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Gliederung
 Darstellung und Wertung 
  des neoliberales Umfelds
 Grundzüge der Solidarwirtschaft
 Beispiele im In und Ausland



Michael Krätke und Karl Heinz Roth (Hrg.) in:
Bernhard Walpen: Die offenen Feinde und ihre 

Gesellschaft (VSA 2004): 
Nach einer kurzen Blütezeit in den sechziger 

und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts erlebte 
die politische Ökonomie in der Bundesrepublik
einen gravierenden Terrain und Niveauverlust.

Wie nirgens sonst auf der Welt beherrscht seither 
das Einheitsdenken der neokonservativen und

neoliberalen Orthodoxie die Lehrstühle, Medien 
redaktionen, dominiert die gesellschaftliche Debatte

und bestimmt die gesellschaftspolitischen 
Weichenstellungen. 



Informationsgesellschaft nach W. Coy et al., 2000:
          Jahr   Anteil der Abiturienten des laufenden Jahrgangs:
          1870                        1%
          1960                        8,8%
          1990                      33,8%

          Jahr   Anteil der Studenten des laufenden Jahrgangs:
          1870                        0,5%
          1900                        2%
          1930                        3%
          1960                        4,2%
          1990                      23,2%

          1900: Allgemeine Schulpflicht vom 7.  14. Lebensjahr
          1908: Zulassung von Frauen zum Studium
          1990: Die Anzahl der Studenten übersteigt erstmals die Anzahl      
                    der Lehrlinge



Aristoteles (384322, Politeia, 1. Buch)
"So ist der Wucher hassenswert, 

weil er aus dem Geld selbst 
den Erwerb zieht und nicht aus dem, 

wofür das Geld da ist. 
Denn das Geld ist um des Tausches 

willen erfunden worden, 
durch den Zins vermehrt es sich 

dagegen durch sich selbst. 
Durch den Zins entsteht Geld aus Geld. 

Diese Art des Gelderwerbs ist also 
am meisten gegen die Natur." 



Friedrich August von Hayek, MPS, 1981: 
,,Eine freie Gesellschaft benötigt 

moralische Bestimmungen, 
die sich letztendlich darauf 

zusammenfassen lassen, 
dass sie Leben erhalten: 

nicht die Erhaltung aller Leben, 
weil es notwendig sein kann, 

individuelles Leben zu opfern, 
um eine größere Zahl von anderen Leben zu erhalten.“
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MontPelérinSociety (MPS)
1947 in Mont Pelérin, Schweiz, von 17 amerikanischen und 22 
europäischen neoliberalen Ökonomen (u.a. Eucken, Friedman, 
Hayek, Hunold, Mises, Popper, Röpke, Stigler) gegründet und 
als Verein in den USA eingetragen.
Umfasst etwa 1000 Mitglieder und 100 ThinkTanks weltweit.
19742002: Nobelpreise für 8 MPSMitglieder.
Ab 1975 unterwerfen Hayek und Friedman als Berater Pinochets 
Chile einer neoliberalen Radikalkur, errichten eine 
„gesunde soziale Marktwirtschaft“ und bezeichnen dies als 
„gelobtes Land“.
1979: ExpertenAustausch zwischen Thatcher und Chile.
1980: Durch Reagan Neoliberalismus auch in den USA.
Endgültige Implementierung in Europa über Giscard d'Estaing, 
Vorsitzender des Europäischen Konvents, der MPSMitglied ist.



MPSMitglied Detmar Doering 
(FriedrichNaumannStiftung, Potsdam)

„Nicht die Arbeit schafft Kapital 
(wie die Feinde des Liberalismus 
im Gefolge von Marx behaupten),

 sondern das Kapital schafft die Arbeit. 
Der Kapitalismus verschafft damit 

dem Menschen die realen 
ökonomischen Möglichkeiten, 
seine Freiheiten zu erweitern.“ 
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Erik Nölting weist 1949 darauf hin, dass: 
Adam Smith, 

Urvater der Liberalen und Neoliberalen, 
und sein Gegenpart, 

Karl Marx, 
sich zumindest 

in einem Punkt einig sind: 
„Aller Ertrag ... stammt aus der Arbeit, 

die alleinige Quelle aller 
wirtschaftlichen Werte ist.“



Peter Drucker
(Urvater der Managementtheorie, 1989):

Die Erzielung von Gewinn ist 
nicht nur eine falsche, 

sondern auch eine irrelevante 
Aufgabe des Managers 

"Companies make shoes not money", 
Unternehmen stellen Schuhe her, 

nicht Geld.
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ShareholdervalueTheorie
von Jensen und Meckling:

Aktionäre als Eigentümer der Unternehmen
müssen den ungeteilten Gewinn erhalten, 

denn jeder Dollar, den die Manager in Arbeit, 
Umwelt und öffentliche Belange stecken, 

nimmt den Aktionären das Recht, über 
ihr Eigentum zu entscheiden und "ihre" 

Gewinne etwa in andere Unternehmen anzulegen, 
die ihnen rentabler erscheinen. 

Manager, die sich zu sehr für die Belegschaft, 
die Gemeinden oder den Umweltschutz einsetzen, 

vergehen sich am Eigentum der Aktionäre!



    Der Anfang vom Ende des Neoliberalismus:

Mehrere Billionen Dollar haben internationale Fonds 
eingesammelt – bei den Reichen der Welt, 

     aber auch bei Normalbürgern, die für ihr Alter vorsorgen, 
oder bei Banken und Versicherungen, 

die wiederum das ihnen anvertraute Geld mehren wollen. 
Rund um  den Globus suchen sie nach Anlagechancen, 

sie spekulieren mit Währungen und Rohstoffen, 
Anleihen und Aktien. 

Sie nehmen ganze Volkswirtschaften in die Zange – 
und zunehmend auch deutsche Unternehmen. ... 

Aber wie soll ein nationaler Staat internationale 
Finanzströme regulieren?

S. Afhüppe et al., Spiegel 18/2005, S. 13112



Gewichtung der Standortfaktoren
1. Gesamtarbeitskostenbelastung: Gewicht 25%, davon wiederum:
1.1. Arbeitnehmerentgelte in der Industrie: Gewicht 40%
1.2. Produktivität in der Industrie: Gewicht 40%
1.3. Arbeitszeit in der Industrie: Gewicht 20%
2. Unternehmenssteuern: Gewicht 20%
3. Verkehr: Gewicht 15%, davon wiederum:
3.1. Autobahnnähe: Gewicht 33,3%
3.2. Flughafennähe: Gewicht 33,3%
3.3. Bahnanschluss: Gewicht 33,3%
4. Diverse Kostenbereiche: Gewicht 15%, davon wiederum:
4.1. Gaspreise: Gewicht 50%
4.2. Strompreise: Gewicht 50%
5. Arbeitskräfte: Gewicht 12,5%, davon wiederum:
5.1. Beschäftigte in der Industrie: Gewicht 56%
5.2. Arbeitslosenquote: Gewicht 44%
6. Regionale Attraktivität: Gewicht 12,5%, davon wiederum:
6.1. Kriminalität: Gewicht 50%
6.2. Korruption: Gewicht 50%
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HartzIV macht nur 1,1% des 
Bruttoinlandsproduktes 

(BIP) aus.
Was geschieht mit den 

„restlichen“ 98,9% des BIP
Die Kapitalerträge machen

bereits das 30fache 
von HartzIV aus.17



Erwerbstätig Nicht erwerbstätig
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Mrd. €

2002     2005                2010                2015 2017      

2000

1000

Bruttoinlandsprodukt:

2002: 2107 Mrd. €

Steigerung: 1.2%

W.Fabricius
28.01.2005

560

2107

Staat: 
2002: 47 Mrd. €

Kapitalertrag: 
2002: 560 Mrd. €

Steigerungsrate: 10%

Soziales: 

2002: 322 Mrd. €

Arbeit:

2002: 1178 Mrd. €

Abb. 2: Kapitalertrag und BIP
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 Robert Kurz 2001: 
„Historisch hat sich der Markt von den Grundstoffen, den Vor und 
Zwischenprodukten immer weiter vorgeschoben und immer mehr 

reproduktive Bezüge okkupiert; nicht nur bis zu den Endprodukten, 
die direkt in die Konsumtion eingehen, sondern darüber hinaus bis zur 
Vermittlung der Konsumtion selber in Form von Dienstleistungen und 
bis in den Intimbereich. ... Für eine emanzipatorische Bewegung, die 

sich der Notwendigkeit bewusst ist, aus Keimformen heraus die 
gesellschaftliche Identität von Produktion und Konsumtion auf einer 

höheren Entwicklungsstufe wiederherzustellen, folgt daraus, daß sie in 
genau umgekehrter Reihenfolge von den Dienstleistungen und den 

direkt in die Konsumtion eingehenden Endprodukten ausgehend dem 
Markt seine historische Beute wieder entreißen muss, um von diesen 

Endpunkten aus die gesamte Reproduktion aufzurollen und 
emanzipatorisch umzuformen.“
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W. Fabricius
Stand: 25.03.05

Im     1. Jahr:    100%         1,10 Einh.
Im     2. Jahr:      50%         1,21 Einh.
Im     4. Jahr:      25%         1,46 Einh.
Im     5. Jahr:      20%         1,61 Einh.
Im   10. Jahr:      10%         2,59 Einh.
Im   20. Jahr:        5%         6,73 Einh.
Im   30. Jahr:                     17,45 Einh.
Im   40. Jahr:                     45,26 Einh.
Im   50. Jahr:        2%     117,39 Einh.
Im 100. Jahr         1% 13780,61 Einh.

    1. Jahr (1950):  3,5 Mrd. €
    8. Jahr (1957):     7 Mrd. €
  15. Jahr (1964):   13 Mrd. €
  22. Jahr (1971):   26 Mrd. €
  29. Jahr (1978):   50 Mrd. €
  36. Jahr (1985):   98 Mrd. €
  43. Jahr (1992): 191 Mrd. €
  50. Jahr (1999): 373 Mrd. €
  57. Jahr (2006): 727 Mrd. € 



Die SpardaBank Berlin eG 
schreibt in „spardaaktuell 04/2006:

„Am 12. April 1956 legte unser Partner 
Union Investment ihren Unifonds, 

einen der ersten Fonds in Deutschland, auf. ...
In 50 Jahren steigerte sich 

der Wert einer Anlage 
von 10.000 Euro auf über 753.000 Euro, 

das entspricht einer Wertentwicklung 
von über 9 Prozent pro Jahr“.
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Armuts und Reichstumsbericht der Bundesregierung 2004/5
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Verteilung der Armut und des Reichtums 
Zahlen aus  dem Armuts und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2004/5

(1998 und 2003 als Differenz zu 1993 in Tausend Euro pro Haushalt)

W. Fabricius
Stand: 28.03.05
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RotGrün
Effekt
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Markt und Staat
Polanyi lehnt ... nicht den Markt schlechthin ab 
und ist weit davon entfernt, den Staat in der Rolle 
des idealen Organisators der sozialen und 
gesellschaftlichen Dienstleistungen sehen zu 
wollen, wie das in der Antiglobalisierungs
bewegung zunehmend der Fall zu sein scheint. 
Der Staat hat sich wahrhaftig nicht als besonders 
effizient erwiesen, weder in seiner stalinistischen 
noch in seinersozialdemokratischen Erscheinungs
weise.

Gabriele Herbert



Nationalstaaten
Die modernen bürgerlichen Nationalstaaten 

als potentielles Gegengewicht zum 
Kapitalismus (miss)zuverstehen und 
nicht als sein integraler Bestandteil, 
verweist auf ein Staatsverständnis, 

das im Nationalstaat eine an sich neutrale 
Instanz sieht, derer sich alle gleichermaßen 

bedienen können, um ihre Interessen zu 
verwirklichen.
Aus BUKOKritik an Attac, 2000
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„Ich habe bisweilen den Eindruck,
dass sich die meisten Politiker immer 

noch nicht darüber im Klaren sind, 
wie sehr sie bereits heute unter der 
Kontrolle der Finanzmärkte stehen 

und sogar von ihnen beherrscht 
werden.“

Hans Tietmeyer, Präsident der Deutschen 
Bundesbank, in Davos 1996



Ausbeutungsinstrumentarien
 Arbeitsentgelt
 Steuern
 Sozialversicherung
 Zinsen
 Miete
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Arbeitsentgelt
Löhne und Gehälter, Renten und Pensionen 

entsprechen deutlich erkennbar dem Status und 
der Ausbildung des Lohn oder Gehaltsempfängers. 

Die unteren 30% der Lohn und Gehaltsgruppen 
sind nicht in der Lage, Rücklagen bzw. Eigentum 
zu bilden. Selbst bei den mittleren 40% wird dies 
zunehmend schwieriger. Die „Sparquote“ betrifft 

nahezu vollständig nur die obersten 30% der 
Haushalte, die mehr oder weniger 
leistungslosen Kassen ohne Bedarf.



Arbeitnehmerentgelt

Bruttolohn/gehalt

  21% Arbeitgeberbeitrag
  = 50% des SVBeitrags

  21% Arbeitnehmerbeitrag
  = 50% des SVBeitrags

 Steuern + 
 Solidaritätszuschlag

Auszahlungsbetrag  Nettolohn/gehalt

Die sogenannten Lohnnebenkosten

Arbeitnehmerentgelt nach Europarecht: 
Artikel III108 (2) des Entwurfs des Vertrags über 

eine Verfassung für Europa: Unter "Entgelt" im Sinne 
dieses Artikels sind die üblichen Grund oder 

Mindestlöhne und gehälter sowie alle sonstigen 
Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber 

aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer 
unmittelbar oder mittelbar in bar oder in 

Sachleistungen zahlt.
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Steuern
Die Lohnsteuerbelastung stieg von 1960 bis 2003 im Mittel 
von 6,3% auf 18,8% die Belastung auf Gewinn und Vermögens 
einkommen sank dagegen von 20% auf 5,7%. Somit entwickelte 
sich die Steuerlastverteilung in Deutschland bezüglich der 
Lohnsteuerpflichtigen von 11,8% 1960 auf 32,8% 2002, während 
sie bei den Einkommensteuerpflichtigen im gleichen Zeitraum 
von 31,1% 1960 auf 1,7% 2002 fiel. Zusätzlich verschärft sich 
diese Situation durch die indirekten Steuern (Mehrwert, Umsatz, 
Mineralöl, Tabak , Branntwein, Kaffee, Stromsteuer). Mit der 
Lohnsteuer zusammen hatten die abhängig Erwerbstätigen 
1960 nur 37,5%, aber im Jahr 2002 bereits 79,2% der 
Staatsfinanzen zu tragen, während die Beteiligung der Gewinn 
und Vermögenseinkommen an den Staatsfinanzen in diesem 
Zeitraum von 34,7% auf 12,2% sank [Schäfer 2004].



Sozialversicherungen: 
Der Sozialstaat wurde falsch konstruiert. Die Sozialversicherungen wurden – 

entgegen den Vorstellungen von Wilfried Schreiber, dem Urheber des 
Umlageverfahrens, das eigentlich den deutschen Sozialstaat prägen sollte und 

alle Erwerbstätigen, also auch Freiberufler und Selbstständige aller Art einbeziehen 
sollte  mit Versicherungspflichtgrenzen und Beitragsbemessungsgrenzen versehen, 
die Einkommensschwache eindeutig benachteiligen. Zudem sollten nach Schreiber 

auch Kinder zwingend Teil des DreiGenerationenVertrags sein, das heißt, 
neben der Rentenkasse war auch eine Kinderkasse vorgesehen, doch Adenauer 

strich als 80jähriger die Kinderkasse mit der flapsigen Bemerkung: 
„Kinder kriegen die Leute immer“ (Spiegel 12/2004). 

Jetzt gibt es sogar Zuzahlungen, die die Einkommensschwachen zusätzlich stärker 
treffen. Kopfpauschalen verschärfen diese Situation noch weiter [Borchert 2005].

Die Spitzenbelastung der Beiträge zu den Sozialversicherungen beträgt 42% des
Bruttolohns bzw. etwa 35,4% des Arbeitnehmerentgelts. Insgesamt wurde die 
Beitragsbelastung der Bruttolöhne im Mittel von 9,4% 1960 auf 16,3% 2003 

angehoben, während die Belastung der Gewinn und Vermögenseinkommen nur 
von 3,0% 1960 auf 3,3% 2003 stieg [Schäfer 2004].



Zinsen
Die deutschen Unternehmen sind im Mittel
3 mal höher – über 4 Billionen Euro  
verschuldet als der Staat. Die Zinsen für 
diese Schulden können letztendlich nur in 
den Verbraucherpreisen landen. Im Mittel 
über alle Produkte und Dienstleistungen 
werden deshalb in Deutschland, bezogen 
auf das insgesamt ausgegebene Geld, mit 
steigender Tendenz bereits 40% Zinsen 
bezahlt. 
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Miete
In Deutschland werden für Wohnen pro Jahr 
mit steigender Tendenz 305 Mrd. Euro 
ausgegeben. Kaum jemand macht sich 
bewusst, dass sich diese Ausgaben zu 
7080% aus Zinsen zusammensetzen, denn 
nur 2030% sind Betriebs, Instandhaltungs 
und Renovierungskosten. 
Diese Zinsen fließen mehr oder weniger
ungehindert in die global operierenden Fonds 
bzw. die Finanzmärkte.
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Das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes ist 
ausgehebelt: 

 Art. 20 Abs.1: Die Bundesrepublik Deutschland    
 ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.

 Art. 20 Abs. 4: Gegen jeden, der es unternimmt,    
diese Ordnung zu beseitigen, haben alle                  
Deutsche das Recht zum Widerstand, wenn             
andere Abhilfe nicht möglich ist.

Wie könnte Abhilfe aussehen, wie Widerstand?
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Gegenstrategien des „Systems“
 Krieg
 Wiedervereinigung und Osterweiterung 
 Steigerung der Produktivität 
  und des Wirtschaftswachstums
 Vollbeschäftigung
 Verlängerung der Arbeitszeit 
 Senkung der „Lohnnebenkosten“ 
  und Lohnstückkosten 
 Erhöhung der Mehrwertsteuer etc.
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Krieg
In der Kundenzeitschrift „Sparkasse“ des deutschen Sparkassenverbandes 

erschien im Dezember 1988 der Nachdruck eines Artikels, der bereits 
1891, in der gleichen Zeitschrift erschienen war. Dort hieß es: 

»Die Ursache für das Sinken des Zinsfußes wird vorzüglich darin 
gefunden, dass die besonders rentablen Capitalanlagen großen Maßstabes 
heute erschöpft sind und nur Unternehmungen von geringer Ergiebigkeit 

übrig bleiben.« ... »So spricht denn alles dafür, dass wir noch einem 
weiteren Sinken des Zinsfußes entgegensehen. 

Nur ein allgemeiner europäischer Krieg könnte dieser Entwicklung Halt 
gebieten 

durch die ungeheure Capitalzerstörung, welche er bedeutet.« 

Wir haben zweimal einen solchen Krieg erlebt. Wie weit sind wir von 
einem weiteren derartigen Krieg entfernt? Oder sind wir schon mittendrin 

(Afghanistan, Irak)?
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Aristoteles (384322, Politeia, 5. Buch)
"Man muß dafür sorgen, 

daß der Gegensatz der Reichen und 
Armen sich möglichst ausgleicht oder 

daß der Mittelstand wächst." 
"Namentlich muß man bedacht sein, 
durch die Gesetze die Verhältnisse 

so zu regeln, daß niemand aufkommen 
kann, der allzu übermächtig ist 
durch Anhang oder Reichtum; 

und gelingt dies nicht, so muß man 
solche Leute ins Ausland verbannen." 55



Ahlener Programm der CDU (1947): 
"Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und 
sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht 

geworden. 
Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik 

kann nur eine Neuordnung von Grund auf 
erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen 

Neuordnung kann 
nicht mehr das kapitalistische Gewinn und Machtstreben, 

sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes 
sein. Durch eine gemeinschaftliche Ordnung soll das deutsche 

Volk eine Wirtschafts und Sozialverfasssung erhalten, die dem 
Recht und der Würde des Menschen 

entspricht, dem geistigen und materiellen Aufbau unseres Volkes 
dient und den inneren und äußeren Frieden sichert." 56
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Gegenstrategien derBürger:
 Verfassungsklage
 Haushalt als gewerblicher Kleinbetrieb
 Bedingungsloses Grundeinkommen
 Regiogeld
 Aneignung
 FoodCoops und 
  ErzeugerVerbraucherGemeinschaften
 Tauschringe
 Solidarische Ökonomie
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Verfassungsklage
Wir leben in einem Land, in dem der Brutto wie 

NettoKapitalertrag seit rund drei Jahrzehnten weitaus schneller 
wächst als die Wirtschaft. Dies ist UnRecht, Arbeit(nehmer) und 

Kapital(eigner) sind vor dem Gesetz nicht gleich. Dies ist 
Zerrüttung unserer Sozialordnung.

Die Antwort auf meine Petition beim Deutschen Bundestag  
Aktenzeichen: Pet 2 / 14 / 15 / 8272/ 046748  gab dieser 

Sichtweise unter dem Blickwinkel der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) zwar recht, verwies aber diese 

Eingabe zur weiteren Beratung an das Wirtschaftsministerium 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Dort versandete der Vorgang in der Bürokratie. Zurück blieb ein 
Bürger mit massiven Zweifeln am heutigen Funktionieren 

unserer Demokratie.
Petschow 2005
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Grundeinkommen
 Besteht die Möglichkeit, ein einheitliches Konzept 
   des Grundeinkommens quer über alle Parteien und 
   Interessengruppen durchzusetzen? 
 Welches Konzept hätte die größten Chancen?
 Auf welcher Ebene soll das Grundeinkommen 
   angelegt sein: national, europäisch oder global? 
 Was geschieht mit Asylanten?
 Gibt es eine Krankenversicherung? 
 Wie sieht das Übergangskonzept aus? 
 Beruht die Berechnung der Finanzierung durch 
   Pelzer nur auf der Summe der Löhne und Gehälter 
   und wird hier nur die EVS zugrundegelegt oder 
   sind alle Bürger auch die jenseits dieses EVS einbezogen?





 Robert Kurz 2001: 
„Historisch hat sich der Markt von den Grundstoffen, den Vor und 
Zwischenprodukten immer weiter vorgeschoben und immer mehr 

reproduktive Bezüge okkupiert; nicht nur bis zu den Endprodukten, 
die direkt in die Konsumtion eingehen, sondern darüber hinaus bis zur 
Vermittlung der Konsumtion selber in Form von Dienstleistungen und 
bis in den Intimbereich. ... Für eine emanzipatorische Bewegung, die 

sich der Notwendigkeit bewusst ist, aus Keimformen heraus die 
gesellschaftliche Identität von Produktion und Konsumtion auf einer 

höheren Entwicklungsstufe wiederherzustellen, folgt daraus, daß sie in 
genau umgekehrter Reihenfolge von den Dienstleistungen und den 

direkt in die Konsumtion eingehenden Endprodukten ausgehend dem 
Markt seine historische Beute wieder entreißen muss, um von diesen 

Endpunkten aus die gesamte Reproduktion aufzurollen und 
emanzipatorisch umzuformen.“
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2.4 Bio. EUR
BIP+„Schwarzarbeit“

2.4 Bio. EUR
BIP+„Schwarzarbeit“

2005 2055

   Individuelle/familiäre Bedarfsdeckung/Reproduktion
  („Grundeinkommen“)

Gemeinschaftliche Bedarfsdeckung/
                      (gesellschaftlich notwendige Arbeit)

Profitgesteuerte Produktion/Markt

Entökonomisierung der Gesellschaft

W.Fabricius, 25.08.2004

Profitminimierung

Profitmaximierung
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Klaus Novy stellt fest (1985):
Etwa um 1910 tritt ein Strategiewechsel der 

großen Schutzorganisationen der 
Arbeiterschaft ein:

vom abwehrenden Schutz 
zum aufbauenden Wirtschaftskampf, 

von der Kritik am Kapitalismus 
zur „positiven Ökonomie“ 

sozialer Bewegungen.
Die Mieterschutzvereine gingen 

zuerst diesen Weg.65



Landauer 1913 über Genossenschaften:
Aber doch haben die Arbeiter, die ihren Konsum 

zusammengetan haben, schon 

eigene Fabriken, Großbäckereien, Schlächtereien, eine 
Großeinkaufsgesellschaft mit eigenen Dampfern. 

Wo kam das Geld her zu diesen vielen Grundstücken, 
Baulichkeiten, Fabriken und Maschinen? Sie haben ihre 
Kundschaft organisiert! Kundschaft ist Kredit; Kredit ist 

wirtschaftliche Macht ... die Arbeitgeber sind die 
Konsumenten, die Arbeitnehmer die Produzenten; und 

beides sind dieselben Personen, und es gibt keine 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer mehr.66



Gustav Landauer 1913 fordert den
 „aktiven“ Generalstreik:

Ihr Kapitalisten, ihr habt Geld? 
Ihr habt Papiere? 

Ihr habt Maschinen, die leer stehen?
Eßt sie auf, tauscht sie untereinander, 

verkauft sie euch gegenseitig  
macht was ihr wollt! 

Oder  arbeitet! 
Arbeitet wie wir. Denn Arbeit könnt ihr von uns 

nicht mehr bekommen. 
Die brauchen wir für uns selbst.67



Marx und Engels 
im  Kommunistischen Manifest (1848): 

„Ist die Ausbeutung des Arbeiters 
durch den Fabrikanten 

so weit beendigt, daß er seinen Arbeitslohn 
bar ausgezahlt erhält, so fallen 

die anderen Teile der Bourgeoisie 
über ihn her, der 

Hausbesitzer, der Krämer, der Pfandleiher 
usw.“ 68



Ursprüngliche Genossenschaftstypen
 Wohnungsgenossenschaften (Victor Aimee Huber)
 Konsumgenossenschaften (Eduard Pfeifer)
 Genossenschaftsbanken (G. S. Liedtke)

 Landwirtschaftliche Genossenschaften
  (FriedrichWilhelm Raiffeisen)
 Handwerkergenossenschaften
  (Hermann SchultzeDelitsch)
 Produktivgenossenschaften (Ferdinand Lasalle)
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Zusätzliche Genossenschaftstypen:

 Einkaufsgenossenschaften
 Maschinenringe
 Wassergenossenschaften
 Energiegenossenschaften
 Verkehrsgenossenschaften
 Dienstleistungsgenossenschaften
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Struktur der Genossenschaften
General/Mitgliederversammlung
Vorstand/Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Genossenschaftsverband



Genossenschaftsprinzipien:
 Identitätsprinzip,
 Freiwillige und offene Mitgliedschaft,
 Demokratische Willensbildung,
 Wirtschaftliche Mitwirkung der Mitglieder,
 Autonomie und Unabhängigkeit,
 Ausbildung, Fortbildung und Information,
 Kooperation mit anderen Genossenschaften und
 Vorsorge für die Gemeinschaft der Mitglieder 
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Die Besonderheit der Konsumgenossenschaften 
bestand darin, dass sich nichtbesitzende lohnabhängige 
Konsumenten zusammenschlossen und durch die 
Einlage vieler kleiner Beiträge Kapital zum Nutzen 
gemeinsamer Interessen einsetzten. Je mehr 
Konsumenten gewonnen werden konnten, desto höhere 
Preisnachlässe konnten beim Einkauf erzielt werden 
und wenn von den Konsumgenossenschaften die 
Produktion eines ganzen Betriebes abgenommen wurde, 
konnten durch die Übernahme dieses Betriebes weitere 
Einsparungen erzielt werden. So wurde in kleinen 
Schritten der profitmaximierende Markt vom 
Konsumenten aus seinem eigenen Umfeld verdrängt.



Franz Oppenheimers "Transformationsgesetz" von 1894
Produktivgenossenschaften waren (und sind) im Gegensatz zu den 
Verbraucher/Konsumgenosenschaften in zweierlei Hinsicht zur Schließung 
verurteilt: 
1. Da sie sich auf dem profitorientierten Markt behaupten mussten, waren sie 
den immer wiederkehrenden Wirtschaftskrisen wie jeder andere Betrieb 
unterworfen. In einer Wirtschaftskrise konnte sich die Geschäftsführung aber 
nicht von ihren Mitarbeitern, die ja auch Mitglieder waren, trennen. Die 
Mitglieder aber hatten, da der Betrieb ihre einzige Einnahmequelle war, 
wenn sie „arbeitslos“ wurden, zusätzlich zum fehlenden Einkommen auch 
noch die Betriebskosten am Hals und standen sich schlechter als die 
„regulären“ Arbeitslosen. Sie mussten in praktisch allen Fällen nach relativ 
kurzer Zeit schließen. 
2. Sollten sie eine Krise überlebt und endlich Geld in den Kassen haben, 
wollten sie dieses keinesfalls mit weiteren Mitgliedern teilen. Sie tendierten 
vielmehr dazu, statt neue Mitglieder anzuwerben, Angestellte zu 
beschäftigen, die sie heuern und feuern konnten und hatten damit zwei 
unterschiedliche Mitarbeitergruppen („Eigentümer“ und Angestellte) mit den 
entsprechenden Auseinandersetzungen.



Produktivgenossenschaften

„Über den Käufergenossenschaften 
steht der berühmte sogenannte 
»genossenschaftliche Geist«, 

über den Verkäufergenossenschaften 
der ebenso berühmte 

»kapitalistische Geist«“
Franz Oppenheimer 1929



Produktivgenossenschaften
Wenn ... nur einzelne Bäckereien [Betriebe] in 
Belegschaftshand übergehen und sich dann, den 
Marktzwängen ausgesetzt und mit wenig Kapital 
ausgestattet, in der kapitalistischen Ökonomie mit 
einer prekären Randexistenz begnügen müssen, 
dann ist das nicht nur nicht revolutionär, sondern 
es untergräbt möglicherweise auch die reformis
tischen Errungenschaften der sozialen Mindest
sicherung und der gewerkschaftlich erkämpften 
Mindestlöhne.

Irmgard Schlosser/Bodo Zeuner



„Für Henry Everling [vor und nach dem zweiten 
Weltkrieg Vorstand der Großeinkaufsgesellschaft 
der Konsumgenossenschaften] war die freie 
Gemeinwirtschaft ein Sektor der Gesamtwirt
schaft, der von dem privatwirtschaftlichen Sektor 
scharf abgegrenzt war. Für ihn war das auf 
Gewinn ausgerichtete Unternehmen und das dem 
Verbraucher dienende gemeinwirtschaftliche 
Unternehmen ihrem Wesen nach grundsätzlich 
verschieden, ja entgegengesetzt.“

Erwin Hasselmann 1971



Solidarwirtschaft gleich Privatwirtschaft?
„Für Walter Hesselbach [Vorsitzender der Bank 
für Gemeinwirtschaft] dagegen gilt es als sicher,
dass sich die Grenzlinien zwischen Gemein
wirtschaft und Gewinnwirtschaft schon 
weitgehend verwischt haben. Nicht nur die 
Methoden, auch die Ziele der gewinnorientierten 
Kapitalgesellschaften und der großen gemein
wirtschaftlichen Unternehmen nähern sich 
seiner Meinung nach immer mehr an.“ 

Erwin Hasselmann, 1971



Wohnungsgenossenschaften:
 Deutschland:
 Gemeinnützige Baugesellschaft (1848)
 Hamburger Produktion (1899) 
 Charlottenburger Genossenschaft
 Bremer Höhe

Ausland:
 El Hogar Obrero (Argentinien, 1905)



Ferdinand Lasalle:
„Was nützen unter heutigen 

Verhältnissen billige 
Arbeiterwohnungen ?
Nichts, als dass sie, 

wenn allgemein gewährt, 
den Lohn herabdrücken.“
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Konsumgenossenschaften:
Deutschland:
 Coop SchleswigHolstein
 Konsum Berlin
 Konsum Leipzig
 Konsum Dresden

Ausland:
 Migros (Schweiz)
 Cecosesola (Venezuela)



Central Cooperativa de Servicios Sociales del Estado Lara
1967 gegründet als Transportunternehmen mit letzlich 
         127 Bussen
1979 Konkurs, führt zum Umdenken in den Organisations
         grundsätzen
Heute arbeiten in 22 Stadtteilbasiskooperativen und 
45 Produktions und Versorgungskooperativen 2.000 Menschen 
für 40.000 aktive Cooperatistas und über 140.000 assoziierte 
Mitglieder miteinander, ohne dass ein Vorstand oder eine 
Mehrheit die Abstimmungen entscheidet. Kernelemente sind 
Basisentscheidung, Rotation und Konsens.
Die Produktionsstätten liegen in einem Umkreis von 160 km 
um Barquisimeto. Wöchentlich werden rund 50.000 Familien
mit rund 700 t Früchte und Gemüse versorgt.
Ein eigenes Gesundzentrum versorgt monatlich 10.000 Menschen.



Genossenschaftsbanken:
Volks und Raiffeisenbanken
SpardaBank
Ökobank
GLSBank
Apotheker und Ärztebank



Einkaufsgenossenschaften:
Lebensmittel:
 Edeka (mit Netto, Spar etc.)
 Rewe (mit MiniMal etc.)

Internetproviding:
 InternetSPezialisten (ISP eG)
 Hostsharing 



Wassergenossenschaften:
 Die älteste und größte Deutschlands: 
  Emschergenossenschaft

 Die erste in den neuen Bundesländern:
  Wassergenossenschaft Hartau

 Die erste die Investoren entzgen werden sollte:
  Wassergenossenschaft Ellerhoop



Lenin: Über das Genossenschaftswesen, Januar 1923:
 ... nun wird vieles von dem, was an den Träumereien der alten 
Genossenschaftler phantastisch, ja sogar romantisch, ja 
abgeschmackt war, zur ungeschminkten Wirklichkeit.
... Man blickt bei uns auf die Genossenschaften von oben herab
und begreift nicht, welche außerordentliche Bedeutung diese 
Genossenschaften haben, erstens von der prinzipiellen Seite her
gesehen (das Eigentum an den Produktionsmitteln in den Händen 
des Staates), zweitens unter dem Gesichtspunkt des Übergangs zu 
neuen Zuständen auf einem Wege, der möglichst einfach, leicht
und zugänglich für den Bauern ist.
... Wenn der Genossenschaftler in ein Dorf kommt und dort einen
Genossenschaftsladen errichtet, so ist die Bevölkerung, strengge
nommen, daran nicht beteiligt, gleichzeitig aber wird sie, vom eige 
nen Vorteil geleitet, schleunigst versuchen, sich daran zu beteiligen.
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Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 

Parlament, den Europäischen Wirtschafts und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen, 2004:

In der Europäischen Union gibt es 
mindestens 300.000 Genossenschaften, 

die 2,3 Millionen Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen. Genossenschaften gibt es in allen Mitglieds 
und Beitrittsländern der Europäischen Union (EU) 
und allen Kandidatenländern. Sie beeinflussen das 

tägliche Leben von 
über 140 Millionen Bürgern, die Mitglieder von 

Genossenschaften sind. 
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Genossenschaften weltweit

Deutschland:   22 Millionen Mitglieder
Europa:         140 Millionen Mitglieder
USA:            100 Millionen Mitglieder
Indien:          200 Millionen Mitglieder
Japan:             70 Millionen Mitglieder



Neoliberalisierung des Genossenschaftsgesetzes
Novellierung 18. August 2006

 Senkung auf drei Gründungsmitglieder
 auf eine Nachschusspflicht muss hingewiesen werden
 statt postalischer Einladung Einladung über die Mitgliederzeitung 
 Zulassung natürlicher Personen als investierende Mitglieder
 Genossenschaften unter 20 Mitgliedern brauchen keinen Aufsichtsrat
 Nur natürliche Personen können Organmitglieder werden
 Satzungsänderungen für die eine ¾Mehrheit erforderlich ist, können 
  nicht mehr durch eine Vertreterversammlung vorgenommen werden
 Genossenschaften mit bis zu 20 Mitgliedern wird ein 
  EinPersonenVorstand ermöglicht
 Stimmrecht auf der Generalversammlung auch schriftlich oder
  elektronisch
 Erlaubnis für den Prüfverband, im Einzelfall auch externe Prüfer
   einzusetzen
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Verteilung der Armut und des Reichtums 
Zahlen aus  dem Armuts und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2004/5
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W. Fabricius
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Klaus Novy 1985 in: Illustrierte Geschichte der  
Gemeinwirtschaft: 

 ... Und damit sind die Ansatzpunkte der wirtschaftlichen 
Selbsthilfe der Arbeiter auch schon genannt:

  Wohnungsbaugenossenschaften
  Konsumgenossenschaften
  Spar und Kreditvereine, Hilfskassen.

In allen Fällen übernimmt die Gruppe der Mitglieder und 
Kunden als Gemeinschaft auch die andere Marktrolle: 
Vermieter und Mieter, Händler und Kunde, Kreditgeber 
und Kreditnehmer sind „eins“ (Identitätsprinzip).
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Landauer 1913 zu Genossenschaften:
Aber doch haben die Arbeiter, die ihren Konsum 

zusammengetan haben, schon 

eigene Fabriken, Großbäckereien, Schlächtereien, eine 
Großeinkaufsgesellschaft mit eigenen Dampfern. 

Wo kam das Geld her zu diesen vielen Grundstücken, 
Baulichkeiten, Fabriken und Maschinen? Sie haben ihre 
Kundschaft organisiert! Kundschaft ist Kredit; Kredit ist 

wirtschaftliche Macht ... die Arbeitgeber sind die 
Konsumenten, die Arbeitnehmer die Produzenten; und 

beides sind dieselben Personen, und es gibt keine 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer mehr.



Gustav Landauer 1913 fordert den
 „aktiven“ Generalstreik:

Ihr Kapitalisten, ihr habt Geld? 
Ihr habt Papiere? 

Ihr habt Maschinen, die leer stehen?
Eßt sie auf, tauscht sie untereinander, 

verkauft sie euch gegenseitig  
macht was ihr wollt! 

Oder  arbeitet! Arbeitet wie wir. 
Denn Arbeit könnt ihr von uns nicht mehr 

bekommen. 
Die brauchen wir für uns selbst.
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Etwa um 1913 (zitiert nach Klaus Novy):
Strategiewechsel der großen 

Schutzorganisationen der Arbeiterschaft:
vom abwehrenden Schutz 

zum aufbauenden Wirtschaftskampf, 
von der Kritik am Kapitalismus 

zur „positiven Ökonomie“ 
sozialer Bewegungen.

Die Mieterschutzvereine gingen 
zuerst diesen Weg



Erik Nölting stellt 1949 fest: 
Adam Smith, 

Urvater der Liberalen und Neoliberalen, 
und sein Gegenpart, 

Karl Marx, 
sind sich zumindest 

in diesem Punkt einig: 
„Aller Ertrag ... stammt aus der Arbeit, 

die alleinige Quelle aller 
wirtschaftlichen Werte ist.“



Konsumgenossenschaften sind Selbsthilfe
organisationen der Verbraucher, entstanden 
aus dem Willen der Konsumenten, unter 
Ausschaltung des privatwirtschaftlichen 
Profitstrebens das Prinzip echter Bedarfs
deckungswirtschaft zu realisieren und den 
Menschen und seinen Versorgungsanspruch 
in den Mittelpunkt des Wirtschaftsgetriebes 
zu rücken.

Erik Nölting 1949
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2.4 Bio. EUR
BIP+„Schwarzarbeit“

2.4 Bio. EUR
BIP+„Schwarzarbeit“

2005 2055

   Individuelle/familiäre Bedarfsdeckung/Reproduktion
  („Grundeinkommen“)

Gemeinschaftliche Bedarfsdeckung/
                      (gesellschaftlich notwendige Arbeit)

Profitgesteuerte Produktion/Markt

Entökonomisierung der Gesellschaft

W.Fabricius, 25.08.2004

Profitminimierung

Profitmaximierung
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Profitminimierung
 Der Verbraucher will nicht nur von Profiten freie Produkte
  und Dienstleistungen, sondern auch sauberes Wasser, reine Luft,
  intakte Landschaften etc. also 
 keine Bedarfsweckung, Ex und HoppProduktion,
  Externalisierung der Kosten, Verschuldung, Exportüberschüsse 
 Kein Wachstum ohne eigene Arbeit: keine Zinsen, kein Mehrwert
 Zielsetzung ist die individuelle Bedarfsdeckung jedes einzelnen
 Die Regie über die Produktion liegt beim Verbraucher, nicht 
   bei den Profiteuren
 Identität von Verbraucher und Produzent auf gesellschaftlicher 
   Ebene
 Jeder ist angehalten, sich über gesellschaftlich notwendige 
  Tätigkeiten Gedanken zu machen.
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Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 

Parlament, den Europäischen Wirtschafts und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen, 2004:

In der Europäischen Union gibt es 
mindestens 300.000 Genossenschaften, 

die 2,3 Millionen Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen. Genossenschaften gibt es in allen Mitglieds 
und Beitrittsländern der Europäischen Union (EU) 
und allen Kandidatenländern. Sie beeinflussen das 

tägliche Leben von 
über 140 Millionen Bürgern, die Mitglieder von 

Genossenschaften sind. 10
8



Lenin: Über das Genossenschaftswesen, Januar 1923:
 ... nun wird vieles von dem, was an den Träumereien der alten 
Genossenschaftler phantastisch, ja sogar romantisch, ja 
abgeschmackt war, zur ungeschminkten Wirklichkeit.
... Man blickt bei uns auf die Genossenschaften von oben herab
und begreift nicht, welche außerordentliche Bedeutung diese 
Genossenschaften haben, erstens von der prinzipiellen Seite her
gesehen (das Eigentum an den Produktionsmitteln in den Händen 
des Staates), zweitens unter dem Gesichtspunkt des Übergangs zu 
neuen Zuständen auf einem Wege, der möglichst einfach, leicht
und zugänglich für den Bauern ist.
... Wenn der Genossenschaftler in ein Dorf kommt und dort einen
Genossenschaftsladen errichtet, so ist die Bevölkerung, strengge
nommen, daran nicht beteiligt, gleichzeitig aber wird sie, vom eige 
nen Vorteil geleitet, schleunigst versuchen, sich daran zu beteiligen.



Franz Oppenheimers "Transformationsgesetz" von 1894
Produktivgenossenschaften waren (und sind) im Gegensatz zu den 
Verbraucher/Konsumgenosenschaften in zweierlei Hinsicht zur Schließung 
verurteilt: 
1. Da sie sich auf dem profitorientierten Markt behaupten mussten, waren sie 
den immer wiederkehrenden Wirtschaftskrisen wie jeder andere Betrieb 
unterworfen. In einer Wirtschaftskrise konnte sich die Geschäftsführung aber 
nicht von ihren Mitarbeitern, die ja auch Mitglieder waren, trennen. Die 
Mitglieder aber hatten, da der Betrieb ihre einzige Einnahmequelle war, 
wenn sie „arbeitslos“ wurden, zusätzlich zum fehlenden Einkommen auch 
noch die Betriebskosten am Hals und standen sich schlechter als die 
„regulären“ Arbeitslosen. Sie mussten in praktisch allen Fällen nach relativ 
kurzer Zeit schließen. 
2. Sollten sie eine Krise überlebt und endlich Geld in den Kassen haben, 
wollten sie dieses keinesfalls mit weiteren Mitgliedern teilen. Sie tendierten 
vielmehr dazu, statt neue Mitglieder anzuwerben, Angestellte zu 
beschäftigen, die sie heuern und feuern konnten und hatten damit zwei 
unterschiedliche Mitarbeitergruppen („Eigentümer“ und Angestellte) mit den 
entsprechenden Auseinandersetzungen.
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Planmäßige Leitung ist ein 
"gefährliches Unternehmen, weil jeder Planwirtschaft nur zu 

leicht die Verbürokratisierung und damit die 
Erstickung der ewig schöpferischen privaten Einzelinitiative 

folgt. Diese Gefahr wird noch erhöht durch die Tatsache, 
dass jede Planwirtschaft nur zu leicht die harten Gesetze der 

wirtschaftlichen Auslese der Besseren 
und der 

Vernichtung der Schwächeren aufhebt 
oder zumindest einschränkt zugunsten einer Garantierung 
der Erhaltung auch des minderwertigen Durchschnitts."
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Die Mittelständler forderten die sofortige Auflösung der "marxistischen" Konsumgenossenschaften, 
was allerdings zu bedrohlichen Ernährungsengpässen geführt hätte. Der Angriff auf die Konsum 
genossenschaften erfolgte also schrittweise auf mehreren Ebenen: 
 Das 1933 bereits erlassene Rabattgesetz reduzierte in § 5 die Rückvergütung auf  den   
handelsüblichen Rabattwert von 3%, 
 es wurden regelrechte Beutezüge veranstaltet und überall Verteilungsstellen der Konsumgenossen 
schaften zerstört, 
 bereits zugesagte Kredite wurden gestrichen, 
 Neugründungen wurden verboten, 
 eine Konzessionspflicht wurde eingeführt, 
 Zentralen und Filialen der Arbeiterbank, der Volksfürsorge und eines Teils  der Baugesellschaften 
wurden besetzt,
 die demokratische Selbstverwaltung wurde durch das Führerprinzip ersetzt, d.h. Vorstands und 
Aufsichtsratsmitglieder wurden von oben bestellt. (z.B.: Als sich Vorstände diesem Vorhaben 
widersetzten, marschierte eine Hundertschaft SA auf. Als die Anwesenden der Gewalt weichen 
wollten, wurden sie teilweise mit Waffengewalt daran gehindert, den Saal zu verlassen. Die 
entsprechende Neubesetzung von Vorstand und Aufsichtsrat war dann nur noch reine Formsache.) 
 in Pressekampagnen wurde der wirtschaftliche Bankrott unterstellt und einzelnen Genossenschaftern 
persönliche Bereicherung vorgeworfen, 
 Einlagen mussten ausbezahlt werden, 
 das 1935 erlassene "Gesetz über die Verbrauchergenossenschaften" schrieb vor, dass wirtschaftlich 
gefährdete Konsumgenossenschaften aufzulösen seien, 
 das Vermögen der ca 1.500 Konsumgenossen schaften mit ca. 12.000 Läden, 400 Lagern, 300 
Bäckereien, 60 Fleischereien und 200 sonstigen Betrieben wurde in das neu gegründete 
Gemeinschaftswerk der Deutschen Arbeitsfront überführt. 



Gerhard Schwarz, MPS
(Chef des Wirtschaftsressort der Neuen Zürcher Zeitung, 1997): 

"Die zentrale Sorge der Mont Pèlerin Society gilt ... der 
Perversion des Wohlfahrtsstaates. 

Er stellt für die meisten Mitglieder die aktuelle Herausforderung 
überhaupt dar. 1947 kämpften die MPSMitglieder 

gegen die Kontrolle der Güterproduktion, 
heute kämpfen sie gegen die 

Kontrolle der Einkommensverteilung. 
Beide stellen gleichermaßen 

gravierende Eingriffe in die Freiheit 
dar. Und die Idee der Einflussnahme auf die Einkommensverteilung ... ist 

so tief in das Bewusstsein der westlichen Staaten eingedrungen, dass 
der Übergang von der Wohlfahrtsdiktatur ... zu einer freien, deregulierten 

Gesellschaft ... 
als fast so schwierig erscheint wie der Übergang vom Plan zum Markt."
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W. Fabricius
Stand: 25.03.05

Im     1. Jahr:    100%         1,10 Einh.
Im     2. Jahr:      50%         1,71 Einh.
Im     4. Jahr:      25%         1,71 Einh.
Im     5. Jahr:      20%         1,71 Einh.
Im   10. Jahr:      10%         3,21 Einh.
Im   20. Jahr:        5%         5,74 Einh.
Im   30. Jahr:                     17,45 Einh.
Im   40. Jahr:                     45,26 Einh.
Im   50. Jahr:        2%     117,39 Einh.
Im 100. Jahr         1% 13780,75 Einh.



Vergehen sich die im automatisierten Produktionsprozess 
nicht mehr benötigten Bürger 

– nach J. Rifkin 98% im Jahr 2020 – 
auch am Eigentum der Aktionäre, 

wenn sie ein würdevolles Leben führen wollen?

Leistungsloses Einkommen ist legal, 
aber nicht legitim,

Schwarzarbeit ist legitim, 
aber nicht legal
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Entwicklung der Trinkwasser und Abwasserpreise 
in Berlin seit 1. 1. 2000

                      Wassertarif         Schmutzwasser      Niederschlagswasser
                          je m³                    entgelt je m³            entgelt je m²/Jahr

1. 1. 2000         3,45 DM                  3,86 DM                       1,75 DM
1. 6. 2000         3,45 DM                  3,86 DM                       2,93 DM
1. 1. 2001  3,45 DM = 1,764 €    3,86 DM = 1,974 €     2,42 DM = 1,237 €
1. 1. 2002          1,764 €                     1,974 €                         1,237 €
1. 1. 2003          1,764 €                     1,959 €                         1,292 €
1. 1. 2004          1,971 € (11,7%)       2,329 €                         1,407 €
1. 1. 2005          2,069 € (17,3%)       2,452 €                         1,479 €
1. 1. 2006          2,158 € (22,3%)       2,465 € (24,8%)           1,533 € (23,9%)



Wasserabsatz in Berlin:
                                           1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004

Einwohner Berlin               3,47  3,47  3,46  3,40  3,33  3,39  3,39  3,39  3,39
(Millionen)                         
Absatz gesamt                     270   246   229   217   212   209   207   214   201
(Mio m³)                              
Absatz Haushalte                 174   169   161   156   152  153   149   157   144
Absatz Gewerbe und 
Industrie (Mio m³)             40,0  31,3  26,5  23,9  23,0  21,9  23,0  22,1  26,6

Absatz Sonstige (Mio m³)  54,0   43,4  38,7  34,3 33,5  31,0  31,5  31,3  27,2

Absatz Umland (Mio m³)     2,4     3,0    2,8    3,1   3,2    3,1    3,2    3,8    3,1
Haushaltsnutzung pro 
Person und Tag (l/Ed)         138    134   128   127  126   124   121   127   117
Gesamtnutzung pro 
Person und Tag (l/Ed)         214    195    181  170  172   167   165   170   160



Tarife 2006
Der Wasserpreis beträgt                             2,158 €/m³
Umsatzsteuer 7%                                        0,151 €/m³
gesamt                                                        2,309 €/m³

Das Schmutzwasserentgelt beträgt             2,465 €/m³

Das Niederschlagswasserentgelt beträgt    1,533 €/m²/a

Veröffentlicht im Amtsblatt von Berlin, Nr. 64 vom 30. 12. 2005



Rückkaufpreis pro Bürger
Bei einer Einwohnerzahl 

von etwa 3,4 Mio. 
und einem Kaufpreis 
von 1,687 Mrd. Euro 

würde auf jeden Bürger Berlins 
ein Rückkaufpreis von 
ca. 500 Euro entfallen. 
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Kreditaufnahme
Bei Abzahlung eines vom Bürger selbst 

oder von der Genossenschaft für ihn hierfür 
aufgenommenen Kredits von 500 Euro 
und einer Verzinsung von 5% pro Jahr 

müssten über 14 Jahre von jedem Bürger 
monatlich 4 Euro aufgebracht werden.

Nichtmitglieder der Genossenschaft 
würden eine Grundgebühr 

von 4 Euro pro Monat entrichten. 



Rückkaufpreis pro Haushalt
In Berlin gibt es etwa 1,878 Mio. Haushalte.

Pro Haushalt würden sich 
Übernahmekosten von ca. 890 Euro ergeben.

Ein hierfür aufgenommener 
Kredit von 890 Euro könnte bei einer 

Verzinsung von 5% pro Jahr 
über 17 Jahre von jedem Bürger mit

monatlich 6,50 Euro abbezahlt werden.
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Bürgeräquivalente
Etwa 27% des Berliner Wassers werden 

von Gewerbe, Industrie und weiteren 
Abnehmern verbraucht.

Die Bürger bzw. Haushalte müssten 
deshalb nur etwa 70% der 
Rückkaufkosten tragen.

Die Geschäftsanteile für Arbeitslose 
übernimmt  als Kaution  der Staat.
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