wurde a b g e l e h n t .  „2)7) 

was den  A r b e i t g e b e r b e i t r a g  a l s  IPIittel e i n e r  Einkommensstei- 

g e r u n g  b e t r i f f t ,  s o  e r s c h e i n t  e s  Bren tano  z w e i f e l h a f t ,  ob 
d i e  von dem G e s e t z g e b e r  t a t s ä o h l i c h  a n g e s t r e b t e  Wirkung 

e r z i e l t  wi rd .  E r  v e r m u t e t ,  daß d o r t  wo a u s  Konkurrenzgrün- 
d e n  e i n e  Uberwälzung auf  d i e  P r e i s e  n i c h t  mögl ich  war ,  b e i  

d e r  schwachen Gewerkschaftsbewegung, Lohnsenkungen i m  Aus- 

1 )  Vgl. B r e n t a n o ,  Lujo:  Der Arbeiterversicherungsewang, 
s e i n e  Voraussetzungen und s e i n e  Folgen ,  Deutsche Z e i t -  
und S t r e i t f r a g e n ,  Jg.  10, H. 150/151,  ß e r l i n  1881, 
S. 38 f .  

2 )  Bren tano ,  Lujo :  Gewerbe. 11. T e i l .  Die g e w e r b l i c h e  A r -  
b e i t e r f r a g e ,  i n :  handbuch d e r  p o l i t i s c h e n  Okonomie, 
h r s g .  von Gustav Schönberg ,  Bd. 1, 1. Auf lage ,  Tübingen 
1882 ,  S. 939 

3 )  U r s p r ü n g l i c h  äu13ert n r e n t a n o  d i e  A n s i c h t ,  d a ß  d i e  A r b e i t -  
e e b e r  und d i e  A r b e i t e r  s n t e i l s m ä ß i g  d i e  Prämien auf -  
b r i n g e n  s o l l e n ,  welche z u r  F i n a n z i e r u n g  d e r  U n f a l l v e r -  
s i c h e r u n g  e r f o r d e r l i c h  s i n d ,  da Schuld  sowohl den  A r -  
b e i t g e b e r  wie den  Arbe i tnehmer  t r e f f e n  kann. 
Vgl. Bren tano ,  Lujo :  Der Arbeiterversicherungsewang ..., 
a.a .0. .  S. 37 
E i n  J a h r  s p ä t e r  h a t  auch Bren tano  k e i n e  Bedenken, wenn 
d i e  A r b e i t g e b e r  a l l e i n  f ü r  d i e  Prämien  z u r  U n f a l l v e r s i -  
cherung  aufkommen, da d i e  Prämie e i n e n  T e i l  d e r  i r o d u k -  
t i o n s k o s t e n  d a r s t e l l t .  
Vgl. B r e n t a n o ,  Lujo:  Gewerbe, 11. Tei l . . . ,  a . a .u . ,  
S. 981 



maß des Arbeitgeberbeitrags stattfanden.') Seine Ausfüh- 
rungen sind mit dem Hinweis kritisiert worden, die Erfah- 
rungen hätten eine andere Wirkung gezeigt.2) Bei dieser 
Feststellung vermint wiederum Brentano Beispiele. auf die 
sich die vorgetragene Ansicht stützt. Er hält an seiner 
Meinung, der Arbeitgeberbeitrag sei ein vorenthaltener 
Lohn fest und schiebt seinen Gegnern, die etwas anderes 

behaupten, die Beweislast zu, indem er sinngemäß erklärt: 
Man könne zwar die These abstreiten, daß nach der staat- 
lichen Anordnung zur Zahlung von Arbeitgeberanteilen zur 
Sozialversicherung auf sonst fällige Lohnerböhungen ver- 
zichtet wurde. Das Argument, daß der Arbeitgeberanteil ein 
auf Umwegen gewährter Lohn sei, lasse sich jedoch nur dann 
erschüttern, wenn nachgewiesen ist, daß der Lohn vor der 
Anordnung des Arbeitgeberanteils so hoch war, um neben den 
übrigen Kosten auch die bei Krankheit zu decken.J) 

Abgesehen von den wirtschaftlichen Zielen, die mit der An- 
ordnung von Arheitgeberbeiträgen und Staatszuschüssen ver- 

bunden sind (Erhöhung der Arbeitereinkommen), sieht Bren- 
tano hier auch ein politisches Drucbittel, 

Für die Politiker ist die Arbeiterschaft eine arme, hilfs- 
bedürftige Klasse, für die aus einer sittlichen Verantwor- 
tung heraus etwas getsn werden Der Gedanke, daß die 
Arbeiter selbst ihre Situation verbessern, ist den regie- 
renden Personen unsympathisch. Durch die Anordnung von Ar- 
beitgeberbeiträgen, die nur zu den staatlichen Zwangskas- 
Sen, nicht aber zu den von den Gewerkschaften getragenen 
Bilfskessen gezahlt werden, hofft man, die Arbeiter von den 
gewerkschaftlichen Selbsthilfeeinrichtungen wegzuziehen, 
sie an staatliche Institutionen zu binden und von den Wohl- 

taten der Politiker abhängig zu mechen. 1) 

~rentano~) kritisiert selbst die von den Gewerkschaften 
getragenen Versicherungen, sieht den Sinn der Gewerkschaf- 
ten verfälscht, wenn die Arbeiter nur deshalb in der Ge- 
werkschaft bleiben, um ihren Versicherungsanspruch nicht 
zu verlieren. Trotz seiner Einwände gegen eine Koppelung 
der Arbeiterversicherung mit den ~ewerkschaften') hält er 
die Furcht der Politiker, durch entsprechende Einrichtun- 
gen werde die Autorität des Sbaates untergraben,-für völ- 
lig ~nhegründet.~) Indem die Politiker in so scharfer Form 
gegen die gewerkschaftlichen Versicherungen Stellung neh- 
men, bewirken sie das Gegenteil des von ihnen angestrebten 
Ziels. Sie schaffen in Kreisen der Arbeiterschaft nur Ver- 
bitterung, entfremden die Arbeiter dem Staate immer mehr, 

anstatt sie in die bestehende Wirtschaftsordnung zu inte- 
grieren. 

Zusammenfassend bleibt also festzustellen, da8 Brentano 
in Verbindung mit der Finanzierung der Arheiterversicherung 
das reine Aquivalenz- und das Subsidiaritätsprinzip be- 
tont, eine Staffelung der Beiträge nach Alter und Risiko 

5) 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Die Arbeiter und die Produktions- 
krisen ..., a.a.O., S. 592 

Vgl. dazu auch die Ausführungen auf 8.71 f. dieser 
Arbeit 

4) Vgl. Brentano, Lujo: Die Konservativen. Konstruktiver 
und destruktiver Konservativismus, in: Berliner Tage- 
blatt, Jg. 42, Nr. 628 vom 11.12. Berlin 1913 

Vgl. Brentano, Lujo: Die Konservativen. Konstruktiver 
und destruktiver Konservativismus, in: Berliner Tage- 
blatt, Jg. 42, Nr. 628 vom 11.12. Berlin 1913 
Vgl. dazu auch die Kritik in bezug auf das Fehlen einer 
Arbeitslosenversicherung. S. 53 der vorliegenden 
Untersuchung. 
Obgleich es (abgesehen von der Arbeitslosenversicherung) 
nicht zu den Kernaufgahen der Gewerkschaften gehört, 
Träger der Arheiterversicherung zu aein, ist die Wahr- 
nehmung von Kranken-, Invaliden- und Altersversicherun- 
gen ihr wesentlichstes Betätipungsfeld geworden. 
Vgl. Brentano, Lujo: Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkver- 
eine, in: Jahrbuch für Gesetz ehung Verwaltung und 
Volkswirtschaft, Jg. 3 ,  I.eipzfIg 1874, S. 488 f. 
Brentano, Lujo: Die Arheiterversicherung gemäß der heu- 
tigen Wirtschaftsordnung. Geschichtliche und ökonomi- 
sche Studien, Leipzig 1879, S. 187 
Ehenda, S. 187 
Vgl. Brentano, Lujo: Die Konservativen. Konstruktiver 
und destruktiver Konservativismus, in: Berliner Tage- 
blatt, Jg. 42, Nr. 628 vom 11.12. Berlin 1913 
1 Brentano, Lujo: Die Arbeiterversicherung gemäß der 
heutigen Wirtschaftsordnung ..., a.a.O., S. 201 f. 



bejaht, Staatszuschüssel) und ~rbeitgeberbeiträge~) zur 
Sozialversicherung ablehnt. Statt dessen wird das Gewicht 
auf wachsende Löhne gelegt. 3)4) 

Da Brentano das Versicherungsprinzip in einer reinen Form 
vertritt und eine sehr reservierte Haltung gegenüber einem 
staatlichen Zwang einnimmt, tritt er der Bismarckschen So- 

zialgesetzgebung sehr skeptisch entgegen. Er kritisiert 
bei der angestrebten Alters- und Invalidenversicherung die 
Geringfügigkeit der angestrebten aente5), die Durchdrin- 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Der Arbeiterversicherungszwang, 
seine Voraussetzungen und seine Folgen, Deutsche Zeit- 
und Streitfragen, Jg. 10, H. 150/151, Berlin 1881, 
S ZR ar> -. ,-, 

2) Vgl. Brentano, Lujo: Die Arbeiter und die Produktions- 
krisen, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirtschaft, Jg. 2, Leipzig 1878, S. 592 f. 

nicht grundsätzlich gegen einen Arbei- 
terversicherungszwang zu sein, wie ihn die Bismarcksche 
Sozialgesetzgebung vorsieht. Es geht ihm nur darum, daß 
die Grundlagen für einen allgemeinen Arbeiterversiche- 
rungszwang so festgelegt werden, daß die Freiheit nicht 
verlorengeht. Die Voraussetzung für einen Arbeiterver- 
sicherungszwang ist ein gesichertes Einkommen. Erst 
hierdurch wird der Arbaiter.in die Lage versetzt, er- 
zwungenen Prämienzahlungen nachzukommen. Nun läßt sich 
die Stetigkeit des Einkommens einmal dadurch erreichen, 
daß man, üie Adolpb Wagner es fordert. eine weit~ehende 

heit. Es entwick~ 
heiter" ,sondern e 
Die Stetiakeit de 
reichen, wenn man die Voraussetzungen zu einer freien 
Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung schafft. Die mit 
den Gewerkschaften verbundenen Arbeitslosenversicberun- 
gen bieten die Grundlage dafür, da8 ein Arbeiterversi- 
cherungszwang nicht wirkun slos bleibt und die Arbeiter 
den erzwungenen ~rämienzahfungen nachkommen können. Da- 
mit sorgen die Gewerkschaften für einen Zustand, der 
ein RECHT AUF ARBEIT überflüssia macht. 
Vgl. Brentano Lu o: Der ~rbeiterversicherungszwang ..., a.a.O., S. 8iff. 

5) Vgl. Brentano, Lujo: Die beabsichtigte Alters- und In- 
validenversicherung für Arbeiter und ihre Bedeutung, 
in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 
hrsg. von Johannes Conrad, Bd. 50, Jena 1888, S. 29 f. 

gung des Versicherungsprinzips mit ilementen der Pürsorge 
und Versorgung.') Bisher galt für die Arbeiter das Armen- 

recht. Nach außen versuchen die Urheber der Bismarckschen 
Sozialgesetzgebung einen solchen Eindruck zu vermeiden. 
bennoch ist das Armenrecht bei den Gesetzesvorlagen zur 

Sozialversicherung bestimmend gewesen, der "VZHSTAATLI- 
ChUNGSGEDANKE DER AHMfiIiPPLEGE'' tritt in einer deutlichen 
Form hervor. 2) 

In einer ähnlichen 'Weise beurteilt Srentano auch die Vor- 
schläge Wagners zur Arbeiterversicherung, ein Themenkreis, 
auf den in dem folgenden Abschnitt gensuer eingegangen wer- 
den soll. 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Die beabsichtigte Alters- und In- 
validenversicherung für Arbeiter und ihre Bedeutung, 
in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, brsg. 
von Johannes Conrad, Bd. 50, Jena 1888, 3. 28ff .  

2) Zbends, S .  37 



b )  Die vecwasserung des  Versicherungsgedankens bei  

Wagner 

I m  Gegensatz zu Brentano l e h n t  Wagner e i n e  Annäherung d e r  

Arbeitecversichecung an p r i v a t w i r t s c h s f t l i c h e  Regeln ab. 

E r  h a l t  das  p r i v a t e  Versicherungswesen insgesamt f ü r  unge- 

e i g n e t ,  d i e  I n t e r e s s e n  d e r  Arbe i t e r  zu berücksicht igen,  
da e s  auf P r o f i t  g e r i c h t e t  s e i  und nur d i e  I n t e r e s s e n  d e r  

"Besitzenden" be rücks ich t ige .  

Aus den angeführten Gründen befürwortet  Wagnerq) e i n  Staa t -  

l i c h e s  Versicherungswesen, d a s  keinen Gewinn e rwi r t scha f -  

t e t .  Die Finanzierung s o l l  über  e ine  s t e u e r l i c h e  Umvertei- 

lung (Stsa tszuschüsse)  und Prämien s t a t t f i n d e n ,  be i  denen 
d i e  Einkommenssituation d e r  Arbe i t e r  be rücks ich t ig t  wird.  

Die Staa tszuschüsse  s ind  zum größten T e i l  durch e ine  pro- 

g r e s s i v e  Besteuerung d e r  bes i tzenden Klassen s i c h e r z u s t e l -  

l e n ,  dabei muß man nach Ansicht wagners2) berücksicht igen,  

daß h i e r  e i n  Ausgleich f ü r  d i e  Belastung de r  Arbe i t e r  

durch Verbrauchssteuern ( S a l z s t e u e r ,  Pet ro leumzol l )  vorge- 

nommen wird. 

Während das  Schwergewicht d e r  Untersuchungen Wagners b e i  

Bank-, Finanz- und Steuerf ragen l i e g t ,  d i e  S t e u e r p o l i t i k  

a l s o  b e i  se inen s o z i a l p o l i t i s c h e n  Vorstel lungen e i n e  Zen- 

t r a l e  Rolle s p i e l t ,  l ehn t  d e r  L ibe ra le  Brentano entspre-  

chende Gedanken ab. Das Argument Wagners, d i e  Staa tszu-  

Schüsse müßten a l s  Ausgleich f ü r  d i e  Verbrauchssteuern be- 
t r a c h t e t  werden, e r s c h e i n t  n i c h t  s t i c h h a l t i g ,  da Bestre-  

bungen bestehen,  d i e  Staa tszuschüsse  zur Arbei tervers iche-  

rung gerade durch e ine  Erhöhung d e r  Verbrauclissteuern zu 

f inanz ie ren .  vienn d i e  beabs ich t ig t en  Steuern  d e r  Kompensa- 

1 )  Wagner Adolph: Der S t a a t  und d a s  Versicherungswesen, 
i n :  ~ e i t s c h r i f t  f ü r  d i e  gesamte S taa t swissenscha f t ,  
ad. 37, Tübingen 1881, S. 156 f f .  

2)  hbenda, 8. 159 

t i o n  bedürfen, s o  e r sche in t  e s  s i n n v o l l e r ,  auf entsprechen- 

de  S teue re rhöhun~an  g l e i c h  zu verz ichten .  1) 

Auch e i n e  p rogress ive  Besteuerung der"Besi tzenden8\  d i e  

Hauptquello,  aus  de r  d i e  Staa tszuschüsse  nach dem Willen 

Waqners f i n a n z i e r t  werden s o l l e n ,  s i e h t  Brentano n i c h t  a l s  

e inen panpbaren Weg an. Die menschliche Geschichte z e i g t  
ihm, daß d ie j en igen  Völker den größten Wohlstand e r l a n g t  

haben und dabe i  d i e  größten k u l t u r e l l e n  und w i r t s c h a f t l i -  

chen F o r t s c h r i t t e  e r z i e l t e n ,  welche Eigentum und Erbrecht  
r e s p e k t i e r t e n . > )  Das P r i n z i p  d e r  Dif ferenzierung muß aber  
m i t  dem d e r  Gle ichhei t  gekoppelt  werden. fiestehen Arbei t -  

geberverbände und Gewerkschaften, so Können d i e  Arbe i t e r  

b e i  d i e s e r  gegengewichtigen Merktmacht an den w i r t s c h a f t l i -  

chen Errungenschaften tei lnehmen, welche e inze lne  auf Grund 

i h r e s  Bes i t z s t andes  verwirkl ichen konnten. Die P r a x i s  z e i g t  

a l lgemein ,  deß d i e  Arbe i t e r  s i c b  auf dem Wege d e r  Verhand- 
lung bessere  Arbeitsbedingungen verschaffen  können, a l s  

s i e  d e r  S t a a t  durch entsprechende Anordnungen j e  gewähren 

kann.3) Bei e i n e r  s tgnd ig  wachsenden Besteuerung werden 

d i e  Ant r i ebskrä f t e  des  w i r t s c h a f t l i c h e n  F o r t s c h r i t t s  unter-  

d rück t .  

Wenn d i e  Xrbei tecvers icherung m i t  S tas tszuschüssen und n i c h t  
über  l e i s tungsge rech te  Prämien f i n a n z i e r t  wird, welche d i e  

B e t e i l i g t e n  s e l b s t  aufbr ingen,  s o  wird d e r  Blick f ü r  d i e  

w i r t s c h a f t l i c h e n  Möglichkeiten d e r  Arbei tervers icherung ge- 
t r ü b t .  Die degehr l i chke i t  d e r  Vers icher ten  nimmt immer mehr 

I", d i e  Staa tszuschüsse  müssen we i t e r  wachsen, d e r  Ein- 

f l u ß  des  S t a a t e s  auf d i e  Ver te i lung we i t e t  s i c b  aus.4) Die 

Ausweitung d e r  Staatsmacht wird i m  Hinbl ick  auf d i e  Ein- 

kommensverteilung von den V e r t r e t e r n  e i n e s  s o z i a l e n  König- 

1 )  Vgl. Brentano, Lujo: Gewerbe. 11. T e i l .  Die gewerbliche 
Arbe i t e r f r age ,  i n :  handbuch d e r  p o l i t i s c h e n  Okonomie, 
hrsg.  von Gustav Schönberg, Bd. 1,  1. Auflage, Tübingen 
1882, S. 940 

2)  Vgl. ebenda, S. 906 f .  
3) Vgl. ebenda, b. 975 
4) Vgl. ebenda, b. 979 



tums (Schmoller)  und von den V e r t r e t e r n  e i n e s  S taa t s soz ia -  

l i smus (Wagner) g e f o r d e r t ,  e ine  entsprechende Entwicklung 

muß aber  dem Z i e l  d e r  Befürworter beider  Usltancchauungen 
widersprechen. 

Ein S t a a t ,  dessen Macht s t ä n d i g  zunimmt, d e r  i n  den Fragen 

d e s  Eigentums und d e s  Erb rech t s  h i s t o r i s c h e  Rechte 

aufgehoben h a t ,  wird n i c h t  vor  dem preußischen Königtum 

haltmachen. Das Ronarcbentum wird n i c h t  durch d i e  Vermi- 

schung preußisch a b s o l u t i s t i s c h e n  und s o z i a l i s t i s c h e n  Ge- 

dankenguts g e s t ü t z t ,  wie s e i n e  Befürworter glauben, sondern 

e s  v e r n i c h t e t  s i c h  se lbs t . ' )  Bin ä h n l i c h e s  Schicksal  wird 

dem S taa t s soz ia l i smus  z u t e i l . 2 f  Ist das  f r e i e  Unternehmer- 

t u m  be i  e i n e r  weitgehenden Vers t aa t l i chung  d e r  Wir tschaf t  

b e s e i t i g t ,  wie s i e  d i e  S t a a t s s o z i a l i c t e n ,  an de r  S p i t z e  

Wagner, ans t r eben ,  so  werden d i e  maßgebenden P o l i t i k e r  

auch den E in f lußbere ich  d e r  Gewerkschaften, d i e  von den A r -  

b e i t e r n  f r e i  gewählte Vereinigungen s i n d ,  einengen. Die 

krbeitsbedingungen werden dann n i c h t  mehr von den T a r i f -  

p a r t n e r n  (Arbei tgebern  und Gewerkschaften), sondern vom 
S t a a t e  f e s t g e s e t z t .  Das Ende i s t  n i c h t  e i n e  "Versicherung 

f r e i e r  Arbe i t e r " ,  sondern e ine .  "Unterstützung von Zwangs- 

a r b e i t e r n ~ ' . ~ )  Nicht einmal e i n e  Versicherung i s t  b e i  den 

Staatszuschüssen zur  Arbei tervers icherung gegeben, sondern 

" e i n  den Namen d e r  Versicherung borgendes System d e r  S t a a t s -  

armenpflege". 4 )  

Während Brentano d i e  Vorschläge Wagners zur  Arbe i t e rve r s i -  

1 )  Vgl. Brentano,  Lujo: Gewerbe. 11. T e i l .  Die gewerbliche 
Arbe i t e r f r age ,  i n :  handbuch d e r  p o l i t i s c h e n  Ukonomie, 
hrsg.  von Gustav Schönberg, M. 1 ,  1. Auflspe, l'übingen 
1882. 5. 941 

cherunr zuriickweist, wendet e r  s i c h  auch gegen bberlegun- 

gen,  wie s i e  auf p o l i t i s c h e r  S e i t e  von Stumm i n  d i e  D i s -  

kuss ion t r i@.  

2) Vgl. 'ebenda, S. 941 
3)  Brentano, Lujo: Der Arbeiterversicherungszwang, s e i n e  

Voraussetzungen und s e i n e  Folgen. Deutsche Zeit-  und 
S t r e i t f r a g e n ,  Jg.  10, H. 150/151, Merlin 1881, S. 83 

4 )  Ebende, S. 8 3  



C) Die Ablehnung der Vorschläge von Stumms 

Als von ~tumm') (seit 1869, vor der Gründung des Vereins 
für Socialpolitik 1872) die Bildung von Invalidenversiche- 
rungen, später auch die Schaffung betrieblicher Kranken- 
und Altersversicherungen vorschlug, befürchtete Brentano 2) 

die Abhängigkeit der Arbeiter von der jeweiligen Unterneb- 
mensleitung. 

Auch der Vorschlag von Stumms zur Bildung von Berufsgenos- 
senschaften als Träger der Arbeiterversioherung findet nur 
kurze Zeit die Zustimmung ~rentanos.~) Er kritisiert, daß 
die Berufsgenossenschaften gleichsam "von oben'' autoritär 
eingerichtet werden sollen, lieber wäre es ihm, w e m  sie 

sich aus dem Leben selbst heraus entwickelten. 4) 

1) Stumm, Kar1 von: Die Rede von Stumms nach dem stenogra- 
phischen Bericht, in: Anhang: Ober die Stummsche Herren- 
haus-Rede gegen die Kathedersozislisten, mit Stellung:- 
nahmen von Delbrück, Schmoller, Wagner, Berlin 1897, 
S 21 -. - .  

2) Brentano, Lujo: Die Konservativen. Konstruktiver und 
destruktiver Konservativismus, in: Berliner Tageblatt, 
Jg. 42, Nr. 628 vom 11.12. Berlin 1913, 8. 1 

3) Vorübergehend sucht Brentano sich mlt einer Regelung 
"von oben" anzufreunden. Dabei vertritt er kurze Zeit 
die Ansicht, da8 die geographische Lage Deutschlands im 
Gegensatz zu der Englands ein organisches Wachstum er- 
schwert. Dies ist ein wesentlicher Grund, warum in 
Preußen auf zwangsweise Regelungen zurückgegriffen wer- 
den muß. 
Vgl. Brentano, Lujo: Die beabsichtigte Alters- und In- 
validenversicheruna für Arbeiter und ihre Bedeutung, 
in: Jahrbücher füruNationslökonomie und Statistik, 
hrsg. von Johannes Conrsd, Bi. 50, Jena 1888, S. 43 ff. 
Zwei Jahre später rückt Brentano von der Billigung einer 
zwangsweisen Einrichtung von Berufsgenossenschaften 
wieder ab. während Schmoller den entsprechenden Gedan- 
ken befürbortet. 
Vgl. Schmoller, Gustav: Debstte über Arbeitseinstel- 
lungen und Fortbildung des Arbeitsvertrags, in: Schrif- 
ten des Vereins für Socialpolitik, Bi. 47, Leipzig 
1890, S. 202 

4) Vgl. Brentano, Lujo: Debatte über Arbeitseinstellungen 
und Fortbildung des Arbeitsvertrags, in: Schriften des 
Vereins für Socialpolitik, Bi. 47, Leipzig 1890, 
S. 267 ff. 

Wer wie Brentano, Wagner und Schmoller ständig in die so- 
zialpolitische Diskussion um die Arbeiterversicherung in 

den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein- 
greift, der weckt geviß in der Offentlichkeit das Inter- 
esse für soziale Fragen, greift über den Universitätsbe- 

reich hinaus in die aktuelle Diskussion ein.') Brentano 
strebt dabei bewußt über den Universitätsbereich hinaus 
eine Aufklärung der Öffentlichkeit an. Er will, daß die 
soziale Frage nicht nur von einer begrenzten Zahl von Wis- 
senschaftlern diskutiert wird, sondern bemüht sich, eine 
möglichst breite Leserschaft anzusprechen. Es ist für 
seine Einstellung charakteristisch, w e m  er Schmoller im 
Zusammenhang mit der Veröffentlichung eines sozialpoliti- 
schen Aufsatzes nahelegt, "keine ökonomische Fachzeit- 
schrift auszuwählen . . . , ' I  in der die Sache für die große 
Welt begraben liegt. "') 

Aus dem Versuch Brentanos, die Offentlichkeit zu beein- 

flussen, auf den Staat und seine Gesetzgebung Einfluß zu 
nehmen, läßt sich aber noch nicht die Schlußfolgerung ab- 
leiten, daß dies euch voll gelungen ist. Wenn man seine 
lehre nämlich genau betrachtet, dann müssen, wie in dem 
folgenden Abschnitt darzulegen ist, auch Gesichtspunkte be- 
achtet werden, die gegen die oft wiederholte Ansicht von 
einem Einfluß auf die "soziale Reform", gegen einen Ein- 
fluß auf die Bismsrckache Sozialgesetzgebung (Brüls, Wan- 
naget, ~rusatti)~) sprechen. 

Vgl. dazu die Ausführungen in dem Kapitel: Die Wertur- 
teilsfrage aus der Sicht der modernen Wissenschafts- 
theorie. S. 117 ff. dieser Arbeit. 
Brief Brentanos an Schmoller vom 30.10.1874, in: Der 
Briefwechsel Gustav Schmollers mit Lujo Brentano, in: 
Archiv für Kulturgeschichte, hrsg. von Walter Goetz, 
Bd. 29, Weimar 1939, S. 338 
Vgl. dazu die Literaturangaben auf 6. 10 dieser 
Arbeit. 



6) Der Verein f ü r  S o c i a l p o l i t i k  und d i e  Bismarcksche 

Sozialgesetzgebung 

a )  Der ve rh inde r t e  Einf luß Brentanos 

Auf s e i n  Leben zurückblickend kommt Brentano zwar zu dem 

Ergebnis,  daß e r  auf d i e  "Entstehung und Entwicklung d e r  

deutschen S o z i a l p o l i t i k ' '  großen E in f luß  ausgeübt h a t .  1 )  

Während e r  s i c h  jedoch noch a k t i v  m i t  d e r  Bismarckschen 

Sozialgesetzgebung ause inander se tz t  und f ü r  s i c h  und den 
ganzen Verein f ü r  S o c i a l p o l i t i k  sprechen w i l l ,  s t e l l t  e r  

1890, nach d e r  Einr ichtung d e r  Kranken- (1885). d e r  Inva- 

l iden-  und Al tenvers icherung (1889),  f e s t :  I ' . . .  d i e  Ein- 

z e l h e i t e n  d e r  s o z i a l p o l i t i s c h e n  Gesetze sind n i c h t  auf un- 
serem Boden g e ~ a c b s e n . " ~ )  Auch i n  d e r  folgenden Zei t  s che in t  

f ü r  ~ r e n t s n o ~ )  e i n  E in f luß  d e r  Wissenschaft auf d i e  P o l i t i k  

nur i n  den s e l t e n s t e n  F ä l l e n  gegeben, e ine  Erfahrung, d i e  
auch schon Turgot machte. 

Vergle icht  man den Ausgangspunkt und d a s  Z i e l  Brentanos 

m i t  den Vorstel lungen d e r  P o l i t i k e r  zur Bismarckzeit ,  dann 

tauchen Zweifel auf ,  Oberlegungen, d i e  gegen d i e  weit  ver- 

b r e i t e t e  Ansicht sprechen,  Brentano habe d i e  Bismarcksche 

Sozialgesetzgebung h e e i n f l u ß t .  

Brentano s e t z t  s i c h  f ü r  wechsende Gewerkschaften, s t e igende  
Löhne und e i n e  Arbei tervers icherung e i n ,  b e i  d e r  d a s  Ver- 

s i che rungspr inz ip  i n  e i n e r  r e i n e n  Form gewahrt ist. I m  Vor- 

dergrund s tehen l i b e r a l e  P r inz ip ien .  Es wird vom Gleichbe- 
rechtigungsgedanken ausgegangen. Brentano s i e h t  den Arbe i t e r  

1) Brentano, Lujo: Mein Leben i m  Kampf um d i e  s o z i a l e  Ent- 
wicklung Deutschlands,  Jena 1971, Vorwort 

2)  Brentano, Lujo: Arbe i t se ins t e l lungen  und d i e  F o r t b i l -  
dung d e s  A r b e i t s v e r t r a g s ,  i n :  S c h r i f t e n  d e s  Vereins  f ü r  
S o c i a l p o l i t i k ,  Bd. 47, Leipzig  1890, S. 120 

3) Brentano, Lujo: Die Schu tzzo l l  o l i t i k  i n  Frankreich .  
Eine Wsrnung und Mahnung, i n :  E i e  neue Rundschau, M. 1, 
S e r l i n  1918, S. 408 f .  

b e i  wachsenden Gewerkschaften und zunehmenden Löhnen n ich t  

a l s  arm an. 

Demgegenüber s tehen f ü r  Bismsrck n i c h t  f r e i h e i t l i c h e ,  de- 
mokratische Uberlegungen i m  Vordergrund, sondern e i n  obrig- 

k e i t s s t a a t l i c h e s  Denken. I n  den von Brentano ge fo rde r t en  

Gewerkschaften wird e i n e  Gefahr f ü r  Wir tschaf t  und S t a a t  

gesehen, e i n e  Gefahr, d e r  durch das  S o a i a l i s t e n g e s e t z  und 

d i e  Zuchtheusvorlage begegnet werden s o l l .  Nicht d e r  Gleich- 

berechtigungsgedanke, sondern d e s  Fürsorgepr inzip  wird be- 

t o n t .  Die maßgebenden P o l i t i k e r  sehen s i c h  v e r a n l a ß t ,  f ü r  

d i e  Arbe i t e rk la s se  etwas zu t u n ,  um revo lu t ionä ren  Bewe- 

gungen d i e  S p i t z e  zu nehmen. Es wird keine  Arbe i t e rve r s i -  
cherung en twicke l t ,  b e i  d e r  das  Vers icherungspr inzip  i n  

e i n e r  r e i n e n  Form gewehrt b l e i b t ,  sondern e ine  Mischform, 
d i e  von Versicherungs- und Fürsorgedenken geprägt ist .  
Das Z i e l  und d e r  Ausgangspunkt d e r  P o l i t i k e r  d e r  Bismarck- 
Ze i t  s ind  ganz andere a l s  b e i  Lujo Brentano. Seine  Absich- 

t e n  entsprachen kaum d e r  Bismarckschen Sazialgesetzcehung. 

kenn auch d i e  Vorstel lungen Brentanos n i c h t  i n  d i e  Bis- 
marcksche Sozislgesetzgebung eingedrungen s i n d ,  so  t a u c h t  

doch d i e  Frage a u f ,  ob n i c h t  d i e  Uher l e~ungen  Schmollers 

oder Wacners Gehör gefunden heben. Der Gedanke an e inen  
E in f luß  Schmollers ist nahel iegend,  de  s e i n e  Vorstel lungen 

den Uberlegungen Bismarcks weitgehend entgegenzukommen 

scheinen.  Soweit Verbindungen zu d e r  Lehre Brentanos ge- 
geben s i n d ,  e r s c h e i n t  e i n  kurze r  Exkurs g e r e c h t f e r t i g t .  



b) Der verhinderte Einfluß Schmollers und Wagners 

In seiner "Jugend" (geb. 1838) veröffentlicht schmoller') 
1864 einen Aufsatz üher die Arheiterfrage, eine Ausarbei- 

tung, in der seine Ansicht noch nicht eindeutig festgelegt 
ist. Einerseits will er, daß die Arbeiter selbst die sie 

betreffenden Fragen lösen, andererseits, so hebt Schmoller 
hervor, könne die Arbeiterschaft sich nicht ".. am eigenen 
Schopf aus dem Sumpfe ziehen, ..." sondern bedürfe der aus 
einer sittlichen Verpflichtung resultierenden Hilfe ver- 
antwortlicher Staatsmänner. Zu diesem Zeitpunkt, als 
Schmoller noch zwischen Selbsthilfe und Staatseingriff 
schwankt, scheint die Habilitationsschrift Brentanos üher 
den Selbsthilfegedsnken der Gewerksohaften für ihn eine 
gewisse Stütze in hezug auf eine liberale Losung der Ar- 
beiterfrsge gewesen zu sein. Die Arbeit Brentanos wird von 
8chmoller2) nämlich äußerst positiv beurteilt. Er unter- 
stützt voll Brentanos Forderung nach Gewerkschaften. Bei 
der Gründung des Vereins für Socialpolitik hält er, wohl 
unter dem Einfluß Brentanos, sogar ein Referat, in dem er 

für die Koalitionafreiheit eintritt.3) Auch als das SO- 
zialistengesetz verabschiedet wird, schreibt Schmoller 
noch an Hrenteno: "Von Berlin hört man nur Trauriges. !,4) 

1) Schmoller. Gustav: Die Arbeiterfrage, in: Preußische 
' Jahrbücher, Bd. 14, Berlin 1864, S. 422.f. 

2) Schmoller, Gustav: Besprechungen von Lujo Brentano: 
Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. I, Zur Geschich- 
te der englischen Gewerkvereine, Leipzig 1871, in: Li- 
terarisches Zentralblatt. Nr. 25 vom 24.6. Zeipzig 

~~ 

1871, S. 635 ff. 
3) Vgl. Schmoller, Gustav: Arbeitseinstellungen und Gewerk- 

vereine, in: Verhandlungen der Eisenacher Versammlung 
zur Besprechu der sozialen Fra e am.,6. und 7. Okto- 
ber 1872. in:?shrbücher für ~at?onalokonomie und Ste- 
tlstik;-kd. 19, Jena 1872, S. 293-320 
Vgl. derselbe: Die Natur des Arbeitsvertrags und der 
Kontraktbruch. in: Schriften des Vereins für Social- 
oolitik. M. j ,  Leipzig 1874, S. 118 

Mit der Hinwendung zum Studium des preußischen Verwal- 
tungsbeamtentums rückt Schmoller gedanklich jedoch immer 
mehr von dem Selbsthilfegedanken der Gewerkschaften ab, 
das preußisch absolutistische Denken gewinnt das Uberge- 
wicht. Während das Verhalten Schmollers gegenüher Wissen- 
schaftlern durch eine große Kritikfreudigkeit gekennzeich- 
net ist, zeigt er gegenüher einem maßgebenden Politiker 
wie Bismarck wenig Neigung zum Widerspruch. Er scheint 
hier, im Gegensatz zu Brentano, eine Autorität zu sehen, 

die es ohne große Einwände zu akzeptieren gilt. Obgleich 
das Sozialistengesetz gegen die ursprünglich von Schmoller 
vertretene Ansicht gerichtet ist, bemüht er sich, das Vor- 
gehen der Politiker zu verstehen, ihre Ansichten zu recht- 
fertigen. Nach der Verabschiedung des Sozialistengesetzes 
sieht er wie die Politiker in den Gewerkschaften die Ge- 
fahr des "Terrorismus", eine Gefahr für Wirtscheft und 
~taat.1) 

Als dann nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes die 

Politiker der Gewerkschaftsbewegung wieder aufgeschlosse- 
ner gegenübertreten, ändert auch Schmoller seine Ansicht. 
Wie in seiner Jugend nimmt er gegenüher der Gewerkschafts- 
bewegung wieder eine aufgeschlossenere Haltung ein und be- 
kennt gegenüher seinem früheren Gegner Brentano, der sich 
immer konsequent für die Gewerkschaften eingesetzt hst: 
"Ich gehe heute zu, da8 Sie damals mehr recht hatten als 
ich."2) 

Schmoller, Gustav: Debatte über Arbeitseinstellungen 
und Fortbildung des Arbeitsvertrags, in: Schriften des 
Vereins für Socialpolitik, Bd. 47, Leipzig 1890, 5.205 
Schmoller, Gustav: Lujo Brentano zum siebzigsten Ge- 
burtstag, in: Schmollers Jahrbuch für Gesetz ebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen seiche, ~ g .  
39, H. 1-2, München - Leipzig 1915, S. 368 
Der Geainnungswandel Schmollers wird von dem Liberelen 
Brentano in einer scharfen Form verurteilt. Er kriti- 
siert eine Bemerkung Schmollers, wonach diessr bei der 
Ubernahme seines Jahrbuches erklärt, der Wissenschaft- 
ler solle das Vorgehen der Politiker wie der Chor in 
der antiken Tragödie kommentierend begleiten. Brentano 
zitiert den Chor aus der Hntigone, der nur das bekräf- 
tigt, was vorher von dem meßgebenden Staatsmann(Kre0n) 
gesagt wurde. "An der Herrschermacht zu,,freveln" lei- 
ert der Chor, "... steht nimmer frei... 
Fortsetzung der Fußnote auf S. 90 



Wenn der Verfasser der vorliegenden nrbeit den Gesin- 
nungswandel Schmollers betrachtet, dann stellt sich für ihn 

die Frage, ob die Annahme, Schmoller habe einen Einfluß 
auf die Bismarcksche Sozialgesetz~ebung ausgeübt, nicht 

falsch ist. Das ständige Bemühen Schmollers, das Vorgehen 
der Politiker zu rechtfertigen, sein Abrücken von den Vor- 

stellungen Hrentano~ legt den Verdacht nahe, dsß nicht ein 

Einfluß der Yissensohaft auf die Politik, sondern ein Ein- 
fluß der Politiker auf die Wissenschaft gegeben ist. 

Wagner kann seine Ansichten in dem Verein für Socialpolitik 

kaum ducchsetzen, sein EinfluB wird von Brentano und Schmol- 
ler weitgehend zurückgedränit. Als der Verein für Social- 
Politik sich gar dem Volkswirtschaftlichen Kongreß annähert, 

einer Vereinigung liberaler Nationalökonomen, denen auch 

H.B. Oppenheim angehört, ein sehr schreibgewsndter Journa- 
list, der naohweislicb der Erfinder des Uortes Katheder- 
sozialismus ist1), scheidet Wagner aus Yrotest aus dem Aus- 

schuß des Vereins für Socialpolitik aus. Schon 1874 hat er 
jede Annäherung an den Volkswirtschaftlichen Kongreß strikt 

abgelehnt. 1877 wendet er sich der von dem Hofprediger 
2) Stöcker gegründeten christlich-sozialen Arbeiterpartei zu , 

einer Organisation, die nach Ansicht Brentanos nicht auf 
dem Boden der bestehenden liberalen Wirtschaftsordnung be- 

Das charakteristische Merkmal des von Schmoller geforder- 
ten Verwaltungsbeamten ist nach Ansicht Brentanos der 
Gehorsam. Dagegen sieht er als Wissenschaftler seine Auf- 
gabe gerade in einer kritischen Einstellung zu dem Ver- 
halten der Politiker, einer Beratung und wenn nötig im 
Widerspruch. 
Vgl. Brentano, Lujo: Mein Leben ... , a.a.O., S. 114 
Vnl. derselbe: Der Ansturm gegen den Achtstundentag und 
die Koalitxonsfreiheit der Arbeiter, in: Soziale iraxis 
und Archiv für Volkswohlfahrt, Jg. XXXII, Nr. 24, Ber- 
lin 1923, SP. 553 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Mein Leben ..., a.a.O., S. 76 
Vgl. derselbe: Der Ausgangspunlct und die dauernde Grund- 
lage der sogenannten Kathedersozialisten, in: Hamburgi- 
scher Korrespondent vom 10.11.1872 

2) Vgl. Brentano, Lujo: Mein Lehen ..., a.a.O., 8. 96 

barren will, sondern staatssozialistische Ziele anstrebt 

(weitgehende Verstaatlichung der Wirtschaft und eine 

staatliche Umverteilung des Einkommens und Vermögens über 
die Steuerpolitik) .I) 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß der Verein für 

Socialpolitik durch sein Wirken die sozialpolitische Dis- 
kussion belebte. Von einem Einfluß auf die Bismarcksche 
Sozialgesetzgebung kann in dem vorliependen Zusammenhsno 

jedoch nur unter Vorbehalten gesprochen werden. In den 
siebziger Jahren wird, wohl unter dem Druck Brentanos, 
wiederholt die Gewerkachaftsfrage auf die Tagesordnung ge- 
setzt.2) Die Protokolle des Vereins zeigen jedoch, deß in 

den achtziger Jahren agrerpolitische Fragen behandelt wer- 

den, dies zu einem Zeitpunkt, als die Fragen der Kranken- 

versicherung von 1883 sehr aktuell sind. Man will, wie 
Brentano3) selbst durchblicken läßt, die Existenz des Ver- 

eins für Socialpolitik nicht noch weiter gefährden, nech- 
dem einige seiner Mitglieder durch ihre Forderung nach 

Koalitionsfreibeit schon große Unruhe bei den maßgebenden 
Politikern geschaffen haben. 

Die Grundlage für 3ie Bisrnarcksche Sozialgesetzgebung sind 
wohl weniger Anregungen aus dem wissenscheftlichen Bereich 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Gewerbe. 11. Teil. Die ewerhliche 
Arbeiterfrage, in: Handbuch der politischen 8 konomie, 
hrsg. von Gustav Schönberg, Bd. 1, 1. Auflage, Tübin- 
gen 1882, S. 979 ff. 

2) In den siebziger Jahren wird in den folgenden Schriften 
des Vereins für Socielpolitik auf die GEWERKSCHAFTS- 
FRAGE eingegangen: uber Pabrikgesetz ebung, Schiedsge- 
richte und in gungsamter, Bd. 2, Lefpzig 1873, Ober 
Bestrafung des Arheitsvertragshruches, Bi. 7, Leipzig 
1874, Gewerkvereine und Unternehmerverhände in Frank- 
reich, Bd. 17, Laipzig 1879, Die emerikenischen Gewerk- 
vereine, Bd. 18, Leipzig 1879, Die Haftpflichtfrage, 
Bd. 19, Leipzig 1880 

3) Brentano, Lujo: Arbeitseinstellungen und die Forthil- 
dung des Arbeitsvertrags, in: Schriften des Vereins 
für Sccielpolitik, Bd. 47, Leipzig 1890, S. 120 f. 



(Brentano,  Schmoller,  Vagner), wie zah l re i che  Autoren 
scheinbar  glauben, indem s i e  d i e  Ka theder soz ia l i s t en  pau- 

s c h a l  oder Brentano namentlich m i t  dem Huf nach j t a a t s -  

e i n g r i f f e n ,  einem EinfluB auf d i e  " s o z i a l e  Heform", einem 

Ein f luß  auf d i e  Bismarcksche Sozialgesetzgehung i n  Verbin- 
dung bringen (Burghardt  Beut in ,  Schmoller,  Brüls ,  Wanna- 

g a t ,  B r u s a t t i ,  K r u s e ) . l j  Auch Bismarck h a t  d i e  Sozialge- 

setzgebung n i c h t  so  b e e i n f l u ß t ,  wie e s  wi t t rock2)  etwa i n  
s e i n e r  Arbei t  über  d i e  Ka theder soz ia l i s t en  un te r  Berufung 
auf e inen Hinweis Fiößlers h e r a u s s t e l l t .  Die neu geschaffe- 

ne Sozia lvers icherung wird vielmehr durch d i e  Vors te l lungen 
von Stumms geprägt .  

C )  Der Einflur3 von Stmms 

Es s t e h t  f e s t ,  daß d i e  Urheber d e r  A t t e n t a t e  auf den deut-  
schen Kaiser  1878 keine  Beziehung zu d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  

Arbeiterbewegung hat ten .  Dennoch waren d i e  f i re igniase  f ü r  

d i e  maßgebenden P o l i t i k e r  e i n  willkommener Anleß, d i e s  d e r  

Sozialdemokratie anzu las t en ,  e i n e r  p o l i t i s c h e n  Richtung, 

von d e r  man e i n e  Bedrohung f ü r  Wir tschaf t  und S t a a t  he- 

f ü r c h t e t e .  So i s t  i m  g l e i chen  J a h r  d a s  S o z i e l i s t e n g e s e t z  
e r l a s s e n  worden, wonach den Arbe i t e rn  un te r  Androhung von 

S t r a f e  verboten wurde, von s o z i a l i s t i s c h e r  S e i t e  organi-  

s i e r t e  Versammlungen zu besuchen, entsprechenden Vereinen 

b e i z u t r e t e n  oder S c h r i f t e n  m i t  entsprechendem weltanscbau- 

lichem I n h a l t  zu ve rö f fen t l i chen .  1 )  

Durch das  S o z i a l i s t e n g e s e t z  s i e b t  Brentano s e i n e  ganze Ab- 

neigung gegen e i n  s o z i a l e s  Königtum i m  Sinne Schmollers 

g e r e c h t f e r t i g t ,  gegen e i n  Progremm, b e i  dem über  den S t a a t  

e i n e  Lösung d e r  soz ia l en  Frage e r r e i c h t  werden s o l l .  Unter 

Hinweis auf d a s  angefiihrte Gesetz s c h r e i b t  e r  daher an 
Schmoller: Hier  sehen S i e ,  "... wohin S i e  m i t  Ihrem Abso- 

lu t i smus  kommen." ga  i s t  n i c h t s  anderes  a l s  e ine  ". . . or- 

g a n i s i e r t e  B r u t a l i t ä t .  ") 

Wie Brentano e s  e rwar t e t  n a t t e ,  r i e f  d a s  Soz ia l i s t enge-  

s e t z  i n  Kreisen d e r  Arbe i t e r scha f t  grolle Verbi t terung her- 

vor. Unter dem Eindruck d i e s e r  negat iven Wirkungen s e t z t  
s i c h  b e i  den P o l i t i k e r n  d i e  Erkenntnis  durch,  daß neben 

d e r  r igo rosen  Unterdrückung d e r  Arbeiterbewegung auch e i n e  

Lösung i h r e r  be rech t ig t en  Beschwerden e r f o r d e r l i c h  s e i .  
Der Ansatzpunkt f ü r  e ine  Verbesserung d e r  Arbe i t e rve r s i -  

cherung ist zunächst d a s  a l t e  Haf tp f l i ch tgese tz  gewesen, 

1 )  Vgl. Heyde, Ludwig; Abri8 d e r  S o z i a l p o l i t i k ,  11. Auf- 

1) Vgl. dazu d i e  Li tera turangaben auf S. 1 0  d i e s e r  Arbe i t .  
2) Wittrock,  Gerherd: Die Ka theder soz ia l i s t en  b i s  zur  

Eiaenacber Versammlung 1872. H i s t o r i s c h e  S tud ien ,  
H. 350, B e r l i n  1939, S. 218 



welches sich in jeder Beziehung als unzureichend erwiesen 
hatte.') 

Wurde der Arbeiter bei einem betrieblichen Unfall verletzt, 
so mußte der Unternehmensleitung zur Durchsetzung eines 
Schadenersatzes ein Verschulden nachgewiesen werden. Da 
dies teilweise problematisch war, konnte es zu langwieri- 

gen Auseinandersetzungen kommen, durch die das Verhältnis 
zwischen Unternehmern und Arbeitern stark belastet vurde. 
Diesen unbefriedigenden Zustand gelt es zu beseitigen. 

Anstatt das alte Heftpflichtgesetz zu verbessern, wählte man 
auf Betreiben des Industriellen von Stumm eine völlige Neu- 
ordnung, die ~nfsllversicherung. 2, Die Unternehmer wurden 
verpflichtet, für die Unfälle aufzukommen, welche sich in- 
nerhalb ihrer Unternehmen ereigneten. Dabei wähltan sie 
zur eigenen Absicherung gegen entsprechende Belastungen die 
Form der Unfallversicherung. Da gerichtliche Auseinander- 
setzungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern damit 
gegenstandslos wurden, hoffte von Stumm auf diese Weise 
das Verhältnis zwischen Unternehmern und Arbeitern zu ver- 
bessern. 3) 

So wie der grundsätzliche Vorschlag zur Bildung einer Un- 

fallversicherung, geht auf von Stumm auch die Uberlegung 
zur Einrichtung von Berufsgenossensohaften als Träger der 
Versicherung zurück. 4) 

Mit der Unfallversicherung wird die Bismarcksche Sozielge- 
setzgebung eingeleitet. Die Unfallversicherung hat nämlich 
eine Neuordnung des Krankenkassenwesens ausgelost, da die 

von einem Unfall betroffenen Arbeiter während der ersten 
dreizehn Wochen von der Krankenversicherung Unterstützung 
erhalten sollten. 1) 

Als der geistige Vater der Bismerckschen Sozialgesetzge- 
bung, von der Brentano sagt, daß sie nur eine Variation des 
bisherigen Armenrechts sei, treten nicht der Verein für 
Socielpolitik, aber auch nicht Bismarck, nicht die sozial- 
demokratische Partei oder das Zentrum hervor, sondern der 
Freiherr von ~tumm.~) Man muß elso Heyde voll zustimmen, 
wenn er, ohne allerdings weitere Hinweise zu geben, in 
einer sehr knappen Form feststellt, daß man heute geneigt 
ist, von Stumm in bezug auf einen Einfluß auf die Bismarck- 
sche Sozialgesetzgebung 'nicht voll gerecht zu werden."') 

Er war nicht ein Gegner einer "staatlichen ~ozialpolitik"~) , 
sondern hatte nur eine starke Abneigung gegen die Gewerk- 
schaften und Lujo Brentano. der.  sls Liberaler für d a s  Prin- 

zip der Selbsthilfe eintrat. 

Die vorengegangenen Ausführungen haben gezeigt, deß Bren- 
tano im Verein für Socialpolitik im Hinbliok auf die Pre- 
gen der Arbeiterversicherung nicht die Ansichten des Wis- 

senschaftlers Adolph Wagner teilt und außerhalb des Ver- 
eins nicht die Vorstellungen des Industriellen und Politi- 
kers von Stumm über eine Arbeiterveraicherung billigt. 

Es bleibt noch zu untersuchen, welche Haltung Brentano in 

bszug auf einige Sondergebiete der Wirtschafts- und Ge- 

sellschaftspolitik einnimmt. 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Die Konservativen. Konstruktiver 
und destruktiver Konservativismus, in: Berliner Tage- 
blatt, Jg. 42, Nr. 628 vom 11.12. Berlin 1913 

2 Vgl. ebenda 
3I Vgl. ebenda 
4) Vgl. Oppenheimer, Rrenz: Besprechung des Buches von 

Prof. Lujo Brentano: Ist des System Brentano zusammen- 
gebrochen?, in: Weltwirtschaftliches Archiv. Zeitschrift 
für Allgemeine und Speeielle Weltuirtechaftslehre, hrsg. 
von Bernhard Hsrms, Bd. 14, Jena 1919, S. 74 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Die Konservativen ..., a.a.0. 
2 Vgl. ebenda 
33 Heyde, Ludwig: Abriß der Sozialpolitik, 11. Auflage, 

Haidelberg 1959, S. 41 
4) Ebends, S. 41 



111 Die Gegensätze Brentanos zu Schmoller und Wagner in 
bezug auf einige Sondergebiete der Wirtschafts- und 
Gesellschaftspolitik 

~rentano') sieht in dem wachsenden Industriestaat die Mög- 
lichkeit, eine zunehmende Bevölkerung zu ernähren. Wag- 
ner') betont ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Landwirt- 
schaft und Industrie, wobei, der Agrarsektor überwiegen 
8011. 

Der Kethedersozialist ~renteno~) befürwortet den Freihan- 
del und erwartet vom Völkerbund entsprechende gegenseitige 
~brnechungen.~) wegner5) und teils auch ~chmoller~) befür- 
worten den Schutzzoll. 

1) Brentano. Lujo: DieSchrecken des überwiegenden Indu- 
striesteates. Volkswirtschaftliche Zeitfragen, H. 183,' 
184, Berlin 1901, S. 19 ff. 

2) Wagner, Adolph: Agrar- und Industriestaat. Eine Ausein- 
andersetzung mit den Nationalsozialen und mit Professor 
Lujo Brenteno über die Kehrseite des Industriestaats 
und zur Rechtfertigung agrarischen Zollschutzes, Jena 
1901 
fgi; dazu euch die Gegenargumente Brentanos: Adol h 
Wagner über Agrar- und Industriestaat, in: Die ~iyfe, 
Nr. 23-28, Berlin 1901 
Brentano. Ludo: Des Freihandelsaraument. 2. Auflaae. 
Berlin-Schöneber 1910 
Brentano, Lujo: greihandel und Völkerbund, in: Berliner 
Tageblatt, Nr. 89 vom 25.2. Berlin 1919 
Wagner, Adolph: Agrar- und Industriestaat. Eine Ausein- 
andersetzung mit den Nationalsozialen und mit Professor 
Lujo Brentano über die Kehrseite des Industriesteats 
und zur Rechtfertigung agrarischen Zollschutzes, Jena 
1901 . ,- , 
Vgl. auch hierzu die Gegenargumente Brentenos: Adolph 
Wagner und die Agrarzölle, in: Die Hilfe, Nr. 11/12 
vom 17. und 24.3. Berlin 1901 

6) Scholler, Gustav: Korreferat über die Zolltarifvorlege, 
in: Zolltarifvorlagen, Schriften des Vereins für So- 
cialpolitik, Bd. 16, Leipzig 1879, S. 19 ff. 
Vgl. derselbe: Diskussionsbeitrag zur Handelspolitik, 
in: Wohnungsfrage und Handelspolitik, Schriften des 
Vereins für Socielpolitik. Bd. 98, Leipzig 1902, 
S. 264 ff. 
Vgl. dazu euch die ausgewogeneren Ausführungen: Schol- 
ler, Gustav: Grundriß der allgemeinen Volkswirtschafts- 
lehre, Neudruck der ergänzten und vermehrten zweiten 
Aufrage, München - Leipzig 1923, S. 1314 ff. 

Brentanol) wendet sich in den siebziger Jahren gegen in- 
ternationale sozialpolitische Abmachungen. Demgegenüber 
schlagen Wagner und Schönberg schon 1872 entsprechende 
Regelungen vor.2) 

Die Betrachtung der Lehre Brentsnos hat gezeigt, daß er in 
methodischer und weltanschaulicher Hinsicht im Gegensatz 
zu Wagner und Schmoller steht. Es ist deutlich geworden, 
daß Brentano im Verein für Socialpolitik bei der Wahl der 
Mittel zur Lösung der Arbeiterfrage, der Begründung sei- 
ner Vorstellungen und im Ausgangspunkt von Schmoller und 
Wagner abweicht. 

Auch bei den Stellungnahmen zu verschiedenen Bereichen der 
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik wird deutlich, deß 
Brentano nicht die Ansichten Schmollers und Wagners teilt. 

Bei der absoluten Sonderstellung, die Brentano im Ver- 
gleich zu anderen Sozielpolitikern einnimmt, tauchen, wie 
in dem folgenden Kapitel darzulegen ist, Zweifel an der 
Brauchbarkeit des Wortes Kathedersozialimus auf. 

1) Brentano, Lujo: Zur Reform der deutschen Fabrikgesetz- 
~ebuna. Referat eusaearbeitet für die zur Besprechung 
Zer sÖzialen Frage äm 6. und 7. Oktober 1872 zu 
Eisenach tagende Versammlung, in: Jahrbücher für Ne- 
tionalökonomie und Statistik, hrsg. von Bruno Hilde- 
brand und Johennes Conrad, Bd. 19, Jene 1872, S. 203 f. 

2) Vgl. ebende 



I V  Die Unbrauchbarkeit d e s  Wortes Kathedersozialismus 

Der Begr i f f  Kathedersozialismus ist während d e r  Gründungs- 

Ze i t  d e s  Vereins f ü r  S o c i a l p o l i t i k  von dem J o u r n a l i s t e n  

H.B. Oppenheim i n  d i e  Diskussion geworfen worden, um a l l e  

gegen das  La i s se r - f a i r e -Pr inz ip  e i n g e s t e l l t e n  National-  
ökonomen zu kennzeichnen. 1 )  

Das von Oppenheim i n  polemischer Form benutz te  Wort wird 
von Brentano, Schmoller und Wagner a l s  Ehrenbezeichnung 

aufgefeßt .  Die Frage i s t  nur ,  ob d i e  Angesprochenen s i c h  

a l s  e i n e  bestimmte wis senscha f t l i che  Richtung empfinden. 

I n  s e i n e r  Abneigung gegen d i e  V e r t r e t e r  des  La i s se r - f a i r e -  

P r i n z i p s  f ü h l t  ~ r e n t a n o ~ )  s i c h  m i t  Schmoller und Wagner s o  
verbunden, da8 e r  s i c h  sogar  zu dem Wort "Schule" v e r l e i -  

t e n  l'aßt. Zugleich hebt  e r  gegenüber Oppenheim hervor ,  daß 

e r  den V e r t r e t e r n  d e s  Manchestertums i n  bezug auf d i e  Be- 
achtung merk twi r t scha f t l i che r  Grundsätze nahesteht .3) Was 

d i e  Begründung s e i n e r  Vorstel lungen b e t r i f f t ,  s o  g l e i c h t  

Brentano i n  diesem Punkte den V e r t r e t e r n  d e s  Laisser-  

f a i r e - P r i n z i p s  v i e l l e i c h t  ehe r ,  81s anderen Mitgl iedern  

des  Vereins  f ü r  S o c i a l p o l i t i k  wie Schmoller und Wagner. 

Wie locke r  d i e  Bande s i n d ,  welche Brentano m i t  anderen Ka- 

t h e d e r s o z i a l i s t e n  verbinden,  wird i n  einem Brief an 

Schmoller deu t l i ch .  Hier  äußer t  e r  kurz  nach d e r  Gründung 

d e s  Vereins  f ü r  S o c i a l p o l i t i k  d i e  Absicht ,  den Ausschuß 

d e s  Vereins  v e r l a s s e n  zu wollen,  da  e r  ke ine  Möglichkeit  

s ähe ,  s i c h  m i t  anderen Mitgl iedern  d e r  Organisa t ion zu 
vers tändigen.  4) 

Vgl. Brentano, Lujo: Mein Leben ..., a.a.0.. 8. 76 
Brentano, Lujo: Abst rakte  und r e a l i s t i s c h e  Volkswirte,  
i n :  Z e i t s c h r i f t  d e s  Königlich Preußischen S t a t i s t i s c h e n  
Büros. Jn. 11. B e r l i n  1871. S. 383 

Leistung d e s  Herrn 
Ludwig Bemberger, Leipzig  1873, S .  6 3  
Vgl. Brentano, Lujo:  Abst rakte  und r e a l i s t i s c h e  Volks- 
w i r t e  ..., 8.8.0. 

4) Vgl. Brief Brentanos an  Schmoller vom 1.2.1873, i n :  
Der Briefwechsel  Gustav Schmollers m i t  Lujo Brentano, 
i n :  Archiv f ü r  Kul turgeschichte ,  hrsg.  von Welter 
Goetz, Bd. 29, Weimar 1959, S. 154 

Zwar wird e i n  A u s t r i t t  Brentanos von Achmoller verhin-  

d e r t " ) ,  zu einem gemeinsamen Pro~rsmm, wie d i e  Krbei ter -  

f r a ~ e  zu lösen  i s t ,  können s i c h  d i e  Ka theder soz ia l i s t en  
jedoch n ich t  durchringen.  So äuber t  Kdolph dagner schon 

d i e  Ansicht ,  d e r  hathedersozia l i smus könne n i c h t  a l s  e i n e  

"wissenscha f t l i che  Richtung" angesehen werden, da e r  n i c h t  

genug "Gemeinsames" und "Dogmatisches" beinhalte. ' )  E in iß  

s ind  s i ch  d i e  Ka theder soz ia l i s t en  nur  darüber ,  was s i e  
N I C H T  wal len ,  d a s  La i s se r - f a i r e -Winz ip .  Der angeführ te  
Gesichtspunkt ist wohl e i n  wesent l icher  Grund, daß d e r  Ver- 

e i n  f ü r  S o c i a l p o l i t i k  n i e  den h'influß auf d i e  Bismarcksche 

Sozialgesetzgebung gewinnt, welchen se ine  Mi tg l i ede r  ur- 

spri inglich ans t r eb ten .  

Bei den Gegensätzen zwischen Brentano e i n e r s e i t s ,  Schmol- 

l e r  und Adolph Wagner a n d e r e r s e i t s ,  kommt dem Wort Kathe- 

de r soz ia l i smus  nur  e ine  begrenzte Ausssgekrsft  zu .  Es um- 

fa i j t  a l l  d i e  Ivationalökonomen, welche i n  den s i e b z i g e r  Jah- 

r e n  d e s  vergangenen Jahrhunder ts  m i t  e i n e r  r e i n  t h e o r e t i s c h  

modellhaften Behandlung nationalökonomischer #ragen an den 
deutschen Unive r s i t ä t en  unzufrieden s i n d ,  we i l  h i e r b e i  d i e  
s o z i a l e n  Fragen keine  rer t lcks icht igung f inden.  Dies ist 

d e r  Grund, warum Brentano, Schmoller und Wagner aus  dem 

el fenbeinernen Turm des  Unive r s i t ä t sbe re iches  h e r a u s t r e t e n  

und e inen Verein gründen, i n  dem s o z i a l p o l i t i s c h e  Probleme 
d i s k u t i e r t  werden so l l en .  

Daß e i n e  Gruppe von Wissenschaf t lern  e inen Verein gründet  

m i t  dem Z i e l ,  i n  d i e s e r  Organisa t ion Möglichkeiten zur  Lö- 

sung d e r  s o z i a l e n  Frage zu e r ö r t e r n ,  s i c h  i n  s c h a r f e r  Porm 

gegen d i e  V e r t r e t e r  des  La i s se r - f a i r e -Pr inz ips  zu wenden, 

1 )  Vgl. Brief  Schmollers an Brentano vom 3.2.1873, i n :  Der 
Briefwechsel  Gustav Schmollers m i t  Lujo Brentsn; ,  i n :  
Archiv f p r  Ku l tu rgesch ich te ,  brsg.  von Va l t e r  , s e t z ,  
Bd. 29, i e imar  l939,  S. 157 

2)  Vgl. Pesch,  Heinrich:  Lehrbuch d e r  National6i-rr-rnie,  
M. 2 ,  Allgemeine Volkswi r t scha f t s l eh re ,  3. iu: i?ge,  
Fre iburg  i m  Breisgau 1920, S. 202 



i s t  neu. E ine  begenbewegung zum L a i s s e r - f a i r e - P r i n z i p  h a t t e  

s i c h  jedoch  schon  v o r h e r  i m  U n i v e r c i t ä t s b e r e i c h  e n t w i c k e l t .  

Schon v o r  d e r  Gründung d e s  V e r e i n s  f ü r  S o c i a l p o l i t i k  i m  

J a h r e  1872 s i n d  Xoscher ,  Knies  und h i l d e h r a n d  i n  i h r e r  Ab- 

n e i g u n g  gegen e i n  r e i n e s  m o d e l l t h e o r e t i s c h e s  Denken, d a s  

k e i n e  Beziehung z u r  W i r k l i c h k e i t  h a t ,  auf s o z i a l p o l i t i s c h e  
Probleme gestoiien. ')  Die Abneigung d e r  a n g e f ü h r t e n  Wissen- 

s c h a f t l e r  gegen d i e  V e r t r e t e r  d e s  L a i s s e r - f a i r e - P r i n z i p s  

ist  weniger  bekannt  geworden, w e i l  d i e  b e t r e f f e n d e n  Pro- 
f e s s o r e n  eben n i c h t  s o  s p e k t a k u l ä r  m i t  d e r  Gründung e i n e s  

V e r e i n s  an  d i e  O f f e n t l i c h k e i t  t r a t e n  wie j ü n g e r e  L e h r s t u h l -  
i n h a b e r ,  a n  d e r  S p i t z e  B r e n t a n o ,  Wagner und Sct imoller .  is 

v e r d i e n t  a b e r  Beachtung ,  daB auch Hoscher ,  K n i e s  und h i l -  

debrand  den V e r e i n  f ü r  S o c i a l p o l i t i k  nach s e i n e r  Gründung 
u n t e r s t ~ t z t e n . ~ )  

A l s  Sammelbezeichnung e i n e r  Gruppe von  Nationalökonomen, 

d i e  gegen d a s  L a i s s e r - f a i r e - r r i n z i n  e i n g e s t e l l t  s i n d ,  h a t  

d a s  Wort K a t h e d e r s o z i a l i s m u s  a l s o  e i n e  g e w i s s e  Aussage- 

k r a f t .  P r o b l e m a t i s c h  wi rd  e s  j edoch ,  wenn d i e  a n ~ e f ü h r t e  

Bezeichnung i m  Anschlulj a n  P h y s i o k r a t e n ,  B e r k a n t i l i c t e n  
und k l a s s i s c h  L i b e r a l e  g e b r a u c h t  wird.  Be i  s o l c h e n  Hinwei- 

s e n  kann l e i c h t  e i n  f a l s c h e s  B i l d  e n t s t e h e n ,  kann d e r  &in-  
d r u c k  e rweckt  werden,  a l s  h a n d e l e  e s  s i c h  um e i n e  best immte 

w i s s e n s c h a f t l i c h e  R i c h t u n g ,  e i n e  S c h u l e .  

Die  Bezeichnung K a t h e d e r s o z i a l i s m u s  s c h e i n t  s e e i p n e t ,  zu  
p a u s c h a l e n  U r t e i l e n  zu v e r l e i t e n .  E i n e  Sammelbezeichnung 

d e r  a n g e f ü h r t e n  A r t  kommt dem Verlangen d e s  mensch l ichen  

G e i s t e s  e n t g e g e n ,  zwecks b e s s e r e r  L h e r s c h a u b a r k e i t  a l l e s  i n  

Käs tchen  und K a t e g o r i e n  e i n z u t e i l e n .  Bei  den  a l l g e m e i n e n  
U r t e i l e n  ü b e r  den  K a t h e d e r s o z i a l i s m u s  mögen wohl d i e  Ge- 

danken S c h m o l l e r s  und Wagners e r f a ß t  werden,  n i c h t  a b e r  

Vgl. Bren tano ,  Lujo :  Mein Lehen ..., a.a .0. .  S.  7 4  
Vgl. W i t t r o c k ,  Gerhard:  Die K a t h e d e r s o z i a l i s t e n  b i s  
z u r  E i s e n a c h e r  Versammlung 1872 ,  h i s t o r i s c h e  S t u d i e n ,  
h .  350,  B e r l i n  1939, b. 185, 1 9 1 ,  203  

d i e  s o z i a l o o l i t i s c h e n  V o r c t e l l u n r e n  lireriiaiios. Uennoch 

wird s o g a r  a l s  n r h e i t s t i t e l  von e i n e r  " ~ h a r a k t e r i s t i k " ' )  

d e s  sogenannten  h s t h e d e r s o z i v l i s m u s  gesorochen .  E i n e  t y p i -  
s c h e  Rich tung  l ä ß t  s i c h  a b e r  g e r a d e  n i c h t  f e s t s t e l l e n .  E s  

e r s c h e i n t  wenig s i n n v o l l ,  dem Thema nach von e i n e r  Charak- 

t e r i s t i k  d e s  sogenai inten K s t h e d e r s o z i a l i s m u s  zu s p r e c h e n  

und b e i s n i e l s w e i s e  n u r  m i t  dem B l i c k  auf d i e  L e t r e  Schmol- 

l e r s  e i n  g a n z e s  K a p i t e l  m i t  d e r  u h e r s c h r i f t  " F l u c h t  a u s  

d e r  Okonomie i n  d i e  ~ t h i k ' ' ~ )  zu versehen .  

Oie angef i ih r te  K r i t i k  i n  bezug auf  e i n e  veral1i :emeinernde 

b e u r t e i l u n g  d e r  K g t h e d e r c o z i a l i s t e n  kann gewiß n i c h t  m i t  
dem Hinweis  e n t k r ä f t e t  werden,  auch E r e n t a n o  habe S c h m o l l e r  

a l s  d i e  maß ebende P e r s o n  u n t e r  d e n  k a t h e d e r s o z i a l i s t e n  

anerkannt .? '  I m  B e r e i c h  d e r  p r e u B i s c h e n  Wonarchie wurden 
S c h m o l l e r s  uber legunpen  von einem s o z i a l e n  Königtum gewiß 

von d e n  maßgebenden P o l i t i k e r n ,  a b e r  auch von den  Vissen-  

s c h a f t l e r n  b e r e i t w i l l i g e r  z u r  K e n n t n i s  genoinmen a l s  d i e  
s o z i a l p o l i t i s c h e n  V o r s t e l l u n g e n  Bren tanos .  D i e s  ist wohl 

e i n  w e s e n t l i c h e r  Grund f ü r  d i e  P o p u l a r i t ä t  S c h m o l l e r s .  So 
s e t z t  s i c h  auch  i m  Vere in  f ü r  S o c i a l p o l i t i k  wei tgehend  d a s  

Gedankengut S c h m o l l e r s  durch4) .  S o f e r n  man d i e s  b e r ü c k s i c h -  

t i g t ,  i s t  e s  u n v e r s t ä n d l i c h ,  wesha lb  lqe icser  und P a l y i  

b e i s p i e l s w e i s e  f e s t s t e l l e n ,  Bren tano  habe dem Vere in  f ü r  

S o c i a l p o l i t i k  " d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Hichtung gecehen" .  5) 

venn Bren tano  jedoch d i e  V o r r a n g s t e l l u n g  S c h m o l l e r s  u n t e r  

d e n  d e u t s c h e n  l<at ionalökonomen i m  l e t z t e n  D r i t t e l  d e s  ver-  

genpenen J a h r h u n d e r t s  z u g i a t ,  dann  b e d e u t e t  d i e s  noch n i c h t ,  

I )  V ö l k e r l i n g ,  F r i t z :  Z u r  C h a r a k t e r i s t i k  d e s  d e u t s c h e n  
X a t h e d e r s o z i a l i s m u c ,  Dicc. H e l l e  1957  
i b e n d a ,  S. 158 f f .  
Vgl. ebenda ,  S.  I1 
Vgl. Bren tano ,  Lu jo:  Der Ansturm gegen den  Acht s tunden-  
t a g  und d i e  K o a l i t i o n s f r e i h e i t  d e r  A r b e i t e r ,  i n :  So- 
z i a l e  > r a x i s  und Arch iv  f ü r  Volkswohl fahr t ,  Jg. 52, 
hr. 2 4 ,  B e r l i n  1923 ,  6p. 552 f .  
N e i s s e r ,  h a n s  und P a l y i ,  M e l c h i o r :  Lujo  B r e n t s n o .  i i n e  
B i o - b i b l i o g r a ~ h i e ,  B i h l i o  r a p h i s c h e  B e i t r ä g e  z u r  Ge- 
s c h i c h t e  d e r  Rechts-  und 8 t a a t s w i s s e n s c h a f t e n .  Abt. 
S t e a t s w i s s e n a c h a f t e n  5, B e r l i n  1924 ,  S. 7 



d a ß  e r  i n  d e r  Lehre  m i t  ihm ü b e r e i n s t i m m t .  Uer S o z i a l l i b e -  

r a l i s m u s ,  wie i h n  Lujo b r e n t a n o  v e r t k i t t ,  h a t  kaum Berüh- 

rungspunkte  m i t  dem s o z i a l e n  Könißtum i m  S i n n e  Gustav 

S c h m o l l e r s  o d e r  einem S t a a t s s o z i a l i s m u s ,  wie i h n  Adolph 

Wagner b e f ü r w o r t e t .  Der k a t h e d e r s o z i a l i s m u s  kann n i c h t  
a l l g e m e i n  o d e r  Bren tano  kann  n i c h t  a u s d r ü c k l i c h  m i t  e i n e r  

e t h i s c h e n  Form d e r  S o z i a l p o l i t i k ,  einem E i n f l u ß  auf  d i e  

Bismarcksche S o z i a l E e s e t z c e b u n g  i n  Verbindung g e b r a c h t  
werden,  o b g l e i c h  s i c h  e n t s p r e c h e n d e  h i n w e i s e  i n  d e r  L i t e -  

r a t u r  immer wieder  f i n d e n .  1 )  

C Die v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n  und s o z i a l p o l i t i s c h e n  Vor- 

s t e l l u n g e n  B r e n t a n o s  a u s  d e r  s i c h t  d e r  g e g e n w ä r t i g e n  

T h e o r i e  

I Die v o l k s w i r t s c h s f t l i c h e n  V o r s t e l l u n g e n  a r e n t a n o s  a u s  

d e r  S i c h t  d e r  g e ~ e n w l r t i g e n  D i s k u s s i o n  

Bevor d i e  s o z i a l p o l i t i s c h e n  V o r s t e l l u n g e n  ü r e n t a n o s  i m  e i n -  

z e l n e n  a u s  d e r  g e i e n w ä r t i g e n  b i c h t  b e t r a c h t e t  werden,  ist 

g r u n d s a t z l i c h  f e s t z u s t e l l e n ,  d a ß  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  und 

g e s e l l s c h a i t l i c h e  Entwick lung  s e i t  beg inn  s e i n e r  L e h r t ä -  

t i g k e i t  (1872)  f o r t g e s c h r i t t e n  i s t .  I n  d e r  Gegenwart s i n d  

s e i n e  Kernforderungen  e r f ü l l t .  Der von  f i ren tano  vorausge-  

s a g t e ,  d u r c h  d i e  L e i s t u n g e n  von  E r f i n d e r n  und Unternehmern 

b e w i r k t e  ~roduktivitätsfortschrittl) h a t  d i e  B a s i s  f ü r  

zunehmende Lohnc te igerungen  81s M i t t e l  zu e i n e r  Lösung d e r  

h r b e i t e r f r a g e  g e l i e f e r t .  A l l e i n  zwischen 1950  und 1967 
h a t  s i c h  d a s  B r u t t o s o z i a l p r o d u k t ,  ebenso  wie d a s  Volkse in-  

kommen, i n  d e r  Bundesrepubl ik  f a s t  v e r d o p p e l t . * )  Die von  
Bren tano  g e f o r d e r t e n  Gewerkschaften s i n d  h e u t e  e i n  wesent- 

l i c h e r  P a k t o r  i m  W i r t s c h a f t s l e b e n .  S i e  haben e r r e i c h t ,  d e ß  

d i e  Arbe i tnehmer  an dem zunehmenden P r o d u k t i v i t ä t s z u w a c h s  

i n  Ueutsch land  t e i l n e h m e n .  So h a t  s i c h  d a s  Einkommen a u s  

1) Vgl. dazu  d i e  L i t e r a t u r a n g a b e n  i n  dem A b s c k a i t t :  Das 
Z i e l  d i e s e r  A r b e i t  auf  S. 9 L d e r  v o r l i e g e n d e n  Unter-  
suchung. 

1) 2 s  e r s c h e i n t  jedoch n i c h t  r i c h t i g ,  wenn Kruse m i t  dem 
Hinweis  auf  e i n e  S te l lungnahme B r e n t a n o s  h e r v o r h e b t ,  
d i e s e r  habe ( im Gegensa tz  z u r  L a n d w i r t s c h a f t )  i n  d e r  I n -  
d u s t r i e  e i n e n  s t i n d i g  zunehmenden B r t r a g  f ü r  mögl ich  
g e h a l t e n .  
Vgl. Kruse A l f r e d :  G e s c h i c h t e  d e r  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n  
T h e o r i e n ,  B e r i i n  1959, s .  245 f .  
Bren tano  h a t  e i n  e n t s p r e c h e n d e s  M i ß v e r s t ä n d n i s  s e l b s t  
schon  m i t  dem f a l z e n d e n  k i n w e i s  k o r r i g i e r t :  "Nun s o l l  
i r i i  vc:i ier l ? d ~ r > r i e  Fes.  7 -  t:::.sr., 5 3 -  s i c  i r r e i i  C r -  

i r r ,  i r s  i . re : -1 - icne  L I  s r e l - e r n  v a x ~ ,  e .  r e r a r - i  T65 t.9- 
50 i 3 P .  nbe: r o ? c r  - e z e r c ,  nocn t . 1 ~ : - p r i c r r  i i e ?  : i i n e r  
.T-irii::." 

~ r e n t a n o  Lujo :  Zur Eröf fnung:  W o h n u n ~ s i r a g a  - :.sndels- 
p o l i t i k , ' i n :  S c h r i f t e n  d e s  V e r e i n s  f ü r  S o c i a l ~ i i i t i k ,  
Bd. 98, B e r l i n  1902 ,  S. 319 

2 )  Vgl. S t a t i s t i s c h e s  Jahrbuch  f ü r  d i e  B u n d e s r e ~ u o l i k  
Ueutsch land ,  h r s g .  vom S t a t i s , t i a c h e n  Bundesact  i e s b a -  
d e n ,  S t u t t g a r t  - Mainz 1968 ,  S .  494 



u n s e l b s t ä n d i g e r  k r b e i t  i n  dem Zeitraum von 1950  b i s  1967 
i n  d e r  Bundesrepubl ik  Ueutsch land  mehr a l s  v e r d r e i f a c h t .  1 )  

h e u t e  ist d i e  S i t u a t i o n  e r r e i c h t ,  welche n r e n t a n o  eedank- 

l i c h  von s t a r k e n  Gewerkschaften ausgehend ,  vorwegnimmt. 2) 

Der A r b e i t e r  i s t ,  wie ~ c h r e i b e r ~ )  i n  d e r  Gegenwart heraus-  

s t e l l t ,  von Ausnahmen abgesehen ,  n i c h t  mehr a l s  arm anzu- 

sehen .  Diese  i m  Gegensa tz  zum vergangenen  J a h r h u n d e r t  un- 

t e r s c h i e d l i c h e  w i r t s c h a f t l i c h e  und ~ e s e l l s c h a f t l i c h e  S i t u n -  
t i o n  wi rd  zu b e r ü c k s i c h t i g e n  s e i n ,  wenn man d i e  V o r s t e l -  

l u n g e n  B r e n t a n o s  ü b e r  d i e  E i n r i c h t u n g e n  d e r  s o z i a l e n  S i -  

c h e r h e i t  a u s  d e r  gegenwär t igen  S i c h t  b e t r a c h t e t .  

Was d i e  R e i h e n f o l g e  d e r  nachfolTenden K a p i t e l  b e t r i f f t ,  s o  

h ä l t  s i c h  d e r  V e r f a s s e r  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  überwiegend 

a n  d e n  Ablauf d e s  e r s t e n  h s u p t a b s c h n i t t e s  ( K a p i t e l  B: Die 

Lehre  B r e n t a n o s  i m  M e i n u n g s s t r e i t  s e i n e r  Z e i t ) .  Zunächst  

werden d i e  S te l lungnahmen B r e n t a n o s  zu Methode und Weltan- 

schauung b e r ü c k s i c k t i g t .  

Indem d e r  n e o l i b e r a l e  T h e o r e t i k e r  W a l t e r  Eucken4) i n  einem 

s e i n e r  Lehrbücher  methodische  Fragen  i n  e i n e r  s e h r  auc- 

f ü h r l i c h e n  Form b e h a n d e l t ,  nimmt e r  zu den  e n t s p r e c h e n d e n  

A n s i c h t e n  S c h m o l l e r s  und Hengers  i n  e i n e r  s e h r  k r i t i s c h e n  
Form S t e l l u n g .  Dabei s i e h t  e r  d i e  Trennung i n  e i n e  t h e o r e -  

t i s c h e  und e i n e  h i s t o r i s c h e  B i c h t u n g  f ü r  d i e  n a t i o n a l ö k o -  

nomische Forschung a l s  v e r h ä n g n i s v o l l ,  w e i l  j e w e i l s  e i n s e i -  

t i g  und wirklichkeitsfremd,an.5) b r a t  i n  d e r  Verbindung 

1 )  Vgl. S t a t i s t i s c h e s  J a h r b u c h  f ü r  d i e  Bundesrenuhl ik  
Deutsch land ,  h r s g .  vom S t a t i s t i s c h e n  Bundesamt Yiesha-  
d e n ,  S t u t t g e r t  - b a i n z  1 9 6 8 ,  S. 4 9 4  

2 )  Vgl. dazu d a s  f i a p i t e l :  Der Gle ichberecht igungsgedanke  
B r e n t a n o s  --- Der Fürsorgegedanke  Wagners, S. 68ff. d i e -  
s e r  A r b e i t  

3) S c h r e i b e r ,  W i l f r i d :  S o z i a l e  O r d n u n g s p o l i t i k  h e u t e  und 
morgen. B e t r a c h t u n g e n  nach  Abschlul3 d e r  S o z i a l e n q u e t e ,  
Köln 1 9 6 8 ,  S. 1 3  f .  

4 )  Eucken, k a l t e r :  Die Grundlagen d e r  Nat icna lökonomie ,  
8. Auf lage ,  B e c l i n  - H e i d e l b e r g  - New York 1 9 6 5 ,  
U. 24 f f .  

5 )  Lbenda,  S.  31 f f .  

b e i d e c  Untercuchunpsnethoden wird e i n  b i s  h e u t e  wei tgehend  

g e b i l l i e t e s  Vorgehen g e s e h e n ,  d a s  w i r t s c h a f t l i c h e n  und ge- 

s e l l s c h s f t l i c h e n  B r f o r d e r n i s s e n  g e r e c h t  wi rd .  

I n  dem f o l ~ e n d e n  A b s c h n i t t  wird d a r a u f  e inzugehen  s e i n ,  in -  

wiewei t  d e r  S o z i a l p o l i t i k e r  Hrentano i n  seinem s t r e b e n ,  

d i e  g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n  Auswirkungen s o z i a l p o l i t i s c h e r  

iYlalinahmen zu e r f a s l e n ,  schon  d i e  K r i t i k  Euckens a n  dem 
methodischen  Vorgehen S c h m o l l e r s  und Mengers vorweggenommen 

h a t .  



1 )  Die Haltung zum h i s to r i smus  und zur T t ~ o r i e  

... wie 3ucken1) so s t e l l t  a rentano2)  d i e  hotwendickeit  de r  

Theor ie  f ü r  e ine  umfassende w i r t s c h a f t l i c h e  und g e s e l l -  

s c h a f t l i c h e  Untersuchung heraus.  I m  g l e i chen  Zusammenhang 

s i e h t  t irentznoS),  wie d i e  V e r t r e t e r  d e r  neo l ibe ra l en  Schu- 

l e 4 ) ,  da83 e i n  e i n s e i t i g  t h e o r e t i s c h e s  Vorgehen i m  Sinne 

Mengers zu modellhaft  b l e i b t .  Um a l s  S o z i a l p o l i t i k e r  an 

d i e  K e a l i t ä t  möglichst  nahe heranzukommen, bedacf e ine  
t h e o r e t i s c h e  Getrachtung d e r  Ergänzung durch h i s t o r i s c h e  

Untersuchungen. 5) 

b e i  d e r  K r i t i k  Euckenc an d e r  h i s t o r i s c h e n  Schule muE be- 

a c h t e t  werden, daß Brentano, de r  ganz gewiß e inen s t a rken  

Esng zum His tor ismus h a t 6 ) ,  i n  s e i n e r  K r i t i k  am X i s t o r i s -  
mus7) den g le i chen  dinwand v o r t r i g t ,  wie e r  auch von neo- 

l i b e r a l e r  S e i t e  angeführ t  wird,  den Einwand nämlich, daH 

Schmoller,  indem e r  wi rk l i chke i t snah  s e i n  w i l l ,  Ferade 

wirkl ichkei ts f remd vorgeht.  819) 

1 )  Eucken, Walter:  Die Grundlagen d e r  Nationalökonomie ..., 
a.a.O., S.  18  f f .  

2 )  Brentano,  Lujo: Theorie Contra Sonder in te res se ,  i n :  Die 
Nation,  Jg. 1 8 ,  N r .  1 ,  Her l in  190C/1901, S. 9  

3 )  Bfentano, Lujo: Die k l a s s i s c h e  Nationalökonomie, Leip- 
I,&" 1RPP.  

24 ,  e e r l i n  1923, Sp. 552 
6 )  Brentano h a t  t e i l w e i s e  r e i n  h i s t o r i s c h e  Untersuchungen 

v e r o l f e n t l i c h t  wie be i sp ie l swe i se :  Die bgzant in ische  
bolkswir tcchaf t ,  Munchen - Leipzig 1917 

7) Vgl. Brentano, Lujo: Der Ansturm gegen den Achtstunden- 
t a g  und d i e  K o a l i t i o n c f r e i h e i t  d e r  A r b e i t e r  ..., a.a.0. 
So. 552 

mie ... , a.a.O.,  9. 37 

Schmoller b e t r a c h t e t  nach den Beobachtungen Brentanos 1) 

nur des ,  was i n  den Akten s t e h t ,  welche s t a a t l i c h e n  Ein- 
g r i f f e  bestimmte Wirkungen hervorgerufen heben. Die gesamt- 

w i r t s c h a f t l i c h e n  Auswirkungen werden n i c h t  beach te t .  Wie 
auch Eucken2) hervorhebt ,  wird n i c h t  a n a l y s i e r t ,  wes ist. 
Der Automatismus d e s  Marktes, welcher i n  den Akten n i c h t  

erwähnt wird, f i n d e t  ke ine  Berücksichtigung. 

Brentano i s t  d e r  Ansicht ,  das  angeführ te  Ubel gehe sohon 

auf A r i s t o t e l e s  zurück,  d e r  a n s t a t t  zu f r agen ,  was ist, 

immer e i n  bestimmtes I d e a l  vor  Augen ha t t e .  E r s t  Machia- 
Y e l l i ,  de r sons t  gewiß n i c h t  a l s  Vorbild d ienen kann, h a t  

d i e  F rages te l lung  umgekehrt. Er h a t  n i c h t  e i n  bestimmtes 

I d e a l  v e r t r e t e n ,  sondern konkret g e f r a g t ,  wie d i e  Umstände 
s ind.  3, 

Wenn man d i e  K r i t i k  Brentanos an dem h i s t o r i s c h e n  Vorgehen 

Schmollers aus  d e r  gegenwärtigen S i c h t  b e t r a c h t e t ,  dann 

f r a g t  e s  s i c h ,  ob d e r  Ge i s t  Schmollers n i c h t  b i s  i n  d i e  Ge- 

genwart h ine in  d a s  s o z i a l p o l i t i s c h e  Denken bestimmt. Wie 

s e i n e r z e i t  Brentano, s o  s t e l l t  heute    erd er-Dorneich4) her- 

aus,  daß i m  Bereich d e r  ~ o z i a l p o l i t i k  zu seh r  d e r  Glaube 

an d i e  Machbarkeit bestimmend i s t ,  d i e  t a t s ä c h l i c h e n  Ver- 

h ä l t n i s s e  zu wenig untersucht  werden. Brenteno ist dem 

angeführten Fehler  n i c h t  v e r f a l l e n .  Der Hang zur Analyse, 

welcher schon auf das  i n t e n s i v e  Studium d e r  S c h r i f t e n  von 
Thünens zurückgebt5), h a t  i h n  vor  entsprechenden Fehlern  

bewahrt. 

1 Brentano, Lujo: Mein Leben . . . , a.a.0.. 6. 99 
2 I Eucken, Walter: Die Grundlagen d e r  Nationalökonomie ..., 

a.a.O., S. 37 
3) Vgl. Brentsno, Lujo: Zur Eröffnung: Wohnungsfrage - Han- 

d e l s p o l i t i k ,  i n :  S c h r i f t e n  d e s  Vereins f ü r  S o c i a l p o l i -  
t i k ,  M. 98, Leipzig  1902, S. 316 f .  

4)  Herder-Dorneich, P b i l i  p: Anal Se d e r  e s e t z l i c b e n  Kran- 
kenversicherung. Drei  Entersuczungen, % e r l i n  1965, 
S. 109 

5) Vgl. Brentano, Ludwig Joseph: Uher J .H.  von Thünens na- 
turgemäßen Lohn und Zinsfuß i m  i s o l i e r t e n  S t a a t e ,  
Dias. Göt t ingen 1867 



SO wie Brentano unter Eeriickcichtigung nethodischer Ge- 

sichtspunkte Eucken nahekommt, stimmt er ruch in ueltan- 
schaulichsr Sicbt mit ihm fiberein. dabei zeipt sich wund- 
sitzlich eine detraci-tunvsweise, die auch den Ansprüchen 
moderner Theoretiker genüht. 

2) Die Haltung zum Liberalismus 

Wie Walter ~ucken') so betont Brentano grundsätzlich neben 

der Beachtung marktwirtschaftlicher Gesichtspunkte die Be- 
rücksichtigung gesellschaftlicher Probleme. Dabei werden 
die Uberlegungen der Liberalen alten Stils in bezug auf 
den Marktmechanismus ebenso berücksichtigt wie die seiner- 
zeit im Zusammenhang mit den sozialen Mißständen einer 
freien Wirtschaftsordnung von staatssozialistischer Seite 
(Wagner) vorgetragene Kritik. 

Gleich den Vertretern der neoliberalen Schule bejaht Bren- 
tsno zunächst den auf die Klassiker zurückgebenden Frei- 
heitsgedanken in der Wirtschaft, beachtet die Existenz 
ökonomischer Gesetze im Wirtschaftsablauf. Was den snge- 
führten Punkt betrifft, so ist die Klassik bis in die Ge- 
genwart hinein nicht als etwas Uberholtes anzusehen. Der 
Begriff Klassik ist vielmehr in seiner ursprünglichen Be- 
deutung zu interpretieren. Die Betonung des Freibeitsge- 
dankens erscheint als ein Merkmel, des zu den verschie- 
densten Zeiten Gültigkeit besitzt. So gesehen ist klassi- 
sches Gedankengut auch heute lebendig. 

Nun bejaht Brentano2) nicht nur wie die neoliberale Schule 
den Freiheitsgedanken in der Wirtschaft, er stellt ebenso 
wie ~ucken~) heraus, dsß dies nicht absolut gilt. Die 
Grenzen der Freiheit liegen dort, wo die "Ordnung selber 

durch sie bedroht'' ist. Zwischen Brentano und den heutigen 
Befürwartern einer liberalen Wirtschaftsordnung besteht 
also eine Ubereinstimmung in der Frage, da0 Einfluß auf 

die Wirtschaft zu nehmen, zugleich aber der Freiheitsge- 
dsnke zu bewahren ist. Brentsno hat sich in diesem Zussm- 
menhsng nach einem Ausspruch Francis Bacons (Baco von 

1) Eucken, Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 3 .  
Auflage, Tübingen - Wrich 1960, S. 312 ff. 

2) Brentano, Lujo: Der Ausgangspunkt und die dauernde 
Grundlage der sogenannten Kathedersozislisten, in: 
Bamburgischer Korres ondent vom 10.11.1872 

3) Eucken, Walter: a.a.8., 8. 179 



Verulam) g e r i c h t e t ,  wonach nur d e r j e n i g e  d i e  Natur beherr- 

schen kann, d e r  i h r e n  Gesetzen zu gehorchen weiß ("Natura 

non n i s i  parendo v i n c i t u r " ) .  1 )  

Es e r s c h e i n t  auch a k t u e l l ,  wenn Brentano b e t o n t ,  daß d e r  

Egoismus d e s  e inze lnen  n i c h t  unbedingt zum Wohle d e r  Ge- 
samthei t  füh ren  muß. Da d i e  Gleichun Libera l i smus = Indi-  

vidualismus f ü r  i h n  n i c h t  mehr gilt2', s p r i c h t  Brentsno 

von einem "be rech t ig t en" ,  i m  Gegensatz zu einem "en ta r t e -  
t en"  Individual ismus,  b e i  dem d e r  V o r t e i l  e i n z e l n e r  über 

d a s  Wohl d e r  Gesamtheit t r i ~ m p h i e r t . ~ )  Da Brentano e rkenn t ,  

daß s i c h a u s  dem Egoismus des  e inze lnen  große Antriebs- 

k r ä f t e  ergeben, w i l l  e r  d i e  f r e i e  Handlungsmöglichkeit ge- 

wahrt wissen. Zugleich s t r e b t  e r  d i e  Teilnahme möglichst  

v i e l e r  an den m a t e r i e l l e n  Errungenschaften e i n e r  wachsenden 

I n d u s t r i e w i r t s c h a f t  an. E in  Individual ismus d e r  angeführ- 

t e n  A r t ,  b e i  dem auch d i e  I n t e r e s s e n  d e r  Gesamtheit gewahrt 

b l e iben ,  wird von Brentano a l s  " b e r e c h t i g t '  angesehen. 4) 

M i t  d e r  angeführten I n t e r p r e t a t i o n  kommt e r  den Ansichten 

nahe, wie s i e  heute  von l i b e r a l e n  Theoret ikern ,  wie W i l l -  

gerodt5) und Rayek6) v e r t r e t e n  werden, d i e  von einem 'ge- 
zähmten" S e l b s t i n t e r e s s e  beziehungsweise einem "wahren" 

Individual ismus i n  d e r  Wir tschaf t  sprechen. 

Indem d e r  S o z i a l p o l i t i k e r  Brentano den Individual ismus i m  
Gegensatz zu d e r  von Adam smith7) i n  s e i n e r  "Untersuchung 
~p 

1 )  arenrano,  Lu.10: F t h i k  und Volnswir tschaf t  i n  d e r  i e -  
s c h i c h r e ,  1901, i n :  Der wir rschaf tende Mensch i n  d e r  Je- 
sch ich re ,  Cesanmelre neden >lnd Aufsätze,  Laipzig  1923, 
S. 6 4  

2 )  Vgl. B r i e f s ,  Goetz: Brentano und d a s  l i b e r a l e  Z e i t a l t e r ,  
i n :  Wi r t scha f t sd iens t .  JE. 17,  H. 2 ,  Hamburg 1932, . - 
S. 42 f f .  

3) Brentano, Lujo: Berech t ig t e r  und n i c h t  b e r e c h t i g t e r  In- 
d iv idual ismus,  i n :  Neue F r e i e  P r e s s e ,  A r .  20748 vom 
4.6. Wien 1922, S. 7 

4) Ebenda 
5) Wil lgerodt ,  Hans: Dokumentation, in :  Ordo, Jahrbuch f ü r  

d i e  Ordnung von Wir tschaf t  und G e s e l l s c h a f t ,  Bd. 17, 
Düsseldorf - Hünohen 1966. B. 358 f .  

6 )  Hayek, F r i e d r i c h  August: Wahrer und f a l s c h e r  Individue- 
l i smus,  i n :  Ordo, Jahrbuch f ü r  d i e  Ordnung von Wirt- 
s c h a f t  und G e s e l l s c h a f t ,  Bd. 1, 0 laden 1948 S 19 f f .  

7 )  Smith. Adam: An Inqu i ry  i n t o  t h e  Rature  and &auses of 
t h e  Wealth of Nations,  1776, by Arthur Hugh Jenkins ,  
New York 1948 

über  den Reichtum d e r  Nat ion '  vorgetragenen Ansicht neu 

i n t e r p r e t i e r t q ) ,  a r b e i t e t  e r  e ine  wel tanschaul iche  Haltung 

heraus ,  d i e  auch heute  a k t u e l l  ist ,  e s  handel t  s i c h  um d i e  
Verbindung von wir tschaf t l ichem und gese l l scha f t l i chem Ge- 

Es i s t  i m  Rahmen d i e s e r  Arbei t  b e r e i t s  h e r a u s g e s t e l l t  worden, 
daß Brentano m i t  H i l f e  d e r  Gewerkschaftstheorie i m  Gegensatz 
zu den Libera len  a l t e n  S t i l s  (Adam Smith und Ricardo) e ine  
Neuordnung d e s  Libera l i smus a n s t r e b t  (vg l .  dazu S. 34 f f .  
d i e s e r  Arbe i t ) .  Die angeführ ten  Theore t ike r  dürfen  aber  n i c h t  
m i t  d e r  Betonung e i n e s  absoluten  Laisser- fa i re-Pr inzips  i n  
Verbindung gebracht  werden. Obgleich Smith be i sp ie l swe i se  
v o l l e r  Mißtrauen i n  b e z u ~  auf d i e  Weisheit s t a a t l i c h e r  Ein- 
g r i f f e  i s t ,  b i l l i p t  e r  un te r  bestimmten Voraussetzungen so- 
i o h l  e ine  s t a a t l i c h e  Hegulierun d e r  Banknotenaucgabe (vgl .  
dazu den unten angeführten ~ i t e q :  Bd. 11, S. 65) sowie e i n e  
naca to l i che  Featse tzune d e s  Z inssa tzes  (M. 11. S. 114).  Ohne ~~. ...- ~ ~-~ ~~ 

a l l e r d i n g s  Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen wird b e t o n t ,  daß 
Mono~ole.  wie s i e  s i c h  i n  e i n e r  s i c h  s e l b s t  über lassenen Wirt- 
schai ' t  ze igen,  entgegenzutre ten  s e i  (Bd. I ,  9. 8 5  f . ,  206, 
M. 111, S .  168, Bi. I V ,  S. 79 f f . ) .  Wo e s  um d i e  Sicherung 
d e r  eng l i schen  Seemacht gegen Holland g e h t ,  b i l l i g t  Smith, 
d e r  t h e o r e t i s c h e  Befürworter des  F re ihande l s ,  sogar  d i e ,  
wie e r  s e l b s t  s a g t .  aus Emotionen geborenen C.romwellschen ~ ~~ ~~ ~ ~~ - ~ .  ~ ~ 

Navigationsakte.  S e l b s t  b e i  d e r  "bedächt igs ten  Weisheit" 
h ä t t e  man s e i n e r  Ansicht nach d i e  g l e i c h e  Entscheidung t r e f -  
f e n  müssen (Bd. 11, S. 241). 

- . 

Vgl. Smith, Adam: Untersuchung über  d a s  Wesen und d i e  Urse- 
chen des  Volkswohlstandes. Aus dem Englischen ü b e r s e t z t  von 
F. S t ö p e l ,  2. Auflage, hrsg.  von Robert Prager ,  B ib l io thek  
d e r  Vo lkswi r t scha f t s l eh re  und Gese l l scha f t swis senscha f t ,  
Bd. I - I V ,  Her l in  1905-1907. 
So wie Smith n i c h t  m i t  d e r  Betonung e i n e s  absoluten  Laisser-  
f a i r e - P r i n z i p s  i n  Verbindung gebracht  werden d a r f ,  muß b e i  
d e r  Lehre Ricardos b e r ü c k s i c h t i g t  werden, daß d e r  angeführ te  
Theore t ike r ,  dem immer wieder d i e  Betonung e i n e s  ungebrem- 
s t e n  Individual ismus nachgesagt wi rd ,  a l s  Pa r l amen ta r i e r  i n  
einer sehr scharfen Form sagen d i e .  wie e s  h e i ß t .  "enormous -..-. ... -. ..- -. . .~ - . - ~~~ - - = - ~  ~ -~ 

p r o f i t s "  d e r  Bank von England ~ t e l i u n ~ ~ n i m m t .  Darüber h inaus  
befürworte t  d e r  g l e i c h e  Nationalökonom, d e r  m i t  e i n e r  Miß- 
scbtuna s o z i a l e r  Probleme i n  Verbindung gebracht wird ,  a l s  
Par lamentar ier  d i e  Prüfung e i n e s  P lanes  von Woodsen, nach 
dem d i e  Bildung von Al tersvers icherungen vorpesehen ist. 
Tro tz  a l l e r  Vorbehalte s t i m m t  Ricardo auch f ü r  d i e  Einsetzung 
e i n e r  Kommission zur Prüfun d e r  s o z i a l e n  Pläne Owen's. 
V s l .  Hansard. T.C. : ~ i n n n e m i i e  Wiedergabe d e r  Stellungnahme 
~ i c a r d o s  zum' "Bank   hart er“, i n :  ~ a r i i a m e n t a r ~  Debetes vom 
31.5.1822. Vol. V I I .  London 1822, SD. 761 
Vgl. d e r s e l b e :  SinngemäSe W;edergabe d e r  S t e l l u n  nehme H i -  

18.2.1822. Vol. V I . ,  London 1822, Sp. 455 
a cardoc zu den "Ssving Banks , i n :  Par l iamentary  e b a t e s  vom 

Vgl. de r se lbe :  Sinngemäße Wiedergabe d e r  Stellungnahme R i -  
cardos  zu ' , M r .  Owen's Plan'l,  i n :  Par l iamentary  Debates vom 
16.12.1819, Val. XLL., London 1820. Sp. 1206 



dankengut, die Entwicklung eines SOZIALLIBERALISMUS. 1) 

Dies bedeutet die Bejahung der Marktwirtschaft sowie einer 
ihr angepaßten Sozialpolitik, die dem Verlsngen nach sozia- 
ler Sicherheit entspricht und zugleich dem Subsidisritäts- 
und dem Äquivalenzprinzip gerecht wird. 2 )  

Wie eine neuere Arbeit über die Ursprünge eines Soziallibe- 
ralismus in Deutschland deutlich macht, wird die weltan- 
schauliche Haltung Brentanos jedoch nicht berücksichtigt. 
Dort. wo seine Gedanken in bezug auf einen Sozialliberalis- 
mus Beachtung finden, werden seine Uberlegun~en mit denen 
Schmollers gleichgesetzt. Darüber hinaus wird ein Sozial- 
liberalismus als ein Widerspruch in sich bezeichnet. Wäh- 
rend ~ o h r ~ )  etwa die Entwicklung sozialliberaler Tendenzen 
in Deutschland verfolgt, berücksichtigt er wohl die Lehren 
Schmollers und Wagners, wobei staatssozialistische Uberle- 
gungen und die Vorstellungen eines sozislen Königtums deut- 
lich werden. Die Lehre Brentanos wird jedoch ganz igno- 
riert. Dabei zeigen sich gerade hier die Ursprünge sozial- 
liberalen Gedankengutes in Deutschlend, wie es Rohr, zu- 
mindest dem Thema seiner Arbeit nach,untersuchen will. 4) 

Wie Donald Rohr, so bezeichnet auch schubert5) im Anschluß 
an P. Arndt die sozislpolitischen Vorstellungen Schmol- 
lers als sozialliberal. Indem wittrock6) diese Bemerkung 
übernimmt und die Lehre Brentanos mit der Schmollers in 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Gewerbe. 11. Teil. Die ewerbliche 8 Arbeiterfrage, in: Handbuch der politischen konomie, 
hrsg. von Gustav Schönherg, Bd. 1, 1. Auflage, Tübin- 
gen 1882, S. 930, 937 ff. 

2) Vgl. Maier, Kar1 Friedrich: Das Verlangen nach sozialer 
Sicherheit, in: Ordo, Jahrbuch für die Ordnung von 
Wirtschaft und Gesellschaft, hrsg. von Walter Eucken 
und Franz Bohm, Bd. 3, Düsseldorf - München 1950, 
S. 19 ff. 

3) Rohr, Donald: The Origins of Social Liberslism in Ger- 
many, Chicago - London 1963, S. 155 

4) Vgl. ebends 
5) Schubert, Hans: Gustav Schmoller als Sozialpolitiker, 

Diss. Frankfurt sm Main 1936, S. 20 
6) Wittrock, Gerhard: Die Kathedersozialisten bis zur 

Eisenacher Versammlung 1872, Historische Studien, 
H. 350, Berlin 1939, S. 115 f. 

einer verallgemeindernden Form als'bozialliberal" abstem- 
pelt, findet sich in seiner Arbeit über die Kathedersozia- 
listen die Bemerkung, ein Sozialliberalismus sei ''ein Wi- 
derspruch in sich".') Es wird nicht beachtet, da5 freiheit- 
liches und soziales, das heißt wirtschaftliches und gesell- 
schaftliches Gedankengut sehr wohl zu einer Synthese ver- 
bunden werden können. Die Vertreter einer sozialen Markt- 
wirtschaft (Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack) haben 
hierfür nach 1948 den Beweis geliefert. Wie der Name schon 
sagt, finden bei der angeführten Wirtschaftsform markt- 
wirtschaftliche Kegeln Beachtung, Vorstellungen, die im 
Grunde auf einen Liberalismus alten Stils zurückgehen. Zu- 
gleich werden aber auch gesellschaftliche, soziale Proble- 
me berücksichtigt, werden Mängel einer rein marktwirt- 
achaftlichen Ordnung alten Stils behoben, auf die schon 
ein von Rodbertus beeinflußter Staatssozialist wie Adolph 
Wagner hingewiesen hat.2) 

Was das grundsätzliche Ziel einer Lösung der sozialen 
Frage betrifft, so stimmen, wie sich schon bei einer Be- 
trachtung der Lehre Brentanos im Meinungsstreit seiner 
Zeit gezeigt hat, liberale Theoretiker wie Brentano, Herk- 
ner3) und von wiese4) voll mit sozialistischen Uberlegungen 

1) Der Hinweis Wittrocks ist vermutlich auf die Gleichset- 
zung von Sozialpolitik und Sozialismus zurückzuführen. 
Dabei hat schon Brentano nachgewiesen, daß sich die 
Sozislpolitik durchaus nach liberalen Grundsätzen aus- 
richten läßt. 
V 1. Wittrock, Gerhard: Die Kathedersozialisten bis zur 
E?senacher Versammlung 1872, . . . , 8.8.0.. S. 115 f. 

2) Vgl. dazu S. 59 dieser Arbeit 
3) Herkner, Heinrich: Sozialpolitischer Liberalismus, in: 

Die Wirtschaftswissenschaft nach dem biege, Festgabe 
für Lujo Brentano zum 80. Geburtstag, Bd. 'I, Wirt- 
schaftspolitische Ideologien, München - Leipzig 1925, 
S. 45 f. 

4) ~ies&,-bo~old von: Gibt es noch Liberalismus?, in: 
Die Wirtschaftswissenschaft nach dem Kriege ..., 
a.s.O., S. 28 



überein. Es erscheint auch gerechtfertigt, ~oepke') in 
dem angeführten Sinne zu interpretieren, wenn er betont, 
daß ein sozialistischer Theoretiker wie Oppenheim 
ihm (und anderen) viel gegeben hat. Roepke weist im vor- 
liegenden Zusammenhang auch auf die Lehre Preisers hin, 
der von sozialistischer Seite vorgetragene Anregungen auf- 
griff, wenn dies mit dem Gedanken der Freiheit in Uberein- 
Stimmung zu bringen war.') Wes das grundsätzliche Ziel 
betrifft, die Arbeiterschaft den anderen Gesellschafts- 
gruppen gleichzustellen, so besteht zwischen Liberalen 

und Sozialisten kein Gegensatz. Der Unterschied liegt, 
wie im Rahmen der vorliegenden Arbeit bereits herausge- 
stellt wurde3), in der 'dahl der Mitte1,über die das enge- 
strebte Ziel zu erreichen ist. Wenn die marktwirtschaft- 
liche Ordnung durch eine Planwirtschaft ersetzt werden 
soll, ist zwischen Liberalen und Sozialisten keine Ver- 
ständigung möglich, kann von einer Synthese liberalen und 
sozialistischen Gedankengutes im Sinne ~ o p p s ~ )  nicht ge- 
sprochen werden. 

Darüber hinaus muß beachtet werden, daß auch für den Libe- 
ralen in gewissen Situationen, aus wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Gründen Staatseingriffe erforderlich 
sind.5) Aus der Sorge für bestimmte Bevölkerungsteile 

1) Roepke, Wilhelm: Rittlings zwischen Sozialismus und 
Liberalismus. Bemerkungen zu Erich Preiser: Die Zu- 
kunft unserer Wirtschaftsordnung, in: Ordo, Jahrbuch 
fiir die Ordnunp: von Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. 3. 
hrsa. von  alter Eucken und Franz Böhm, Bad ~odesber~ 
~benda, S. 269 
Vgl. dazu S. 45 ff. dieser Arbeit. 
Kopp, Bernhard: Liberalismus und Sozialismus auf dem 
Weg zur Synthese, Meisenheim am Glan 1964 
Gerade ein überzeugter Libereler wie Roepke hat unter 
dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise, vor der Veröf- 
fentlichung des vielbeachteten Werkes von Keynes über 
das Geld (19%) die Mittel zu einer staatlichen Kon- 
junkturbelebung> aufgezeigt. Später warnt Roepke je- 
doch eindringlich vor dem ständigen Einsatz entspre- 
chender Maßnahmen. In diesem Zusammenhsn~ scheint die -~ --.-. ~ 

~ ~- 
Feststellung richtig, dsß der ~taatseingriff in Krisen- 
Fortsetzung der Fußnote auf S. 115 

müssen "unmittelbar"') umverteilende Maßnahmen vorgenom- 
men werden2), die dem Subsidiaritäts- und dem Äquivalenz- 
prinzip, das heiBt, liberalen Grundsätzen widersprechen. 3) 

Zusammenfassend bleibt festzustellen: Einerseits ist die 

Zeiten eine Notwendigkeit ist. Zugleich muß berücksich- 
tigt werden, daß zwischen einer ständigen staatlichen 
Konjunkturbelehung und einer Inflation mit all ihren 
Auswirkungen auf die Beschäftigung ein wirtschaftlicher 
Zusammenhang besteht. Dabei gilt es, zu einer Lösung 
zu kommen. 
Vgl. Roepke, Wilhelm: Ein Weg aus der Krise in: Frank- 
furter Zeitung, Jg. 75, Nr. 336 vom 7.5.1934, in: Gegen 
die Brandung, hrsg. von Albert Hunold, Erlenbach - 7u- 
rich - Stuttgert 1959, S. 54 ff. 
Vgl. derselbe: Die Krise des Kollektivismus. Europä - 
iscbDokumente, H. 10, München 1947, S. 38 ff. 

im Gegensatz zu einer "direkten", das heißt "unmittel- 
baren" UmverteilunR durch den Staat, ist auch eine Um- 
Verteilung über den Preismechanismus denkbar. 
Es muß berücksichtigt werden, daß es immer Menschen ge- 
ben wird, die ohne die Hilfe anderer nicht auskommen 
können. Aus dem ancefiihrtan Grunde beeteht iiber die Not- ..- .~- -.-- ~ ~ - ~ . - ~  -~ ~~- ~~ ~ .~ ~- ~ ~ 

wendigkeit umverteilender MaBnahrnen zu unsten bestimm- 
ter Bevölkerun~s~ru~~en kein Zweifel. %er angeführte 
Gesichtspunkt ist aber von der Frage unabhängig, ob die 
Sozialhilfe zur Sozialpolitik zu rechnen ist oder 
nicht. Bis zur Gegenwart ist dies unter Sozislpolitikern 
umstritten. Brentano sieht im angeführten Zusammenhang 
keine Verbindung, eine Ansicht, die heute auch von 
Schreiber vertreten wird. Weddigen betont dagegen die 
Verwandtschaft von Sozialpolitik und Sozialhilfe. Dem 
Titel seines Lehrbuches nach nimmt er jedoch eine 
Trennung vor. 
Vgl. Brentsno, Lujo: Die Arbeiterveraicherung gemäß der 
heutigen Wirtschaftsordnung, Leipzig 1879, S. 199 ff. 
Vgl. derselbe: Erwerbsordnung und Unterstützun swesen, 
in: Jahrbuch für Gesetzaebung. Verwaltung und folkswirt- 
schaft, Jg. 1, Leipzig 1877,-S. 486 

- 

Vgl. Schreiber, Wilfrid: Konsequenzen aua der Sozial- 
enquete, in: Gesellschaftspolitische Kommentare, Jg. 
13, Nr. 22 vom 15.11. Bonn 1966, S. 250 
Vgl. Weddigen, Walter: Grundzüge der Sozialpolitik und 
Wohlfahrtspflege. Stuttgart 1957, S. 194 

3) Aus der Sicht Müller-Armacks, eines maßgebenden Vertre- 
ters der sozialen Merktwirtschaft,scheint es an Stelle 
von Eingriffen, welche die Preisbildung selbst berüh- 
ren, sinnvoller, einen direkten Einkommensausgleich 
zwischen hohen und niederen Einkommen vorzunehmen. Ein 
Beispiel mag das Wohngeld sein. 
Vgl. Müllsr-Armack, Alfred: Wirtscheftsordnung und 
Wirtscheftspolitik, Studien und Konzepte zur Sozialen 
Marktwirtschaft und zur Euronäischen Integration, Frei- 
burg im Breisgau 1966, S .  132 



Aufhebung des Marktmechanismus, der Aspekt der "direkten" 
Umverteilung, der VerstoB gegen den Grundsatz der Selbst- 
hilfe und der Selbstvara-ntwortung unter gewissen Umstän- 
den eine Tatsache und eine Notwendigkeit. Andererseits 
muß der Hinweis Roepkesl) beachtet werden, daß jede Wirt- 
schaft, in der liberales und ihm entgegenstehendes Gedan- 
kengut nebeneinanderstehen, instabil ist. Aus dem ange- 
führten Grunde wird sich für den Liberalen mit dem Blick 
auf die Erhaltung der marktwirtschaftlichen Ordnung immer 
das Problem stellen, daß der Staatseingriff auf regulie- 

rende Maßnahmen begrenzt ist, der Aspekt der "unmittel- 
baren" Umverteilung die Ausnahme bleibt. 

1) Roepke, Wilhelm: Die Krise des Kollektivismus, ... , 
8.8.0.. S. 15 ff. 

3) Die Werturteilsfrage aus der Sicht der modernen 
Wissenschaftstheorie 

Wie eine Betrachtung der Lehre Brentanos im Meinungsstreit 
seiner Zeit deutlich gemacht hat, kommt er zunächst der 
Ansicht Max Webers entgegen, wenn er hervorhebt, da8 es 
darum gehe, eine Trennung von Wertungen der Ziele und der 
Theorien vorzunehmen.') Diese Meinung teilt heute auch 
~lbert~), wenn er herausstellt, daß die Wissenschaft da- 
durch gekennzeichnet ist, daß sie ihre Sprache neutrali- 
sieren und vom praktisch normativen Hintergrund der all- 
gemeinen Wertorientierung ablösen kann. Hieraus ergibt 
sich, daß das Problem der Wertfreiheit für Albert heute 
vor allem ein Problem der Wissenschaftssprache ist. "Geht 
msn davon aus, deß die wissenschaftliche Tätigkeit auf 
intersubjektiv überprüfbare Information über die Wirklich- 
keit abziele, dann wird man die metbodologischen Regeln 
und Kriterien so formulieren, daß sie die Oberprüfbarkeit 
und damit die Revidierbarkeit wissenschaftlicher Aussagen 
si~hern."~) Die Annahme oder Ablehnung von Aussagen hängt 

davon ab, inwieweit sie einer intersubjektiv überprüfba- 
ren Kritik standhalten. Die dabei angeführten Kriterien 
sind natürlich "... nur für den akzeptabel, der die be- 
treffende methodologische Konzeption und damit das dezu- 
gehörige Erkenntnisideal" bejaht.4) Eine wesentliche 
Schwierigkeit liegt darin, dsß das Interesse für die schon 
von Brentano im einzelnen herausgearbeiteten Auswahlge- 
sichtspunkte5) nicht "nur die Fragestellung . . . , ' sondern 
1) Vgl. dazu S. 39 ff.dieser Arbeit 
2) Albert, Hans: Wertfreiheit als methodisches Prinzi 

Zur Frage der Notwendigkeit einer normstiven ~oziaE: 
wissenschaft, in: Logik der Wissenschaften, hrsg. von 
Ernst Topitsch, Neue wissenschaftliche Bibliothek 
6, Bd. Soziologie, 3. Auflage, Köln - Berlin 1966, 
S. 187 fP. .., --. 

3 ~benda, 5. 187 
4{ Ebenda, S. 188 
5) Vgl. dazu S. 39 dieser Arbeit 



So wie Brentanol) dies über den Verein für Socialpolitik 

anstrebte, versuchte von ~eckerath~), mit Hilfe des wis- 
senschaftlichen Beirates beim Bundeswirtschaftsministerium 
die Diskussion von Argumenten in der Gffentlichkeit anzu- 
regen, bemühte er sich, auf die Verwaltung, das Parlament 
und seine Ausschüsse einzuwirken. 

tik, Tübingen 1962, S. 315 
Vgl. derselbe: Der Einfluß der Wirtscheftstheorie auf 
die Wirtschaftspolitik, in: Lmkeus .... a.a.0.. S. 289 
Von heckerech weist allerdings den anspruchsvollen Ver- 
Rleict mit einer wissenschaftlichen Priesterkastn zu- 
nick. wie er dem alterndsn Comca vorschwebte. Za PFant  ~ ~~~~~ -- - - - - -  
sich: inwieweit Brentano in diesem Zusammenbsn~ durch 

~ ~ U ~~ 

Comte beeinflußt ist. ~rundsätzlich ist festzustellen. 
da0 er sich ein ebend mit dem Gedankengut Comtes be- 
schäftigt hat. %dem Brentano der Wissenschaft unter 
Ablehnung des naohleiernden Chores in der antiken Tra- 
gödie die des Sehers Teiresias zuweist, der zukünfti- 
ges Unheil voraussa t, sofern man sich den allgemein 
verbindlichen aeselfschaftlichen He~eln nicht fiiat. 
scheint er. weün auch vielleicht uncewußt. in diz Gon 
Comte gewiesene Rirhtung zu deuren. 
Vgl. Beckerath, Erwin von: Politik und kirtschaft. Ist 
eine rationale iiirtachaftspolirik moplich?. in: Lgn- 

- - - . . . . - . - . - . . - . , . , 
Vg1. berkner, h'einrich: I'issenschaft und Kampf im Leben 
Lnjo Brenranoa, in: 3er deuxscne Volkswirr, hrs . von 
Gustsv Stolper, Jc. 6, Yr. 16 vom 15.1. Berlin 7932, 
i ' r3P  -. ,-- 
Vgl. Brentano, Lujo: Mein Leben im Xempf um die soziale 
Entwicklung Deutschlands, Jena 1931, S. 48 
Vgl. derselbe: Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 11, 
Zur Kritik der englischen Gewerkvereine, Leipzig 1872, 
S. 317 

1) Brentano, Lujo: Mein Leben im Kempf um die soziale Ent- 
wicklung Deutschlands, Jena 1931, S. 93 
Derselbe: Der Ansturm gegen den Achtstundentag und die 
Koelitionsfreiheit der Arbeiter, in: Soziale Praxis und 
Archiv für Volkswoblfahrt, JK. 32, Nr. 24, Berlin 1923, . - ~. 
SP. 553 

2) Beckerath, Erwin von: Der Einfluß der Wirtschaftstheo- 
rie auf die Wirtschaftspolitik ..., a.a.0.. S. 288-303 
Derselbe: Politik und Wirtschaft ..., a.a.O., S. 3 0 4  
31 8 

Nach dem Willen Brentanos soll geklärt werden, wie die 
Situation ist,und warum die Lege sich in dieser oder jener 
Form zeigt. Darüber hinaus ist es dann die "... Aufgabe 
einer Politik...", die nicht "... Klasseninteressen ..." 
zum Mittelpunkt ihrer Tätigkeit macht. den "... Ergebnissen 
... der Forschung entsprechend dafür zu sor en, daß des 
Gemeinwohl des Volkes verwirklicht werde. "I' In ähnlicher 
Form hebt von Beckerath hervor, daß der Hinweis auf die 
verschiedenen Möglichkeiten, ein Ziel zu erreichen sowie 
auf die voraussichtlichen Nab- und Fernwirkungen eine Auf- 
gabe ist. Die Auswertung entsprechender Erkenntnisse für 
die Praxis ist ein anderes ~roblem.~) Der Gelehrte kann 
jedoch aus einer universellen Sicht das volkswirtschaftlich 
Nötige gegenüber dem partikular Nützlichen herv~rheben.~) 

Den angeführten Uberlegungen Brentanos und von Beckeraths 

steht heute auch Schreiber nahe, wenn er die Aufgebe des 
Sozialpolitikers darin sieht, nicht den Entscheidungen der 
Politiker vorzugreifen, sondern "Probleme (vielleicht 
bisher nicht als solche erkannte) aufzuspüren und soweit 
zu anelgsieren, daß sich der Politiker vor klare, nur noch 
willensmäßig zu unterscheidende Alternativen gestellt 
sieht."4) Der Wissenschaft kommt also nach den Worten Külps 
"eine echte Funktion auch im Rebmen der Frage nach der 
Wünschbarkeit politischer Ziele zu, ... eine Funktion, die 
darin besteht, daß sachliche Vorfragen geklärt werden 
können, welche die politische Willensbildung erleichtern. ,,5) 

1) Brentano, Lujo: Das Arbeitsverhältnis gemäß dem heuti- 
gen Recht, Leipzig 1877, S. 9 

2) Vgl. Beckerath, Erwin von: Der Einfluß der Wirtacbafts- 
theorie auf die Wirtschaftspolitik ..., a.a.O., S. 300, 
7'1 2 
2 7, 

3) Vgl. ebenda, S. 315 
4) Schreiber, Wilfrid: Konsequenzen aus der Sozialenqu6te, 

in: GesellschaPtspolitiscbe Kommentare, Jg. 13, Nr. 22 
vom 15.11. Bonn 1966, S. 241 

5) Külp, Bernbard: Zur Zielproblematik in der Lehre von 
der Gesellschaftspolitik, in: Der Mensch im sozio-öko- 
nomiscben Prozeß, Festschrift für Wilfrid Schreiber, 
hrag. von Franz Greiß, Pbilipp Herder-Dorneich, Wilhelm 
Weber, Berlin 1969, S. 100 



In dem Bemühen Brentanos, die bei der theoretischen 
Analyse gewonnenen Erkenntnisse für die praktische Politik 
nutzbar zu machen, ist eine Ubereinstimmung mit heutigen 

Sozialpolitikern erkennbar geworden. Es hat sich gezeigt, 
daß Brentano und von Beckereth die gleiche Einstellung in 
bezug auf des Verhältnis zu den Politikern verbindet. 1) 
Darüber hinaus wird eine Gleichheit in der Betonung der 
Werte deutlich, an denen sich ein eventuell anzustrebendes 
Ziel orientieren soll. Beide Sozialtheoretiker betonen den 
aus einer einheitlichen Kultur2) hervorgegangenen Frei- 
heitsgedanken, stellen ein allgemein verbindendes europäi- 
sches Bewufltsein fest. 3)4) 

Wenn Brentano zwischen der Analyse des Wissenschaftlers 
und dem Aufgabenbereich des Politikers unterscheidet und 
dabei hervorhebt, auch der Wissenschaftler könne politi- 
sche Ansichten äußern, er müsse dies dann nur als seine 
politische Meinung kundtun, so entspricht dieser Hinweis 
gewiß dem Gebot der geistigen Sauberkeit. Problematisch 
wird es aus der Sicht der gegenwärtigen Wissenschaftstheo- 
rie jedoch, wenn Brentano sich selbst nicht streng an die 
von ihm vorgegebene Abgrenzung hält, Wissenschaft und Poli- 
tik vermengt. Wenn er etwa, die auch heute oft gestellte 
Frage anführt, ob die Wissenschaft, "... indem sie Rat- 
schläge erteilt, nicht abermals in ein Wünschen" ver- 
fällt5), so verwischt er in der Antwort viel von dem, wes 
er vorher mit dem Blick auf eine saubere Trennung zwischen 
expliketiver Aussage und Bewertung herausgearbeitet hat. 

1) Vgl. dazu die Fußnote 2 S. 119 dieser Arbeit 
2) Dabei wird die Existenz netionaler Besonderheiten nicht 

eleu net. 
3) %,I. Beckereth, Erwin von: Politik und Wirtschaft ..., 

aya.~., S. 307' 
Vgl. Brentano, Lujo: Die Krise des modernen Stastsge- 
denkens. Die Zeichen der be innenden Besserun in: 
Neue Freie Presse, Nr. 2176% vom 12.4. Wien 1855, S. 8 
Brentano, Lujo: Ober 'Werturteile in der Volkswirt- 
schaftslehre, in: Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, Bd. 33, Tühingen 1911, S. 710 

Bei einem entsprechenden Einwand, so argumentiert Brenta- 

no, wird übersehen, da8 "zwischen Retschläaen und Rat- 
schlägen" ein Unterschied besteht.') Nach Auffassung Bren- 
tsnos ist nur dann eine Vermischung von explikativer Aus- 
sage und Bewertung gegeben, wenn der Volkswirtschaftler 
sich bei seinen Ratschlägen statt von den Tatsachen der 
Wirklichkeit von irgendwelchen Idealen leiten läßt, statt 
von der Vorstellung, wie die Zukunft sein werde, von dem 
Gedanken, wie sie sein solle, statt von dem Ergebnis einer 
vorsussetzungslosen Forschung von dem "Glauben einer in- 
dividuellen Weltanschauung" geleitet wird.2) Die Trennung 
zwischen explikativer und normativer Aussage wird von 
Brentano in dem vorliegenden Zusammenhang nicht mehr sau- 
ber durchgeführt. Ein entsprechender Mangel soll auch an 
einem anderen Beispiel verdeutlicht werden. Maria Wernert 
weist beispielsweise in ihrer Arbeit über Brentano darauf 
hin, daß dieser die klassische Theorie nicht ablehnte, 
sondern versuchte, auf ihren wesentlichen Gedanken auf- 
bauend eine folgerichtige "Verbesserung und Vervollkomm- 
nungn3' durchzuführen. Man muß zu dieser Feststellung kom- 
men, wenn man nur die Ausführungen Brentanos4) in seiner 
Biographie berücksichtigt. Andererseits betont Brentano 
in einem Brief an Schmoller, defl er den Liberalismus be- 
ziehungsweise den Individuelismus bei einem Gleichgewicht 
der Kräfte völlig anders sieht, als Adam ~mith.~) Wie 

1) Brentano, Lujo: Ober Werturteile ..., a.a.O., S. 710 

Maria-A~nes: Lu,jo Brentano 81s Sozialpoliti- 
ker, Disa. Köln 7950, S.~29 

4) Brentano, Lujo: Mein Leben ..., a.a.0.. S. 102 f. 
5) Uabei ist nicht an Uberlegungen gedacht, wie sie Smit! 

in dem Ri inha iihar die "Theorie der sittlichen Gefühle -.. --- --.-. --.- -~ ~ 

aus dem Jahre 1759 vertritt. Gemeint ist die Form des 
Liberalismus, welche siebzehn Jahre später in der Un- 
tersuchung "Ober Natur und Ursachen des Volkswohlstan- 
des" herausgestellt wurde. In der letztgenennten Ar- 
beit vertrat Smith die Ansicht, daß eine soziale Har- 
monie lediglich über die regulativen Kräfte des Mark- 
tes ohne den moralischen Aspekt der '"sppathy" er- 
reicht werde. 



Brentano jedoch in einem Brief an Schmoller bekennt, gibt 
er seine Lehre als wahre Konsequenz der Gedanken von Adam 
Smith aus, um von den Vertretern des Manchestertums ak- 
zeptiert zu werden. 

Ein Satz im gleichen Schreiben zeigt jedoch, daß Brentano 
sich bei der Art seines Vergehens selbst nicht wohl ge- 
fühlt het. So wendet er sich beispielsweise in dem ange- 
führten Zusammenhang mit den Worten an Schmoller: "Nun 
zeigen Sie dieses Bekenntnis meines Machiavellismus aber 
niemand, außer höchstens Knapp,und reden Sie beide mit 
niemand anderem darüber."') Indem Brentano unter dem Deck- 
namen der Wissenschaft Aussagen macht, von denen er im 
Grunde selbst nicht überzeugt ist, schleicht sich die Tak- 

tik des Politikers in die Arbeit des Wissenschaftlers ein. 
Fassen wir das bisherige Ergebnis einer kritischen Be- 
trachtung der Stellungnahmen Brentanos zum Werturteil zu- 
sammen, um dann auf eine Lösungsmöglichkeit einzugehen, 
wie sie von Max Weber angedeutet wurde und heute von Ger- 
hard Weisser im Bereich der Wissenschaftstheorie vorge- 
tragen wird. 

Einerseits hebt Brentano hervor, und dabei stimmt er mit 
Max Weber aber auch mit Theoretikern der Gegenwert wie 
Albert und Popper überein, daß eine Trennung zwischen der 
wissenschaftlichen Theorie und einer Wertung der Ziele 

vorzunehmen ist. Andererseits betreibt er als Sozialpoli- 
tiker seine Untersuchungen in einer zielgerichteten Ab- 
sicht, indem er die Arbeiterfrage lösen, durch die Her- 
ausarheitung der Kausalzusammenhänge die optimalen Mittel 

und Wege erkunden will, die es ermöglioben, den Ist-Zustand 
der Gesellschaft einem Soll-Zustand anzunähern. Bei diesem 

geistigen Zwiespalt werden wissenschaftliche Analyse und 
Werturteil von Brentano trotz des lippenmäßigen Bekennt- 
nisses, eine saubere Trennung vorzunehmen, vermengt. 

1) Brief Brentanos an Schmoller vom 27. Oktober 1878, in: 
Der Briefwechsel Gustav Schmollers mit Lujo Brentano. 
in: Archiv für Kulturgeschichte, hrsg. von Wslter 
Goetz, Bd. 30, Weimar 1940, S. 201 

Indem Msx weber') mit ~rentano~) in der Auffassung 
übereinstimmt, daß auch der Wissenschaftler über die ange- 
führte Trennung hinausgehend nicht auf das Werturteil ver- 

zichten kann, arbeitet er umfassender als Brentano heraus, 
inwieweit das Werturteil Gegenstand der wissenschaftlichen 
Betrachtung sein kann, js sein muß. Eine Aufklärung der 
Motive des Gesetzgebers und der Ideale bestimmter Schrift- 
steller erscheint oft nur durch die "Konfr0ntierung"der im 

einzelnen "..zugrunde gelegten Wertmaßstähe. ." möglich? Es 
überschreitet dabei nach Ansicht Webers nicht die Grenzen 
einer Wissenschaft, wenn die "Ideen, für welche teils wirk- 

lich, teils vermeintlich gekämpft ..." wird, "... dem 
geistigen Verständnis . ..' erschlossen werden.') Gilt es 
nämlich sich selbst und anderen "... zum Bewußtsein zu 
bringen, welches die Maßstäbe sind, an denen die Wirklich- 
keit gemessen und aus denen das Werturteil abgeleitet 
wird . . . ' I ,  dann kann die ". .. urteilende Stellungnahme im 
rein wissenschaftlichen Interesse nicht nur unschädlich, 

sondern direkt nützlich sein. ,,5) 

Indem man I'... dem Wollenden ..." allerdings ". .. zur 
Selbstbesinnung auf die letzten Axiome" verhilft, die "dem 
Inhalt seines Wollens zugrunde liegen", stößt man über den 

Rahmen der ökonomischen Fachdisziplin hinaus in den Be- 
reich der Sozialphilosophie vor. Dabei kann man dem ein- 

zelnen die Wertmaßstäbe bewußt werden lassen, ''... von 
denen er unbewußt ausgeht oder ausgehen m~ßte."~) An die- 
ser Stelle zeichnen sich jedoch die Grenzen der wissen- 
schaftlichen Betrachtung ab. Wie Brentano betont, be- 

1) Weber, Max: Die Objektivität sozialwissenschaftlicher 
und sozialpolitischer Erkenntnis, 1 9 W ,  in: Archiv für 
Sozielwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 19, Tübingen- 
Leipzig 1904. Wieder abgedruckt in: Methodologische 
Schriften, Frankfurt am Main 1968, S. 12 

2) Brentano, Lujo: Ethik und Volkswirtschaft in der Ge- 
sobichte, München 1901, in: Der virtschsftende Mensch 
in der Geschichte, Leipzig 1923. S. 76 

3) Weber, Mex: a.a.O., S. 11 
4 Ebenda, S. 5 
51 Ehenda, S. 11 
6) Ebenda, S. 5 f. 



schäftigt sich alle Wissenschaft "... mit dem Erkennen, 
nicht mit dem ~andeln'"), sie kann daher nach Ansicht 

Webers niemanden "lehren, was er soll, sondern nur was 
er kann und - unter Umständen - was er 
Wie bereits angedeutet wurde, werden in der Gegenwart ähn- 
liche Gedanken, wie sie von Max Weber in bezug auf die 
Möglichkeit der wissenschaftlichen Betrachtung und der 
Weltanschauung skizziert wurden, von Gerhard Weisser her- 
ausgearbeitet. 

Weisser unterscheidet zwischen explikativen (d.h. erläu- 
ternden) und normativen (praktischen) Aussagen. Die Aussa- 

gen explikativer Art betreffen das, was gesellschaftlich 
gewesen ist, sich in den Grenzen einer wissenschaftlichen 
FTognose vorhersagen läßt, welche empirischen Gesetzmänig- 
keiten für die Gesellschaft, ihre Struktur, den Wandel die- 
ser Struktur und den Ablauf der gesellschaftlichen Prozes- 
se bei gegebener Struktur gelten. Die Aussagen praktischer 
(normativer) Art betreffen das, was nach Meinung des Autors 
sein sollte oder nicht sein sollte, was für ihn als gut 
oder schlecht gilt. Die angeführte Aussage kann nun nach 
der Ishre Weissers auch die Form haben, daß die Unterschei- 
dungskriterien unterstellt werden. Das Grundproblem norme- 
tiver sozialwissenschaftlicher Aussagen besteht nicht in 
der Frage nach der Begründbarkeit ihrer Verbindlichkeit 
und überhaupt der Art ihrer Gültigkeit. Man würde damit 
in den Bereich der Werturteilsfrage geraten, wie sie noch 
von Brentano behandelt wird. Die Aussagen müssen vielmehr 
durch Subsumierung unter Begriffe nach Inhalt und Rang 
möglichst eindeutig bestimmt und als Axiome hekenntnis- 
mäßig oder als unterstellte Annahmen in die Lehrsätze 
eingeführt werden. Dabei werden unter Axiomen Aussagen 
verstanden, deren Begründung und Begründbarkeit dahinge- 
stellt bleiben kenn, wodurch die Wissenschaftlichkeit des 
Systems jedoch nicht angegriffen wird. In Fortführung 
seiner Uberlegungen kommt Weisser zu dem Ergebnis: "Die 

1) Brentano, Lujo: Uber Werturteile ..., a.a.O., S. 700 
2) Weber, Max: a.a.O., S. 6 

Sozialwissenschaftler sollten die Werturteilsdebatte been- 
den und sich mit Energie den dringenden und wirklich wich- 
tigen Bemühungen um hinreichend operationale und vor allem 
hinreichend zahlreiche praktische Axiome zuwenden. Für die- 
ses - interpretative - Geschäft bieten Philosophie, Moral- 
theologie und Anthropologie zwar nicht wenig, doch steht 
das Gebotene keineswegs auf der Höhe der Ansprüche, die 

praktische Sozialwissenschaft auf diesem Gebiete heute er- 
heben muß."') Es ergibt sich also das methodologische Po- 
stulat, da5 die Aussagen praktischer Art in Empfehlungen 
und Warnungen und einfach wertende Kritik systematisiert 
werden, dann gliedern sich die Disziplinen der Sozialwis- 
senschaften in explikative und praktische (normative) Tei- 
le. In einer Uberwindung des Streites um das Werturteil, 
wie er noch von Brentano mit Max Weber und Werner Sombart 
geführt wurde, schlägt Weisser die Herausarbeitung der aus 
systematisierten Empfehlungen und Warnungen bestehenden 
Teile der einzelnen sozialwissenschaftlichen Disziplinen 
durch eine besondere Grunddisziplin vor. Sie würde neben 
der Soziologie als derjenigen Disziplin stehen, die sich 

mehr und mehr als Grunddissiplin für alle explikativen 
Aussagen über die Strukturen der gesellschaftlichen Ordnung 
und Gebilde sowie über die gesellschaftlichen Prozesse 
entwickelt. Als Bezeichnung für diese Disziplin ist zu- 

nächst das Wort "normative' (praktische) und später, um 
gewissen Unklarheiten auszuweichen, die Bezaichnun "be- 

ratende' Sozialwissenschaft vorgeschlagen worden. 2?3) 

Weisser, Gerhard: Das Problem der systematischen Ver- 
knüpfung von Normen und von Aussagen der positiven öko- 
nomik in grundsätzlicher Betrachtung, erläutert anhand 
des Programms einer sozialwissenschaftlichen Grunddis- 
ziplin aus Empfehlungen und Warnungen, in: Probleme der 
normativen ökonomik und der wirtschaftspolitischen Be- 
ratung, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 29, 
Berlin 1963, S. 22 f. 
Vgl. Weisser, Gerhard: Normative Sozialwissenschaft, 
in: Evangelisches Soziallexikon, 4. Auflage, Stuttgart 
1963, Sp. 1167 ff. 
Die Vorstellungen Weissers über eine beratende Form der 
Sozialwissenschaft sind von Albert unter anderem mit 
Fortsetzung der Fußnote auf S. 128 



In den vorangegangenen Ausführungen ist grundsätzlich 
auf einige Stellungnahmen Brentanoa in bezug auf Methode 

und Weltanschauung eingegan~en worden. Hierbei wurden all- 
gemeine Gesichtspunkte behandelt, die für die Einstellung 
Brentanos zu den einzelnen sozialpolitischen lhemenkreisen 
bedeutsam erschienen. Siebt man von den mehr allgemein 
weltanschsulichen und methodischen Fragen ab, so stößt man 
bei Brentano als erstem sozialpolitischen Betätigungsfeld 
auf die Beschäftigung mit der Gewinnbeteiligung. 

Brentano1) hat über den angeführten Themenkreis, mit dem 
sich vorher schon sein Lehrer Ernat ~ngel') in einem Vor- 

dem Hinweis kritisiert worden, daß die von ihm vertre- 
tenen technologisohen Systeme keinen normativen Charak- 
ter haben und daher der Benutzung von Wertprämiasen und 
damit der Einführung von Grundwerturteilen nicht bedür- 
fen. Weiter wird kritisiert, da8 die von Weisser einge- 
führten Grundur te i le ,bekenntnishaf t  eingeführt, zu un- 
kontrollierbaren Ausaagen führen, die "dennoch apodik- 
*Inch  hcihalintat ~ ~ 7 - n - n  " .---- --..--r """ "---V... 
Albert, Hans: Wertfreibeit als methodisches Prinzip. 
Zur Frage der Notwendigkeit einer normativen Sozialwis- 
senschaft. in: Loaik der Sozialwissenschaften. hrse. 
von Ernst'~o itsce, Neue ~issenschäftiiche ~iiliithek 6, 
Bd. Soziologfe, 3. Auflage, Köln - Beclin 1966, 
S. 191 PP.. IQR ~. ,~ --., ,- 
*eis.;er bezeicnnet daRegen die Voslichkeir eines nypo- 
rherisch eicgeführten "errurteils, wie es Albert zur 
Diskussioc srellt. als 'die Hückzuesoosition aller der- - .- 
jenigen, die einePseits jedes wertgrteil für außerwis- 
senschaftlich halten, andererseits aber sich jenem 
Dienst am Leben nicht entzieben,,wollen. der zu Forschung 
in pragmatischer Absioht führt. 
Weisser, Gerhard: Politik als System aus normativen Ur- 
teilen, Göttingen 1951, S. 15 
ohne Verfasser: Das Industrial Partnersbi S stem, Ein 
Versuch zur Lösung der Arbeiterfrage, ~stRoigsche Stu- 
dien, Bd. 2, H. 2, hrsg. von Huttler, Augsburg 1868 
Engel, Ernst: Der Arbeitsvertrag und die Arbeitsgesell- 
Schaft (Industrial Partnershio). in: Der Arbeitsrfraund. - . - . - -. . - - -. 
Zeitschrift des Zentrelvereini'in ~reußen. für das 
Wohl der arbeitenden Klassen, hrsg. von K; Brämer, 
Jg. 5, Halle 1867, S. 146 ff. 

trag beschäfti~t hat, im Jahre 1868 anonym eine Schrift 
veröffentlicht, in welcher er die Gewinnbeteiligung theo- 
retisoh zu begründen sucht. 

Während seines Aufentheltes in England 1868/69 schickte 
er an Ketteler eine Denkschrift über Produktivgenossen- 
schaften und industrielle Partnerschaften, wobei er von 
Ketteler in einem Begleitschreiben bittet, sich auch in 

Deutschland für entsprechende Betriebsfomen zur Lösung 
der Arbeiterfrage einzusetzen. 1) 

1) Die entsprechende Denkschrift ist mit dem zugehörigen 
Begleitbrief von Schreiner bei seinen Archivstudien 
entdeckt und im Anschluß an seine Arbeit veröffentlicht 
worden. 
Vgl. Schreiner, Beinrich: Des sozielpolitische Ver- 
ständnis der frühen katholischen Sozialschriftsteller 
im 19. Jahrhundert. Eine kritische und vergleichende 
Würdigu des sozialpolitischan Gedankengutes von 
Basder,%~, Reichensperger und Ketteler, Diss. Mün- 
chen 1957, Anhang 11, S. V-XX 



I1 Die s o z i a l p o l i t i s c h e n  V o r s t e l l u n g e n  B r e n t a n o s  a u s  d e r  

S i c h t  d e r  g e g e n w i r t i g e n  D i s k u s s i o n  

So wie f l ren tano  s i c h  i n  s e i n e n  e r s t e n  s o z i a l p o l i t i s c h e n  

i i r b e i t e n  ~ o s i t i v  zu d e r  i i e w i n n b e t e i l i p n g  i iu i je r t ,  sehen  

auch Cchmoller  und Wagner h i e r i n  g r u n d s ä t z l i c h  e i n  E l i t t e l ,  

d a s  Einkommen d e r  A r b e i t e r  zu v e r b e s s e r n .  A u f f i l l i g  i s t  

jedoch ,  d a ß  k e i n e r  d e r  s n ~ e f ü h r t e n  S o z i a l p o l i t i k e r  dem 

a n g e f ü h r t e n  Themenkre i s  e i n e  besondere  bedeutung  b e i m i ß t .  

A l s  h i e r ü b e r  i m  V e r e i n  f i i r  S o c i a l p o l i t i k  gesprochen  w i r d ,  

nehmen weder Bren tano  noch Schmol le r  oder  Wagner an  d e r  

e n t s p r e c h e n d e n  S i t z u n g  t e i l . ' )  Die ' i a t s a c h e ,  daß d i e  Ge- 
w i n n b e t e i l i g u n g  f ü r  k e i n e n  K a t h e d e r s o z i a l i s t e n  e i n e  beson- 

d e r e  R o l l e  s p i e l t ,  i s t  f ü r  den V e r f a s s e r  d e r  v o r l i e g e n d e n  

A r b e i t  d e r  Anlaß gewesen, auf d i e  Behandlung d e s  e n t s p r e -  
chenden P u n k t e s  b e i  den  Ausführunpen ü b e r  d i e  Lehre  Bren- 

t a n o s  i m  M e i n u n g s s t r e i t  s e i n e r  Z e i t  zu v e r z i c h t e n .  Aus d e r  

h e u t i g e n  S i c h t  e r s c t e i n t  e s  dagegen s i n n v o l l ,  k r i t i s c h  auf  

d i e  e i n z e l n e n  Argumente e i n z u g e h e n ,  welche Bren tano  a l s  

Grund f ü r  s e i n e  Abwendung von dem a n g e f ü h r t e n  Themenkreis  
a n f ü h r t .  Der e i n e  Grund i s t  d a r i n  zu s e h e n ,  daß d i e  Ge- 

w i n n b e t e i l i g u n g  auch  i n  d e r  Oepenwart ( z u m i n d e s t  t e i l w e i s e )  

w i e d e r  a l s  e i n  M i t t e l  angesehen  w i r d ,  d i e  Einkornmenssitua- 

t i a n  d e r  A r b e i t e r s c h a f t  z u  v e r b e s s e r n .  Darüber  h i n a u s  wi rd  

m i t  d e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  Argumente, welche Bren tano  

a l s  Ursache  f ü r  s e i n e  Abwendunr von d e r  G e w i n n b e t e i l i g u n g  

a n f ü h r t ,  e i n e  g e w i s s e  Lücke g e s c h l o s s e n .  ~ e c h e r "  w i r f t  

zwar i n  s e i n e r  Untersuchung  ü b e r  d i e  L e h r e  B r e n t e n o s  d i e  

F r a g e  a u f ,  werum d i e s e r  s i c h  von d e r  G e w i n n b e t e i l i g u n g  
abwendet ,  e r  g e h t  den  e n t s p r e c h e n d e n  Argumenten h r e n t a n a s  

1 )  Vrl.: Cber B e t e i l i g u n g  d e r  A r b e i t e r  am Unternehmerge- 
winn, i n :  S c h r i f t e n  d e s  V e r e i n s  f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  
Bd. 6,  L e i p z i g  1874 

2 )  Becher ,  P s u l :  V e r g l e i c h  und K r i t i k  d e r  s o z i a l p o l i t i s c h e n  
Auffassungen b e i  Lujo  B r e n t a n o ,  Adolph Wagner, Gearg 
von n e r t l i n g  und P r a n z  t i i t z e ,  3 i s c .  a b g e s c h l o s s e n  1959, 
g e d r u c k t  München 1965, S .  72 f. 

jedoch n i c h t  g e n a u e r  nach.  ,,denn d i e s  n i c h t  g e s c h i e h t ,  s o  

l i e g t  d i e  b r s a c h e  wohl d a r i n ,  d a 8  Urentano s i c h  kaum zu 

dem e n t s p r e c h e n d e n  i r o b l a m  äul3ert .  Auch d o r t ,  wo e r  auf  
d i e  G e w i n n b e t e i l i g u n g  e i n g e h t ,  wird u n t e r  d e r  a n g e f ü h r t e n  

L i t e r a t u r  n i c h t  d i e  e i g e n e  J u g e n d a r b e i t  erwähnt. ')  h i n e  

n i c h t  b e a c h t e t e  Ausnahme i s t  e i n  V o r t r a g ,  d e r  v o r  dem Ver- 

e i n  f ü r  Y o c i a l p o l i t i k  ü b e r  e i n  a n d e r e s  Thema g e h a l t e n  wi rd .  

k i e r b e i  b e t o n t  h ren tano2 '  u n t e r  anderem, warum e r  d i e  Ge- 

w i n n b e t e i l i g u n g  i m  Gegensa tz  zu  Gewerkschaf ten  und wech- 

senden  Löhnen n i c h t  a l s  s o  bedeutsam a n s i e h t .  \die s i c h  

z e i g e n  w i r d ,  können s e i n e  Argumente, a u s  d e r  g e g e n w ä r t i g e n  

Aich t  gesehen ,  e i n e r  k r i t i s c h e n  B e t r a c h t u n g  n u r  t e i l w e i s e  

s t a n d h a l t e n .  

1 )  Vgl. B r e n t a n o ,  l u j o :  Gewerbe. 11. T e i l ,  Die  g e w e r b l i -  
che  A r b e i t e r f r a g e ,  i n :  Iiandbuch d e r  p o l i t i s c h e n  Oko- 
nomie, h rcg .  von Gustav Ychönberg, Bd. 1 ,  1. A u f l a g e ,  
I ü b i n g e n  1882 ,  5, 951 

2)  Bren tano ,  Lujo :  Uber i i r b e i t s e i n s t e l l u n g e n  und P o r t b i l -  
dung d e s  A r b e i t s v e r t r a g s ,  i n :  S c h r i f t e n  d e s  V e r e i n s  
f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  Ed. 45, L e i p z i g  1890 ,  5 .  L I 1  f f .  



1 )  Die ~bwendung von d e r  G2winnbeteiligung 

E s  i s t  rewiß r i c h t i p . ,  bienn .Eleddigenl) darauf h inwe i s t ,  

Brentano (euch Bücher, d i e  BFider Max und Alfred aeber  und 

werner Sombart werden yenannt)  hebe d i e  S e l b s t h i l f e  d e r  

Arbe i t e r  b e i  d e r  Bildung f r e i e r  Genossensct.aften empfohlen. 

M i t  dem anre führ t en  Hinweis wird aber  nur e i n  n;pekt d e r  
entsprechenden Gedanken Brentanos wiedergeeeben. Zu Beginn 

s e i n e r  Lehrt2it igkeit  s t e l l t e  Hrenteno 2)3) i n  nahezu g le i ch -  

leutenden Briefen an Schmoller und von P e t t e l e r  f e s t ,  man 

d ü r f e  n i c h t ,  wie e r  ursprünr:lich s e l b s t  ~ l a u h W , i n  den Pro- 

dukt ivgenossenschaf ten  und i n d u s t r i e l l e n  Pa r tne r scha f t en  

das  A l l h e i l m i t t e l ,  d i e  zukünftige Unternehmensform schlecht-  

h i n  sehen. Der Verbreitung nach käme den entsprechenden 

Unternehmungsformen etwa d i e  Bedeutung z u  wie den f r e i e n  

S täd ten  i m  M i t t e l a l t e r .  Brentano befürworte t  das  Genoscen- 

schaftcwesen i m  Bereich de r  Konsum- und d e r  Wohnun;:sbauge- 

nossenschaften.  Er s e t z t  s i c h  auch i m  Bereich de r  Landwirt- 

s c h a f t  f ü r  entsprechende Betriebsformen e i n ,  d e r  neOative 

Eindruck,  den d i e  Beherrschung produktiven Vermögens l i e -  

f e r t ,  darf  s e i n e r  Ansicht nach aber  n i c h t  zu dem Schlulj 

v e r l e i t e n ,  das  f r e i e  Unternehmertum s e i  durch Produktiv- 
genossenschaften und i n d u s t r i e l l e  Pa r tne r scha f t en  zu er -  

s e t ~ e n . ~ )  Aus d e r  Yatsache, daß e ine  Person m i t  ihrem gan- 
zen Vermögen f ü r  bestimmte b e t r i e b l i c h e  Entscheidungen haf- 

t e t ,  e r g i b t  s i c h  e i n e  Vorsicht  und e i n e  Uagn i sbe re i t scha f t ,  

Weddigen, Walter:  Grundzüge d e r  al lgemeinen Volkswirt- 
s c h a f t s p o l i t i k ,  Wiesbaden 1966, S. 51 
Br ief  Brentanos an Schmoller vom 23.2.1871, i n :  Der 
Briefwechsel  bus tav  Schmollers m i t  Lujo Brentano, i n :  
Archiv f ü r  Kul turgeschichte .  Bd. 28, hrsg.  von h a l t e r  
Goetz, Weimar 1958. 6 .  532 
Brief Brentanos an K e t t e l e r  vom 5.7.18'71 v e r ö f f e n t l i c h t  
b e i  Schre ine r ,  t le inr ich:  Das s o z i a l p o l i t i s c h e  Verctänd- 
? i  3er fri.h;r. h?r:.cli:.ci.er. ; sz i : , ! :c~rr i t s i . ! l lc . :  i m  19. 
Janrhunder t ,  D i s s .  München 1957, Anhang 11, S. X I Y  
1 z ren - - ,n? .  C :  -it ,:n?i-eri-: l Ia: ,ier ;C ,:i.,.~sr.. . ~ ~~~~ U -~ ~ , ,  ~ , 
Bd;~I I .  Z u r  ~ r i t i c ~ d e r - e n z l i s c h e n  Gewerkvereine. Leio- 

e i n e  Steuerungsfunkt ion des  produktiven Vermögens, wie s i e  

sonst  n i c h t  e r r e i c h t  werden kann. Darüber hinaus bezwei- 

f e l t  Brentano, daß s i c h  e i n  " i n d u s t r i e l l e s  Genie", von Aus- 

nahmen abgesehen, überhaupt mieten l ä ß t .  Wer entsprechenden 

e r f i n d e r i s c h e n  Ge i s t  und große unternehmerische Fähigkei ten  
b e s i t z t ,  wird s i c h  auch d i e  e r f o r d e r l i c h e n  M i t t e l  bescbaf- 

f e n  können, s e i n e  Fähigkei ten  zum eigenen V o r t e i l  nutzbar  

zu machen.') S e i t  d i e  Welt b e s t e h t ,  e r s c h e i n t  Brentano 2)  
keine  Ant r i ebskra f t  s o  s t a r k  wie das  E igen in te res se ,  e i n e  

Erscheinung, d i e  e r  i m  Sinne e i n e r  dynamischen wi r t scha f t -  
l i c h e n  Entwicklung f ü r  wünschenswert hä l t . 3 )  Bei d e r  ange- 

führ t en  E i n s t e l l u n g  Brentanos e r s c h e i n t  e s  u n r i c h t i g ,  wenn 

pauschal behaupte t  wird,  d i e  Mi tg l i ede r  d e r  h i s t o r i s c h e n  
Schule s e i e n  allgemein dem I r r t u m  v e r f a l l e n  zu glauben, 

d e r  Mensch werde von "e th ischen und anderen sußerhalb  des  

eigenen I n t e r e s s e s  gelegenen Motiven gelenkt"  (Heimann). 4) 

Gerade d e r  Egoismus des  e inzelnen wird von dem Kathederso- 

z i e l i s t e n  Brentano h e r a u s g e s t e l l t .  Brentano v e r f o l g t  dabei  

aber  das  Z i e l ,  entsprechenden i n d i v i d u a l i s t i s c h e n  Kräf ten  

i m  Wir tschaf ts leben genügend Entfeltungsmöglichkeiten zu 

geben und zug le i ch  d i e  von einem f r e i e n  Unternehmertm he- 

wirkten w i r t s c h a f t l i c h e n  F o r t s c h r i t t e  f ü r  d i e  Gesamtheit 
nutzbar  zu machen. 

Was nun das  I n d u s t r i a l  P a r t n e r s h i  System, d i e  Geuinnbetai- 
57 l igung b e t r i f f t ,  s o  hat  Brentano s e l b s t  h i e r i n  ursprüng- 

I )  Vpl. Crenrsno, Lujo: Gewerbe. 11. T e i l ,  J i e  ewerbliche 
Arbe i re r f r age ,  i n :  Eendbuch d e r  ~ o i i t i s c h e n  tkonomie, 
hrsg. von Gustav Scnönberg, Bd. I ,  1. Auflage, i¿bin&en 
I&?. b. 9 4  

2 )  Brentano, LuJo: Die Arbei tarvers ioherung gemäß d e r  heu- 
t i g e n  ~ i r t s c h a f t s o r d n u n g ,  i e i p z i g  1879,-5; 217 

3) Brentano, Lujo: Der Unternehmer, Vortrag,  Volkswirt- 
s c h a f t l i c h e  Ze i t f r agen ,  8. 225, Ber l in  1907, S. 21 

4 )  Haimann. Eduard: Geschichte d e r  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n  , ~ .--. -~~ 

~ehrmeinungen,  F rankfu r t  am Main 1949, S. 205 
5 )  ohne Verfasser :  Das I n d u s t r i a l  Pa r tne r sh ip  System, 

Ein Versuch zur Lösung d e r  Arbe i t e r f r age ,  Kathol ische  
Studien,  Bd. 2 ,  H. 2 ,  hrsg. von H u t t l e r ,  Augsburg 1868 



l i c h  e i n e  f o l g e r i c h t i g e  i e i t e r e n t w i c k l u n g  d e r  formen e i n e r  

Einkommensvertei lung gesehen .  Dann e r w e i s t  s i c h  d i e  Ge- 

w i n n b e t e i l i ~ u n g  f ü r  E!rentanol) a b e r  a l s  e i n  Komplex, f ü r  

d e n  zwar T h e o r e t i k e r  wie John  S t u a r t  I P i i l l  und Fawcet t  e i n e  

V o r l i e b e  haben,  e i n  G e b i e t ,  d a s  i n  d e r  P r a x i s  Jedoch auf 
Ablehnung s t ö ß t .  A r b e i t a e b e r ,  d i e  e i n e r  Lösung d e r  k r b e i -  

t e r f r a g e  s e h r  a u f g e c c b l o s c e n  g e g e n ü b e r t r e t e n ,  s i n d  gegen 

d i e  Gewinnbe te i l igung .  Auch d i e  A r b e i t e r  nehmen t e i l w e i s e  
e i n e  s e h r  r e s e r v i e r t e  Hal tunF e i n .  2 )  

Der Grund, den  Bren tano  f i i r  s e i n e  Abwendung von  d e r  Ge- 

w i n n b e t e i l i g u n g  a n f ü h r t ,  k l in ( - t  z u n ä c h s t  r e c h t  o b e r f l ä c h -  

l i c h .  SO s t e l l t  e r  e twa f e s t ,  d i e  Cberprüfung  e n g l i s c h e r  
r'armen d e r  G e w i n n b e t e i l i g u n g  habe i h n  e n t t ä u s c h t ,  d a  e s  

s i c h  b e i  den  e n t s p r e c h e n d e n  r i r m e n  um s c h l e c h t  gehende be- 

t r i e b e  h a n d e l t e ,  d i e  s i c h  ü b e r  d i e  Gewinnbe te i l igung  b i l l i -  

g e  A r b e i t s k r ä f t e  b e s c h a f f e n  woll ten. ' )  Der a n g e f ü h r t e  Ge- 
s i c h t s p u n k t  s p r i c h t  n i c h t  g r u n d s i t z l i c h  gegen d i e  Gewinn- 

b e t e i l i g u n g .  Es  s i n d  d u r c h a u s  t i o n t r o l l m ö g l i c h k e i t e n  denk- 

b a r ,  d u r c h  d i e  e i n  e n t s p r e c h e n d e r  Mißbrauch a u s g e s c h l o s s e n  

wi rd .  

S o f e r n  e i n e  G e w i n n s t e i s e r u n g  von d e r  i n d i v i d u e l l e n  'Tüch- 

t i g k e i t  d e s  e i n z e l n e n  Unternehmers abhängig  i s t ,  muß e i n e  

G e w i n n b e t e i l i g u n g  nach A n s i c h t  b r e n t a n o s 4 )  a u s  d e r  S i c h t  

d e r  A r b e i t ~ e b e r  a l s  e i n e  " L e i s t u n g  ohne e n t s p r e c h e n d e  Ge- 

g e n l e i s t u n g "  e r s c h e i n e n .  Die G e w i n n b e t e i l i g u n g  e r s c h e i n t  

n u r  d o r t  s i n n v o l l ,  "wo d i e  n ö t i g e  Q u a l i t ä t  o d e r  Q u a n t i t ä t  

d e r  A r b e i t s l e i s t u n g  weder d u r c h  Z e i t l o h n  m i t  Prämien noch 

d u r c h  S t ü c k l o h n  zu e r r e i c h e n "  i s t .  5 

1)  ES k l i n c t  a b e r  wenig überzeugend ,  wenn Bren tano  d a r a u f  

h i n w e i s t ,  d i e  Arbei tnehmer v e r h i e l t e n  s i c h  i m  F a l l e  von 

ü e w i n n o e t e i l i a u n g  b e i  e i n e r  r ü c k l ä u f i g e n  Geschäf t sen twick-  

l u n g  unökonomisch, s i e  w e i t e t e n  d i e  r r o d u k t i o n  a u s ,  um 

i h r e n  Gewinn zu s i c h e r n ,  s t a t t  s i e  zu v e r r i n g e r n .  S o f e r n  

d i e  G e s c h i i f t s l e i t u n e  i n  i h r e n  b n t s c h e i d u n g e n  f r e i  ist ,  
s c h e i d e t  e i n  V e r h a l t e n  i n  d e r  a n g e f ü h r t e n  Form aus .  

Die Bemerkung, ( l a s  S c h i c k s a l  d e s  e i n z e l n e n  A r b e i t e r s  s e i  

zu  s e h r  m i t  d e r  S i t u a t i o n  d e s  j e w e i l i g e n  Unternehmens ver -  

bunden'), v e r l i e r t  an  Gewicht ,  wenn man b e r ü c k s i c h t i g t ,  d a ß  

d i e  G e w i n n b e t e i l i g u n g  n u r  e i n e n  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  g e r i n g e n  
P r o z e n t s a t z  d e s  Einkommens ausmacht .  

bber  d i e  a n g e f ü h r t e n  Argumente h i n a u s  d e u t e t  Bren tano  d a s  

A b h ä n g i g k e i t s v e r h e l t n i s  zwischen Lohn und Gewinn an. S e i n e  

Bemerkung, b e i  e i n e r  Yewinnbe te i l igung  werde d i e  f r e i e  

Aushandlung d e r  i r b e i t s h e d i n g u n g e n  b e h i n d e r t 3 ) ,  ist a l l e r -  

d i n g s  noch r e c h t  a l l g e m e i n  g e h a l t e n .  E s  wi rd  n i c h t  e indeu-  

t i g  g e s a g t ,  ob d e r  Lohn, d i e  A r b e i t s z e i t  o d e r  b e i d e s  ge- 

mein t  ist. K l a r e r  i s t  d e r  Hinweis ,  d a 8  d e r  A r b e i t e r  s i c h  

ü b e r  d e n  Lohn g r ö ß e r e  V o r t e i l e  v e r s c b e f f e n  kann a l s  ü b e r  

e i n e  B e t e i l i g u n g  am Gewinn, auf  d e s s e n  Höhe e r  k e i n e n  Ein- 

f l u ß  h a t . 4 )  B r e n t s n o  f ü h l t  zwar d a s  A b b ä n n i g k e i t s v e r h ä l t -  
n i s  zwischen Lohn und Gewinn, u n t e r s u c h t  a b e r  n i c h t  w e i t e r  

d i e  dami t  zusammenhängenden Pragen .  

Mach den  Untersuchungen von  K r e l l e  b e t r a g e n  Gewinn und Ka- 

p i t a l z i n s  h e u t e  15 R d e s  Volkseinkommens, 85 % s i n d  A r -  

1 )  Bren tano ,  Lujo :  Ober A r b e i t s e i n s t e l l u n g e n  und F o r t h i l -  
dung d e s  A r b e i t s v e r t r a g s ,  i n :  S c h r i f t e n  d e s  V e r e i n s  
f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  Ed.  45, L e i p z i g  1 8 9 0 ,  S. LVII f .  

2 )  Ebenda,  S. LVI 
3)  Vgl. B r e n t a n o ,  Lujo:  Gewerbe. 11. T e i l .  Die  e w e r b l i c h e  

A r b e i t e r f r a g e ,  i n :  Eendbuch d e r  p o l i t i s c h e n  gkonamie,  
h r s g .  von Gus tev  Schönherg ,  Bd. 1,  1. Auf lage ,  Tübingen 
1882 ,  S. 9 5 3  

4 )  Vgl. Bren tano  Lujo :  Öber A r b e i t s e i n s t e l l u n g e n  ..., 
a . a . ~ . ,  U. LVI 



beitseinkommen.') Der Aktionsspielraum, das Einirommen über 
eine Gewinnbeteiligung zu erhöhen, ist daher nicht so 
groß, wie heute teilweise angenommen wird.') Wenn man die 
Stellungnahmen Brentanos zur Gewinnbeteiligung mit den 
Oberlegungen vergleicht, wie sie heute von Schreiber in 

bezug auf den angeführten Problemkreis vertreten werden, 
denn besteht zunächst eine Cbereinstimmung in der Ansicht, 

daß zwischen Lohn und Gewinn ein Abhängigkeitsverhältnis 
besteht. An diesem Punkte bleibt Brenteno jedoch stehen. 
Er stellt keine weiteren überlegungen an, wie sich Gewinn- 
beteiligungen auf die Selbstfinanzierung, die Investitions- 
neigung als Basis für spätere Lohnerhöhungen, das wirt- 
scheftliche Wachstum auswirken. Obgleich diese Gesichts- 
punkte auch nach Ansicht Krelles, Scbuncks und siebkes3) 

els eventuell nachteilige Wirkungen einer üherbetriebli- 
chen Gewinnbeteiligung berücksichtigt werden müssen, wird 
in der Gewinnbeteiligung neben dem Lohn, im Gegensatz zu 

Brentano, ein Mittel für eine günstigere Einkonmensvertei- 
lung der Arbeitnebmer gesehen. 

Indem Brentano von der Gewinnbeteiligung als einer Konkur- 
renz zum wachsenden Lohn abrückt, richtet er den Blick auf 
die Gewerkschaften, sieht hier ein Mittel, den Arbeiter 
von den Nachteilen konjunktureller Schwankungen zu be- 

freien. Im folgenden Abschnitt ist die "rage zu beantwor- 
ten, wie die entsprechenden liberlegungen iirentanos aus der 
gegenwärtigen Sicht zu beurteilen sind. 

2) V,&; ebenda' ' 
3) Krelle, Wilhelm, Scbunck, Johann, Siebke, Jürgen: Ober- 

betriebliche irtragsbeteiligung der Arbeitnehmer, Mit 
einer Untersuchung über die Vermögensstruktur der Bun- 
desrepublik Deutschland, Bd. 1, 'Pübingen 1968, S. 84, 
184, 196 f. 

2) Der Gewerkschaftsgedanke Brentanos im Vergleich zur 
modernen Verteilungstheorie 

Bei dem Sozialpolitiker Brentano deutet sich schon das 
Denken in Ordnungen an ("Ordo-Gedanke"), wie es später von 

dem neoliberalen Theoretiker Walter ~ucken') in der theo- 
retischen Diskussion noch präziser herausgestellt wird. In- 
dem ~rentsno*) die Wirtschaft vom Agrar- bis zum Industrie- 

Zeitalter in die siebziger Jahre des vergangenen Jahrhun- 
derts hinein analysiert, kommt er zu dem Ergebnis, dsß jede 
Wirtschaft durch bestimmte Ordnungsvorstellungen charakte- 
risiert ist. Die Analyse der Wirtschaftsordnung zeigt Bren- 
tano3) in den siebziger Jahren des vergengenen Jahrhunderts 
einen Zustand, bei dem der Geist des Liberalismus vor- 
herrschend ist, wo die Freiheit der Berufswahl im Vor- 
dergrund steht, ein freies Unternehmertum die Wirtschaft 
lenkt. Bleibt diese Wirtschaft aber sich selbst überlas- 
sen, so werden Kräfte wirksam, die eine Umwandlung in 
eine Zentralverwaltungswirtschaft an~treben.~) Brentano 

stimmt mit Walter Eucken voll überein, wenn er feststellt, 
da0 zur Stabilisierung einer bestimmten Wirtschafts- 
ordnung eine Ordnungspolitik erforderlich ist. Er ver- 
steht hierunter das Tätigwerden von Arbeitgebern und Ge- 
werkschaften in Schieds- und Einigungskammern. Hier sol- 
len die Arbeitsbedingungen so festgelegt werden, da8 die 
Stetigkeit der Beschäftigung und des Einkommens für die 

1) Eucken, Walter: Grundsätze der Wirtschsftspolitik, 3. 
Auflage, Tübingen - Zürich 1960, S. 325 ff., 372 ff. 

2) Brentano. Lujo: Die Arbeiterversicherung gemäß der heu- 
tigen Wirtschaftsordnung, Leipzig 1879, S. V11 ff., 
31 ff., 87 ff., 197 ff. 
Derselbe: Wie studiert man Nationalökonomie? München 
-?W?. S .  16 Fr .  . , . . , - . . - - - . 

3) Brentsno, Lujo: Das Arbeitsverhältnis gemäß dem heutigen 
Recht, Leipzig 1877 

4) Vgl. dazu die unterschiedlichen Mittel, wie sie in bezug 
auf eine Lösuna der sozialen Fraae von Brentano einer- 
seits, ~chmoller und Wagner andeierseits vorgeschlagen 
werden. 8. 45 ff. der vorliegenden Untersuchung. 



Arbe i t e r schaf t  g e s i c h e r t  sind.  Die Gewerkschaften s o l l e n  

bewirken, daß d i e  Arbe i t e r schaf t  vor  den negat iven Aus- 

wirkungen kon junk tu re l l e r  Schwankungen i n  e i n e r  f r e i e n  

Wir tschaf t  g e s i c h e r t  is t ,  f ü r  d i e  Brentano g r ö ß t e n t e i l s  d i e  

~ehle inschätzungen ' )  des  Marktes durch d i e  Unternehmer ver- 

an twor t l i ch  macht.2) Es  b e s t e h t  das  dr ingendste  Bedürfnis,  

h i e r  e i n e  Regelung zu f inden,  wei l  d i e  Arbe i t e r  auf Grund 
i h r e r  regelmäßigen B e s i t z l o s i g k e i t  zum Angebot i h r e r  Ar -  
b e i t s k r a f t  gezwungen s ind ,  um leben zu können. 3)  

Wenn de r  S o z i a l l i b e r a l e  ~ r e n t a n o ~ )  h e r a u s s t e l l t ,  jede Macht 
schaf fe  e ine  Gegenmacht, i n  einem Widerspiel  von I n t e r e s s e  

und Gegeninteresse ergäben s i c h  f ü r  beide  S e i t e n  d i e  größ- 

t e n  Vorte i le5) ,  so werden ähn l i che  Vorstellungen d e u t l i c h ,  

~ - 

1 )  Vgl. dazu ß.43 C d i e s e r  Arbeit  
2) Morgenstern äußert d i e  Vermutung, da r  von B r i t z  Schmidt 

h e r a u s g e s t e l l t e  Zusammenhang zwischen e i n e r  fa lschen 
Bilanzierung und den Konjunkturschwankungen gehe schon 
aiif Liiio Brantsna zuriick. I n  d e r  Tat s ~ r i c h t  Brentano -- -~-". -. ..-~ ---. -~ ~~ ~~ 

von einem Abhängigkei tsverhäl tn is  zwisihen "Rechenfeb- 
l e r "  und Konjunktur. Die Frage ist jedoch, ob Brentano, 
w i e  Morgenstern meint,  w i rk l i ch  schon an e i n  Abhängig- 
k e i t s v e r h ä l t n i s  zwischen e i n e r  f a l schen  Bi lanzierung 
und de r  Konjunktur gedacht h a t ,  wie d a s  Wort "Rechen- 
f e h l e r "  vermuten l ä ß t .  Er sche in t  eher  das  zu meinen, 
was Gutenberg a l s  " i r r a t i o n a l e s  Element" (Fingerspitzen- 
iaf i ih l )  bezeichnet.  nämlich d i e  Einschätzuna des  Mark- ---- -, -- - -  V 

t e s  durch den TJnteGnehmer. 
Vgl. Morgenstern, Oskar: Ober d i e  Genauigkeit wi r t schaf t -  
l i c h e r  Beobachtungen, 2.Aufl., Wien - Würzburg 1965, S.80 
Vgl. Schmidt, B r i t s :  Die Indust r iekonjunktur  - e i n  Re- 
chenfehler ,  B e r i i n  - Wien 1927 
Vgl. Gutenberg, Er ich :  Grundlagen d e r  Betr iebswir t -  
rahnf ta lehre .  Bd. 1. Die Produktion. 18.  Auflage. Ber- ~~~ - .  
l i n  - Heidelberg - ~ e w  York 1971, S: 6 f .  

3 )  Vgl. Brentano, Lujo: Uber Arbe i t se ins te l lungen  und Fort-  
bildung d e s  Arbe i t sve r t r ags ,  in :  S c h r i f t e n  des  Vereins 
f ü r  Soc ia l  o l i t i k ,  Bd. 45, Leipzig  1890 S. X I X  f .  

4) Brentano, Eujo: Die Arbe i t e rg i lden  de r  Eepnwar t ,  Bd. 
11, Zur K r i t i k  d e r  engl ischen Gewerkvereine, Leipzig  
1872, S. 263 

5 )  Vgl. Angelescu, S.N.: Das Gleichgewicht d e r  beim A r -  
b e i t s v e r t r a g  mitwirkenden Kräf te  und d i e  moderne Auf- 
fassung vom Arbe i t sve r t r ag ,  i n :  F e s t s c h r i f t  f ü r  Lujo 
Brentano zum 70. Geburtstag,  München - Leipzig 1916, 
S. 1 2  f f .  

wie s i e  heute ~ a l b r a i t h ' )  m i t  dem Hinweis suf e i n e  gegenge- 

wichtige Marktmacht, e i n  Gleichgewicht de r  i m  Wir tschaf ts-  
leben t ä t i g e n  Kräf te  h e r a u s a r b e i t e t .  Dabei wird jedoch 

n i c h t ,  wie von Brenteno, d i e  S t e t i q k e i t  de r  Beschäftigung 

und des Einkommens i n  den Mit te lpunkt  g e r ~ c k t . ~ )  Die Kern- 

f r age  des  vorliegenden Abschni t tes  ist nun, inwieweit d i e  

Uberlegungen Brentanos i n  bezug auf e i n e  Konjunkturs tabi l i -  

s ierung aus de r  S i c h t  de r  gegenwärtigen Theorie befr iedigen.  

S e i t  s e i n e r  i e h r t ä t i g k e i t  ist man i m  Bereich de r  Wir tschaf ts-  

t h e o r i e  zu neuen Erkenntnissen gekommen. Man kann e s  Bren- 

t ano  gewiß n i c h t  zur Last  legen,  daß e r  Uberlegungen, wie 

s i e  nach seinem Tode (1931) vorgetragen wurden, noch n i c h t  

kannte. Wenn man se ine  Lehre aber 8 U S  de r  S i c h t  de r  gegen- 

wärtigen Theorie b e t r s c h t e t ,  dann e r sche in t  e s  b e r e c h t i g t ,  

Uberlegungen darüber anzus te l l en ,  wie d i e  von ihm vorge- 

schlagenen Verbände a l s  M i t t e l  zu e i n e r  Konjunkturs tabi l i -  

s ierung zu b e u r t e i l e n  sind.  

Es muß be rücks ich t ig t  werden, daß d i e  Konjunktur t e i l w e i s e  
und dann s e k t o r a l ,  von den fa l schen  ~ a r k t e n t s c h e i d u n g e n ~ )  

1) Galbra i th ,  John Kenpeth: American Capitelism. The concept 
of coun te rva i l ing  power, London 1952 

2) Vgl. dazu S. 51 f f . -d ieser  Arbeit  
3) Indem Brentano von n i c h t  absetzbaren Produkten s p r i c h t ,  

d i e  auf f a l s c h e  Marktentscheidungen de r  Unternehmer zu- 
rückzuführen s ind ,  z e i g t  s i c h  e i n  Gegensatz zu den Uber- 
leeunean Savs. Brentano sah i n  diesem Zusammenhane' e ine .  ~ b ~ ~ ~ u - ~ ~  ."-. ~-~ -~~~ - ~ -  ~ ~~~ 

wie e r  meinte,  f ü r  d i e  f r e i e  Wirtschaftsordnung charak-' 
t e r i s t i s c h e  Schwäche. deren n e a s t i v e  Auswirkunaen f ü r  
d i e  Arbe i t e r  durch d i e  von den-~ewerkschaf ten getragenen 
Versicherungen b e s e i t i g t  werden s o l l t e n .  Sag v e r t r a t  da- 
gegen d i e  op t imis t i sche  Ansicht,  daß e i n e  Verstopfung 
de r  Absatzwege durch den Preismechanismus behoben werde, 
wobei jedes  Angebct i n  demselben Umfang se ine  kaufkräf- 
t i a e  Nachfraae schaffe .  Das nur  f ü r  e ine  Naturalwir t -  
scha f t  beziehunasweise b e i  neutralem Geld u ü l t i ~ e  Theorem 
wurde schon v o n - ~ a l t h u s  k r i t i s i e r t .  

- . 

Vgl. Brentano, Lujo: Die Arbe i t e r  und d i e  Produktions- 
k r i s e n ,  i n :  Jahrbuch f ü r  Gesetzgebung, Verwaltung und 
Vclkswir tscbaf t ,  Jg. 2 ,  i e i p z i g  1878, S. 575 f .  
Vgl. Say, Jean Bep t i s t e :  Br ie fe  an Melthus. Uber ver- 
schiedene Gegenstände de r  p o l i t i s c h e n  bkoncmie, insbe- 
sondere über d i e  Ursachen de r  j e t z i  en Handelsstockung. 
M i t  einem Anhang von Kar1 Heinrich sau ,  Hamburg 1821, 
S. 47 f f . ,  87 f f .  



einzelner Unternehmer beeinflußt werden kann, wie Brenta- 
no dies herausstellt.') Man muß auch davon ausgehen, deß 
sich entsprechende sektorale betriebliche Schwierigkeiten 
fortpflanzen können. 

Die von Brenteno herausgestellten Gewerkschaften Können ge- 
wiß durch ihr lohnpolitisches Verhalten die Konjunktur mit 
beeinflussen. Der Koatenaspekt des Lohnes ist ein Faktor, 
der mit entscheidet, ob eine Fehlinvestition vorliegt. Dar- 
über hinaus ist die Kaufkraft, welche der zunehmende Lohn 
schafft, für eine wachsende Industriewirtschaft von großer 
Bedeutung. Es muß aber beachtet werden, deß die Tarifpart- 

ner allein die Konjunktur nicht stabilisieren können. Bei 
einem längeren wirtschaftlichen Niedergang muB die von Bren- 
teuo herausgestellte Arbeitslosenversicherung, deren Träger 
die Gewerkschaften sein sollen, als Mittel zu einer Siche- 
rung der Stetigkeit des Einkommens versagen. 

Brentano besitzt noch nicht die geldtheoretischen Kenntnisse, 
wie sie heute Allgemeingut sind, blickt noch nicht über des 
Verhalten der Tarifpartner hinaus, kann sich noch nicht auf 
Uberlegungen stützen, wie sie die moderne Konjunktur- und 
Verteilungstheorie anbietet. 

Bei der Erklärung der Konjunkturschwankungen ist Brentano 2) 

noch ganz der neoklessischen Theorie verhaftet, wobei er 

die Ansicht vertritt, eine Trennung in freiwillige und un- 
freiwillige Arbeitalosigkeit sei wenig sinnvoll. Eine Ar- 
beitslosigkeit ist seiner Uberzeugung nach, zumindest in 
der Regel, eine Arbeitslosigkeit unter bestimmten Umstän- 
den.3) Hiermit ist wohl gemeint, daß es größtenteils von 

1) Vgl. S.45 f. dieser Arbeit 
2) Brenteno, Lujo: Der Arbeiterversicherungsmng, seine 

Vorsussetzungen und seine Folgen, Deutsche Zeit- und 
Streitfragen, Jg. 10, H. 150/151, Berlin 1881, S. 71 

3) Vgl. Brenteno, Lujo: Die Arbeiter und die Produktions- 
krisen, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirtschaft, Jg. 2, Leipzig 1878, S. 623 

den Tarifpartnern abhängt, ob die Stetigkeit der Beschäf- 
tigung und des Einkommens gesichert sind oder nicht. Wie 
sehr Brenteno jedoch die Einflußmöglichkeiten von Unter- 

nehmern und Gewerkschaften in bezug auf die angeführten 
Punkte überschätzt, hat sich in einer besonders krassen 
Form während der Weltwirtschaftskrise gezeigt, deren ver- 
hängnisvolle Auswirkungen Brentano selbst noch erlebte. Es 
waren staatliche Maßnahmen, mit denen die Löhne und Einkom- 
men gekürzt wurden. Unterstellt man jedoch, daß die Tarif- 
partner Einfluß auf die Lohngestaltung besessen hätten, so 

läßt sich unter Berücksichtigung des gegenwärtigen geld- 
theoretischen Standes sagen, daß auch ein maßvolles Verhal- 
ten bei den Terifverhandlungen kaum eine Belebung der Kon- 
junktur bewirkt hätte. Die Arheitslosigkeit hat sich als 
eine unfreiwillige erwiesen. Sinkende Löhne, vor denen 
~reutano') zwar instinktiv warnt, ohne allerdings den As- 
pekt der Kaufkraft gensuer herauszuarbeiten, haben diese 
Arbeitslosigkeit noch verstärkt. 

Der entscheidend neue Anstoß im Bereich der Geld- und Kcn- 
junkturtheorie erfolgt erst im Anschluß an die Erfahrungen 
von 1929 - 1932 durch John Maynard ~eynes~), nachdem ha- 
reits Wickssll und Schumpeter entsprechende Vorarbeiten 
geleistet Aber auch im deutschen Raum sind die 
konjunkturellen Schwankungen beispielsweise von Hanns- 

1) Brentano Lujo: Ein kurzes Wort gegen den Lohnabbau, in: 
Soziale +raxis, Jg. 40, H. 23 vom 4.6. Berlin 1931, 
!2* 741 Ce - Y .  1 ' 1  L A .  

2) Kejnes. John Ma.ward: Vom Gelde. A Treatise On Money, 
München - Leipzig 1932 
Derselbe: Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des 
Zinses und des Geldes, 1. Auflage, München - Leipzig 
19% 

3) vgiT Schreiber, Wilfrid: Der Beitrag Hanns-Joachim 
Rüstows zur ökonomischen Theorie, in: Ifo Studien, Zeit- 
schrift das Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, 
Jg. 16, H. 1/2, Berlin - München 1970, S. 1 
Siehe dazu: Wicksell, Knut: Geldzins und Güterpreise, 
Jene 1898. 
Schumpeter, Joseph Alois: Theorie der wirtschaftlichen 
Entwicklung, Leipzig 1912 



Joachim Rüstowl), ~üller-~rmack'),  ahn'),   eil er^), Lau- 
tenbach5) von der Geldseite her erklärt worden. 

Roepke wies als Mitglied der ~rauns-~ommission~) auf Mittel 
hin, bei denen die in den Büchern von Keynes veröffentlich- 
ten Uberlegungen zur Ankurbelung der Konjunktur in der 
Grundtendenz vorweggenommen werden. 

Was die Belebung der Konjunktur betrifft, so heben sich 
die von Keynes vorgetragenen theoretischen Gedanken als 
brauchbar erwiesen, in die Praxis umgesetzt zu werden. Die 
Staatsausgaben lassen sich mit dem Ziel einer Konjunktur- 

1) Rüstow, Hanns-Joachim: Akkumulation und Krisen - Ein 
Beitrag zur Konjunkturtheorie, Diss. Heidelberg 1932 

2 )  Müller-Armack, Alfred: Kreditpolitik als Mittel des Kon- 
junkturausgleichs. Kölner sozialpolitische Vierteljah- 
resschrift, Vierter Jahrgang, Berlin 1925 
Derselbe: ökonomische Theorie der Konjunkturpolitik. 
Kölner wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Studien, 
2. Folge, H. 1, Leipzig 1926 
Derselbe: Formen der Kreditexpansion und der Kreditpoli- 
tik, in: Die Kreditwirtschaft. Kölner Vorträge, hip- 
zig 1927, S. 155ff. 

3) Hahn, Albert: Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkre- 
dits, Tübingen 1920 
Derselbe: Krisenbekämpfung durch Auslandsverschuldung, 
in: Soziale Praxis, Jg. 40, H. 20, Berlin 1931, 
Sp. G22 ff. 

4) Feiler, Arthur: Auslandakredite - Arbeitsbeschaffung, 
in: Soziale Praxis, Jg. 40, H. 22, Berlin 1931, 
6p. 681 ff. 

5) Lautenbach, Wilbelm: Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
durch Arbeitsplatzbeachaffun in: Soziale Praxis, Jg. 
40, H. 20 vom 14.5. Berlin lgjl, Sp. 617 ff. 

6) Es handelte sich um eine Kommission, die benennt nach 
dem damaligen Arbeitsminister Brau& Instrumente zur 
uherwindung der bestehenden Arbeitslosigkeit erarbeitete. 
Unter Anführung der auch heute noch gebräuchlichen Be- 
zeichnung "Initialzündung" schlug Roepke (1931 1 ) vor, 
die öffentliche Hand zur Trägerin der Kapitalanlagen 
"zu machen .. ." ,"die den zäh gewordenen St:om der Wirt- 
schaft wieder zum Fließen bringen sollten. (Vgl. dazu 
auch die Fußnote 5 auf S.ll4f.dieser Arbeit). 
Vgl. Roepke, Wilhelm: Ein Weg aus der Krise, in: Frank- 
furter Zeitung, Jg. 75, Nr. 336 vom 7.5.1931. Wieder 
abgedruckt in: Gegen die Brandung, hrsg. von Albert 
Hunold. Erlenbach - Zürich - Btuttgart 1959, S. 58 

balebung ausdehnen. Problematisch ist dagegen eine Drosse- 
lung der staatlichen Ausgaben mit dem Ziel der Geldwert- 

stabilisierung. Die Schwierigkeiten sind in wirtschaftli- 
chen') und politischen Gründen zu suchen. Keine demokra- 
tisch gewählte Regierung überlebt eine längere, durch die 

Drosselung der Staatsausgaben hervorgerufene Arbeitslosig- 
keit. Nun sind die Fragen der Geldwertstabilität gewiß we- 
sentlich. Ein zunehmender Geldwertverlust wird auch die Be- 
schäftigung beeinflussen. Diese Auswirkungen können im Rah- 
men der vorliegenden Untersuchung nicht weiter untersucht 
werden. 

In diesem Zusammenhang bleibt nur festzustellen, daß es ge- 

1) Einmal widerspricht das Brachliegen von Arbeit dem öko- 
nomischen Prinzip. Darüber hinaus muß beachtet werden, 
daß die zu einer Konjunkturabkühlung zur Verfügung ste- 
hende Operationsmasse bei den größtenteils vorbestimm- 
ten staatlichen Ausgaben (Infrastruktur, Besoldung) 
nicht so nroß ist wie die, welche zu einer Belebung der 
~cnjunktur zur Verfügung steht. Bedeutsam für die inlän- 
dische Geldwertstabilität ist auch das Verhalten des 
Auslandes. Sieht man von den angedeuteten Problemen ab, 
dann ist jedoch grundsätzlich festzustellen, deß die 
von Keynes entwickelte Theorie zur Erklärung der Stabi- 
lisierung des Geldwertes als ein brauchbareres geisti- 
Fes Instrument anzusehen ist als die Uberlegungen. wel- 
che ~ u j o  Brentano anführt. Er will einer zunehmenden 
Inflation mit einer Ausweitung des bargeldlosen Zahlungs- 
verkehrs begegnen. Damit wird eine Hilflosigkeit gegen- 
über den Problemen der Geldwertstabilität deutlich, die 
Salin, der Brentano noch persönlich kennte, auf Grund 
mehrerer Gesoräcbe mit Brentano bestätigen kann. ~ ~~ ~ 

Zanei hat von Mises zu Lebzeiten ~renranos scnon Insrru- 
aence zur Renämpfune; der Inflation nnraiis~earSeiret, 
die ien Cberle~uc~en von Keynes weirpetend enrgegenkom- - - 

men. 
Vgl. Brentano, Lujo: Ober die Geldentwertung, ihre Ur- 
sachen und Abhilfe, in: Berliner Tageblatt, Nr. 390 
vom 2.8. Berlin 1918 
Vgl. derselbe: Geldentwertung und bargeldloser Zahlungs- 
verkehr. in: Berliner Taceblatt. Nr. 410 vom 13.8. 
~irlin 4918 

- 

Vgl. Salin, Edgar: Lynkeus, Gestalten und Probleme aus 
Wirtschaft und Politik, Wbingen 1963, S. 13 
Vgl. Misea, Ludwig von: Theorie des Geldes und der Um- 
laufgescbwindigkeit, hipzig - München 1912 



wiß liberale Theoretiker gibt, für die nicht ein Maximum 

an Arbeit, sondern an Gewinn im Vordergrund steht. Dsrüber 

hinaus besteht zwischen Vollbeschäftigung und Inflation 
ein Abhängigkeitsverhältnic.  ein Zusammenhang, bei dem 

die Gefahr der Selbstzerstörung einer freien Wirtschaft 
zu beachten ist. Die gleiche Gefahr zeigt sich aber auch 
aus der entgegengesetzten Sicht. Wird das Ziel eines Ma- 

ximums an Arbeit nicht berücksichtigt, so können politi- 
sche Kräfte wirksam werden, die auf eine Beseitigung der 
marktwirtschaftlichen Ordnung abzielen. Aus den angeführ- 
ten Gründen gilt es zu einem Ausgleich zu kommen. 

Wie im Rahmen der vorliegenden Arbeit herausgestellt wur- 
de, steht für alle Kathedersozielisten (bei unterschied- 

licher Weltanschauung) die Erreichung eines Maximums an 

Arbeit im Mittelpunkt der Uberlegungen. Indem Brentano, 
wie sich gezeigt hat, bei der Wahl der Mittel zur Errei- 

chung des angestrebten Zieles von Schmoller und Wagner 
abweicht, sieht er noch nicht, welche belebenden Wirkun- 

gen in bezug auf die Konjunktur ausgehen können, wenn 
der Staat Geld in den Wirtschaftskreislauf leitet. Er 

erklärt die Arbeitslosigkeit von 1929 - 1952 als Folge 
von Schutzzöllen. 1) 

Was das Verhältnis zum Ausland im Hinblick auf eine Kon- 

junkturstabilisierung betrifft, so spricht ßrentano2) 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Mein Leben im Kampf um die so- 
ziale Entwicklung Deutschlands, Jena 1931, S. 404 

2) Brentano, Lujo: Das gegenseitige Interesse der Vol- 
ker an ihrem Wohlergehen, in: Hamburger Monats- 
schrift, Freie Bahn, Jg. 7 ,  Nr. 8, Hamburg 1922 

davon, daß entpegen der Auffassuna der Merkantilisten und 

der maßgebenden Politiker zur Bismarckzeit eine positive 

Handelsbilanz keineswegs immer von Vorteil sei. Ein Land, 
das von anderen nichts kauft, kenn auf die Dauer auch kei- 

ne eigenen Waren ins Ausland absetzen, nach dem Motto: 
"Wer nicht kauft, kann auch nicht verkaufen"), ein Tat- 

bestand, aus dem sich notwendigerweise Auswirkungen auf 

die Beschäftigung im Inland ergeben. Weitere Uberlegungen 
stellt Brentsno im Zusammenhang mit dem angeführten Punkt 

nicht an. So wie er das Verhalten der Sparer, der Investo- 

ren, des Staates nicht unter konjunkturellen Gesichtspunk- 
ten analysiert, kommt er auch nicht dazu, das Ausland in 

eine kreislaufanalytische Betrachtung einzubeziehen. Von 
fehlenden geld- und kreislaufanalytischen Kenntnissen, der 
Beachtung des Staates und des Auslandes abgesehen, berück- 
sichtigt Brentsno bei seinen konjunkturtheoretischen Uber- 

legungen nicht den Unternehmergewinn. Wie in geldtheoreti- 
schen Fragen, so ist er auch in diesem Punkte ganz der neo- 
klassischen Theorie verhaftet, einer Theorie, bei welcher 

der Unternehmergewinn als theoretisches Untersuchungsob- 
jekt ausscheidet. Die Mißachtung des angeführten Punktes 

erscheint um so merkwürdiger, da Brentano sich im Zusam- 
menhang mit einer Konjunkturatsbilisierung weitgehend auf 

das Wirken der Verbände konzentriert. Bei der Verhandlung 

von Unternehmern und Gewerkschaften in Schieds- und Eini- 
gungskammern müssen die einen notwendigerweise den Blick 

auf einen wachsenden Gewinn richten, die Aufgabe der ande- 

ren ist die Forderung nach wachsenden Lohnen. Wie die 
lohntheoretischen Uberlegungen Brentanos noch deutlich ma- 

l) Brentano, Lujo: "Wer nicht kauft, kann auch nicht ver- 
kaufen", in: Die Hilfe, Jg. 7, Nr. 2, Berlin 1901, 
S. 3 f. 



chen werden, sieht er in Verbindung mit einer Lösung der 

Arbeiterfrage vorwiegend den wachsenden Lohn. Dort, wo 
Brentano den Unternehmergewinn aus einer konjunkturellen 
Sicht betrachtet, tut er dies in einer sehr oberflächlichen 
Form. Es wird nur herausgestellt, die Lohnforderungen dürf- 
ten nicht so hoch sein, da8 der Unternehmer zur Aufgabe 
seines Geschäftes gezwungen wird.') Ebenso vage ist der 
Hinweis, wenn die ökonomischen Gesetze nicht bei den Lohn- 

Verhandlungen berücksichtigt würden, ergäben sich für die 
Industrie verhängnisvolle Folgen. ')') Brentano geht nicht 
der Frage nach, welches Mal3 an Unternehmergewinn zur Si- 
cherung der Vollbeschäftigung erforderlich ist. 

Keynes bezieht den Unternehmergewinn unter der Bezeichnung 
Q in seine theoretische Betrachtung ein, wobei er ihn als 
eine globale, volkswirtschaftliche Größe berücksichtigt. 

Bei der von Hanns-Joacbim Rüstow vertretenen modernen Ver- 
teilungstheorie wird bei einer Verbindung mit der Kreis- 
laufgleichung auf den Unternehmer ewinn in einer betriebs- 
individuellen Weise eingegangen. 47 

Das von Rüstow entwickelte Theorem der Differentialgewinne 5 
besegt, daß sich der Besamte Unternehmergewinn in einer 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Die Arbeitergilden der Gegenwart, 
Bd. 11, Zur Kritik der englischen Gewerkvereine, Leip- 
zig 1872, S. 210 

2) V 1. Brentano, Lu'o Uber Arbeitseinstellungen und Fort- 
b9ldung des ~rbei$s$ertrags, in: Schriften des Vereins 
für Socialpolitik, Bd. 45, Leipzig 1890, S. XXXV f. 

3) Vgl. dazu die Ausführungen in dem Kapitel: Fortschritte 
und Grenzen der Lohntheorie Brentanos, S.157ff.dieser 
Arbeit. 

4) Der Grundansatz ist bei Keynes such mikroökonomisch. 
Dies zeigt sich, wenn von der "Grenzle is tungsfähigkei t t t  
gesprochen wird. 
Vgl. Keynes, John Maynard: Allgemeine Theorie der Be- 
schäftigung, des Zinses und des Geldes, 7. Auflage, 
Berlin 1966, S. 114 ff. 

5) In der von Ricardo herausgearbeiteten "Differentialrente" 
deutet sich eine gewisse Parallele an. 
Vgl. Ricerdo, David: Uber die Rente, in: Grundsätze der 
Volkswirtschaft und Besteuerung, 3. Auflage, Sammlung 
sozialwissenschaftlicher Meister, hrsg. von Heinrich 
Waentig, Jena 1923, S. 21, 52 ff. 
Vgl. derselbe: Uber die Bergwerksrente ..., a.a.O., 
S. 72 ff. 

Volkswirtschaft aus Gewinnen von Unternehmungen zusammen- 
setzt, die von unterschiedlicher Höhe sind. Dies 1äßt sich 
in der Form eines Diagramms darstellen, bei dem sich eine 
Abstufung von Betrieben mit hohen Gewinnen über Betriebe 
mit niedrigeren Gewinnen bis hin zu dem Grenzunternehmer 

ergibt, bei dem die Aufrechterhaltung des Betriebes gerade 
noch zur Erhaltung der Vollbeschäftigung erforderlich ist. 1) 

Indem der Unternehmergewinn von Rüstow mit der Kreislsuf- 
gleichung in Verbindung gebracht wird2), können unter Be- 
rücksichtigung der Abhängigkeit der Konjunktur von der Geld- 
Seite ell die Punkte Beachtung finden, welche Brentano mit 
dem Blick auf die Konjunkturstabilisierung noch nicht ge- 
danklich erfassen kann, Größen, die über den Einflußbereich 
von Unternehmern und Gewerkschaften hinausgehen. 

Rüstow beachtet unter konjunkturellen Aspekten das Verhal- 
ten der Sparer, der Investoren, aber auch den Staat und das 
Ausland. Dabei lassen sich die Steuerungsmöglichkeiten im 
Inland, teilweise auch in bezug auf das Verhältnis zum 
~usland~), gedanklich erfassen. Zunächst bestimmt der Markt- 
erfolg des einzelnen Unternehmens, wie euch Brentano her- 
ausstellt, die Summe 0 aller Unternehmergewinne. Eine mi- 
kroökonomische Betrachtung gibt über entsprechende Einflüa- 
se auf den Gewinn des einzelnen Unternehmens Aufschluß. 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, deß die Entschei- 
dungen der Einzelunternehmen von den Zukunftserwsrtungen 

abhängig sind, auf die unter anderem das Maß des Wettbe- 

Vgl. Rüstow, Hanns-Joechim: Die gesamtwirtschaftliche 
Bedeutung des Unternehmergewinns, in: Der Mensch im so- 
zio-ökonomischen Prozeß, Festschrift für Wilfrid Schrei- 
her, hrsg. von Franz Greiß, Philipp Herder-Dorneich, 
Wilhelm Weber, Berlin 1969, S. 15 ff. 
Vgl. Schreiber, Wilfrid: Der Beitrag Henns-Joachim RÜ- 
stows zur ökonomischen Theorie, in: Ifo Studien, Zeit- 
schrift des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, 
Jg. 16, H. 1/2, Berlin - München 1970, S. 7 ff. 
Vgl. dazu den Hinweis in bezug auf die Notwendiskeit der 
Ergänzung inländischer Maßnahmen durch internationale 
Abmachungen, Fußnote 1, 5.149 dieser Arbeit. 



werbs, die individuelle Tüchtigkeit des einzelnen Unter- 

nehmers, aber auch die Geldpolitik Einfluß haben. 

Uber das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht gibt jedoch 
die makroökonomische Betrachtung Aufschluß. Dabei läßt sich 
stark vereinfacht sagen: In der kurzen Periode ist die Ge- 

samtheit der Unternehmergewinnsumme gleich dem Uberschuß 

der gewährten Bankkredite über die Bankeinlagen. Die Kreis- 
lsufgleichung besagt: 

Bei ausgeglichenem Staatshaushalt und ausgeglichener Zah- 

lungsbilanz schrumpft die Gleichung zusemmen auf Q = I - S. 

Indem das Rüstowsche Theorem der Differentialgewinne den 

Gewinn individuell für jeden einzelnen Betrieb berücksich- 

tigt, der Unternehmergewinn mit kreislaufanalytischen Grö- 
ßen verbunden wird, ergibt sich "ein Brückenschlag zwischen 
Makro- und ~ikroökonomie'.~) Dabei wird deutlich, daß eine 
bestimmte Höhe der Unternehmergewinnsumme Q sowohl für die 
Herbeiführung wie für die Erhaltung der Vollbeschäftigung 

erforderlich ist. Es muß ein gewisses Maß Qmll gegeben 
sein, bei dem auch die kostenungünstigste "Unternehmung, 
deren Jirbeitanachfrage" gerade noch "den Arbeitsmarkt 
räumt", bestehen kann. 3) 

1) Die gesamtwirtschaftliche Unternehmergewinnsumme Q ist 
daß die Unternehmer mehr 
(Dies wird mikroökonomisch, 

wie oben betont wurde, durch die Zukunftserwartungen be- 
einflußt, auf die das Maß des Wettbewerbs, aber such die 
Geldpolitik Einfluß ausüben.) 
b) Die Unternehmergewinnsumme Q ist ferner darauf zurück- 

zuführen, daß der Stsat mehr ausgibt ala er einnimmt 
(deficit spending), Staatsausgahen Ast übersteigen 
das Steueraufkommen. 

C) auf einen Uberschuß der Zsblungsbilanz gegenüber dem 
Ausland zum Beispiel infolge Exportüberschuß. 

Vgl. Schreiber, Wilfrid: Die Methoden der Vermögensbil- 
dung in kreislaufanalytiscber Sicht, in: Arbeit und So- 
zialpolitik, Jg. 23, Nr. 3/4, Baden-Baden 1969, S. 89 

2) Schreiber, Wilfrid: Der Beitrag Hanns-Joacbim Rüstows 
zur Ökonomischen Theorie ..., a.a.O., S. 9 

3) Ebenda, S. 13 

Aus den angeführten Erkenntnissen ergibt sich einmal eine 

Kritik an dem klassischen Liberalismus im Sinne eines 
Laisser-faire-Prinzips. Es ergibt sich aber auch eine Kri- 

tik an dem Sozialliberalismus, wie ihn Lujo Brentsno ver- 
tritt, indem er sich in bezug auf die Ausschaltung konjunk- 
tureller Schwenkungen vorwiegend auf die Verhandlung der 

Tarifpartner verlassen will. 

Die Kreislsufanalyse zeigt, daß es nicht allein in der Macht 

der Tarifpartner liegt, die makroökonomischen Größen Spa- 

ren, Investitunen, Stestssuspsben, Export - Import so mit- 
einander abzustimmen, daß die Postulate des gleichgewicbti- 

gen Wachstums, einer Sicherung der Beschäftigung und des 

Einkommens erfüllt sind. 

Aus den angeführten Gründen sind Steuerungsmaßnahmen im 

Sinne einer wirtschaftlichen Globslsteigerung erforderlich. 

Die Lösung Könnte in einer "Konzertierten Aktion" liegen, 
wobei die Tarifpartner, Staat und Bundesbank zusammenwir- 

ken.') Dabei wird unter einer Globalsteuerung nicht eine 
umfassende Staatsmacht im Sinne Adolph Wagners verstanden, 

wie sie Lujo Brentano in einer äußerst scharfen Form kri- 

tisiert.') Die Wirtscbeft bleibt nach Möglichkeit sich 
selbst überlassen, Stsat und Bundesbank üben im Sinne einer 

Konjunkturstsbilisierung nur eine allgemeine Korrektur aus. 

Steuerungsmaßnehmen dieser Art brauchen nicht zur "Knecbt- 
schaft", dem Verlust der Freiheit in der Wirtschaft ZU 

führen, wie es der Liberale Hayek3) mit dem Blick auf die 
Keynessche Vollbeschäftigungspolitik befürchtet. Hierbei 
wird noch eine so reservierte Haltung gegenüber dem Staat 

1) Schreiber. Wilfrid: Der Beitrag Hanns-Joacbim Rüstows . , . . ~ ~ -  - -  ~ 

zur ökonohischen Theorie ..., a.a.O., S. 13 
Um sußenwirtscbaftlicben Einflüssen begegnen zu können, 
ist neben einer vom Inland gesteuerten Zoll- und Geld- 
politik eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 

Der Weg zur Knechtschaft, ZÜ- 
rich 1950 



deutlich, wie sie auch bei der Lehre des Sozialliberalen 
Lujo Brentanol) zu erkennen ist. 

Wenn man nach den Ursachen fragt, warum Brentano keine um- 
fassende Theorie entwickelt, bei welcher der Staat mit ein- 
bezogen ist, dann stößt man auf seine liberale Grundhaltung. 
Er hat als Liberaler so große Vorbehalte gegen Staat und 
Zwang, daß er vermutlich aus diesem Grunde den Staat als 
Mittel der Konjunkturstabilisierung nicht in seine theore- 
tischen Uberlegungen einbezieht. Einerseits bat Brentano 
sich von dem Liberalismus der Klassiker gelöst, stößt über 
das reine Laisser-faire-Prinzip hinaus zu dem Verbandswesen 
als Ordnungskraft in der Wirtschaft vor, will mit Hilfe von 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden die Konjunktur sta- 
bilisieren. In diesem Zussmmenhang ist es allerdings bis 
heute umstritten, ob das Verbandswesen im Ganzen eine Ord- 
nungskraft ist. Von den meisten Autoren wird seine Unord- 
nungskraft als größer angesehen. 213) 

Brentano hat den angedeuteten Punkt allerdings auch nicht 
übersehen. Er hofft, die Verbände über eine Kontrolle durch 

die Öffentlichkeit zügeln zu können. Darüber hinaus deutet 
5) er eine bis heute fehlende 0rdnung4)des Verbsndswesens an , 

1) Vel. dazu S.61 A i m c a r  Arhnit --. - - - ~  . - 
2) Vgl. Berkner, Heinrich: Sozialpolitischer Liberalismus, 

in: Die Wirtschaftswissenschaft nach dem Kriege, Fest- 
gabe für Lujo Brentano zum 80. Geburtstaa. Bd. 1. Wirt- 
ächaftspolitische Ideologien, München - &ipzig 1925, 
S. 50 P.  -. ,- -. 
Vgl. Briefs, Goetz: Staat und Wirtschaft im Zeitalter 
der Interessenverbände, in: Laissez-faire-Pluralismus, 
Demokratie und Wirtschaft des gegenwärtigen Zeitalters, 
hrsg. von Goetz Briefs, Berlin 1966, S. 7 ff. 
Wie für Brentano so ist allerdings auch für Goetz Briefs 
der Staatseingriff keine Alternative zu den Verbandlun- 
gen der Verbände. 
Vgl. Briefs, Goetz: a.a.O., S. 274 
Vgl. Herder-Dorneicb, Pbilipp: Formierte Gesellschaft, 
Elnfübrung in eine gesellschaftspolitische Diskussion, 
in: Zeitschrift für Sozialreform, Jg. 12, H. 6, Juni 
Wiesbaden 1966, S. 526 f. 
Vgl. Brentano, Lujo: Der Schutz der Arbeitswilligen, 
in: Berliner Tageblatt, Jg. 41, Nr. 144 vom 14.4. Ber- 
lin 1912 

indem er eine Organisation von Arbeitgebern und Arheitneh- 
mern entwirft, eine Vereinigung, bei der kein Streik ohne 
vorangegangene Einigungsversuche stattfinden darf. 1) 

Immer wieder appelliert Brentsno bei den Verhandlungen der 
Tarifpartner an die ~ernunft.~) Dabei läßt er eine Haltung 
erkennen, die sich heute auch bei Goetz ~riefs') im An- 
scbluß an Johannes Messner zeigt. Sieht man von den Verbän- 
den als Mittel zu einer Lösung wirtschaftlicher und gesell- 
schaftlicher Fragen ab und berücksichtigt man Brentanos 
Haltung zum Staate, so wird, wie bei Walter Eucken, eine 
vorsichtige Haltung erkennbar. 

Beide Nationalökonomen heben hervor, daß es für die wirt- 
schaftlichen Interessengruppen in dem Augenblick, wo der 
Stast den Wirtschaftsprozsß zu lenken beginnt, zur Lebens- 

frage wird, bei der staatlichen Willensbildung mitzuwir- 
ken. 4)5) Wie Walter Eucken so betont Brentano, daß in einem 
entsprechenden Fall alle bemüht sind, "... die Staatsgewalt 
zu ihrem eigenen Vorteil auszubeuten. Jeder politische wird 
zu einem wirtschaftlichen Kampf, jede wirtschaftliche Ver- 

schiedenheit zu einer politischen Gegners~baft.~~~) Brentano 
schließt mit der pessimistischen Voraussage, "Der Untergang 

der politischen Freiheitl',"...der Ruin der Kultur" werde das 
Ende einer entsprechenden Entwicklung sein.7) Wie Wiilge- 

1) Vel. eazu 3. f .  dieser Arbeit 
2) '7x1. dnzu die i?el:unnnnh~e Rrer.tanos in Lussmmenhang 

mit Mi~szkndeii bei Iarifvar?andlunRen. =.+7 dieser Ar- 

In- 
0- 

reitfragen, Jg. 10, H. ?50/1: 



rodtl) heute in einem ähnlichen Zusammenhang betont, ist 

die angeführte Ansicht bis zur Gegenwart nicht ernstlich 
widerlegt worden. 

Die vorsichtige Haltung Brentenos gegenüber Stastseingrif- 
fen bedeutet jedoch nicht, daß der Staat außer acht gelas- 
sen wird. Nichts erscheint Brentano verkehrter als der Aus- 
spruch Turgots, der Nationalökonom müsse so denken, als ob 
ein Staat gar nicht existiere. In gleicher Weise wird das 
modelltheoretische Vorgehen Böhm-Bawerks kritisiert, der 
bei volkswirtschaftlichen Untersuchungen nicht die allge- 
meinen gesellschaftlichen Umstände, sondern den isolierten 
Menschen betrachtet. Dabei verfolgt der wirtschaftende 
Mensch sein Ziel nicht isoliert, sondern "in einer durch 
eine RECHTSORDMJNG bestimmten ~esellschaft.~'~) 

Wie diese Rechtsordnung nun gensu aussehen soll, dieser 
Punkt wird von Brentano, im Gegensatz zu Eucken, nicht ge- 
nauer herausgearbeitet. Er betont noch nicht die Rshmenbe- 
dingungen, welche vom Staat im einzelnen zu schaffen sind, 
die Punkte, wo der Staat wichtige eher begrenzte Aufgaben 
wahrnehmen muß, die zur Erhaltung einer ORDNüNG notwendig 
sind. Entsprechende Hinweise Brentanos sind zu allgemein. 
Es wird nur grundsätzlich festgestellt: "Zeigen sich bei 
einer realistischen Untersuchung Notstände, welche nur durch 

Staatseingriffe beseitigt werden können, so wird Staats- 
hilfe verlangt, wo dies nicht der Fall ist, genügt Selbst- 
hilfe."?) 

Wes das Verhältnis zum Staate betrifft, so scheint Brentano 

Will erodt, Hens: Warum Staatsplanung in der Marktwirt- 
schaft?, in: Wirtschaftspolitische Chronik, hrsg. vom 
Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu 
Köln, H. 3, 1965, S. 29 
Brentano, Lujo: Wie studiert man Nationalökonomie? 
Miinchan 1411. C. 17 T. ..~~. ~ ~ . ~ -  . , . . . - . . , - . 
Brentano, Lujo: Abstrakte und reslistische Volkswirte, 
in: Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen 
Büros, Jg. 11, Berlin 1871, S. 385 

gedanklich noch stark Theoretikern wie Adam Smith und Ri- 

cardo verhaftet. Es kommt noch nicht dazu, über die von 
ihm entwickelte Gewerkschaftstheorie hinaus zu einer umfas- 
senden Theorie vorzustoßen, wie sie von gegenwärtigen Na- 
tionalökonomen vorgetragen wird. 

Wenn msn also den Stand der gegenwärtigen Theorie mit der 
Lehre Brentanos vergleicht, so erscheint heute, bei den 
fehlenden geldtheoretischen Erkenntnissen im vergangenen 
Jshrhundert, die Kritik Wagners an der Lehre Brentanos voll 
berechtigt. Aus der Sicht der gegenwärtigen Theorie betrach- 
tet, verfällt viagner bei seiner Kritik an den Uberlegungen 
Brentanos nur in ein Extrem. Indem er nämlich herausstellt, 

daß bei einer Betonung des Selbsthilfeprinzips über ein 
Wirken der Verbände allein die Konjunktur nicht zu stabili- 
sieren ist, hält er nur bei einer weitgehenden Verstastli- 

chung der Wirtschaft eine Lösung der Arbeiterfrage für mög- 
lich.') Nach den gegenwärtigen theoretischen Erkenntnissen 
läßt sich eine Konjunkturstabilisierung aber auch bei einer 
weitgehenden Erhaltung des Freiheitsgedankens erreichen. 

So wie die Gewerkschaftstheorie Brentanos im Zusammenhang 
mit konjunkturpolitischen Fragen Schwächen zeigt, lassen 

auch seine lohntheoretischen Vorstellungen Mängel erkennen. 

1) Vgl. S. 59 dieser Arbeit 



3) F o r t s c h r i t t e  und Grenzen de r  Lohntheorie Brentanos 

Brentano h a t  d i e  Entwicklung r i c h t i g  vorausgesehen, wenn 
e r  b e t o n t ,  daß gerade d e r  I n d u s t r i e s t a a t ,  i n  dem d i e  Ar -  

b e i t e r f r a n e  ents tanden ist, auf Grund des  von Unternehmern 

und Erf indern bewirkten Produkt ivi tä tszuwachses  d i e  Vor- 

aussetzungen zu e i n e r  Lösung d e r  Arbe i t e r f rege  b i e t e t .  Er 

ha t  r ech t  beha l t en ,  wenn e r  be ton t ,  deß n i c h t  d a s  Ende, 

sondern d e r  Beginn e i n e s  f r e i e n  Unternehmertums bevorste- 

he.') Indem Brentano d i e  Er f inder  und d i e  Unternehmer a l s  

Motoren d e s  w i r t s c h s f t l i c h e n  F o r t s c h r i t t s  s i e h t 2 ) ,  a l s  

Voraussetzung f ü r  e inen  zunehmenden P r o d u k t i v i t ä t s f o r t -  

s c h r i t t  und wachsende I.öhne3), deu te t  e r  schon e i n e  Er- 

scheinungsform an, welche Joseph Schumpeter s p ä t e r  m i t  dem 

Hinweis auf e inen dynamischen Unternehmer genauer hereus- 

g e a r b e i t e t  h a t .  

Brentano h a t  auch gedanklich den r i c h t i g e n  Weg eingeschla- 

gen, wann e r  das  Fehlen s t a r k e r  Gewerkschaften a l s  Ursache 
f ü r  e inen  n iedr igen  Lohn, a l s  Grund f ü r  d i e  P r o l e t e r i t ä t  

ans ieh t .  Er weis t  aber n i c h t ,  wie man aus de r  heutigen 

S i c h t  vermuten könnte, darauf h in ,  daß d i e  Unternehmarge- 

winne b e i  fehlenden Gewerkschaften zu hoch s ind ,  sondern 

be ton t ,  daß d i e  P r e i s e  d e r  Roduk te  n i c h t  d i e  t e t s ä c h l i -  

chen Kosten widerspiegeln.  Die Unternehmer brauchen kalku- 

Vgl. Brentano, Lujo: Der Unternehmer, Vortrag,  Volks- 
w i r t s c h a f t l i c h e  Ze i t f r agen ,  H. 225, B e r l i n  1907, S. 29 
Wie i n  d e r  Volkswir tscbef t ,  so f o l g t  man auch i m  Be- 
r e i c h  de r  betriebswirtschaftlichen Theorie heute n i c h t  
dem Vorschlag Brentanos, nur  Er f inder  und Unternehmer 
a l a  Garanten des  w i r t s c h a f t l i c h e n  F o r t s c h r i t t s , a l s  Fak- 
t o r e n  zu bezeichnen. Werkstoffe und B e t r i e b s m i t t e l  wer- 
den e b e n f a l l s  a l s  (Elementar-) Faktoren,  n i c h t  sls Ele- 
mente bezeichnet.  
Vgl. dazu Gutenberg, Er ich :  Grundlegen de r  Betr iebswir t -  
s c h a f t s l e h r e ,  Bd. 1, Die Produktion, 18. Auflage, Ber- 
l i n  - Heidelher New York 1971, b. 11 f f .  
Vgl. Brentano, fu;o: Der Weg zur Besserung, Die Uber- 
macht von Geist  und Arbei t  über den S t o f f ,  i n :  Neue 
Fre ie  P resse ,  N r .  19680 vom 8.6. Wien 1919 

l a t o r i s c h  n i c h t  d i e  Beträge zu berücksicht igen,  welche zu 

beachten wären, wenn d i e  Löhne so g e s t e i g e r t  würden, daß 

d i e  P r e i s e  de r  Produkte wi rk l i ch  a l l e  Kosten en tha l t en .  So 

b l e i b t  aber  e i n  T e i l  de r  Kosten unberücksicht ig t .  Es handel t  
s i c h  um den Betrag,  de r  e r f o r d e r l i c h  i s t ,  damit d i e  Arbei ter  

s i c h  gegen a l l e  Ris iken ve r s i che rn  können, denen s i e  während 

i h r e s  Lebens ausgese tz t  sind.  1) 

Es wird i m  Rahmen d e s  vor l iegenden Kap i t e l s  noch darauf ein- 

zugehen s e i n ,  inwieweit Brentano b e i  se inen lohn theore t i -  

schen Uberlegungen auch d i e  Fragen d e r  Uberwälzung berück- 
s i c h t i g t .  Zunächst ist nur f e s t z u s t e l l e n ,  daß s e i n  Verdienst  

d a r i n  b e s t e h t ,  d a s  eherne h h n g e s e t z  a l s  f a l s c h  herausge- 
s t e l l t 2 ) ,  d a s  h e i ß t  nachgewiesen zu haben, daß d i e  Arbei ter  

über d i e  Gewerkschaften an dem von Erf indern und Unterneh- 

mern bewirkten Produktivitätsfortschritt t e i l h a b e n  können 
und müssen.3) M i t  de r  tiberwindung d e s  ehernen Lohngesetzes 

Vgl. Brentsno, Lujo: Die Arbe i t e r  und d i e  Produktionskri-  
Sen, i n :  Jahrbuch f ü r  Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswir tschaf t ,  Jg. 2 ,  Leipzig  1878, 8' 579 f f .  
Indem Barich den Zeitpunkt mehrerer Veroffentl ichungen 
von John S t u a r t  M i 1 1  und Brentano v e r g l e i c h t ,  kommt e r  
zu dem Ergebnis,  daß M i 1 1  vo r  Brentano das  eherne Lohnge- 
s e t z  überwunden ha t  und Brentano b e i  s e i n e r  Reise  nach 
England 1868/69 hiervon Kenntnis e r h i e l t ,  wobei e r  b e i  
se inen  lohntheoret ischan Ausführungen aber n i c h t  euf 
M i 1 1  verweis t .  
Vgl. Barich,  Werner: Lujo Brentano a l s  S o z i a l p o l i t i k e r ,  
Diss. Prenkfur t  sm Main 1976, S. 42 f f .  
Brentano ha t  v i e l  von M i 1 1  geha l t en ,  obgleich e r  d i e s  i n  
se inen S c h r i f t e n  n i c h t  d e u t l i c h  zum Ausdruck b r i n g t .  A l s  
Knapp s i c h  ge r ingschä tz ig  über  M i 1 1  äußer t ,  r e a g i e r t  e r  
sehr g e r e i z t ,  wie aus  einem Brief  an Schmoller e r s i c h t -  
l i c h  ist. 
Vgl. Brief Brentanos an Schmoller vom 6.7.1874, i n :  A r -  
chiv  f ü r  Kul turgeschichte ,  hrsg.  von Walter Goetz, Bd. 
29, Weimar 1939, S. 337 
Brentano s i e h t  auch schon, welche Bedeutung de r  Vermö- 
gensbildung (be i sp ie l swe i se  Hauserwerh durch Abzahlung) 
i m  Zusammenhang m i t  de r  Bejahung e i n e r  f r e i e n  Wirtschafts-  
ordnung durch d i e  Arbe i t e rk lasse  zukommt. Die Ere ign i s se  
i n  England und Hrankreich (nach de r  e r s t e n  Hevolution) 
zeigen, daß gerade d i e  Bes i t ze r  e i n e s  k le inen  Vermögens 
d i e  größten Gegner a l l e r  "Nivell ierungsversuche" gewesen 
sind. 
Auch heute  wird d i e  Vermögensbildung i m  Zusammenhang m i t  
der  Bejahung e i n e r  f r e i e n  Wirtschaftsordnung herausge- 

For tse tzung de r  Fußnote auf S. 156 



schafft ~rentanol) geistige Grundlaeen, euf denen auoh die 
gegenwärtigen Theoretiker aufbauen. 

Da es bis heute noch nicht gelang, für die Tarifverhandlun- 
gen brauchbare Kriterien zu entwickeln, wonach ein Lohn 
als "gerecht" oder "ungerecht" bezeichnet werden kann2), 
muß der Hinweis Brentanos3) auch in der Gegenwart akzeptiert 

werden, wonach "kein Lohn an sich gerecht oder ungerecht" 
ist. 

Ebensowenig 1ißt sich das Argument widerlegen, daß Lohner- 
höhungen zusätzliche Kaufkraft bedeuten, eine Wirkung zei- 

gen, die bei einer zunehmenden Produktion im Interesse einer 
freien Wirtschaft ist. 4) 

So wie der Hinweis auf die Vorteile von Lohnerhöhungen für 
die Gesamtwirtschaft akzeptiert werden muß, lassen sich auoh 
kaum Einwände erheben, wenn Brentano die Bemerkung zurück- 

weist, bei wachsenden Lohnforderungen werde Arbeit durch 

stellt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß nach den gegen- 
wärtigen Berechnungen 30 - 40 000 DM pro Kopf entfallen, 
sofern das zur Verteilung geeignete Volksvermögen gleich- 
mäßig verteilt wird. 
Vgl. Brentano, Lujo: Gewerbe. 11. Teil. Die gewerbliche 
Arbeiterfrage, in: Schönbergs Handbuch der politischen 
Okonomie, Bd. 1, 1. Auflage, Tübingen 1882, S. 989 f. 
Vgl. derselbe: Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 11, ..., s.a.O.,S. 331f: 
Vgl. Schreiber, Wilfrid: Soziale Ordnungspolitik heute 
und morgen, Betrachtungen nach Abschluß der Sozial- 
enquste, Köln 1968, S. 87 

1) Brentano, Lujo: Zur Lehre von den Lohnsteigerungen, in: 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Ed. 32, 
Tübingen 1876, S. 466 ff. 
Derselbe: Die Lehre von den Lohnsteigerungen mit beson- 
derer Rücksicht auf die en lischen Wirtschaftslebrer, 
in: Jahrbücher für NationaFökonomie und Statistik, hrsg. 
von Bruno Hildehrsnd, Bd. 16, Jena 1871, S. 251 ff. 

2) Vgl. Lampert, Heinz: Die Wirtschafts- und Sozialordnung 
der Bundesrepublik Deutschland, Reihe: Geschichte und 
Staat, Ed. 107/108, 2. Auflage, München - Wien 1966, 
S. 105 

3) Brentano, Lujo: Das Arbeitsverhältnis gemäß dem heutigen 
Recht Leipzig 1877, S. 262 

4) Vgl. Brentano, Lujo: Die Arbeitergilden der Gegenwart, 
Bd. 11, Zur Kritik der englischen Gewerkvereine, hip- 
zig 1872, S. 238 

Kapital ersetzt. Woher das Ka ital, so fragt er, "... wenn 
nicht zu seiner Herstellungtt1' wiederum Arbeitskräfte er- 
forderlich sind? Bei dem angeführten Hinweis deuten sich 
Uberlegungen an, die auch schon von ~althus~) und say3) 

herausgearbeitet wurden und für die später die Bezeichnungen 
Freisetzunps- und Kompensationstheorie gebraucht werden. 

Den bisher angeführten Argumenten Brentanos ist gemein, daß 

die Möglichkeit wachsender Löhne betont, ihre Bedeutung für 
die Volkswirtschaft herausgestellt wird. Als Brentano mit 
seiner Lehrtäti~keit beginnt, sind dies vorrangige Probleme. 
Es geht zunächst bei der Uberwindung des ehernen Lohngeset- 
zes um den Nachweis, daß die Arbeiter an der wachsenden 
Produktivität der Volkswirtschaft in Form zunehmender Löhne 
teilhaben können und müssen. Es geht um den Nachweis, daß 
entsprechende Lohnerböhungen von Vorteil für die gesamte 

Volkswirtschaft sind, indem weitere Kaufkraft geschaffen 
wird. Eine entsprechende Sicht Brentanos muß jedoch einsei- 
tig bleiben. Er betrachtet kaum die Grenzen gewerkschaftli- 
cher Lohnforderungen, berücksichtigt nicht die Fragen der 
Abhängigkeit. Grundsätzlich wird in Verbindung mit Lohnfra- 
gen von Brentano4) das Gewicht auf die Macht gelegt, zu- 

1) Brentano, Lujo: Zur Lehre von den Lohnsteigerungen, in: 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Bd. 32, 
Tübingen 1876, S. 476 

2) Malthus, Robert: Uber die Ursachen der jetzigen Handels- 
stockung, übersetzt von Ksrl Heinrich Rau, Bamburg 1821, 
S. 158 ff. 

3) Say, Jean Baptiste: Abhandlung über die Nationalökono- 
mie, oder einfache Darstellung der Art und Weise wie die 
Reichtümer entstehen, verteilt und verzehrt werden, Bd. 
1, übersetzt von Ludwig Heinrich Jacob, Wien 1814, 
S. 77 f f .  ~. -, --. 
In einer etwas einschränkenderen Form deutet dies auch 
Ricardo im Anschluß an Barton an, wenn er betont, 
daß bei zunehmendem Kapital ein immer größerer Teil"..in 
Maschimie angelegtVwerde. Dabei nehme die Nachfrage nach 
Arbeit mit der Vermehrung des Kapitals zwar weiter zu, ". . . aber nicht im Verhältnis zu seiner Vermehrung." 
Vgl. Ricardo, David: Grundsätze der Volkswirtschaft und 
Besteuerung, 3. Auflage, Sammlung sozialwissenschaftli- 
cher Meister, hrsg. von Heinrich Waentig, Jena 1923, 
S. 408 
Brentano, Lujo: Das Arbeitsverhältnis gemäß dem heutigen 
Recht, Leipzig 1877, S. 263 
Fortsetzung der Fußnote auf S. 158 



gleich wird herausgearbeitet, dsß die Macht nur innerhalb 

der ökonomischen Gesetze wirksam werden kann, sollen schäd- 
liche Auswirkungen für die gesamte Wirtschaft vermieden wer- 

den. Damit nimmt ~rentano') schon den Gedanken vorweg, wel- 
chen ~öbm-~awerk~) später in seinem bekannten Aufsatz "Macht 
oder ökonomisches Gesetz?" genauer herausgearbeitet hat. Wo 

die Grenzen der gewerkschaftlichen Macht jedoch liegen, über 
diesen Punkt stallt Brentano keine genaueren Uberlegungen 
an. Immer, wenn er zu dem angeführten Gedanken vorstößt, 
weicht er mit dem Hinweis aus: "... die Frage, wodurch auf 
die Dauer die Lohnhöhe bestimmt wird, ist nicht die, welche 
uns hier angeht.,13) Brentano will stets nachweisen, daß das 
eherne Lohngesetz nicht gilt. Immer steht bei seinen lobn- 

theoretischen Uberlegungen die Frage im Vordergrund, ''... ob 
es wahr ist, daß zu jedem gegebenen Au enblick nur ein ain- 
Ziger Durchschnittslohn möglich ist."4' ~rentsno~) betont 
lediglich, dsß der Lohn nsch unten das Existenzminimum dek- 
ken muß, nach oben nicht so hoch sein darf, daß der Unter- 
nehmer ruiniert wird. Eine Betrachtung der angeführten Art 
reicht aus der gegenwärtigen Sicht nicht aus. Heute wird, 

wie in dem vorangegangenen Kepitel herausgestellt wurde, ver- 
sucht, eine bestimmte Unternebmergewinn- und damit such eine 
Investitionssumme sicherzustellen, an der Arbeitgeber und 

Gewerkschaften im Sinne dar Vollbeschäftigung und des kon- 

Brentano trennt jedoch nicht immer sauber zwischen Macht 
und ökonomischem Gesetz. sondern Rebrsucbt die angeführ- 
ten Begriffe wiederholt in einem Zusammenhang. 
Vgl. Brentano, Lujo: Uber die Arbeitseinstellungen und 
Fortbildung des Arbeitsvertrags, in: Schriften des Ver- 
eins für Socialpolitik, Bd. 45, Leipzig 1890, S . W  ff. 
Brencano, 1u:o:Yber <!ie ArteitseinsrnllunTei ...., 5.XYW !!f. 
Eöm-5aweri, Eugen voc: !:ackr oder Ökonor~isches Gesecz?, 
in: iaircchrif't fiir Volnswlrtschafz. Sozislpolitik und ---.-.-.-- ~ --- 
Verwaltung, Bü. 27, Wien 1914, S. 205-271 

- 

Brentsno, Lujo: Die Lehre von den Lohnsteigerungen mit 
besonderer Rücksicht auf die en lischen Wirtschaftsleb- 
rer, in: Jahrbücher für Nationa~ökonomie und Statistik, 
hrsn. von Bruno Hildebrand, Bd. 16, Jena 1871. S. 259 

4) ~bekda 
5) Brentano, Lujo: Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 11, 

Zur Kritik der englischen Gewerkvereine, Leipzig 1872, 
S. 210 

stanten Geldwertes gleichermaßen interessiert sind.') 

Von dem angeführten Mangel bei den lohntheoretischen Uber- 

legungen abgesehen, spricht Brentano auch nur von Lohnerhö- 
hungen in einzelnen Bereichen, untersucht nicht die Auswir- 
kungen auf die gesamte Volkswirtschaft. Er unterscheidet 
zwar schon zwischen Nominal- und Xeallohn, fragt nsch einer 
Einschränkung der Kapitalbildung durch Lohnerböhungen, den 

Wirkungen für die weitere Entlohnung der Arbeiter, Brentano 
untersucht jedoch nicht weiter die Abhängigkeitsverbältnis- 
Se zwischen Löhnen, Preisen, Kosten und Gewinnen. Obgleich 
er gedanklich schon zu einer Kreislaufanalyse vordringt2), 
greift er die Probleme, zu denen ihn seine Untersuchungen 
geführt haben, nicht weiter auf. Nur in einer oberflächli- 
chen Form wird der Zusammenhang zwischen Kepitalbildung und 
Lohn betrachtet. Den Einwand, daß bei wachsenden Löhnen die 
Kapitalbildung verringert und damit die Schaffung weiterer 
Arbeitsplätze gefährdet wird, weist ~rentano') lediglich 
mit dem Hinweis zurück, daß die Arbeiter ja auch sparen und 
so die erforderlichen Kapitalien der Wirtschaft wieder zu- 
fließen. Es werden keine genaueren Uberlegungen angestellt, 
inwieweit Lohnerhöhungen für den Konsum und nicht für die 
Investition verwendet werden, inwieweit die Selbstfinanzie- 
rung durch Lohnerhöhungen verringert, die Voraussetzungen 
für weitere Lohnsteigerungen beschnitten werden. 

Da arentano4) noch nicht den Zusammenhang zwischen Lohn und 
Kapitalbildung untersucht, kann er auch nur feststellen, 
daß sich der Lohn als Konsumfonds auf die Dauer in dem Maße 

1) Vgl. Rüstow, Harns-Joechim: Die Entwicklung der Lohn- und 
Gewinnquote in der Industriegesellscheft. Ihre Bedeutung 
für das Wachstum, die Einkommensverteilung und konjuriktu- 
relle Steueruna der Wirtschaft. in: Laicsez-faire-Plura- 

~ ~~ ~ - 

lismus, Demokratie und ~irtschaft des ge enwärtigen Zeit- 
alters, hrsg. von Goetz Briefs, Berlin 1856, S. 469 ff. 

2) Vgl. Brentano, Lujo: Die Arbeitergilden der Gegenwart , 
Bü. 11, Zur Kritik der englischen Gewerkvereine, Leipzig 
1877. S. 211-3114 - , - ,  . -,, 

3) Brentano, Lujo: Die Lehre von den Lohnsteigerungen mit 
besonderer Rücksicht auf die enalischen Wirtschafts- 
lehrer ..., a.a.O., S. 280 

4) Brentsno, Lujo: Das Arbeitsverhältnis gemäß dem heutigen 
Recht, Leipzig 1877, S. 267 f. 



steigern läßt, wie die Produktivität der Arbeiter zunimmt. 

Der angeführte Hinweis gilt auch heute.') Darüber hinaus 
muß aus der gegenwärtigen Sicht jedoch beachtet werden, daß 
noch weitere Lobnerh6hungen möglich sind, in dem Maße, wie 

der Arbeiter bereit ist, ein "Mehr an Lohn nicht dem Konsum, 
sondern der Investition (Kapitalbildung) zuzuführen. Un- 
ter der Vorausseteung einer Wahrungspolitik, bei der eine 

nur innerhalb enger Grenzen zu rechtfertigende autonome 
Geldschöpfung betrieben wird, läßt sich sehr vereinfachend 

sagen: Wenn die Gewerkschaften sich darum bemühen, über die 
Einführung von Investivlöhnen eine Lohnerhöbung herbeizu- 

führen, wird die Möglichkeit einer Reallohnsteigerung ver- 
größert, "ohne das geaemtwirtschafliche Ziel der Preissta- 
bilität zu  gefährden.^^) 
So unzureichend die tiberlegungen Brentanos über die Zusam- 
menhänge zwischen Lohn und Kapitalbildung sind, so unzu- 

reichend sind auch seine Gedanken, wenn er neben Lohn und 
Kapitalbildung die Bevölkerung in seine tiberlegungen einbe- 

zieht. Brentano siebt, daß das Kapital in den wachsenden 
Industriestaaten zunimmt, sieht, deß die Arbeiterschaft an 
der zunehmenden Produktivitätssteigerung in Form wachsen- 

der Reallöhne teilnehmen kann. Der angeführte Aspekt ist 
euch sein Haupteinwand gegen Kerl ~arx~), der die Ansicht 

vertritt, daß die freie Wirtschaft sich notwendigerweise 
zum Nachteil der Arbeiter entwickelt. ~rentano?) spricht 

aber nur etwas unklar davon, daß seine Gedanken über zu- 
nehmende Löhne bei einer Bevölkerung Gültigkeit besitzen, 

die mit der wachsenden Kapitalbildung Schritt hält. Er 
arbeitet nicht exakt heraus, daß das Kapital schneller 
wachsen muß als die Bevölkerung, eine Erscheinung, die 

sich dann notwendigerweise in Form wachsender Keallöhne 
niederschlägt. 

Erst um die Jahrhundertwende stellt Brentano rückblickend 

unter Berücksichtigung der Statistik verschiedener euro- 
päischer Iänder fest: "Eine unerhörte Bevölkerungszunahme 
bei noch größerer Zunahme des Wohl~tandes."~) 

Von wachsenden Löhnen ausgehend, entwickelt Brentano seine 
Vorstellungen zur Bildung von Arbeiterversicherungen. Da- 
bei wird in den angeführten Einrichtungen ein Mittel der 

Ordnungapolitik gesehen, mit welchem das Ziel einer Siche- 
rung der Beschäftigung und des Einkommens erreicht werden 

soll. Hrenteno hofft auf diese Weise einer "Transformation" 

(~ucken~)) der bestehenden WirtschaftsoFdnung, dem Wandel 
von einer freien Wirtschaft, in der jedes Wirtschaftssuh- 

jekt für sich plant,zu einer zentralen Verwaltungawirt- 
Schaft, in der eine Verweltungsspitze den Plan nach unten 
unter Zwang durchsetzt, begegnen zu können. In der Gegen- 

wart wird der auf Brentano3) zurückgehende Gedanke, die 
Sozielversicherung 81s Mittel der Ordnungspolitik anzuse- 

hen, von   erd er-Dorneich4) herausgestellt. 

In den folgenden Abschnitten wird zu prüfen sein, wie die 

Vorstellungen Brentanos zum Versicherungswesen im einzelnen 

aus der heutigen Sicht zu beurteilen sind. 

1) Vgl. Nell-Breuning, Oswald von: Die Gewerkschaften am 
Scheideweg, in: Stimmen der Zeit, Jg. 78, Bd. 152, H. 7, 
Freiburg im Breisgeu 1952/53, S. 17 

2) Ebenda 
3) Külp, Bernhard: Tarifverhandlungen, Strategie und Taktik, 

in: Lobnpolitik und Einkommensverteilung, Schriften des 
Vereins für So~ial~olitik, Bd. 51, Berlin 1969, S. 172 

4) Vgl. Brenteno, Lujo: Meine Polemik mit Kar1 Marx. ZU- 
gleich ein Beitrag zur Frage des Fortschritts der Ar- 
beiterklasse und seiner Ursachen, Berlin 1890 

5) Brenteno, Lujo: Die Lehre von den Lohnsteigerungen mit 
besonderer Rücksicht auf die englischen Wirtschaftsleh- 
r e  . a . 0 .  S. 281 

1, ?re.?rano, lujo: Volosvotlsrsnd und Wissensch~ft. Hede ge- 
Ilalten aa Sziftungsfßst der Universirir. Xiinccen von Cex 
derzeitinen Aekror ?ro?assor dr. Lc ia  Branrnno. in: -.-.~- - 

~ünchner-~eueste Nachrichten, N 
,an= a X 

-.--~.-~~ 
r. 232 vom 27. &.-München 

.,"&, -. , 
2) Eucken, Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 3. 

Auflage, Tübingen - 2iirich 1960, S. 21 f., 105 
3) Brentano, Lujo: Die Arbeiterversicherung gemäß der heuti- 

gen Wirtschaftsordnung, iaipzig 1879 
4) Herder-Dorneich, Philipp: Ansatzpunkte zu einer Sozial- 

politiklehre der gesetzlichen Krankenversicherung, in: 
Gesetzliche Krankenversicherung in einer freiheitlichen 
Gesellschaft. Analysen und Probleme, hrsg. von dilfrid 
Schreiber, Berlin 1963, S. 185 ff. 



4) Die Vorstellungen Brentanos zur Arbeiterversicherung 

aus der gegenwärtigen Sicht 

a) Die Arbeitslosenversicherung slc Aufgabe der Gewerk- 

schaften 

Vergleicht man zunächst die Vorschläge Brentanos zur Bil- 

dung einer Arbeitslosenversicherung mit den Bestrebungen 
der Politiker zur Bismarckzeit, dann wird ein schroffer 
Gegensatz deutlich. 

Indem ~rentanol) eine Rangfolge der Arbeiterversicherungen 
entwickelt, nimmt die Arbeitslosenversicherung bei ihm die 
erste Stelle ein. Erst wenn das Einkommen im Falle von Ar- 

beitslosigkeit gesichert ist, sind nach Ansicht Brentanos 
die Prämienzahlungen zu anderen Arten der Versicherung ga- 

rantiert. 

Bei der Bismarckschen Sozialfiesetzgebung ist eine Arbeits- 
losenversicherung überhaupt nicht vorgesehen, die Vorschlä- 

ge Brentanos werden in diesem Punkte ganz ignoriert. 

Als die Arbeitslosenversicherung dann 1927 eingerichtet 

wird, findet sich die Forderung Brentanos zwar verwirklicht, 
was die Organisation als solche betrifft. Die Art, wie Uie 
Einrichtung vorgesehen ist, entspricht jedoch nicht seinen 
Uberlegungen. Während ~rentano') etwa als Träger der Ar- 

beitslosenversicherung die Gewerkschaften vorsieht. hier 
eine charakteristische Aufgabe der Gewerkschaften, ja ge- 

radezu eine Existenzfrage der Arbeitervereinigungen sieht, 

wird bei der Einrichtung der Arbeitslosenversicherung im 
Jehre 1927 eine staatliche Regelung gewählt. In diesem 
Falle finden sich die Gedanken des Genfer Sozialtheoreti- 

kers Sismondi verwirklicht, der sich für eine Arbeitslo- 

1) Brentano, Lujo: Die Arbeiterversicberung gemäß der 
heutigen Wirtschaftsordnung, Leipzig 1879, S. 200 

2) Ebenda, S. 210 

senversicherung eingesetzt bat, die auf Zwang beruht.') 

Bis heute ist der Staat Träger einer Arbeitslosenversiche- 

rung, die durch einen Beitrittszwang charakterisiert ist. 
Dabei sorgen Arbeitsämter für Arbeitsnachweis, lenken die 
Arbeitskräfte en die Stellen, wo sie nachgefragt werden. Im 
Bedarfsfall wird eine Arbeitslosenunterstützung gezahlt.2) 

Heute nehmen also staatliche Institutionen Aufgaben wahr, 

die Brentano den Gewerkschaften übertragen wollte. Seine 
Einwände gegen eine staatliche Form der Arbeitslosenversi- 
cherung müssen demnach auch gegen die Art anfgefaBt werden, 

wie die gegenwärtige Arbeitslosenversicherung organisiert 
ist. 

Brentano wollte das Verbandswesen als Element einer freien 

Wirtschaftsordnung anerkennen, ihm Aufgaben übertragen, die 
von den Beteiligten selbst am besten wahrgenommen werden 

k ö ~ e n .  Sozialpolitische Probleme entstehen nach Ansicht 
Brentanos nicht dadurch, daß der Staat zu wenig eingreift, 

sondern da8 er zu viel Einfluß geltend macht. Treten die 

Gewerkschaften als Träger der Arbeitslosenversicherung auf, 
so erhalten die Arbeitnehmer im Bedarfsfall Unterstützung 

von ihrer eigenen Vereinigung, von einer Organisation, die 
sich aus dem Wirtschaftsleben selbst heraus entwickelt bat. 
Die Arbeiter werden von frei gewählten, eigenen Verbänden 

unterstützt und sind nicht von der Güte eines allmächtigen 

Staates abhängig. 

Im Gegensatz zu Deutschland kommt die gegenwärtige Regelung 
in Schweden heute den Vorstellungen Brentanos nahe. Nicht 
der Stast, sondern die Gewerkschaften treten hier als Trä- 

ger der Arbeitslosenversicbernng auf. 3) 

1) Vgl. Römer, Georg: Lujo Brentano in den geistigen Strö- 
mungen seiner ait, Diss. München 1954, S. 151 

2) Vel. Stichwort: Arbeitslosen~eld. in: Gablers Wirt- 
sohsftslexikon, 7. Auflage, &. 'i, hrsg. von R. und B. 
Sellien, Wiesbaden 1967, Sp. 279 f. 

3) Vgl. Siefer, Gregor: Stichwort: Schweden, in: Staats- 

Fortsetzung der Fußnote auf S. 164 



Nächst der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit stellt Bren- 

tano in der Rangfolge der Arheiterversicherungen die Ver- 
sicherung gegen Krankheit an die Spitze. Arbeitslosen- und 

Krankenversicherung zusammen schaffen erst die Vorausset- 
zungen dafür, daß die Stetigkeit des Einkommens für den 

Arbeiter gesichert ist. 

Die bestehende gesetzliche Krankenversicherung (Gm) geht 

auf das Jahr 1887 zurück. Wenn man sie mit den Vorstellun- 
gen Brentanos von einer Krankenversicherung der Arbeiter 
vergleicht, dann müssen bei den folgenden Ausführungen die 
unterschiedlichen Grundanliegen Berücksichtigung finden. 

verwerten. Es widerspricht seinen Uberlegungen, wenn 
die von den Gewerkschaften getragenen Arbeitslosenver- 
sicherungen in Schweden staatliche Zuschüsse erhalten. 
Brentano will gerade eine staatliche Einflußnahme in 
dem angeführten Zusammenhang vermeiden. 
Vgl. daeu Schwedisches Institut, Hrsg. :Tatsachen über 
Schweden, Arbeitsmsrktpolitik in Schweden, Statistische 
Daten vom März 1972, Nr. 'PS 6 c Oha, gedruckt April 
1972, S. 4 

b) Die Vorschläge zur Krankenversicherung 

Brentano betont als Liberaler den Gleichberechtigungsgedan- 
ken, sieht den Arbeiter bei wachsenden 1;ewerkschaften nicht 

mehr als arm an, hebt das Versicherungsprinzip in einer 
reinen Form hervor. Auf Grund der angeführten Gesichts unk 
te wird eine Beitragsstaffelung nach Alter und XisikolP ge: 

fordert, eine Versicherung der Arbeiter bei den übecbe- 

trieblichen Kassen eines Gewerbes vorfeschlagen. 

Bei der Einrichtung der Krankenversicherung im Jahre 1883 

steht ein preußisch absolutistisches Denken im Vordergrund, 
der Wille, für die Armen des Volkes eine Sicherung im Krank- 

heitsfall zu erreichen. Die Beiträge werden daher nicht 
nach Alter und Risiko, sondern in Höhe eines bestimmten Pro- 
zentsatzes vom  ink kommen^) berechnet. Die Gebührenordnungen 
der Arzte sehen für die Mitglieder der gesetzlichen Kran- 
kenversicherung feste Sätze vor, die unter den Honoraren 
fbr Privatpatienten liegen. Eine Beteiligung des Patienten 

an den Kosten für ärztliche Leistungen ist nicht vorgesehen. 

Die auf das Jahr 1883 zurückgehenden Regelungen prägen die 
gesetzliche Krankenversicherung (GKV) bis in die Gegenwart 

hinein. 

Wenn man die Auffassungen Brentanos von der Krankenversiche- 

rung der Arbeiter mit der Bismerckschen Sozialgesetzgebung 

vergleicht, denn zeigt sich zunächst ein Gegensatz in he- 
zug auf den angesprochenen Personenkreis. In diesem Zusam- 

menhang erscheint die Betrachtungsweise Brentanos heute 
etwas einseitig. Er berücksichtigt gedanklich nur den ge- 

lernten, gewerkschaftlich organisierten ~rbeiter.~) Die 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Die Arbeiterversicherung gemäß der 
heutigen Wirtschaftsordnung, Leipzig 1879, S. 201 

2) Bis zur Höhe einer bestimmten Eeitragsbemessungsgrenze. 
7) Lange Zeit sind Versuche in England gescheitert, auch 

die un~elernten Arbeiter eewerkschaftlich zu oreanisie- 
ren. Dies gelingt erst inuden achtziger Jahren des neun- 
zehnten Jahrhunderts. 
Fortsetzung der Fußnote auf S .  166 



Gründer der GKV richten den Blick auf die Arbeiterschaft 

insgesamt, erfassen Gelernte wie Ungelernte. Ob sie nun 
mehr oder weniger verdienen, die Arbeiter werden allgemein 
als ein bedürftiger Teil der Bevölkerung angesehen, für 

den eine Krankenversicherung geschaffen werden soll, welche 
auf die wirtschaftliche Lage des angesprochenen Bevölke- 

rungsteils Rücksicht nimmt. 

Abgesehen davon, daß Brentano in einseitiger Weise nur 

den gelernten, gewerkschaftlich organisierten Arbeiter he- 
trachtet, erscheint euch sein Ausgangspunkt heute angreif- 
bar. Bei dem technischen Stand der Kapitalhildung vor ein- 

hundert Jahren wirkt der Gedanke, der Arbeiter sei bei 

starken Gewerkschaften nicht als arm anzusehen, etwas vor- 
eilig. Die angeführte Uberlegung führt Brentano zu dem 
Vorschlag, der Arbeiter solle sich nach den gleichen Prin- 
zipien (Staffelung der Beiträge nach Alter und Risiko) 
versichern wie andere Bevölkerungsgruppen. Eine Beitrags- 

staffelung nach dem Einkommen, wie sie die Bismercksche 
Sozialgesetzgebung vorsah, hat die Arbeiterschaft insge- 
samt ("Gelernte" wie "Ungelernte") in die Lage versetzt, 

im Krankheitsfall einen Arzt aufzusuchen. Dieser umfassen- 
de Krankheitsschutz für die gesamte Arbeiterschaft muß ge- 

sundheitspolitisch als ein Vorteil angesehen werden, ein 

Gesichtspunkt, der von Brentano nicht beachtet wird. 

Ein enderes Problem ist, ob das seinerzeit von dem Gesetz- 

geber im Jahre 1883 angestrebte Ziel, den Arbeiter an den 
Arzt heranzuführen, nicht schon negative Wirkungen zeigt. 
Da bei der Arethonorierung keinerlei Selbstbeteiligung ge- 

gehen ist, liegt der Verdecht nahe, daß auf seiten der Pa- 
tienten die Verlockung besteht, möglichst zahlreiche ärzt- 
liche Leistungen zu empfangen, wobei nicht immer die Frage 

Vgl. Brentano, Lujo: Uber die neueste Entwicklung der 
englischen Gewerkvereine, in: Schulze-Gaevernitz, Ger- 
hart von: Zum sozialen Frieden, Bd. 2, Eine Darstellung 
der sozialpolitischen Erziehung des en lischen Volkes 
im neunzehnten Jahrhundert, Leipaig 1880, S. 470 ff. 

nach der Notwendigkeit gestellt wird. Es liegen keine Un- 

tersuchungen vor, inwieweit der einzelne Versicherte den 

behandelnden Arzt beeinflussen kann.') Nichts ist darüber 
bekannt, welche ZugestGndnisce ein Arzt in bezug auf medi- 
zinischen Aufwand machen muß, damit er ein Uberwechseln 

seiner Pstienten zu einem willfähigeren Kollegen verhin- 

dert. 2) 

Wenn auch wiederholt Erhöhungen vorgenommen wurden, so 
orientieren sich die Erstattungssätze bei der gesetzlichen 
Krankenversicherung in der Gegenwart an einem Einkommens- 

niveau der Versicherten, das noch auf die wirtschaftliche 

und gesellschaftliche Situation während der Lehrtitigkeit 

Brentanos zuriickgeht. Dennoch haben die Einkommen der Arzte 
stark zuioenomiaen. Der Verdacht liegt nahe, daß als Kompen- 
sation für die niedrige Honorierung in die Zahl der behan- 

delten Falle und der dacgebotenen Einzelleistungen ausge- 
wichen wird. Die gegenwärtige Situation zeigt, daß die Ar- 

beitszeiten der Ärzte extrem lang sind, die Patienten sehr 
häufig den Arzt aufsuchen, die Behandlungszeiten kurz 
sind. 3, 

Heute stellt sich also das Problem, wie eine möglichst 
gründliche Behandlung der Patienten erreicht, eine Xeduzie- 

rung der Nachfrage bei einem höheren Wirkungsgrad erzielt 

werden kann. 

Die Lösung könnte, wie von Schreiber heute zur Diskussion 

gestellt wird, in einer stärkeren Annäherung der gesetzli- 

chen Krankenversicherung an die Grundsätze der Privatver- 
sicherung liegen. Dies würde eine Beteiligung an den Kosten 

für Medikamente und den Arztkosten bedeuten, wobei der Arzt 

nicht so häufig aufgesucht wird, die Behandlungszeit dann 

'I) Vgl. Schreiber, Wilfrid: Soziale Ordnungspolitik heute 
und morgen Betrachtungen nach Abschluß der Sozial- 
enquete, ~ 6 l n  1968, S. 59 f. 

2) Vgl. ehenda 
3) Vgl. ebendri, S. 67 



aber in den jeweiligen Fällen länger, die Bezahlung höher 
ist.') Im vorliegenden Zusammenbsng muß das Fehlen ampiri- 

scher Tests über die Behandlung bei Kassen-und Privatpa- 
tienten als ein Mangel angesehen werden. 

In einer Zeit, da die Einkommen seit der Gründung der Bis- 
marckschen Sozialgesetzgebung kräftig angestiegen sind, er- 
scheint eine Beteiligung der Versicherten an den Kosten für 

Medikamente und die Arzthonorierung zumutbar. Ausnahmen für 
die Bezieher geringer Einkommen könnten eingeplant wer- 

den. 2) 

Wenn die Honorare der Ärzte erhöht werden, dann mu5, um 
das finanzielle Risiko für die Kassen gering zu halten, 

vereinbart werden, daß das Gesamteinkommen jedes Arztes 

nicht einen gewissen Prozentsatz im Vergleich zu dem Ab- 
rechnungszeitraum, welcher der Neuregelung voranging, über- 
steigen darf.3) Es könnte auch vereinbart werden, da8 die 
Ärzte sich verpflichten, "die Zahl der Einzelleistungen 

auf das Maß zu begrenzen, das sie sm Privatpatienten er- 
bringen". 4) 

Zusammenfassend bleibt also festzustellen, da5 durch die 

Vermischung von Versicherungs- und Versorgungsdenken seit 

der Gründung der gesetzlichen Krankenversicherung für die 
gesamte Arbeiterschaft große Vorteile erreicht wurden. 
Diese positiven Wirkungen werden von dem Sozialliberalen 

Brentano bei der Uberbetonung der Grundsätze der privaten 

Krankenversicherung nicht gesehen. Durch die veränderten 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umstände wirft die 

1) Vgl. Schreiber, Wilfrid: a.a.O., S. 72 PP., 80 
2) Man könnte auch festlegen, daß einfache Medikamente von 

den Versicherten selbst gezahlt, teuere jedoch von den 
Kassen voll übernommen werden. 
Vgl. Schreiber, Wilfrid: a.a.0.. S. 80 f. 

3) Vgl. ebenda, S. 70 
4) Ebenda, S. 70 

angeführte Einrichtung jedoch, wie sich gezeigt hat, neue 

Probleme auf. 

So wie Brentano im Hinblick auf die Situation vor knapp 

einhundert Jahren die Heraushebung liberaler Grundsätze bei 

der Krankenversicherung übertreibt, lassen sich auch bei 

seinen Vorstellungen zur Altersversicherung Schwächen er- 
kennen. 



C )  Die Vorschläge zur Al tersvers icherung 

Wie b e i  der  Krankenversicherung, s o  s t e h t  b e i  den Vorstel-  
lungen Brentanos von e i n e r  Al tersvers icherung der  Arbe i t e r  

d e r  Gleichberechtigungsgedanke i m  Vordergrund, wird das  

Versicherungsprinzip i n  e i n e r  r e inen  Form betont .  Auch b e i  

d e r  Al tersvers icherung wird gedanklich nur  d e r  g e l e r n t e ,  

gewerkschaf t l ich  o r g a n i s i e r t e  Arbe i t e r  be rücks ich t ig t .  Die 

angeführ te  Bevölkerungsgruppe s o l l  s i c h  b e i  den p r iva ten  

Lebensversicherungen unter  Beachtung e i n e r  Be i t r agss ta f fe -  

lung nach Al te r  und Ris iko  vers ichern.  I m  Gegensatz dazu 

z e i g t  d i e  auf d i e  Bismarckzeit ('1889) zurückgehende ge- 

s e t z l i c h e  Rentenversicherung (GRV) heute e i n  anderes Bild.  

Man braucht n i c h t  so weit  zu gehen, wie s e i n e r z e i t  Brenta- 
2 nol) und heute d i e  S o z i a l p o l i t i k s r i n  Heddy Neumeister , 

d i e  i n  de r  gese tz l i chen  Rentenversicherung e i n e  Neuauflage 

d e s  a l t e n  Armenrechtes sehen. Etwas milder  ausgedrückt 
z e i g t  d i e  bestehende Hentenversicherung zumindest e ine  M i -  

schung von Versicherungs- und Fürsorgedenken. Die Finan- 

z ierung e r f o l g t  über Arbeitnehmerbeiträge,  d i e  unter  Be- 

achtung e i n e r  Beitragsbemessungsgrenze e inen  bestimmten 

Prozen t se tz  des  Einkommens ausmachen. Darüber hinaus be- 
s t ehen  Stsa tszuschüsse  und Arbei tgeberbei t räge.  Die Frage 

i s t  nun, ob Brenteno d i e  Verfolgung l i b e r a l e r  P r inz ip ien  

ü b e r t r e i b t ,  wenn e r  s t a t t  Stas tszuschüssen und Arbeitge- 

be rbe i t r ägen  höhere Löhne f o r d e r t .  

Es s t e h t  f e s t ,  daß s i c h  d i e  von Brentano s e i t  Beginn se i -  

n e r  L e h r t ä t i g k e i t  ge fo rde r t e  Gewerkschaftsbewegung zunächst 

1 )  Erentano, Lujo: Die beabs ich t ig te  Al ters-  und Invaliden- 
vers icherung f ü r  Arbe i t e r  und i h r e  Bedeutung, i n :  Jahr- 
bücher f ü r  Nstionalökonomie und S t a t i s t i k ,  hrsg. von 
Johannes Conrad, Bd. 50, Jene 1888, S. 36 f .  

2)  Neumeister, Heddy: Autor i t ä re  S o z i a l p o l i t i k ,  i n :  Ordo, 
Jahrbuch f ü r  d i e  Ordnung von Wir tschaf t  und Gesell- 
s c h a f t ,  Bd. 1 2 ,  Düsseldorf - München 1961, S. 187 f f .  

n i c h t  entwickeln kann, wei l  jede Arbei tervere inigung durch 

d a s  S o z i a l i s t e n g e s e t z  und d i e  Zuchthausvorlage unterdrückt  
wird. Die Gründung de r  Al ters-  und Inval idenvers icherung 

f ä l l t  i n  e inen Zeitraum (1889), a l s  d i e  Arbeiterbewegung 

noch unter  dem Einf luß d e s  e r s t  1890 aufgehobenen Sozia- 
l i s t e n g e s e t z e s  s t e h t .  Aus dem angeführten Grunde i s t  anzu- 

nehmen, daß d e r  Lohn zunächst n i e d r i g e r  ist a l s  b e i  e i n e r  

Exis tenz s t a r k e r  Gewerkschaften. So muß b e i  de r  Verabschie- 

dung d e r  Gesetze zur Al tersvers icherung i m  Jahre  1889 durch 

d i e  Anordnung von Staatszuschüssen und Arbei tgeberbei t rägen 

e i n  Ausgleich f ü r  den n iedr igen  Lohn geschaffen werden. 

Staatszuschüsse  und Arbei tgeberbei t rege s ind  nach Ansicht 

~ r e n t a n o s ' )  jedoch nur  a l s  p rov i so r i sche  Regelungen aneu- 

sehen, Regelungen, d i e  gegen den Gleichberechtigungsgrund- 
s e t z  vers toßen und i h r e  Berechtigung v e r l i e r e n ,  wenn d i e  

Löhne anwachsen. 

Um d i e  Frage beantworten zu können, ob s i c h  un te r  de r  Vor- 

sussetzung s t a r k e r  Gewerkschaften d a s  g l e i c h e  Kealeinkom- 

men e r z i e l e n  l i e ß  wie b e i  e i n e r  s t a a t l i c h e n  Umverteilung 

~ S t a a t s z u s c h ü s s e ,  Arbe i tgeberbe i t r äge ) ,  müßten d i e  Fragen 

de r  Abhängigkeit zwischen Löhnen, P re i sen  und Kosten, d i e  

Fragen de r  Zlherwälzung beachte t  werden, kurz ,  e s  ist  ge- 
dankl ich e i n e  S i t u a t i o n  zu kons t ru ie ren ,  f ü r  deren Richt ig-  

k e i t  s i c h  keine  Beweise e rb r ingen  lessen.  Uherlegungen, 
d i e  davon ausgehen: "Was wäre geschehen wenn ...It, können 

l e i c h t  i n  Spekula t ion ausar ten.  

S icher  ist jedoch, dsß s e i t  d e r  Gründung d e r  Al te r sve r s i -  

cherung (1889) zahlre iche Lohnverhandlungen s t a t tge funden  

haben. Wie S c h r e i b r r  heute h e r a u s s t e l l t ,  i s t  d e r  Arbeit-  

geberbe i t r ag ,  mag e r  b e i  s e i n e r  Einr ichtung noch e i n  w i r -  
kungsvolles Instrument f ü r  e i n e  Einkommensumverteilung ge- 

1 )  Brentano, LuJo: Die Arbe i t e r  und d i e  P roduk t i a r sk r i sen ,  
i n :  Jahrbuch f ü r  Gesetzgebung, Verwaltung ucd Volks- 
w i r t s c h a f t ,  Jg. 2 ,  Leipzig  1878, S. 592 



Wesen sein, in der Zwischenzeit bei stdndig angewachsenen 

Löhnen zum bestandteil eines "rite verdientenr' ~ohnes') ge- 

worden. Wrde man den Arheitgeberbeitrag weglassen und 
durch einen erhöhten Lahn ersetzen, so anderte sich an dem 

gezahlten Entgelt per saldo nichts. 

Eine entsprechende Regelung würde aber bei den Arheitneh- 
mern das Bewußtsein stärken, selbstverantwortlich für die 

Finanzierung ihrer Versicherung aufzukommen. 2) 

Was den Staatszuscha zur Altersversicherung betrifft, so 
muß heute beachtet werden, daß die Arbeiter steuerlich bei 

der Gründung der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, berück- 
sichtigt man das weit niedrigere Lohnniveau, viel geringer 
belastet wurden als in der Gegenwart. Das, was heute in 

Form von Staatszuschüssen zur Altersversicherung gezahlt 
wird, ist zum Teil vorher von den "Begünstigten" selbst 

über die Steuer aufgebracht worden. Eine Verteilung dieser 
A r t  entspricht nicht dem Willen der Schöpfer des Staats- 
Zuschusses zur ~ltersversicherung~), dem Willen von Poli- 

tikern, die mit dem Blick auf die Armut der Arbeiterschaft 

im vergangenen Jahrhundert eine echte Umverteilung anstreb- 
ten. Aus dem angeführten Grunde wird heute von Schreiber 

in Verbindung mit einer Reform der gesetzlichen Xenten- 
Versicherung unter anderem angeregt, den Staatszuschuß zur 

gesetzlichen Rentenversicherung abzuschaffen und eine Pi- 

nanzierung allein über das Beitragsaufkommen vor~unehmen.~) 

Schreiber, Wilfrid: Schein und Wirklichkeit in der So- 
zialversicherung, in: Zum System sozialer Sicherung, 
Köln 1971. S. 49 
Vgl. ehenda, S:50 ff. 
Vgl. Schreiber, Wilfrid: Zur Reform der gesetzlichen 
Rentenversicherung, in: Zum System sozialer Sicherung, 
Köln 1971. S. 100 . , , . . . . - - 
Vgi. Schreiber. Wilfrid: Der Schreiber-Plan. Veröffent- 
licht unter dem Titel: Existenzsicherheit in der indu- 
striellen Gesellschaft, Köln 1955, in: Zum System so- 
zialer Sicherung, Köln 1971, S. 19, 26 

Damit würde bei einem Fortbestand des Umlageverfahrens, das, 

wie im folgenden noch herauszustellen ist, große Vorteile 

hat1), ein Zustand geschaffen, der den Grundsätzen von Lei- 
stung und Gegenleistung mehr entspricht, als dies gegenwär- 

tig nach außen erkennbar ist. Man entspräche der seit der 

Lehrtätigkeit Brentanos völlig veränderten Einkommenssitua- 
tion der Arbeiterscheft eher, als dies zur Zeit der Pali 

ist. 2) 

Eine in der Gegenwart von politischer Seite vorgeschlagene 
Uberlegung, die Altersrente über die Steuer zu finanzie- 
ran3), steht jedoch im Gegensatz zu den Grundsätzen einer 
freien Wirtschaftsordnung. Ein ähnlicher Vorschlag geht, 

wie schon in einem anderen Kapitel der vorliegenden Arbeit 

dargelegt wurde4), auf Adolph wagner5) und Otto Arendt 
6) 

zurück und ist schon von dem Sozialliberalen Brenteno als 

ein den "Namen der Versicherung borgendes System der Staats- 
armenpflege" bezeichnet worden7), bei dem der "ungeheuere 

1 Vgl. dazu S. 174 f. dieser Arbeit. 
21 Vgl. Schreiber , Wilfrid: Zur Reform der gesetzlichen 

Rentenversicherung, in: Zum System sozialer Sioherung, 
Köln 1971, S. 100 

3) Es wird angeregt, eine Mindestrente, die noch nicht das 
Existeneminimum deckt, über die Steuer zu finanzieren. 
Darüber hinaus soll es dem einzelnen überlassen bleiben, 
inwieweit er für sein Alter durch eine freiwillige Zu- 
satzversicherung oder die Ansammlung von Vermögen vor- 
sorgen will. 
Vgl. Mischnick, Wolfgang: Die Freiheit der Entscheidung 
darf nicht fortfallen, in: Die Welt, Nr. 123 vom 29.5. 
Hamhurg 1965 
Vgl. auch: Fachdienst für Sozialpolitik der Freien Demo- 
kratischen Partei, Ausarbeitung eines Dreistufenplanes 
zur Ordnung der Altersvorsorge empfohlen, hrsg. von 
J.F. Volrad Deneke, Nr. So/2 Bonn 1968 

4) Vgl. dazu S. SO Cf. dieser Arbeit 
5) Wagner, Adolph: Der Staat und das Versicherungswesen, in: 

Zeitschrift für die esamte Staatswissenschaft, Bd. 373 
Tübingen 1881, S. 158 

6) Arendt, Otto: Allgemeine Staatsversicherung und Versi- 
cherungssteusr, Leipzig 1881 

7) Brentano, Lujo: Der Arbeiterversicherungszwang, seine 
Voraussetzungen und seine Folgen, Deutsche Zelt- und 
Streitfragen, Jg. 10, H. 150/151, Berlin 1881, S. 83 



bürokratische Apparat" nicht gerechtfertigt ist und gegen 
den Grundsatz der Subsidiarität verstoßen wird. 

Mit seiner Warnung vor jeder staatlichen Finanzierung dar 
Altersversicherung nimmt Brentanol) schon die Entwicklung 
zum modernen Versorgungsstaat vorweg. Heute, in einer Zeit, 
wo die Finanzierung der Altersversicherung über die Steuer 
durch die wirtschaftliche Entwicklung als überholt er- 
scheint, verdient die Warnung Brentanos, die Entscheidungs- 
freiheit des einzelnen nicht durch staatliche Vorgriffe un- 

nötig einzuengen, gewiß Beachtung. Auf die Situation im ver- 
gangenen Jahrhundert bezogen, erscheint die Ablehnung jeder 
Finanzierung über den Staatshaushalt als eine tiberspsnnung 
liberaler Prinzipien. Es wird von Brentano nicht beachtet, 
daß die Einkommenssituation der Arbeiterschaft bei der Grün- 
dung der Bismarckschen Sozialßesetzgebung durch die teil- 
weise Finanzierung der Altersversicherung über den Staata- 
haushalt in der Tat verbessert wurde. 2 

Wenn man von den Fragen des Staatszuschusses und des Ar- 
heitgeberbeitrags zur Sozialversicherung absieht, dann muß 
bei einer Betrachtung der Vorstellungen Brentanos zur Al- 
tersversicherung aus der Sicht der gegenwärtigen Theorie 
auch berücksichtigt werden, daß die von Brentano vorge- 
schlagene Lebensversicherung, um funktionsfähig zu sein, 
des Deckungsstockverfahrens bedarf. Eine Volksversicherung 
kann sich jedoch mit dem Umlageverfahren begnügen. Folgt 
man dem Vorschlag Brentanos, so müßte sls Deckungsstock eine 

1) Brentano, Lujo: Der Arheiterversicherunaszwanp.. seine 
Voraussetzungen und seine Folgen, Deutsche ~eit- und 
Streitfragen, Jg. 10, H. 150/151, Berlin 1881, S. 108 f. 

2 )  Wie bereits auf ß. 80 ff. dieser Arbeit betont wurde, 
weist Brentano in Verhindiinc mit dem Staatszuschuß auf - -- . . . - -. - . . 
eine Erhöhuna der verbrauch: steuern hin. Da abich anan?. ~~~-~ ---- . 
Steuern in ~ ~ Z U R  aui die ~inanzierune der Staatszuschiis- 

~ - ~ - -  ~ -.--- 
se verwandt wurden, ist anzunehmen, dsß der Aspekt der 
Umverteilung unter dem angeführten Gesichtspunkt wohl 
abgeschwächt, aber nicht aufgehoben wurde. Bei den wait- 
aus geringeren Löhnen im vergangenen Jahrhundert haben 
die Arbeiter beispielsweise zu der Lohnsteuer nicht in 
dem Maße beigetragen, wie dies gegenwärtig der Fall ist. 

Kapitslmasse angesammelt werden, die auf Grund ihrer Größe 

schon Gefahren in sich trägt. Es erscheint bemerkenswert, 
daß der Staatssozialist wagnerl) das angeführte Argument 
schon gegen das Deckungsstockverfahren anführt, dies zu 
einer Zeit, als noch nicht von einem Deckungsstock in der 
Größenordnung auszugeben war, wie er in der Gegenwart an- 

fallen müßte. 

Einerseits geht es heute darum, die Altersversicherung nach 
Grundsätzen auszurichten, die den Prinzipien der Äquivalenz 
und der Subsidiarität entsprechen. Die Breiheit der Ent- 
scheidung darf möglichst wenig eingeengt werden. Zugleich 

gilt es, eine Volksversicherung anzustreben, die in bezug 
auf die Finanzierung eben die Vorteile hat, welche Brenteno 

noch nicht erkennt. Eine Volksversicherung benötigt jedoch, 
um funktionsfähig zu sein, den Zwang. Nur so ist das Prin- 
zip der Umlagefinanzierung zu realisieren. In diesem Zusam- 

menhang muß beaohtet werden, daß der Zwang als ein störendes 
Element einer freien Wirtschsftsordnung anzusehen ist. Da- 
her wird vor eschlagen, alle in die Altersversicherung ein- 

27 zubeziehen. Ein Zwang, der alle trifft, erscheint erträg- 
licher, als wenn nur bestimmte Bevölkerungsgruppen verpflich- 
tet sind, der Altersversicherung beizutreten. Um den Zwang 
jedoch möglichst gering zu halten, die Freiheit,selbst für 
das Alter in einer individuellen Weise Vorsorge zu tragen, 
möglichst wenig einzuengen, wird angeregt, die über "ein 
reichlich bemessenes kulturelles Existenzminimum" hinaus- 
gehende Altersversicherung der Freiwilligkeit zu überles- 
Sen. 3) 

Verzichtet man bei der gesetzlichen Rentenversicherung auf 
Staatszuschüsse, so bleiben die Vorteile der Volksversi- 
cherung (ein Deckungsstock ist nicht erforderlich) gewahrt. 

1) Wagner, Adolph: Artikel: Versicherungswesen, in: Hand- 
buch der politischen bkonomie, Bd. 2, 2. Halbband, 4. 
Auflage, Tühingen 1898, S. 386 ff., 390 

2) Vgl. Schreiber, Wilfrid: Soziale Ordnungspolitik heute 
und morgen. Betrachtungen nach Abschluß der Sozlalen- 
quete, Köln 1968, S. 163 f. 

3) Ebenda, S. 165 



Dieser Vorzug ist von Wagner im Gegensatz zu Brentano ge- 

wiß richtig gesehen worden. Es ist sicher zu beachten, da8 

die Parafisci auch bei Eigenfinanzierung vom Staate und 
seiner Gesetzgebung abhängig sind. Bei einem Wegfall der 

Staatszuschüsse zur Arbeitarversicherung ergibt sich aber 

ein geringerer Ahhängigkeitsaffekt, als dies gegenwärtig 
der Fall ist. Man käme zu einer Regelung, die schon dem Li- 

beralen Brentano am Herzen lag. 

Begnügt man sich damit, den einzelnen nur zur Sicherung 

eines reichlich bemessenen Existenzminimums zwangsweise 

heranzuziehen, so bleibt der Entscheidungsfreiheit, dem 
Recht,selhst für das Altar in einer individuellen Weise 
Vorsorge zu tragen, genügend Spielraum. 

Wirkt man also bei einer Reform der gesetzlichen Benten- 
Versicherung darauf hin, daß die Vorteile einer Volksvar- 

sioherung erhalten, die Nachteile einer staatlichen Finsn- 
zierung aber ausgeschlossen sind, dann ergibt sich eine 

Versicherung, wie sie Brentano und Wagner, die beide ex- 

treme Formen (hier private Lebensversicherung, dort eine 
allumfassende Staatsversicherung unter Ausklammerung des 

Äq~ivalenzprinzi~s) betonen, noch nicht voraussehen konn- 
ten. 

Bei den Gedanken Brentanos über die Kranken- und Alters- 

versicherung der Arbeiter ist eine Uberhetonung liberaler 
Prinzipien deutlich geworden. Seine Vorstellungen über die 
Finanzierung der Erziehungskasten lassen dagegen eine ge- 

wisse Inkonsequenz bei der sonst liberalen Grundhaltung 
erkennen. Dieser Gesichtspunkt soll in dem folgenden Ab- 

schnitt genauer erläutert werden. 

d) Die Finanzierung der Erziehungskosten 

Einmal stellt Brentano heraus, daß der Lohn hoch genug 

sein muß, die während der Jugend aufgewendeten Unkosten 

zu decken, eine Versicherung zu garantieren, welohe die 
Erziehungskosten für den Todesfall des Ernährers sichert 1) 

und es dem Arbeiter ermöglicht, seine Kinder großzuziehen. 2) 

Darüber hinaus hat 8rentano3) nichts dsgegen einzuwenden, 
wenn die Finanzierung von Lernmitteln und Ausbildungsko- 

sten aus dem Staatshaushalt vorgenommen wird. 

Teils wird dss Äquivalenzprinzip herausgestellt, etwa bei 

einer Versicherung der Erziehungskosten für den Todesfall 
des Ernährers, teils folgt der Liberale Brentano den gei- 
stigen Bahnen Wagners und billigt eine Finanzierung der 

Lernmittel und ~usbildungskosten~) aus dem Staatshaus- 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Die Arbeiter und die Produktions- 
krisen, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirtschaft, Jg. 2, Leipzig 1878, S. 579 f. 

2) Vgl. Brentano, Lujo: Die Produktionskostan der Arbeit 
und ihre Deokung, in: Der Wagenlenker vom 29.3. München 

etzgebung, Verwaltung und 
Volkswirtschaft, Jg. 2, Leipzig 1878, S. 579 f. 

2) Vgl. Brentano, Lujo: Die Produktionskostan der Arbeit 
und ihre Deokung, in: Der Wagenlenker vom 29.3. München 
1919, S. 4 

3) Brentano, Lujo: Die Produktionskosten der Arbeit und 
ihre Deckung ..., a.a.O., S. 4 

4) Die schon von Adam Smith betonte öffentliche Finanzie- 
rung der schulischen Einrichtungen ist dagegen nicht 
Thema dieses Kapitels. 
Da Eltern privatwirtschaftlich nicht immer an einer 
guten Erziehung ihrer Kinder interessiert sind, steht 
auch der Schulzwang, wie er schon von Liberalen wie 
Adsm Smith und John Stuart Mi11 vertreten wurde, nlcht 
ZU; Diskussion. 
Vgl. Smith, Adam: Natur und Ursachen des Volkswohlstan- 
des. hrsR. von Wilbelm Loewenthal, Bd. 2, Berlin 1879, 
S. 291, 295, 329 
Vgl. Mill, John Stuart: Die Freiheit, Reihe: Philoso- 
phische Bibliothek, Bd. 202, übersetzt und eingelei- 
tet von Else Wentscher, Leipzig 1928, S. XXVII, 
S. 145 ff. 



halt. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Stasts- 
gedenke stehen nebeneinander. Die Frage ist, inwieweit 
die Finanzierung von Lernmitteln und Aushildungskosten 
aus dem Staatshaushalt unter dem Nachweis der Bedürftig- 
keit erforderlich ist. Gerade den letztgenannten Aspekt 
suoht der Liberale Brentano sonst auszuschalten. Wenn er 
aber bei der Finanzierung von Lernmitteln und Ausbildungs- 
kosten nichts gegen eine Finanzierung durch den Staat ein- 
zuwenden hat, im Zusammenhang mit den Kosten während der 
Erwerbstätigkeit und dem Alter das Äquivalenz- und das 
Subsidiaritätaprinzip betont, so zeigt sich unter Berück- 
sichtigung eines Vorschlags der Gegenwart eine gewisse 
Inkonsequenz. 

Wie heute deutlich wird, lassen sich die Isrnmittel und 
Ausbildungskosten so wie die Altersversicherung finsnzie- 
ren, indem auch die Forderung nach gleichen Bildungs- 
Chancen voll berücksichtigt werden kann. 

Bei einer Betrachtung der Gedanken ~rentanos') zu den Er- 
ziehungskoaten wird nur herausgestellt, der Lohn müsse 

hoch genug sein, daß das heranwachsende Kind dabei die 
Kosten seiner Erziehung zurückerhält. 

schreiber') geht beute über den angeführten Gedanken hin- 
aus, wenn er zur Diskussion stellt, ob dem Kind nicht in 
Form eines Darlehns ein Vorgriff auf späteres Erwerbsein- 

kommen gewährt werden kann. Dabei wird vorgeschlagen, das 
Kindergeld als spiegelbildliche Form der Altersrente anzu- 
sehen. Dies bedeutet, daß ein bestimmter größerer Personen- 

kreis (oder die gesamte Bevölkerung) sich in einer Solidsr- 
gemeinschaft "Kindergeldkasse' zusammenschließt, deren Auf- 
gabe es ist, in Form monatlich zahlbarer Geldbeträge für 
die Dauer der ersten noch erwerbsfreien Lebensphase (Kind- 

heit, Schulzeit, Ausbildungszeit) Vorgriffe auf das spätere 
Erwerbseinkommen dieses Kindes zu gewähren. Die Darlehns- 
summe (Summe des empfangenen Kindergeldes zuzüglich Zins 

und Zinseszins) kann in Borm von monatlichen Tilgungsraten 
im Verlauf des Erwerbslebens an die "Kindergeldkssse" zu- 
rückgezahlt werden.2) In dem angeführten Falle würde sich 
eine Ausrichtung der Erziehungskosten nach dem Vorbild der 
Rentenversicherung ergeben, der liberale Grundsatz der 
Äquivalenz bleibt auch bei der Finanzierung der Erziehungs- 
kosten gewahrt. 

Protz aller Schwächen haben die Uberlegungen Brentanos zur 
Arbeiterversicherung deutlich iiemacht, daß er den Selbst- 
hilfegedanken der Gewerkschaften, ein liberales Prinzip, 
auf die Einrichtungen der sozialen Sicherheit zu übertragen 
suoht. Darüber hinaus ist deutlich geworden, daß Brentano 
im Grundanliegen den Vorstellungen neoliberaler National- 

1) Brentano, Lujo: Die Arbeiterversicherung gemäß der 
heutigen Wirtschaftsordnung, Leipzig 1879, S. 103 

1) Schreiber, Wilfrid: Kinder eld im sozio-ökonomischen 
Prozeß, ~amilienlastenausgTeich als Prozeß zeitlicher 
Kaufkraft - Umschichtung im Individual-Bereich, Reihe: 
Sozialtheorie und Sozialpolitik, Bd. 1, hrsg. von Wil- 
frid Schreiber und Philipp Herder-Dorneich, Köln 1964 

2) Ebenda, 5. 12 ff. 



Ökonomen wie ~ u c k e n " )  und iVaier2) nahekommt, d i e  d e s  Ver- 

langen nach s o z i a l e r  S i c h e r h e i t  a l s  l e g i t i m  be t rach ten ,  
abe r  hervorheben, daß d i e s  n i c h t  auf Kosten anderer  gehen 

d a r f .  Die abschließende Prage ist, ob brentano auch b e i  

den Stellungnahmen zu den verschiedensten  Sondergebieten 

d e r  Wir tschaf ts -  und G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k  immer s e i n e r  li- 

b e r a l e n  Grundhaltung t r e u  b l e i b t .  

Es e r s c h e i n t  b e r e c h t i r t ,  verschiedene Bereiche d e r  Wirt- 

scha f t s -  und G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k  i n  d i e  vor l iegende so- 

z i a l p o l i t i s c h e  Arbei t  einzubeziehen,  da I3rentano3) s e l b s t  

schon h e r a u s s t e l l t ,  daß d i e s  f ü r  ihn  nur  E inze lhe i t en  e i n e r  

"POLITIK" s i n d ,  d i e  zur In teg r i e rung  d e r  Arbe i t e r scha f t  

i n  d i e  bestehende Wirtschaftsordnung eingeschlagen werden 

muß. M i t  d e r  angeführ ten  Formulierung kommt Brentano d e r  

Ansicht Euckens4) nahe,  d e r  d i e  S o z i e l p o l i t i k  n i c h t  a l s  

Anhängsel d e r  übr igen W i r t s c h a f t s p o l i t i k  b e t r a c h t e t ,  son- 

d e r n  i n  e r s t e r  L i n i e  a l s  Wirtschaftsordnungspolitik s i e h t .  

Wie Schre ibe r  beute  h e r a u s s t e l l t ,  i s t  e s  sogar  möglich, 

daß d i e  S o z i a l p o l i t i k  i n  d e r  Zukunft m i t  anderen Fhchern, 

d i e  auch auf P o l i t i k  enden, zu e i n e r  " g e s e l l s c h a f t l i c h e n  

Ordnungspoli t ik" verschmilz t .  5) 

Eucken, Walter: Grundsätzeder  W i r t s c h a f t s p o l i t i k ,  3. 
Auflage,  Tübingen - Zürich 1960, S. 313 f .  
Maier, Kar1 F r i e d r i c h :  Das Verlangen nach s o z i a l e r  Si-  
che rhe i t .  i n :  Ordo, Jahrbuch f ü r  d i e  Ordnung von Wirt- 
scha f t  G d  G e s e l l s c h a f t ,  hrsg .  von Wal ter  Eucken und 
Franz Böhm Bd. 3 ,  Düsseldorf - München 1950, S. 1 9  f f .  
Brentsno,  i u j o :  Mein Leben i m  Kampf um d i e  s o z i a l e  Ent- 
wicklung Deutschlands,  Jena 1931, S. 83 
Eucken, Walter: Grundzüge d e r  W i r t s c h a f t s p o l i t i k ,  3. 
Auflage, Tübingen - Zürich 1960, S. 313 f .  
Schre ibe r .  Wi l f r id :  Soz ia l e  O r d n u n ~ s p o l i t i k  beute und 
morgen, ~ e t r a c h t u n g e n  nach A ~ S C ~ ~ U B  d e r  Sozia lanquete ,  
Köln 1968, S. 1 0  

I11 Die e i n h e i t l i c h e  Haltung b e i  den Stellungnahmen zu 

den Sondergebieten d a r  Wir tschaf ts -  und Gese l l sche f t s -  
P o l i t i k  

Wenn Xrentano i m  Geßensatz zu Eucken d i e  K a r t e l l e  i m  Rahmen 
d e r  I n d u c t r i a p o l i t i k  be i  e i n e r  ~ i ß b r a u c h s a u f s i c h t ' )  t e i l -  

weise i n  d e r  Wir tschaf t  b e j a h t 2 ) ,  dann s c h e i n t  e i n e  I r r e -  

l e i t u n g  l i b e r a l e r  P r inz ip ien  gegeben. 8s wird e ine  grohe 

Achtung vor Gebilden d e u t l i c h ,  d i e  s i c h  aus  d e r  Wir tschaf t  

s e l b s t  heraus en twicke l t  haben3), vor  Gebilden,  d i e  s i c h  

aus  einem Angebotszwang ergeben,  einem Angebotszwang, d a r  

auf wachsende f i x e  Kostan zurückzuführen i s t .  4 )  

Die meisten gegenwärtigen Theore t ike r  s i n d  gegen d i e  Kar- 
t e l l e  e i n g e s t e l l t .  Zweife l los  müssen d i e  zahl re ichen Argu- 

mente, wonach i n  den K a r t e l l e n  d e r  V e r f a l l  unternehmeri- 

schen Denkans zu sehen i s t ,  beach te t  warden. 

I 1 Brentano, Lujo: Die b e a b s i c h t i g t e  Neuorganisation 
d e r  deutschen Volkswir tschaf t ,  i n :  Süddeutsche Monats- 
h e f t e ,  J#. I ,  bd. I ,  München - Leipzig  1904, S. 271 f f .  

2 )  Vgl. Brentano, Lujo: Vortrag über  "Kar te l l e " ,  D r i t t e  
P l e n a r s i t s u n  d a r  Gese l l scha f t  ö s t e r r e i c h i s c h e r  Volks- 
w i r t e  am 29.$0.1888, i n :  Mi t t e i lungen  d e r  Gese l l scha f t  
ö s t e r r a i c h i s c h e r  Volkswirte,  Jg. 1,  H. 2 ,  Wien 1889, 
S. 76 f f .  

3)  V g l ;  Brentano, Lujo: Ober d i e  Ursachen d e r  heu t igen  so- 
z i a l e n  Not. E i n  B e i t r a g  zur  Morphologie d e r  Volkswirt- 
s c h a f t ,  Le ipz ig  1889, S. 13 f f . ,  25 

4 )  Schmalenbach we i s t  dareuf h i n ,  d e r  m i t  den f i x e n  Kosten 
verbundene Zwang d i e  f r e i e  Wir tschaf t  zu v e r l a s s e n ,  s e i  
b e r e i t s  von dem & r o ~ i n d u s t r i e i i e n  Wi t tgens te in  1894 i m  
Zusammenhang m i t  d e r  Kar t e l l anque te  be ton t  worden. Der 
angeführ te  Gedanke t auch t  abe r  schon i n  d e r  Diskussion 
au f ,  d i e  nach Brentanos Vortrag über  d i e  K a r t e l l e  1888 
i n  Wien ge führ t  wird. 
Dar Gegensatz Brentanos i m  Vergleich zu Schmalenbach 
l i e g t  d a r i n ,  daß Brentano auch b e i  wachsenden f i x e n  Ko- 
s t e n  un te r  Beachtung e i n e r  Mißbrauchsaufsicht  und Zoll-  
reduktionen d i e  Möglichkeit  s i e h t ,  d i e  f r e i e  Wi r t scha f t  
zu e r h a l t e n .  
Vgl. Schmalenbach, Eugen: Der f r e i e n  Wir tschaf t  zum Ge- 
d ä c h t n i s ,  Köln - Opladan 1949, S. 9 O  
For t se t zung  d e r  FuUnote auf S. 182 



Andererseits darf die Kritik an einer Einschränkung des 

Wettbewerbs nicht im Sinne einer übersteigerten Wettbe- 
werbsintensität verstanden werden. 

Brentano weist schon darauf hin, dsß ein 
Begriff wie Monopol zu einem Modelldenken 

renden Betrachtung führen kann2), dem Ruf nach einer "Kon- 

V 1. Brentano, Lujo: Vortrag über "Kartelle", Dritte 
~fenarsitzung der Gesellschaft österreichischer Volks- 
wirte am 29.10.1888, in: Mitteilungen der Gesellschaft 
öaterreichischer Volkswirte, Jg. 1, H. 2, Wien 1889, 
S. 143 f. 

1) Vgl. Brentano, Lujo: Verhandlungen über die Kartelle und 
das ländliche Erbrecht, in: Schriften des Vereins für 
Socialpolitik, Bd. 61, Leipzig 1895, S. 180 f. 
Man muß gewiß die Schwächen sehen, welche mit der Markt- 
form des Monopols verbunden sind. Zugleich wird bei der 
Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Größen, wie sie 
die heutige Theorie anbietet, deutlich, daß die grund- 
sätzliche Warnung Brentanos vor einer zu isolierenden 
Betrachtung in Verbindung mit dem Worte Mono 01, ohne 
die Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher iusammenhän- 
ge, auch heute nicht ganz unberechtigt ist. 
Dia zur Msrktformenlehre gehörende Bezeichnung hat bei 
den Anhängern von Kar1 Plarx zu der Bildung des Wortes 
Monopolkapitalismus geführt, wobei des Wort in einer ah- 
strahierenden Form pauschal mit "immensen" Gewinnen, mit 
der '"Ausbeutung des Konsumenten'' (Brentsno) verbunden 
wird. 
Nun ist zu berücksichtigen, daß das Einzelunternehmen 
bei der Verteilung des gesamtwirtschaftlichen Gewinns 
Einfluß hat. Die mikroökonomische Betrachtung kann unter 
anderem derüber Aufschluß geben, wie der einzelne ße- 
trieb auf Veränderungen der Wettbewerbsintensität oder 
auf Maßnahmen der Geldpolitik reagiert. Das Arbeiten mit 
einem Isolationstheorem wie dem Worte Monopol darf aber 
nicht zu der Uberlegung führen, der Unternehmergewinn 
werde lediglich durch Macht und Msrktform bestimmt. Bei 
einer Betrachtung der gewiß auch von den Eineelunterneh- 
men beeinflußten makroökonomischen Kreisleufgrößen las- 
sen sich Grenzen erkennen, durch die der Aktionsspiel- 
raum sowohl für Mono olisten wie für Anbieter auf streng 
wettbewerblichen ~äriten festgelegt ist. Debei wird 
deutlich, daß die Gessmtheit der Unternehmergewinne das 
Ergebnis des unter anderem durch die Geldpolitik be- 
stimmten Uberschusses der Nettoinvestitionen über des 
Sparen der Nichtunternehmer ist. Formelmäßig läßt sich 
dies in der Gleichung Q = I - S ausdrücken. Dabei ist 
Q die Summe aller Unternehmergewinne, I = Nettoinvesti- 
tionen der Unternehmen, des heißt der Geldwert aller 
Fortsetzung der Fußnoten auf S. 183 

kurrenz-~aticnslökonomie"~), der Forderung nach einem voll- 

ständigen Wettbewerb, den Brentano im Sinne eines Schädi- 
gungswettbewerbs zu sehen scheint. 

Indem Becher2) mit Begriffen wie Monopol, Teilmonopol, Oli- 
gopol, Teiloligopol arbeitet, kritisiert er ohne weiteren 

Hinweis Brentanos Haltung zur Kartellfrage mit der ßemer- 
kung, wenn der Preis nicht zum Konkurrenzpreis tendiere, 

Investitionen, der die in der gleichen Periode anfal- 
lenden Abschreibungen übersteigt, S = Sparleistungen 
der privaten Haushalte. Innerhalb des Bereiches I - S 
ist der Aktionsspielraum für Monopolisten wie für die 
Anbieter auf streng wettbewerblichen Märkten festge- 
legt. Monopole können nur die Verteilung des durch die 
Formel Q = I - S bedingten Gesamtgewinns innerhalb der 
Unternehmerschaft beeinflussen. Erhöben kann monopoli- 
stisches Preisverhalten den Gesemt~ewinn nicht. Ist die 
Differenz I - S hinreichend klein, so spüren alle Unter- 
nehmen, gleich welcher Form die Härte des Merktes. 
Die oben angeführte Formel iäßt sich noch erweitern: 
Q = I - S + A  - T + X - M  

st 
Ast = Ausgaben des Staates und der öffentlichen Hand 
T = Steueraufkommen 
X - M = Der Außenhsndelsüberschuß, d.h. der Saldo der 

Zahlunpsbil~nz ueienüber ?ea Ausland. 
Vg1. Rrentano, Lujo: 'lortrag über "Ksrtelle", Jritte 
Flenersitzunr der Gesellschaft Orterreichischar Volks- .~ ~- 

wirte am 29.70.1888. in: Mitteilun~en der Gesellnchaft 
österreichiicher Voikswirte, Jg. 1Y~n.2, Wien 1889, 
S 7" -. , , 
Vgl. Schreiber, Wilfrid: Soziale Ordnungspolitik heute 
und morgen. Betrachtungen nach Abschluß der Sozialen- 
quete, Köln 1968, S. 101 ff. 

2) Vgl. Brentano, Lujo: Vortrag über "Kartelle", Dritte 
Plenarsitzung der Gesellschaft österreicbischer Volks- 
wirte am 29.10.1888 . .. , a.a.O., S. 84 

1) Brentano, Lujo: Verhandlungen über die Kartelle und das 
ländliohe Erbrecht ... , a.a.0.. S. 182 

2) Becher, Peul: Vergleich und Kritik der sozial oliti- 
schen Auffassungen bei Lujo Brentano, Adolph Regner, 
Georg von Hertling und Franz Hitze, Diss. abgeschlos- 
sen 1959, gedruckt München 1965, S. 100 



sei "die bestmögliche Versorgung nicht gegeben."') Es sei 
unterstellt, daß das Wort "Konkurrenzpreis" nicht im Sinne 

einer übersteigerten Konkurrenz gemeint ist. Ohne jeden 
Zusatz kann der entsprechende Hinweis aber leicht mißver- 

standen werden. 

Auch wenn man Brentanos Haltung zur Wetthewerbsfrage nicht 
billigt, so muß doch akzeptiert werden, dsß nicht ein Wett- 

bewerb anzustreben ist, der bis zu einem Schädigungswett- 

beverb geht. In der Ablehnung des letztgenannten Punktes 
kommt Brentano den Gedanken von Theoretikern entgegen, die, 
wie es auch bei seinen tiberlegungen durchschimmert, in 

einem übersteigerten Wettbewerb Auswirkungen auf die Be- 
schäftigung bef~rohten.~) Bis heute sind die gedanklichen 

Auseinandersetzungen um das Abbänoigkeitsverhältnis zwi- 
schen Wettbewerb und Beschäftigung nicht abgeschlossen. 

Dabei steht dem gewiß richtigen Satz, daß über den Wett- 

bewerb die Investition angeregt wird, der ebenso richtige 
Satz entgegen, daß zur ein gewisses Maß 

an Unternehmergewinn erforderlich ist. 

Ein übersteigerter Wettbewerb kann aber auch aus einer 
snderen Sicht nicht wünschenswert sein. Ohne dsß ein ent- 

sprechendes Argument als Legitimation für Unternehmens- 

1) Becher, Paul: a.a.0.. S. 101 
2) Vgl. Schreiber, Wilfrid: Der Standort der christlichen 

Soziallehre in bezug auf die Neoliberale Theorie und 
die Politik der Sozialen Marktwirtschaft, in: Okonomi- 
scher Humanismus, Neoliherale Theorie, Soziale Markt- 
wirtschaft und christliche Sozisllebre, Vorträge und 
Diskussionen der Jshrestagung des BKU zu Bad Neuenahr 
am 2. und ). Oktober 1959 Schriftenreihe des Bundes 
Katholischer Unternehmer (BKU) , Neue Folge 8, Koln 
1960, S. 41 

3) Vgl. Külp, Bernbard: Diskussionsheitrag zur Frage eines 
optimalen Wettbewerbs, in: Okonomischer Humanismus, 
Neoliberale Theorie, Soziale Marktwirtschaft und christ- 
liche Soziallehre ..., a.a.0.. S. 92 

zusammenschlüsse mißverstanden werden darf, wird heute 
hervorgehoben, daß eine übersteigerte Konkurrenz zum Oli- 
gopol letztlich zur Aufhebung des Wettbewerbs, führen 
mUR." Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß bei einer 

übertriebenen Konkurrenz kulturelle, geistige Gesichtspunk- 

te ganz außer acht gelassen werden. 2) 

Berücksichtigt man die angeführten Hinweise, so erscheint 

es gerechtfertigt zu betonen, da8 nicht ein maximaler, 
sondern ein optimaler Wettbewerb erstrebenswert er~cheint.~) 

Werden die angeführten Gesichtspunkte nicht beachtet, so 
scheinen liberale Prinzipien überspitzt. 

Weniger Schwierigkeiten ergeben sich, wenn man die weite- 
ren Stellungnahmen Brentenos aus der gegenwärtigen Sicht 

auf ihre liberale Grundhaltung hin überprüft. 

Der Gleichberechtigungsgedanke taucht bei seinen Vorstel- 

lungen zur Bildungspolitik auf, wenn Brentano die Notwen- 
digkeit einer verstärkten Ausbildung der Arbeiter und 

4) ihrer Kinder in gewerkschaftlichen Schulungseinricbtungen , 
~olkshochschulen~) und Universitäten betont.') Statt Wohn- 

1) Vgl. Willgerodt Hans: Grenzmoral und Wirtschaftsord- 
nung, in: ~ozisie Verantwortung, Festschrift für Goete 
Briefs zum 80. Geburtstag, hrsg. von J. Broermann und 
Philipp Herder-Dorneich, Berlin 1968, S. 153 f. 

2 Ebenda, S. 153 
3 1 Ehanda , -. . . .- - 
4) Vgl. Brentano, Lujo: Die Arbeitergilden der Gegenwart, 

Bd. 11, Zur Kritik der englischen Gewerkvereine, 
Lei~zie 1872. S. 98 ff. 

5)  in 1856 in ~ünchen von Brentano gegründeter Volkahoch- 
schulverein entspricht bei der verhältnismäßig gerin- 
Ren Beteilieunu der Arbeiter nicht den ursprünglichen - - 
Erwartungen. 
Vgl. Brentano, Lujo: Mein Leben im Kampf um die soziale 
Entwicklung Deutschlands, Jens 1931, S. 1% f. 

6) Vgl. Brentano, Lujo: Der deutsche Student, in: Das Pa- 
gebuch, Jg. 10, 2. Halbjahr, 12.10. Berlin 1929, 
S. 1685 f. 



ge lde rn  werden i m  Bereich d e r  Wohnungspolitik höhere Löh- 

ne befürworte t .  1) 

I n  Verbindung m i t  d e r  Bodenpoli t ik s i e h t  Brentano d i e  Mög- 

l i c h k e i t  d e s  Austausches d e r  Verwendungsmöglichkeit. So 

f o r d e r t  e r  etwa i m  Zusammenhang m i t  e i n e r  Besiedlung d e r  
s t ä d t i s c h e n  Randgebiete e i n e  Verbesserung des  Vorortver- 

Se in  Bl ick  ist abe r  vorwiegend auf d i e  von w i r t -  
schaf t l ichem Wachstum und zunehmender Bevölkerung gepräg- 

t e n  S tad tke rne  g e r i c h t e t .  Hier i s t  d e r  Boden auch i m  Sin- 

ne  e i n e r  Austauschbarkeit  d e r  Verwendung n i c h t  zu vermeh- 
ren .  Bei d i e sen  besonderen Umständen s i e b t  d e r  L ibe ra le  

Brentano keine  andere Möglichkeit  a l s  d i e  Besteuerung von 

Spekulationsgevinnen, um e i n e  s i n n v o l l e  Verwendung von 

S teue rge lde rn  f ü r  I n f r a s t r u k t u r e n  s i c h e r z u s t e l l e n ,  d i e  Mie- 
t e n  i n  e r t r ä g l i c h e n  Grenzen zu h a l t e n .  Unter Rerücksicht i -  

gung d e r  besonderen Umstände i n  den Stadtkernen r i n g t  d e r  
L i b e r a l e  ~ r e n t a n o ~ )  s i c h  sogar zu d e r  Forderung nach e i n e r  

ve re in fach ten  Entisignungsmöglichkeit gegen e i n  angemesse- 

n e s  E n t g e l t  i n  den Großstädten durch. Der Kern e i n e r  Lö- 

sung d e r  Wohnungsprobleme s i n d  f ü r  i h n  abe r  n i c h t  s t a a t -  
l i c h e  Maßnahmen, sondern e i n e  Vermehrung des  Angebots durch 

p r i v a t e  Inves to ren  und ~ohnungshaugesellschaften.~) Nur 
b e i  e i n e r  Vermehrung d e s  Angebots kommt man an d i e  U r -  

sachen des  Wohnungsproblems heran. Bei s t a a t l i c h e n  
Wohngeldern wird nur  an den Symptomen g e a r b e i t e t .  Ab- 

1 )  Ygl. Brentano, Lujo: Untaugliche und t a u g l i c h e  M i t t e l  
d e r  Wohnungsreform, i n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  Wohnungswesen 
i n  Bayern, N r .  1 ,  Mai Heft ,  München 1903, S. 7 

2 )  Vgl. Brentano, Lujo: Wohnungszustände und Wohnungsre- 
form i n  München, München 1904, S. 1 8  f .  

3 )  Ebenda, S "' ' 
4) Vgl. eben 

. I O  I. 

d a ,  S. 1 8 ,  22 

gesehen von dem Armencharakter ze ig t  s i c h  b e i  Wohngeldern 
d e r  E f f e k t ,  dai3 d i e  Xendite von Grund und Boden h ie rdurch  

noch we i t e r  i n  d i e  Höbe g e t r i e b e n u i r d , d i e  h i e t e n  noch s t ä r -  

ke r  ans te igen.  1 )  

Unter M i t t e l s t a n d s p o l i t i k  wird e i n e  H i l f e  zur S e l b s t h i l f e  

vers tanden,  so  dai3 nur  d i e  w i r t s c h a f t l i c h  gesunden m i t t e l -  

s tändischen Be t r i ebe  über leben,  d i e  auch m i t  dem Ausland 

konkurr ieren  k ~ n n e n . ~ )  Die Gedenken, welche ~ r e n t a n o ~ )  un- 

t e r  dem T i t e l :  "Die amerikanische Gefahr" s k i z z i e r t ,  werden 

heute  unter  d e r  Uherschr i f t :  "Die amerikanische Herausfor-  

de rung '  i n  e i n e r  aus führ l i che ren  Form behandel t .  4 )  

So wie Brentano i m  Bereich d e r  M i t t e l s t a n d s p o l i t i k  d i e  

Schaffung g l e i c h e r  Wettbewerbshedingungen wie f ü r  d i e  Groß- 

i n d u s t r i e  f o r d e r t ,  aber  Subventionen ab lehn t ,  be tont  e r  

auch d i e  Beachtung mark twi r t scha f t l i che r  Grundsätze i m  Be- 

r e i c h  d e r  L a n d ~ i r t s c h a f t . ~ )  Eine Umverteilung zu Lasten  

des  Verbrauchers wird i m  Bereich d e r  Agra rpo l i t ik  a l s  e i n e  

Beschränkung von F r e i h e i t  und Leis tung angesehen, a l s  e i n e  

Schwächung d e r  Konkurrenzfähigkeit  gegenüber dem Ausland. 

Aus d e r  S i c h t  d e r  gegenwärtigen Theor ie  muß d e r  Hinweis 

auf d i e  Gefahren e i n e r  s t a a t l i c h e n  Umverteilung grundsätz- 

l i c h  a k z e p t i e r t  werden. Zugleich i s t  zu beachten,  da6 d i e  

G e s e t ~ e  d e r  I n d u s t r i e  - d i e s e r  % r e i c h  d e r  Volkswir tschaf t  

Vgl. Brentano,  Lujo: Untaugliche und t a u g l i c h e  M i t t e l  
d e r  Wohnungsreform, i n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  Wohnungswesen 
i n  Bayern, N r .  1 ,  Mai h e f t ,  Munchen 1903, S. 7 
Vgl. Brentano, Lujo: Berech t ig t e r  und n i c h t  berecht ig-  
t e r  Individual lsmus.  i n :  Neue F r e i e  P resse  Nr. 20748 
vom 4.6. Wien 1922, S. 7 
Brentano, Lujo: Die amerikanische Gefahr, i n :  Die H i l -  
f e ,  Ja. 7 .  N r .  4  vom 27.1. B e r l i n  1901, S. 5 
Vgl. Servan-Schreiber,  Jean Jacques: Die amerikanische 
Herausforderung, Hamhurg 1968 
Vgl. Brentano, Lujo: Die deutschen Ge t re ideeö l l e ,  Eine 
Denkschr i f t ,  3. Auflage, S t u t t g a r t  - Ber l in  1925, 
6. 40 f f .  



i s t  f ü r  Brentano immer e i n  Vorbild - n i c h t  unbedingt auf 

d i e  Landwirtschaft  zu übe r t r agen  s ind.  Merk twi r t scha f t l i che  

Gesetze versagen h i e r  zum T e i l .  

So wie Brenteno i m  Bereich d e r  A g r a r p o l i t i k  marktwir tschaf t -  

l i c h e  P r i n z i p i e n  b e t o n t ,  l e g t  e r  auch i n  anderen Bereichen 

d e r  Wir tschaf ts -  und G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k  das  Gewicht auf 
l i b e r a l e  Grundsätze. 

Von klass iachem,l ibera lem Gedankengut ausgehend, s e t z t  e r  

s i c h  f ü r  den Fre ihandel  an  S t e l l e  des  S c h u t z ~ o l l s  e in .  1 )  

Die g l e i c h e  l i b e r a l e  Haltung l ä ß t  i h n  schon von den "Ver- 

e i n i g t e n  S t a a t e n  von Europa" sprechen. A l s  Nation wird d i e  

Gesamtheit d e r e r  gesehen,  d i e  "... k r a f t  des  Selbs tbes t im-  

mungsrechtes d e r  e inzelnen e i n  Ganzes b i l d e n  wollen". 2  

Während d i e  s t a r k e  Betonung des  Fre ihei tsgedankens  Brenta- 

no aus  d e r  gegenwärtigen S ich t  i m  Zusammenhang m i t  den Fra- 

gen e i n e s  Vereinten Europas w e i t e r f ü h r t ,  e rwe i s t  s i c h  d i e  
l i b e r a l e  E ins t e l lung  m i t  dem Bl ick  auf e i n e  i n t e r n a t i o n a l e  

S o z i a l p o l i t i k  a l s  g e i s t i g e s  Hindernis. 

Schon b e i  e i n e r  Betrachtung d e r  Lehre Brentanos i m  Meinungs- 
s t r e i t  s e i n e r  Zei t  ist darauf  hingewiesen worden3), da8 e r  

i n  den s i e b z i g e r  Jahren Vorschläge Wagners und Schönbergs 

ab lehn te ,  d i e  auf i n t e r n a t i o n a l e  s o z i a l p o l i t i s c h e  Hegelun- 

gen hinauslaufen.  4 )  

1 )  Vgl. Brentano, Lujo: Das breihandelsargument,  2. Auflage,  
Rmrlin - Srhiincihnrm 4910 
- - A L + -  -" ..-..-- V-r ,,.- 

2 )  Brentano, Lujo: D I ~  Kr ise  des  modernen Staatsgedankens.  
Die Zeichen d e r  beginnenden Besserung, i n :  Neue F r e i e  
PFeaae. N r .  21760 vom 12.4. B e r l i n  1925. S. 8 ------. - -  - , -  
Sohon i n  den a c h t z i g e r  Jahren d e s  neunzehnten Jshrhun- 
d e r t s  h a t  Brentano s i c h  f ü r  e i n e  Zollunion Deutschlands 
m i t  bsterreich-Ungarn e i n g e s e t z t .  
Vgl. Brentano, Lujo: Mein Leben i m  Kampf um d i e  s o z i a l e  
Entwicklung Deutschlands,  Jena 1931, S. 122 f f .  

3) Vgl. S.  97 d i e s e r  Arbei t  
4 )  Vgl. Brentano, Lujo: Zur Reform d e r  deutschen Fabrikge- 

a a t n ~ a h u n c .  Refera t  s u s e e s r b e i t e t  f ü r  d i e  zur B e s ~ r e -  

Auch i n  einem Aufsatz  von 1882 z e i g t  ~ r e n t a n o ' )  s i c h  noch 

a l s  e i n  Gegner i n t e r n a t i o n a l e r  s o z i a l p o l i t i s c h e r  Kegelun- 

gen. Dann wandelt s i o h  s e i n e  ~ i n s t e l l u n g ~ ) ,  d e r  ursprüng- 

l i c h e  i egner  wird zu einem Befürworter i n t e r n a t i o n a l e r  

s o z i a l p o l i t i s c h e r  Malmahmen. 3 )  

Bei de r  ursprüngl ichen Ablehnung s t e h t  wohl d i e  Furcht  vor  

einem Wirksamwerden des  S t a a t e s ,  vor Zwang und E i n g r i f f e n  

i m  Vordergrund. Die g l e i c h e  f r e i h e i t l i c h e  Haltung, aus  d e r  

Brentano sonst  i m  Bereich d e r  S o z i a l p o l i t i k  neue Aspekte 

en twicke l t ,  e rwe i s t  s i c h  h i e r  a l s  g e i s t i g e s  Hindernis.  

n r s t  um d i e  Jahrbundertwende g e l i n g t  e s  Brentano, s i c h  

auch m i t  i n t e r n a t i o n a l e n  s o z i a l p o l i t i s c h e n  Regelungen an- 

zufreunden. 4) 

Obgleich Brentano keine  umfassende Theorie en twicke l t  h a t ,  

z e i g t  s i c h ,  daß s e i n e  Stellungnahmen zu den verschieden- 
s t e n  Sondergebieten d e r  Wir tschaf ts -  und Gese l l scha f t spo l i -  

t i k  durch e i n e  e i n h e i t l i c h e  Haltung, den Libera l i smus,  ge- 

kennzeichnet s ind .  

1) Brenteno, Lujo: Gewerbe. 11. T e i l .  Die gewerbliche A r -  
b e i t e r f r a g e ,  i n :  Handbuch d e r  p o l i t i s c h e n  Ökonomie, 
hrsg.  von Gustav Schönberg, Bd. 1,  1. Auflage, Tübingen 
1882. S. 976 f .  - -  

2)  Vgl. ' ~ r e n t a n o ,  Lujo: Ober i n t e r n a t i o n a l e n  Arbe i t e r schu tz ,  
i n :  Deutsches Wochenblatt, N r .  8 ,  Ber l in  1890, C. 89 

3 )  Vgl. Brentano, Lujo: P ro fesso r  Cassel  und d i e  i n t e r n a -  
t i o n a l e  Vereinigung f ü r  s o z i a l e n  f o r t s c h r i t t ,  i n :  So- 
z i a l e  P r a x i s  und Archiv f ü r  Volkswohlfahrt. Ja. 35. . - . . .  
N r .  23, B e r l i n  1926, Sp. 564 f f .  

4 )  Der i n t e r n a t i o n a l e  Kongreß f ü r  Arbe i t e r schu tz  i n  Brüs- 
s e l  1897 geh t  mallgebend auf d i e  I n i t i a t i v e  Brentanos 
zurück. Hieraus  ist 1900 d i e  I n t e r n a t i o n a l e  Vereinigung 
f ü r  g e s e t z l i c h e n  Arbe i t e r schu tz  hervorgegangen, e i n e  
Vorläufer in  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  Arbe i t so rgan i sa t ion  

(TA 01 
Vgl. Brentano, Lujo: Mein Leben i m  Kampf um d i e  s o z i a l e  
Entwicklung Deutschlands,  Jena 1931, S. 202 f .  

~.-". .-.- ~ ~ - 

chung d e r  s o z i a l e n  Frag:.& 6. .und 7. Oktober 1872 zu 
Eisenach tagende Versammlung, I n :  Jehrbucher f u r  Natlo- 
nalökonomie und S t a t i s t i k ,  hrsg. von Bruno Hildebrand 
und Johannes Conrad, Bd. 1 9 ,  Jena 1872, S. 207 f .  



Immer s tehen d i e  P r i n z i p i e n  de r  F r e i h e i t ,  de r  Gleichhei t  

und de r  Selbstverantwortung, d i e  herücksichtigung markt- 

w i r t s c h a f t l i c h e r  Regeln d i e  Beachtung d e r  Toleranz i m  Vor- 

dergrund. Goetz Brief s~ j h a t  anfangs d e r  d r e i ß i g e r  Jahre ,  

kurz  nach Brentsnos Tod, i n  einem Aufsatz m i t  dem T i t e l :  

"Brentano und des  l i b e r a l e  Z e i t a l t e r "  darauf hingewiesen, 

daß e i n e  f r e i h e i t l i c h e  Wirtschafts-  und Gesel lschsf tsord-  

nung ohne d i e  g e i s t i g e n  Grundlagen Brentsnos n i c h t  e x i c t i e -  
r en  kann. Er beklegt  dabei d i e  immer s t ä r k e r  werdenden 

Strömungen i m  p o l i t i s c h e n  und wi r t schaf t l i chen  Raum, d i e  

von d e r  Lehre Brentanos abweichend zu e i n e r  " a n t i l i b e r a l e n "  

E i n s t e l l u n g  tendieren.  

Die aus  dem Geis t  des  Liberalismus,  dem Gleichberechtigungs- 
und dem Preihei tsgsdanken entspringende Grundhaltung l i e ß  

~ ren tano ' )  schon auf e inen  von A r i s t o t e l e s  v e r b r e i t e t e n  

Irrtum hinweisen,  de r  schon b e i  e i n e r  Betrachtung de r  Lehre 

Brentanos i m  Meinungsstreit  s e i n e r  Ze i t  h e r a u s g e s t e l l t  wur- 

de.3) Die g l e i c h e  Uberlegung f i n d e t  s i c h  schon b e i  V o l t a i r e  

sowie b e i  Montaigne. S i e  bestimmte auch d a s  Handeln d e r  

Merkan t i l i s t en  und d e r  P o l i t i k e r  zur Bismarckzeit. Es han- 

d e l t  s i c h  um d i e  Ansicht,  d e r  Gewinn d e s  e inen s e i  immer 

de r  Schaden e i n e s  anderen. Für Brentano ha t  aber gerade 
d i e s  keine  Gül t igke i t .  ("Nicht aus d e r  Tasche des  e inen 

s o l l  genommen werden, um d i e  e i n e s  anderen zu fü l l en . " )  4) 

Wie a k t u e l l  heute  d i e  Ansicht Brentanos i s t ,  mag e i n  Ver- 

g l e i c h  s e i n e s  Grundanliegens m i t  einem Ausspruch von Pranz 

~ ~ ~ - p ~ ~  

1 )  B r i e f s ,  Goetz: crenrano un? d e s  l i b e r a l e  ~ e i t s l c e r ,  i n :  
Wirtsct .sfcsdiensr,  Je. i 7 ,  H. 2 ,  1 amourR 19:2, S. 4 

2 )  Brer tsno,  Lujo: 3es  gt';er.reitiqe InZeresse  de r  Volker 
an ihrem Wohleraanen. .E: kr-ibursier Moca:ssctrifc. 
F r e i e  Bahn.  JE.^^. N;. 8. HamhurR 1922. S. 113 

3) Val. S. 66 dxeser  ~ r h e i t  
4) ~ r e n t a n o ,  Lujo: Der Schutz  d e r  Arbe i t swi l l igen ,  Volks- 

w i r t s c h a f t l i c h e  Zei t f ragen,  H. 159, Ber l in  1899, 
s. 35 

Greili, einem U n t e r n e h e r  de r  uegeriwart, zeigen, de r  f e s t -  

s t e l l t :  "Es wird f o r t a n  keinen E i n z e l v o r t e i l  mehr gehen, 

den e inzelne  Menschen, e inze lne  Gruppen, e inze lne  Klassen,  

e inze lne  Völker, e inze lne  Kontinente f ü r  s i c h  zum Schaden 
anderer e r l i s t e n  oder erzwingen können. V o r t e i l  wird e s  

f o r t a n  nur noch geben a l s  Tei lhabe am gemeinsamen V o r t e i l  

a l ler ." ' )  

1) Z i t i e r t  b e i  Schre ibe r ,  Wilf r id :  Soz ia le  Ordnungspolit ik 
heute  und morgen. Betrachtungen nach AbschluD d a r  SO- 
z ia lenquete ,  Köln 1968, S. 133 



Keynes hat  m i t  dem Bl ick  auf d i e  Lehre des  Neoklass ikers  

klarshall  einmal k r i t i s i e r t ,  daß e s  ihm t r o t z  guten Willens 

n i c h t  gelungen s e i ,  von den Prak t ike rn  vers tanden zu wer- 
den. l )  Wie d i e  vor l iegende Arbei t  geze ig t  h a t ,  l a s s e n  d i e  

s o z i a l p o l i t i s c h e n  Vors te l lungen Brentanos jedoch e ine  Sgn- 

t h e s e  zwischen Theorie und P r a x i s  erkennen. Brentano kann 

n i c h t  wie Flarshall  d e r  Vorwurf t r e f f e n ,  e r  habe "d ie  große 

Werksta t t  d e r  Welt b e t r e t e n  ..."," m i t  dem Leben de r  Arbei- 

t e r k l a s s e "  i n  Verbindung komnen und doch a l l e s  " m i t  den 

Augen e i n e s  seh r  klugen Engels bet rachten"  wollen,  e i n e  

Doppe lg le i s igke i t ,  welche zwar s e l b s t  i n t e n s i v  empfunden, 

d i e  aber von anderen n i c h t  b e g r i f f e n  wird.2) Fas t  immer 

haben d i e  t h e o r e t i s c h e n  Untersuchungsobjekte Brentanos (Ge- 

werkschafts-  Lohntheorie,  Versicherungen) e ine  enge Bezie- 

hung zu den Problemen d e r  Arbe i t e rk la s se .  Wenn s e i n e  Lehre 
heu te  etwas i n  Vergessenheit  ge ra t en  i s t ,  dann mögen d i e  

Ursachen d a r i n  zu sehen s e i n ,  daß d i e  Kernforderungen i n  

bezug auf Gewerkschaften, wachsende Löhne und Versicherun- 

gen e r f ü l l t  s ind .  Darüber h inaus  beschäf t ig te  Brentano s i c h  

m i t  v i e l e n  t a g e s p o l i t i s c h e n  Problemen, d i e  heute  a l s  über- 
h o l t  angesehen werden müssen.3) Die vor l iegende Untersuchung 

h a t  jedoch ergeben, daß d i e  wel tanschaul iche  Grundhaltung 

und d i e  daraus  a b g e l e i t e t e n  sozialpolitischen Vorstellungen 
Brentanos auch heu te  a k t u e l l  sind.  Es h a t  s i o h  g e z e i g t ,  daß 

von dem Wort Kathedersozialismus i n  bezug auf Brentano 

höchstens  d e r  e r s t e  W o r t t e i l  z u t r i f f t .  Er war e i n  Hochschul- 

l e h r e r ,  d e r  s i c h ,  von den g e i s t i g e n  Grundlagen des  Libera- 

l i s m u s  ausgehendrum e i n e  ibcung d e r  Arbe i t e r f r age  bemüht. 

Dabei t r i t t  d e r  S t a a t  aus  d e r  gegenwärtigen S i c h t  he t rach-  

1) Vgl. Eucken, Walter: Die Grundlagen d e r  Nationalökono- 
mie, 8. Auflage, B e r l i n  - Heidelberg - New York 1965, 
S /iz 7- -. ,, -. 

2 )  7g l .  ebenda, S. 37 f .  
3 )  Vergleiche dazu d i e  zah l re i chen  Arbei ten  von und über  

Brentano,  L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s  S.  194  f f . d i e s e r  Arbei t .  

t e t  n i c h t  zu v i e l ,  s;ndern eher  zu wenig i n  den Vorder- 

grund, werden l i b e r a l e  Grundsatze t e i l s  i n  e i n e r  so  r ad i -  

ka len  3orm v e r t r e t e n ,  daß s i e  i n  d e r  Gegenwart n i c h t  ak- 

z e p t i e r t  werden können. Es i s t  jedoch das  Verdienst  Bren- 
t a n o s ,  nachgewiesen zu haben, daß das  St reben nach Gleich- 

h e i t ,  welches i m  Bereich d e r  S o z i s l p o l i t i k  immer wieder be- 

t o n t  wird,  e ine  Gefahr f ü r  d i e  F r e i h e i t  werden kann. Dieser  

Gedanke wird heute  auch von ~ o p p e r ' )  v e r t r e t e n .  Darüber 

hinaus ist nachgewiesen worden, da8 d e r  Libera l i smus s i c h  
über  d i e  Klass ike r  hinaus neu i n t e r p r e t i e r e n  l 'aßt, da8 

mark twi r t scha f t l i che  und s o z i a l p o l i t i s c h e  Bestrebungen s i c h  

n i c h t  auszuschl ießen brauchen, sondern ergänzen können. So 

f ü g t  Brentano s i c h  i n  e ine  Ke t t e  l i b e r a l e r  Nationalökonomen 

e i n ,  d i e  von den Befürwortern des  La i s se r - f a i r e -Pr inz ips  

über d i e  Bejahung des  Verbandswesens a l s  M i t t e l  zu e i n e r  

Losung d e r  s o z i a l e n  Frage,  b i s  h i n  zu den Befürwortern 

e i n e r  s t a a t l i c h e n  Globalsteuerung r e i c h t .  

1) Popper, Kar1 R . :  Prognose und Prophet ie  i n  den Soz ia l -  
wissenschaf ten ,  i n :  Logik d e r  Sozia lwissenschaf ten .  
Neue wis senscha f t l i che  B ib l io thek  6 ,  Band: Soz io log ie ,  
hrsg.  von E. Topi tsch ,  3. Auflage, Köln - B e r l i n  1966, 
S .  124 



I I n  Buchform und e l s  Broschüren 

Brenteno, Lujo: Ober J . H .  von Thünens naturgemäßen Lohn 
und Zinsfuß i m  i s o l i e r t e n  S t a a t e ,  D i s s .  
Göttingen 1867 

: Das I n d u s t r i a l  Partnership-System, Ein  Ver- 
such zur  Lösung de r  Arbei ter f rage.  Katho- 
l i s c h e  Studien,  Bd. 2 ,  H. 2 ,  hrsg .  von 
H u t t l e r ,  Augsburg 1868 (anonym erschienen)  

: On t h e  His tory  end Development of Gi ldes  
end t h e  Origin  of Tredes-Unions, London 
1870 

: Die Arbe i t e rg i lden  d e r  Gegenwart, Bd. I ,  
Zur Geschichte der  engl ischen Gewerkver- 
e i n e ,  Leipzig  1871 

: Die Arbe i t e rg i lden  d e r  Gegenwart, Bd. 11, 
Zur K r i t i k  de r  engl ischen Gewerkvereine, 
Leipzig  1872 

: Die "wissenschaf t l iche"  Leis tung des  Herrn 
Ludwig Bamberger, Leipzig  1873 

: Das A r b e i t s v e r h ä l t n i s  gemäß dem heut igen 
Recht, Geschicht l iche  und ökonomische Stu- 
d i e n ,  Leipzig  1877 

: Die Arbei tervers icherung gemäß de r  heut igen 
Wirtschaftsordnung, Geschicht l iche  und öko- 
nomische S tud ien ,  Leipzig  1879 

Ber l in  1881 

: Die c h t i s t l i c h - s o z i a l e  Bewegung i n  Englend, 
2. Auflege, Leipzig  1883 

: Die k l a s s i s c h e  Nationelökonomie, Leipzig  
1888 

: Ober d i e  Ursachen d e r  heutigen s o z i a l e n  
Not, Ein  Be i t r ag  zur Morphologie de r  Volks- 
w i r t s c h a f t ,  Leipzig  1889 

: Die S t e l l u n g  de r  Gebildeten zur soz ia len  Frage,  
Leipzig  1890 

: Meine Polemik m i t  Kerl Marx, Zugleich e i n  B e i t r a g  
zur Frage d e s  F o r t s c h r i t t s  d e r  Arbe i t e rk lasse  und 
s e i n e r  Ursachen, Ber l in  1890 

: Uber d e s  Verhä l tn i s  von Arbei ts lohn und A r b e i t s z e i t  
zur Arbe i t s l e i s tung ,  2. Auflage, Leipzig  1893 

: Die S t e l l u n g  d e r  Studenten zu den s o z i e l p o l i t i s c h e n  
Aufgaben d e r  Ze i t ,  Vortrag,  München 1897 

: Die Agrarreform i n  Preußen, Volkswir tschaf t l iche  
Ze i t f r agen ,  H. 148/149, Ber l in  1897 

: Die Entwicklung des  engl ischen Erbrechts  i n  d a s  
Grundeigentum, Volkswir tschaf t l iche  Zei t f ragen,  
H. 156, Ber l in  1898 

: E r b r e c h t s p o l i t i k ,  Al te  und neue F e u d a l i t ä t ,  S t u t t -  
g a r t  1899 

: Der Schutz d e r  A r b e i t s w i l l i  en,  Volkswi r t schaf t l i -  
che Ze i t f r agen ,  H. 'i59. ~ e r y i n  1899 

: Reaktion oder Reform? Gegen d i e  Zuchthausvorlege, 
Berlin-Schöneberg 1899 

: Die Schrecken des  überwiegenden I n d u s t r i e s t a a t e s ,  
Volkswir tschaf t l iche  Zei t f ragen,  X. 183/184, 
Ber l in  1901 

: Die Ge t re idezö l l e  a l s  M i t t e l  gegen d i e  Not d e r  
Lsndwirte, Ber l in  1903 

: Die w i r t s c h a f t l i c h e n  Lehren d e s  c h r i s t l i c h e n  A l -  
te r tums.  S i t zunasber ich te  d e r  ~ h i l o s o ~ h i s c h - n h i l o -  
logischen und de r  h i s t o r i s c h e n ' ~ 1 a s s e ' d e r  K.B. 
Akademie d e r  Wissenschaften zu München, München 
1903 

: Wohungszustände und Wohnungsreform i n  München, 
München 1904 

: Der Unternehmer, Vort rag,  Volkswi r t schs f t l i che  
Zei t f ragen,  H. 225, B e r l i n  1907 

: Die Arbeiterwohnungsfrsge i n  den S täd ten  m i t  be- 
sonderer  Berücksichtigung Münchens, S c h r i f t e n  d e s  
Sozie lwissenschaf t l ichen Vereins de r  U n i v e r s i t ä t  
München, H .  1 ,  München 1909 

: W i r t s c h a f t s p o l i t i k  und F inenzpo l i t ik ,  Mit te i lungen 
des  Vereins zur Förderung d e r  Hande l s f re ihe i t ,  
N r .  1 ,  Ber l in  1909 



: Das Freihandelsargument,  2.  Auflage, Berlin-Schöne- 
berg  1910 

: Familienfideikommisse und i h r e  Wirkungen, Volks- 
w i r t s c h a f t l i c h e  Ze i t f r agen ,  W r .  258, Ber l in  1911 

: Wie s t u d i e r t  man Nationalökonomie? München 1911 

: Ober Syndikalismus und Lohnminimum, München I913 

: Die b  zen t in i sche  Volkswir tschaf t ,  München - Leip- 
z i g  1317 

: Ist das  "Sgstem Brentano '  zusammengebrochen? Ober 
Kathedersozialismus und a l t e n  und neuen Merkanti- 
l i smus ,  3. Auflage,  B e r l i n  1918 

: Der gep lan te  Völkerfriedensbund a l s  M i t t e l  zum Aus- 
g l e i c h  w i r t s c h a f t l i c h e r  Gegensätze, Reihe: Welt- 
w i r t s c h a f t  und Wel t f r i ede ,  E. 3, B e r l i n  1918 

: Arbei ts lohn und A r b e i t s z e i t  nach dem Kriege ,  
S c h r i f t e n  de r  Gese l l scha f t  f ü r  Soz ia l e  Reform, Bd. 
8, H. 63, Jena 1919 

: Die Beamtenorganisation und i h r e  w i r t s c h a f t l i c h e n  
Z i e l e ,  München 1920 

: Walter Rathenau und s e i n e  Verdiens te  um Deutsch- 
l s n d ,  München 1922 

: Der wir tschaf tende Mensch i n  d e r  Geschichte,  Ge- 
sammelte Reden und Aufsätze,  Leipzig  1923 
E n t h ä l t  : 
~ i i ~ k l s s s i s c h e  Nationalökonomie, 1888 
Eth ik  und Volkswir tschaf t  i n  d e r  Geschichte,  1901 
Handel und Kapi ta l i smus 
Judentum und Kapi ta l i smus 

: Konkrete Grundbedingungen d e r  Volkswir tschaf t ,  Ge- 
sammelte Aufsätze,  Le ipz ig  1924 
E n t h ä l t :  
Die Volkswirtschaft und i h r e  koniireten Grundbedin- 
gungen, 1893 
Versuch e i n e r  Theor ie  d e r  Bedürfnisse ,  1908 
Die Bevölkerungslehre,  I909 
Die Entwicklung d e r  Wert lehre ,  1908 

: Eine Geschichte d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  Entwicklung 
Englands, Drei  Bände davon d e r  d r i t t e  Band i n  zwei 
Te i l en ,  Jena 1927-1929 

: Das Wir tschaf ts leben d e r  an t iken  Welt. Vorlesungen 
geha l t en  a l s  E in le i tung  zur  Wi r t scha f t sgesch ich te  
des  M i t t e l a l t e r s ,  Jena 1929 

: Mein Leben i m  Kampf um d i e  s o z i a l e  Entwicklung 
Deutschlands,  Jena 1931 

: Die deutschen Ge t re idezö l l e ,  Eine Denkschr i f t ,  3. 
Auflage,  S t u t t g a r t  - B e r l i n  1925 

: A g r a r p o l i t i k ,  E in  Lehrbuch, 2. Auflage, S t u t t g a r t  - 
Ber l in  1925 



I1 Brentanos Ze i t schr i f t enaufsä tze ,  Refe ra te ,  Diskussions- 
reden, Vorworte, Bei t räge i n  Handbüchern, Sammelwerken 

und F e s t s c h r i f t e n  

Brentano, Lujo: Der Kongreß d e r  Trades Unions zu Manchester 
vom 7.  - 6.6.1868, i n :  Z e i t s c h r i f t  des  Kö- 
n i g l i c h  Preußischen Statistischen Büros, 
Jg. 18, Bd. 8, Ber l in  1868 

: Vorschlag zur Gründung de r  e r s t e n  Gesell- 
scha f t  zur Err ichtung und Unterstützung 
von Roduk t ivaasoz ia t ionen  und i n d u s t r i e l -  
l e n  Per tnerschaf ten.  Dazu e i n  Brief  Brenta- 
nos an K e t t e l e r  vom 7.11.1868, e i n  Antwort- 
b r i e f  K e t t e l e r s  an Brentano vom 17.11.1868 
und e i n  s p ä t e r e r  Br ief  Brentanos an Kette- 
l eP v o m  7 X IR71 - - - . - - , . , . . , , . 
Erstmal ig  v e r ö f f e n t l i c h t  i n :  Heinrich 
Schreiner :  Das s o z i a l p o l i t i s c h e  Verständ- 
n i s  de r  f rühen  kathol ischen S o z i a l s c h r i f t -  
s t e l l e r  i m  neunzehnten Jahrhunder t ,  Eine 
k r i t i s c h e  und vergleichende Würdiaune des  
s o z i s l k r i t i s c h e n  ünd s o z i a l p o l i t i s c h e n  G;- 
dankengutes von Baader, BUB, Reichensperger 
und K e t t e l e r ,  D i s s .  München 1957 (Maschi- 
n e n s c h r i f t )  

: Die Lehre von den Lohnsteigerunsen m i t  be- 
sonderer Rücksicht auf d i e  engl ischen Wirt- 
s c h a f t s l e h r e r ,  in :  Jahrbücher f ü r  National-  
ökonomie und S t a t i s t i k ,  hrsg.  von Bruno 
Hildebrand, Bd. 16, Jena 1871 

: Abstralrte und r e a l i s t i s c h e  Volkswirte,  i n :  
Z e i t s c h r i f t  d e s  Königlich Preußischen Sta- 
t i s t i a c h e n  Büros, Jg. ll, Ber l in  1871 

: Zur Reform d e r  deutschen Fabrikgesetzge- 
bung, Referat  ausgeerbe i t e t  f ü r  d i e  zur 
Besprechung d e r  soz ia len  Frage am 6. und 
7. Oktober 1872 zu Eisenach tagende Ver- 
sammlung, i n :  Jahrbücher f ü r  Nationalöko- 
nomie und S t a t i s t i k ,  hrsg .  von Bruno Hilde- 
brand und Johennes Conrad, Bd. 19, Jena 
1872 

: Die Gewerkvereine i m  Verhä l tn i s  zur A r -  
beitsgesetzgebung, i n :  Preußische Jahrbü- 
che r ,  Bd. 29, Ber l in  1872 

: tirii&ur.is , r i e i  ~ ? d  Z c t i i e d s ~ e r i ? n t e ,  ir.: ~ c r r i f c e n  
,!es . e r e i n s  f:ir ; > c i a l ? o l i r i k ,  L.?.  - L t i r z i p  '67: 

: Die eng l i sche  Chartistenbewegung, i n :  Preußische 
Jahrbücher,  Bd. 73, Ber l in  1874 

: Die Sicherung des  Arbe i t sve r t r ags ,  i n :  S c h r i f t e n  
des Vereins f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  Bd. 7, Leipzig  1874 

: Lle Hefon. d e s  L e t r l i n ~ s w e s e r . ~ ,  ii!: ;(c?.rifcen d e s  
Vereins l i r  i o c i a ? p o l i t i k ,  Bd. I C ,  Lei37. i~  10'15 

: ?'?er d a s  V e r h i l t n i s  von A r ? e i r s l o t n  und Arbeitszeit 
zur A r ¿ e i r a l e i s r u n ~ ,  i n :  Jai-r3iicr f ~ r  ;elerz8etdiig, 
\'er*alz,,na und. nechtsr>fleae des  ceuLsct.ei1 ileiciis, - - 
Jg. 4, ~ e i p z i g  1876 

: Die Leistungen de r  Grubenarbei ter ,  besonders i n  

: Zur Lehre von den Lohnsteigerungen, i n :  Z e i t s c h r i f t  
f ü r  d i e  gesamte S taa t swissenschs f t ,  Bd. 32, Tübingen 
1876 

: Die l i b e r a l e  P a r t e i  und d i e  Arbe i t e r ,  i n :  Preußi- 
sche Jahrbücher,  Bd. 40, E. 1, B e r l i n  1877 

: Erwerbsordnung und Unterstützungswesen, i n :  Jahrbuch 
f ü r  Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswir tschaf t ,  
Jg. 1, Leipzig  1877 

: Die Gewerbefreiheit  i m  M i t t e l a l t e r ,  i n :  Z e i t s c h r i f t  
f ü r  d i e  gesamte S taa t swissenschaf t ,  Bd. 33, 'Pübin- 
gen 1877 

: Noch e i n  Wort über d i e  w i r t s c h s f t l i c h e  F r e i h e i t  i m  
m i t t e l a l t e r l i c h e n  England, i n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  d i e  
gesamte S taa t swissenschaf t ,  Bi. 34, l'übingen 1878 

: Die A r b e i t e r  und d i e  Produkt ionskr isen,  i n :  Jahrbuch 
f ü r  Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswir tsohaf t ,  
Jg. 2, Leipz ig  1878 

: Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, in :  Jahrbuch 
f ü r  Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft .  
Jg.  3, Leipzig  1879 

: Geschichte und Wirken e i n e s  deutschen Gewerksereins, 
i n :  Schmollers Jahrbuch, Bd. 6, Leipzig  1882 

: Gewerbe. 11. T e i l ,  Die gewerbliche Arhe i t e r f rage ,  
i n :  Handbuch de r  p o l i t i s c h e n  bkonomie, hrsg. von 
Gustav Scbönberg, Bd. 1, 1. Auflage, qübingen 1882 



: Die christlich soziale Bewegung in England, in: 
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirt- 
schaft, hrsg. von Gustav Schmoller, Jg. 7, Leipzig 
1883 

: Uber eine zukünftige Handelspolitik des deutschen 
Reichs, in: Jahrhuch für Gesetzgebung, Verwaltung 
und Volkswirtschaft, hrsg. von Gustav Schmoller, 
Jg. 9, Leipzig 1885 

: Die beabsichtigte Alters- und Invalidenversicherung 
für Arbeiter und ihre Bedeutung, in: Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik, hrsg. von Johannes 
Conrad, Bd. 50, Jena 1888 

: Vortrag über "Kertelle" Dritte Plenarsitzung der 
Gesellschaft österreichischer Volkswirte am 29.10. 
1888, in: Mitteilungen der Gesellschaft österreichi- 
scher Volkswirte, Jg. 1, H. 2, Wien 1889 

: Uber internationalen Arbeiterschutz, in: Deutsches 
Wochenblatt, Nr. 8, Berlin 1890 

: Ober die neueste Entwicklung der englischen Gewerk- 
vereine, in: Schulze-~aevernitz,  erh hart von: Zum 
sozialen Frieden. Bd. 2. Eine Uarstellung der so- 
zialpolitischen Erziehung des englischen Volkes im 
neunzehnten Jahrhundert, Leipzig 1890 

: Uber Arbeitseinstellungen und Fortbildung des Ar- 
beitsvertrages, in: Schriften des Vereins für Social- 
politik, Bd. 45, Leipzig 1890 

: Arbeitseinstellungen und die Fortbildung des Arbeits- 
vertrags, in: Schriften des Vereins für Socialpoli- 
tik, Bi. 47, Leipzig 1890 

: Erwiderun auf Rudolf Martins Kritik an der Arbeits- 
zeittheorfe, in: Schmollers Jahrbuch, Bd. 17, Leip- 
zig 1893 

: Einleitung zu Sidney Wehb: "Die britische Genossen- 
schaftshewegung". Sammlung älterer und neuerer 
staatswissenschaftlicher Schriften des In- und Aus- 
landes, Nr. 1, Leipzig 1893 

: Cber den grundherrlichen Ch~rakter des heusindu- 
striellen Leinenqewerbes in Schlesien, in: Zeit- 
schrifc für Sozial- und Wirtscbafcsceschichh. 

-. : zinleitung J3mes Anderson: Lrfi Schrifren iiber 
Y.orn?nset?e und ;run!rente. Sommlunp ä!terer .n3 
iieuerer s t s~ t cwi s ser . s cr ia f f1 i c t . e r  Sckrifren ? O S  In- ~~ ~~~~ 

und Auslandes, Nr. 4, Leipzig 1897 

: Uber den Einfluß der Grundherrlichkeit und Friedricbs 
des Großen auf das schlesische ieinengewerbe. Eine 
Antwort sn meine Kollegen Grünhagen und Sombart in 
Breslau, in: Zeitschrift für Sozial- und Wirt- 
schaftsgeschichte, Bd. 2, Freiburg im Breisgau - 
Leipzig 1894 

: Verhandlungen über die Kartelle und des ländliche 
Erbrecht, in: Schriften des Vereins für Socialpoli- 
tik, Bd. 61, Leipzig 1895 

: Entwicklung und Geist der englischen Arbeiterorga- 
nisationen, in: Archiv für soziale Gesetzgebung und 
Statistik, Bd. 8, Berlin 1895 

: Wollen oder Erkennen?, in: Die Nation, Wochenschrift 
für Politik, Volkswirtschaft und Literatur, Jg. 14, 
Nr. 43, Berlin 18%/97 

: Der Untergang des englischen Bauernstandes, in: 
Die Nation, Jg. 14, Nr. 50, Berlin 1896/97 

: Die Krisis der deutschen Wirtschaftswissenschaft, 
in: Die Nation, Jg. 14, Nr. 48/49, Berlin 1896/97 

: Die atomistische Reaktion in England, in: Soziale 
Praxis, Jg. 7, Nr. 11/12, Berlin 1897 

: Das Ende der Auss errung der englischen Maschinen- 
arbeiter, in: ~ozyale Praxis, Nr. 18, Berlin 1898 

: Nach der Schlacht, in: Soziale Praxis, Jg. VII, 
Nr. 19 vom 10.2. Berlin 1898 

: Moderne Großkartelle und Arbeiterkoalitionen, in: 
Die Woche, Jg. 1, Nr. 15 vom 24.6. Berlin 1899 

: Negetive und positive Gewerkvereins olitik, in: 
Soziale Praxis, Jg. 8, Nr. 45-49, 5?-52, Berlin 
1899 

: Die Hausindustrie und ihre gesetzliche Regelung, 
in: Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bi. 88, 
Leipzig 1900 

: Theorie contra Sonderinteresse, in: Die Nation, 
Nr. 1 vom 6.10. Berlin 1900 



: Demokratie und Kaisertum. Beilege zur Allgemeinen 
Zeitung N r .  119 vom 25.5. München 1900 

: Ober Landwir tschaf t  und I n d u s t r i e ,  i n :  Zei t  vom 
29.12. Wien 1900 

: Professo r  Brentano über  "Demokratie und Kaisertum", 
i n :  Die H i l f e ,  Jg.  V I ,  N r .  22 vom 3.6. B e r l i n  1900 

: Über Landwirtschaft  und I n d u s t r i e .  i n :  Die Z e i t .  

: Theorie contra  Sonder in te res se ,  i n :  Die Nation,  Jg.  
18, N r .  1, Ber l in  1900/1901 

: Wohnungsfrege - Hande l spo l i t ik ,  i n :  S c h r i f t e n  d e s  
Vereins  f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  Bd. 98, Leipz ig  1901 

: "Wer n i c h t  k a u f t ,  kann euch n i c h t  verkaufen",  i n :  
Die H i l f e ,  Jg. 7, N r .  2, Ber l in  1901 

: Die amerikanische Gefahr,  i n :  Die h i l f e ,  Jg. 7, 
N r .  4 vom 27.1. B e r l i n  1901 

: Adolph Wagner und d i e  Ge t re idezö l l e ,  i n :  Die H i l f e ,  
Jg. 7, N r .  11/12 vom 17. und 24.3. Ber l in  1901 

: Agrar ische  Kostenrechnung, i n :  Die Nation,  Wr. 16 
vom 19.1. B e r l i n  1901 

: Adolph Wagner über  Agrar- und I n d u s t r i e s t a a t ,  i n :  
Die H i l f e ,  Jg. 7 ,  N r .  23-28, Ber l in  1901 

: Vorwort zu: Das Konsumvereinswesen i n  Deutschland,  
Münchener Volkswi r t scha f t l i che  Studien,  hrsg.  von 
Lujo Brentano und Walter  Latz ,  N r .  51, S t u t t g a r t  - 
B e r l i n  1902 

: Zur Eröffnung: Wohnungsfrage - Hande l spo l i t ik ,  i n :  
S c h r i f t e n  des  Vereins  f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  Ed. 98, 
Leipz ig  1902 

: Untaugliche und t a u g l i c h e  M i t t e l  d e r  Wohnungsreform, 
i n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  Wohnungswesen i n  Bayern, 
N r .  1, Mai Hef t ,  München 1903 

: Ober p o l i t i s c h e  I n i t i a t i v e ,  i n :  Die H i l f e ,  Jg.  9, 
N r .  46 vom 15.11. B e r l i n  1903 

: J u n g l i b e r a l e  K r o k o d i l s t r h e n ,  i n :  F r e i s t a t t .  K r i t i -  
sche Wochenschrift f ü r  P o l i t i k ,  L i t e r a t u r  und Xunst, 
Jg.  5,  H. 49 vom 5.12. München 1903 

: Das Z i e l  d e r  v o l k s w i r t s c h a f t l i c t e n  Entwicklung und 
d i e  maßgebenden Gesichtspunkte b e i  Beur te i lung 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r  Pragen, i n :  Monatsschr i f t  f ü r  
Handels- und Sozia lwissenschaf t ,  Jg.  1, München 1907 

: Unsere Zukunft, i n :  Die H i l f e ,  Jg. 9, N r .  33 vom 
16.8. B e r l i n  1903 

: Uber Ausfuhrprämien, i n :  P a t r i a .  Jahrbuch d e r  H i l f e ,  
hrsg.  von Fr .  Naumann, Berlin-Schöneberg 1904 

: Die Kulturmission Rußlands, i n :  F r e i s t a t t ,  Jg.  V I ,  
H. 32, München 1904 

: Glossen zum Frankfu r t e r  Wohnungskongreß, i n :  F re i -  
s t a t t .  K r i t i s c h e  Wochenschrift f ü r  P o l i t i k ,  L i t e r a -  
t u r  und Kunst, Jg. V I ,  H. 44, München 1904 

: Wer wird d e r  G e p r e l l t e  s e i n ? ,  i n :  F r e i s t a t t ,  Jg.  
V I ,  H. 30, München 1904 

: Die b e a b s i c h t i g t e  Neuorganisation d e r  deutschen 
Volkswir tschaf t ,  i n :  Süddeutsche Monatshefte, Jg.  1, 
Bd. 1, München - Leipzig  1904 

: Zur Genealogie d e r  Angriffe auf d a s  Eigentum, i n :  
Archiv f ü r  Sozia lwissenschaf t  und S o z i a l p o l i t i k ,  
Bd. 19, Tübingen - Leipzig  1904 

: Vorwort zu: Alfred Marshall :  Handbuch d e r  Volksvi r t -  
s c h a f t s l e h r e ,  Bd. 1 nach d e r  4. Auflege des  eng l i -  
schen O r i g i n a l s  ü b e r s e t z t  von Hugo Ephaim und Arthur  
S a l z ,  S t u t t g s r t  - Ber l in  1905 

: Vorwort zu: Die Wohlfahrtseinrichtungen d e r  Arbeit-  
geber i n  Deutschland und Frankreich ,  S c h r i f t e n  d e s  
Vereins f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  Ed. 114, L s i p s i g  1905 

: Ist d e r  Handel an s i c h  P a r a s i t ?  Eine Frage an 
Marxisten und andere,  i n :  Die Nation. Wochenschrift 
f ü r  P o l i t i k ,  Volkswir tschaf t  und L i t e r a t u r ,  Jg. 22, 
N r .  18,. 21, 23, Ber l in  1904/1905 

: Die Untaugl ichkei t  d e r  T a u g l i c h k e i t s z i f f e r ,  i n :  Die 
Nation, N r .  23, B e r l i n  1905/1906 

: Neudeutsche W i r t s c h a f t s p o l i t i k ,  i n :  Die Nation, 
N r .  39-42, Ber l in  1906 

: Das A r b e i t s v e r h ä l t n i s  i n  den p r i v a t e n  Riesenbetr ie-  
ben, i n :  S c h r i f t e n  des  Vereins  f ü r  S o o i a l p o l i t i k ,  
Ei. 116, Leipzig  1906 

: Die neues ten  Gegner d e r  T a r i f v e r t r ä g e ,  i n :  Die H i l f e ,  
Ed. I I r .  23, Ber l in  1907 



: A r t i k e l :  Chartismus, i n :  Handwörterbuch d e r  S taa t s -  
wissenschof ten ,  Bd. , . Auflage, Jena 1909 

: A r t i n e l :  ieweikvere ine ,  i n :  Han lwör re r t~~ch  3er 
;~La: , r rwir=ersc t3fren ,  B3. L, 3 .  Au!:~b-e, ¿ans  I?:? 

: Der Libera l i smus und d i e  Ge t re idezö l l e ,  i n :  Das 
Blaubuch. Wochenschrift f ü r  ö f f e n t l i c h e s  Lehen, 
L i t e r a t u r  und Kunst ,  B e r l i n  1909 

: Gutachten, i n :  Die Erbschaftsabgabe und d i e  Heichs- 
f inanzreform,  B e r l i n  1909 

: Der Ge i s t  d e r  deutschen S o z i a l p o l i t i k ,  i n :  Des Blau- 
buch. Wochenschrift f ü r  ö f f e n t l i c b e s  Leben, L i t e ra -  
t u r  und Kunst, hrsg .  von Heinrich I l g e n s t e i n ,  Jg. 5 ,  
N r .  1 3  vom 31.3. B e r l i n  1910 

: Uber Wer tu r t e i l e  i n  d e r  Vo lkswi r t scha f t s l eh re ,  i n :  
Archiv f ü r  Sozia lwissenschaf t  und S o z i a l p o l i t i k ,  
Bd. 33, Wbingen 1911 

: Die deutsche Kapitaleuswanderung, i n :  März. Eine 
Wochenschrift ,  Jg. 5, Bd. 2 ,  München 1911 

: P r i v a t w i r t s c h e f t s l e h r e  und Volkswi r t scha f t s l eh re ,  
i n :  Bank-Archiv, Z e i t s c h r i f t  f ü r  Bank und Börsen- 
Wesen, Jg. 1 2 ,  N r .  1 vom 1.10. Ber l in  1912 

: Uber e i n i g e  i n  d e r  Natur des  Beobachtungsobjektes 
l i egende  Schwier igkei ten  des  vo lkswi r t scha f t l i chen  
Forschens,  i n :  Archiv f ü r  Sozia lwissenschaf t  und 
S o z i a l p o l i t i k ,  Bd. 38, Wbingen 1914 

: Erwiderung Brentsnos auf d i e  Ansprachen zu seinem 
s i e b z i g s t e n  Gebur ts tag  (18.12.1914), i n :  Lujo Bren- 
tano.  Kundgebungen zu seinem 70. Gebur ts tag ,  Mün- 
chen - Leipzig  1915 

: Wahlreform und S o s i a l p o l i t i k ,  i n :  Die Zukunft, 
hrsg .  von Maximilisn Harden, Bd. 99,  Jg. 25 vom 
19.5. Ber l in  1917 

: Die e r s t e n  Ansätze zur f r e i e r e n  Ges t s l tung  d e r  in- 
t e r n a t i o n a l e n  Handelsbeziehungen, in :  Europäische 
S t a a t s -  und Wir t scha f t sze i tung ,  N r .  49 vom 8.12. 
B e r l i n  1917 

: Die S c h u t z z o l l p o l i t i k  i n  Frankreich:  e i n e  Warnung 
und Mahnung, i n :  Die neue Rundschau, Bd. 1 ,  Ber- 
l i n  1918 

: Die Regelung des  T a r i f v e r t r a g s  (Vorschläge),  i n :  
S o z i a l e  P r a x i s  und Archiv f ü r  Volkswohlfahrt ,  Jg.  
28, N r .  33, B e r l i n  1919 

: Der Triumph d e r  Arbe i t e r ,  i n :  Arbei t  und Zukunft, 
Jg. I N r .  3 vom 31.1. München 1919 

: Die Froduktionskosten d e r  Arbei t  und i h r e  Deckung, 
i n :  Der Wagenlenker vom 29.3. München 1919 

: Die Voraussetzungen d e s  nationalökonomischen Stu- 
diums, i n :  Die hochschule. B l ä t t e r  f ü r  akademisches 
Lehen und s tuden t i sche  A r b e i t ,  Jg. 4, H. 7 ,  B e r l i n  
1920 

: Des gegense i t ige  I n t e r e s s e  d e r  Völker an ihrem Wohl- 
ergehen, i n :  Hamburger Monatsschr i f t ,  F r e i e  Bahn, 
Jg. 3, N r .  8 ,  Hamburg 1922 

: Was bezweckt d e r  Freihandelsbund?,  i n :  Auslands- 
pos t ,  N r .  8/9, München 1922 

: Ein  Br ief  (Zu Georg F r i e d r i c h  Knappe 80. Geburts- 
t a g ) ,  i n :  Sonderheft  des  Wir t schs f td iens t  vom 7.3. 
Hamburg 1922 

: Der Ansturm gegen den Achtstundentag und d i e  Koali- 
t i o n s f r e i h e i t  d e r  Arbe i t e r ,  i n :  S o z i a l e  P r a x i s  und 
Archiv f ü r  Yolkswohlfahrt ,  Jg.  X X X I I ,  N r .  19 ,  20, 
22-24, B e r l i n  1923 

: Der Achtstundentag i n  d e r  Tschechoslowakei, i n :  
Soz ia l e  i r a x i s  und Archiv f ü r  Volkswohlfahrt ,  Jg .  
XXXII, N r .  30, B e r l i n  1923 

: Zum Jubiläum des  Vereins f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  i n :  
S c h r i f t e n  d e s  Vereins f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  Bd. 163,  
München - Leipzig  1923 

: Die Erwiderung des  Geheimrats Herkner, i n :  S o z i a l e  
P r a x i s  und Archiv f ü r  Volkswohlfahrt ,  Jg. 32, N r .  
33, B e r l i n  1923 

: Schu tzzo l l  und Fre ihandel  i n  England und Deutschland,  
i n :  Die G e s e l l s c h a f t ,  I n t e r n a t i o n a l e  Revue f ü r  So- 
z ia l i smus und P o l i t i k ,  Jg. l ,  B e r l i n  1924 

: Rede über  den Achtstundentag,  Gehal ten  auf dem in-  
t e r n a t i o n a l e n  KongreR f ü r  S o z i a l p o l i t i k  i n  Frag vom 
2. - 4.10.1924, i n :  Verhandlungen und Ber ichte  vom 
Organisetionsausschuß des  Kongresses, Jena 1925 



: Die Zukunft de r  Arbe i t ,  B u l l e t i n  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  
Vereinigung f ü r  e s e t z l i c h e n  Arbe i t e r schu tz ,  Bd. 3, 
H. 1/2, Jena 1929 

: Mater i a l i en  zur Achtstundenfrage,  i n :  Soz ia l e  P r a x i s  
und Archiv f ü r  Volkswohlfahrt ,  Jg. 34, N r .  3-5, 
Ber l in  1925 

: Unsere A r b e i t s l o s i g k e i t ,  i n :  Soz ia l e  P r a x i s  und 
Archiv f ü r  Volkswohlfahrt ,  Jg. 35, N r .  46 vom 18.11. 
B e r l i n  1926 

: Die Gefährdung des  k o l l e k t i v e n  A r b e i t s v e r t r a g s ,  i n :  
Deutsche Republik, Jg.  1, H. 4,  B e r l i n  - Frsnkfu r t  
am Main 19261'27 

: Schranken f ü r  a i e  Sonder in teressen,  i n :  Der Eiserne  
S teg ,  Jahrbuch, P rankfu r t  am Main 1926 

: Amerika - Europa, i n :  Die Gese l l scha f t ,  I n t e r n a t i o -  
n a l e  Revue f ü r  Sozia l i smus und P o l i t i k ,  Jg. 3 ,  
Ber l in  1926 

: Professo r  Cassel  und d i e  I n t e r n a t i o n a l e  Vereinigung 
f ü r  s o z i a l e n  F o r t s c h r i t t ,  i n :  Soz ia l e  P r a x i s  und 
Archiv f ü r  Volkswohlfahrt ,  Jg. 35, N r .  23, B e r l i n  
1926 

: Besprechung von F r i e d r i c h  Knapp: Aus d e r  Jugend 
e i n e s  deutschen Gelehr ten ,  i n :  Schmollers Jahrbuch 
f ü r  Gesetngebung, Verwaltung und Volkswir tschaf t  i m  
deutschen Reiche, hrsg .  von Arthur S p i e t h o f f ,  Jg. 
51, 1. Halbband, Le ipz ig  1927 

: '. t e r  d i e  Ursachen d e r  deuisct.en A r c e i r s l o s i p k e i r ,  
: Soz in le  t r a x i s  und i r c i i iv  fUr Volxsuot:lfahrt, 
"g. X X X V I ,  :Ir. in, h e r l i n  '.427 

: Die Entwicklung d e r  Lohnregelung und d e r  Arbei ts -  
losenfürsorge  i n  En l and  i n :  Soz ie l e  P rax i s ,  Jg. 
37, H. 1, 2, 4, ~ e r ? i n  1428 

: Können Agrarzöl le  d e r  Landwirtschaft  he l fen?  i n :  
Echo d e r  jungen Demokratie, Jg. 1 N r .  1, Nürnherg 
1929 

: Der deutsche  S tuden t ,  i n :  Des Tagebuch, Jg. 10, 
2. Halbjahr,  12.10. Ber l in  1929 

: Libera l ismus und Gewerkschaften, T e i l  I und 11, i n :  
Soz ia l e  P r a x i s ,  Jg.  40, H. 3/4 vom 15. und 22.1. 
Ber l in  1931 

: Ein kurzes  Wort gegen den Lohnahbau, i n :  S o z i a l e  
P rax i s ,  Jg. 40, H. 27 vom 4.6. B e r l i n  1931 

: Vorlesungen über  d i e  Bestimmungsgründe des  Lohns, 
i n :  Bibl iographie  d e r  Rechts- und Staatswissen-  
scha f t en ,  hrsg.  von Werner F rage r ,  Jg. 39, Ber l in  
1930/31 

: Die Ze i t  meiner P ro fessu r  i n  Leipzig ,  Velhagen und 
Klas ings  Monstshefte,  Jg.  45, Bd. 1, Ber l in  - Bie- 
l e f e l d  - Leipzig  - Wien l930/31 



111 Zeitungsartikel Brentanos : Demokratie und Kaisertum, in: Beilege zur Allgemei- 
nen Zeitung, Nr. 119 vom 25.5. München 1900 

Brentano, Lujo: Mein letztes Wort an Herrn Dr. Oppenheim, 
in: Hamburgischer Korrespondent, Nr. 78 
vom 31.3.1872 

: Jer Ausgscgepunkt ln? 5ie da~ei'nee ;rundlege 
der sOFe2aMtsC K6rneders~:zialisren. in: 
Yamcurgischer Korrespoiiient vom 'C. l ' . ld/2 

: Lber Gebundenheit und Teilbarkeit des lind- 
lichen Grundeigentums, Teil I und 11, in: 
Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Nr. 352 
und 353, Beilage Nr. 295 und 296 vom 20. 
und 21.12. München 1893 

: Was heißt: Deutschland wird Industriestaat?, 
Zur Verständigung mit Freiherrn von Cetto 
Reichertshausen, in: Beilage zur Allgemeinen 
Zeitung, Nr. 51, Beilage Nr. 43 vom 21.2. 
München 1894 

: Wilhelm Roscher, in: Berliner Nationalzei- 
tung vom 12.6. Berlin 1894 

: Gesamtinteresse und Sonderinteresse mit 
Rücksicht auf die Landwirtschaft, Eine Ab- 
wehr gegen Herrn Dr. G. Ratzinger, in: Bei- 
lage zur Allgemeinen Zeitung, Nr. 16 und 
28, Beilage Nr. 13 und 23 vom 17. und 
29.1. München - Stuttgart 1894 

: Dar Antrag Kanitz und die Getreideverteue- 
rung, in: Neue Freie Presse, Nr. 10984 vom 
23.3. Wien 1895 

: Zvangsgenossenschaften für die Landwirt- 
schaft, in: Neue Freie Presse vom 25. und 
27.3. Wien 1896 

: Unsere wirtschaftliche Lage und ibre For- 
derungen. Deutschland ein Industriestaat, 
in: Münchner Neueste Nachrichten, Jg. 50, 
Nr. 384 vom 21.8.1897 

: Unsere wirtschaftliche Lage und ibre For- 
derungen. Das Interesse der Landwirtschaft 
an der Steigerung unseres Exports, in: 
Münchner Neueste Nachrichten, Jg. 50, Nr. 
390 vom 25.8.1897 

: Volkswoblstand und Wissenschaft. Rede gehalten heim 
Stiftungsfeste der Universität München von dem der- 
zeitigen Rektor Professor Dr. Lujo Brentano, in: 
Münchner Neueste Naohrichten, Nr. 292 vom 27.6. 
München 1902 

: Der kollektive Arbeitsvertrag noch einmal. Eine 
Replik in: Berliner Tageblatt, Jg. 36, Nr. 522 vom 
13.10.~905 

: Amerikaniache Geschichtsphilosophie, in: Der Zeit- 
geist vom 3.6. Berlin 1907 

: Eine Professoren-Gewerkschaft, in: Berliner Tage- 
blatt, Jg. 36, Nr. 283 vom 7.7. Berlin 1907 

: Die linksliberalen Anträge zum Koalitionsrecht, in: 
Berliner Tageblatt, Jg. 37, Nr. 192 vom 14.4.1908 

: Der akademische Nachwuchs, in: Beilage der Münchner 
Neuesten Nachrichten, Nr. 36 vom 11.8.1908 

: Das landwirtschaftliche Genossensoheftswesen in 
Deutschland, in: Münchner Neueste Nachrichten. Bei- 
lage Nr. 128/129 vom 27./28.10.1908 

: Der Geist der deutschen Sozialpolitik, in: Fränki- 
scher Kurier vom 31.3. Nürnberg 1910 

: Die Wirkungen des allgemeinen und gleichen Wahl- 
rechts, in: Neue Freie Presse vom 15.5. Wien 1910 

: Getreidezölle und Bodenpreise in: Berliner Tage- 
blatt, Jg. 39, Nr. 442 vom 1.$.1910 

: Die Segnungen des Freihandels, in: Berliner Tage- 
blatt, Jg. 39, Nr. 479 vom 21.9.1910 

: Die Fideikommisse. Antwort sn Herrn Justizrat von 
Köller , in: Berliner Tageblatt vom 13.4.1911 

: Teuerun und Christentum, in: Fränkischer Kurier 7 vom 10. 1. Nürnberg 1911 

: Der Schutz der Arbeitswilligen, in: Berliner Tage- 
blatt, Jg. 41, Nr. 1 4 4  vom 14.4. Berlin 1912 

: Der revolutionäre Syndikalismus, in: Neue Freie 
Presse, Nr. 17154 vom 26.5. Wien 1912 

: Der Generalstreik, in: Beilage der Neuen Freien 
Presse vom 11.5. Wien 1913 



: Die geplante  Reichsvermögenssteuer, i n :  Vossische 
Zeitung, N r .  144 und 145, Ber l in  I913 

: Die Konservativen. Konstrukt iver  und d e s t r u k t i v e r  
Konservativismus, i n :  Ber l ine r  Tageb la t t ,  Jg. 42, 
N r .  628 und 637 vom 11. und 16.12. Ber l in  1913 

: Das Bevölkerungsproblem, i n :  Ber l ine r  Tageb la t t ,  
lir. 183 vom 10.4.1914 

: Allgemeine Betrachtungen über Handelspol i t ik ,  i n :  
Ber l ine r  Tagebla t t  vom 22. und 23.4.1915 

: rlei iere Vcr re i l e  e i n e r  Tar la renra r i s i e runR,  i r l :  
Ze r l ine r  .opeblsr r  vom IC.8.'917 

: Die Gegner d e r  Par lamentar is ierung,  i n :  Ber l ine r  
Tagebla t t  vom 22.8.1917 

: Das zukünftige Verhä l tn i s  von Deutschland und Ame- 
r i k a ,  i n :  Neue F r e i e  P resse  vom 31.3. Wien 1918 

: Uber d i e  Geldentwertung, i h r e  Ursachen und Abhilfe,  
i n :  Ber l ine r  Tageb la t t ,  N r .  390 vom 2.8.Berlin 1918 

: Geldentwertung und ba rge ld lose r  Zahlungsverkehr, in :  
Ber l ine r  Tageb la t t ,  N r .  410 vom 13.8. Ber l in  1918 

: Die Soz ia l i s i e rung ,  i h r e  Berechtigung, Gefahren und 
Grenzen, in :  Neue F r e i e  Presse  vom 25.12. Wien 1918 

: Die drohende Versklavung, i n :  Münchener Neueste 
Nachrichten vom 14.1. München 1919 

: Freihandel  und Völkerbund, i n :  B e r l i n e r  Tageb la t t ,  
N r .  89 vom 25.2. Ber l in  1919 

: Der Bolschewismus auf Grund de r  Erfahrung, in :  Neue 
F r e i e  P resse  N r .  19632 vom 20.4. Wien 1919 

: Zur ErklärUne; d e r  Er fo lge  des  Bolschewismus, i n :  
Müncbener Post  vom 28.4.1919 

: Unmögliche Forderungen Meistbegünstigung ohne Ge- 
g e n s e i t i g k e i t ,  i n :  ~ e r i i n e r  Tageb la t t ,  Jg.  48 vom 
16.5.1919 

: Der Weg zur Besserung, Die tihermacht von Geis t  und 
Arbeit  über den S t o f f ,  i n :  Neue F r e i e  P resse ,  N r .  
19680 vom 8.6. Wien 1919 

: Die unbeschränkte For tdauer  des  beschränkten Unter- 
t snenvers tandes ,  i n :  Ber l ine r  Tageb la t t ,  Jg.  49 vom 
27.6.1919 

: Der Untergang iu ropas  und d i e  Zukunft de r  iieutschen, 
i n :  Neue F r e i e  Presse  vom 1.1. Wien 1920 

: Die Notwendigkeit und d i e  Voraussetzung e i n e s  Fort-  
b e s t e h e n ~  des  Bürgertums, i n :  Neue F r e i e  P resse ,  
N r .  20020 vom 23.5. Wien 1920 

: Die Notwendigkeit e i n e s  A r h e i t s t a r i f g e s e t z e s ,  i n :  
B e r l i n e r  Tageb la t t ,  Jg. 49 vom 21. und 29.10.1920 

: Kinder i n  Not, i n :  Ber l ine r  Tageb la t t ,  N r .  521 vom 
13.11. B e r l i n  1920 

: Die g e i s t i g e  I so l i e rung  Deutschlands, in :  B e r l i n e r  
Tageb la t t ,  Jg. 50 vom 20.3.1921 

: Die s o z i a l e n  Folgen de r  Teuerung, i n :  Neue F r e i e  
Iiresse, N r .  20329 vom 3.4. Wien 1921 

: Deutschland und Frankreich,  Die w i r t s c h a f t l i c h e n  
Wirkungen de r  Gewalt, i n :  Neue F r e i e  P resse ,  lvr. 
20370 vom 15.5. Wien 1921 

: Reaktion, de r  Selbstmord Europas, i n :  Neue F r e i e  
Presse  vom 25.12. Wien 1921 

: Berecht ig ter  und n i c h t  b e r e c h t i g t e r  Ind iv idua l i s -  
mus, i n :  Neue F r e i e  P resse ,  N r .  20748 vom 4.6. Wien 
1922 

: Die A t t e n t a t e  i n  Deutschland und i h r e  psychologi- 
schen Ursachen, i n :  Neue F r e i e  P resse  vom 23.7. 
Wien 1922 

: Die großen g e i s t i g e n  Strömungen d e r  Gegenwart. tiber 
d i e  Zunahme de r  konservativen Strömung, i n :  Neue 
Fre ie  P resse ,  h r .  20940 vom 24.12. Wien 1922 

: Die Grenzen des  Klassenkampfes, i n :  Neue F r e i e  
Presse ,  N r .  21040 vom 8.4. Wien 1923 

: Die Korruption a l s  Weltseuche, i n :  Neue F r e i e  Yres- 
s e ,  N r .  21412 vom 20.4. Wien 1924 

: Der Kampf um d i e  S o z i a l p o l i t i k ,  i n :  Münchener Pos t ,  
Jg. 38 vom 23.4. München 1924 

: P a r t e i p o l i t i k  und Bevölkerungsfrage, i n :  Neue Fre ie  
P resse ,  N r .  21466 vom 15.6. Wien 1924 

: Rückkehr vom Schu tzzo l l ? ,  i n :  Ber l ine r  Tageb la t t ,  
N r .  768 vom 5.8.1925 



: Die W i r t s c h s f t s p o l i t i k  d e r  Widersprüche, Die iiber- 
schätzung d e r  deutschen Le i s tungs fäh igke i t  i m  Dawes- 
B e r i c h t ,  i n :  Neue F r e i e  F resse ,  I g r .  21579 vom 8.10. 
Wien 1924 

: Die Voraussetzung d e s  Achtstundentags,  i n :  B e r l i n e r  
Tageb la t t  vom 23.10.1924 

: Professo r  D r .  Lujo Brentano und d e r  Achtstundentag,  
i n :  Münchener Post  vom 21 .10.1924 

: Die Voraussetzung d e s  Achtstundentages,  i n :  Neue 
F r e i e  P resse  vom 9.11. l i e n  1924 

: Die Krise  d e s  modernen Staatsgedankens.  Die Zeichen 
d e r  beginnenden Besserung, i n :  Neue d r e i e  P resse ,  
N r .  21760 vom 12.4. Wien 1925 

: Aus meinen Erinnerungen an d i e  Münchner Kevolution,  
i n :  Münchner Telegramm-Zeitung,Nr. 180 vom 19.9. 
1929 

: Schlagworte, i n :  Neue F r e i e  P r e s s e ,  N r .  23450 vom 
25.12. 'dien 1929 

: Mein A u s t r i t t  aus  dem Verein f ü r  S o c i a l p o l i t i k ,  i n :  
B e r l i n e r  T a g e b l a t t ,  Jg.  60, N r .  206 vom 3.5. Ber l in  
I931  

B BUCHER, DISSERTATIONEN, ARTIKbL, I N  U.SNEN AUF BKENTAIVO 

EINGSGANGEN WIRD 

Bacher, Franz : Der F a l l  Erentano auf dem S o z i a l p o l i -  
t i s c h e n  Kongreß, i n :  Die Wir t scha f t ,  
Wochenschrift f ü r  I n d u s t r i e ,  handel  
und Landwir tschaf t ,  hrsg .  von Fr i e -  
d r i c h  Weil und Pranz Bacher, Jg.  6, 
N r .  19 vom 11.10. Frag 1924 

Barich ,  Werner : Lujo Brentano a l s  S o z i a l p o l i t i k e r ,  
D i s s .  F rankfu r t  am Main 1935 

Becher, Paul : Vergleich und K r i t i k  d e r  s o z i a l p o l i -  
t i s o h e n  Auffassungen b e i  Lujo Brenta- 
no,  Adolph Wagner, Georg von Hert- 
l i n g  und Pranz Hi tze ,  Diss. ahge- 
schlossen 1959, gedruckt München 1965 

Hernhard, Ludwig : Lujo Brentano. Zu seinem 80. Geburts- 
t a g  am 18.12.1924, i n :  Die Neue Rund- 
schau, Jg. XXXV, 8d. 2, B e r l i n  - 
Leipzig  1924 

Bonn, Moritz : Lujo Brentano,  i n :  Soz ia l e  P r a x i s ,  
J u l i u s  Jg .  41, H .  10 vom 10.3. Ber l in  1932 

B r i e f s ,  Goete : Brentano und das  l i b e r a l e  Z e i t a l t e r ,  
i n :  W i r t s c h a f t s d i e n s t ,  Jg. 17, H .  2, 
Hamburg 1932 

: Lujo Brentano,  i n :  Soz ia l e  P r a x i s ,  
Jg.  40, H .  40 vom 1.10. Ber l in  1931 

Brinkmann, C a r l  : Lujo brentano,  i n :  Handwörterhuch d e r  
Sozia lwissenschaf ten ,  Bd. 2, S t u t t -  
g a r t  - E b i n g e n  - Göttingen 1959 

Der große Brockhaus, 15. Auflage,  Bd. 3, St ichwort  Brenta- 
no, Leipzig  1929 

Jena 1879 

Erkelenz,  Anton : Lujo Brentano zum Gediichtnis, i n :  
Kölner s o z i a l p o l i t i s c h e  Vie r t e l -  
j a h r e s s c h r i f t ,  Jg. 10, N r .  3 ,  Köln 
I931 



Feder,  b r n s t  : be i  Geheimrat ärenrano am Chiemsee, ~ n :  
Bibl iographie  d e r  ttechts- und S t a a t s -  
wissenschaf ten ,  hrsp .  von vlerner Pra- 
g e r ,  Jg. 39, Ber l in  1930/3'i 

Fe ig ,  Johannes : Lujo Brentsno und s e i n e  Bedeutung f ü r  
d a s  heu t ige  Arbe i t s r ech t ,  i n :  Heichs- 
verwel tungsbla t t  und Preußisches  Ver- 
w s l t u n g s b l a t t ,  Bd. 52, N r .  , Ber l in  
1931 

F ick ,  F. : Eine Bemerkun zu Brentsno: "Entwick- 
lung d e r  Wertfehre", i n :  Jahrbücher 
f ü r  Nationalökonomie und S t a t i s t i k ,  
hrsg.  von Ludwig E l s t e r ,  Bd. 129,  Jena 
1928 

Pranz,  Günther : Lujo Brantano, i r i :  Biographisches Wör- 
t e rbuch  zur Deutschen Geschichte,  
hrsg.  von Hellmuth Rößler und Günther 
Franz ,  München 1952 

Gide, Chs r l e s  : Der Gelehr te ,  i n :  B e r l i n e r  T a g e h l s t t ,  
N r .  595 vom 18.12. ä e r l i n  1929 

Goetz, Walter : Der Briefwechsel  Gustav Schmollers m i t  
(Hrsg.) Lujo Brentano, i n :  Archiv f ü r  Kultur- 

g e s c h i c h t e ,  Bd. 28 - 30, .Weimar 1938- 
1940 

: Lujo Brenteno, i n :  Die h i l f e ,  Jg.  30, 
N r .  24, Ber l in  1924 

Gothein,  Eberhsrd : An Lu 'c  Brentano be i  seinem s iebzig-  
s t e n  t e b u r t s t e g ,  i n :  Schmollers Jahr-  
buch f ü r  Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswir tschsf t  i m  Deutschen Reiobe, 
Jg. 39, H. 2 ,  München - Leipzig  1915 

Handwörterbuch d e r  S taa t swissenscha f t en ,  St ichwort :  Brents- 
no, Ba. 2 2. Auflage, Jena 1899 

Hannak, J. : Lujo Brenteno, in: Arbe i t  und W i r t -  
s c h a f t ,  Jg. 3, Wien 1925 

Herkner, Heinr ich  : Ansprache an Lujo Brentsno (zum s ieb-  
z i g s t e n  Gebur ts tag) ,  i n :  Schmollers 
Jahrbuch f ü r  Gesetzgebung, Verwaltung 
und Volkswir tschaf t ,  Jg. 39, H. 1, 
München - Leipzig  1915 

Herkner, Heinrich : Lujo Brentano i n :  deutsche  Volks- 
w i r t .  2e i t sch ; i f t  f ü r  P o l i t i k  und 
Wir tschaf t ,  hrsg .  von Gustav S t o l p e r ,  
Jg. 5,  2. Halbband, N r .  51 vom 18.9. 
B e r l i n  1931 

Heuß, Theodor : Lujo Brentano, i n :  Die Hi l f e .  Wochen- 
s c h r i f t  f ü r  P o l i t i k ,  L i t e r a t u r  und 
Kunst hrsg. von Br ied r i ch  Naumann, 
Jg. 26, N r .  51, Ber l in  1914 

: Lujo Brentano, i n :  Die H i l f e ,  Jg. 37, 
N r .  38, B e r l i n  1931 

Heyde, Ludwig : Lujo Brentano SO Jahre ,  i n :  Soz ia l e  
P r a x i s  und Archiv f ü r  Volkswohlfahrt ,  
Jg.  X X X I I I ,  N r .  51,  Ber l in  1924 

Jshn,  G. : Lujo Brentano, i n :  Die Re l ig ion  i n  Ge- 
s c h i c h t e  und Gegenwart. Handwörterbuch 
f ü r  Theologie und Religionswissen- 
s c h a f t ,  hrsg .  von Hermann Gunkel und 
Leopold Zscharnack, 2. Auflege,  Bd. 1,  
Iühingen 1927 

Jahrbücher d e r  Ludwig Maximiliens U n i v e r s i t ä t  München 1919 - 
1932 

J o s t ,  Walter : Die a u s t r a l i s c h e  Lahngesetzgebung un- 
t e r  besonderer Berücksichtigun d e r  

f u r t  am Mein 1925 
$ Theorie Lujo Brentanos, D i s s .  rank- 

Kautsky, Kar1 : Wie Brentano Marx v e r n i c h t e t ,  i n :  Die 
und Eichhoff ,  W. Neue Zei t .  Revue d e s  g e i s t i g e n  und 

ö f f e n t l i c h e n  Lebens, Jg. 9 ,  Bd. 11, 
hrsg .  von Ker l  Kautsky, S t u t t g a r t  
1891 

Knapp, Georg : Lujo Brentano i m  J ah re  1872, in :  Ein- 
F r i e d r i c h  führung i n  e i n i g e  Hauptgebiete d e r  Ne- 

t ionalökonomie,  Siebenundzwanzig Bei- 
t r ä g e  zur Soz ia lwis senscha f t ,  München- 
Leipzig  1925 



Iaipart, Theodor : Lujo Brentanos Leben im Kampf um die 
soziale Entwicklung Deutschlands, in: 
Gewerkschafts-Zeitung, Jg. 42, Nr. 10, 
Berlin 1932 

! 

Literatur über deutsche bkonomen, Spezialbibliographie, 
Bd. 1, hrsg. von der Deutschen Akade- 
mie der Wissenschaften zu Berlin, In- 
stitut für WirtschaftswicsenschaPten, 
Arbeitsgruppe Dokumentation, Berlin 
1964 

Lotz, Walter : Erinnerungen an Lujo Brentano, in: 
Schmollers Jahrbuch, Jg. 56, B. 1, 
München - Leipzig 1932 

: Lujo Brentano (Nekrolog) gest. 9.9. 
1931, in: Jahrbuch der bayrischen 
Akademie der Wissenschaften, München 
1930/31 

Marchionini, Al- : Lujo Brentano, Grußwort und Reden bei 
fred und Pfister, der Feier der 110. Wiederkehr seines 
Bernhard (Hrsg.) Geburtstaas in der Ludwi~ Marimi 1 i ana- . - ..-- - - - - .. - 

~niversit=t zu München sm 14.17.1954. 
Mit Beiträgen von Theodar Be"ß;.~ifred 
Marchionini, Otto von Zwiedineck-Sü- 
denborst, Bernhard Pfister und Georg 
Hohmann. ~- . ~ ~ ~ - .  
Münchner Akademische Reden, Berlin 1956 

Meitzel, Carl : Lujo Brentano, in: Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften, Ed. 3, 3. Auf- 
lage, Jena 1909 

Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 4, Artikel: Brentano, 
Mannheim 1972 

Neisser, Hans und : Lujo Brentano. Eine Bio-Bibliographie. 
Palyi, Melchior Bibliographische Beiträge zur Ge- 
(Hrsg. ) schichte der Rechts- und Staatswissen- 

schalten, Abt. Staatswissenschaften 5, 
Berlin 1924 

Neue Deutsche Biographie, Bd. 2, hrsu. von der Historischen 
Kommission bei der Bayrischen Akade- 
mie der Wissenschaften, Stichwort: 
Lujo Brentano, Berlin 1955 

Nieder, Ludwig : Lujo Brentano und die deutschen Arbei- 
ter, in: Deutsche Arbeit, Ed. 2, 
Köln 1916 

Oppenheimer, Franz : Besprechung des Buches von Prof. 
Lujo Brentsno: Ist das System Bren- 
tano zusammengebrochen?, in: Welt- 
wirtschaftliches Archiv, Zeitschrift 
für Allgemeine und Spezielle Welt- 
wirtschaftslehre, hrsg. von Bernhard 
Hsrms, Bd. 14, Jena 1919 

Pfister, Bernhsrd : Lujo Brentano. Das Leben eines Kämp- 
fers, in: Hochland. Monatsschrift 
fiir alle Gebiete dar Literatur und 

Pribilla. Max 

Römer, Georg 

Konisch, Kurt 

Schmoller. Gustav 

--. .--. ~ .--. ~. -.- 
Kunst. hrm. von Kar1 Muth. JE. 30. , U .  

~ d .  2; H. j ,  April - September, 
Kempten - München 1932/33 

: Lujo Brentano, in: Stimmen der Zeit. 
Monatsschrift für das Geistesleben 
der Gegenwart, Jg. 62, Bd. 123, Frei- 
burg im Breisgau 1931/32 

: Lujo Brentano in den geistigen Strö- 
mungen seiner Zeit, Diss. München 
1954 

: Hrentsno als hationalckonou und So- 
zislpoliriknr, in: Handel und lnd2- 
srrie, Jg. 22, Ilr. I s l ,  Nuncnen 1313 

: Bes~rechunR von Lujo Brentano: Die 
~rbeiter~iiden derGegenwart, Bd. I, 
Zur Geschichte der englischen Gewerk- 
vereine. Iainzie 1871. in: Literari- - - - - -  -. --r- 

sches zentr~lhlett. 'NF. 25 vom 24.6. 

: Die Hetze von Alexander Tille und 
Konsorten Fegen Lujo ?rencnno, in: 
Sctirrollers Jst?rb,~ch fur Gesetziyabune;, 
Vnrvalrun~ und Volkcwirr~clisft im - -  .- 
DeutschenYBeiche, Ja. 37, H. 3, Mün- 
chen - Leipzig 1913 

: Lu,jo Brentano zum siebzigsten Ge- 

~ 

n - Leipzig 

Schönberg, Gustav : Besprechung von Lujo Brentano: Die 
Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 1, 
Zur Geschichte der englischen Gewerk- 
vereine, Leipzig 1871, in: Zeit- 
schrift für die gesamte Staatswis- 
senschaft, Bd. 27, Tübingen 1871 



- 

Schre ine r ,  Heinrich 

Sheehan, James 

Sker s t  , Leonhard 
von 

Stemper , Georg 

S t i e d e ,  Wilhelm 

Völker l ing ,  F r i t z  

Wagner, Adolph 

Wernert , Merie- 
Agnes 

Wiese, Leopold von 

Wittrock,  Gerherd 

ohne Verfasser  

: Des s o z i a l p o l i t i s c h e  Vers tändnis  d e r  
f rühen  kathol ischen S o z i a l s c h r i f t -  
s t e l l e r  i m  19. Jshrhunder t .  Eine k r i -  
t i s c h e  und vergle ichende Würdigung 
d e s  s o z i a l k r i t i s c h e n  und c o z i a l ~ o l i -  
t i s c h e n  Gedankengutes von ~ a a d e k ,  Buß, 
Reiohensperger und h e t t e l e r ,  D i s s .  
München 1957 

: The Cereer of Lujo Brentano. A Study 
of Liherelism and S o c i a l  Reform i n  
Imper ia l  Germeny, Chicego 1966 

: Die Ausgestaltung de r  Gewerkvereine- 
t h e o r i e  von Thornton - Brentano b i s  
Tugan - Baranowsky und i h r e  K r i t i k  i n  
d e r  deutschen Nationalökonomie, Diss. 
Leipzig  1925 

: Lujo Brentano, i n :  Nord und Süd, Eine 
deutsche  Monetsschr i f t  Jg. 28, Bd. 
111, H. 331, Bresleu 1404 

: Npchruf auf LJjo Urenter.o, i c :  Be- 
r i c h t e  , ~ t e r  d i e  Vertsndluncen de r  
Sachsischen A k a d e ~ i e  d e r  Oiseececnaf- 
t e n  zu Leipzig ,  Phi lo logisch-His tor i -  
eche Klasse ,  Bd. 83, H. 5, Leipzig  
1931/32 

: Zur C h a r a k t e r i s t i k  des  deutschen Ke- 
thede r soz i s l i smus ,  D i s s .  Halle 1957 

: Agrer- und I n d u s t r i e s t a a t .  Eine Aus- 
e inenderse tzung m i t  den Nationelso- 
z i e l e n  und m i t  P ro fesso r  Lujo Brenta- 
no über  d i e  Kehrse i te  d e s  Indus t r i e -  
S t a a t s  und zur R e c h t f e r t i  ung eg re r i -  
achen Zol lschutzes ,  Jene 7901 

: Lujo Brentano a l s  S o z i e l p o l i t i k e r ,  
D i s s .  Köln 1950 

: Gibt e s  noch Libera l i smus?,  i n :  Die 
Wir tschef tswissenschaf t  nach dem 
K r i e ~ e .  F e s t ~ a b e  f i i r  Lu.io Brentsno 
zum 80: ~ a b u F t s t a g :  Bd.-I, ~ G n c h e n  - 
Leipzig  1925 

: Die K s r h e d e r n o ~ i n l i s s e n  b i s  zur 
b isenacher  Vrrsammlun~ 'ie7?, Pioto- 
r i s c n e  S t u i i e n ,  9.  350. ::erlic I959 

: Der l e t z t e  k l a s s i s c h e  Nationalökonom, 
i n :  Bibl iographie  d e r  Rechts- und 
S tee t swissensche f t en ,  hrsg.  von 
Werner Prager ,  Jg. 39, B e r l i n  1930/31 

ohne Verfasser  : Brentano zum 70. Geburtstag.  Die Fa- 
m i l i e  Brentano, i n :  Vossische Zei- 
tung vom 18.12. Ber l in  1914 



C ZUM TREMA GEH~RENDE BUCHER, DISSERTAPIONEN, AUFSATZE, 

I N  DENEN NICHT SPEZIELL AUF BRENTANO bINGEGANGEN WIRD 

Achiner, H . ,  : Neuordnung d e r  s o z i a l e n  I a i s tungen ,  
Höffner,  J . ,  Köln 1955 
Muthesius, H . ,  
Neundörfer, L. 

A lbe r t ,  Hans : W e r t f r e i h e i t  a l s  methodisches Prin- 
z i p ,  Zur Frage d e r  Notwendigkeit e i -  
ne r  normativen Sozia lwiscenschaf t ,  i n :  
Losik d e r  Sozia lwissenschaf ten ,  hrsg.  
von Erns t  f o p i t s c h ,  Neue Wissenschaft- 
l i c h e  Bibl io thek 6, Bd. Soz io log ie ,  
3. Auflage, Kbln - Ber l in  1966 

Angelescu, S.N. : Das Gleichgewicht de r  heim Arbeits-  
v e r t r a g  mitwirkenden Krä f t e  und d i e  
moderne Auffassung vom Arbe i t sve r t r ag ,  
i n :  F e s t s c h r i f t  f ü r  Lujo Brentano zum 
s i e b z i g s t e n  Geburtstag,  München - 
Leipeig  1916 

Arendt, Ot to  : Allgemeine S taa t sve r s i che rung  und 
Vers icherungss teuer ,  Leipzig  1881 

Bechte l ,  Heinr ich  : Wirtschaf ts -  und Soz ia lgesch ich te  
Deutschlands. W i r t s c h a f t s s t i l e  und 
Lebensformen von d e r  Vorzei t  b i s  zur 
Gegenwart, München 1967 

Becker, Erwin : Von d e r  S o z i a l p o l i t i k  zur  Soz ie l r e -  
form Sozialkunde heu te ,  Ed. 4 ,  
Reckiinghsusen 1968 

Beckerath, Erwin von : P o l i t i k  und Wir tschaf t .  Ist e ine  ra-  
t i o n a l e  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  möglich?, 
i n :  Lynkeus. Ges ta l t en  und Probleme 
aus  Wir tschaf t  und P o l i t i k ,  %hingen 
1962 

: Der E in f luß  de r  Wi r t scha f t s thea r i e  
auf d i e  W i r t s c h a f t s p o l i t i k ,  i n :  Lyn- 
keus. Ges ta l t en  und Probleme aus  
Wir tschaf t  und P o l i t i k ,  llibingen 1962 

Beutin,  Ludwig : Einführung i n  d i e  Wirtschaftsgeschich- 
t e ,  Köln - Graz 1958 

Blum , Reinhard : S o z i a l e  Marktwir tschaf t .  Wir tschsf ts -  
p o l i t i k  zwischen Neoliberalismus und 
Ordol ibera l i smus,  Tühingen 1969 

Bogs, Walter 

Böhm-Bawerk, Eugen 
von 

Bombach, G o t t f r i e d  
(Hrsg. ) 

Bonn, M . J .  und 
P a l y i ,  M. 
(Hrsg. ) 

: A r b e i t s l o s i g k e i t ,  i n :  Handwörterbuch 
d e r  Sozia lwissenschaf ten ,  Bd. 1, 
S t u t t g a r t  - Tlibingen - Göttingen 1956 

: Macht oder ökonomisches Gesetz?,  i n :  
Z e i t s c h r i f t  f ü r  Volkswir tschaf t ,  So- 
z i a l p o l i t i k  und Verwaltung, Bd. 23, 
Wien 1914 

: Drei  Jahrzehnte  Wir tschaf ts -  und Ge- 
s e l l s c h a f t s p o l i t i k .  Die Stimme e i n e s  
Unternehmers. Heinrich Dräger zum 70. 
Geburtstag.  Düsseldorf - Wien 1968 

: Die Wir tschaf tswissenschaf t  nach dem 
Kriege. 29 Bei t räge  über  den Stand 
d e r  deutschen und aus ländischen so- 
zialökonomischen Forschung nach dem 
Kriaea. F e s t s c h r i f t  f ü r  Lulo Brentano 
zG;-äÖ. ~ e b u r t s t a ~ ,  2  ~ ä n d e ,  München 
1925 

Braeur , Walter : K a r t e l l  s t r e i t  i n  und fünf Kon'unktur, iahrzehnten.  d e r  Meinungs- D i s s .  

Frankfur t  am Msin 1934 

B r i e f s ,  Goetz : Zur K r i t i k  d e r  k l a s s i schen  Gewerk- 
s c h a f t s t h e o r i e ,  i n :  Soz ia l e  P r a x i s ,  
Jg. 29, B e r l i n  1920 

: Zur Krisis i n  d e r  S o z i a l  o l i t i k ,  i n :  
Kölner S o z i a l p o l i t i s c h e  q i e r t e l j a h -  
r e s s c h r i f t ,  Jg. 111, H. 1, B e r l i n  
1923 

: Zwischen Kapital ismus und Syndikal is -  
mus. Die Gewerkschaften am Scheide- 
weg, München 1952 

: S t a a t  und Wir tschaf t  i m  Z e i t a l t e r  
d e r  In teressenverbände,  i n :  Laissez- 
f a i r e -P lu ra l i smus ,  Demokratie und 
Wir tschaf t  des  gegenwärtigen Zeit- 
a l t e r s ,  hrsg .  von Goetz B r i e f s ,  Ber- 
l i n  1966 

Brüls ,  Ker lheinz  : Sozialkunde heu te ,  Soz ia lgesch ich te ,  
Bd. 3, Hecklinghausen 1965 

B r u s s t t i ,  A lo i s  : Wirtschaf ts -  des  i n d u s t r i e l l e n  und Soz ia lgesch ich te  Z e i t a l t e r s ,  Graz - 
Wien - Köln 1967 

Burghardt , Anton : Lehrbuch d e r  al lgemeinen Soz ia lpo l i -  
t i k ,  Ber l in  1966 



Engel, Ernst : Die Selbstkosten der Arbeit, in: 
Sammlung gemeinverständlicher wis- 
senschaftlicher Vorträza. (hrrc. von - u - ,  .~--. - 
Hud. Virchow und Fr. von Holtzen- 
dorff), Berlin 1866 

: Der Arbeitsvertrag und die Arbeits e 
sellschaft (Industrial ~artnership7,- 
in: Der Arbeiterfreund, Zeitschrift 
des Zentralvereins in Preußen für 
das Wohl der arbeitenden Klassen, 
hrsg. von K. Brämer, Jg. 5, Halle 
1867 

Eucken, Walter : Strukturwandlungen im Zeitalter der 

: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 
3. Auflage, Tübingen - Zürich 1960 

: rie Srgralager. <er ~1arior.alCkonooic. 
8. Auflspc, 'erlir. - heidelberg - 
ilew Kork '?65 

Fachdienst für Sozialpolitik der Freien Demokratischen Par- 
tei, Ausarbeitung eines Dreistufen- 
planes zur Ordnung der Altersvorsor- 
ge empfohlen, hrsg. von J.F. Volrad 
Deneke, Nr. So /2 Bonn 1968 

Feiler, Arthur : Auslandskredite - Arbeitsbeschaffung, 
in: Soziale Praxis, Jg. 40, H. 22, 
Berlin 1931 

Föhl, Carl : Geldschöpfung und Wirtschaftskreis- 
lauf, München - Leipzig 1937 

Gehlers Wirtschaftslexikon, 7. Auflage, Bd. 1 und 2, hrsg. 
von H. und H. Sellien, Wiesbaden 1967 

Galbraith, John : American Ca italism, The conce t of 
Kenneth countervaiifng power, London 1852 

Gehrig, Hans : Die Begründung des Prinzips der So- 
zialreform. Eine literatur-bistori- 
sche Untersuohung über Manchestertm 
und Kathedersozialismus, Jena 1914 

Hahn, Albert 

Hsnsard, T.C. 
(Hrsg.) 

: Volkswirtschaftliche Theorie des 
Bankkredits, Tübingen 1920 

: Krisenbekämpfung durch Auslandsver- 
schuldun in: Soziale Praxis, Jg. 
40, H. 28: Berlin 1931 

: Sinngemäße Wiedergabe der Stellung- 
nahme Ricardos zu "Mr. Owen's Plan", 
in: Parliamentary Debatea vom 16.12. 
1819, Vol. XLI, London 1820 

: Sinn~emäße Wiedergabe der Ste1lu:g- 
nahe Ricardos zum "Bank Charter , 
in: Parliementary Debates vom 31.5. 
1822, Vol. VII, London 1822 

Hayek, Friedrich : Wahrer und falscher Individualismus, 
August in: Ordo, Jahrbuch für die Ordnung 

von Wirtschaft und Gesellschaft, 
M. 1, Opladen 1948 

: Der Weg zur Knechtschaft, Zürich 1950 

Heimann, Eduard : Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Lehrmeinunqen, Prankfurt am Main 1949 

Herder-Dorneich, : Ansatzpunkte zu einer Sozialpolitik- 
Philipp lehre der gesetzlichen Krankenvarsl- 

cherung, in: Gesetzliche Krankenver- 
sicherung in einer freiheitlichen Ge- 
sellschaft, Analysen und Probleme, 
hrsg. von Wilfrid Schreiber. Berlin 
1963 

: Analyse der gesetzlichen Krankenver- 
sicherung. Drei Untersuchungen, 
Berlin 1965 

: Zur Theorie der sozialen Steuerung, 
Schriftenreihe: Sozialtbeorie und 
Sozialpolitik, H. 2, Köln 1965 

: Formierte Gesellschaft. Einführung 
in eine ~eaellschaftspolitiscbe Dis- 
kussion, in: Zeitschrift für Sozial- 
reform Jg. 12, H. 6, Wiesbaden, 
Juni l h 6  

: Sozialökonomischer GrundriR der ge- 
setzlichen Krankenversicherung, 
Köln 1966 



Herder-Dorneich. : Soziale Ordnungcpolitik der gesetz- 
Philipp lichen Krankenversicherung, Auf- 

sätze und Vorträge, in: Sozialöko- 
nomisches Archiv, Bd. 2, Köln 1967 

Herder-hrreic?, : EinLorrnei.srrerzen un.! hassenssnia- 
Phili;> und - .  rcni. :.in iisrenschnfr!iccer keirran 
=chreiner, rilfrid zur ~0.iti~icr.e~. Ei:r?cieidi;i.c, Zerlin 

1369 

Herkner, Heinrich : Sozialpolitischer Liberalismus, in: 
Die Wirtschaftswissenschaft nach dem 
Kriege, Festgabe für Lujo Brentano 

Heyde, Ludwig 

Hillebrecht, Arno 

Torgens, Max 

Keynes, John Maynard 

Kopp, Bernhard 

Körper, Kurt 

Krelle, Wilhelm 

Krelle, Wilhelm, 
Schunck, Johann, 
Siebke, Jürgen 

zum 80. Geburtstag; Bd. 1, Wirt- 
schaftspolitische Ideologien, Mün- 
chen - Leipzig 1925 

: Abriß der Sozialpolitik, 11. Auflage, 
Heidelberg 1959 

: Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Lehrmeinungen, Stuttgart 1950 

: Finanzielle Trustgesellschaften, in: 
Müncbener Volkswirtschaftliche Stu- 
dien, hrsg. von Lujo Brentano und 
Walter Lotz, Nr. 45, Stuttgart - 
Berlin 1902 

: Vom Gelde, A Treatise on Money, 
München - Leipzig 1932 

: Allgemeine Theorie der Beschäftigung, 
des Zinses und des Geldes, 1. Auf- 
lage, München - Leipzig 1936, 7. 
Auflege Berlin 1966 

: Liberelismus und Sozialismus auf dem 
Weg zur Synthese, Meisenheim am Glan 
1964 

: FDP - Bilanz der Jahre 1960-1966, 
Diss. Köln 1967 

: Verteilungsthecrie, Tübingen 1962 

: Oberbetriebliche Ertragsbeteiligung 
der Arbeitnehmer. Mit einer Unter-. 
suchung über die Vermögensstruktur 
der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 
1 und 2, Tübingen 1968 

Külp, Bernhard : Diskussionsbeitrag zur Frage eines 
optimalen Wettbewerbs, in: Ökonomi- 
scher Humanismus, Neoliberale Theo- 
rie, Soziale Marktwirtschaft und 
christliche Soziallehre, Vorträge 
und Diskussionen der Jabrestagung 
des BKU zu Bad Neuenahr am 2. und 
3. Oktober 1959, Schriftenreihe des 
Bundes Katholischer Unternehmer 
(BKU), Neue Folge 8, Köln 1960 

: Zur Ziel~roblematik in der Lehre von 
der Ge~eilschafts~olitik, in: Der 
Mensch im sozio-ökonomischen ProzeB. 
hestschrift für Wilfrid Schreiber, 
hrsg. von Franz Greiß, Pbilipp Her- 
der Dorneich, Wilhelm Weber, Berlin 
1969 

: Tarifverhandlungen, Strategie und 
Taktik, in: Lohnpolitik und Einkom- 
mensverteilung, Schriften des Ver- 
eins für Socialpolitik, Bd. 51, 
Berlin 1969 

Lampert , Heinz : Die Wirtschafts- und Sozialordnung 
der Bundesrepublik Deutschland, 
Reihe: Geschichte und Staat, Ei. 
107/108, 2. Auflage, München - Wien 
1966 

Lautenbach, Wilhelm : Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
durch Arbeitsplatzbeschaffung, in: 
Soziale Praxis Jg. 40, B. 20 vom 
14.5. Berlin 1331 

Maier, Karl 
Friedrich 

: Das Verlangen nach sozialer Sicber- 
heit, in: Ordo, Jahrbuch für die 
Ordnung von Wirtschaft und Gesell- 
schaft, hrsg. von Walter Eucken und 
Pranz Böhm, Ei. 3, Düsseldorf - 
München 1950 

Malthus, Robert und : Ober die Ursachen der jetzigen Han- 
Say, Jean Baptiste delsstockung, übersetzt von Kar1 

Heinrich Rau, Hsmburg 1821 

Mill, John Stuart : Die Freiheit, Reihe: Philosophi- 
sche Bibliothek, Bd. 202, übersetzt 
und eingeleitet von Else Wentscher, 
Leipzig 1928 

Kruse, Alfred : Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Theorien, Berlin 1959 



Mischnick, Wolfgeng 

Mises, Ludwig von 

Mommsen, Hans 

Morgenstern, Osker 

Müller-Armeck, Al- 
f red 

Nell-Breuning, 
Osweld von 

Neumeister, Heddy 

: Die Freiheit der Entscheidung darf 
nicht fortfallen, in: Die Welt, Nr. 
123 vom 29.5. Hamburg 1965 

: Theorie des Geldes und der Umlaufge- 
schwindigkeit. Leipzig - München 1912 

: Sozialgeschichte, in: Moderne deut- 
sche Sozislgeschichte, Neue wiscen- 
schaftliche Bibliothek, Bd. Geschich- 
te, hrsp. von Hens-Ulrich Wehler, 
Köln - Eerlin 1966 

: Über die Genauigkeit wirtschaftlicher 
Beohechtun en, 2. Auflage, Wien - 
Würzhurg 1565 

: Kreditpolitik als l*litrel des Konjunk- 
tureus leichs. Kölner sozielpoliti- 
sche ~ferteljahresschrift. Vierter 
Jahrgang, Eerlin 1925 

: Okonomischa Theorie der Konjunktur- 
politik. Kölner wirtschafts- und so- 
zialwiscenschaftliche Studien, 2. 
Folge, H. 1, Leipzig 1926 

: Formen der Kreditexpansion und der 
Kreditpolitik, in: Die Kreditwirt- 
schsft, Kölner Vorträge, Leipzig 
1927 

: Wirtschaftsordnung und Wirtschefts- 
politik. Studien und Konzepte zur 
Sozislen Msrktwirtschsft und zur 
Europäischen Integration, Freiburg 
im Breisgau 1966 

: Die Gewerkschaften em Scheideweg, in: 
Stimmen der Zeit, Jg. 78, Bd. 152, 
H. 7, Freiburg im Breisgau 1952/57 

: Autoritäre Sozialpolitik, in: Ordo, 
Jahrbuch für die Ordnung von Wirt- 
schaft und Gesellschaft, Bd. 12, 
Eiisseldorf - München 1961 

Ortlieb, :ieinz- : Wirtechsfrs- und S3rislpcli.ik. :,:C- 
Zierricr und Dor-a, cellnnelvse: !>o?irii.char irobleoe, 
IrieCrici-Wilbeln 5 .  A ~ f l s c e ,  Cblaier "?t7 
(Ersg.; 

Popper, Kerl 
Raimund 

: Frornose J"+ ;r>:l:etic. in Gen jozial- 
wirsensc.?ften, in: La~ik =er Sozisl- 
ki~senscnufren. llein wis~erischbltlichn 
Fibliorle* Y. ipnd: ;o~~?lo~ie. h1.5~. 
von Ernst 'Topitsch, 3. ~ u f l ä ~ e ;  ~ ö 1 C  - 
Berlin 1966 

: Logik der Forschung, 2. Auflege, Tü- 
bin~en 1966 

: Die Logik der Sozialwissenschaften, 
in: Der Positivismusstreit in der 
deutschen Soziologie, Soziologische 
Texte, Bd. 58, hrsg. von Heinz Maus 
und Frisdrich Fürstenberg, Neuwied- 
Berlin 1969 

Ricardo, Devid : Grundsätze der Volkswirtschaft und 
Besteuerung, 3. Auflege, Sammlung so- 
zielwissenschaftlicher Meister, 
hrsg. von Heinrich Wsentig, Jene 
1923 

Roepke, Wilhelm : Die Krise des Kollektivismus. Euro- 
päische Dokumente, H. 10, München 
1947 

Rohr, Donald 

Rüstow, Henns- 
Joachim 

für die 0rdnung von Wirtschaft und 
Gesellscheft, Bd. 3, hrsg. von Welter 
Eucken und Frenz Böhm, Bed Godesberg 
1950 

: Ein Weg aus der Krise, in: Frenkfur- 
ter Zeitung, Jg. 75, Nr. 336 vom 
7.5.1971, wieder abgedruckt in: Ge- 
gen die Brandung, hrsg. von Albert 
Hunold, Erlenbach - Zürich - Stutt- 
gart 1959 

: The Origins of Socisl Liberalism in 
Gemeny, Chicego - London 1963 

: Akkumulation und Krisen - Ein Bei- 
trag zur Konjunkturtheorie, Diss. 
Heidelherg 1932 

Pecch, Heinrich : Lehrbuch der Nationalökonomie, Bd. 2, 
Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 
7. Auflage, Freiburg im Breisgsu 
1920 



Rüstow, Hanns- : Die Entwicklung der Lohn- und Ge- 
Joechim winnquote in der Industriegesell- 

schaft. Ihre Bedeutung für das Wechs- 
tum, die Einkommensverteilung und 
konjunktvrelle Steuerung der Wirt- 
schsft, in: Laissez-faire-Pluralis- 
mus, Demokratie und Wirtschaft des 
gegenwärtigen Zeitalters, hrsg. von 
Gaetz Briefs, Berlin 1966 

Salin, Edgar 

: Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung 
des Unternehmergewinns, in: Der 
Mensch im sozio-ökonomisohen Prozeß, 
Festschrift für Wilfrid Schreiber, 
hrsg. von Franz Greiß, Philipp Her- 
der Dorneich, Wilhelm Weher, Berlin 
1969 

: Lynkeus, Gestalten und Probleme aus 
Wirtschaft und Politik, 'Pübingen 
1963 

: politische bkonomie, Geschichte der 
wirtschafts~oliticchen Ideen von 
Platan bis zur Gegenwart, 5. erwei- 
terte Auflage der Geschichte der 
Vnlkrwirtcchaftslehre. Tübingen - .--- -- 

Zürich 1967 

Say, Jean Baptiste : Abhandlung über die Nationalökono- 
mie oder einfache Darstellung der 
Art und Weise wie die Reichtümer 
entstehen, verteilt und verzehrt 
werden. M. 1. übersetzt von Ludwig 

Schack, H. 

Heinrich ~ s c o b , ~  Wien 1614 

: Briefe an Malthus. Uber verschiedene 
Gegenstände der politischen Okono- 
mie insbesondere üher die Ursachen 
der jetzigen Handelsctockung. Mit 
einem Anhang von Kar1 Heinrich Reu, 
Hamburg 1821 

: Das Menschenbild in der Geschichte 
der Volkswirtschaftslehre, in: Ge- 
schichte der Volkswirtschaftslehre, 
hrsg. von Antonio Montaner, Neue 
wiasansebsftliche Bibliothek 19, 
Wirtschaftswissenschaften, Köln - 
Berlin 1967 

Schmalenhach, Eugen : Der freien Wirtschaft zum Gsdächt- 
nis, Köln - Opladen 1949 

Schmidt , Fritz : Die Industriekonjunktur - ein Re- 
chenfehler, Berlin - Wien 1927 

Schmoller, Gustav : Die Arbeiterfrage, in: Prsunische 
Jahrbücher, Bd. 14/15, Berlin 1864/ 
65 

: Zur Geschichte der deutschen Klein- 
gewerbe im neunzehnten Jahrhundert, 
Halle 18'70 

: Arbeitseinstellungen und Gewerkver- 
eine. in: Verhandlungen der Eisena- 
cher Versammlung zur Besprechun 
der sozialen Brsge am 6. und 7. Bk- 
tober 1872, in: Jahrbücher für Na- 
tionalökonomie und Ststistik, Bd. 19, 
Jena 1872 

: Die Natur des Arbeitsvertrags und 
der Kontraktbruch, in: Schriften 
des Vereins für Socialpolitik, Bd. 
7, Leipzig 1874 

: Korreferat üher die Zolltarifvor- 
lage, in: Zolltarifvorlagen, Schrif- 
ten des Versins für Socialpolitik, 
Bd. 16, Leipzig 1879 

: Debatte über Arbeitseinstellun~en 
und Fortbildung des Arbeitsvertrags, 
in: Schriften des Vereins für So- 
cialpolitik, Bd. 47, Leipzig 1890 

: Diskussionsbeitrag zur Handelspoli- 
tik, in: Wohnungsfrage und Handels- 
politik, in: Schriften des Vereins 
für Socialpolitik, Bd. 98, Leipzig 
1902 

: Das Verhältnis der Kartelle zum Stea- 
te, in: Schriften des Vereins für 
Socialpolitik, Bd. 116, Leipzig 1906 

: Grundriß der allgemeinen Volkswirt- 
schaftslehre, Neudruck der ergänz- 
ten und vermehrten zweiten Auflage, 
München - Leipzig 1923 

Schneider, Erich : Volkswirtschaft und Betriebswirt- 
schaft, Ausgewählte Aufsätze, 
Tübingen 1964 

Schönberg, Gustav : Arbeitsämter, Berlin 1871 



Schre ibe r ,  Wi l f r id  : Der S tandor t  de r  c h r i s t l i c h e n  Sozia l -  
l e h r e  i n  bezug auf d i e  Neol ibera le  
Theor ie  und d i e  P o l i t i k  de r  soz ia l en  
Marktwir tschaf t ,  i n :  bkonomischer Hu- 
manismus, Neol ibera le  Theor ie ,  Soz ia l e  
Marktvi r tnchnf t  und c h r i s t l i c h e  So- 

~ 

z i a l l e h r e ,  Vorträge und Diskussionen 
d e r  Jabrestagung des BKU zu Bad Neuen- 
ab r  am 2. und 3. Oktober 1959, 
b c h r i f t e n r e i h e  des  Bundes Kathol ischer  
Unternehmer (BKU), Neue Folge 8 ,  Köln 

: Kindergeld i m  sozio-ökonomischen Pro- 
zeß. Xamil ienlas tenausgle ich  a l s  Pro- 
zeß z e i t l i c h e r  Kaufkraft  - Umschicb- 
tung i m  Individual -Bereich ,  , R e i b e :  SO- 
z i a l t h e o r i e  und s o z i a l p o l i t l k ,  M. 1,  
hrsg .  von Wi l f r id  Schre ibe r  und 
P h i l i p p  Herder-Dorneich, Köln 1964 

: Konsequenzen aus  d e r  Sozia lenquate ,  
i n :  G e s e l l s c h e f t s p o l i t i s c h e  Kommenta- 
r e ,  Jg.  1 3 ,  N r .  22 vom 15.11. Bonn 
1966 

: Ergänzung und S t ra f fung  des  Gefüges 
d e r  s o z i a l e n  Leistungen a l s  permanente 
Aufgabe, i n :  S o z i a l e r  Ordnungsauftrag 
i m  l e t z t e n  D r i t t e l  unseres  Jahrhun- 
d e r t s .  Optimale Sicherung d e r  Gesell-  
s c h a f t ,  Vorträge und Ausspracheheiträ-  
ge auf d e r  Tagung d e r  Gese l l scha f t  
f ü r  Versicherungawissenachaft  und Ge- 
s t a l t u n g ,  Baden-Baden, 17./18. Okto- 
be r  1966, B ie le fa ld  1967 

: Uberbe t r i eb l i che  E r t r a g s b e t e i l i g u n g  
d e r  Arbeitnehmer, i< r i t i acbe  Würdigung 
d e r  vermögenspoli t ischen Konzeption 
von W.  K r e l l e ,  i n :  Gese l l scha f t spo l i -  
t i s c h e  Kommentare, Jg.  15, N r .  11 vom 
1.6. Bonn 1968 

: S o z i a l e  Ordnungspoli t ik beute  und mor- 
gen, Betrachtun en nach Abschluß d e r  
~ o z i a l e n ~ u e t e ,  Böln 1968 

: Die Methoden de r  Vermögensbildung i n  
k r e i s l a u f a n a l y t i s c h e r  S i c h t ,  i n :  A r -  
b e i t  und S o z i a l p o l i t i k ,  JE;. 23, N r .  
3/4, Baden-Baden 1969 

Schre ibe r ,  W i l f r i d  : Der Be i t r ag  Banns-Joachim Rüstows zur  
ökonomischen Theor ie ,  i n :  I f o  S tud ien ,  
Z e i t s c h r i f t  des  I f o  I n s t i t u t s  f ü r  
Wir tschaf ts forscbune.  JE. 1 6 ,  H. 1 /2 ,  

: Zur Reform d e r  g e s e t z l i c h e n  Sentenver- 
s icherung,  i n :  Zum System s o z i a l e r  
Sicherung, Köln 1971 

: Der Schre iber-Plan,  Verö f fen t l i ch t  un- 
t e r  dem T i t e l :  Ex i s t enzs iche rhe i t  i n  
d e r  i n d u s t r i e l l e n  Gese l l scha f t ,  Köln 
1955, i n :  Zum System s o z i a l e r  Sicbe- 
rung, Köln 1971 

: Schein und Wirkl ichkei t  i n  d e r  Sozia l -  
vers icherung,  i n :  Zum System s o z i a l e r  
Sicherung, Köln 1971 

S c h r i f t e n  d e s  Vereins  f ü r  S o c i a l p o l i t i k :  Uber Fabrikgesetz- 
gebung, Sch iedsge r i ch te  und Einigungs- 
ämter,  Bd. 2 ,  Leipzig  1873 

: Uber Bete i l igung d e r  Arbe i t e r  am Un- 
ternehmergewinn, Bd. 6 ,  Leipzig  1874 

: über  Bestrafung d e s  Arbe i t sve r t r ags -  
bruches,  Bd. 7 ,  Leipzig  1874 

: =ewe.-kvsreine und Cnrernut.merverban1e 
i n  krenkreicn ,  M. 1 Leip- ig  1879 

: Die amerikanischen Gewerkvereine, Bd. 
1 8 ,  Leipzig  1879 

: Die H s f t p f l i c h t f r a g e ,  Bd. 19, Le ipz ig  
1880 

Schubert , Hans : Gustav Schmoller a l s  S o z i a l p o l i t i k e r ,  
D i s s .  Prankfur t  am Mein 1936 

Scbumpeter, Joseph : Theorie d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  Entwick- 
Alois  lung,  Le ipz ig  1912 

: Kapital ismus,  Sozia l i smus und Demo- 
k r a t i e ,  Bern 1946 



Schumpeter, Joseph : Geschichte der okonomischen Analyse, 
Alois 1. Teilband, Grundriß der Sozialwis- 

senschaft Bd. 6, Nach dem Manuskript 
hrsg. von Elizabeth B. Schumpeter, 
üöttingen 1965 

Schwedisches Insti- : 'katsachen über Schweden, Arbeitsmarkt- 
tut (Hrsg.) politik in Schweden, Statistische Da- 

ten vom März 1972, Nr. Ts 6 C Oha, 
gedruckt April 1972 

Servan-Schreiber, : Die amerikanische Herausforderung, 
Jean Jacques Hsmhurg 1968 

Siefer, Gregor : Stichwort: Schweden, in: Staatslexi- 
kon, hrsg. von der Görres uesellschaft, 
Bd. 6 6. Auflage, Freiburg im Breis- 
gau 1q61 

Smith, Adam : Natur und Ursachen des Volkswohlstan- 
des, hrsg. von Wilhelm Loewenthal, 
Bd. 2, Berlin 1879 

: Theorie der sittlichen Gefühle, über- 
setzt und kommentiert von Ludwig Theo- 
bul Koseearten. Bd. 1. 1791, Bd. 2, 
Leipzig i795 

: Untersuchung über das Wesen und die 
Ursachen des Volkswohlstandes. Aus 
dem Englischen übersetzt von F. Stöpel, 
? Auflaon. brso. von Robert Praaer. -. ~, . , ~~- . 
Bibliothek der Yolkswirtschaftslehre 
und Gesellschaftswissenschaft, Bd. 1- 
IV, Berlin 1905-1907 

: An Inquiry into the Nature and Causes 
of the Wealth of Nations, by Arthur 
Hugh Jenkins, New York 1 9 M  

Soziale Sicherung - Sozialenquzte - in der Bundesrepublik 
Deutschland, Bericht der Sozialenqu6te- 
Kommission, Erstattet von: Walter 
Bogs, Hans Achinger, Helmut Meinhold, 
Ludwig Neundörfer, Wilfrid Schreiber, 
Stuttgart - Berlin - Köln - Mainz 
1966 

Spann, Othmar : Die Haupttheorien der Volkswirt- 
schaftslehre auf lehrgeschichtlicher 
Grundlage, 25. Auflage, Heidelberg 
1949 

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 
hrsg. vom Statistischen Bundesamt 
Wiesbaden, Stuttgart - Mainz 1968 

Stumm, Kar1 von : Die Hede von Sturnms nach dem steno- 

8 rsphischen Bericht, in: Anhang: ber die Stummsche Herrenhaus-Hede 
gegen die Kathedersozialisten mit 
Stellungnahmen von Delhrück, Schmol- 
ler, Wagner, Berlin 1897 

Wagner, Adolph : Hede über die soziale Frage. Gehal- 
ten auf der freien kirchlichen Ver- 
sammlung evangelischer Männer in der 
K. Garnisonskirche zu Berlin am 12. 
Oktober 1871, Berlin 1872 

: Diskussionsbeiträge zu den Verhand- 
lungen des Vereins für Socialpolitik 
über die Invaliden- und Alterskas- 
sen am 12.10.1874, in: Schriften des 
Vereins für Socialpolitik, Bd. 9, 
Leipzig 1875 

: Der Staat und das Versicherungswe- 
sen, in: Zeitschrift für die gesam- 
te Staatswissenschaft, Bd. 77, Tü- 
bingen ISS1 

: Artikel: Versicherungswesen, in: 
Handbuch der politischen Ökonomie, 
Bd. 2. 2. Halbband, 4. Auflage, Tü- 
bingen 1898 

Wannagat, Georg : Lehrbuch des Sozialversicherungs- 
rechts, Bd. 1, Tübingen 1965 

Webb, Sidney and : The History of Trade Unionism, Lon- 
Beatrice don - New York - Bombay 1896 
Weber, Max : Die Objektivität sozialwissenschaft- 

licher und sozialpolitischer Er- 
kenntnis, in: Archiv für Sozialwis- 
senschaft und Sozialpolitik, Bd. 19, 
Tübingen Leipzig 1904! Wieder ab- 
gedruckt in: Methodoloaische Schrif- 
Esn, Frankfurt am ~ain-1968 

Weddigen, Walter : Grundzüge der Sozialpolitik und 
Wohlfahrtspflege, Stuttrart 1957 

: Grundzüae $er allseaeinen 7olkswirr- 
schafrspoliii!<, Yiest aden <9bC 



deisser, Gerhard : Politik als System aus normativen 
Urteilen, Göttingen 1951 

: Beratende (normative) Soeialwissen- 
schaft. Als Manuskript vervielfäl- 
tigt, Köln im September I960 

: Das Problem der systematischen Ver- 
knüpfung von Normen und von Aussa- 
gen der positiven bkonomik in grund- 
sätzlicher Betrachtung,erläutert 
anband des Programms einer sozial- 
wissenscbaftlichen Grunddisziplin 
aus Empfehlungen und Warnungen, in: 
Probleme der normativen Okonomik und 
der wirtschaftspolitischen Beratung, 
Schriften des Vereins für Socialpo- 
litik, Ed. 29, Berlin 1963 

: Normative Sozialwissenschsft, in: 
Evangelisches Soziallexikon, 4. 
Auflage, Stuttgart 1963 

Wicksell, Knut : Geldzins und Güterpreise, Jene 1898 

Wiese, Leopold von : Gibt es noch Liberalismus?, in: Die 
Wirtschaftswissenscbaft nach dem 
Kriege, Pestgsbe für Lujo Brentano 
zum SO. Geburtstag, Bd. 1, Wirt- 
schafts olitische Ideologien, Mün- 
chen - Eeipzig 1925 

Willeke, Eduard : Artikel: Arbeitsmarkt, in: Handwär- 
terbuch der Sozialwissenschaften, 
Ed. 1. Stuttaart - TübinRen - Göt- 

Willeerodt. Hans : Warum Staatsplanun~ in der Markt- 
wircschaft?, i r . :  hirtscnaftsp0;iti- 
sche Chronik. hrsw. von lnsriruc 
fi~r Wirrschaftrno-itik an <er 'Jni- --. 
versität zu ~öl;, H. 3 ,  1965 

: Dokumentation, in: Ordo, Jahrbuch 
für die Ordnung von Wirtschaft und 
Gesellschsft, Bd. 17, Düsseldorf - 
München 1966 

: Grenzmoral und Wirtschaftsordnung, 
in: Soziale Verentwortung, Fest- 

Winterstein, Helmut : Sozialpolitik mit anderen Vorzei- 
chen. Zur Frage einer stärkeren Be- 
tonung von ~ersönlicher Freiheit 

3elbstvirsntwortung in der 

ohne Verfasser : Verein für Socialpolitik, in: Köl- 
ner Stadt-Anzeiger vom 5.9.1972 

achrift für Goetz Briefs-zum 80. 
Geburtstag, hrsg. von J. Broer- 
mann und Pbilipp Herder-Dorneich, 



Lebenslauf 

E i d e s s t a t t l i c h e  Erklärung 

I c h  v e r s i c h e r e  e i d e s s t a t t l i c h ,  d i e  von m i r  vorgelegte  

Arbei t  s e lbs t änd ig  a n g e f e r t i g t  und mich fremder H i l f e  
n i c h t  bedient  zu haben. Al l e  S t e l l e n ,  d i e  wör t l i ch  

oder sinngemäß v e r ö f f e n t l i c h t e n  oder n i c h t  veröffent -  

l i c h t e n  S c h r i f t e n  entnommen s i n d ,  habe i c h  a l s  ent -  
nommene i n  meiner Arbei t  k e n n t l i c h  gemacht. 

Am 6.6.1941 wurde i c h  a l s  Sohn des  Zo l l inspek to r s  E r n s t  

T i e f e l s t o r f  und s e i n e r  Ehefrau Margarete,  geb. M i t t e r ,  

i n  Earchim (Mecklenburg) geboren. 

1944 f i e l  mein Vater i n  Rußland. 

1947 kam i c h  nach Köln. H ie r  besuchte i c h  von 1948 - 1952 

d i e  Volksschule und anschließend das  S t a a t l i c h e  Apostel- 

gymnasium, an dem i c h  '1961 d i e  Reifeprüfung ab leg te .  

I m  Vintersemester  1961/62 begann i c h  an d e r  U n i v e r s i t ä t  

Köln das  Studium d e r  Wir tschaf ts -  und Sozia lwissenschaf ten ,  
das  i c h  1967 m i t  d e r  Diplomprüfung f ü r  Kaufleute abschloB. 

Nach e i n e r  vorübergehenden p u b l i z i s t i s c h e n  T ä t i g k e i t  f ü r  

e inen Verband widmete i c h  mich s e i t  1969 d e r  vor l iegenden 

Arbei t .  
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