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Dr. Clodwig K apferer, H am burg

1959: Bessere Markttransparenz in Europa
Ein neuer Plan der OEEC/EPA

P lu r c h  d ie  v o n  G ro ß b r i ta n n ie n  a u s g e lö s te  u n d  
v o n  d e r  B u n d e s re p u b lik  s e i t  l ä n g e r e r  Z e it  a ls  

w ü n sd ie n sw e rt a n g e s t r e b te  f r e ie  A u s ta u s c h b a r 
ke it eu ro p ä isch e r W ä h ru n g e n  in  D o lla r  u n d  G o ld  
w urde fü r d ie  w ic h tig s te n  e u ro p ä is c h e n  L ä n d e r  
eine in te rv a lu ta r is c h e  O rd n u n g  g e sch a ffen , d ie  
es d en  ih rem  S y s te m  a n g e s c h lo s s e n e n  N a t io 
n a ls ta a ten  k ü n f t ig h in  u n m ö g lic h  m ach t, ih r e  W ä h 
rungen  a ls In s tru m e n te  fü r  h a n d e ls p o li t is c h e  M a ß 
nahm en o d e r  u m g e k e h r t  ih r e  H a n d e ls p o l i t ik  zu r  
W ä h ru n g sm a n ip u la tio n  z u  m iß b ra u c h e n . D ie  f r e ie  
K o n v e rtie rb a rk e it g ib t  d e n  z w is c h e n s ta a t lic h e n  
W irtsch a ftsb ez ieh u n g en  in  E u ro p a  d ie  G ru n d la g e , 
auf der e in e  w irtsc h a ftlic h e  I n te g r ie ru n g  e r s t  m ö g 
lich w ird . S ie  v e r le ih t  d e r  e u ro p ä is c h e n  w ir ts c h a f t
lichen Z u sa m m e n a rb e it Im p u lse , d ie  ih r  d ie  b is 
herigen  m it d em  Z ie l d e r  In te g ra t io n  g e sc h a f fe 
nen w ä h ru n g sp o litis c h e n  In s t i tu t io n e n  w ie  W e l t 
bank, In te rn a t io n a le r  W ä h ru n g s fo n d s , E u ro p ä i
sche Z a h lu n g su n io n  u . a . n ic h t b ie te n  k o n n te n . 
Sie s te llt d ie  z w is c h e n s ta a t lic h e n  ö k o n o m isc h e n  
B eziehungen u n te r  d ie  G e s e tz e  d e s  M a rk te s ,  d ie  
den k ü n stlich en  M a rk ta u s g le ic h  in  z u n e h m e n d e m  
Maß ü b e rf lü ss ig  m ach e n . ' D ie  R e g ie ru n g e n  d e r  
einzelnen S ta a te n  w e rd e n  v o r  d ie  N o tw e n d ig k e i t  
gestellt, e in e  P o li tik  d e r  in n e r e n  S ta b i l i tä t  e in z u 
schlagen, u n d  d ie  U n te rn e h m e r  w e rd e n  z u  w e t t 
b ew erbsw irtschaftlichem  V e rh a l te n  g e z w u n g e n .

Veränderte E inkom m enstruktur
Die w irtsch aftlich e  E x p a n s io n  d e r  le tz te n  J a h r e  
hat in d en  e u ro p ä isc h e n  I n d u s tr i e s ta a te n  d ie  E in 
kom m en stru k tu r v e rä n d e r t ,  u n d  d ie s e  h a t  d ie  
V erb rau ch ss tru k tu r u m g e sc h ic h te t. P ro d u k t io n s 
und E in k o m m en sen tw ick lu n g  v e r h a l te n  sich  z u 
einander n ich t m e h r  a ls  k o r r e la t iv e  G rö ß e n . D ie  
Entw icklung n ach  W ir ts c h a f ts z w e ig e n  v e r lä u f t  
daher h e u te  o ftm a ls  u n te rsc h ie d lic h . F ü r  d ie  e in e n  
(A utom obile, F e rn s e h a p p a ra te ,  ch em isch e  u n d  
elek tro technische In d u s tr ie  u n d  B a u w irts c h a ft)  
schreitet d ie  E x p a n s io n  fo r t, a n d e re  (K o h le n b e rg 
bau, E isen- u n d  S ta h l in d u s tr ie ,  T e x ti l in d u s tr ie )

b e f in d e n  sich  in  S c h w ie r ig k e ite n , d e re n  U rsa c h e n  
s t ä r k e r  s t r u k tu r e l l  a ls  k o n ju n k tu r e l l  b e g rü n d e t  
s in d . D ie  in  G a n g  g e k o m m e n e  In te g ra t io n  d e r  
e u ro p ä is c h e n  V o lk s w ir ts d ia f te n  e rh ö h t  a u f  d e r  
e in e n  S e ite  d ie  A u ss ic h t a u f  F o r ts e tz u n g  d e r  w i r t 
sc h a f tlic h e n  E x p a n s io n , a u f  d e r  a n d e re n  S e ite  
e rh ö h t  s ie  a b e r  au ch  d ie  G e fa h r , d a ß  d ie  E n tw ick 
lu n g  n ach  W ir ts c h a f ts z w e ig e n  noch  g rö ß e re  U n 
te r s c h ie d lic h k e i t  a ls  b is h e r  z e ig e n  w ird . D e sh a lb  
l ie g t  e s  im  B ere ich  d e s  M ö g lich en , d a ß  d e r  u n te r 
sch ied lich e  E n tw ic k lu n g s v e r la u f  in  d e n  e in z e ln e n  
W ir ts c h a f ts z w e ig e n  k ü n f t ig h in  a u f  d ie  a llg e m e in e  
K o n ju n k tu re n tw ic k lu n g  g rö ß e re n  E in flu ß  a ls  b is 
h e r  g e w in n e n  k a n n .

F ü r  d ie  E u ro p ä is c h e  W ir ts c h a f ts g e m e in s c h a f t  is t 
d e r  s tu fe n w e is e  A b b a u  d e r  b is h e r  g ü lt ig e n  z w i
s c h e n s ta a t l ic h e n  Z o lls ä tz e  b e i g le ic h z e it ig e r  E r
h ö h u n g  d e r  E in fu h rk o n tin g e n te  e in e  w ic h tig e  
te c h n isc h e  V o ra u s s e tz u n g  z u r  In te g ra t io n . D ie 
In te g ra t io n  v e r s c h ä r f t  in  v ie le n  B e re ic h e n  d e n  
W e ttb e w e rb . D a d u rc h  w ird  d ie  P ro d u k t io n  e in e r  
S tr u k tu rw a n d lu n g  u n te rw o r fe n . A u f  d e r  a n d e re n  
S e ite  g ib t  d ie  F re iz ü g ig k e i t  v o n  U n te rn e h m e rn  
u n d  A rb e ite rn , v o n  W a r e n  u n d  K a p ita l  d e r  W ir t 
sch a ft d ie  A n re iz e  zu  n e u e r  E x p a n s io n . W e n n  d ie  
F o lg e n  d ie s e r  V e rä n d e ru n g e n  a u ch  n ic h t a l le  s o 
fo r t  e rk e n n b a r  w e rd e n , so  m ü s s e n  d ie  U n te rn e h 
m u n g e n  d e n n o c h  ih r e  A b s a tz p lä n e  la n g f r is t ig  au f  
s ie  a u s r ic h te n .

In  e in e r  so  w e c h s e lv o lle n  Z e it m ü s s e n  a lle  v e r 
fü g b a re n  W e g e  b e s c h r if te n  w e rd e n , u m  sich  ü b e r  
d ie  A u s w irk u n g e n  d ie s e r  E n tw ic k lu n g  a u f  W ir t 
sc h a f tsp o lit ik , W ir ts c h a f ts z w e ig e  u n d  je d e  e in 
z e ln e  U n te rn e h m u n g  zu  in fo rm ie re n  u n d  sich  au f  
d ie  n e u e  A u s g a n g s p o s i t io n  v o rz u b e re i te n . D as 
is t  u m  so  n o tw e n d ig e r ,  a ls  m in d e s te n s  w ä h re n d  
e in e r  m e h r  o d e r  w e n ig e r  la n g e n  Ü b e rg a n g s z e i t  
d ie  e u ro p ä is c h e n  T e ilm ä rk te  ih r e  H e te ro g e n i tä t  
b e h a l t e n  w e rd e n . D a fü r  s o rg t a l le in  d e r  sp ra c h 
lich e  U n te rs c h ie d , d ie  V e rs c h ie d e n h e ite n  d e s  K li
m as , d e s  W ir tsc J ia f ts s t ils , d ie  U n te rs c h ie d e  d e r

Alle in der A bteilung „Zeitgespräch“ veröffentlichten B eiträge sin d  fr e ie  M einungsäußerungen von Per- 
tönlichkeiten aus W irtschafl und P o litik  und von  in- und ausländischen M itarbeitern . S ie en thalten  keine  
Stellungnahme der R edaktion  und sind keine offiziösen  Ä ußerungen d er herausgebenden Institu tionen.
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Gesetzgebung, der Lebensgewohnheiten u. a. m. 
Ohne Verbesserung der Markttransparenz ist 
auch keine Rationalisierung der Güterverteilung 
im vergrößerten Europa möglich.

D er M arkt im  M ittelpunkt des W irtadiaftsdenkens 
In dem Maße, w ie die Integration der wirtschaft
lichen Expansion neue Impulse gibt, rücken die 
Bereiche Absatz und Verbrauch, mit anderen W or
ten, rückt der Markt mehr und mehr in den Mit
telpunkt eines neuen wirtschaftlichen Denkens 
und Verhaltens. Gleichgültig, ob der Markt in 
volkswirtschaftlicher oder betriebswirtschaftlicher 
Perspektive gesehen wird, die Wirtschaftsunter
nehmen bieten dort ihre speziellen Erzeugungen 
und Leistungen an, wo sie den mit realer Kauf
kraft ausgestatteten Konsumenten gegenüber
stehen. Ist die Notwendigkeit, zu einer besseren 
Markttransparenz vorzustoßen, erkannt, so ist 
die nächste Frage das „Wie". Man benutzt leicht
hin das Wort Marktforschung hierfür. Indessen 
bezeichnet Marktforschung keine bestimmte M e
thode, vielmehr ein Forsdiungsziel. W eithin wird 
Marktforschung lediglich als Erhebung mittels 
Befragung verstanden. Das ist in dieser Einseitig
keit falsch. Diese ist nur ein, wenn auch ein sehr 
wichtiges Glied in der Kette vieler Verfahrens
möglichkeiten. Die wirtschaftlichen Abläufe kön
nen von einem einzelnen System in ihrem gesamt
wirtschaftlichen Zusammenhang nicht ausreichend 
beurteilt werden. Das einzelne Verfahren hat da
her keinen Anspruch auf ausschließliche Gültig
keit. Marktforschung besteht vielmehr aus der 
Anwendung von Kombinationen verschiedenster 
analytischer Verfahren und verschiedenster me
thodischer Ausgangspunkte. Der unparteiische 
Forsdier gibt sich Rechenschaft über alle für die 
Lösung einer ihm gestellten Aufgabe existieren
den Verfahrenswege und entscheidet, welche Un
tersuchungskombination dem Typus der ihm ge
stellten Aufgabe am besten gerecht wird. Erst da
durch handelt er rationell. Bei der Bildung seines 
Untersuchungssystems wird dem Forscher in den 
m eisten Fällen auch noch die Aufgabe zufallen, 
ein möglichst optimales Ergebnis unter Gesichts
punkten von relativ tragbaren Kosten zu erzielen. 
Dieser Zwang stellt jeder einzelnen Untersuchung 
ihre besondere methodische Aufgabe.

A n alyse  m it statistischen H ilfsm itte ln  
Die A nalyse der volkswirtschaftlichen w ie auch 
der einzelbetrieblichen Entwicklung beweist, daß 
zwischen ihren ökonomischen w ie auch soziologi
schen, ethischen, psychologischen und institutio
neilen Elementen die vielfältigsten gegenseitigen  
Beziehungen und Abhängigkeiten bestehen. Um 
ein Marktphänomen auf seine Elemente zu redu
zieren, verifiziert der Forscher seine durch ab
straktes Denken erfaßten Sachverhalte, w ie etwa

die Beziehungen zwischen Preis und absetzbarer 
Menge, mit der statistischen Wirklichkeit. Zu die
sem Zweck sammelt er die für seine Aufgabe 
wichtigen statistischen Daten aus dem Betriebs
bereich, aus Verbänden und anderen Institutio
nen und Veröffentlichungen, aus amtlichen Quel
len und aus Erhebungen und bereitet sie in Ta
bellen und graphischen Darstellungen auf. Quali
tative Merkmale bemüht er sich zu quantifizieren. 
Aus diesem Material stellt er Meßzahlen auf, die 
die Entwicklung von Elastizitäts-, Produktivitäts-, 
Rentabilitäts- und anderen Merkmalen in Rela
tion zu einer Basisgröße zeigen, und faßt mehrere 
Einzelreihen, z. B. über M enge, Preis usw., zu 
Indexreihen zusammen, die die Entwicklung hin
sichtlich ihrer Veränderungen, nicht ihrer absolu
ten Größen angeben. Um statistische Massen 
durch Teilerhebungen zu ermitteln, berechnet der 
Forscher nach den Regeln der Wahrscheinlich
keitstheorie einstufige, mehrstufige, geschichtete 
und geklumpte Stichproben und steckt ihre Feh
lergrenzen ab. M ittels Regressionsanalyse berech
net er die Häufigkeitsverteilung, und an Zeit
reihen erkennt er die konjunkturellen und sai
sonalen Ausschläge sow ie deren Ausgleich. Für 
verschiedene Sonderprobleme stehen ihm außer
dem noch eine Reihe — meist komplizierter —  
Methoden zur Verfügung, die praktisch nur noch 
von Spezialisten zu handhaben sind.

Untersuchungen m it H ilfe  von  Erhebungen  
Im Zusammenhang mit einer speziellen Unter
suchungsaufgabe oder mit der Art und der Höhe 
des verlangten Erfolggrades führt der Forscher 
eigene Erhebungen durch. Er bedient sich hierbei 
vorzugsweise des M ittels der repräsentativen 
Teilerhebung. Stellvertretend für die Gesamt
masse erstreckt er seine Erhebungen nur auf 
einen Teil und achtet darauf, daß die Merkmale 
der Teilmasse immer auch für die Gesamtmasse 
repräsentativ sind.
Die Arbeitshypothese hat bei diesen Teilerhebun
gen eine besonders wichtige Funktion. Da die 
Schlüsse von einer begrenzten Anzahl von Fällen 
einer Gattung auf alle Fälle bezogen werden 
müssen, ist es notwendig, daß schon bei Aufstel
lung der Arbeitshypothese die Kausalursachen 
möglichst vollständig und richtig erkannt wurden. 
Man unterscheidet zwischen einmaligen und w ie
derholten Erhebungen mit freier oder gebunde
ner, mündlicher und schriftlicher Befragung und 
Beobachtungen, denen häufig Testerhebungen  
vorausgehen und auch nachfolgen. Eine Sonder
stellung unter den wiederholten Erhebungen neh
men die Verbraucher- und Händlerpanels ein. 
Erstere werden auf Grund von Haushaltsbüchern 
oder Listen, letztere auf Grund von Inventurauf
nahmen erstellt.
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Manche Forscher sehen ihre Aufgabe mit der Dar
bietung statistisdier Tabellenresultate als been
det an. Andere sehen hingegen in der wirtschafts
wissenschaftlichen Kommentierung eine ihrer w e
sentlichen Aufgaben. Nach ihrer Ansicht besteht 
ihre Aufgabe einmal in der kritischen Sammlung 
und Auswertung von Marktdaten und zum ande
ren darin, der Praxis Maßnahmen als Konsequenz 
ihrer Untersuchungsergebnisse zu empfehlen.

U ntersuchungen m it soziologischen H ilfsm itte ln

Die m eisten von den Wirtschaftswissenschaften 
entwickelten Untersuchungssysteme sind nur auf 
ökonom ische Probleme anzuwenden. Das wirt
schaftliche Leben steht aber nicht für sich, son
dern wird wirtschaftssoziologisch, d. h. in seinem  
Zusammenhang mit anderen Kulturerscheinungen, 
beeinflußt. Durch anthropologische, ethische und 
soziologische Verhältnisse werden die wirtschaft
lichen Erscheinungen bald stärker individual, bald 
mehr sozial beeinflußt. Auf Grund von Verhal
tensw eisen  und Gewohnheiten der Menschen 
können statische oder dynamische Inhalte über
w iegen . Die Hilfsmittel, deren sich der Forscher 
für die Darstellung soziologischer Elemente wirt
schaftlicher Marktphänomene bedient, sind die 
Einzel- und Gruppenbeobachtung (teilnehmende 
Beobachtung, soziographische Erhebungen und 
Beobachtung in standardisierten Testsituationen) 
und das Experiment (Einzelfallstudie, physiolo
gische Verfahren und Soziometrie).

U ntersuchungen m it psychologischen H ilfsm itte ln

Der W irtschaftsablauf unterliegt auch psychologi
schen Einflußfaktoren. Sie können sich auf be
stim m te Charakteristiken der Ware, der Art und 
W eise, w ie  sie dargeboten und propagiert wird, 
und auf absatzwirtschaftliche Eigenschaften be
ziehen. Die psychologischen Hilfsmittel sind das 
Interview  (Einzel- und Gruppeninterview), pro
jektive Tests (Wortassoziationen, Satzergän
zungstests, Zeichentests, Bildertests und andere 
Persönlichkeitstests) und statistische Verfahren 
(Psychometrie).

B erechnungen m it mathematischen H ilfsm itteln  

Oftmals macht es die Komplexität und Vielfalt 
der Ursachen und Wirkungen eines wirtschaft
lichen V organges unmöglich, die Gesamtheit aller 
einzelnen Elemente zu überblicken und ihre ge
genseitigen  Beziehungsgrade in ihrem richtigen 
Umfang zu erkennen und zu bewerten. Das ist 
etw a der Fall, wenn die Folgen der stufenweisen  
Senkung der Zollsätze und Erhöhung der Ein
fuhrkontingente im Gemeinsamen Markt auf 
Nachfrage, Angebot, Lagerbewegung, Beförde
rungsw ege und Beförderungskosten, Preisent
wicklung und schließlich auch noch auf unterneh- 
mungs- und wirtschaftspolitische Maßnahmen für

ein einzelnes Gut dargestellt werden sollen. Ein 
derart komplexer Variantenreichtum an Ur
sachen und W irkungen ist mit den bisher be
schriebenen Verfahren allein nicht zu bewältigen, 
zum mindesten ist er nicht größenmäßig darzu
stellen. In solchen Fällen müssen zur Erkenntnis
gewinnung mathematisch-statistische Verfahren 
angewendet werden, die die Möglichkeit bieten, 
mit vielen Veränderlichen gleichzeitig rechnen zu 
können. Im Bereich der Wirtschaftspolitik und der 
Unternehmungsforschung ist die Bereitstellung 
von Entscheidungsgrundlagen eine Hauptaufgabe 
der mathematisch-statistischen Verfahren. Da die
sen verschiedene Annahmen zugrunde gelegt wer
den können, bieten sie hierfür besondere Vorteile. 
Um eine einzelne neue Annahme, z. B. einen  
höheren oder niedrigeren Preis, eine höhere oder 
eine niedrigere Produktion im Wettbewerbsland, 
eine Einkommenssteigerung oder -Senkung bei 
einer wichtigen Verbraucherschicht, eine Senkung 
oder Erhöhung einer Verbrauchssteuer u. a. m., 
auf ihre Wirkung zu untersuchen, bedarf es, so
bald das theoretische M odell erstellt ist, jew eils 
nur eines zuzüglichenRechenganges, oftmals aller
dings auf einer Elektronenrechenmaschine.

E rm ittlung em pirischer G rundlagen
Letztlich leisten bei der Beurteilung eines Mark
tes auch noch eine Reihe empirischer Angaben 
nichtstatistischer Natur einen wichtigen Beitrag. 
So spielt der Bereich der geographischen Raum
erfassung, der inneren und äußeren Staatspolitik, 
der wirtschaftlichen Struktur, des Wirtschaftsstils 
und der Wirtschaftsgesinnung eine wesentliche 
Rolle bei der qualitativen Schlußfolgerung.

O E E C /E P A -P ro jek t No. 5 /5 3 9  
Von der Überlegung ausgehend, daß die Verbesse
rung der Markttransparenz in Europa von vita
ler Natur ist, hat sich die OEEC dazu entschlos
sen, ein Studium der Methoden- und Quellen
frage zu initiieren. Sie mißt dieser Aufgabe einen 
Anspruch auf Priorität zu, und sie hält sie für 
konkret genug, um nicht in bloße generalisierende 
Empfehlungen auszulaufen. Die Angleichung der 
Methoden und die Verbreitung der Quellenkennt
nis müsse eine gute Ausgangsbasis für ein zweck
entsprechendes marktmäßiges Verhalten legen, 
und zwar im Falle der volkswirtschaftlichen 
Marktforschung für den Wirtschaftspolitiker und 
im Falle der betriebswirtschaftlichen Marktfor
schung für den Unternehmer. Die OEEC bereitet 
die Einberufung einer Konferenz für den Sommer 
1959 vor, auf der aus 17 europäischen Staaten 
etwa einhundert Volkswirten, insbesondere auch 
Konjunkturforschern, Betriebswirten, Statistikern 
in staatlicher und privater Position, Marktfor
schern in Instituten und in Unternehmungen, 
M arktspezialisten in Wirtschaftsverbänden und
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Wirtschaftspublizisten Gelegenheit gegeben wird, 
gemeinsam die W ege zu prüfen, die sie einzu- 
sdilagen empfehlen, wenn sich europäische wirt
schaftspolitische Stellen und Unternehmungen 
über die europäischen Märkte in konkreter W eise  
informieren wollen.
Die Aufgabe der Konferenz ist erstens, die im Zu
sammenhang mit den europäischen Märkten ent
stehenden Fragen auf breitester Grundlage zu

sammenzustellen, und zweitens, die hierfür not
wendigen und zweckmäßigen Methoden der 
Marktforschung zu ermitteln, wobei Marktfor
schung ausdrücklich im w eitesten Sinn aufgefaßt 
wird. In gew isser Hinsicht begründet dieser er
freuliche Beginn einer Kooperation einen gem ein
samen Markt von 17 Partnerländern, einen Markt 
für wissenschaftliche Forschung im Dienste der 
ganzen Wirtschaft.

2 i c  ^n itiS izU Länicz ü c m  bcbzekt?

„D um ping ist ein problem atischer Begriff!"

Köln, den 9. 1. 1959

1 " j  m den  seh r problem atischen 
^  B egriff des D um ping läß t sich 

trefflich stre iten : um w itte rt vo n  e in 
se itigen  In te ressenvo rste llungen  
w ird  er seh r oft leichtfertig  miß
braucht. M an neig t dazu, den  Dum
p ing-V orw urf unbedenklich  zu e r
heben, auch w enn  m an seine w irk 
liche B erechtigung nicht oder nu r 
m it fadenscheinigen A rgum enten  
bew eisen  kann. D abei ist der Be
griff des D um ping b isher noch von  
ke in e r Seite so entw ickelt w orden, 
daß m an ihn  e inseitig  handhaben  
könnte. A ngesichts der v ie lfältigen  
und  schillernden T a tbestände  in 
Erscheinung g e tre ten e r D um ping
fälle  dürfte es auch schw erfallen, 
e ine res tlo s  befried igende Begriffs
defin ition  zu geben.

D rei A rten  von D um ping

M an k an n  d re i A rten  vo n  denk 
barem  Dum ping un terscheiden: das 
staatlich  geförderte  Dumping, das 
kom m erzielle D um ping d e r u n te r
nehm erischen G eschäftspolitik  und 
das Sozialdum ping, das aus der b e 
sonderen  W irtschafts- und  Sozial
s tru k tu r e ines Landes h erge le ite t 
w ird. Zu den staatlich  gefö rderten  
handelspolitischen D um pingm etho
den gehören  die offenen oder v e r
steckten E xportsubventionen , das 
W ähru n g s-u n d  das K om pensations
dum ping. Infolge ih re r in te rn a tio 
na len  Ä chtung tre ten  offene Ex
po rtsubven tionen  kaum  noch in  Er
scheinung. V ersteck te  staatliche 
Subventionen  sind seh r schwer 
nachw eisbar; ih re  Zahl dürfte auch 
n u r gering  sein.

A nders liegen die D inge bei dem 
W ährungs- und  dem  K om pensa
tionsdum ping. Der W ährungsfonds 
v e ru r te ilt zw ar d ie E xportförde
rung  m itte ls m an ipu lierter W äh
rungsku rse  grundsätzlich. Solange 
ab er die D evisen lage eines E xport
landes unbefried igend  ist, finden 
sich im m er Länder, deren  S taa ts
banken  fü r die D evisen aus E xport
erlösen  e rhöh te  K urse gew ähren  
oder einen  T eil der E xportdev isen  
den  expo rtierenden  F irm en über
lassen , dam it sie von d iesen  m it 
S ondervorte ilen  v e rw erte t w erden  
können . D as K om pensationsdum 
ping benu tzen  nam entlich Länder 
m it staatlich  gelenk tem  A ußenhan
del. D er E xport w ird  in d iesen  
F ällen  dadurch verb illig t, daß er 
im sogenann ten  link-system  m it 
einem  Im portgeschäft gekoppelt 
w ird, so daß der D um pingexport 
m it e rhöh ten  Im portpreisen  finan
z ie rt w ird. Bei dem  kom m erziellen 
D um ping der expo rtierenden  E in
zelun ternehm en h an d e lt es sich um 
E xporte zu P reisen  u n te r den  eige
nen  Selbstkosten , zu  n ied rigeren  
P reisen  als den im heim ischen 
M ark t oder auf an d e ren  E xport
m ärk ten  gefo rderten  Preisen.

Das Sozialdum ping bezeichnet 
den  zw eifelhaftesten  und  um strit
ten s ten  T atbestand  des Dumping. 
M it dem V orw urf des Sozialdum 
pings w ird  als Spielball untersch ied
lichster In teresseng ruppen  vor 
allem  M ißbrauch getrieben . Nicht 
n u r in  der H andelspolitik , auch auf 
anderen  G ebieten  der W irtschafts
politik , sogar in  der Lohnpolitik, 
w ird  der B egriff m ißbraucht. M an

erinnere  sich daran, daß noch vor 
fünf bis sechs Jah ren  das A rgum ent 
des Lohndum pings von  gew erk 
schaftlicher Seite zur F orderung  
von  L ohnerhöhungen herangezo
gen  w orden  ist.

D er T atbestand  
V ersucht man, den  T atbestand  

des Dum pings auf e ine  m öglichst 
einfache Form el zu bringen , so 
w ird  m an u n te r D um ping eine diffe
ren z ie rte  P reisgesta ltung  im  E xport 
für versch iedene M ärk te  zu v e r
stehen  haben. Es muß eine w illkü r
liche D ifferenzierung bei d e r Ex
portp re isfestse tzung  stattfinden, w ie 
m an sie sow ohl b e i dem  staatlich  
gefö rderten  Dum ping als auch dem 
kom m erziellen  Dum ping der u n te r
nehm erischen G eschäftspolitik  un 
te rs te llen  kann. Bei dem  Sozial
dum ping liegen  die D inge g rund 
sätzlich anders. H ier findet keine 
w illkürliche P reisd ifferenzierung  
sta tt, v ie lm ehr ergeben  sich die 
Preisun tersch iede zur vergleich
baren  K onkurrenz aus den anders
artigen  w irtschaftlichen und  sozia
len  G egebenheiten  des E xportlan 
des. D er Begriff des Sozialdum pings 
en tb eh rt im G runde der Logik, w as 
den  W irrw arr der M einungen h ie r
über zu einem  gew issen  G rade v e r
ständlich macht. Einig is t m an sich 
in  der allgem einen  V eru rte ilung  
des staatlichen  Dumpings. U m strit
ten  is t das kom m erzielle Dumping. 
Bei dem  Sozialdum ping befindet 
m an sich auf dem  völlig  unge
w issen  G elände allzu sub jek tiver 
M einungsbildung. M it einem  Sei
tenblick auf d ie  am erikanischen 
„D um ping-Places" is t m an versucht, 
von  einem  etw as anrüchigen Ge
lände zu sprechen.
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