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Einleitung 

Geboren am 16. Juli 1878 in Köln als Sohn einer Fami l ie des Kleinbür-
gertums - die Mutter stammte von einem Bauernhof, der Vater war Pack-
meister bei der Bahn -,entschloss sich Andreas Hermes nach dem Abi-
tur auf der Oberrealschule in Mönchen-Gladbach zum Studium der Land-
wirtschaft. Zur Vorbereitung ging er für zwei Jahre als landwirtschaft-
licher Eleve auf das Gut des Freiherrn von Solemacher-Antweiler, Schloss 
Wachenhof im Kreis Euskirchen. 1898 begann Hermes das Studium an der 
Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf, nahm von dort an land-
wirtschaftlichen und kulturtechnischen Studienreisen nach Belgien, Hol-
land und England tei l und schloss 1900 sein Studium mit einem Diplom 
ab. Nach kurzer Tätigkeit als Feldverwalter auf dem Rittergut Stechau 
bei Schlieben in der Provinz Sachsen trat er darauf eine Stelle als Leh-
rer an der Landwirtschaftsschule zu Cloppenburg (Oldenburg) an. Schon 
im Frühjahr 1902 jedoch wurde er durch Vermittlung seines ehemali-
gen Lehrers Pro f . Dr. Ramm Assistent am Poppelsdor fer Institut für 
Tierzucht, wo er mit Pro f . Dr. Hansen an einem Werk über die Fö rde -
rung der Rindviehzucht im In- und Ausland arbeitete. Das Ergebnis war 
ein mit Pro fessor Hansen 1904 veröf fentl ichtes Werk über "Die Rind-
viehzucht im In- und Ausland" und für Hermes persönlich das Examen 
als Tierzuchtinspektor. Eine 1903 vorausgegangene längere Studienrei-
se durch Frankreich,f inanziert mit einem jährlich der Akademie Pop-
pelsdorf verliehenen Stipendium des preussischen Ministeriums für Land-
wirtschaft, Domänen und Forsten, gab die Grundlage für eine in Jena un-
ter dem Nationalökonomen Geheimrat Dr. P ierstor f f geschriebene Dis-
sertation über den "Tei lbau in Frankreich" . A l s Dr. phil. trat Hermes 
1905 als Hi l fsarbeiter bei der Deutschen Landwirtschaftsgesel lschaft 
in Berlin an, wo er bis 1911 blieb. Seine sechsjährige Tätigkeit führte ihn 
auf ausgedehnten Studienreisen häufig ins Ausland: so nach Dänemark, 
Schweden, Österreich-Ungarn, in die Schweiz,nach Argentinien, Uruguay, 
Paraguay, Chile, wobei er seine Sprachkenntnisse erweiterte , sich zum 
Fachmann für internationale Agrarfragen entwickelte und eine Vielzahl 
von Kontakten zur internationalen Landwirtschaft aufnahm. Dies wur-
de für seinen späteren beruflichen Werdegang von Bedeutung. 1907 und 
1911 nahm er an den internationalen Agrarkongressen in Wien und Ma-
drid teil. 1910 verbrachte er fast ein Jahr in Argentinien, wo er die land-
wirtschaftliche Abteilung Deutschlands für die Weltausstellung organi-
sierte. Während der Jahre bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 
fand Hermes noch Zeit für Veröffentlichungen in den Mitteilungen der Ge-
sellschaft und in den Berichten über Landwirtschaft. (1) 

Am 27. Oktober 1911 begann er, nachdem er andere Angebote abgelehnt 
hatte, eine dre i jähr ige Tätigkeit als D i r e k t o r d e r Technischen Abte i -
lung des Internationalen Agrarinstituts in Rom, die mit dem Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges endete. Seine in Rom gewonnenen Erfahrungen bei 
der Herausgabe einer in fünf Sprachen erscheinenden monatlichen Zeit-
schrift kamen Hermes während des Weltkrieges zugute. Nachdem er sich 
als Kr iegsfre iwi l l iger gemeldet hatte, wurde er auf Empfehlung des ihm 

(1) Vgl. Reichardt, Fr i tz : Andreas Hermes, Neuwied 1953.S. 28ff. 
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bekannten G e n e r a l f e l d m a r s c h a l l s F r e i h e r r v. d. Goltz in den S t e l l v e r t r e -
t enden G e n e r a l s t a b b e r u f e n , wo e r u n t e r v. H e r w a r t h d i e Z e i t u n g s s t e l l e 
m i t e i n e m täg l i chen I n f o r m a t i o n s d i e n s t f ü r d a s H a u p t q u a r t i e r a u f b a u t e . 
1916 f ü r k u r z e Z e i t a l s K a n o n i e r an d e r F r o n t , w u r d e e r s c h o n ba ld auf 
V e r a n l a s s u n g d e r K r i e g s r o h s t o f f a b t e i l u n g d e s K r i e g s m i n i s t e r i u m s nach 
Rumänien und Bu lga r i en g e s a n d t , u m dor t die h e i m i s c h e W i r t s c h a f t , spe -
z ie l l den Ö l f r u c h t a n b a u in B u l g a r i e n und d e r D o b r u d s c h a , z u o r g a n i s i e -
r e n . E r s t nach d e m Z u s a m m e n b r u c h k e h r t e e r ü b e r B u k a r e s t nach B e r -
l in z u r ü c k . 

In d e r R e i c h s h a u p t s t a d t b e g a n n in d e r W e i m a r e r R e p u b l i k d i e d r e i -
j ä h r i g e po l i t i sche K a r r i e r e von H e r m e s a l s R e i c h s e r n ä h r u n g s - und - f i -
n a n z m i n i s t e r . 

Im K a i s e r r e i c h h a t t e e s ke ine z e n t r a l e n R e i c h s - , s o n d e r n n u r e i n z e l -
ne L ä n d e r m i n i s t e r i e n gegeben . E r s t d ie K r i e g s n o t w e n d i g k e i t e n f ü h r t e n 
zu r E r r i c h t u n g von R e i c h s ä m t e r n a l s V o r l ä u f e r n d e r M i n i s t e r i e n . Auch 
die Ange legenhe i t en d e r E r n ä h r u n g und L a n d w i r t s c h a f t w a r e n n i c h t auf 
R e i c h s e b e n e k o o r d i n i e r t w o r d e n . " D i e F ö r d e r u n g d e r L a n d w i r t s c h a f t 
war Angelegenhei t d e r Bundes s t aa t en ; s i e bed ien ten s ich dazu e n t w e d e r , 
wie in P r e u s s e n , e i n e s e igenen L a n d w i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m s o d e r s i e 
b e l i e s s e n d ie v e r w a l t u n g s m ä s s i g e n F r a g e n d e r L a n d w i r t s c h a f t in i h r e n 
Innen - o d e r H a n d e l s m i n i s t e r i e n . D ie Z o l l p o l i t i k d a g e g e n w a r R e i c h s -
sache; und da die Zöl le in den Jah rzehn ten vor dem 1. Wel tkr ieg das wich-
t i g s t e , wenn nicht d a s e inz ige S t e u e r u n g s m i t t e l f ü r den Aussenhande l m i t 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n E r z e u g n i s s e n und i h r e s P r e i s n i v e a u s w a r e n , s p i e l -
ten sich die g rossen Auseinandersetzungen übe r die dabei be rühr ten Grund-
s a t z f r a g e n auch auf d e r Re ichsebene ab. " (2) A b e r schon vor dem 1. Wel t -
k r i e g gab e s gewich t ige S t i m m e n , "d ie ein E i n g r e i f e n d e s S t a a t e s in die 
N a h r u n g s m i t t e l v e r s o r g u n g a l s d r i n g l i c h e r k l ä r t e n . B i s 1914 w a r e n s o l -
che F o r d e r u n g e n sowohl von den B u n d e s s t a a t e n wie den G e m e i n d e n a b -
ge lehn t worden . D e r e r n ä h r u n g s w i r t s c h a f t l i c h e A u s g l e i c h von Angebo t 
und N a c h f r a g e war a u s s c h l i e s s l i c h dem f r e i e n Spiel d e r K r ä f t e , a l s o v o r -
nehml ich d e r Tät igkei t von Handel und G e n o s s e n s c h a f t e n , ü b e r l a s s e n . " (3) 
E r n ä h r u n g s w i r t s c h a f t l i c h u n v o r b e r e i t e t t r a t d a s d e u t s c h e Re ich a u s e i -
n e r r e l a t i v ruh igen e r n ä h r u n g s w i r t s c h a f t l i c h e n Lage in einen K r i e g e in , 
d e r n a c h D a u e r und Bedeu tung von d e r R e i c h s r e g i e r u n g e r h e b l i c h u n -
t e r s c h ä t z t w o r d e n w a r . E i n z e l a u s h i l f e n k o n n t e n , d a s w u r d e s p ä t e s t e n s 
1916 d e u t l i c h , d e r P r o b l e m e n ich t m e h r H e r r w e r d e n . Nach p r o v i s o r i -
schen H i l f s m a s s n a h m e n in den e r s t e n J a h r e n d e s W e l t k r i e g e s - d a s dem 
R e i c h s k a n z l e r u n t e r s t e l l t e R e i c h s a m t d e s Innern h a t t e , u r s p r ü n g l i c h m i t 
n u r e inem R e f e r e n t e n f ü r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Ange l egenhe i t en , e ine Son-
derab te i lung mi t e inem Stab von F a c h k r ä f t e n aufgebaut - wurde a m 22. Mai 
1916 ein K r i e g s e r n ä h r u n g s a m t neu geb i lde t , an d e s s e n Spitze an fangs ein 
P r ä s i d e n t (v. Batocki) , s p ä t e r ein S t a a t s s e k r e t ä r s tand (August 1917). "So-
mi t war e i n e r s e i t s ein e inhe i t l i cher o r g a n i s a t o r i s c h e r Aufbau de r K r i e g s -
e r n ä h r u n g s w i r t s c h a f t g e s c h a f f e n w o r d e n , a n d e r e r s e i t s w a r z u m e r s t e n 
Ma le f ü r d a s R e i c h s g e b i e t e ine e r n ä h r u n g s - und d a m i t auch we i tgehend 
p r o d u k t i o n s p o l i t i s c h e Z e n t r a l i n s t a n z e n t s t a n d e n . D e r K r i e g h a t t e a l s o 

(2) 50 J a h r e R e i c h s e r n ä h r u n g s m i n i s t e r i u m - B u n d e s e r n ä h r u n g s m i n i s t e -
r i u m , h r s g . v o m B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r E r n ä h r u n g , L a n d w i r t s c h a f t 
und F o r s t e n , Bonn 196 9, V e r f . H a u s h o f e r , H. und R e c k e , H. J . , S. 7 ( im 
Fo lgenden z i t i e r t a l s ; 50 J a h r e ) . 

(3) Ibid. 
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e ine En twick lung in zwei J a h r e z u s a m m e n g e p r e s s t , d ie i m F r i e d e n i m 
bund e s s t a a t l i c h o r g a n i s i e r t e n R e i c h w a h r s c h e i n l i c h s e h r v i e l l ä n g e r e 
Ze i t in A n s p r u c h g e n o m m e n h ä t t e - f ü r d i e e s a b e r s chon v o r 1914 A n -
zeichen gegeben ha t t e . " (4) Nach K r i e g s e n d e , a m 19. November 1918, wur -
de d iese dem Reichskanz le r un te r s te l l t e obe r s t e Reichsbehörde in "Reichs-
e r n ä h r u n g s a m t " u m g e n a n n t . " D i e s e r n e u e N a m e z e i g t e , d a s s auch nach 
d e m W e g f a l l d e r d u r c h den K r i e g b e d i n g t e n b e s o n d e r e n A u f g a b e n z u r 
S ichers te l lung d e r E r n ä h r u n g des deu t schen Volkes eine Ober s t e R e i c h s -
b e h ö r d e f ü r den B e r e i c h d e r E r n ä h r u n g e r f o r d e r l i c h s c h i e n . Die A u f -
gabe d e s R e i c h s e r n ä h r u n g s a m t e s b e s t a n d denn auch in d e r F o r t f ü h r u n g 
d e r e r n ä h r u n g s w i r t s c h a f t l i c h e n Z w a n g s w i r t s c h a f t , sowei t d i e s u n t e r den 
v ie l fach chaot ischen pol i t i schen V e r h ä l t n i s s e n d e s Win te r s 1918/19 ü b e r -
haupt mögl i ch w a r Die v e r f a s s u n g g e b e n d e D e u t s c h e N a t i o n a l v e r -
s a m m l u n g in W e i m a r b e s c h l o s s a m 10. F e b r u a r 1919 d a s G e s e t z ü b e r 
die vo r l äu f ige Re i chsgewa l t und schuf d a m i t d ie p r o v i s o r i s c h e G r u n d l a -
ge f ü r Aufbau und T ä t i g k e i t d e r R e i c h s r e g i e r u n g . A u f g r u n d d i e s e s G e -
s e t z e s wurde a m 21. Ma i 1919 das R e i c h s e r n ä h r u n g s m i n i s t e r i u m e r r i c h -
t e t , in we lchem d a s b e s t e h e n d e R e i c h s e r n ä h r u n g s a m t aufging. Sowohl in 
p e r s o n e l l e r wie in f a c h l i c h e r Hinsicht b l ieb dami t die Kontinuität d e r A r -
be i t gewahr t . Wenn d e r K r e i s d e r a l ten " k l a s s i s c h e n " M i n i s t e r i e n dami t 
u m ein n e u e s F a c h m i n i s t e r i u m e r w e i t e r t w u r d e , so b e s t ä t i g t d a s n u r die 
fu rch tba re Ernährungs lage , in der sich das deutsche Volk zur Zeit des F r i e -
d e n s v e r t r a g e s von V e r s a i l l e s - e r wurde a m 28. Juni 1919 un te rze ichne t -
befand. Die Lebensmi t t e lb lockade d e r A l l i i e r t e n w a r a l s D r u c k m i t t e l b i s 
zu r U n t e r s c h r i f t , a u f r e c h t e r h a l t e n w o r d e n . Zu den e r s t e n Aufgaben d e s 
R e i c h s e r n ä h r u n g s m i n i s t e r i u m s gehör te die Durchführung de r im F r i e d e n s -
v e r t r a g vorgesehenen l andwi r t scha f t l i chen Repara t ionen ,wie u. a. die L i e -
f e r u n g von Zuch t t i e r en . D e r Name d e s neuen M i n i s t e r i u m s bes t ä t i g t e im 
ü b r i g e n , d a s s s i ch s e i n e Zus tänd igke i t zunächs t i m wesen t l i chen n u r auf 
die b i s h e r i g e n Aufgaben d e r E r n ä h r u n g s s i c h e r u n g , a l s o auf die B e w i r t -
schaf tung des M a n g e l s , b e s c h r ä n k e n m u s s t e . " (5) E r g e b n i s d e r in d i e s e n 
Monaten ge führ ten Grundsa tzdeba t t e u m das w i r t s cha f t spo l i t i s che Sys tem 
d e r Republ ik , we lche von Rudolf W i s s e l l und W i c h a r d von Möl lendorf (6) 
dominier t wurde, war die Eingliederung des e r s t ein halbes Jahr alten Reichs-
e r n ä h r u n g s m i n i s t e r i u m s a l s Sektion in d a s von W i s s e l l g e f ü h r t e R e i c h s -
wi r t schaf t smin i s te r ium (15. September 1919). Als Abteilung Land- und F o r s t -
wi r t schaf t le i te te s ie de r bedeutende Agra rwi s senscha f t l e r und Verwaltungs-
mann G e h e i m r a t P r o f e s s o r R a m m . Sein P o p p e l s d o r f e r Schüler A n d r e a s 
H e r m e s , durch ihn a l s M i t a r b e i t e r gewonnen - anfangs Sekt ions le i te r , nach 
d e m Ü b e r w e c h s e l n von P r o f e s s o r R a m m a l s U n t e r s t a a t s s e k r e t ä r in d a s 
p r e u s s i s c h e L a n d w i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m M i n i s t e r i a l d i r e k t o r (Dezember 
1919) und Abte i lungs le i te r beobachte te während d i e s e r Tät igkei t die Ent -
wicklung d e r Inst i tut ion und des E r n ä h r u n g s s e k t o r s . Die zunehmende Z e r -
rüttung der Ernährungswi r t schaf t , beglei tet vom Verfa l l der Währung, brach-
t e H e r m e s zu d e r Überzeugung , d a s s n u r s t ä r k s t e po l i t i s che und a g r a r i -
sche Bemühungen d e r R e i c h s r e g i e r u n g einen grundsä tz l ichen Wandel wür -
den h e r b e i f ü h r e n können. " D e r R a h m e n d e r b i s h e r i g e n Abte i lung L a n d -

(4) Ibid. S. 8. 
(5) 50 J a h r e , S . 10/11 . 
(6) Möl lendorf , W. v. : Der Aufbau d e r Gemeinwi r t s cha f t . Konserva t iver So-

z ia l i smus . 1932. 
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und Forstwirtschaft im Reichswirtschaftsministerium mit ihrer überwie-
genden Aufgabe, die Zwangswirtschaft auf dem Gebiete der landwirtschaft-
lichen Erzeugung und der Verteilung von ernährungswirtschaftlichen Gü-
tern aufrechtzuerhalten, genügte dafür nach seiner Ansicht nicht. Darü-
ber hinaus ging es auch um eine grundsätzliche Entscheidung: Sollte der 
Versuch fortgesetzt werden, die Zwangswirtschaft der Kriegsfolgejahre 
in eine friedensmässige Planwirtschaft etwa im Sinne Wissells und Möl-
lendorfs überzuleiten oder musste nicht schnellstens die Privatinitiative 
der landwirtschaftlichen Erzeuger angesprochen und freigesetzt werden? 
Hinzu kam, dass die breite landwirtschaftliche Praxis , vor allem die o r -
ganisierte Bauernschaft, in allen ihren Stellungnahmen die unverzügliche 
Befreiung von den kriegswirtschaftlichen Fesseln verlangte. In dieser La-
ge machte Hermes als zuständiger Abteilungsleiter im Reichswirtschafts-
ministerium im Winter 1919/20 verschiedene Vorschläge,das Gewicht der 
Agrarpolitik des Reichs mehr in Richtung einer Förderung der landwirt-
schaftlichen Erzeugung zu verlegen. Der Erfolg blieb dabei zunächst aus, 
weil es sich nicht nur um eine rein organisatorische F r a g e , sondern um 
eine Grundsatzfrage der Wirtschaftspolitik handelte. E r s t nach der Um-
bildung der Reichsregierung nach dem Kapp-Putsch im Frühjahr 1920 ge-
lang es der Initiative von Hermes, das selbständige Ministerium wieder-
herzustellen. Durch Erlass des Reichspräsidenten Ebert vom 30. März 1920 
- also fast genau ein Jahr nach der Errichtung des ersten Reichsernäh-
rungsministeriums - wurde das Reichsministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft neugegründet. " (7) Bezeichnend für die Hermessche Konzep-
tion, die - später durch negative Erfahrungen mit dem entgegengesetzten 
Experiment in Grossbritannien gewissermassen indirekt bestätigt - eine 
Trennung von Ernährung und Landwirtschaft in zwei Ministerien ablehnte, 
kam programmatisch im neuen Namen zum Ausdruck. 

Daran, wie Hermes dem Ministerium Geltung verschaffte und wie er es 
personell besetzte, zeigt sich, dass er hier geschickt die seinen sachlichen 
Intentionen und persönlichen Ambitionen günstige Konstellation nach dem 
Kapp-Putsch nutzte. Obwohl nicht offizielles Zentrums-Mitglied, stand Her-
mes dieser Partei seit seiner früheren Zugehörigkeit zum Windthorstbund 
nahe. (8) (9) Über den einflussreichen Zentrumsabgeordneten Herold (10) 
gelang es Hermes, sein Sachprogramm bei der notwendigen Regierungs-
umbildung im März 1920 durchzusetzen. Bei der Personalauswahl mag au-
sser den genannten Empfehlungen für das Zentrum die Befürwortung sei-
ner Anwartschaft auf das neue Reichsministerium durch seinen späteren 
Schwiegervater mitgesprochen haben. (11) Hermes war in vier aufeinan-

(7) 50 Jahre ,S . 12/13. 
(8) Reichardt, S. 64. 
(9) BA R 43 1/927: Z-Denkschrift vom Herbst 1919,die eine Beförderung 

von Hermes empfahl. 
(10) Zu Herold: Morsey, Rudolf: Die Deutsche Zentrumspartei 1917-23 . 

Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 
Parteien, Bd.23 , Düsseldorf 1966; (zitiert als: Morsey, 1917-1923); 
Bachem, Carl : Vorgeschichte, Geschichte und Politik der Deutschen 
Zentrumspartei , 9 B d e . , Köln 1927 /31 ; vgl. Bd. 8, S . 3 4 7 ; Jacobs , 
Ferdinand: Deutsche Bauernführer. Schriften zur ländlichen Bildung, 
Bd.2 , Düsseldorf 1958, S .100 . 

(11) Reichardt, S. 78 und Memoirenmanuskript Frau A.Hermes S. 133 und 
S .147 . 
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d e r fo lgenden Kab ine t t en u n t e r d r e i R e i c h s k a n z l e r n R e i c h s e r n ä h r u n g s -
m i n i s t e r : in d e r Re i chs r eg i e rung Hermann Mül ler (27. März - 8. Juni 1920), 
d e r Reg ie rung F e h r e n b a c h (25. Jun i 1920 - 4. Ma i 1921) und den K a b i n e t -
ten Wir th (10. Mai 1921 - 14. N o v e m b e r 1922). Dabei f ü h r t e e r g l e i c h z e i -
t ig se i t dem 26. Oktober 1921 k o m m i s s a r i s c h d a s R e i c h s f i n a n z m i n i s t e r i -
u m , dem e r s ich se i t d e r Nieder legung des R e i c h s e r n ä h r u n g s m i n i s t e r i u m s 
a m 10. M ä r z 1922 a u s s c h l i e s s l i c h widmete ; d. h. H e r m e s war z i eml ich ge -
nau zwei J a h r e R e i c h s f r n ä h r u n g s m i n i s t e r . 

Wie schwier ig die Arbe i t von H e r m e s a l s Re ichse rnährungsmin i s t e r war , 
wird deut l ich, wenn m a n s ich ve rgegenwär t i g t , wie eng d e r En t sche idungs -
r a u m war . Auf d e r e inen Sei te befand m a n s ich in e i n e m e r n ä h r u n g s w i r t -
schaf t l ichen Engpass . Zwischen den d ive rg i e r enden I n t e r e s s e n von s t äd t i -
schen V e r b r a u c h e r n und l andwi r t s cha f t l i chen E r z e u g e r n - die einen po l i -
t i s c h von d e r s i ch a l s A r b e i t e r p a r t e i v e r s t e h e n d e n S P D , d i e a n d e r e n u . a . 
vom H e r m e s s tü tzenden a g r a r i s c h e n F l ü g e i d e s Z e n t r u m s v e r t r e t e n , g e -
koppelt zudem m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n w i r t s c h a f t s - und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i -
schen P r o g r a m m e n - w a r e n n u r K o m p r o m i s s e mögl ich . Auf d e r a n d e r e n 
Sei te wurde j ede Bemühung , d i e A g r a r p r o d u k t i o n a n z u k u r b e l n , d u r c h d i e 
f o r t s c h r e i t e n d e Ge lden twer tung in F r a g e g e s t e l l t . " E s f e h l t e e in f e s t e r 
M a s s s t a b oder ein e r s t e r Kr i s t a l l i sa t ionspunkt f ü r eine Stabi l i s ierung. In-
fo lgedessen gehör ten die r e g e l m ä s s i g e n Verhandlungen ü b e r die F e s t s e t -
zung de r E r z e u g e r p r e i s e f ü r die wicht igeren landwir t schaf t l i chen E r z e u g -
n i s s e zu den qua lvo l l s t en Aufgaben d e s R e i c h s m i n i s t e r i u m s . J e d e N e u -
fe s t s e t zung , die p r a k t i s c h eine Erhöhung d e r V e r b r a u c h e r p r e i s e nach s ich 
zog und dami t zum Po l i t i kum w u r d e , w u r d e binnen k u r z e m von d e r E r h ö -
hung d e r V e r b r a u c h e r p r e i s e e ingeho l t . D a s M i n i s t e r i u m h a t t e in d i e s e r 
Lage e ine von S a c h v e r s t ä n d i g e n und V e r t r e t e r n d e r V e r b r a u c h e r g e b i l -
de te Indexkommiss ion (12) e i n b e r u f e n , u m eine Methode d e r P r o d u k t i o n s -
kos tenberechnung .zu e r a r b e i t e n und danach den V e r s u c h zu u n t e r n e h m e n , 
" g e r e c h t e " E r z e u g e r p r e i s e f e s t z u l e g e n . A b e r wenn d a s M i n i s t e r i u m den 
Standpunkt v e r t r a t , d a s s d i e s e P r e i s e f ü r ein ganzes W i r t s c h a f t s j a h r ge l -
ten m ü s s t e n , w u r d e a l l en so lchen Berechnungen schon i nne rha lb w e n i g e r 
Monate , gegen Ende d e r Inf la t ion in Wochen und Tagen , die Grundlage en t -
zogen. Die Fo lge w a r w iede rum die schwindende Ab l i e f e rungsbe re i t s cha f t 
d e r L a n d w i r t s c h a f t . Die Tä t igke i t d e s M i n i s t e r i u m s und s e i n e r z a h l r e i -
chen, aus d e r K r i e g s w i r t s c h a f t e r e r b t e n R e i c h s s t e l l e n , R e i c h s a u s s c h ü s s e 
und Kr iegsgese l l schaf ten glich m e h r und m e h r einem F a s s ohne Boden. "(13) 
T r o t z d i e s e r Schwier igke i ten v e r s u c h t e H e r m e s , da s P r o g r a m m , m i t d e m 
e r a n g e t r e t e n w a r , n ä m l i c h Abbau d e r K r i e g s z w a n g s w i r t s c h a f t und Ü b e r -
l e i tung in e ine f r e i e r e N a c h k r i e g s w i r t s c h a f t , d u r c h z u f ü h r e n . D a b e i k a m 
e s zu hef t igen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n zwischen d e m k o m p r o m i s s b e r e i t e n , 
a b e r p r inz ip ie l l auf dem Boden d e r f r e i e n Mark tw i r t s cha f t s tehenden H e r -
m e s und den Re ichs t agsabgeordne ten d e r USPD. (14) Die A u s e i n a n d e r s e t -
zung l ä s s t s ich b e s o n d e r s deut l ich a m Be i sp ie l d e r Düngemi t t e l f r age auf -
ze igen , an d e r die USPD die p r i n z i p i e l l e F o r d e r u n g n a c h d e r S o z i a l i s i e -
rung von Grund und Boden, spez i e l l d e s G r o s s g r u n d b e s i t z e s , aufhing. H ie r 

(12) D e r S t re i t u m einen " g e r e c h t e n " P r e i s und d e r V e r s u c h , ihn m i t Hi l -
f e e ine r Indexberechnung f e s t z u s t e l l e n , sp i e l t e in d e r K r i s e d e r s p ä -
t e r e n W e i m a r e r Republ ik e ine g r o s s e Rol le , s . u . 

(13) 50 J a h r e , S. 14. 
(14) RT Bd. 3 4 6 , R T - D e b a t t e n vom 6 . / 7 . N o v e m b e r und 7. D e z e m b e r 1920. 
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nun zeigte sich in der Debatte, wo die Grenzen der Verständigungsmög-
lichkeiten und der Hermesschen Kompromissbereitschaft lagen. B e r e i t , 
zwangswirtschaftliche Massnahmen zeitweise zu akzeptieren, konnte er i r -
revers iblen Eingriffen in das Privateigentum, der Grundlage der freien 
Wirtschaft , nicht zustimmen. Wenn es zu d ieser Forderung kam, gab es 
für Hermes keine Kompromisse mehr . F ü r diese Überzeugung, die für 
Hermes 1945 zu einer persönlichen Schicksalsfrage wurde, war er bereit , 
a l les einzusetzen. Andererse i ts konnten aber auch die linken Angreifer 
des Reichsernährungsministers in dieser Prinzipienfrage nicht durch Wi-
derlegung konkreter Einzelfragen besiegt werden. Konsequenz des un-
aufhebbaren Gegensatzes zwischen Hermes und seinen Gegnern im P a r -
lament war deren Ausweichen in persönliche Angriffe. Geht man den Vor-
würfen der Gegner von Hermes nach - Einzelheiten i n t e r e s s i e r e n h ier 
nicht - (15), so gewinnt man den Eindruck, der sich später bei der ausführ-
lichen Behandlung des P r o z e s s e s von 1933/34 erhärten wird: zwar B a -
gatellfälle, denen im Einzelfall keine grosse Bedeutung beizumessen ist ; 
aber die Häufung der Fä l le , in denen dem Reichsminister Hermes Vorwür-
fe angehängt werden konnten, wobei immer etwas zurück blieb, hätte von Her-
mes vermieden werden müssen. Es ist unverständlich, dass e r nach den 
ersten Erfahrungen nicht die notwendigen Konsequenzen zog und sich auch 
in Verfahrensfragen peinlich korrekt verhielt , zumal e r bei der Gegner-
schaft der USPD jedem Schein eines begründbaren Vorwurfs hätte aus dem 
Wege gehen müssen. Man sollte bei der Beurteilung der Anklagepunkte nicht 
wie die parteipolitischen Gegner von Hermes vorgehen, die formal an-
greifbare Handlungen im Zuge ihrer Attacken sachlich masslos aufbausch-
ten. Vielmehr sollte man die provisorischen Zustände der Nachkriegs-
zeit und die improvisierten vorläufigen Hilfsmassnahmen während des Auf-
baus des neuen Reichsernährungsministeriums berücksichtigen. Dann kommt 
man zu dem Urteil, dass es sich zwar nicht um Verfehlungen in der Sache 
handelte, Hermes jedoch auch a l s Beamter nicht "preuss i sch k o r r e k t " , 
sondern nach privatwirtschaftlichen Gepflogenheiten vorging und sich auch 
nach den ersten Erfahrungen reichlich unvorsichtig und grosszügig ver -
hielt. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Hermes sein Ziel im Rahmen des 
Möglichen erreichte. Bis auf weniger wichtige landwirtschaftliche Erzeug-
nisse wurden die seit dem 4. August 1914 bestehenden Einfuhrerleichte-
rungen beibehalten und das Zollsystem der Vorkriegszeit nicht wieder ein-
geführt. "Be i allen wichtigen Agrarprodukten blieb die seit Kriegsbeginn 
bestehende Zollfreiheit im Interesse der Verbraucher erhalten Mit 
der Steigerung der einheimischen Erzeugung und dem allmählich anlau-
fenden Aussenhandel konnte die Zwangswirtschaft auf den meisten Gebie-
ten schon 1921 abgebaut werden. Nur die Getreidebewirtschaftung wurde 
im Interesse einer geordneten Versorgung und wegen der politischen Be-
deutung des Brotpreises aufrechterhalten. Das Umlageverfahren mit Ab-
lieferungskontingenten wurde für die Ernte 1922, also vier Jahre nach Kriegs-
ende, zum letzten Male eingewandt. " (16) 

(15) Am 15. Dezember 1920 wurde auf Antrag der USPD vom 2. Dezember 
ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Klärung der Vor-
würfe eingesetzt. RT Bde. 346/7, 353, 364/65, 376, Aktenstück Nr. 5485, 
S. 6014 ff. 

(16) 50 J a h r e , S . 14/15. 



8 

Neben den pr inz ip ie l len Grundfragen ging es in d e r innerdeu t schen P r a -
x i s f ü r den neuen R e i c h s m i n i s t e r d a r u m , s i ch den v e r s c h i e d e n e n ä l t e r e n 
L a n d w i r t s c h a f t s m i n i s t e r i e n d e r L ä n d e r gegenübe r d u r c h z u s e t z e n und zu 
e ine r f r u c h t b a r e n Z u s a m m e n a r b e i t mi t ihnen zu gelangen. H e r m e s f ü h r t e 
p e r i o d i s c h e K o n f e r e n z e n m i t den E r n ä h r u n g s - und L a n d w i r t s c h a f t s m i n i -
s t e r i e n e in , d ie abwechse lnd an v e r s c h i e d e n e n O r t e n a u s s e r h a l b B e r l i n s 
s ta t t fanden; so z. B. a m 15. J a n u a r 1921 in D r e s d e n (17) .Ebenso b e m ü h t e 
s ich H e r m e s u m d a s G e s p r ä c h zwischen L a n d w i r t s c h a f t und W i r t s c h a f t , 
so d a s s z. B. a m 2. August 1921 eine B e s p r e c h u n g in Ludwigsha fen s t a t t -
fand (18). Als R e i c h s e r n ä h r u n g s m i n i s t e r hat H e r m e s v ie l fä l t ige Anregun-
gen gegeben und Neu- bzw. Wiedergründungen v o r g e n o m m e n . An die v o r -
ausgegangene Gründung des R e i c h s f o r s t w i r t s c h a f t s r a t e s s c h l o s s s ich die 
d e s R e i c h s a u s s c h u s s e s f ü r Techn ik in d e r L a n d w i r t s c h a f t an (heute K u -
r a t o r i u m f ü r . . . . ), w e l c h e r d e r T e c h n i s i e r u n g und R a t i o n a l i s i e r u n g d e r 
L a n d w i r t s c h a f t d u r c h Z u s a m m e n a r b e i t von I n d u s t r i e , L a n d w i r t s c h a f t und 
Wis senscha f t d ienen so l l te . Wei te r widmete s ich H e r m e s d e r L a n d a r b e i -
t e r f r a g e , mi t d e r s ich eine A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , an d e r die l andwi r t s cha f t -
l ichen U n t e r n e h m e r bete i l ig t waren , beschäf t ig te . 

Das b e s o n d e r e Verhand lungsgesch ick von H e r m e s und se ine E r f a h r u n -
gen aus den J a h r e n 1905 - 1914 bei d e r Deutschen L a n d w i r t s c h a f t s g e s e l l -
s cha f t in B e r l i n und dem In te rna t iona len A g r a r i n s t i t u t in R o m k a m e n b e i 
d e m Wiederanknüpfen i n t e r n a t i o n a l e r Kontak te auf den K o n f e r e n z e n von 
Spa (5. - 16. J u l i 1920) (19), London ( d e u t s c h - e n g l i s c h e E r n ä h r u n g s k o n f e -
r e n z a m 24. August 1920) und S t r e sa (deu t sch- i t a l i en i sche E r n ä h r u n g s k o n -
f e r e n z vom 6 . /7 . Sep tember 1920) zur Geltung. 

Bei e iner Rückbesinnung-auf die Tät igkei t von H e r m e s a l s R e i c h s e r n ä h -
r u n g s m i n i s t e r d räng t s ich m i r , wie so häuf ig in s e i n e r Laufbahn , d e r E i n -
d r u c k auf: Da H e r m e s i m m e r m e h r A n r e g e r und In i t i a to r a l s konsequen-
t e r V e r t r e t e r e i n e r Linie ü b e r einen langen Z e i t r a u m hinweg w a r , w a r e s 
e ine g lückl iche E n t s c h e i d u n g , ihn m i t d e m N e u a u f b a u d e s R e i c h s e r n ä h -
r u n g s m i n i s t e r i u m s zu beau f t r agen . H i e r wie in d e r Anbahnung d e s a b g e -
r i s s e n e n G e s p r ä c h s mi t den Al l i i e r ten fanden die Fäh igke i ten von H e r m e s 
ih ren a n g e m e s s e n e n Wirkungskre i s . 

Noch während H e r m e s den Pos ten des R e i c h s e r n ä h r u n g s m i n i s t e r s inne-
ha t te , wurde ihm im Kabinett Wirth II am 26. Oktober 1921 e r s t k o m m i s s a -
r i s c h , am 10. M ä r z 1922 endgültig (20) auch d a s R e i c h s f i n a n z m i n i s t e r i u m 
ü b e r t r a g e n . Im R e i c h s e r n ä h r u n g s m i n i s t e r i u m l ö s t e ihn a m 31. M ä r z 1922 
Anton F e h r vom B a y e r i s c h e n Bauernbund (21) ab , m i t d e m H e r m e s s p ä -
t e r e n den J ä h r e n d e r ausgehenden Weimare r Republik, in de r Grünen Front 
eng z u s a m m e n a r b e i t e t e . N a c h d e m d a s Kab ine t t W i r t h a m 14. N o v e m b e r 
1922 z u r ü c k g e t r e t e n w a r , e r h i e l t H e r m e s den F i n a n z m i n i s t e r p o s t e n auch 
in de r folgenden Regie rung Cuno (Demiss ion a m 12. August 1923). H e r m e s 
war a l so f a s t zwei J a h r e f ü r die F inanzen des Deutschen R e i c h e s v e r a n t -
wort l ich . 

(17) Schu l t he s s ' E u r o p ä i s c h e r G e s c h i c h t s k a l e n d e r . H r s g . S t ah l , W i l h e l m , 
ab 1921 H r s g . T h ü r a u f , Ul r ich . N. F . 34. J g . , Bd. 59,1918 f f . München; 
(z i t i e r t a l s : Schu l thes s , 1921). 

(18) ibid. 
(19) Vgl. Be rgmann , Car l : D e r Weg de r Repara t ion , Von V e r s a i l l e s ü b e r den 

Dawesplan zum Z i e l , F r a n k f u r t / M a i n 1926.S. 52 ff. 
(20) Schul thess ,S . 33/34. 
(21) Laubach , E r n s t : Die Po l i t ik d e r Kabinet te Wir th 1921/22. H i s t o r i s c h e 

Studien Heft 402, L ü b e c k / H a m b u r g 1968.S. 159 Anm. 186. 
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Wie s a h d i e s e Zei t a u s ? E s w a r e n d ie J a h r e , d ie d u r c h A n w a c h s e n d e r 
Inflation und ungeklär te , s te igende Repara t ionsverpf l ichtungen gekennzeich-
ne t sind. Eng mi t be iden P r o b l e m e n verbunden und s i e v e r s c h ä r f e n d t r a t 
1923 de r Ruhrkampf hinzu. Fachl ich auf das Amt des F inanzmin i s t e r s nicht 
v o r b e r e i t e t , ü b e r n a h m H e r m e s den undankba ren P o s t e n zu e i n e r Ze i t , a l s 
a l le Haushal tsberechnungen mi t dem g ros sen F r a g e z e i c h e n , dem Unsicher -
h e i t s f a k t o r noch nicht f e s t g e l e g t e r Repara t ionszah lungen v e r s e h e n waren . 
Schon vor H e r m e s war be i d e r Behandlung des P r o b l e m s d e r Gelden twer -
tung auf d e u t s c h e r Sei te v ie l v e r s ä u m t worden . A l s dann im J a n u a r 1923 
noch e r s c h w e r e n d d e r R u h r k a m p f h i n z u t r a t , d e r - A u s d r u c k e i n e r V e r -
hä r tung d e r F r o n t e n be i den Repa ra t i onsve rhand lungen - n icht n u r eine f i -
n a n z w i r t s c h a f t l i c h e , s o n d e r n , d e r a r t auch g e r a d e von H e r m e s s o a u f g e -
f a s s t , a l s p a s s i v e r W i d e r s t a n d e ine s t a r k n a t i o n a l - p o l i t i s c h e Sei te h a t t e , 
sah sich der Reichsf inanzminis ter der unlösbaren Aufgabe gegenüber,gleich-
ze i t ig d e r Inf la t ion H e r r w e r d e n und d ie F i n a n z i e r u n g d e s R u h r k a m p f e s 
gewähr le i s ten zu müssen . An d i e s e r Aufgabe i s t nicht nu r H e r m e s , sondern 
das Kabinett Cuno gesche i t e r t . 

So weit d e r Überb l i ck . Nun zu den E i n z e l h e i t e n H e r m e s s c h e r F i n a n z -
m i n i s t e r t ä t i g k e i t . 

Mit d e m A u f t r a g a n g e t r e t e n , die R e p a r a t i o n s f r a g e nach d e m Londone r 
U l t i m a t u m zu l ö s e n , h a t t e s i ch W i r t h in d e r Doppel funkt ion von K a n z l e r 
und F inanzmin i s t e r zum Erfü l lungspol i t iker p a r excel lence entwickelt. Um 
die Grundgedanken d e r E r fü l lungspo l i t i k in die Wirk l i chke i t u m z u s e t z e n , 
u n t e r b r e i t e t e Wi r th ein W i r t s c h a f t s - und R e p a r a t i o n s p r o g r a m m . D i e -
s e s u m f a s s t e den Ausbau von S teue rn , M a s s n a h m e n zur I m p o r t d r o s s e l u n g 
und E x p o r t s t e i g e r u n g , w a s qua l i t a t ive und quan t i t a t i ve H ö c h s t l e i s t u n g e n 
von Indus t r ie und Landwir t schaf t vo rausse tz t e . Gerade die den a g r a r i s c h e n 
Sektor b e t r e f f e n d e n M a s s n a h m e n so l l t en d e r Intent ion W i r t h s d i enen , a l -
len B e v ö l k e r u n g s k r e i s e n d ie Grundgedanken s e i n e r E r f ü l l u n g s p o l i t i k zu 
demonst r ie ren (22) .Reichsernährungsminis ter Hermes ve r t r a t die von Wirth 
vorgezeichnete Linie in de r Agrarpol i t ik . 

Durch die O b e r s c h l e s i e n f r a g e zum R ü c k t r i t t gezwungen , b i l de t e Wi r th 
im Oktober 1921 ein um nur wenige Pos ten v e r ä n d e r t e s "Kabinett de r P e r -
sön l ichke i ten" (23). Während e r se lbs t neben dem Kanz l e rpos t en auch den 
des A u s s e n m i n i s t e r s ü b e r n a h m , wurde H e r m e s . w e i t e r R e i c h s e r n ä h r u n g s -
m i n i s t e r , z u s ä t z l i c h k o m m i s s a r i s c h d a s F i n a n z m i n i s t e r i u m a n v e r t r a u t . 
"Hinter den so ger ingfüg ig aus sehenden Verände rungen des Kab ine t t s ge -
genüber s e i n e m Vorgänger v e r b a r g s ich indessen eine nicht unbedeutende 
Abwandlung der pol i t ischen Konzeption. Symptomat isch war da fü r d e r Aus-
tausch des R e s s o r t s , da s d e r Kanzler im Nebenamt verwalten wollte. Wirth 
war im S o m m e r sein e i g e n e r F i n a n z m i n i s t e r geb l i eben , u m d a f ü r So rge 
zu t r a g e n , d a s s auf f inanzpo l i t i schem Gebiet a l l e s getan wurde , u m die E r -
füllung des Ul t imatums zu e rmögl ichen . Mit den S teue rgese tzvor l agen , die 
e r gerade in den Tagen, a l s seine Regierung nur geschäf t s führend w a r , dem 
Re ichs t ag zule i ten konnte , w a r d ie wich t igs te P h a s e d i e s e r A r b e i t a b g e -
sch lo s sen . Die Durchpe i t s chung im R e i c h s t a g und d ie notwendige In ten-
s ivierung d e r Steuere int re ibung konnte e r e inem anderen übe r l a s sen . Hier -
f ü r m o c h t e , nachdem die Reg ie rungsbe t e i l i gung d e r Deu t schen V o l k s p a r -
te i h in fä l l ig geworden w a r , H e r m e s a m gee igne t s t en e r s c h e i n e n , d e r s ich 
bei j ene r , wenn auch nicht bei den Arbe i t e rpa r t e i en , auf Grund se iner A g r a r -

(22) Laubach ,S . 40. 
(23) RT Bd. 351, S. 4759, Abg. B r e i t s c h e i d . 
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politik eines gewissen Vertrauens erfreute" (24).Gerade weil Besitz,Ka-
pital und Unternehmertum den als "katholischen Sozialdemokraten" apo-
strophierten Wirth ablehnten und negative Auswirkungen der Linksorien-
tierung befürchteten (25),mochte es diesem geraten erscheinen, zur Be-
schwichtigung dieser Kre ise einen Exponenten der Zentrumsmitte in die 
Regierung mit aufzunehmen. 

Hermes wusste.dass er in seiner Finanzpolitik weitgehend durch die Si-
tuation und die Grundlinien der alten und neuen Regierung festgelegt war. 
Er selbst verwies in seiner ersten Rede als Reichsfinanzminister vor dem 
Reichstag anlässlich der ersten Lesung sämtlicher Steuervorlagen (4. No-
vember 1921) ausdrücklich auf den von Wirth am 1. Juni abgesteckten ver-
pflichtenden Rahmen, als deren Konkretisierung er die vorliegenden Steuer-
gesetzentwürfe verstand (26),Da diese fert ig vorlagen, als Hermes sein 
neues Amt antrat, war er nicht nur in den Grundzügen, sondern auch in den 
Einzelheiten ihrer Ausführung gebunden. Er konnte nicht neu anfangen. Mit 
seiner Tätigkeit beginnt kein neuer Abschnitt in der Finanzpolitik der frü-
hen Weimarer Republik, sondern er setzte vorgegebene Entscheidungen 
durch. 

Das jedoch war kein leichtes Unterfangen. In heftigen Auseinanderset-
zungen im Reichstag (27) begründeten die Redner der MSPD und der USPD 
ihre prinzipielle Kritik, wobei auch der neue Finanzminister nicht geschont 
wurde. Hertz von der USPD bezeichnete es als die Hauptaufgabe der Re-
gierung, den Sturz der Mark aufzuhalten. Al les andere sei Herumdoktern 
an Symptomen. Weder die Regierung Wirth mit dem Reichsfinanzminister 
Hermes noch die beiden folgenden Reichsregierungen waren in der Lage, 
diese im Kern berechtigte Krit ik mit konventionellen finanzpolitischen 
Massnahmen zu widerlegen. Erst als das zweite Kabinett Stresemann mit 
Reichsfinanzminister Luther den Mut zu unorthodoxen Entschlüssen fand, 
gelang es, dem Grundübel der Finanzpolitik, der Inflation, Herr zu werden. 
Mit dem "Wunder der Rentenmark" wurde die innere Voraussetzung für 
eine solide Reparationspolitik geschaffen. Allerdings kann man den Re-
gierungen Wirth, Cuno und Stresemann (I) rückblickend nicht einfach Ver-
sagen vorwerfen mit der Forderung, was man im Herbst 1923 tat, hätten 
sie auch schon früher durchführen können. Die Schaffung der Rentenmark 
war erst möglich, als man die Erfahrungen des Jahres 1923 gemacht hatte 
und "die Zeit r e i f " war, eine völ l ig neue Finanzpolitik einzuleiten. 

Nicht bereit, die von der USPD geforderte radikale Neuorientierung der 
Finanzpolitik vor zunehmen, konnte es der bürgerlichen Minderheitsregie-
rung Wirth trotz der zu erwartenden Schwierigkeiten nur darum gehen, ei-
ne parlamentarische Mehrheit für ihr Programm zu gewinnen. Das ge-
lang, indem Wirth die Zusammenarbeit mit der SPD, Hermes die mit der 
Deutschen Volkspartei sicherte. 

"Die gleich danach erfolgende Ernennung von Hermes zum vollamtli-
chen Finanzminister (28) wurde allgemein als die Gewährleistung der von 
der Deutschen Volkspartei verlangten "persönlichen Garantien" verstan-
den und war auch wohl so gemeint; denn Hermes hatte dank seiner guten 
Beziehungen zur Deutschen Volkspartei erheblich zur definitiven Eini-

(24) Laubach,S. 106. 
(25) Morsey, 1917 - 1923,S. 423. 
(26) RT Bd. 351,S. 4820 ff.; Schulthess,S. 309 ff.; vgl. Laubach.S. 119 ff. 
(27) Vgl. Anm. 26. 
(28) Am 10. März 1922, Schulthess, S. 33/4. 



11 

gung beigetragen und sah selbst seine Aufgabe darin, jene möglichst nahe 
an die Regierung heranzubringen " (29).Das durch Zustimmung von SPD, 
Deutscher Demokratischer Partei , Zentrum, Bayerischer Volkspartei und 
Deutscher Volkspartei zustandegekommene Steuerkompromiss (9. März 
1922) (30), vom Reichskanzler im Reichstag als "integrierender Bestand-
teil der auswärtigen Politik" (31) bezeichnet,passierte in Form von Steuer-
gesetzen den Reichstag. (32) 

Nachdem diese innerdeutschen Bemühungen für den praktischen Beweis 
des guten Willens und der prinzipiellen Unerfüllbarkeit des Londoner Ul-
timatums erbracht waren, setzte sich die Reichsregierung nun verstärkt 
auch für die theoretische Anerkennung ihres Standpunktes ein. Denn erst, 
wenn ihr dies gelungen war, konnte sie ihre Verhandlungen mit den Al l i ier-
ten über eine Anleihe oder ein Moratorium mit Aussicht auf Erfolg wei-
terführen. Zwei Theorien standen sich gegenüber. Im Londoner Ultima-
tum hatte man sich an die englische Theorie gehalten, Ursache des Wäh-
rungsverfalls sei primär die Unausgeglichenheit des Staatshaushalts. Erst 
nachdem dieser in Ordnung gebracht sei, könne an die Gewährung von aus-
ländischen Krediten gedacht werden (33); d. h. die Alliierten erklärten sich 
erst dann zu finanziellen Unterstützungen für den deutschen Staat bereit, 
nachdem dieser erwiesen hatte, dass er selbst alle inneren Massnahmen 
zur Währungsstabilisierung ergri f fen habe. Dem stand die deutsche Auf-
fassung gegenüber, primäre Ursache der deutschen Geldentwertung sei 
die hoffnungslos negative Zahlungsbilanz. Daraus ergab sich,dass aus-
schliesslich innerdeutsche Massnahmen nie dem Übel an seiner Wurzel 
beikommen konnten und es wichtiger war, "zum Ausgleich der Zahlungs-
bilanz zunächst die Anleihe und in weiterer Sicht die Revision der Repa-
rationen überhaupt zu betreiben. " (34) 

Die Weltwirtschaftskonferenz von Genua war der wichtigste Versuch, 
dem deutschen Standpunkt zu internationaler Anerkennung zu verhelfen 
(35).Dies, nicht mehr und nicht weniger, setzte die deutsche Delegation, 
deren wichtigste Teilnehmer Rathenau, Hermes,Reichsbankpräsident Ra-
venstein und Staatssekretär Schroeder waren, durch, trotz der vorüber-
gehenden Unterbrechung und Verschlechterung der Konferenzatmosphäre 
durch den unerwarteten Abschluss des Rapallo-Vertrages (16. Apri l 1922). 
Es ist hier kein Raum, auf die einzelnen Etappendes Verhandlungsganges 
in Genua einzugehen. Nur das Ergebnis kann hier erörtert werden. Bei 
der abschliessenden Beurteilung ist dem Urteil Erdmanns zuzustimmen, 
der eine Verbindung zwischen Genua und dem Dawes-Plan sieht und fest-
stellt, der theoretische Erfo lg der Finanzkommission in Genua habe die 

(29) Laubach,S. 158 f.; vgl. dazu Morsey, 1917-1923, S. 445, Anm. 10 und 11. 
(30) Schulthess,S. 32/3. 
(31) Schulthess, S. 40 ff.; RT Bd. 353, S. 6613 ff. 
(32) 2. Lesung: 20.- 24. März 1922, 3. Lesung: 31. März-4. April 1922; Schult-

hess S. 36 und S. 45. 
(33) Vgl. Erdmann, Karl Dietrich: Deutschland, Rapallo und der Westen. 

VjHZG 11. Jg. 1963,S. 102. 
(34) ibid. S. 105 ff. und S. 121-125. 
(35) Vgl. zum heute als gegen die damalige deutsche Auffassung wissen-

schaftstheoretisch und praktisch entschiedenen Streit zwischen der 
"Wechselkurstheorie" und der "Zahlungsmittel- und Kreditschöpfungs-
theorie" F ischer ,Wol f ram: Deutsche Wirtschaftspolitik 1918-1945, 
Opladen 1968,S. 22 f. 

2 - Quellen XXIV Barmeyer 
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V o r a u s s e t z u n g f ü r d ie zwei J a h r e s p ä t e r e i n g e l e i t e t e P r a x i s d e r R e p a -
r a t i o n s - und Schuldenregelung geschaf fen . Ohne die Er fah rungen des J a h -
r e s 1923 ger ing a n z u s c h l a g e n , k o m m t E r d m a n n zu dem Ergebn i s : ohne Ra-
pal lo kein L o c a r n o , o h n e Genua kein D a w e s - P l a n . " Die Konferenz (= Ge-
nua) h a t t e d a s E r g e b n i s , d a s s i e , vom d e u t s c h e n Standpunkt a u s g e s e h e n , 
b e s t e n f a l l s übe rhaup t haben konnte. E s w a r ein E r g e b n i s im B e r e i c h d e r 
Theor i e . Aber e s w ä r e wahrhaf t ig une r l aub t , e s desha lb in se ine r h i s t o r i -
s chen Bedeutung g e r i n g zu s c h ä t z e n . Mit d e r auf d e m g r o s s e n i n t e r n a -
tionalen F o r u m bestät igten These , da s s Deutschland und damit auch im Grun-
de de r in Unordnung ge ra tenen europä i schen Wir t scha f t nur zu helfen w a r , 
indem man an die F r a g e d e r Zahlungsbi lanz , d. h. d e r in ternat ionalen V e r -
schu ldung , d. h . d e r R e p a r a t i o n e n h e r a n g i n g , wenn auch zunächs t n u r auf 
dem Umweg ü b e r An le iheve rhand lungen , w a r ein Standpunkt gewonnen, an 
d e m p r a k t i s c h e Bemühungen anknüpfen konnten Die un t e r so s t a r -
k e r a m e r i k a n i s c h e r Bete i l igung zus tande g e k o m m e n e neue Regelung d e r 
R e p a r a t i o n s f r a g e i m D a w e s - P l a n d e s J a h r e s 1924 und die i hm n a c h f o l -
gende internationale Reparat ionsanleihe für Deutschland haben dann schl iess-
l ich v e r w i r k l i c h t , wofür in Genua dank d e r e r f o l g r e i c h e n Arbe i t d e r deut-
schen Delegation die theore t i schen Grundlagen gelegt werden konnten. " (36) 
An d iesem Erfo lg hat te H e r m e s keinen ger ingen Anteil . 

Schon bald nach Genua bewies e r e rneu t se in Verhand lungsgesch ick , und 
zwar in P a r i s . Dor t begann e r den soeben e r rungenen Sieg d e r deutschen 
T h e o r i e in d i e P r a x i s u m z u s e t z e n . Dabe i e r w i e s e r s i ch w iede r a l s ein 
ä u s s e r s t g e s c h i c k t e r T a k t i k e r . E s ge lang i h m , den deu t schen Standpunkt 
t ro t z g r o s s e r Wide r s t ände im e igenen und im f r e m d e n L a g e r konsequent 
zu v e r t r e t e n , und ihm nach d e r t h e o r e t i s c h e n A n e r k e n n u n g (Genua) auch 
p rak t i sche Gültigkeit zu v e r s c h a f f e n ( P a r i s ) . E r ve r s t and e s , bei F e s t h a l -
ten an d e r p r inz ip ie l l en Grundauf fa s sung dennoch so geschmeid ig zu b l e i -
ben ,da s s er im entscheidenden Augenblick die Konzessionen bewilligen konn-
te , ohne die die Konkre t i s i e rung des deu t schen Standpunktes nicht mögl ich 
gewesen wäre . 

T r o t z d e r m a s s g e b l i c h von H e r m e s m i t e r s t r i t t e n e n E r f o l g e in Genua 
und P a r i s hof f te die deu t s che Reg ie rung v e r g e b l i c h auf konkre te Hilfe in 
F o r m e i n e r Anle ihe o d e r e i n e r N e u r e g e l u n g d e r R e p a r a t i o n s f r a g e . Die 
wenn n icht e r f o l g l o s e , so doch nach a u s s e n wenig g lanzvol le E r f ü l l u n g s -
polit ik mach te e s de r Regie rung Wirth i m m e r schwere r , i nnenpo l i t i s ch Re -
sonanz f ü r e ine F i n a n z - und Wi r t s cha f t spo l i t i k zu f i n d e n , d e r e n E r g e b n i s 
- ob auch von i h r v e r s c h u l d e t , m o c h t e noch dah inges t e l l t b le iben - o f f e n -
s ich t l ich die s te igende Inf la t ion wa r . So i s t e s n icht zu v e r w u n d e r n , d a s s 
die innerdeutsche Kr i t ik an d e r F inanz - und Wir tschaf tspol i t ik der Reichs-
r e g i e r u n g i m m e r h ä u f i g e r g e ä u s s e r t w u r d e und s c h l i e s s l i c h im N o v e m -
b e r 1922 den B r u c h d e r Koal i t ion h e r b e i f ü h r t e . 

Cuno .dem D i r e k t o r d e r Hapag, gelang e s a m 22. November 1922, ein b ü r -
g e r l i c h e s p a r t e i l o s e s F a c h m i n i s t e r i u m , a u c h "Kabine t t d e r A r b e i t " (37) 
oder Kabinett d e r Männer " m i t d i skon t fäh ige r U n t e r s c h r i f t " (38) genannt, 
zu bilden. Die P r o b l e m e d i e s e r Reg ie rung waren p r inz ip i e l l die gleichen 

(36) E r d m a n n , S. 164/5 . 
(37) F i s c h a r t , J o h a n n e s (= P s e u d o n y m f ü r D o m b r o w s k i , E r i c h ) : D a s Al te 

und d a s Neue S y s t e m . D i e p o l i t i s c h e n Köpfe D e u t s c h l a n d s , 4 Bände , 
B e r l i n 1919-1925 , Bd. 4 , S . 117. 

(38) Gebha rd t , Bruno: Handbuch d e r d e u t s c h e n G e s c h i c h t e , Bd. 4; Die Ze i t 
d e r W e l t k r i e g e , von K. D. E r d m a n n , 8 S t u t t g a r t 1960,S. 130. 
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wie die der vorigen. Ganz wesentlich verschärft wurde die Situation j e -
doch seit der Ruhrbesetzung und dem dadurch hervorgerufenen Ruhrkampf. 
Wie Morsey belegt , taten sich die Zentrums-Pol i t iker "in der uneinge-
schränkten Unterstützung der Politik des passiven Widerstands . . . . a ls 
besonders angriffslustig" hervor, begrüssten diesen überschwenglich, da er 
"die zeitweilige Überwindung al ler Par te i - und Klassenunterschiede" her -
beiführe, und sahen "in der planmässigen Fortsetzung des passiven Wi-
derstands . . . . die einzige Möglichkeit, den Kampf für die Freiheit und Ein-
heit des Reiches erfolgreich bestehen zu können. " (39) Einen prominen-
ten Platz nahm Hermes unter den Zentrums-Politikern ein. Das lässt sich 
durch seine Verordnungen als Reichsfinanzminister belegen, durch seine 
Äusserungen im Reichstag (40), eine Rede vor dem Reichsausschuss des 
Zentrums (Hagen, 11. März 1923: Unser Kampf gegen Gewalt und Willkür) 
(41) und durch sein Verhalten im April 1923 bei den Verhandlungen zwi-
schen Gewerkschaftsführern und Vertretern der Re ichs - und der preu-
ssischen Regierung. (42) Interessant sind diese Gespräche, weil sie sich 
um zwei Grundfragen drehten, die von nun an bis zum Sturz der Regierung 
Cuno und der Beilegung des Widerstandes nicht mehr zur Ruhe kamen: die 
Möglichkeiten für Verhandlungen mit Frankreich und die F r a g e der F i -
nanzierung des Ruhrkampfes. Von den Gewerkschaften wurde aus konkre-
tem Anlass der alte Vorwurf gegen die Reichsregierung Cuno-Hermes e r -
hoben, mit den prinzipiell falschen Mitteln den Kampf gegen die Inflation 
zu führen. Die von den Gewerkschaften schon im April 1923 heraufbeschwo-
rene Konstellation, nämlich Koppelung der Probleme Finanzierung des 
Ruhrkampfes bzw. Auffangen der Inflation und Umbildung bzw. Neukonsti-
tuierung der Regierung, führte im August 1923 zum endgültigen Scheitern 
der Regierung Cuno. 

Hermes hat als Finanzminister versucht, sowohl den Ruhrkampf zu f i -
nanzieren als auch die Inflation zu stoppen. Von einem umfassenden Sa-
nierungsprogramm ausgehend, hat er, gleichzeitig national- und wirtschafts-
politische Gesichtspunkte in seinem Finanzkonzept vereinigend, zwei Mark-
stützungsaktionen eingeleitet. Vor der Öffentlichkeit politisch begründet, 
sind beide schon bald finanziell gescheitert. 

Das einhellige Urteil über die beiden Stützungsaktionendes Jahres 1923 
is t ablehnend. (43) Jedoch ist es falsch, das Misslingen dem r e s s o r t m ä -
ssig verantwortlichen Hermes allein zuzuschieben. Wie Bergmann in ei-
ner genau belegten Analyse überzeugend schildert, kam ein gerüttelt Mass 
von Schuld auf das Konto des Reichsbankpräsidenten und der übrigen Reichs -
stellen, so der Reichsverwaltung und des Reichswirtschaftsministeriums. 
Diese hätten das nationalpolitisch motivierte langfr ist ige Konzept des 
Reichsfinanzministers , welches dem Ziel diente, eine allgemeine Gesun-
dung der Finanzen einzuleiten und das deshalb gleichzeitig mit der Stüt-
zungsaktion eine sorgfältige Finanzwirtschaft des Reiches, eine Änderung 
der bisherigen Kreditpolitik der Reichsbank und eine Umstellung der Wäh-
rung auf Goldbasis gefordert hätte, durch ihre inkonsequente Haltung und 
Nachgiebigkeit gegenüber akuten Problemen durchkreuzt. Nach anfäng-

(39) Morsey, 1917 - 1923 .S . 506 ff. 
(40) Schulthess, S. 15; vgl. die Reichstagsrede von Hermes vom 25. /26 . J a -

nuar 1923,ibid. S. 19 und in: RT Bd. 358, S. 9507 C ff. 
(41) Veröffentlicht Berlin 1923. 
(42) Wentzcke, Paul: Ruhrkampf. 2 Bde, Berlin 1930/32. 
(43) d'Abernon,E. V. Viscount: Ein Botschafter der Zeitenwende, 3 Bände, 

Leipzig 1929/30, Bd. 2 ,S . 304 ff.,und Bergmann,C. ,S . 229 ff. 


