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Vorwort. 
Der Glaube an den wirtschaftlichen Fortschritt der 

Menschheit ist nicht alt. Er war weder mit der Erlahrung 
der meisten Jahrhunderte vereinbar, noch ist er durch die 
Religion gefordert worden. Wenn man ein Jahrhundert 
nach dem anderen durchgeht, so scheint sich das Los des 
ungelernten Arbeiters in den Mittelpunkten der Zivilisation 
wahrend der zweitausend Jahre vom Griechenland des 
Solon bis zum England Karls II. oder dem Frankreich 
Ludwiga XIV. kaum geandert zu hahen. Das Heidentum 
verlegte das Goldene Zeitalter in die Vergangenheit, das 
Chrlstentum in den Himmel; und vor derMitte des IS. Jahr
hunderts wiirde man jeden, der eine fortschreitende Stei
gerung der materiellen Wohlfahrt dank der Arbeitsteilung, 
den wissenschaftlichen Erfindungen und der uberaus raschen 
Vermehrung der Menschen vorausgesagt hatte, fur einen 
Phantasten gehalten haben. 

Aus dunklen, von den Wirtschaftshistorikern noch nicht 
genugend geklarten Grunden hreitete sich im IS. J ahrhundert 
uber viele Lander ein bis dahin unerhOrter wirtschaftlicher 
Fortschritt unaufhaltsam und stetig anwachsend aus. Die 
Philosophen waren rasch mit einer passenden ubersinn
lichen Deutung bei der Hand, und noch vor der J ahr
hundertwende war Priestleysl) Ansicht popular geworden, 
daB dank der fortschreitenden Arbeitsteilung "die Natur, 
ihre Stoffe und die sie heherrschenden Gesetze una immer 
mehr unterworfen sein werden; die Menschen werden ihre 
Lage in jeder Beziehung leichter und angenehmer gestalten; 

1) [Priestley (1733-1804), englischer Theologe, Philosoph, Che· 
miker und Physiker. (D. tibers.)] 



IV Vorwort. 

sie werden ihre Lebensdauer verlangern und taglich gliick. 
licher werden". 

Gegen die Philosophen dieser Orientierung richtete 
Malth us seinen "Essay". Seine Argumente machten Ein
druck auf die verniinftigen Zeitgenossen, und die Unter
brechung des wirtschaftlichen Fortschritts infolge der napo
leonischen Kriege schuf eine Atmosphare zu ihren Gunsten. 
Aber im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts trat die 
Tendenz der Zeit zum wirtschaftlichen Fortschritt wieder 
zutage; Malthus wurde vergessen oder diskreditiert. Die 
Wolken waren verschwunden; die klassischen National
okonomen waren entthront; und die Meinung des Pfarrers 
von Wakefield l ), der "immer der Ansicht war, daB der 
ehrenwerte Mann, der sich verheiratete und eine groBe 
Familie erhielt, mehr Nutzen stiftete als derjenige, der 
allein blieb und nur von Bevolkerungsvermehrung redete", 
und die des Adam Smith, der sagte, daB "das sicherste 
Zeichen fUr das Wohlergehen eines Landes die Zunahme 
der Zahl seiner Einwohner" sei, solche Meinungen erlangten 
nahezu herrschenden EinfluB. 

Nun hat aber der wirtschaftliche Riickschritt durch den 
Krieg, ahnlich wie vor hundert Jahren, wieder einmal eine 
Atmosphare des Zweifels geschaffen ; und es gibt manch einen, 
der voller Sorgen ist. Es ist das interessanteste Problem 
der Welt (unter den Problemen wenigstens, auf die die Zeit 
uns iiberhaupt eine Antwort geben wird), ob der wirtschaft
Hche Fortschritt nach einem kurzen Intervall der Erholung 
und Wiederherstellung weitergehen wird, oder ob die herr
lichen Zeiten des 19. Jahrhunderts eine voriibergehende 
Episode waren. 

In dem vorliegenden Band der Cambridge Economic 
Handbooks stellt Harold Wrigh t die Tatsachen und 
Hauptgesichtspunkte des Bevolkerungsproblems zusammen. 
Es ist nicht der Zweck dieser Sammlung, fertige Ergebnisse 
zu prasentieren. Sie solI zum Nachdenken verhelfen und 
anregen. Der Gegenstand gerade dieses Bandes ist von der 

1) ["The Vicar of Wakefield", der beriihmte idy'llische Familien
roman von Oliver Goldsmith (1728-1774). (D.Obers.)] 



Vorwert. v 
Art, daB es schwer ist, gerade wenn man viel dariiber naoh· 
gedacht hat, unparteiisoh zu bleiben. Herr Wright hat jedooh 
jegliche Propaganda vermieden und mit groBer Sachlichkeit 
die auBerordentliche Bedeutung, Sohwierigkeit und Wichtig. 
keit des Gegenstandes erortert, ohne sioh fiir eine bestimmte 
Politik einzusetzen. Sein Ziel wird erreioht sein, wenn es 
ihm gelingt, die Aufmerksamkeit und das Interesse auch 
nur weniger Denkenden auf das zu riohten, was im Begriff 
ist, aus einer lediglioh okonomisohen Frage das groBte aller 
sozialen Probleme der nachsten Zukunft zu werden; ein 
Problem, das vielleicht in die tiefsten Instinkte und Gefiihle 
der Menschen hineingreift, und das die Menschen moglicher. 
weise ebenso leidenschaftlich erregen wird, wie friiher reli· 
giose Fragen. Ein neuer Abschnitt der Geschichte wird 
beginnen, wenn der zivilisierte Mensch daran gehen wird, 
zweckbewuBte Kontrolle einzufiihren, wo er bisher die 
blinden Instinkte der herrschenden Sitten walten lieB. 

J. M. Keynes. 

Vorbemerkung zur deutschen Ausgabe. 

Wie auch bei den anderen, vorangehenden Banden 
dieser "Leitfaden", und in noch hoherem MaBe diirfte bei 
diesem Band die deutsche Ausgabe au c h aus dem Grunde 
gerechtfertigt sein, weil er dem Leser einen gewissen Ein
blick in den Interessenkreis und die Orientierung des eng· 
lischen volkswirtschaftlichen und soziologischen Studiums 
gewahrt. Darum ist auch diesmal von wesentlichen Um· 
arbeitungen und Erganzungen unter Zugrundelegung der 
deutsohen Forschung Abstand genommen worden. Die Zu· 
taten des Herausgebers, die sich auf das Unvermeidlichste 
beschranken, sind durch eckige Klammem kenntlich gemacht. 

Berlin, Anfang Juli 1924. 
Dr. M. Palyi. 
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Erstes Kapitel. 

Die Anfange der BevOlkerungstheorie. 

1. Einleitendes. "Die einstmals weitverbreitete Meinung, 
das Bevolkerungsgesetz miisse die BevOlkerungsmenge un
vermeidbar dicht an der Grenze der nackten Subsistenzmit
tel halten, entsprach nicht einem wiinschenswerten Ideal. 
Es war ein Gespenst; ein Gespenst trotz allem, wenn es uns 
auch noch heimsuchen mag l )." So schrieb Henderson im 
ersten Bande dieser Sammlung; und der Zweck dieses vier
ten Bandes ist, zu erklaren, was mit jenem "Bevolkerungs
gesetz" gemeint ist; seine Giiltigkeit als allgemeines okono
misches Gesetz zu priifen und zu untersuchen, ob und in
wiefern es den Fortschritt der Menschheit bedroht, als 
"Gespenst, das uns auch jetzt noch heimsuchen mag". 

Man hat die NationalOkonomen oft beschuldigt, daB sie 
sich zuwenig um die praktischen Erfahrungen der Mensch
heit kiimmern. Zweifellos haben sie dies en Fehler bis
weilen begangen. Zu anderen Zeiten indessen neigten sie zu 
dem anderen Extrem, die besonderen Bedingungen einer be
stimmten Periode in der Entwicklung der menschlichen Ge
sellschaft mit dem dauernden und naturnotwendigen Walten 
okonomischer Gesetze zu verwechseln. Diese letztere Ten
denz ist immer sehr herrschend gewesen in bezug auf Be
volkerungsfragen. Wenn kleine Gemeinwesen den alleinigen 
Besitz groBer und fruchtbarer Landereien behaupten wollten, 
so haben ihre Gelehrten wie selbstverstandlich gepredigt, daB 
eine zunehmende Bevolkerung ein groBer Segen fUr sie sei, 
da sie ihnen mehr Hande zum Bestellen des Ackers und mehr 

1) VgI. Bd. I dieser Sammlung: Henderson: Angebot und 
Nachfrage, herausgegeben von Dr. M. Palyi, S.128. Berlin: Julius 
Springer 1924. 

Wright·Palyi, Bevolkerung. 1 
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Soldaten zur Verteidigung des Landes Heferte. War dagegen 
ein Gemeinwesen auf ein festbegrenztes und noch dazu dicht
bevolkertes Gebiet angewiesen, dann kam ein Hellsichtiger, 
der darauf aufmerksam machte, daB die Subsistenzmittel be
grenzt seien, und daB eine weitere Vermehrung der Bevolke
rung unweigerHch Hunger und Elend herbeifiihren miisse, es 
sei denn, daB ein Teil in andere Lander abgeschoben werden 
kann. Beide Lehren waren vollkommen richtig in ihrer An
wendung auf die besonderen Lebensumstande derjenigen 
Menschen, an die sie gerichtet waren; aber sie wurden 
haufig als allgemeine Theorien formuliert, als ob sie not
wendig fiir aIle Volker und zu allen Zeiten gelten miiBten, 
was sicherlich nicht der Fall ist. Selbst T. R. Malthus, 
dessen Versuch iiber das Bevolkerungsgesetz, zuerst 
1798 veroffentlicht, noch immer als die klassische Dar
stellung dieses Gegenstandes das Feld behauptet, verdankte 
seinen ersten Ruhm zum guten Teil den besonderen wirt
schaftlichen Verhaltnissen GroBbritanniens zu Beginn des 
19. Jahrhunderts und muBte sich ein teilweises Vergessen
werden infolge von Veranderungen gefallen lassen, die sein 
Hauptargument keineswegs entkraftigten. 

2. Griechische und romische BevolkerunlJstheorien. Die 
alten Griechen gingen naturgemaB yom Gesichtspunkt des 
idealen Stadtstaates aus an das Bevolkerungsproblem her
an. Sie suchten sich zuallererst Klarheit zu verschaffen 
iiber die Zahl von Biirgern, die die vollkommenste poli
tische und soziale Einheit schaffen wiirde; sodann gingen 
sie daran, die Bevolkerung auf dem gewiinschten Stand 
zu erhalten und sie zu hindern, dariiber hinaus zu wachsen. 
Sie zogen die Qualitat so gut wie die Quantitat der Biirger 
in Betracht und bemiihten sich, die Untauglichen aus ihrer 
Gemeinschaft auszustoBen. In Sparta scheint man geringe 
Furcht vor "Obervolkerung gehegt zu haben, ausgenommen 
betreffs der Sklaven, deren Zahl durch Mittel wie IGnder
totung in Schranken gehalten wurde. Haufige Kriege for
derten ihren Zoll an jungen Biirgern und schufen ein dringen
des Bediirfnis nach mehr Menschen. Daher zielte dort die 
staatliche Regulierung des Heiratens und der Fortpflanzung 
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in der Hauptsache auf eine hohe Geburtenrate gesunder 
Kinder. Man erwartete von jedem Spartaner, daB er zum 
Wohle des Staates heiratet. Junggesellen waren sowohl 
sozial deklassiert als auch rechtlich und politisch benach
teiligt. Die EheschlieBungen wurden unter dem Gesichts
punkt der Erzeugung korperlich und geistig gesunder Kin
der beaufsichtigt, und Vater von drei oder mehr Sohnen 
erhielten offentlich Belohnung. 

In Athen war die Regulierung der EheschlieBungen weni
ger .rigoros als in Sparta. Es gab auch dort Gesetze gegen 
Ehelosigkeit; aber in Friedenszeiten wurden sie nicht zur 
Geltung gebracht, und spates Heiraten galt als erwiinscht. 
Auswanderung war in Athen das Heilmittel gegen Ober
volkerung, aber auch Kindertotung war eine anerkannte 
Sitte. Malthus bemerkt, daB "Solon, als er das Aussetzen 
von Kindern erlaubte, wahrscheinlich nur einen schon vor
her herrschenden Gebrauch gesetzlich sanktionierte", und 
fugt die fur ihn charakteristische Bemerkung hinzu: 

"Mit dieser Erlaubnis bezweckte er zweifellos zweierlei 
Wirkungen. Erstens, was am meisten in die Augen springt, 
ein solches -obermaB an BevOlkerung zu verhindern, das 
allgemeine Armut und Unzufriedenheit verursacht hatte; 
und zweitens, die Bevolkerung auf dem Stand zu halten, den 
das Land ernahren konnte, und zwar dadurch, daB der 
Schrecken einer zu zahlreichen Familie und folglich das 
Haupthindernis des Heiratens beseitigt wurde." 

AuBer diesen beiden Motiven neigten die Griechen zu 
einer wohlwollenden Beurteilung der Kindertotung als 
einer rassenhygienischen MaBnahme; denn schwache oder 
miBgestaltete Kinder wurden in Sparta auf staatlichen Be
fehl ausgesetzt, eine Praxis, die sowohl Plato als auch 
Aristoteles billigten. 

Malthus hat es richtig erkannt, daB bei primitiven 
Volkern die Kindertotung haufig als ein Mittel angewandt 
wird, urn die Bevolkerung innerhalb der durch die Sub
sistel1zmittel gezogel1en Grenzen zu haltel1. In Polynesien 
z. B. war diese Sitte allgemeil1 verbreitet, da die Il1seln klein 
sind, mag auch das Klima fur die Produktion von Nahrungs-

1* 
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mitteln giinstig sein. Auf den Hawai-Inseln werden aile 
nach dem dritten oder vierten noch hinzugeborenen Kinder 
erdrosselt oder lebendig begraben. In Tahiti hatten die Vater 
das Recht (und gebrauchten es), ihre neugeborenen Kinder 
zu erwiirgen. Die Aerois1) auf den GeseUschaftsinseln ver
pflichteten ihre weiblichen StammesangehOrigen durch Eid 
zur Kindertotung. Obgleich die Ermordung von Kindern 
bei wilden Volkerstammen haufig durch die Religion sank
tioniert wird, scheinen diese oder andere die Bevolkerungs
zunahme eindammenden MaBnahmen im allgemeinen unter 
den Volkern tatsachlich herrschend gewesen zu sein, die 
Grund zu der Befiirchtung hatten, daB ihr Nahrungsvorrat 
fiir ihren Unterhalt nicht ausreichen wiirde, und in manchen 
Landern werden Kinder nur in Zeiten der Nahrungsmittel
knappheit getotet. Man ist folglich berechtigt zu der An
nahme, daB die Furcht vor lrbervolkerung mit dazu bei
trug, jene Sitte bei den alten Griechen einzufiihren. 

Die Sitte des Kindertotens herrschte auch bei den Ro
mern; aber wahrscheinlich ist sie dort praktisch nicht durch 
die Gesetzgeber gefordert worden. Als Eroberervolk hatten 
sie stets mit Mangel an Soldaten und an Ansiedlern zu kamp
fen. Ihre Gesetzgebung in bezug auf Ehe und Familie war 
daher auf eine Zunahme der Bevolkerung gerichtet. Wie in 
Sparta wurden Familienvater belohnt und Junggesellen mit 
Strafen belegt. Plutarch erziihlt von Camillus, er hatte, 
"als durch die Kriege viele Frauen Witwen geworden waren, 
die unverheirateten Manner teils durch lrberredung, teils 
durch Bedrohung mit Geldstrafen, gezwungen, jene Witwen 
zu heiraten". In den ersten Zeiten des Kaiserreichs scheint 
das Bevolkerungsproblem viel Sorge bereitet zu haben. 
Augustus half sich mit eingehenden gesetzgeberischen MaB
nahmen. Er verfiigte, daB Manner und Frauen verheiratet 
sein und Kinder haben miissen, bevor die Manner fiinfund
zwanzig und die Frauen zwanzig Jahre alt sind. Diejenigen, 

1) [Aeroi (Ehri); hauptsachlich unter den Mheren Klassen 
(z. B. auf Tahiti) bestehende Gesellschaften, deren Grundsatz auBer
ehelicher Verkehr und Kindermord war. VgI. Ratzel, Volker
kunde 12, Leipzig 1894, S. 261.] 
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die diesem Gesetz nicht gehorchten, indem sie unverheiratet 
blieben, wurden fUr unfahig erklart, Erbschaften zu machen 
oder Erbgeschenke zu erhalten .. Diejenigen, die zwar hei
rateten, aber keine Kinder hatten, durften nur die Halfte 
eines ihnen vererbten Vermogens erhalten und ihrer Witwe 
nur ein Zehntel des eigenen Vermogens vermachen. Anderer
seits wurden fruchtbare Eltern durch Auszeichnungen und 
Vorrechte belohnt. . 

Der Zweck dieser Gesetzgebung scheint indessen mehr 
die Erhaltung der Patrizierfamilien gewesen zu sein ale die 
Vermehrung derGesamtbevolkerung. Wenn das die Absicht 
war, so wurde sie vereitelt durch den Luxus und die Laster
haftigkeit, die im Rom der Kaiserzeit unter den oberen
Klassen herrschten .. 

3. Der Einflup de8 fraken OhriBtentumB. Die Ethik der 
ersten Christen war ihrem Wesen nach eine Reaktion· 
gegen die Sittenlosigkeit des alten Rom, und da sie auf die 
Tugenden der Keuschheit und Jungfraulichkeit Gewicht 
legte, behandelte sie die Ehe ale einen minderwertigen Zu
stand, der geduldet, aber nicht gefordert werden diirfe. Es 
gab wohl geringe Differenzen zwischen den verschiedenen 
Sekten und Predigern iiber die Frage, wieweit die Ehe von 
der Vollkommenheit entfernt sei, aIle waren aber darin einig, 
die Ehe ale eine Konzession an die menschliche Schwache 
anzusehen. Politische und okonomische Oberlegungen wur
den von den Kirchenvatern vollig vernachlassigt; einige 
wiinschten gar nicht die Fortdauer des Menschengeschlechts 
auf Erden. So sagt Methodius in seiner Schrift ,;Ober 
die Keuschheit": 

"Denn die Erde, noch nicht mit Menschen angefiilIt, war 
wie ein Kind, und es war notwendig, daB sie erst bevolkerl 
wurde und so zur Mannbarkeit erwuchs. Aber ale sie dam 
von einem Ende bis zum andern besiedelt war, da das Men
schengeschlecht sich grenzenlos ausbreitete, erlaubte Gott 
den Menschen nicht mehr, auf demselben Wege stehenzu
bleiben, sie solIten vielmehr daran denken, einen Punkt 
weiter vorwarts und naher zum Himmel zu gelangen, bis 
sie die groBte und erhabenste Vorschrift der Keuschheit 
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befolgt und damit die Vollkommenheit erreichthaben; zuersi 
sollten sie das Heiraten unter Briidern und Schwestern lasseIl 
und Frauen aus anderen Familien heiraten; dann sollteIl 
sie nicht Vielweiberei treiben, als ob sie wie wilde Tiere nm 
zur Fortpflanzung der Art geboren waren; dann sollten sie 
keine Ehebrecher sein; und schlieBlich sollten sie zur Ent
haltsamkeit iibergehen. und von der Enthaltsamkeit ZUI 

Keuschheit, um dann, wenn sie sich selbst so weit erzogen 
hatten, das Fleisch zu verachten, ohne Angst in den fried· 
lichen Hafen der Unsterblichkeit einfahren." 

Die Wirkung friihchristlicher Ansichten iiber Ehe und 
Fortpflanzung auf die kaiserliche Politik wird durch den 
Kirchenhistoriker des fiinften Jahrhunderts, Sozomen, 
gezeigt, der erzahlt, daB der Kaiser (Konstantin): 

"da er es fiir tOricht hielt, fiir die Vermehrung des Men
Bchengeschlechtes durch menschliche Fiirsorge und Eifer 
Borgen zu wollen (da die Natur stets dem Befehl folgend, den 
sie von oben bekommt, eine Zunahme oder Abnahme ein
treten laBt), darum also erlieB er ein Gesetz, in dem er an
befahl, daB die Unverheirateten und Kinderlosen dieselben 
Vorteile haben sollten wie die Verheirateten. Er lieB sogar 
besondere Vorrechte denjenigen zuteil werden, die ein Leben 
voll Enthaltsamkeit und Keuschheit fiihrten." 

4. Bevolkerungspolitische'Ideen im 16. und 17. Jahrhundert. 
Nach diesem kurzen Oberblick iiber die Stellung des Alter
tums zu den Bevolkerungsproblemen miissen wir nun zu 
dem modernen Europa iibergehen, um wenigstens einen 
fliichtigen Blick auf die Ansichten derjenigen Schriftsteller 
zu werfen, die Malthus in der Betrachtung dieser Dinge 
vorangingen. 

In der "Utopia" des Thomas Morus [1516] wird es, 
ebenso wie in den Idealstaaten der alten Griechen, fiir 
wichtig erachtet, die Bevolkerungszahl konstant zu halten: 

"Damit keine Stadt zu groB oder durch ein Ungliick ent
volkert wird, ist vorgesorgt, daB keine ihrer (Utopiens) 
Stiidte mehr als sechstausend Einwohner auBer denen des 
umliegenden Landes umfaBt. Keine Familie darf weniger 
oder mehr als sechzehn Kinder haben, aber es ka!ID keme 
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bestimmte vorgeschriebene Zahl fUr minderjahrige Kinder 
geben. Die Regel ist trotzdem leicht einzuhalten, indem man 
von einem fruchtbaren Ehepaar Kinder nimmt und sie 
einer anderen Familie gibt, die nicht so viele Kinder 
hat. Ebenso werden Stadte, deren Bevolkerung sich nicht 
so schnell vergroBert, von anderen, die sich schneller ver
mehren, mit Menschen versorgt; und wenn die Bevolkerungs. 
zunahme sich iiber die ganze Insel erstreckt, so nehmen sie 
eine Anzahl ihrer Biirger aus mehreren Stadten und senden 
sie zu einem naheliegenden Festland hiniiber, wo ... sie eine 
Kolonie griinden. . .. Auf den Boden wird so viel Sorgfalt 
verwandt, daB er fruchtbar genug wird, um Lebensmittel 
fiir alle zu erzeugen, wenn er auch sonst zu· knapp und un· 
fruchtbar ware." 

W enn der EinfluB Platos oder die eigene Einsicht 
Thomas Morus dazu fiihrte, ein DbermaB an BevOlkerung 
als ein Dbel anzusehen, so wurde eine solche Denkweise 
von seinem Zeitgenossen Luther nicht gebilligt, dessen An
sichten iiber diesen Gegenstand einen tiefen EinfluB auf 
die protestantische Welt hatten, einen EinfluB, der noch 
bis heute nachwirkt. 

Gott, sagte Luther, hat zur Geniige gezeigt, daB er ftir uns 
sorgt, als er Himmel und Erde schuf und aIle Tiere und Pflanzen, 
bevor er den Menschen schuf. So zeigt er uns, daB er fiir uns 
immer sorgen will, fiir gentigend Nahrung und Schutz. Wir 
brauchen nur zu arbeiten und dtirfen nicht untatig bleiben; wir 
werden gewiB mit Kleidung und Nahrung versorgt ... Aus aIle· 
dem folgeru wir, daB, wer sich immer ungeeignet findet, um keusch 
zu bleiben, zur rechten Zeit Vorkehrungen treffen soIl, um irgend 
Arbeit zu bekommen, und mag dann in Gottes Namen in die Ehe 
treten. Ein Jiingling soIl nicht spater ala in seinem zwanzigsten 
Lebensjahr heiraten und eine Maid, wenn sie zwischen ftinfzehn 
und achtzehn Jahre alt ist. Dann sollen sie aufrechten Sinnes 
bleiben und fest und Gott sorgen lassen fiir die Mittel und Wege, 
damit ihre Kinder ernahrt werden. 

Diese Verkiindung hat das Schicksal gar mancher an
deren beriihmten Kundgebung geteilt. Sie ist ihrer naher 
erlauternden Satze entblOBt und als Ersatz fiir den ge
sunden Menschenverstand millbraucht worden. Wie viele un· 
bekiimmerteEltern habengerufen: "LaBt Gott sorgen !", ohne 
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erst so vorsichtig zu sein, "beizeiten vorzusorgen", oder gar 
daran zu denken, "aufrechten Sinnes und fest zu bleiben". 

Fiir englische Schriftsteller zu Anfang des 17. J ahr
hunderts, von bitterer Not und Armut rings umgeben, war 
die nbervolkerung eine handgreifliche Tatsache und mach
tige Ursache internationaler Kriege. So schreibt Walter 
Raleigh [1552-1618] in seinem "Discourse of War in 
General" : 

"Wenn ein Land von der Menschenmenge, die in ihm 
lebt, iibermaBig bedeckt ist, so wird es durch eine natiirliche 
Notwendigkeit gezwungen, sich selbst zu entlasten und die 
Biirde, sei es auf rechtem oder unrechtem Wege, auf andere 
abzuwalzen, denn es gibt (abgesehen von der Gefahr der 
Pest, die in Massen Zusammenlebende haufig heimsucht) 
kein Elend, das die Menschen so heftig zu verzweifelten 
und todesverachtenden Handlungen antreibt, wie die Qualen 
und Drohungen einer Hungersnot. Daher kann der Krieg, 
der auf eine allgemeine nicht zu beseitigende Notwendigkeit 
begriindet ist, als eine allgemeine, unvermeidliche und not
wendige Einrichtung angesehen werden." 

An einer anderen Stelle schrieb er, die Erde ware nicht 
nur angefiillt, sondern iiberfiillt von menschlichen Wesen, 
wenn nicht Hunger, Pest, Verbrechen und Krieg sowie 
Enthaltsamkeit und kiinstliche Unfruchtbarkeit dem ent
gegenwirkten. 

Baco und andere Schriftsteller dieser Zeit sprechen eben
falls die Ansicht aus, daB Kriege durch den Druck der Be
volkerung auf die Unterhaltsmittel verursacht seien. 

1m nachstfolgenden groBen Abschnitt der Wirtschafts
geschichte sehen wir indessen fast jeden Schriftsteller, der 
iiber diesen Gegenstand schreibt, bei den Vorteilen groBer 
und wachsender Bevolkerungszahl verweilen. Das Wachsen 
der groBen Staaten, ihre zunehmende Macht und ihr Macht
hunger, die Entwicklung der Industrie und des Verkehrs, 
die die Erhaltung einer groBeren BevOlkerung ermoglichten, 
sowie die ununterbrochenen Kriege, die dauernd eine Ver
nichtungvon Sachgiitern undMenschenleben bedeuteten, aIle 
diese Momente fiihrten zum Wiederaufleben der romischen 
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Ansicht, daB Ehe und Fortpflanzung Pflichten seien, die 
der Biirger dem Staate schuldet. FUr diesen Standpunkt 
sprach nachdriicklich die Tatsache, daB der DreiBigjahrige 
Krieg, in den zu Anfang des 17. Jahrhunderts tatsachlich 
ganz Europa verwickelt worden war, die Bevolkerung in 
einem erschreekenden Grade dezimiert hat. In Bohmen 
sollen von 35 000 Dorfern nur 6000 der Zerstorung ent
gangen sein; Mahren und Schlesien erging es ahnlich; 
Bayern, Franken und Schwab en wurden durch Hungers
not und Epidemien verwiistet, wahrend es dem iibrigen 
Deutschland und Osterreich wenig besser erging. "Fiir 
langer ala eine Generation blieb nach FriedensschluB ein 
voIles Drittel des Bodens in Norddeutschland unbebaut. 
Der Viehbestand verminderte sich in auBerordentlichem 
MaBe, und viele einst fruchtbare Streeken Landes sind 
von Wolfen und anderen wilden Tieren bewohnte Walder 
geworden 1)." 

Die Bevolkerung des Reiches solI im Laufe dieses 
Krieges um mindestens zwei Drittel abgenommen haben 
- von iib.er sechzehn auf weniger ala seehs Millionen. In 
der Unterpfalz blieb nur ein Zehntel und in Wiirttemberg 
nur ein Sechstel der Bevolkerung am Leben. 

Unter solchen Umstanden ist es nicht verwunderlich. 
wenn C. E. Stangeland - in seiner Arbeit iiber die deut
sche Literatur dieses Gegenstandes - findet, daB "die An
sichten iiber Bevolkerungsfragen vom Ende des DreiBig
jahrigen Krieges bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts aus. 
nahmslos fiir die groBtmogliche Bevolkerungszunahme ge
stimmt waren"2). So meinte Leibniz, daB der Staat die 
EheschlieBungen fordern sollte, weil "die wahre Macht eines 
Reiches in der Zahl seiner Untertanen besteht. Wo Men
schen sind, da ist Kraft und Starke. Wo die Menschen den 
groBten FleiB und Arbeitsamkeit entfalten und sparen, da 
sind alIe am gliicklichsten; und zu diesem Ziel kann ins· 
besondere das Gewerbe als die niitzlichste Beschaftigung 

1) "Cambridge Modem History", Bd. IV, S.419. 
I) "Pre-Malthusian Doctrines of Population", von C. E.Stange

land [New York 1904]. 
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angesehen werden." Christian W 0 I If (1679-1754), ein 
Schiller von Leibniz, dem man nachsagt, einer der ersten 
geWesen zu sein, die "die Philosophie lehrten, deutsch· ',Zu 
sprechen", nahm bezuglich der BevOlkerungsfrage einen 
schroff militaristischen Standpunkt ein. Macht, sagte er, be
steht in Geld, in der Armee, die ein Staat zu halten imstande 
ist, und in der groBtmoglichen Beschii.ftigung; vor allem aber 
in einem reichen und dicht bevolkerten Staate; aber 
Reichtum ist, wie er meinte, mehr wert ala zahlreiche Unter
tanen; denn wo genug Geld ist, konne immer ein Heer unter
halten werden, und wenn es notig ist, konnen fremde Soidner
truppen gedungen werden, um das Land zu verteidigen. W 0 

es an Geld fehlt, um damit ein Heer zu halten, dort sei eine 
groIle Menge von Menschen von geringem Nutzen. 

5. DieEinfiihrung der Bevolkerung8statistik. Johann Peter 
SuB milch (1707-1767), ein Feldprediger Friedrichs des 
GroBen, war der erste Schriftsteller, der aus dem Studium 
von Bevolkerungsstatistiken (vital statistics), die von ver
schiedenen englischen und deutschen Verfassern in der zwei-. 
ten Halfte des 17. J ahrhunderts gesammelt worden waren, 
ein Gesetz der Bevolkerungsbewegung ableitete. Seine 
Untersuchungen stimmten ibn optimistisch sowohl bezuglich 
der Erwiinschbarkeit .als auch der Moglichkeit der Ver
mehrung. Verbesserungen in den Produktionsmethoden, be
sonders der Landwirtschaft, wiirden, so meinte er, die 
Nahrungsmittel bedeutend vermehren. Bei intensiverer 
Bebauung konne der Ertrag des Bodens verhundertfacht 
werden. Gott regIe die Bevolkerung im Einklang mit den 
Nahrungsmittelvorraten, die er gegeben habe. Es sei die 
Pflicht der Staatsmanner, d,as Bevolkerungswachstum zu 
fordern, weil das der Weg zu Gluck, Sicherheit, Macht und 
Reichtum sei. 

SuBmilch fand vier groBe natiirliche Hemmnisse der 
Bevolkerungsvermehrung: 

a) die Pest, die haufig die halbe Bevolkerung nicht nur 
der Stadte, sondern ganzer Provinzen hinwegrafft; 
. b) der Krieg, "ein wahres Ungeheuer, ein Schandfleck 
fiir die Vernunft und die Menschlichkeit und insbesondere 
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fiir das Christentum", der dem Staate viele seiner besten 
BUrger ra.ubt und auch die Unterhaltsmittel vermindert; 

c) Hungersnot; 
d) Erdbeben und "Oberschwemmung. 
Dieser bemerkenswerte Beitrag zu einer richtigen Be

volkerungstheorie wurde durch die "Political Arithmetic" 
von Graunt (1620-1674) und Petty (1623-1687) er
moglicht, die zuerst den Versuch machten, Geburts-, Todes
und Ehestatistiken in der Stadt London zu sammeln. 
Gregory King, der Lancaster Herald, den Macaulay als 
"einen politischen Mathematiker (political arithmetician) 
von groBer Schiirfe und Urteilskraft" nennt, fiihrte diese 
Arbeit einen Schritt weiter, als er 1696 seine "Natural and 
Political Observations and Conclusions upon the 
State and Condition of England" zusammenstellte. 
Aus Berechnungen hauptsachlich auf Grund der Zahl der 
Hauser, die 1690 von den Beamten, die die letzte Einziehung 
der Herdsteuer (hearth money)1) besorgten, erfaBt wurden, 
kam er zu dem SchluB, daB die Bevolkerung von England 
fast fiinf und eine halbe Millionen betrug, eine Schatzung, 
die spaterhin durch hiervon unabhangige Quellen bestatigt 
worden ist. Aus dieser Ziffer und aus den Auskiinften, die 
er iiber das Verhaltnis von Geburts- und Todesfalleu sam
melte, leitete King die folgenden geistreichen Schliisse ab, 
die wert sind, hier wiedergegeben zu werden wegen des Inter
essanten,das sie aufweisen, und auch als ein Beispiel fiir die 
Fallen der politischen Arithmetik: 

,,1m Jahre 1260, also etwa 200 Jahre na.ch der normannischen 
Eroberung, hatte das Konigreich 2750000 Einwohner," d. h. die 
HiiJfte der heutigen"Zahl; so daB das englische Yolk sich in den letzt
vergangenen ca. 435 Jahren verdoppelt hat; .. 

. "Wahrscheinlich wird die nii.chste Verdoppelung des englischen 
Volkes in etwa 600 Jahren eintreten, also im Jahre des Herrn 2300; 
zu dieser Zeit wird das Land 11 Millionen Einwohner haben; aber 

1) [Hearth money = eine in England schon von angelsachsischen 
Zeiten her bekannte Steuer, die na.ch der Restauration (1662) wieder 
eingefiihrt wurde; infolge ihrer Schwere fiir die armeren Klassen 
(2 Schilling pro Herd) und der lastigen Besuche der Beamten sehr 
unpopular geworden, wurde sie 1689 aufgehoben. Vgl. W. Lota, 
Finanzwissenschaft, Tiibingen 1917, S. 314.] 
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danach wird die nii.ohste Verdoppelung (aller Wahrsoheinliohkeit naoh) 
erst nach weiteren 1200 oder 1300 Jahren erfolgen, also im Jahre 
des Herm 3500 oder 3600; dann wird das Konigreich 22 Millionen 
Bewohner zahlen, d. h. viermal soviel wie jetzt, vorausgesetzt, daB 
die Welt so lange bestehen wird; 

"Jetzt umfaBt das Land nur 39 Millionen Morgen (acres)1), dann 
werden also auf jeden Kopf weniger als zwei Morgen kommen, und 
folgIich wird eine weitere Volksvermehrung dann nicht mehr mog
lich sain . 

. • • "Da die Bevolkerung im Lande in den letzten 100 J ahren um 
880000 zugenommen hat und in den nAchsten 100 Jahren um 
920 000 waobsen wird, so ergibt sich fiir diesen Zeitraum eine Zu
nahme von etwa 9000 Seelen jahrlich. Wenn nun jiilirlich etwa 1 
von 32, also 170000 sterben und 1 von 28, also 190000 geboren 
werden, wodurch die jii.hrliche Zunahme 20 000 Kopfe betragen 
wiirde, so muB noch dazu bemerkt werden, 

1. daB ein Abzug fUr Seuchen und auBerordentllche Sterb
lichkeit binzukommt, durchschnittlich. • • • • • 

2. fiir auswartige oder Biirgerkriege, durchschnittlich • • 

jii.hrIich 

4000 
3500 

3. das Meer, bestandig etwa 40000 beschaftigend, be
schleunigt den Tod von ca. • • • • • • • • . . . . 2 500 

4. die Kolonien (iiber den Zuwaohs an Auslandem hinaus) 
verschlingen. • • • • • • • . . • • • • • • _'.' •• 1 000 

Zusammen 11 000 
So daB die eigentliche jii.hrliche Znnahme nur betragt 9 000 

Zusammen 20000." 

Wir werden sehen,- daB Gregory King, wenn er auch 
reichlich kUhn war in seinen Spekulationen, uns fiir den Ver. 
gleich mit neueren Zeit en manche nlitzliche Statistik bietet. 
In einem spateren Kapitel werden wir darauf zuriickkom
men und wollen nun im letzten Abschnitt dieses KapiteIs 
einen Blick auf die BevoIkerungstheorien des 18. Jahrhun
derts werfen und auf die Kontroverse, durch die Malthus 
1798 zu seinem Essay veranlaBt wurde. 

6. Die· Vorliiufer von Malthus. Montesquieu bietet 
einige scharfsinnige Bemerkungen liber unseren Gegenstand 
im 23. Buche des "L'Esprit des Lois" [1748], aus dem die 
folgenden Satze entnommen sind 2) : 

1) Acre = der Morgen Landes = 4840 Quadrat yards = 0,405 ha. 
(D. Vbers.) 

I) [tjbersetzt aus dem franzosischen Original. 23. Bueh, Kap. I, 
X und XVI.] 
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"Die Weibchen der Tiere sind von nahezu konstanter Frucht
barkeit; beim Menschengeschlecht aber wird. die Fortpfianzung auf 
tausenderlei Weise gestort, durch die Denkungsart, den Charakter, die 
,Leidenschaften, die Stimmung, die Launen, durch den Wunsch, die 
eigene SchOnheit zu bewahren, durch die Unbequemlichkeit der 
Schwangerschaft und die Last einer zu zahlreichen Familie." 

Und an einer anderen Stelle: 
"Wo immer sich ein Ort findet, an dem zwei Menschen gemiit

lich zusammen leben konnen, dort heiraten sie. Die natiirliche 
Neigung treibt dazu, wenn me nicht durch Nahrungsschwierigkeiten 
verhindert werden ..• 

Die jungen Volker wachsen und vermehren sich ungeheuer. Und 
zwar deshalb, weil es fiir me sehr unpraktisch ist, in Ehelosigkeit 
zu leban und nicht viele Kinder zu haben; das Gegenteil tritt ein, 
wenn mch eine Nation gebildet hat." 

Auf die Moglichkeit der 'Obervolkerung weist Montes
quieu an der folgenden Stelle deutlich hin: 

"Es gibt Lander, in denen die Natur alles gemacht hat; dem Ge
setzgeber bleibt dort nichts zu tun iibrig. Wozu die Fortpfianzung 
durch Gesetze fordero, wenn ein fruchtbares Klima genug Bewohner 
liefertt Manchmal ist das Klima giinstiger ala der Boden; das Yolk 
vermehrt sich und wird von Hungersnoten verheert; dies ist der 
Fall in China. Daher verkaufen dort Vater ihre Toohter und setzen 
ihre Kinder aus." 

Die Physiokraten, die ihre Aufmerksamkeit auf die 
Mittel richteten, durch die die auBerste Armut der £ranzo
sischen Bauern gelindert werden konnte, lehnten naturgemaB 
die "Je-mehr-desto-besser"-Lehre ab, welche die Hoflinge 
ehrgeiziger Monarchen fUr selbstverstandlich hielten. In der 
zweiten HaIfte des 18. Jahrhunderts waren die £ranzo
sischen Volkswirte allgemein geneigt, die Abhangigkeit der 
Bevolkerung von der Nahrungsmittelversorgung zu betonen 
und darauf hinzuweisen, daB jeder gesunden Zunahme der 
Bevolkerungszahl notwendig Verbesserungen der Produk
tionsmethoden vorangehen miiBten. 

Dieser Standpunkt wurde in Italien und Deutschland von 
verschiedenen Schriftstellem geteilt, scheint aber in England 
so wenig Eindruck gemacht zu haben, daB er aus Malthus' 
Feder mit der Wucht des Neuen kam. Amerika war England 
in dieser Hinsicht voraus, denn Benjamin Franklin, der 
stark von den Physiokraten beeinfluBt war, verofientlichte 
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1751 seine kurzen "Observations concerning the Increase of 
Mankind and the Peopling of Countries", in denen einige 
grundlegende Gesichtspunkte klar dargelegt wurden. Europa, 
sagt er, ist fast vollstandig bevolkert und konne sich daher 
nur wenig und langsam vermehren, in Amerika dagegen 
sei das Land so billig und reichlich, daB ein Arbeiter in 
kurzer Zeit genug sparen kann, um eine Familie zu er
halten und zu versorgen. Folglich: "Wenn man dort (iIi 
Europa) geschatzt hat, daB auf hundert Personen jahrlich 
nur eine EheschlieBung fallt, so kOnnen wir vielleicht mit 
zweien rechnen; und wenn in Europa auf eine Ehe vier 
Geburten fallen (da viele ihrer Ehen spat geschlossen'wer4 

den), so diirften wir mit acht rechnen, wodurch sich'unsere 
-BevOlkerungszahl - wenn die Halfte davon aufwachst und 
die EheschlieBungen durchschnittlich im: Alter von 20 Jahren 
stattfinden - alle 20 Jahre mindestens verdoppeln muB." 
"Die Fruchtbarkeit der Pflanzen und Tiere", schreibt er 
weiter, "wird nur durch ihr gegenseitiges Kampfen und 
Drangen urn die Unterhaltsmittel eingeschrankt. Gabe es 
weiter keine anderen Pflanzen auf derWelt, so konnte sie 
allmahlich von nur einer einzigen Gattung, z. B. von Fenchel, 
bewachsen werden; und wenn die Erde keine anderen Be
'wohner hatte, konnte sie in wenigen Generationen von einer 
einzigen Nation, z. B. von Englandern, erfiillt sein." 

Kaum 80 000 Englander waren nachAmerika gegangen, 
aber durch natiirliche Vermehrung sind sie um die Mitte 
des 18. Jahrhunderls auf mehr als eine Million angewachsen. 
Wenn sie sich alle 25 Jahre verdoppelten, - Franklin hielt 
dasfiir eine bescheidene Schatzung der Vermehrungsrate -
so gahe es in einem weiteren Jahrhundert aus dieser Million 
erne groBere Zahl von Englandern in Amerika als im 
Mutterlande. "Welch ein Machtzuwachs fiir das Britische 
Reich zu Wasser Bowohl ala zu Lande!" 

Englische Schriftsteller waren zu dieser Zeit in eine 
gelehrte Kontroverse iiber die relative Bevolkerungsdichte 
.inalten und neuen Zeiten verwickelt. Dr. Robert Walla-ce 
bestand in einem 1753 verof£entlichten Werk aufeine 
"hOhere Bevolkerungsdichte des Altertums" David Hume 
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erwiderle ihm [1760] im "Discourse concerning the popu
lousness of Antient Nations" (Abhandlung liber die Be
volkerungsdichte der antiken Volker). Wallace entgegnete in 
einem Anhang zu seinem eigenen Buch, und, wie M'Culloch 
ausflihrt, "gelang es ihm zwar, ein paar Irrtlimer in Humes 
Behauptungen nachzuweisen, die in den folgenden Auflagen 
der Schrift richtiggestellt wurden, er scheiterte aber vollig 
darin, ihre Grundlagen zu erschlittern oder im Gegensatz 
zu Hume nachzuweisen, daB Europa im Altertum dichter 
hevolkerl gewesen sei, als in neueren Zeiten". 

Andere Schriftsteller beteiligten sich ebenfalls an dieser 
Diskussion, und obgleich die Streitfrage von rein akade
mischem Interesse zu sein scheint, hat Malthus sein Be
volkerungsgesetz hauptsachlich auf diese Arbeiten von Hume 
und Wallace gebaut. 

In das Jahr 1776 fallt die Revolutionierung des okono
mischen Denkens durch die VerOffentlichung des "Wealth 
of Nations". Adam Smith behandelte die Bevolkerungs
probleme nicht systematisch, aber seine Hinweise sind 
sehr anregend, und zweifellos ist Malthus auch durch ihn 
inspiriert worden. In dem Kapitel liber ArbeitslOhne sagt 
Smith!): 

"Nicht die jeweilige GroBe des nationalen Wohlstands, sondern 
sein unausgesetztes Wachsen bringt ein Steigen des Arbeitslohnes 
hervor . .• Das sicherste Zeichen ffir das W ohlergehen eines Landes 
ist die Zunahme der Zahl seiner Einwohner. In GroBbritannien und 
den meisten iibrigen Landem Europas verdoppelt sich diese Zahl, 
wie angenommen wird, erst in 500 Jahren. In den britischen Kolo
nien in Nordamerika hat, wie man gefunden, diese Verdoppelung 
innerhalb 20 oder 25 Jahren stattgefunden. Auch ist gegenwartig 
diese Zunahme nicht sowohl einer fortwahrenden Einfuhr neuer 
Bewohner als der groBen Vermehrung der Gattung zuzuschreiben. 
Leute, die dort ein hohes Alter erreichen, sollen oft eine Nach
kommenschaft von 50 bis 100 Menschen, ja manchmal eine noch 
gr5Bere erleben ••. 

Die Armut schreckt allerdings von der Heirat ab, aber sie ver
hindert sie nicht immer. Sie scheint sogar der Vermehrung giinstig 
zu sein. Eine halbverhungerte Hochlanderin bringt oft mehr alB 
zwanzig Kinder zur Welt, wahrend eine wohlgenahrte feine Lady 

1) [Angefiihrt nach der "Vbersetzung des "Reichtums der Na
tionen" von Dr. Ernst Griinfeld. Jena 1920.] 
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ebensooft unfahig ist, ein einziges zu gebiLren, und im aIlgemeiner 
nach zwei oder drei erschOpft ist .•• 

Allein die .Armut ist, sowenig sie die Vermehrung hemmt 
hOchst ungiinstig fUr die Aufzucht der Kinder. Die zarte Pflanzl 
entfaltet sich, aber in so kaltem Boden und so rauhem Klima welk1 
und stirbt sie bald. Es ist, wie man mir oft gesagt hat, im schot· 
tischen Hochlande nichts Ungewohnliches, daB eine Mutter, diE 
zwanzig Kinder geboren hat, nicht zwei am Leben behii.lt ... 

Jede Tiergattung vermehrt sich naturgemaB nach MaBgabE 
ihrer Nahrungsrnittel, und keine Tiergattung kann sich je dariibeJ 
hinaus vermehren. Aber in einer zivilisierten Gesellschaft kant 
der Mangel an Nahrungsmitteln nur in den unteren VoIksklassell 
einer weiteren Vermehrung der Gattung Mensch Schranken setzenj 
und er kann dies nur dadurch, daB er einen groBen Teil der Kinder, 
die ihre Eltern hervorbringen, totet." 

Bei der Erorterung der Grundrente bemerkt Adam Smith: 
"LlI.nder sind nicht gemaB der Zahl von Leuten bevolkert, denen 

ihr Produkt Kleidung und Wohnung verschaffen kaun, sondern 
gemaB der Zahl jener, die es ernahren kaun. 1st fUr N ahrung gesorgt, 
so fii.llt es leicht, die notige Kleidung und Wohnung zu finden. Da
gegen mag, obwohl diese vorhanden sein kounen, es oft schwer sein, 
Nahrung zu finden ... 

Aber weun infolge des Fortschritts und der Kultur des Landes 
die Arbeit einer Familie Nahrung fUr zwei versorgen kaun, so genligt 
die Arbeit der halben Gesellschaft, um die ganze mit Nahrungs
rnitteln zu versorgen. Die andere HaUte oder wenigstens ihr groBter 
Teil kaun sich nun darnit beschii.ftigen, andere Dinge zu versorgen 
oder die anderen BedUrfnisse und Launen der Menschen zu befrie
digen." 

Wenn Hume, Wallace und Adam Smith MaIthus das 
Materiallieferten, aus dem er seinen "Essay" entwickelte, so 
leistete ihm [der ala Vorlaufer der Anarchisten bekannte] 
William Godwin den ebenso wichtigen Dienst, ihn zum 
Schreiben zu veranlassen. Godwin war ein philosophischer 
Radikaler, dessen gro13es Werk iiber Staatslehre "The Inquiry 
concerning Political Justice, and its Influence on General 
Virtue and Happiness" einen au13erordentlichen Einflu13 
auf die fortschrittlichen Politiker seiner Zeit ausiihte. Die 
franzosische Revolution, die Ideen, welche sie hervor
gerufen hahen, und die Ideen, zu welchen sie wiederum an
regte, hatten einen Optimismus wachgerufen, der ganzlich 
neu 'far. Ein Glauhe an den Fortschritt, an die praktische 
Moglichkeit, Menschen in Engel und die Welt in ein Paradies 
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zu verwandeln, hreitete sich rasch von Frankreich nach Eng
land aus. Diejenigen, die sich den neuen Ideen widersetzten, 
schienen das eher deshalb zu tun, weil sie sich an alte Vorrechte 
und MiBbrauche klammerten, alB aus ehrlichem Zweifel. Weis
heit und Aufgeklartheit waren augenscheinlich .auf seiten der 
Radikalen. Godwin war ein Schwer von Condorcet und 
glaubte an die Vervollkommnungsfahigkeit der Menschen. Der 
Charakter des Menschen sei, wie er meinte, ein unbeschrie
benes Blatt, das durch ihre auBeren LESbensumstii.nde und vor 
allem durch politische Einrichtungen ausgefiillt werde. Die 
Regierung sei ein notwendiges tibel, das sich "infolge der 
kindlichen und ungebildetenAnhanglichkeit der Menge" ein
gewurzelt hat. Privateigentum an der Arbeit anderer sei un
gerecht; das Ziel miisse vollige Gleichheit sein. 

Dieser Glaube an die Gleichheit und Vervollkommnu~gs
fahigkeit hrachte Godwin, wie schon friiher Condorcet, zu 
der Frage, ob nicht der Druck der Bevolkerung auf die Sub
sistenzmittel sich alB uniiberwindliches Hindernis erweisen 
konnte. Er antwortete darauf schleunigst mit der Hypothese, 
daB der Geschlechtstrieb eines Tages erloschen wiirde, und 
daB jedenfalls "die Frage zu stellen heiBt, Schwierigkeiten 
sehr weit vorauszusehen. Drei Viertel der hewohnbaren 
Erde ist jetzt unbestellt. Die schon bestellten Teile sind 
unermeBlichen Verbesserungen zuganglich. Myriaden von 
Jahrhunderten einer noch wachsenden Bevolkerung mogen 
vergehen, und die Erde wird fiir den Unterhalt ihrer Be
wohner immer noch ausreichen." 

Diese tibertreibung besiegelte das Schicksal von William 
Godwin. I ,Malthus" , schrieb ein Zeitgenosse wenige Jahre 
spii.ter, "nahm sich die Miihe, ibn zu widerlegen, und wir 
horen nichts mehr von Godwin." 

Eine Darstellung der Bevolkerungsregulierung in primitiven 
Gemeinwesen gibt "the Population Problem" von A. M. Carr
Sa.unders [London 11920]. 

Friihe Bevolkerungstheorien sind kurz dargestellt worden in dem 
Buch "Pre-Malthusian Doctrines of Population" von C. E. Stange
land. [Zur Geschichte der Bevolkerungstheorien vgl. Elster im 
Handworterbuch der Staa.tswissenschaften, 4. Aufl. im Erscheinen 
begriffen.] 

Wrlght-Palyl, Bevolkerung. 2 
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Zweites Kapitel. 

Malthus. 
1. Der "Versucn iiber das Bev6lkerungsgesetz". Thomas 

Robert Malthus [1766-1834] war der Sohn eines englischen 
Landedelmannes, der Rousseaus Freund und Testaments~ 
vollstrecker gewesen ist und fortschrittlichen politischen An
sichten huldigte. Der .utopische Kommunismus Godwins er
fiillte den alteren Malthus mit der ganzen Begeisterung, die 
ein wohlwollender Mensch ffir eine Lehre empfinden kann, 
die zukiinftigen Generationen unbegrenzte Gliickseligkeit 
verspricht, ohne im geringsten seine eigene gegenwartige 
Bequemlichkeit zu storen. Der Sohn indessen - obgleich 
keineswegs ohne Sympathie ffir die Ideale der franzosischen 
Revolution - hatte, wie er sagte, nicht die Fahigkeit, "sei
nem Verstande zu befehlen, ohne Beweis zu glauben, was 
er wiinschte, oder aber das, was ihm unangenehm war, trotz 
Beweises abzulehnen". Dieser Gegensatz der Weltanschau
ungen zwischen Vater und Sohn fiihrte zu endlosen Disputa
tionen oder vielmehr zur Wiederholung eines niemals enden
den Streites in den verschiedensten Formen. Das Erscheinen 
von William Godwins Buch "The Enquirer" goB 01 ins Feuer, 
und der Streit loderte im Jahre 1797 so hell auf, daB der 
jiingere Malthus die Notwendigkeit empfand, zur Feder zu 
greifen, um seine Gedanken klarer, als es ihm gesprii.chsweise 
moglich war, zumAusdruck zu bringen. "Aber als er sich tiefer 
mit dem Gegenstand befaBte, drangten sich ihm Gedanken
gange auf, denen er seiner Meinung nach bisher noch nicht 
begegnet war; und da er glaubte, daB bei einem so all
gemeil1 interessierenden Thema wie diesem auch die gering
fiigigste klarende Stellungnahme aufrichtig begriiBt werden 
wiirde, entschloB er sich, seine Gedanken zu publizieren1)." 

Das Ergebnis dieses Entschlusses war: "An Essay on 
the Principle of Population as it affects the future 
improvement of society, with remarks on the 
speculations of Mr. Godwin, Mr. Condorcet and 

1) Malthus: Vorrede zur eI'llten Auflage des "Essays". 



Der Gedankengang von Malthus. 19 

other writers"l), im Jahre 1798 anonym erschienen. Das 
Buch fand eine glanzende Aufnahme. Binnen fiinf Jahren 
sind mehr als zwanzig Erwiderungen erschienen, und das 
Problem wurde in Zeitschriften und Parlamentsreden ein
gehend diskutiert. Pitt lieU sein Amendement zum Armen
geaetz fallen aus Riicksicht auf die Einwendungen derjenigen, 
"deren Meinungen zu reapektieren er verpflichtet war", wo
bei er Bentham und Malthus im Auge hatte. In kurzer Zeit 
fand sich Malthus im Mittelpunkte einer rieaigen Kontro
verse, und er beschloU, sich mehr in den Gegenstand zu ver
tiefen, um seinen Standpunkt durch ein reiches Tatsachen
material zu stiitzen, die "aus den beaten authentischen 
Berichten, die wir iiber die Zustande in anderen Landern 
beaitzen", stammten. So unterschied sich die zweite, 1803 
erschienene Auflage der Schrift in vieler Hinsicht von der 
ersten. Sein Standpunkt blieb im'weaentlichen unverandert, 
ausgenommen in einem Punkte, auf den wir noch zurUck
kommen werden, aber die Form ist eine ganz andere geworden. 
Die erste, 1798 erschienene Auflage war eine Kraftleistung, 
voll schlagender Metaphern und origineller Gedanken; die 
spatere war eine wissenschaftliche Abhandlung, viermal so 
lang, viel langweiliger und "eine der zermalmendsten Ant
worten, die ein geduldig und unter harten Miihen forschender 
Wissenschaftler jemals auf dieundurchdachtenBehauptungen 
seiner Gegner gegeben hat" 2). Der Kern der Sache findet sich 
in den beiden erstenKa piteln des "Essay" ,die j eder leaensollte. 

2. DeT Gedanlcengang von Malthus laUt sich wie folgt 
zusammenfassen3): "Die Natur hat im Tier- und Pflanzen-

1) "Abhandlung tiber da.s Bevolkerungsgesetz, insofern es den 
ktinftigen Fortschritt der Gesellschaft beeinfluJ3t, mit Bemerkungen 
tiber die Gedanken von Godwin, Condorcet und anderer Schrift
steller. " 

I) Marshall: The Economics of Industry 1879, S.30. 
3) [FUr diese und die folgenden Zitate aus Ma.lthus ist die tiber

setzung von F. Stopel, zweite von Robert Prager verbesserte Auflage, 
Berlin 1900, zugrunde gelegt worden; jedoch mit tunliohster Ab
anderung der za.hlreichen Mangel, die diese "Vbersetzung aufweist. 
Auch die "Vbersetzung von Va.1entine Dorn in der "Sammlung 
sozia.1wissenschaftlicher Meister" (herausgegeben von Wa.entig) ist 
nachtraglich zum Vergleich herangezogen worden.] 

2* 
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reich die Samenkorner des Lebens mit sehr verschwende
rischer und freigebiger Hand ausgestreut; aber sie war ver
haltnismaBig sparsam mit dem Raum und der notwendigen 
Nahrung, um sie zu erhalten ... Pflanzen und Tiere miissen 
sich diesem groBen einschrankenden Gesetze beugen; und 
auch der Mensch kann ihm durch keine Anstrengung der 
Vernunft entgehen." Mithin hat die Bevolkerung bestandig 
die Tendenz, sich tiber die Subsistenzmittel hinaus zu ver
mehren. Ware der Nahrungsmittelvorrat unbegrenzt, so 
wiirde sich die Zahl der menschlichen Wesen in weniger als 
25 Jahren verdoppeln (wie die Bevolkerung von Nord
amerika es, abgesehen von der Einwanderung, anderthalb 
Jahrhunderte hindurch tatsachlich getan hat), und sie 
wiirde sich weiter viermal in jedem J ahrhundert verdoppeln, 
oder mit anderen Worten, sich in geometrischer Progression 
vermehren. Dagegen korinte der Giiterertrag Englands in 
den nachsten 25 Jahren kaum verdoppelt und in 50 Jahren 
sicherlich nicht vervierfacht werden. "N ehmen wir an, daB 
die jahrliche Zunahme, die zu der friiheren Produktion hin
zutreten konnte, anstatt abzunehmen, wie sie es sicherlich 
tun wiirde, dieselbe bliebe; ferner, daB die Produktion dieser 
Insel aIle 25 Jahre um eine der gegenwartigen Produktion 
gleiche Quantitat vermehrt werden konnte. Der schwar
merischste Rechner kann keine gro13ere Zunahme aIs diese 
annehmen. In wenigen J ahrhunderten wiirde sie jeden 
Morgen Landes auf der Insel in einen Garten verwandeln." 
Es ist also klar, daB "die Unterhaltsmittel ... sich unmog
lich schneller als in arithmetischer Progression vermehren 
konnen .... 

"Die notwendigen Wirkungen dieser verschiedenen Zu
nahmeraten sind, einander gegeniibergestellt, sehr schla
gend ... ". Wenn man die Erde als Ganzes nimmt und natiir
lich die Auswanderung ausschaltet, "so wiirde sich die 
menschliche Gattung wie die Ziffern 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128, 256 vermehren, die Subsistenzmittel dagegen wie 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In zwei Jahrhunderten wiirde sich die 
Bevolkerung zu den Nahrungsmitteln verhalten wie 256 
zu 9, in drei Jahrhunderten wie 4096 zu 13, und in zwei-
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tausend Jahren wiirde die Differenz nahezu unberechen
bar sein. 

"Dabei wird vorausgesetzt, daB die Produktion der Erde 
keinerlei Schranken unterworfen ist. Sie kann in Ewigkeit 
zunehmen und groBer sein ala irgendeine ausdriickbare 
Menge; da jedoch die Vermehrungsfahigkeit stets soviel 
starker ist, kann das Wachstum des Menschengeschlechts 
nur durch die bestandige Wirksamkeit des harten Gesetzes 
der Notwendigkeit, das die groBere Kraft hemmt, auf dem 
Niveau der Subsistenzmittel gehalten werden. 

"Das letzte Hemmnis der Volksvermehrung scheint somit 
ein Mangel an N ahrungsmitteln zu sein, der angesichts der 
verschiedenen Wachstumsraten der Bevolkerung und der 
Nahrungsmittel unvermeidlich ist. Dieses letzte ist jedoch 
niemals das unmittelbare Hemmnis, auBer in Fallen tat
sachlicher Hungersnot. 

"Das unmittelbare Hemmnis besteht in allen jenen Ge
woh~eiten, all jenen Krankheiten, welche durch einen 
Mangel an Subsistenzmitteln verursacht sind, und auBerdem 
in all den Ursachen moralischer oder physischer Art, die den 
menschlichen Korper friihzeitig zu schwachen und zu zer
storen drohen. 

"Diese Hemmnisse der Volksvermehrung, die mit mehr 
oder weniger Kraft in jeder Gesellachaft bestandig wirksam 
sind, ... konnen allgemein unter zwei Hauptpunkten klassi
fiziert werden - die vorbeugenden und die positiven Hemm
nisse. 

"Das vorbeugende Hemmnis, soweit es freiwillig ist, ist 
dem Menschen eigentiimlich." 1m Gegensatz zu Pflanzen 
und Tieren ist der Mensch imstande, sich, bevor er Nach
kommen in die Welt setzt, zu iiberlegen, ob er in der Lage 
sein wird, sie zu ernahren. "In einem Zustande der Gleich
heit, wenn es je einen solchen geben kann, ware dies eine 
einfache Frage. Bei dem jetzigen Gesellschaftszustand 
steigen andere Erwagungen auf. Wird er seine Stellung im 
Leben nicht senken und gezwungen sein, auf seine bis
herigen Gewohnheiten zu gutem Teil zu verzichten 1 ... 
Wird er sich nicht jedenfalls groBeren Schwierigkeiten und 
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harterer Arbeit aussetzen, als wenn er ledig bleibt 1 Wird 
es ibm nicht unmoglich sein, seinen Kindem dieselben Vor· 
teile in Erziehung und Unterricht zuteil werden zu lassen, 
die er selbst genossen hat 1" Kann er nicht sogar in Armut 
geraten und "der kargen Hand der Wohltatigkeit zur Unter· 
stutzung anheimfallen 1 

"Diese Erwagungen sind geeignet, eine groBe Zahl von 
Personen aller zivilisierten Volker zu hindern, und sie hin· 
dern sie wirklich, dem natiirlichen Trieb zu folgen und sich 
friih an eine Frau anzuschlieBen. Wenn dieser Zwang keine 
Laster erzeugt, so ist er unzweifelhaft das geringste "Obel, 
das aus dem Bevolkerungsgesetz erwachsen kann .... Bringt 
er Laster hervor, so sind die daraus folgenden "Obel nur aIlzu 
sichtbar .... 

"Die positiven Hemmnisse der Volksvermehrung um· 
fassen ... aIle ungesunden Beschiiftigungen, harte Arbeit 
und Unbill des Wetters, auBerste Armut, schlechte Ernah. 
rung der Kinder, groBe Stadte, Exzesse aller Art, das ganze 
Heer von gewohnlichen Krankheiten und Epidemien, Krie· 
gen, Pest und Hungersnot ... " 

Diese Hemmnisse der Volksvermehrung, die praventiven 
wie die positiven, sind "samtlich in moralischen Zwang, 
Laster und Elend auflosbar". (Die Hinzufugung des "mora· 
lischen Zwanges" zu den beiden anderen Faktoren "Laster" 
und "Elend" war die eine bedeutsame Veranderung in der 
Argumentation des Essays in der Umwandlung zu der dick· 
leibigen zweiten Auflage. Dadurch wurde das "Bevolke. 
rungsgesetz" aus einem unerbittlichen Dekret niemals 
endenden Elends fiir das Menschengeschlecht zu einer Ge· 
fahr, die man durchaus vermeiden kann, wenn man voIles 
Verstandnis beweist fur die Verantwortlichkeit fur die 
eigenen Handlungen.) 

"Von den vorbeugenden Hemmnissen kann die Enthal· 
tung von der Ehe, wenn sie nicht von unregelma13iger Be· 
friedigung begleitet ist, eigentlich moralischer Zwang ge· 
nannt werden .... Von den positiven Hemmnissen gehort 
nur das Elend zu denjenigen, die unweigerlich aus Natur· 
gesetzen hervorzugehen scheinen; und diejenigen, die wir 
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offensichtlich selbst auf uns herabbeschworen, wie Kriege, 
Exzesse und viele anderen, die wir hatten verhindern kon. 
nen, sind gemischter Natur. Wir haben sie una durch Laster 
zugezogen, und ihre Folgen sind Elend .. ' .. 

"Die praventiven und die positiven Hemmnisse miissen 
sich im umgekehrten VerhaItnis geltend machen; d. h. in 
Landern, die von N atur ungesund oder aus welchem Grunde 
immer groBe Sterblichkeit aufweisen, werden die vor· 
beugenden Hemmnisse nur geringe Rolle spielen. 1m Gegen. 
satz dazu wird in den Landern, die von Natur aus gesund 
sind, und wo die vorbeugenden Hemmnisse erheblich iiber· 
wiegen, das positive Hemmnis sich nur sehr wenig geltend 
machen, d. h. die Sterblichkeit wird nur sehr gering sein. 

"In jedem Lande sind einige dieser Hetnmnisse in standi· 
ger Wirksamkeit, jedoch ... gibt es wenig Staaten, in denen 
die Bevolkerung nicht dauernd die Tendenz hatte, sich iiber 
die Subsistenzmittel hinaus zu vermehren", was "dazu fiihrt, 
die unteren Gesellschaftsklassen der Not preiszugeben und 
jede dauernde groBe Verbesserung ihrer Lage zu verhindern". 

ZusammengefaBt: 
,,1. Die Volksvermehrung ist notwendig durch die Unter· 

haltsmittel begrenzt. 
2. Die Bevolkerung wachst bestandig, wenn die Subsi. 

stenzmittel wachsen, es sei denn, daB sie durch einige sehr 
machtige und handgreifliche Hemmnisse daran verhindert 
wird. 

3. Diese Hemmnisse, sowie diejenigen, welche die allzu 
starke Tendenz zur Bevolkerungsvermehrung unterdriicken 
und ihre Wirkungen der Menge der Subsistenzmittel an· 
paBBen, sind aIle in moralische Enthaltsamkeit, Laster und 
Elend auflosbar." 

"Der erste dieser Satze", sagt Malthus, "bedarf kaum 
der Erlauterung. Der zweite und dritte werden durch eine 
tJbersicht der direkten Hemmnisse der Volksvermehrung 
in vergangenen und gegenwartigen Gesellschaftszustanden 
reichlich erwiesen sein." 

Diese tJbersicht nimmt den Rest des ersten und das 
ganze zweite der vier Biicher ein, in die der Essay eingeteilt 
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ist. Angesichts der dort dargelegten Tatsachen faBt 
Malthus sodann sein Hauptargument in der scharf poin
tierten Frage zusammen: "Wie groB auch immer urspriing
Hch die Zahl der britischen Auswanderer war, die sich in 
N ordamerika so schnell vermehrten, so wollen wir uns 
fragen: Warum bringt nicht in GroBbritannien eine gleiehe 
Anzahl in derselben Zeit eine gleiche Zunahme hervor 1" 
"Offenbar ist der Grund", antwortet er, "der Mangel an 
Nahrung; und daB dieser Mangel die drei unmittelbaren 
Hemmnisse der Bevolkerungsvermehrung, deren Vorherr
schen zu allen Zeiten beobachtet wurde, am wirksamsten 
fordert, geht aus der Schnelligkeit hervor, mit der selbst 
alte Staaten die Verheerungen von Krieg, Pest, Hungersnot 
und Naturkatastrophen iiberwinden." 

"Unter sonst gleichen Umstanden", fugt er einige Seiten weiter 
hinzu, "kann behauptet werden, daB Lander entsprechend der Menge 
von Nahrungsmitteln beviilkert sind, die zu produzieren oder zu 
erwerben sie imstande sind; und sie sind gluckIich entsprechend der 
Freigebigkeit, mit der diese Nahrungsmittel verteilt werden, d. h. ent
sprechend der Menge, die fiir die Arbeit eines Tages zu kaufen ist. 
Getreidelander sind beviilkerter als Weidelander und Reislander 
beviilkerter als Getreidelander. .Aber ihr Gluck hangt nicht davon 
ab, ob sie dunn oder dicht beviilkert sind, von ihrer .Armut oder 
ihrem Reichtum, ihrer Jugend oder ihrem .Alter; sondern von dem 
Verhaltnis, in dem ihre Beviilkerung und ihre Subsistenzmittel 
zueinander stehen ... 

"Es ist wahrscheinlich, daB die Nahrungsmittel von GroBbritan
nien heute seinen Bewohnern in reichIicheren .Anteilen zugemessen 
sind als vor zwei-, drei- oder viertausend Jahren. Und es ist vorge
kommen, daB die armen und dunn beviilkerten Gebiete der schot
tischen Hochlande mehr an ubermaBiger Beviilkerung geIitten haben 
als die beviilkertsten Teile Europas." 

Dies ist das Bevolkerungsgesetz von Malthus. Hat es 
die Summe mensehliehen Wissens vermehrt 1 Der Gedanke, 
daB die Menschen so zahlreich werden konnten, daB die 
Erde nicht mehr genug Nahrungsmittel zu ihrer Erhaltung 
hervorbringen wiirde, war bereits, wie wir im I. Kapitel 
gesehen haben, den Schriftstellern versehiedener Zeiten ver
traut. Er ist aueh in der Tat selbstverstandlieh. "leh kann 
gar nicht einsehen," sagt Hazlittl), "was bei dies em 

1) [William HazIitt (1778-1830), englischer Essayist und Kritiker.] 
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Gegenstand noch viel zu entdecken ist, wenn man den 
Stammbaum von Noahs Abkommlingen gelesen hat und 
weiB, daB die Erde rund ist." Malthus gab zu, daB das 
Thema bereits angemessene Behandlung gefunden hat, aber 
er nahm es fiir sich in Anspruch, den Vergleich zwischen 
Bevolkerungs. und N ahrungsmittelzunahme scharfer und 
praziser als andere vorgenommen zu haben. Die Prazi· 
sion war jedoch mehr scheinbar als wirklich. Wenn er 
sagte, daB die BevOlkerung, ware sie ungehemmt, in geo
metrischer Progression wachsen wiirde, wahrend die Sub· 
sistenzmittel nur in arithmetischer Progression zunehmen 
konnen, schien Malthus praktischen Gebrauch von seinen 
mathematischen Kenntnissen zu machen. (Er war neunter 
"wrangler"l) in Cambridge.) In Wirklichkeit hat er seine 
Sache schlecht vertreten. "Mit jedem Mund gibt Gott ein 
Paar Hande", und wenn, wie Malthus annahm, "sich die 
ungehemmte menschliche Gattung wie die Ziffern 1, 2, 4, 
8, 16, 32, 64, 128, 256 und die Subsistenzmittel wie die 
Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vermehren wiirden", so wiirde 
daraus folgen, daB das Hinzukommen von 128 Arbeitern in 
der Zeit der Jahre 2000-2025 einen ebenso groBen gesamten 
Produktivwert haben wiirde wie das Hinzukommen eines ein
zigen Arbeiters in der Zeit von 1800-1825. Dies trotz aller 
Fortschritte der Bodenkultur, die in 175 Jahren stattfinden 
konnten! Nichts, auBer der Berufung auf "die bekannten 
Eigenschaften des Bodens", ist in dem Essay zu finden, 
'Was die Wahrheit dieser Behauptung begrunden oder 
wenigstens schlussig zeigen wiirde, daB die Hande, die nor· 
malerweise zu jedem Munde gehoren, die Erde nicht zur 
Hergabe der Subsistenzmittel fiir eine unbegrenzte Bevolke-
rungsvermehrung zwingen konnten. . 

3. DaB Gesetz des ahnehmenden Ertrages. (Law of Dimi
nishing Returns.) Zum Ungluck fur die Menschheit wird 
das Malthussche Bevolkerungsgesetz keineswegs entkraftet, 
wenn man die falsche arithmetische Progression durch 
genaue Aussagen uber die Vermehrung der Nahrungsmittel 

1) [Wrangler: Student in Cambridge, der in der jahrliohen Moh
sten mathematischen Konku.rrenzpriifung am beaten bestanden hat.) 
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ersetzt. Turgot hat den wahren Sachverhalt bereits klar 
ausgesprochen, als Malthus erst zwei Jahre alt war; Malthus 
selbst zeigte in seinen spateren Schriften, daB er ihn ver
standen hatte, und Ricardo und Mill haben daraus das sog. 
Gesetz des abnehmenden Ertrages abgeleitet. 

Das Gesetz ergibt sich aus der okonomischen Besonder
heit des Bodens, von der im ersten Bande dieser Sammlung 
die Rede war. 1m Gegensatz zu dem Angebot an Kapital 
und an Arbeit ist das Angebot an Boden im allgemeinen 
fest und unveranderlich. Durch Zunahme der Bevolkerung 
wird das Angebot an Arbeit vermehrt. Das Angebot an 
Kapital wachst wahrscheinlich mindestens proportional zu 
der Bevolkerungszunahme. Das Angebot an Boden bleibt 
dagegen unveranderlich. 

In manchen Geschichtsepochen mag diese Besonderheit 
des Bodens fiir die Menschheit unwichtig gewesen sein. 
Niemand hatte das Bediirfnis, das Angebot an Boden zu 
vermehren, als noch iibergenug fiir aIle vorhanden war. Als 
"Abraham sehr reich war an Vieh . .. Und auch Lot, der 
mit Abraham zusammen war, Schafe und Herden und Zelte 
besaB. .. Und der Boden es nicht tragen konnte, daB sie 
beieinander blieben, weil ihre Habe zu groB war, um 
beisammen zu hausen ... ", da brauchten sie nur in ver· 
schiedenen Richtungen auseinanderzugehen, und alles war 
gut, abgesehen von der Gefahr, daB sie mit anderen Stammen 
in Konflikt geraten konnten. In der modernen Welt haben 
jedoch die Viehziichter nicht nur mit anderen Viehziichtern, 
sondern vielfach auch mit Getreidebauern und sogar auch 
mit Bauunternehmern und Fabrikbesitzern um den Boden 
zu konkurrieren. So wachst mit zunehmender Bevolkerung 
die Nachfrage nach Boden, und da dessen Angebot fest ist, 
miissen die Menschen auf Mittel und Wege sinnen, um 
neuen und vermutlich geringeren Boden in Kultur zu neh
men, oder um auf derselben Bodenmenge eine stets wachsende 
Menge von Produkten zu ernten. Dies kann auf zweierlei 
Weise geschehen. Erstens, indem bessere Produktions
methoden erfunden und angewandt werden. Zweitens, in
dem von den beiden anderen Produktionsfaktoren, KapitaJ 
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undArbeit) groBereMengen zur Produktionherangezogen wer
den. Die Erfindung besserer Produktionsmethoden istoffenbar 
ein veranderlicher und unberechenbarer Faktor des Problems; 
wird jedoch der zweite Weg beschritten, indem bei gegebenem 
Stand landwirtschaftlicher Kenntnisse und Tiichtigkeit (skill) 
dem nicht ausdehnungsfahigen Boden standig wachsende 
Mengen von Kapital und Arbeit zugefiihrt werden, so sind ge
wisse Folgen erfahrungsgemaB bestimmt vorauszusehen. 

Bei Turgot heiBt es: 
"Wenn man einen von Natur aus fruchtbaren, aber vllllig un· 

vorbereiteten Boden besat, so wiirden die Kosten nahezu vollkommen 
verschwendet sein. Wird der Boden einmal gepfliigt, so kann mehr 
geerntet werden; pflligt man ein zweites· und ein drittesmal, so kann 
sich die erzeugte Produktenmenge nicht nur verdoppeln und ver· 
dreifachen, sondern vervierfachen und verzehnfachen, d. h. also, sie 
wiirde verhaItnismaBig mehr steigen ale die Kosten, und zwar bis 
zu einem gewissen Punkte, an dem die Produktenmenge im Ver· 
haltnis zu den aufgewandten Kosten ein Maximum erreicht. tJber 
diesen Punkt hlnaus wird die Produktenmenge zwar noch zunehmen, 
wenn man die Kosten weiter steigert, aber weniger und weniger und 
immer weniger, bis schlieBlich die Fruchtbarkeit des Bodens erscMpft 
ist und die Kunst nichts mehr hellen kann, so daB eine ErMhung der 
Kosten die Produktenmenge nicht mehr vermehren wird 1). " 

Auf Grund dieser Erfahrung, die jeder Landwirt be· 
statigt, pflegt man zu sagen, daB, wenn nacheinander zu· 
satzliche Mengen (Dosen) von Kapital und Arbeit auf den 
Boden verwandt werden, so erhiilt man anfangs von jeder 
neuen Dose zunehmende Ertrage; ist aber ein bestimmter 
Punkt erreicht, so nehmen die Ertrage einer jeden weiteren 
Zusatzmenge von Kapital und Arbeit ab, es sei denn, daB 
die Methoden der Bodenbewirtschaftung verbessert worden 
sind 2). Nun ist in Landern alter Kultur in der Tat schon 
aller Boden wenigstens so griindlich bearbeitet worden, wie 
notwendig ist, um den oben erwahnten Punkt, bei dem ein 
Maximum an Ertragen erzielt wird, zu erreichen; mithin 
trifft es im allgemeinen zu, daB, wenn nicht die Technik 
der Bodenkultur verbessert wird, jede Vermehrung 

1) Zitiert nach Cannan: Wealth [London 1914J, S. 60. 
S) [V gl. liber die Formulierung des Ertragsgesetzes T h. V 0 gel· 

stein im "Archlv f. Sozialwiss." Bd.34, (1912), S.762ff.] 
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der zur Bewirtschaftung des Bodens verwendeten 
Mengen von Kapital und Arbeit verhaltnismaBig 
geringeren Ertrag bringt, als es den Kosten 
entspricht. Diese Feststellung wird das Gesetz des ab-
nehmenden Ertrages genannt. . 

Setzen wir nun das Gesetz des abnehmenden Boden
ertrags an die Stelle der arithmetischen Progression von 
Malthus, so andert sich an seiner SchluBfolgerung gar n.ichts. 
"Es ist vergeblich, zu sagen, daB zu jedem Mund, der durch 
die Vermehrung der Menschen ins Leben gebracht wird, 
zwei neue Hande gehoren. Die neuen Miinder brauchen 
ebensoviel Nahrung wie die alten, aber die neuen Hande 
erzeugen nicht sovieP)." Die Bevolkerungsvermehrung muB 
weiter den Druck auf die Subsistenzmittel ausiiben, wenn 
sie nicht durch Laster, Elend oder moralische Enthaltsam
keit eingeschrankt wird. 

Sehen wir uns das Bevolkerungsgesetz im Lichte des 
Gesetzes vom abnehmenden Ertrage an, so miissen wir das 
besondere Gewicht beachten, das Malthus der standigen 
Wirksamkeit .derjenigen Hemmungen der Volksvermeh
rung beimaB, die einem Nahrungsmangel entspringen. Dies 
war vielleicht sein bester Beitrag zum Verstandnis der Fak
toren, die das Bevolkerungswachstum hemmen. Hume, 
Wallace, Condorcet und selbst Godwin hatten iiber die Ge
fahr der nbervolkerung geschrieben, aber sie haben sie ala 
eine Gefahr angesehen, die in einer mehr oder weniger ent
fernten Zukunft drohen konnte. Malthus wies darauf hin, 
daB die Bevolkerungsvermehrung standig, zu allen Zeiten 
und in allen Landern, durch die nbel gehemmt wird, 
die aus dem Druck auf die Nahrungsm.ittel direkt oder 
indirekt entstehen. Wenn Menschen sich Kinder versagen, 
weil ihnen die Mittel zur Griindung einer Familie fehlen, 
oder wenn Kinder infolge von Unterernahrung in friihem 
Alter sterben, so bedeutet das eine Einschrankung der Be
volkerungszahl durch Nahrungsmangel, wenn auch kein 
Mensch zu verhungern braucht. "Wenn jemand in einem 

1) Mill, J. St.: Principles, I. Buch, XIII. Kap., § 2. 
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Zimmer eingeschlossen ist," sagt Malthus, "so kann man 
wohl sagen, daB die Wande des Zimmers Schranken fiir ihn 
sind, mag er mit ihnen auch gar nicht in Beriihrung kom
men." Genau so wird die Menschenzahl auf diejenige be
schrankt, die die Produktion der Welt jeweils ernahren 
kann. Hemmen wir unsere Vermehrung nicht freiwillig, so 
geschieht das durch die machtigen Hemmnisse, die er 
aufgeziihlt hat. Diesen Punkt hat Hazlitt iibersehen, ala 
er iiber "die Stammbaume von Now Abkommlingen" 
scherzte, und auch ernstere Kritiker der Malthusschen 
Lehre haben ihn haufig unbeachtet gelassen. 

4. Die Bedeutung der MalthU88cken Lehre fur die Gegen
wart. Zu Malthus' Zeiten war jedes Land so gut wie selbst
geniigsam und emahrte sich selbst. In England hatte die 
industrielle Revolution begonnen. Die Umwalzungen in 
ihrem Gefolge steigerten das Elend und die Unzufrieden
heit, die Malthus um sich herum sah. In demselben Jahre, 
in dem sein Essay verofientlicht wurde, kam die Spinn
maschine (spinning jenny) in Gebrauch. 1801 wurde der 
Webstuhl von Cartwright eingefilhrt. Aber erst 1838 durch
querte der erste Handeladampfer den Atlantischen Ozean, 
und nicht friiher ala um das Jahr 1870 herum fiihrten 
die neuen Erfindungen und der intemationale Handel 
zu einer die ganze Welt umspannenden Arbeitsteilung. 
·Waren konnen jetzt aus den entfemtesten Teilen der Erde 
billiger und fast ebenso schnell herangeschafft werden wie 
zu Malthus' Zeiten von London nach Cornwall. Die Bevol
kerung von GroBbritannien und Irland belief sich auf 
16 Millionen im Jahre 1801 und auf 41,5 Millionen im Jahre 
1901. Die britische Gesamtein- und -ausfuhr betrug 1791 
37 Millionen £ und im Jahre 1901 870 Millionen £. Das 
Bevolkerungsproblem, das Malthus beschaftigte, das Pro
blem, eine rasch wachsende Zahl von Englandern aus der 
Produktion eines gleich groB bleibenden Insellandes zu er
nahren, dieses Problem ist zum mindesten fiir ein Jahr
hundert durch eine ungeheure Vermehrung der gewerblichen 
Produkte und den Austausch derselben gegen Nahrungs
mittel und Rohmaterialien aua der Neuen Welt gelOat 
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worden. In dem MaBe, wie die Bevolkerungszahl wuchs, 
sanken die Nahrungsmittelpreise; es waren mehr Auswan
derer da zur Lebensmittelproduktion in Dberseelandern, 
und in Europa wurden mehr Arbeiter in der Herstellung 
landwirtschaftlicher Maschinen, Dampfer und Eisenbahnen, 
mit deren Hille die Nahrungsmittel produziert und dem 
Konsum zugefiihrt werden konnten, beschaftigt. Wahrend 
der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts konnte das Produkt 
der in der europaischen Industrie beschaftigten Arbeit 
gegen eine stetig wachsende Nahrungsmenge eingetauscht 
werden. 

Auf den ersten Blick hat es also den Anschein, als konnte 
die Lehre von Malthus fUr das 20. Jahrhundert kaum etwas 
bedeuten. Letzten Endes haben wir es jedoch mit dem
selben Problem zu tun. Wie kann die Bevolkerung der 
Welt daran gehindert werden, sich schneller als die Menge 
der Nahrungsmittel zu vermehren, auBer durch die iiblen 
Hemmnisse, die Malthus aufgezahlt hat 1 

Die enorme Bevolkerung Europas produziert nicht an
nahernd soviel Nahrungsmittel, wie sie konsumiert; sie ist 
auf die Neue Welt angewiesen. Aber die Neue Welt ist 
nicht mehr vollstandig auf Europa angewiesen in bezug auf 
die Industrieprodukte. Sie erzeugt sie selbst in wachsenden 
Mengen. 

Die Bevolkerung wachst in den Landern, die Nahrungs
mittel produzieren. Die Vereinigten Staaten von Nord
amerika, einer der Hauptlieferanten fUr den Nahrungs
mittelbedarf Europas, konsumieren jetzt mehr als drei 
Viertel des im eigenen Lande produzierten Weizens. Ge
wiB kann die Ackerbauflache der Welt noch betracht
lich ausgedehnt werden; das geschieht jedoch nur unter 
dem Anreiz steigender Produktenpreise. Das bedeutet, daB 
man in Zukunft fiir jede neue in der Industrie verwandte 
Dose von Kapital und Arbeit aller Wahrscheinlichkeit nach 
immer weniger landwirtschaftliche Erzeugnisse wird erhalten 
konnen. 

Mit den Rohstoffen fiir die europaische Industrie, soweit 
sie Bodenprodukte sind, liegt die Sache ganz ahnlich wie 
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bei den Nahrungsmitteln. Die Produktion von Baumwolle 
z. B. hat mit der Weltnachfrage nicht Schritt gehalten. Seit 
ungefahr 1900 bedurfte es einer betrachtlichen PreiserhOhung, 
um das Angebot an Baumwolle der Nachfrage anzupassen, 
und es ist anzunehmen, daB eine weitere Preiserhohung er
forderlich sein wird, um eine wesentliche Produktions
steigerung hervorzurufen. Bier sehen wir wiederum das 
Gesetz vom abnehmenden Ertrag am Werk. 

Anders verhalt es sich mit manchen industriellen Roh
stoffen, wie Kohle und Eisen. Diese Mineralien haben den 
Charakter eines aufgespeicherten Kapitalgutes. Der Ertrag 
von Minen ist dem Ertrag der schon einige Zeit unter Kultur 
stehenden Boden darin ahnlich, daB jede zusatzliche Dose 
von Kapital und Arbeit, die auf den Abbau von Mineralien 
verwandt wird, einen verhaltnismaBig geringeren Ertrag 
produziert als die letzt vorangegangene Dose, es sei denn, 
daB die Bergbautechnik neue Fortschritte gemacht hat. Aber 
das Bergwerksprodukt ist ein Tell eines festen Vorrates. Eine 
Ader, die ihre Schatze einmal hergegeben hat, kann keine 
neuen mehr hervorbringen; ein gut bebautes Feld dagegen be
haIt seine Fruchtbarkeit und liefert einen regelmaBig wieder
kehrenden Ertrag. Wenn also ein Land wie GroBbritannien 
[oder Deutschland] dank der internationalen Arbeitstellung 
Mineralien und die daraus hergestellten Waren gegen Roh
produkte anderer Lander eintauscht, so drangt sich die 
peinliche Frage auf, ob dieser ProzeB unbegrenzt weiter
gehen kann. Ein Land, das das Monopol eines absolut un
entbehrlichen Minerals besaBe, wiirde sich zweifellos in sehr 
giinstiger Stellung befinden. Geht es mit seinen Natur
schatz en haushalterisch um, so kann es der iibrigen Welt 
einen ungeheuren Tribut auferlegen. Aber selbst ein einzig
artiges Gut wie WaIIiser Bunkerkohle muB auf dem WeIt
markt mit anderen Brennmaterialien, z. B. mit 61, kon
kurrieren. Es ist nicht unersetzbar. 

Vom Standpunkt der Menschheit als Ganzen ist es trost
reich zu wissen, daB die Wissenschaft im Begriff steht, 
andere Mittel, z. B. die Wasserkraft, so zu vervollkommnen, 
daB sie Ersatz bieten konnen, wenn die Kohle einmal 
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erschOpft ist. Man wird nicht gezwungen sein, zu den primi
tiven Methoden der Handarbeit zurUckzukehren. Einzelne 
Lander jedoch, die dank ihres Mineralreichtums groBe 
Industrien auf einen differentiellen Vorteil iiber andere 
Nationen aufgebaut haben und dicht bevolkert worden sind, 
sahen sich vor der Moglichkeit, diesen Vorteil einbiiBen zu 
konnen und ihren Anten an dem Nahrungsmittelangebot 
der Welt in einem Wettrennen erkampfen zu miissen, in dem 
sie schwer im Nachteil sind 

Das Gesetz des abnehmenden Ertrages auBert sich freilich 
nicht plOtzlich und mit katastrophalen Wirkungen. Die 
Periode reichlichen Angebots, das von der ErschlieBung 
riesiger Rohstoffgebiete herriihrt, geht fast unmerklich in 
eine solche relativer Verknappung iiber .. Ware die Organi
sation der europaischen Wirtschaft durch den Krieg nicht 
zerstort worden, so hatten die Praktiker die im vorigen 
Abschnitt genannten Tendenzen, die die zukiinftige Wohl
fahrt der europaischen Bevolkerung bedrohen, noch nicht 
bemerkt. Verbesserungen der europaischen Produktions
verfassung konnen die Produktivkraft so steigern, daB ein 
Steigen der Lebensmittelpreise keine Verminderung des 
allgemeinen Wohlstandes hervorzurufen braucht. Es ist 
sogar moglich, daB die Fortschritte der Agrartechnik noch 
fiir einige Zeit Schritt halten mit dem Bevolkerungswachs
tum, und daB die Lebensmittel in der nachsten Zukunft so 
billig und reichlich sein werden, wie in den letzten fiinfzig 
Jahren. Nichtsdestoweniger ist die Tendenz der Bevol
kerung, sich schneller als die Subsistenzmittel zu vermehren, 
ein machtiger Faktor im Leben der Volker. Die Zahl der 
Menschen auf der Welt hat wahrend einer auBergewohn
lichen Periode der Wirtschaftsgeschichte sehr zugenommen. 
Einige der Faktoren, die dieses Wachstum ermoglicht haben, 
scheinen sich ausgewirkt zu haben; andere beginnen Zeichen 
der ErschOpfung zu zeigen. Sollte die Bevolkerung weiter 
die Tendenz haben, "in geometrischer Progression" zu wach
sen, so scheint ein Sinken der allgemeinen Lebenshaltung so 
gut wie unvermeidlich. Ein Sinken der allgemeinen Lebens
haltung bedeutet jedoch Not, Elend und Leiden fiir die 
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Mehrheit der Menschen. Gibt es keine andere HoHnung ~ 
Kehren wir wieder zu Malthus zurUck und sehen wir zu, 
was er uns in dieser Frage lehren kann. 

5. Eine wicktige Entwicklungstendenz. Angesichts solcher 
Aussichten muBte Malthus eine pessimistische Meinung fiber 
die Zukunft der Menschheit hegen. Die von ihm festgestell
ten Tatsachen schienen zu zeigen, daB die Bevolkerung in 
allen Landern und zu allen Zeiten rasch bis an die Grenze der 
Subsistenzmittel wuchs, und daB folglich die unteren Klassen 
stets am Rande bitterster Not lebten. In England hat zu 
der Zeit, als er schrieb, eine Reihe von Ursachen zusammen
gewirkt, "um die arbeitenden Klassen in das groBte Elend 
zu bringen, das sie jemals, jedenfalls seitdem es zuverlassige 
Berichte fiber die englische Sozialgeschichte gibt, erlitten 
haben" 1). Und ihre Seelsorger und Lehrer ermahnten sie 
immer noch, "fruchtbar zu sein und sich zu vermehren" I 
Trotzdem war Malthus nicht ohne Hoffnung, daB die Ver
haltnisse sich bessern konnten: 

.,Das Ziel derjenigen, die die Lage der unteren Gesellschafts
klassen wirklich zu verbessern wiinschen, muB es sein, das relative 
Verhiiltnis zwischen den Arbeitslohnen und den Lebensmittelpreisen 
so zu heben, daB der Arbeiter einen groBeren Anteil an den Not
wendigkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens erhiUt. In dem 
Bestreben, das VerhiUtnis der Lebensmittelmengen zu der Kon
sumentenzahl eines Landes zu beseern, wird unsere Aufmerksam
keit zunachst naturgemaB auf die Steigerung der absoluten Menge 
der Giiter gerichtet sein; finden wir jedoch, daB, 80 schnell wir 
dies auch tun, die Vermehrung der Konsumentenzahl mehr ala 
Schritt damit haIt, und daB wir mit all unseren Anstrengungen 
gleich weit dahinter zuriickbleiben, so miissen wir zu der Erkenntnis 
kommen, daB unsere Miihe, wenn auf diese Weise verwandt, niemals 
Erfolg haben wird. Es hieBe ja, den Hasen durch die SchildkrOte zu 
jagen. Wenn wir also finden, daB wir laut Naturgesetzen die Nahrungs
mittel der Volksvermehrung nicht anzupassen vermogen, so muB 
natiirlicherweise das niichste sein, zu versuchen, die Volksvermehrung 
den Nahrungsmitteln anzupassen. Konnen wir den Hasen iiberreden, 
sich schlafen zu legen, so mag die Schildkrote einige Aussicht baben, 
ihn einzuholen. 

"Wir diirfen freilich in unseren Anstrengungen, die Nahrungs
mittelmenge zu vermehren, nicht na.chlassen, aber wir miissen eine 

1) Marshall: Handbuch der Volkswirtschaftslehre, Buch IV, 
Kap. IV, § 2. 

Wrlght·Palyl, BevOiketlDlll. 3 
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andere Bemuhung damit verbinden; namlich die Bevolkerungsmenge, 
wenn sie jene eingeholt hat, so weit zuriickzudammen, daB das 
erwunschte Verhaltnis erreicht wird; und auf diese Weise die beiden 
groBen Ziele, eine groBe Bevolkerung und einen Zustand der Gesell
Bchaft, in dem druckende .Armut und Abhingigkeit verhiltnismaBig 
wenig bekannt sind, miteinander zu verbinden; zwei Ziele, die durch
aus nicht unvereinbar sind1)." 

Es besteht jetzt mehr Grund zu dem Glauben, daB der 
Rase zum Schlafengehen iiberredet werden kann, als in der 
Zeit, als die obige Stelle geschrieben wurde. Malthus wei
gerte sich standhaft, bloBen Vermutungen nachzugeben: 

"Ein Dichter mag davon fabulieren," sagt er, "daB er glaubt, 
der Mensch werde schlieBlich ein StrauB werden. Ich kann ihn 
nicht eigentlich widerlegen. Bevor er es jedoch erwarten kann, einen 
vernunftigen Menschen zu uberzeugen, muB er zeigen, daB die 
RaIse der Menschen sich allmahlich verlangert haben; daB die Lippen 
hirter und vorspringender geworden sind; daB die Beine und FuBe 
sich von Tag zu Tag umwandeln; und daB das Raar im Begriff ist, 
sich in Stoppeln von Federn zu verwandeln. Bevor die Wahrschein
lichkeit einer so merkwiirdigen Verwandlung bewiesen werden kann, 
ist sicher verlorene Zeit und Beredsamkeit, wenn man sich uber 
das Gluck des l\{enschen in einem solchen Zustand verbreitet ... 2)." 

Nun, wir haben heute geniigend Beispiele dafiir, was 
Malthus haben wollte, fiir die Tendenz der Menschen, die 
Zahl ihrer Kinder planmaBig einzuschranken, um einen be
stimmten Stand der materiellen und seelischen W ohlfahrt 
aufrechtzuerhalten. Es ist nur eine Tendenz bis jetzt, sie 
ist aber sehr bezeichnend. In Frankreich ist die Bevolke
rung stationar. In GroBbritannien ist die Geburtenrate 
wahrend der letzten fiinfzig Jahre rasch gesunken, und eine 
ahnliche Tendenz hat sich in den meisten westlichen Lan
dern gezeigt. Es ist kein Zweifel, daB diese Veranderung 
hauptsachlich der sogenannten "Geburtenkontrolle" ("birth 
control") zuzuschreiben ist, der bewuBten Begrenzung der 
FamiliengroBe. Die farbigen Rassen, Japan vielleicht 
ausgenommen, haben die Geburtenkontrolle bislang noch 
nicht angenommen. Ferner lassen sich in den Landern, 
wo ihr EinfluB schon bemerkbar ist, gegenwartig die 
reicheren Klassen mehr davon leiten als die armeren. 

1) Essay, Buch IV, Kap. III. 2) Essay, erste Auflage, Kap. 1. 
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So kann man sagen, daB dieses neue Hemmnis der Volks. 
vermehrung am verkehrten Ende beginnt und die Familien 
derjenigen einschrankt, die es sich am ehesten leisten kOnn· 
ten, sich zu vermehren. Die Bedeutung dieses Gesichtspunk. 
tea wird in einem spateren Kapitel erortert werden. Hier 
wollen wir auf diese neue Entwicklungstendenz hingewiesen 
haben, die die Bevolkerungszahl veranderten Umstanden 
anzupassen vermag, ohne sie den bitteren Noten der Ent· 
behrung auszusetzen. 

Drittes KapiteI. 

BeviiIkerungstheorien unter wechselnden 
wirtschaftlichen Umstiinden. 

1. Warum Malthus viele Anhiinger land. Sehr wenigen 
Biichem wird die Ehre zuteil, gleich nach ihrem Erscheinen 
so griindlich diskutiert zu werden, wie es mit dem Essay 
von Malthus geschah. Torys wie Southey wetteiferten 
mit Radikalen wie Godwin und Hazlitt und Revolutionaren 
wie Cobbett, in der Heftigkeit ihrer Angriffe auf das Buch 
und seinen Veriasser. Die Kritiker behaupteten in einem 
Atem, daB die Lehre eine Selbstverstandlichkeit sei, daB 
sie nicht wahr ware, und daB Maltlius sie nicht entdeckt 
habe. Die Opposition der [konservativen] Torys ruhte auf 
dem Gefiihl, daB die Weltordnung der Vorsehung kritisiert 
sei. Umgekehrt fiihrte der Freidenker Godwin Bibelstellen 
gegen den "Pfaffen Malthus" ("parson Malthus") an, und 
es war Cobbett, der diesen Namen fUr ihn eriand. 

Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser Angriffe wurde 
der Essay von den Whigs (Liberalen) und Utilitariern sehr 
giinstig aufgenommen. Pitt war, wie wir gesehen haben, 
stark von ihm beeindruckt. Paley war ein Proselyt von 
Bedeutung; Senior, Ricardo und Whitbread unterstiitz· 
ten samtlich Malthus. Ebenso James Mill, von dem Leslie 
Stephen sagt, daB "er schlieBlich Vater von neun Kindem 
wurde, ein Versehen, fiir das ihn sein altester Sohn zu ent· 
schuldigen trachtet". 1m ganzen kann man sagen, daB das 

3* 
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Bevolkerungsgesetz zu Lebzeiten seines Urhebers die Zu· 
stimmung der meisten verniinftigen Leute fand, dazu auch 
die Unterstiitzung vermogender Personen, diefroh waren, 
die ganze Verantwortung fUr die Armut auf die Armen abo 
waIzen zu konnen, und denen es sehr gut paBte, daB nichts 
ffir diese Armen getan werden konne, solange sie so unvor· 
sichtig sind zu heiraten und Kinder zu erzeugen. 

Wie ist es aber dann zu erklaren, daB diese Lehre, die 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts solches Aufsehen erregte, 
allmahlich aus dem Gedachtnis der Menschen verschwand 
und ohne ersetzt oder widerlegt worden zu sein, hundert 
Jahre spater beinahe vergessen war 1 Die Antwort bietet 
die wirtschaftliche Entwicklung dieser Periode. 

Wir haben im ersten KapiteJ gesehen, daB Bevolkerungs
theorien, nicht nur die Vorurteile der Ungebildeten, sondern 
auch die wohl erwogenen Meinungen der Philosophen und 
Staatsmanner, im allgemeinen mit den zeitlichen Umstan· 
den der Lander, in denen die Theoretiker leben, zusammen· 
hangen. Plato und Aristoteles gingen an die Frage yom 
Standpunkt des Stadtstaates heran und haben dement· 
sprechend eine stationare Bevolkerung beffirwortet; die 
Romer, mit der Welt zu ihren FUBen, wiinschten eine stets 
wachsende Zahl von Biirgern; die Zeitgenossen der Konigin 
Elisabeth waren angesichts einer ungeheuren Armut und 
Elends als Ergebnis vieler Ursachen - der Einhegung (en· 
closing) von Kornland zu Weide, der Auflosung der Kloster, 
der Miinzverschlechterung und des Verfalls der Ziinfte -
voller Angst vor den Gefahren der "Obervolkerung; wahrend 
die merkantilistischen Schriftsteller des 17. und 18. J ahr· 
hunderts samtlich die groBtmogliche Anzahl ala Mittel der 
staatlichen Macht predigten; ihr Schlagwort war "Volks. 
vermehrung, Volksvermehrung! Volksvermehrung iiber 
alles!" 1). 

Die Beziehung zwischen Bevolkerungstheorien und den 
Bedingungen, unter denen sie aufgestellt werden, tritt 
in neueren Kontroversen mindestens ebenso deutlich in 

1) Townsend, Joseph: Dissertation on the Poor Laws, 1786. 
("Population, population! Population at all events !") 
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Erscheinungwie in friiheren. F. S. NittP), der den Optimis
mus von Adam Smith dem Pessimismus von Malthus gegen
iibersteilt, schreibt den Unterschied beider im Urteil iiber 
die Zukunft den Ereignissen zu, die in den zwanzig Jahren 
zwischen der Veroffentlichung des" Wealth of Nations" und 
dem Erscheinen von Malthus' Essay stattgefunden haben. 
Damals erlebte England eine Reihe schlechter Ernten, deren 
Wirkungen durch einen anstrengenden Krieg und den 
verheerenden EinfluB der industrieilen Revolution noch 
verschlimmert wurden. Der durchschnittliche Weizenpreis 
betrug 1771-1780: 34/7; 1781-1790: 37/1; 1791-1800: 
63/6; 1801-1810: 83/II und 181I bis 1820: 87 shilling 
6 pence. Obendrein vergroBerten, wie in den schlimmsten 
Zeiten der Konigin Elisabeth, die Einhegung von Gemeinde
land [durch die GroBgrundbesitzer] und ein verhangnisvoiles 
Armengesetz riesig die Zahl der wirtschaftlich Deklassierten. 

Malthus selbst erzahlt, daB er sein Buch schrieb, weil 
er mit seinem Vater einen Streit hatte wegen Godwins An
sichten iiber die Vervollkommnungsfahigkeit der Menschen. 
Die erste Auflage des Essays war in der Tat offenbar 
bestimmt, die Theorien zu bekampfen, die wahrend der 
franzosischen Revolution so popular geworden sind, die 
Theorien von den unbegrenzten Moglichkeiten des Menschen
geschlechts. Zu der Zeit jedoch, als der Essay seine zweite 
Auflage erreichte, kam es Malthus mehr darauf an, die Ur
sachen der Armut und des Elends seiner Landsleute aufzu
decken, als eine abstrakte Kontroverse zu fiihren. Ratte 
er nicht ein Problem aufgeriihrt, das aile Denkenden be
unruhigte, so ware der erste anonyme Essay wahrscheinlich 
unbekannt geblieben und das spatere Werk niemals ge
schrieben worden. Es ist mithin anzunehmen, daB das 
Malthussche BevOlkerungsgesetz ausgesprochen wurde, weil 
England zu Ende des 18. J ahrhunderts (wenigstens in einem 
engeren Sinne) iibervolkert war. 

2. W ie sich das Gesetz des abnehmenden Ertrages aufJerte. 
Die Erkenntnis der Tendenz zu sinkenden Ertragen 

1) Population and the Social System. [AUB dem Italienischen 
iibersetzt. ] 
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ergab sich noch unmittelbarer aus den sozialen und politi
schen Verhaltnissen Englands zu Ende der napoleonischen 
Kriege. Die hohen Getreidepreise haben [zu Beginn des 
19. Jahrhunderts] zu groJ3er Ausdehnung der Anbauflache 
und zu verbesserten Produktionsmethoden gefiihrt. Die 
Kornzolle hatten wahrscheinlich sehr wenig mit den hohen 
Preisen zu tun, aber Gutsbesitzer und Pachter wiinschten 
natiirlich die Fortdauer der hohen Preise und drangten das 
Parlament, die Einfuhr zu unterbinden. SowohldasParlament 
als auch die Lords setzten Kommissionen ein, die sich zu
gunsten einer schutzzollnerischen Politik aussprachen, und 
in der Auseinandersetzung mit diesen Berichten steIIten 
Edward WesP), Malthus 2) und Ricardo die Tendenz zu 
abnehmenden Ertragen fest und zogen ihre SchluJ3folge
rungen daraus. Fiir sie war die Sache volIkommen kIar. 
Sie hatten die Tendenz in Wirksamkeit gesehen. 

"Mit jedem Wachstum des Kapitals und der Bevolke
rung", schrieb Ricardo, "steigen im allgemeinen die Preise 
der Nahrungsmittel, da diese schwieriger zu produzieren sind." 

"Die Arbeitsteilung und die Anwendung von Maschinen", Bchrieb 
Edward West, "rnachen die industrielle Arbeit in dern MaJ3e pro
duktiver, als die Technik fortschreitet; dieselben Ursachen haben 
auch die Tendenz, die Arbeit in der Landwirtschaft dem tech. 
nischen Fortschritt entsprechend produktiver zu gestalten. Aber 
eine andere Ursache, namlich die Notwendigkeit, zu schlechteren 
BOden als den schon in Kultur befindlichen seine Zuflucht nehmen 
oder denselben Boden mit mehr Kostenaufwand bebauen zu mussen, 
hat die Tendenz zur Folge, die Arbeit in der Landwirtschaft trotz 
teohnischen Fortschritts weniger produktiv werden zu lassen. Und 
die letzte Ursache bewirkt mehr, als den Erfolg der Maschinen und 
der Arbeitsteilung bloJ3 zu kompensieren." 

Es gibt also zwei entgegengesetzte Tendenzen in der 
Produktion. Einerseits besteht fiir jede zusatzliche Mengen-

1) [West (1782-1828), englischer Agrarschriftsteller.] 
B) Malthus war Schutzzollner, aber er konnte nicht alle Argu

mente der Gutsbesitzer fiir bare Miinze nehmen. Einen ausgezeich. 
neten Bericht tiber die Kontroverse gibt Cannan's Theories of Pro
duction and Distribution, Kap. V. [VgI. H. Levy: Die Not der 
englischen Landwirte zur Zeit der hohen Getreidezolle, Stuttg. 
1902, und L. B r e n tan 0: Die Getreidezolle als Mittel gegen die 
Not der Landwirte, Beri. 1903.] 
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einheit von Kapital und Arbeit die Tendenz, organisa
torische Fortschritte zu fordern und mithin zunehmende 
Ertrage zu liefern. Andererseits weist die Natur die im 
vorigen Kapitel erorterte Tendenz, abnehmende Ertrage 
zu liefern, auf. Diese beiden Tendenzen zeigten sich in Eng
land sehr deutlich wahrend der ersten Halfte des 19. Jahr
hunderts .. Um 1815 herum kam der mechanische Webstuhl 
allgemein in Gebrauch, der die Weber instand setzte, mit 
den Spinnern Schritt zu halten, deren Spinnrad schon seit 
einigen Jahren durch Wasserkraft getrieben wurde. 1740 
wurden in England rund einundeinehalbe Million Pfund 
Baumwolle importiert, 1815 nahezu hundert Millionen. 
1742 walkte man in Yorkshire ungefahr 100 000 Stuck 
Tuch, 1815 war diese Zahl auf 500000 gestiegen, und jedes 
Stuck war aoppelt so lang wie die friiheren. Die Kohlen- und 
Eisenproduktion und der Verkehr entfalteten sich in ebenao 
erstaunlicher Weise, wahrend die Bevolkerung im industri
ellen Norden Englands zwischen 1801 und 1820 um 75% zu
nahm, zur volligen Rechtfertigung der Malthusschen These. 

Gerade die GroBartigkeit dieser Entwicklung brachte der 
Arbeiterschaft Elend und Unzufriedenheit. Die Bevolke
rung Englands geriet in Bewegung, und der ProzeB schuf 
eine "wirtschaftliche Reibung" (economic friction) sehr 
peinlicher Art. Die Lebenamittelpreise stiegen in er
Bchreckender Weise, und die Lohne blieben weit dahinter 
zuriick. Die Arbeit der Erwachsenen wln'de in den Fabriken 
und Bergwerken weitgehend durch Kinderarbeit ersetzt; 
undder MiBbrauch des laissez-faire-Prinzips verschlim
merte die Not und schiirte die Erregung. 

3. Die Reaktion gegen Malthus und Ricardo. Allmahlich 
erlangte England sein Gleichgewicht wieder, und es machten 
sich Stimmen horbar, die meinten, daB nach allem keine 
Tendenz zu abnehmenden Ertragen vorhanden seL James 
Mill, Mc.Culloch und J. S. Mill hielten an der Lehre von 
Malthus und Ricardo fest, aber Senior, Chalmers und der 
amerikanische Nationalokonom Carey griffen sie an. 

"Jede gegebene Arbeitsmenge", hieB es bei Carey, 
"wird jetzt uber eine viel groBere Menge von Nahrungs-
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mitteln verfiigen als je zuvor und die Tendenz geht zu 
einer bestandigen Zunahme .... " 

Diese kiihne Behauptung stiitzte er durch den Vergleich 
der Produktivitat der Landwirtschaft im Jahre 1840 mit 
den elenden im Jahre 1389 gewonnenen Ertragen, von denen 
in Edens "History of the Poor" berichtet wird: 

"Es ist ganzlich unmliglich, irgendein Buch iiber das englische 
Volk vergangener Zeiten zu lesen, ohne betroffen zu sein von der 
auBerordentlichen Besserung der Lebenshaltung, - davon, wieviel 
leichter es ist, Nahrung, Kleidung und Wohnung zu erlangen, und 
von der verbesserten Qualitat derselben -, wodurch der gewlihn. 
liche Arbeiter heute befahigt wird, in zahlreichen Luxusdingen zu 
schwelgen, die in friiheren Zeiten selbst Leuten unbekannt waren, 
die damals fiir reich gelten konnten." 

Beziiglich der Tatsachen hatte Carey natiirlich ganz 
recht. Die fruchtbaren Boden der Neuen Welt, in der er 
lebte, befanden sich am Anfang ihrer Bebauung und brach· 
ten wachsende Ertrage, und das englische Volk fing jetzt 
an, den Segen jener Entwicklung zu ernten, verbunden mit 
einigem Anteil an den Friichten seiner eigenen industriellen 
Entwicklung. Die Tendenz ging damals auf standiges Wachs· 
tum, und manch kliigerer Mann als Carey hat diesen auBer· 
ordentlichen Aufschwung der Weltproduktion als den nor· 
malen Erfolg menschlicher Tiichtigkeit angesehen, der immer 
weiter mit derselben Geschwindigkeit wachsen wiirde. 

Die Umwalzungen im Gefolge der industriellen Revolu
tion riefen eine doppelte Reaktion gegen die Lehren von 
Malthus und Ricardo hervor. Einerseits gab das Wachs
tum der Industrie und des Wohlstandes AnlaB zu einem 
Optimismus, der die Vorstellung, daB die Masse der Menschen 
immer am Rande des Elends leben miisse, verwarf. Anderer
seits fiihrte das Elend, das die groBe Arbeitsumstellung be
gleitete, zu dem Verlangen nach einer gleichmaBigeren Ver
teilung des Reichtums, ein Verlangen, das der Lehre der 
Wirtschaftstheoretiker ebenfalls zu widersprechen schien. 

"Die experimentellen Wissenschaften", schrieb Macaulay im 
Jahre 1848, "haben die Tendenz zur Vervollkommnung. In jedem 
menschlichen Wesen herrscht der Wunsch, seine eigene Lage zu ver· 
bessem. Diese beiden Prinzipien haben hiiufig geniigt, die Zivilisa· 
tion rasch vorwiirts zu bringen, selbst wenn ihr groBe liffentliche 
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MiJ3stande und Bchlechte Einrichtungen im Wege standen. Kein 
gewohnlicheB Ungliick, keine gewohnliche schlechte Regierung 
wird ein Volk so elend machen kOnnen, wie der bestandige Fort
schritt der Naturwissenschaft und die bestandigen Anstrengungen 
jedes Menschen, sich besser zu stellen, dazu beitragen konnen, ein 
Volk gliicklich zu machen . • .. Es kann leicht bewiesen werden, daB 
in England der Nationalreichtum seit wenigstens sechs Jahrhunder
ten beinahe ununterbrochen zugenommen hat; daB er groBer wa.r 
unter den Tudors als unter den Plantagenets, daB er groBer wa.r 
unter den Stuarts als unter den Tudors, daB er trotz Kriegen, Be
lagerungen und Konfiskationen groBer war zur Zeit der Restauration 
als in den Tagen, in denen das Lange Parlament tagte; daB er beim 
Tode Karls II. trotz schlechter Verwa1tung, torichter Verschwen
dung, trotz Staatsbankerotts, zweier kostspieliger und erfolgloser 
Kriege, trotz Pest und Feuersbrunst groBer war als in den Tagen 
seiner Restauration. Dieser Fortschritt, der viele Menschenalter 
hindurch gedauert hat, wurde endlich um die Mitte des 18. Jahr
hunderts herum erschreckend rasch und ist wahrend des 19. Jahr
hunderts mit beschleunigter Geschwindigkeit weitergegangen. Zum 
Teil dank der geographischen, zum Teil dank der moralischen Po
sition ist England wahrend mehrerer Generationen von den "Obeln 
verschont geblieben, die anderswo aIle Anstrengung gehemmt und 
die Friichte des Fleme!! zerstort haben . .• Die Folge ist, daB eine 
UmwaIzung erfolgte, zu der die Geschichte der .Alten Welt keine 
Parallele bietet1)." 

So war die geistige Atmosphare in England um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Die formale Riehtigkeit des Ertrags
gesetzes wurde nieht sehleehthin bestritten, aber eine Ten
denz, die bestandig von miiehtigeren entgegengesetzten Ten
denzen iiberkompensiert wird, sehien von geringer Bedeutung 
zu sein. Die Gesehiehte der Zivilisation sehien zu zeigen, daB 
sieh die Mensehheit stets, seit dem Beginn der Arbeitsteilung, 
iiber die Tendenzen hinaus, die Malthus und Ricardo be
tonten, entwiekelt. Primitive Wilde werden in ihrer Zahl 
dureh die Subsistenzmittel, die sie in ihrer Reiehweite fin
den, besehriinkt; aber sobald die Mensehen es gelernt 
haben, sieh miteinander zu verbinden und Werkzeuge zu 

1) History of England, Kap. III. Neun Jahre spater fiigte 
Macaulay (ibid., ADm.) hinzu: "Wahrend der Jahre seit Abfas
sung dieses Kapitels hat England in der wirtschaftlichen Entwick
lung weiter rapide Fortschritte gemacht ... Es gibt heute schwer
lich einen Distrikt, der nicht bevolkerter, kaum eine Reichtums
quelle, die nicht produktiver ware als 1848." 
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schaffen, begannen sie die wilde Natur zu bandigen und zu 
zwingen, ihnen mehr und mehr Nahrung, Warme und Ob
dach herzugeben. Das sei der Unterschied zwischen mensch
lichen Wesen. und wilden Tieren; die ersteren konnten 
lernen, eine standig wachsende Macht uber ihre Umgebung 
zu uben, die letzteren k6nnen das nicht. Es sei nicht richtig 
zu behaupten, die Bev6lkerung habe sich bestandig bis zu 
den Grenzen der verfiigbaren Subsistenzmittel vel'mehrt. 
1m Gegenteil, jede Vermehrung der Bev6lkerungszahl habe 
eine mehr als proportionelle Vermehrung des Reichtums 
mit sich gebracht, so daB die Lebenshaltung sich standig 
gehoben hat, und jeder neu hinzukommende Arbeiter fugt 
dem gemeinsamen V orrat mehr hinzu, als er ihm entnimmt. 
Daher bieten die dichtest bev61kerten Lander das gr6Bte 
und mannigfaltigste Angebot an GenuBgutern. 

So meinten Macaulay und seine Zeitgenossen, daB "die 
Tendenz jeder experimentellen Wissenschaft zur Vollkommen
heit" und "der Wunsch jedes menschlichen Wesens, seine 
eigene Lage zu verbessern", die Zivilisation rasch vorwarts 
bringen wiirden, der Tendenz zu abnehmenden Ertragen 
und anderen Hemmnissen zum Trotz. 

4. J. S. Mills Stellung zum Bevolkerung8problem. John 
Stuart Mill hielt standhaft an den Grundlehren von Malthus 
und Ricardo, denen er vollstandigere und wissenschaft
lichere Form gab, fest. Nach Professor Cannan hat er dies 
deshalb getan, weil "er sich vom EinfluB der dusteren Theo
rien niemals ganz befreien konnte ... , die ihm sein Vater 
eingetrichtert hat", und daB, "wenn er es getan hatte, er 
einen neuen Weg hatte finden mussen, um das Sinken der 
Profitrate als historische Tatsache zu erklaren, ferner hatte 
er auch die meisten seiner Ansichten in bezug auf die ganze 
Frage des wirtschaftlichen Fortschritts andern mussen"!). 
Mills Stellung ist jedoch auch so zu erklaren, daB er einen 
zu gut geschulten Verstand besaB, um an einer feststehen
den Wahrheit durch die besonderen Umstande des Jahr
hunderts, in dem er lebte, irre zu werden, wie erstaunlich 

1) "Theories of Production and Distribution", Kap. V, § 5 
[London 1903]. 
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und uberwaItigend diese Umstande auch immer sein 
mochten: 

"Nur selten", sagt MUll), "bieten Verbesserungen in der Lage 
der arbeitenden Klassen mehr als eine voriibergehende Abhilfe, die 
jedoch durch eine Zunahme ihrer Zahl schnell wieder beseitigt wird. 
Der Gebrauch, den sie von einer giinstigen Anderung ihrer Verhalt
nisse machen,· besteht darin, daB sie sie beseitigen, indem sie durch 
Vermehrung ihrer Bevolkerung die folgende Generation wieder des 
Vorteils berauben. Wofern sie nicht durch allgemeine Fortschritte 
intellektueller und moralischer Kultur oder wenigstens durch Er
hohung furer gewohnlichen Anspriiche an angemessenen Lebens
unterhalt auf den Gedanken gebracht werden konnen, aus giinstigen 
Umstanden besseren Nut~en zu ziehen, kann nichts Dauerndes fiir 
sie geschehen; die das Schonste versprechenden Plane enden ge
wohnlich damit, daB sie eine zahlreichere, aber keine gliicklichere 
Bevolkerung hinterlassen 2)." 

Mit ihren gewohnlichen Anspruchen an angemessenen 
Lebensunterhalt meinte Mill die Anspruche, die noch be
friedigt werden mussen, damit die Bevolkerung sich weiter 
vermehrt, und mit Befriedigung vermerkter, daB jeder 
Fortschritt der Erziehung, Zivilisation und der sozialen 
Einrichtungen zur Erhohung des Lebenshaltungsniveaus 
beitragt. 

"Unterhaltsmittel und BeschMtigung in England", schrieb er, 
"haben sich niemals schneller vermehrt als in den letzten vierzig 
Jahren; aber jede Zahlung Bait 1821 zeigte eine kleinere Zunahme 
der Bevolkerung als jede vorhergehende Zahlung; und der Ertrag 
der franzosischen Landwirtschaft und Industrie zeigt fortgesetzt 
eine steigende Vermehrung, wahrend die Bevolkerung bei den Zah
lungen alle fiinf Jahre eine kleinere Geburtenzahl im Verhaltnis zur 
Bevolkerung aufweist 3). " 

Mill war vollbewuBt der Tatsache, daB "es eine andere 
Kraft gibt, die dem Gesetz des abnehmenden Bodenertrags 
gewohnlich entgegenwirkt. . .. Es ist dies nichts anderes", 
sagte er, "als der Fortschritt der Zivilisation. Ich gebrauche 
diesen allgemeinen und etwas unbestimmten Ausdruck, weil 
die zu bezeichnenden Dinge so mannigfaltig sind, daB ein 
weniger allgemeiner Ausdruck sie kaum aIle umfassen 

1) [Angefiihrt nach der Ubersetzung der "Principles" ("Grund
satze der Volkswirtschaftslehre") von Wilhelm Gehrig. Jena 1913.] 

2) Principles, Buch I, Kap. X, § 3. 
3) "Principles", Buch I, Kap. X, § 3. 
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wiirde1)." In den "Fortschritt. der Zivilisation" schlo.B Mill 
erstens den Fortschritt landwirtschaltlicher Kenntnisse, 
Geschicklichkeit und Technik ein. Ein Forlschritt wie 
der Fruchtwechsel oder die Bewasserung unfruchtbarer Fla
chen kann eine gro.Be dauernde Veranderung in der Ertrags
fahigkeit des Bodens hervorrufen, indem sie den Punkt ver
schiebt, bei welchem die maximalen Ertrage erzielt werden. 
Zweitens zahlt er Verbesserungen der Verkehrsmittel hierzu. 
Drittens technische Verbesserungen, die mit der Landwirt
schaft scheinbar nichts zu tun haben; wie z. B. ein besseres 
Verfahren, Eisen zu schmelzen, was die landwirtschaltlichen 
Gerate und den Transport verbilligen wiirde; oder die An
wendung mechanischer Kraft, um Getreide zu mahlen, was 
dazu beitragen wiirde, das Brot zu verbilligen. Viertens 
Erfindungen, die die industrielIe Produktion verbilligen 
und die unteren Klassen fur die wachsenden Lebens
mittelkosten entschadigen, indem sie sie z. B. mit billigeren 
Kleidern versorgen. Fiinftens der politische und beinahe 
jede Art moralischen und sozialen Fortschritts, die [in
direkt] die Leistungsfahigkeit der landwirtschaftlichen Arbeit 
steig. ern. . 

Ubertrifft das BevOlkerungswachstum aIle diese Fak
toren, so weist Mill noch auf zwei Ventile hin, mit deren 
Hille ein Land den Druck seiner Bevolkerung auf den Nab
rungsmittelspielraum verringern kann.Nahrungsmittelimport 
aus anderen Landern ist der eine Ausweg; Auswanderung 
der andere. 

o. Eine Kritik an der Lekre von Mill. Durch das ganze 
19. Jahrhundert hindurch ergo.B sich die steigende Flut 
moderner Zivilisation durch alIe von Mill aufgezahlten Ka
nii.le und uberwand leicht die Tendenz zu abnehmenden 
Ertragen. Es ist daher ublich geworden, hier von einem 
"pseudo-wissenschaftlichen Gesetz" zu sprechen, und selbst 
ein so scharfsinniger Kritiker wie Cannan fragte im Jahre 
1903 2), wozu: 

1) Ibid., Kap. XII, § 3. 
a) [Cannan: op. cit. VgL auch desselben Verfassers "Wealth", 

IV. Kap. London 1914.] 
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"sich Mill die Miihe gab, ein Gesetz darzulegen, das 
1. erst spat in der Geschiehte der Meuschheit in Kraft tritt; 
2. zeitweise auBer Kraft gesetzt werden kann; und dem 
3. wahrend der ganzen uus bekannten Gesehiehte Eng

lands von einem entgegengesetzten Prinzip, namlich dem 
Fortschritt der Zivilisation, die Spitze geboten wurde". 

Gegen diesen Standpunkt ist zu sagen, daB, wenn wir 
all die Naturgesetze, denen andere Gesetze entgegen 
wirken, ignorieren sollten, wir in der Erkenntnis der Wahr
heit nieht sehr weit kamen; ferner, daB die Tendenz zu 
abnehmenden Ertragen bereits tatsachlich eine wiehtige 
Rolle in der Wirtsehaftsgeschiehte gespielt hat; und schlieB· 
lieh, daB gerade zu der Zeit, als Professor Cannan sehrieb, 
jene Tendenz, wie wir gesehen haben, im Begriff war, "dem 
Fortschritt der Zivilisation die Spitze zu bieten", und viel· 
leicht sogar groBe sehmerzhafte Umwalzungen im Wohl· 
stand der Bewohner der Alten Welt herbeizufiihren. 

Dreizehn Jahre spater zitierte Cannan die folgende Stelle, 
die seinen Beifall fand: 

"Die Bedingungen, die die beispiellose Expansion der euro· 
paischen Volker in den letzten fiinfzig J ahren ermoglichten, sind im 
Verschwinden begriffen. Die Ent.faltung der Landwirtschaft dank 
der Entwicklung des Transports, der Erfindung arbeitersparender 
landwirtschaftlicher Maschinen und dank des tTherflusses an nenem 
und fruchtbarem Boden kann nicht noch einmal wiederholt werden. 
Die Transportorganisation kann bedeutend verbessert werden, aber es 
ist unwahrscheinlich, daB eine Revolution, wie sie mit der Entwiek· 
lung der Dampfmaschine ausbraeh, sieh wiederholen konnte. Die 
Leistungsfiihigkeit landwirtschaftlieher Masehinen wird wohl noeh 
betraehtlieh vergroBert werden, aber in der extensiven Landwirt· 
sehaft haben sie bereits die Grenze ihrer praktisehen Verwendbarkeit 
erreieht, nieht weil sie nieht mehr verbesserungsfahig waren, sondern 
weil die Tage extensiver Landwirtsehaft um so mehr gezahlt sind, 
je diehter die neuen Lander angesiedelt werden. Die Naehfrage naeh 
fruehtbarem [unbebauten] Boden kann in den Vereinigten Staaten 
nieht mehr befriedigt werden und er wird iiberall anderwarts, wo 
sieh Europaer ansiedeln konnen, bald besetzt sein 1)." 

"leh mochte vorschlagen," bemerkt dazu Mills Kritiker, 
"daB jeder Bischof, der irrationelle Vermehrung als allge. 

1) Aus: "Population: A Study in Malthusianism", von Warren 
S. Thompson, Ph. D. (New York). 
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meine Regel menschlichen Verhaltens empfiehlt, diese Stelle 
aus Dr. Thompsons Bueh als Text benutzt. Die Prophe
zeiungen, die es enthaIt, mogen verfriiht sein, aber sonst 
sind sie nicht falseh. Unser kleiner Planet ist im Begriff, 
sieh zu bevolkern; wenn wir unsere Zahl weiter unbegrenzt 
vermehren, so werden wir ihn moglieherweise iiberfiillen, 
ungeaehtet jenes stetigen Fortsehritts unserer materiellen 
und geistigen Ausriistung, der der wiinsehenswerten Volks
diehte aueh weiterhin die Grenzen setztl)." 

Es ist freilich schwer zu bestimmen, welche Bevolkerungs
diehte die erwiinsehte ist. Selbst wenn wir bestimmt sagen 
konnten, daB in einem Lande der durchschnittliche Arbeiter 
heute besser gestellt ist ala je zuvor, so miiBten wir dennoeh 
zugeben, daB er erst reeht reicher sein konnte, wenn die Be
volkerungszahl kleiner ware. Wahrend man andererseits 
sieher sagen.kann, daB die landwirtschaftliche und industrielle 
Entwieklung in Kausalbeziehung steht zu dem Bevolkerungs
waehstum, so kann doeh niemand abschatzen, welehe Aus
dehnung die eine ohne das andere genommen hatte. In 
diesen Dingen kann es weitgehendste Meinungsversehieden
heiten geben. Aber selbst wenn es genau bestimmbar ware, 
welehe Anzahl von Mensehen in einem gegebenen Moment 
den groBten Reiehtum pro Kopf erlangen wiirde, so hatten 
wir damit noeh lange nicht die erwiinsehte Bevolkerungs
diehte angegeben. Denn wer will den Wert des Mensehen
lebens ermessen 1 Auf wieviel materiellen Reiehtum sind 
wir bereit zu verzichten, um eigene Kinder zu haben 1 
Welchen Teil des nationalen Reiehtums pro Kopf wird der 
Staatsmann opfern, um im Interesse des nationalen Prestiges 
mehr Soldaten und mehr Kolonisten zu haben 1 

Malthus ging davon aus, daB es nicht wiinsehenswert 
sei, die Bevolkerungszahl bis zu dem Punkt auf die Sub
sistenzmittel driicken zu lassen, bei dem Laster und Elend 
als Hemmnisse zu wirken beginnen. Soweit kann man 
ihm wohl allgemein zustimmen. Wie es aber Mill betonte, 
ist der niedrigste Lebensstandard, bei dem die Mensehen 

1) "Economic Journal", Bd. XXVI, Nr. 102. Juni 1916. 
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noch Nachkommen erzeugen, nach Landern und zeitlich 
verschieden, sowie auch in jedem Lande je nach Klassen
zugehOrigkeit und Berufsstand. Die Tragodie des Lasters 
und Elends wird besonders ergreifend, wenn eine Klasse 
gezwungen wird, ihren Lebensstandard herabzusetzen. Diese 
Katastrophe ist es, die groBe Teile der europaischen Bevol
kerung in den unmittelbar auf den Krieg folgenden Jahren 
heimgesucht hat. 1st sie nur eine vOrlibergehende Folge 
der groBen Erschutterung, die wohl beseitigt sein wird, wenn 
einmal die Staatsmanner Ordnung geschafft haben ~ Oder 
hat der Krieg bloB beschleunigt den unvermeidlichen Nieder
gang der europaischen Wirtschaft: die Folgen des ver
anderten Wertverhaltnisses zwischen Rohstoffen und ge
werblichen Produkten ~ Oder handelt es sich um ein Wirk
samwerden der Tendenz zu abnehmenden Enragen in der 
ganzen Welt ~ In den folgenden Kapiteln sollen einige der 
Faktoren dargelegt werden, die zur Beantwortung dieser 
Fragen in Betracht zu ziehen sind. 

6. Die Ruckkekr zu Maltkus. Was auch die Grlinde ge· 
wesen sein mogen, das groBe Rad, an das nach lamaistischer 
Weltanschauung das Menschengeschlecht geflochten ist, hat 
sich vollstandig gedreht. Wieder, wie zu Malthus' Zeiten, 
ist Europa von einem groBen Kriege verwustet worden; 
Hungersnot und Epidemien verheeren weite Gebiete RuB
lands und der Balkanlander; der internationale Handel ist 
desorganisiert, und GroBbritannien kampft wieder einma! 
mit dem Doppelproblem der Arbeitslosigkeit und des Elends. 

Die offentliche Meinung hat sich mit den Ereignissen 
gewandelt. Weit erstaunlicher als der Gegensatz zwischen 
Adam Smith und Malthus ist der zwischen der oben ange· 
fiihrten Stelle von Macaulayl) und den folgenden Stellen aus 
einem Buch, das 1919 erschien: 

"Vor dem 18. Jahrhundert gab sich die Menschheit keinen fal
schen Hoffnungen lUnA Um die Selbsttauschungen zu bekiLmpfen. 
die am Ende diesas Zeitraums beliebt wurden. lieB Malthus einen 
Teufel erscheinen. Ein halbes Jahrhundert lang sahen alle ernsthaiten 
wirtschaftlichen Schriften mit klarem Blick auf diesen Teufel. Fiir 

1) VgI. oben S.4O£. 
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das nachste halbe Jahrhundert war er gefesselt und aus dem Ge
dachtniskreis verschwunden. Jetzt haben wir ihn vielleicht wieder 
losgelassen ...• 

Der Wohlstand Europas beruhte auf der Tatsache, daB es dank 
dem groBen ausfuhrfreien LebensmitteliiberschuB Amerikas imstande 
war, Lebensmittel billig zu kaufen, gemessen in der zur Herstellung 
seiner eigenen Ausfuhr notwendigen Arbeit, und daB es aus seinen 
friiheren Kapitalanlagen das Recht auf groBe jahrliche Beziige ohne 
weitere Gegenleistung hatte. Der zweite dieser Faktoren schien da
mals ungefahrdet, aber durch das Bevolkerungswachstum in tJbersee 
und namentlich in den Vereinigten Staaten war der erste Faktor 
nicht so gesichert .... 

Kurz, Europas Anrecht auf die Hilfsquellen der Neuen Welt 
geriet in Gefahr, und das Gesetz des abnehmenden Ertrages setzte 
sich endlich durch und zwang Europa, von Jahr zu Jahr eine groBere 
Menge anderer Waren fUr die gleiche Menge Brot zu bieten. Deshalb 
konnte es Europa keinesfalls auf die Storung irgendeiner seiner 
Hauptversorgungsquellen ankommen lassen 1)." .•. 

"Die Haupttatsachen der Lage, wie ich sie sehe, lassen sich ein
fach ausdriicken. Europa besteht aus del' dichtesten Bevolkerungs
ansammlung, die die Weltgeschichte kennt. Diese Bevolkerung ist 
an eine vergleichsweise hohe Lebenshaltung gewohnt, an der selbst 
jetzt noch einige ihrer Teile eher eine Verbesserung als eine Verschlech
terung erwarten. 1m Verhaltnis zu anderen Weltteilen ist Europa 
kein sich selbst geniigendes Land, im besonderen kann es sich nicht 
selbst ernahren •..• 

Die Gefahr, die uns bedroht, ist daher die rasche Senkung der 
Lebenshaltung der europaischen BevOlkerung bis zu einem Punkt, 
der fiir einige tatsachliches Verhungern bedeutet (ein Punkt, der in 
Ru.i3land schon vollkommen, in Osterreich nahezu erreicht ist). Die 
Menschen werden nicht immer ruhig sterben .•.. 

Einige der Katastrophen der Vergangenheit, die den Fortschritt 
der Menschheit Jahrhunderte hindurch aufhielten, sind durch das 
plotzliche AufhOren der voriibergehend giinstigen Bedingungen fUr 
das Wachstum der Bevolkerung verursacht worden. Naturereignisse 
oder menschliche Handlungen haben dann eine Lage geschaf£en, die 
hierfUr keinen Raum mehr bot 2)." 

Der Standpunkt, von dem aus die vorangehenden Zeilen 
geschrieben wurden, ist nicht nur NationalOkonomen eigen. 
Von etwas anderer Stimmung, jedoch ebenso bezeichnend 

1) Keynes, J. M.: The Economic Consequences of the Peace, 
Kap. II. [Zitiert nach der deutschen tJbersetzung von M. J. Bonn 
und C. Brinkmann, unter dem Titel: "Die wirtscha£tlichen Folgen 
des Friedensvertrages". Miinchen u. Leipzig 1920.] 

2) The Economic Consequences of the Peace, Kap. VI. 
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:f1ir die Neuorientierung, ist die folgende Skizze britischer 
Wirtschaftsgeschichte, die auch im Jahre 1919 geschrieben 
wurde: 

"Erst seit der Thronbesteigung Georg III. wurde unser Bevol. 
kerungswachstum ein rasches •• , Die industrielle Revolution kam 
plotzlich uber uns; sie veranderte das ganze Aussehen des Landes 
und den auBeren Volkscharakter. In einer femen Zukunft werden 
vielleicht unsere Nachkommen auf die Zeit, in der wir leben, als auf 
eine sonderbare Episode zurUckblicken, die unsere Raase aus ihren 
natiirlichen Lebensgewohnheiten aufgestort hat • •• Die Grundlsge 
der industriellen Vormachtstellung war und ist die Kohle ••• 
Wir waren nicht mehr imstande, unsare eigenen Nahrungsmittel zu 
erzeugen; aber wir stellen Unmengen anderer Waren her, die wir 
nur zu gem gegen Lebensmittel eintauschen; und die Bevolkerung 
wuchs wie Getreide in einer frisch bewii.sserten Wiiste. 1m Laufe des 
19. Jahrhunderts hat sich die Bevolkerung nahezu vervierfacht. LaBt 
doch diejenigen, die meinen, daB die Bevolkerung eines Landes sich 
nach Belieben vermehren kann, dariiber nachdenken, ob es wohl 
anzunehmen ist, daB mit der Erfindung der Feinspinnmaschine und 
der Dampfmaschine zugleich auch Anderungen physischer, morali
scher oder psychologischer Art uber die Nation gekommen sind. Es 
ist zu offenkundig, urn noch dariiber zu streiten, daB der Besitz· 
anlagesuchenden Kapitals und der Besitz natiirlicher Verwendungs
moglichkeiten fiir dasselbe es waren, die diese Mengen menschlicher 
Wesen ins Leben riefen, damit sie die Nahrung verzehren, die sie 
mit ihrer Arbeit bezahlten. Und es sollte ebenso offenkundig sein, 
daB die Existenzmoglichkeit von sechsundvierzig Millionen Menschen 
auf einem Gebiet von 121 000 Quadratmeilen vollkommen davon 
abhangt, ob man in anderen Landem einen Markt fUr die eigenen 
Industriewaren findet, denn nur so ist man imstande, die Nahrungs
mittel fUr die eigene Bevolkerung zu bezahlen. Sehr bedauerlich ist 
es fiir England, daB es bei der jetzigen Bevolkerungszahl auch Kohle 
exportieren muB, die eifersuchtig aufbewahrt und sparsamst ver
wendet werden muBte, wenn man im geringsten an die Nachwelt 
dii.chte; denn in Mchstens fiinfhundert Jahren wird der britische 
Kohlenvorrat verschwunden und England sogleich zu einer Macht 
dritten Ranges herabgesunken sein. Wir opfern die Zukunft, um 
ein "ObermaB an unzufriedener Bevolkerung in der Gegenwart zu 
versorgen1). " 

Es mag sein, daB diese Schriftsteller fiir die allgemeine 
Meinung ihrer Zeit nicht in dem MaBe reprasentativ sind, 
wie es Macaulay fiir den Geist des 19. Jahrhunderts war. 
Vielleicht gibt es heute in den groBen sozialen Fragen keine 

1) lnge, W. R.: Outspoken Essays [1919], S.91 und 92. 
Wrlght-l'alyi. Bev6lkerung. 4 
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allgemeine Meinung, die sich mit den geschlossenen Formaln 
der Friih-Victorianer 1) (Early Victorians) vergleichen lieBen. 
Wir haben aber jedenfalis das kIar ausgesprochene Urteil von 
Autoren vor uns, die in Europa und Amerika weit und breit 
gelesen und diskutiert werden. Sie stellen una dem Funda· 
mentalsten aller okonomischen Probleme gegeniiber: der 
Beziehung der Menschenzahl zu der Menge lebensnotwen
diger Giitel'. Sie sagen una in der Tat, daB wir und unsere 
Eltern wahrend fiinfzig Jahren in einem Paradies von Narren 
lebten; denn wir bilden uns ein, unser wirtschaftliches 
Leben auf festen Grundlagen aufzubauen und den Weg fiir 
eine gliicklichere Nachkommenschaft vorzubereiten, wahrend 
wir in Wirklichkeit unseren ererbten Reichtum verschwenden 
und die Errungenschaften der Zivilisation fiir ein bloB zahlen
maBiges Wachstum hinwerfen. 

Dies ist eine ganz andere Geschichte als Macaulays 
Traum von einer Welt, in der die Tendenz zur VervolI
kommung aIle anderen Hindernisse iiberwindet. Sie bedarf 
sogleich griindlicher Nachpriifung. Bisher haben wir es 
hauptsachlich mit der Geschichte einer Kontroverse zu tun 
gehabt. Das war zum mindesten deshalb notig, um die Ver
nachlassigung der Bevolkerungsfragen in der Vorkriegszeit 
zu erkIaren. Wie verzeihlich diese Vernachlassigung auch 
bisher gewesen sein mag, sie kann und darf offenbar nicht 
fortgesetzt werden. Wir miissen die Tatsachen ins Auge 
fassen. 

Viertes Kapitel. 

Nahrungsmittel und Rohstoffe. 

1. Die Analogie zwischen einem Zusammenscnrump/en des 
Bodens una einer Bevolkerungsvermehrung. Wiirde die Erde 
alimahlich kIeiner werden, wahrend die Bevolkerung konstant 
bliebe, so ware die Wirkung auf die Menschen sehr ahnlich 
wie bei wachsender Bevolkerungszahl auf einer gleich gro.B 
bleibenden Erde. Man hat geschatzt, daB die Bevolkerung 

1) [Zu Anfang der Regierung der Konigin Victoria. Lebende.] 
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der ganzen Welt sich in sechzig J ahren verdoppeln wiirde, 
wenn sie weiter in dem Malle wie in den Jahren 1906 bis 
1911 wachst. Stellen wir una also vor, die Erde wiirde so 
zusammenschrumpfen, dall sie in sechzig Jahren halb so 
groll ware wie jetzt. Die Vorstellung, so wie sie dasteht, ist 
schon ziemlich erschreckend; und um die Analogie genauer 
zu machen, miissen wir voraussetzen, dall die Bodenver
ringerung ganz auf Kosten der nahrungerzeugenden Ge
biete stattfindet. Wir wiirden mit Recht einen solchen 
Stand der Dinge mit ernsteren Augen ansehen als den
jenigen, mit dem wir es in Wirklichkeit zu tun haben. Denn 
erstens bringt das Bevolkerungswachstum die Moglichkeit 
gesteigerter Produktivitat mit sich, was gegeniiber der ver
mehrten Nachfrage nach Nahrungsmitteln in Rechnung 
gestellt werden muB. Unter sonst gleichen Umstanden 
wiirden sich daher tausend Millionen Menschen auf der hal
ben Erde nicht so gut stehen wie zweitausend Millionen 
auf der ganzen. Zweitens wissen wir aus Erfahrung, dall 
die Bevolkerung sich nicht weiter im gleichen Malle wie bis 
jetzt vergrollern wird, es sei denn, dall eine neue Entdeckung 
leichtere Nahrungsmittelerzeugung ermoglicht. 

Obgleich die Analogie keine vollstandige ist, so kann sie 
manches klarstellen, was sonst ungeklart geblieben ware. 
Sie veranschaulicht das Gesetz yom abnehmenden Ertrage. 
Wiirden die landwirtschaftlichen Ertrage konstant bleiben, 
so gabe es wirtschaftlich keinen Grund, wegen einer Boden
verringerung beunruhigt zu sein. Dieselbe Menge von Ka
pital und Arbeit stiinde weiter zur Verfiigung und wiirde 
auf einer kleineren Bodenflache die gleiche Nahrungsmittel
menge produzieren. Auch ein einziges Feld miiIlte also ge
niigen, um die ganze Bevolkerung bei ihrer jetzigen Lebens
haltung zu versorgen! Eine solche Annahme ware offenbar 
absurd; aber sie ist nicht absurder ala die Leugnung der 
Tendenz zu abnehmenden Ertragen. Wenn wir es also ein" 
sehen, was der Wahrheit entspricht, daB bei Bodenverrin
gerung jede weitereauf den Boden verwandte zusatzliche 
Mengeneinheit von Kapital und Arbeit kleinere Nahrungs
mittelertrage liefert, so stehen wir vor der Aufgabe, die 

4* 
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Bevolkerung bei verringerter Bodenflache mit Nahrungs
mittein zu versorgen. Die Lebensmittelpreise wiirden steigen. 
Wachsende Mengen von Kapital und Arbeit wiirden der 
Produktion anderer Giiter, wie Kleider und Hauser, ent
zogen und zur Nahrungsmittelerzeugung verwandt werden. 
Auch Boden, der jetzt nutzbringender zu anderen Zwecken 
gebraucht wird, wiirde umgepfliigt und unter Kultur ge
nommen werden. So wiirde durch massenhafte Umstellung 
(transference) von Produktivmitteln aus weniger wichtigen 
Produktionszweigen das elementare Nahrungsbediirfnis der 
Menschen gestillt werden, und die ganze Bevolkerung konnte 
auf einem niedrigeren Stand von Behaglichkeitund W ohl
stand weiterleben. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach wiirde eine solche Boden. 
verringerung, wie wir sie angenommen haben, keine wirk. 
liche Hungersnot zur Folge haben; niemand brauchte vor 
Hunger zu sterben; moglicherweise wird jeder ebensoviel 
Nahrungsmittel bekommen konnen wie vorher; aber die 
Nahrungsmittel wiirden teurer werden, und manche anderen 
Dinge wiirden auch teurer und seltener werden, weil 
sich Kapital und Arbeit von ihrer Herstellung abgewandt 
hatten, um die Nahrungsmittelversorgung zu bewaltigen. 
Jede Einheit der in der Industrie verwandten Arbeit wiirde 
foiglich eine kleinere Menge von Waren aller Art kaufen 
konnen. 

2. Die Umstellung der Produktivmittel in der Kriegszeit. 
In dieser Weise macht sich der Druck der Bevolkerung auf 
den Nahrungsspielraum fiihlbar. Wahrend des Krieges sind 
[besonders] in England, wie erinnerlich, Tennisplatze in 
Kartoffelland verwandelt und offentliche Parks in Land
parzellen geteilt worden. Man kann unmoglich feststellen, 
weichen Ausfall an Bediirfnisbefriedigung diese Umstellung 
bedeutet hat. Wir wissen nur, daB vor und nach dem speziell 
durch den Krieg verursachten Nahrungsmitteimangel die 
Menschen den betreffenden Teil ihres Einkommens lieber in 
der F9rm von Sport und Biumen entgegennahmen, daB sie 
aber diese Vergniigungen opferten, um frische Gemiise zu er
langen, sobald der Druck auf die Subsistenzmittel einen 
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bestimmten Grad erreicht hat. Eine ahnliche Umstellung der 
Produktivmittel fand in viel groBerem MaBstabe in den Pro
duktionslandern der Nahrungsmittel statt. Indien, das erste 
Land, das nach Kriegsausbruch Saatzeit hatte, vermehrte so
gleich seine Anbauflache fiir Weizen urn 4 000 000 Morgen 
(acres). In Nordamerika wurden im Friihling 1915 12000 000 
Morgen mehr mit Weizen angesat. Australien fiigte seiner 
Weizenanbauflache 3 000 000 Morgen, ungefahr 30%, hinzu. 
Mithin wurde im ersten Kriegsjahr die Gesamtanbauflache 
der Welt fiir Weizen um etwa 19000 000 Morgen ver
groBert. Diese Zahlen zeugen von groBer Elastizitiit der 
N ahrungsmittelversorgung der Welt. Die amerikanischen 
und kanadischen Farmer muBten sich entscheiden, ob sie 
ihre Anbauflache vergroBern wollten, ehe sie wuBten, wie 
weit die Preise steigen wiirden, oder auch nur: ob sie ihren 
Weizen auf die europaischen Markte werden bringen konnen. 
Sie waren also bereit, eine betrachtliche Ausdehnung in 
spekulativer Erwartung vorzunehmen. Tatsachlich haben 
sie die N achfrage ziemlich tiberschatzt, oder die auBergewohn
lich guten Ernten von 1915/16 haben ihre Berechnungen 
tiber den Haufen geworfen; die Preise stiegen nicht bis zur 
erwarteten Hohe, und die Weizenanbauflache hat in den 
letzten Kriegsjahren dementsprechend etwas abgenommen. 
Die Landwirte haben jedoch gezeigt, was sie in einem 
einzigen Jahre schaffen konnen, wenn mehr N ahrungsmittel 
verlangt werden. AuBerdem gibt es noch in Kanada un
bebauten Boden, und die Intensivierung der Landwirtschaft 
bietet dort noch enorme Moglichkeiten. Der durchschnittliche 
Weizenertrag betragt in Kanada weniger als 19 Bushell) 
pro Morgen (acre), wahrend er sich in GroBbritannien auf 
32 Bushel belauft. Auch in Argentinien hat in den letzten 
dreiBig Jahren eine ungeheure Ausdehnung der Weizen
anbauflache stattgefunden, und von der Anwendung inten
siver Bebauungsmethoden kann dort gewaltige Produktions
steigerung erwartet werden. Die Vereinigten Staaten haben 
im Jahre 1919 auf 71500000 Morgen Weizen gebaut, d. h. 

1) [Bushel = der englische Scheffel = 60 Pfund.] 
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11 000000 mehr als in jedem der vorangehenden Jahre; 
und 6 600000 Morgen Roggen, d. h. ein Dreifaches der 
Ernteflache von 19121). Diese groBe Ausdehnung der Anbau
Wiehe fand unter dem Anreiz des vom [Lebensmittelkommis
sar] Hoover garantierten Preises statt, dessen Aufrecht
erhaltung wohl ausgeschlossen ist; das Beispiel zeigt aber, 
was erreicht werden kann. 

"Wozu dann all der Larm uber das Gesetz vom abneh
menden Ertrag und dem Druck der Bevolkerung auf die 
Subsistenzmittel1" wird der Leser fragen, der durch diese 
Ausfuhrungen wieder Mut kriegt. Nun, lieber Leser, warum 
gehen Sie zu FuI3 in die Stadt oder benutzen Sie die Trambahn, 
wo doch uberall Droschken stehen und man an der nachsten 
Ecke ein Auto kaufen kann 1 Es fragt sich eben, ob die Welt 
und besonders Europa es sich leisten kann, seine Bevolke
rung weiter zu vermehren und den steigenden Preis zu zahlen, 
der erforderlich ist, um dem Boden die in ihm potentiell 
vorhandenen N ahrungsmittelmengen zu entlocken. 

Warum haben seit Kriegsende so viele stadtische Beamte 
und Angestellten ihre Gartchen aufgegeben 1 Die Grunde 
sind lehrreich. Der eine sagt, die Sache "hat sich nicht 
gelohnt". Er war mude, wenn er abends aus dem Bureau 
nach Hause kam, und hatte keine Lust zu harter korper
licher Arbeit; und stand er fruh am Morgen zur Garten
arbeit auf, so fuhlte er sich den ubrigen Tag mude und 
war nicht leistungsfahig. Ein anderer hatte sein Stuck 
Land gerne behalten, aber das Land wurde "leider" zu an
deren Zwecken benotigt. Ein dritter hat seinen Hauptberuf 
gewechselt und hat keine Zeit mehr, das Land zu bebauen. 
Ein vierter hat "die Nase voll" von den Enttauschungen 
wegen Durre, Insektenplage oder wegen sonstiger Widrig
keiten, die den Landwirt hemmen, besonders wenn er nicht 
mit allzu vollkommenen Kenntnissen und Geraten aus
geriistet ist. 

AIle diese Argumente zeigen, wie die Produktivmittel 
die Tendenz haben, in die Produktionszweige zu flieBen, in 

1) R. Henry Rew: Food Supplies in Peace and War. 
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denen sie den maximalen Reinertrag erzielen. Wiirden die 
Nahrungsmittel wieder einmal so knapp werden wie im 
Kriege, so wiirde man die landwirtschaftlichen Versuche 
wieder aufnehmen. Wiirden sie noch knapper werden, so 
stiinde man ala Beamter oder Angestellter in Versuchung, 
den Hauptberuf aufzugeben und sich ganz der Nahrungs
mittelerzeugung zu widmen. Genau so verhii.1t es sich in der 
Welt ala Ganzes betrachtet. Das Bevolkerungswachstum 
vermehrt die Nachfrage nach Nahrungsmitteln. Das Gesetz 
des abnehmenden Ertrages zeigt sich in der wachsenden 
Schwierigkeit, aus dem Boden vermehrte Nahrungsmittel
mengen herauszuholen. Immer mehr und mehr Kapital 
und Arbeit sind fiir jede entsprechende VergroBerung des 
Angebots erforderlich, und immer mehr Arbeit muB folglich 
auf die Herstellung anderer Dinge verwandt werden, gegen 
die der Landwirt sein Produkt eintauschen solI. Sonst 
wird er es nicht der Miihe wert halten, seinen Boden inten
siver zu bebauen. Er wird sich damit begniigen, jedes Jahr 
dieselbe Menge zu produzieren, es sei denn, daB er durch 
die Verwendung von mehr Kapital und Arbeit auf seinen 
Boden einen Gewinn machen kann. Wie der Angestellte 
seine Feierstunden und sein Tennisspiel aufgab, so wird 
jedermann verschiedene Bediirfnisse opfern miissen, um 
einen geniigenden Antell an den unter diesen erschwerten 
Umstanden produzierten Nahrungsmitteln zu erlangen. 

3. Der Druck der BevoZkerung auf die Subsi8tenzmitteZ. 
Es ist bereits angedeutet worden, daB das Bevolkerungs
wachstum wohl kaum zu Hungersnoten fiihrt. Der Druck 
auf das Nahrungsangebot, der ausschlieBlich von der Bevol
kerungszahl herriihrt, erfolgt in geniigend abgestufter 
Weise, um die Verteilung der Produktivmittel dem anpassen 
zu konnen, ehe die Hungersgefahr akut wird. Man wird 
allerhand Luxus und sogar notwendige Dinge, wie Feuerung 
und Wohnung, preisgeben, ehe man auf Nahrung verzichtet. 
Solche allmahliche Senkung der Lebenshaltung und nicht 
eigentlich Hungersnot diirfte wohl von einem iibermaBigen 
Bevolkerungswachstum zu erwarten sein. Denn wenn 
das Lebenshaltungsniveau irgend betrachtlich gesenkt 
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worden ist, so wird die Sterblichkeitsrate steigen, da Kinder 
und alte Leute den Entbehrungen erliegen; und selbst wenn 
die Geburtenziffer unverandert bleibt, wird die Bevolkerungs. 
zahl dem nacktenNahrungsmittelspielraum angepaBt. Offen· 
bar wird aber ein Gemeinwesen, das so auf die elementarsten 
Lebensnotwendigkeiten beschrankt ist, unter einem plotz. 
lichen Mangel viel harter leiden als ein Land, das einen "Ober. 
schuB besitzt, von dem es zehren kann. In dieser Weise kann 
eine "Obervolkerung wenn auch nicht die unmittelbare, so 
doch die Hauptursache von Hungersnoten sein. Die Be· 
volkerung des europaischen RuBlands von weniger als 
100000000 im Jahre 1890 nahm bis Kriegsbeginn auf 
150000 000 zu; und der GeburteniiberschuB betrug in 
ganz RuBland in den 1914 unmittelbar vorangehenden Jah· 
ren jahrlich 2000000. Dieses gewaltige Wachstum muB be· 
deutend zu der GroBe der Katastrophe beigetragen haben, der 
die Welt jetzt [1922] in entsetzter Machtlosigkeit gegeniiber. 
steht. In Indien hat sich die Bevolkerung ebenfalls mit beun. 
ruhigender Geschwindigkeit vergroBert, dank dem Umstand, 
daB die britische Regierung manche der friiher herrschenden 
Hemmnisse gegen die Vermehrung beseitigt hat; und wahr· 
scheinlich ist dort das Wiederauftreten von Hungersnoten 
teilweise dieser Vermehrung zuzuschreiben. In groBen Teilen 
Indiens sind die Menschen ganzlich yom Ackerbau abhangig, 
und die Ernte wird durch ein einziges Ausbleiben des Mon· 
suns so vollig zerstort, daB der Landarbeiter fiir ein ganzes 
Jahr arbeitslos wird. Hat er keine Ersparnisse, so muB er 
samt Familie verhungern oder durch W ohltatigkeit erhalten 
werden, selbst wenn Nahrungsmittel aus benachbarten 
Distrikten zu bekommen waren. Es ist folglich klar, daB eine 
Bevolkerungsvermehrung, die den ganzen "OberschuB einer 
normalen Ernte verschlingt, die infolge des Ausbleibens eines 
Monsuns eintretende Arbeitslosigkeit in Hungersnot ver· 
wandeln kann. GewiB hat die indische Regierung energische 
Schritte unternommen, um mit dem Problem der Hungers. 
note fertig zu . werden, sowohl durch PraventivmaBnahmen, 
wie Transport. und Bewasserungsanlagen, als auch durch Or. 
ganisation der UnterBtiitl/.:ung nach Eintritt del" Hungersnot. 
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Es ist hier also keine Kritik an der britischen Verwaltung 
gemeint. Gemeint ist nur, daB das Bevolkerungswachstum 
es erklaren kann, daB es in Indien noch Hungersnote gibt 
trotz der zu ihrer Verhutung unternommenen MaBnahmen. 

Dieser Gedankengang konnte so gedeutet werden, alB ob 
daraus folgen wiirde, daB eine Zunahme der Einwohnerzahl 
eines Landes stets die bis dahin -dort herrschende Lebens
haltung senken muBte. Das ist nicht der Fall. Die Faktoren, 
die Mill unter dem umfassenden Namen des "Fortschritts 
der Zivilisation" zusammenstellte, lassen ein gewisses Be
volkerungswachstum haufig erwiinscht erscheinen. Einige 
dieser Faktoren sind in der Tat durch die Bevolkerungsver
mehrung bedingt, ohne die sie gar nicht in Wirksamkeit 
treten konnen. Wenn wir also auf das Erwiinschtsein einer 
gewissen Volksvermehrung weniger Gewicht legen als auf die 
Nachteile einer ubermaBigen Vermehrung, so nur deshalb, 
weil jene Tendenz zur Bevolkerungsvermehrung ("power 
of population"), auf die Malthus die Aufmerksamkeit 
gelenkt hat, so stark ist, um die erwiinschte Vermehrung 
stets, wenn verlangt wird, zu gewahrleisten. Eine Menge 
Ungeborener drangen sich stets vor dem Tor des Lebens. 
Man offne es nur ein wenig, und schon pressen sie sich in 
solcher Zahl hindurch, daB man viel Muhe haben wird, die 
TUr wieder zu schlieBen! 

4. Die wirt8chajtlichen Vorteile de8 Bevolkerungswachs
tUm8. Beim Vergleich des Bevolkerungswachstums mit 
einem Zusammenschrumpfen des Bodens haben wir bemerkt, 
daB das erstere weniger bedenklich ware als das letztere, 
wei! eine Bevolkerungsvermehrung die Moglichkeit erhohter 
Produktivitat bedeutet. Diese Behauptung muB naher nach
gepriift werden. 

Die Rohstoffe der Industrie sind samtlich entweder land
wirtschaftliche oder Bergwerksprodukte, und das Gesetz des 
abnehmenden Ertrages gilt fUr sie, wie wir im II. Kapitel 
gesehen haben, ebenso wie fur Nahrungsmittel. Die Kosten 
fur Rohstoffe sind jedoch Mufig nur ein sehr kleiner Teil 
der Gesamtkosten der industriellen Produktion, und alle 
anderen Kosten haben in dem MaBe sinkende Tendenz, in 
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dem die Produktion wachst. Die Industrie ist dem tech
nischen Fortschritt viel eher zuganglich als die Landwirt
schaft. Die Massenproduktion macht sehr groBe Erspar
nisse moglich und erleichtert jene die ganze Welt umfassende 
Arbeitsteilung, die zu dem allgemeinen Reichtum so un
geheuer viel beigesteuert hat. In der Industrie haben also 
die Faktoren, die die Kosten bei wachsendem Produktions
umfang verringern, die Tendenz zu steigendenRohstoffkosten 
im allgemeinen bedeutend uberwogen, und es ist wahr
scheinlich, daB sich die meisten Industrien noch fur lange 
Zeit in der giinstigen Richtung entwickeln werden. Oben
drein hat das Bevolkerungswachstum jene Entwicklung 
der Transportmittel zu Wasser und zu Lande gefordert, 
die es ermoglicht, wie bereits erwahnt, die Produkte ent
fernter Lander bei geringer Kostenbelastung gegeneinander 
auszutauschen. Das nahe Beieinanderleben vieler Menschen, 
so bedauerlich es yom Standpunkt derer ist, die Einsamkeit 
nnd schone Landschaften lieben, ermoglicht groBe Erspar
nisse in der Guterverteilung und manche Annehmlichkeiten 
der Zivilisation, wie KunstaussteIlungen und Lichtspiel
theater, die sich eine dunn bevolkerte Welt nicht verschaffen 
konnte. Diese Massenansammlung wirkt auch der Tendenz 
des abnehmenden Ertrages in der Landwirtschaft etwas 
entgegen, indem sie in der Nahrungsmittelverteilung Er
sparnisse ermoglicht. Offenbar konnte der englische Acker
bau nicht gewinnbringend so viel intensiver als der kana
dische betrieben werden, wenn nicht die Nahe der Ver. 
braucher einen machtigen EinfluB auf die Kosten hlitlie. 
Ebenso leuchtet es ein, daB die Kosten ffir das Heranschaffen 
kanadischen Weizens auf die europaischen Markte groBer sein 
wiirden, wenn die Nachfrage daselbst kleiner ware. 

Nimmt man aIle diese Faktoren zusammen, so ergibt sich, 
daB das Bevolkerungswachstum unter gewissen Umstanden 
den Reichtum pro Kopf steigern kann, selbst wenn die Nah
rungsmittel teuerer werden. Die abnehmenden Ertrage in der 
Landwirtschaft und die Ablenkung eines immer wachsenden 
Teiles der Gesamtmenge von Kapital und Arbeit in die Nah
rungsmittel- und Rohstoffproduktion k6nnen durch die in 
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der Industrie erzielten zunehmenden Ertrage mehr als aus· 
geglichen werden. Ein kleinerer Teil der gesamten Bevolke
rung, in der Industrie beschiiftigt, kann so die gesamten 
Bediirfnisse des Landes vollstandiger aIs vorher versorgen. 
Die Versorgung mit Wohnung und Kleidung kann so reich· 
lich werden, daB sie mehr aIs Ersatz bietet fiir die ver
gleichsweise Knappheit der Nahrungsmittel. 

Derselbe Gedanke laBt sich auch so ausdriicken, daB dank 
verbesserter Maschinen und Betriebsorganisation [z. B.] die 
Baumwollindustrie trotz einigen Steigens der Rohbaumwoll
preise zunehmende Ertrage liefem bnn. Die LOhne der Baum· 
wollarbeiter werden dann steigende und die Preise der Baum· 
wollwaren sinkende Tendenz haben. Der Baumwollarbeiter 
wird dann ebensoviel Nahrungsmittel wie vorher zu hoheren 
Preisen bufen konnen, und er wird doch noch mehr Geld fiir 
andere Dinge haben; und diese anderen Dinge - Stiefel und 
Grammophone und Autofahrten - k:onnen auch dank der bO· 
heren Wirtschaftlichkeit groBbetrieblicher Produktion billiger 
werden. Sein Realeinkommen kann also betrachtlich steigen. 

Es ware sehr interessant, wenn wir zwischen den Produk· 
tionsersparnissen, die durch Wachsen der Bevolkerung be. 
dingt sind, und denjenigen, die auch stattfinden wiirden, wenn 
die Bevolkerung stationar bliebe, unterscheiden konnten. 
Bedauerlicherweise sind sie unentwirrbar verquickt mitein· 
ander. Manche der Entdeckungen und Erfindungen, die von 
der Gehirnarbeit weniger, fiir sich arbeitender Menschen abo 
hii.ngen, wiirden sicherlich in jeder zivilisierten Gesellschaft 
gemacht worden sein, gleichgiiltig, ob sich die Bevolkerung 
vermehrt oder nicht. Einige hatten auch unter allen Um· 
stii.nden nutzbringend verwandt werden konnen. Andere 
dagegen, wie Dampf und Elektrizitat, setzen eine dichte Be· 
volkerung voraus, wenn ihre Krafte in Betrieben wie Eisen· 
bahn und Telegraph voll entfaltet werden sollen. Es war wohl 
auch eine wachsende Bevolkerung notwendig, um das Kapital 
fiir die groBen Eisenbahnnetze, die gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts in der ganzen Welt angelegt wurden, heranzu
schaffen. Die Industrie wiederum erfordert sicher eine be
trachtliche Bevolkerungsdichte, damit sie die Vorteile der 
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Massenproduktion und der Arbeitsteilung ausnutzen kann, 
die zu solchem erstaunlichen Angebot billiger und teilweise 
freilich auch schlechter Waren gefiihrt haben. GewiB wiirden 
manche Leute lieber einen Anzug aus handgewebtem Tuch 
haben wollen als zwanzig .Anziige aus dem durch Maschinen
arbeit produzierten Stoff, aber es ist jedenfalls klar, daB in 
einer dicht bevolkerten Welt viel mehr Kleider pro Kopf zur 
Verfiigung stehen, als in einem Lande mit weit zerstreuter 
Bevolkerung produziert werden konnten. Und schlieBlich 
gibt es, wie bereits erwahnt, Ersparnisse in der Giitervertei
lung, die restlos durch eine groBe, auf relativ kleinem Gebiet 
zusammenwohnende Bevolkerung bedingt sind, und manche 
Errungenschaften der Zivilisation, von denen einige durchaus 
er£reulich, andere von fraglicherem inneren Wert sind, die 
der moderne Stadtbewohner aber begehrt, hatten in einer 
diinner bevolkerten Welt nicht verwirklicht werden konnen. 

Es ist also unmoglich, genau zu sagen, wie weit der kultu
relle Fortschritt und die Mehrung des Reichtums durch das 
Bevolkerungswachstum bedingt sind. Bis zu einem gewissen 
Punkt hat das Bevolkerungswachstum sicher wesentlich zur 
Reichtumsbildung beigetragen. Es sind indessen Anzeichen 
vorhanden, daB die wichtigsten wirtschaftlichen Vorteile 
einer zunehmenden Bevolkerungszahl sich in den Industrie
gebieten Europas und der Vereinigten Staaten bereits ver
wirklicht haben. Wahrscheinlich ist in modernen Volkswirt
schaften der Reichtum auch noch unmittelbar vor demKriege 
und sogar auch pro Kopf der Bevolkerung schneller ge
wachsen als die Einwohnerzahl. .Aber wahrscheinlich ware der 
Reichtum pro Kopf noch rascher gestiegen, wenn die Bevol· 
kerung nicht so schnell gewachsen ware. Vom okonomischen 
Standpunkt aus diirfte jedenfalls kein Grund vorliegen, um das 
langsame Sinken der Vermehrungsrate im Okzident, das in 
den letzten Jahren englische BischOfe und franzosische [und 
deutsche] Patrioten erschreckt hat, zu beklagen. 

Und sieht man etwas weiter, so spricht manches zu
gunsten dieser Meinung. Denn erscheint das Bevolkerungs
wachstum als in mancher Hinsicht unerwiinscht wegen der 
unmittelbaren Wirkungen auf die Wohl£ahrt der Menschen, 
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so ist es noch viel weniger erwiinscht, wenn man die Zu
kunft im Auge hat. 

Die wichtigsten Rohstoffe der europii.ischen Industrie 
werden entweder aus anderen Kontinenten importiert oder in 
Bergwerken gewonnen. Die importierten sind in der Haupt
Bache landwirtschaftliche Produkte, wieBaumwolleund Wolle, 
die dem Gesetz vom abnehmenden Ertrag unterworfen sind. 

o. Die Versorgung mit RohbaumwoUe. WasdieBaumwoll. 
produktion anbelangt, so halt sie, wie wir im II. Kapitel 
gesehen haben, mit der Nachfrage nicht Schritt. Von 1875 
bis 1895 hat die Baumwollproduktion der Vereinigten 
Staaten so zugenommen, daB der Preis um 54% fiel. In einer 
Periode sinkender Preise fiel also der Baumwollpreis starker 
als fast alle anderen Waren. Von 1895 bis 1910 dagegen, 
als die Rohstoffpreise durchschnit.tlich um 25% stiegen, 
nahm der Baumwollpreis um 71% zu, wiihrend Weizen 
nur um 17% stieg. An die Stelle der Baumwollpflanzungen 
waren in Amerika zum Teil Weizen und andere Getreidearten 
getreten. Die Ausdehnung der Pflanzungen nach Westen 
war durch Mangel an schwarzen Arbeitskraften verhindert 
worden. Denn das Pfliicken der Baumwolle ist eine un
angenehme Arbeit, die mit der Hand getan werden muB 
und in Amerika praktisch auf Negerarbeit angewiesen ist. 
AuBerdem hat die wachsende Nachfrage der amerikanischen 
Spinnereien die fiir Europa verfiigbare Menge amerikanischer 
Baumwolle beschrankt, und obgleich die Baumwolle auch in 
anderen Weltteilen gebaut werden kann, so gibt ElS doch 
wenige Lander, in denen sowohl die ArbeitsmarktverhaIt
nisse als auch das Klima giinstig sind. Volle 60% des 
Gesamtangebots der Welt werden in den Vereinigten Staaten 
erzeugt, und etwa 73% des britischen1) Imports an Roh
baumwolle kommt von dorten. 

In den Jahren unmittelbar vor dem Kriege ist in Amerika 
die Anbauflache fiir Baumwolle betrachtlich ausgedehnt 
worden, aber der Ertrag pro Morgen verminderte sich durch 
die Verwiistungen des Kapselwurmes (boll weevil), eine sehr 

1) [Und etwa 80% des deutsohen Imports.] 
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emste Insektenplage, und der Baumwollpreis stieg weiter. 
DaB diese Preissteigerung durch gestiegene Produktions
kosten verschuldet war, das zeigte sich an den Schwan
kungen des Angebots. Jede gute Emte hatte eine scharfe 
Preissenkung zur Folge, und in den Betrieben, die nahe an 
der Rentabilitatsgrenze stehen [Grenzbetriebe], wurde so 
viel Baumwolle erzeugt, daB jeder Preissturz eine Verringe
rung der Anbauflache im folgenden Jahr zur Folge hatte; 
und diese fiihrte naturgemaB in jedem normalen Jahr zu 
einer verringerten Ernte, zu Preissteigerung und zu neuer
licher Erweiterung der Anbauflache. In der Sprache der 
Volkswirtschaftslehre wird das so ausgedrUckt: das An
gebot war sehr elastisch. 

Der Krieg hat die Nachfrage nach Baumwolle sehr ver
mindert; und das Angebot muBte sich unter den genannten 
Umstanden dementsprechend verringern. Seither dber
flutete der Kapselwurm neue Gabiete und nahm groBe Teile 
des amerikanischen Baumwollfeldes in Besitz, zu groBem 
Schaden der Ernte. Infolge der Verwiistungen dieses 
Feindes ist es zweifelhaft geworden, ob die amerikanische 
Baumwollernte je wieder ihre VorkriegsgroBe erreichen 
wird, es sei denn, daB verbesserte Produktionsmethoden, zu 
denen die Vernichtung des Kapselwurms gehart, eingefiihrt 
werden, oder daB eine groBe dauernde Preissteigerung es 
gewinnbringend macht, das Angebot trotz der Ungunst der 
gegenwartigen Umsmnde zu vergroBern. Wenn man sich 
erinnert, daB das Angebot vor dem Krieg mit der Welt
nachfrage nicht Schritt hielt, so ist es klar, daB die Lage fUr 
die Fabrikanten von Baumwollwaren beunruhigend ist. 
Zweifellos gibt es viele Lander - Indien, Agypten, der Sndan, 
Mesopotamien, China -, denen es durchaus moglich ware, all 
die Baumwolle, die die weiterverarbeitendenLander brauchen, 
anzubauen. Leider kommt es aber, um diese Angebotsquellen 
zur Entfaltung zu bringen, auf die gleiche Bedingung an, die 
der amerikanische Produzent fordert: auf einePreissteigerung, 
um das Gesetz des abnehmenden Ertrages auszugleichen, das 
in diesem FaIle infolge der Ausdehnung der Produktion auf 
weniger giinstige Standorte in Wirksamkeit tritt. 
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6. Die WolZversorgung. Wolle fiel ebenso wie Baumwolle 
zwischen 1875 und 1895 sehr bedeutend im Preise; dank 
der groBen Entwicklung der australischen Produktion 
stieg sie jedoch zwischen 1895 und 1910 durchschnittlich 
nur um 25%. Der Krieg hatte eine emste Abnahme des An
gebots zur Folge, aber es ist !mum zweifelhaft, daB die 
Produktion die VorkriegshOhe wieder erreicht, sobald sich 
die Welt von den lahmenden Wirkungen dieser Erschiitte
rung erholt haben wird. Sollte wesentlich vermehrtes 
Angebot erfordert werden, so diirfte die Tendenz zu a.b
nehmenden Ertragen wohl auch den Preis dieser Ware 
steigem. Die Leser des ersten Bandes dieser "Leitfaden" 
werden sich aber erinnem, daB Wolle ein verbundenes 
Produkt ist, das unter besonderen Bedingungen produziert 
wird. Ala Charles Lamb l ) von einem agrarischen Reise
gefahrten gefragt wurde, was er von den Aussichten der 
Riibenzucht halte, antwortete er: "Das hangt yom Hammel
fleisch ab." Er dachte an die verbundene Nachfrage; aber 
auf der Angebotsseite hangt die Wolle sogar noch enger als 
die Riiben am Hammelfleisch. Das Verhaltnis, in dem die 
beiden Produkte hergestellt werden, laBt sich durch Kreuz
zucht betrachtlich variieren, undes ist folglich anzunehmen, 
daB eine kleine Steigerung des Wollpreises zu wesentlicher 
Vermehrung der Wollproduktion fiihren wird. 

Die Aussichten der Wollproduktion etwa fUr die nachsten 
fiinfzig Jahre sind mithin nicht so beunruhigend wie bei der 
Baumwolle. Trotzdem diirfen wir nicht vergessen, daB die 
Produktion dieser Wa!-'e groBe unbebaute Flachen erfordert. 
Das Bevolkerungswachstum und die Verkehrsentwicklung 
haben notwendig den "Obergang von Weidewirtschaft zu 
Ackerbau und Meierei zur Folge. Wir haben es mit den 
groBen Linien der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun und 
diirfen uns nicht durch voriibergehende Erscheinungen tau
schen lassen. Die Zivilisation nimmt immer mehr Besitz von 
den WeideIandereien und vertreibt die Schafherden in ent
legene Gebiete. Die Republiken am Platastrom und die 

1) [Lamb (1775-1834,) bekannter engliseher Essayist.] 
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Vereinigten Staaten schranken ihre Wollproduktionein. Nur 
Australien steigert sie noch in beschranktem AusmaB. Es 
drangt sich die Frage auf, wie lange es noch dauern wird, bis 
Australien und selbst Sibirien zu bevolkert und erschlossen 
sein werden, urn die Schafzucht in einem, dem heutigen 
irgend ahnlichen AusmaB aIs gewinnbringendstes Gewerbe 
beizubehalten. Niemand will die Entwicklung dieser Lander 
hemmen. Man erwartet von ihnen viel fiir die Versorgung 
der Menschheit mit Weizen und anderen Nahrungsmitreln. 
Man wiinscht ihnen die Entwicklung zu selbstandigen, 
blillienden Gemeinwesen. Aber fiir die europii,ischen Textil
industrien ist es eine sehr unangenehme Tatsache, daB die 
Nahrungsmittel, die sie fiir ihre Arbeiter brauchen, und der 
Rohstoff, den sie verarbeiren, miteinander um den Boden 
konkurrieren, um ihren Bedarf nach beiden befriedigen zu 
konnen. Fruchtbare Boden, die noch nicht gezwungen 
wurden, etwas zur Erhaltung des menschlichen Lebens bei
zutragen, gibt es kaum noch auf Erden. Unser Planet ist 
drum und dran, voll bevolkert zu werden, und wenn die 
Menschheit keinen sprungweisen Fortschritt an Wissen und 
Macht vollbringt, wird es nicht mehr lange dauern, bis 
uns ein stetiges und dauerndes Sinken der Reallohne er
mahnen wird, daB die Bevolkerung sich schneller vermehrt 
als die Produktion der Welt. 

Die Bedingungen, die das Angebot der anderen aus Berg
werken gewonnenen Rohstoffe bestimmen, werden im nach
sten Kapitel erortert, und wir verschieben besser die weitere 
Betrachtung der Beziehungen zwischep Rohstoffbeschaffung 
und Bevolkerungszahl, bis wir iiber die erstere vollen "Ober
blick gewonnen haben. 

7. Fischerei. Bevor wir aber von Pflanzen und Vieh zu 
Mineralien kommen, miissen wir ein Nahrungsmittel er
wahnen, das in der Geschichte eine wichtige Rolle gespielt 
hat und in Zukunft noch bedeutsamer werden kann. Frillier 
einmal war in Holland sowohl als auch in England die 
Fischerei "der hauptsachlichste Produktionszweig und 
eine Goldgrube" und "der Weg, Reichtum zu ge
winnen". Die britische Fischerei wurde von Konigen und 
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Staatsmannern gefordert, nicht allein wegen der Nahrung, 
die me produzierte, sondem weil die Fischereiflotten die 
besten Seeleute fiir die Marine lieferten, und weil "der, der 
Fischereien betreibt, miichtiger aIs die ganze Welt durch 
seine Schiffszahl ward". 

Die FluBfischerei unterliegt zweifellos dem Gesetz vom 
abnehmenden Ertrag, obgleich z. B. die englischen Lachs
fliisse zur Zeit bei einiger Vorsorge noch betrachtliche Mengen 
von Kapital und Arbeit mit wachsenden Ertragen ent
lohnen konnten. Was das Meer betrifft, so gehen die 
Meinungen auseinander. Ein Hering produziert etwa 
30000 Eier, und eine Scholle kann Bogar eine halbe Million 
legen. Ein sehr groBer Teil dieser Eier wird zerstOrt, und 
wahrscheinlich wachst nur ein kleiner Bruchteil der jungen 
Fische heran. Es ist folglich anzunehmen, daB das Fangen 
ausgewachsener Fische nur Platz und Nahrung fUr andere, 
die sie ersetzen konnen, freimacht. Andererseits scheint 
die Erfahrung zu zeigen, daB der Schollenreichtum der 
Nordsee durch den lebhaften Fischereibetrieb tatsachlich 
vermindert worden ist. mer die Fische und ihre Lebens
weise ist bis jetzt sehr wenig bekannt, aber hier liegt 
eine wichtige Frage, denn - ob sie dem Gesetz vom abo 
nehmenden Ertrag unterliegen oder nicht - sie bilden 
ein riesengroBes, sich selbst erneuemdes Nahrungsmittel
reservoir fiir die Menschen. In den Worten eines alten 
Fischerliedes ausgedrUckt: 

"The husbandman has rent to pay 
(Blow, winds, blow) 
And seed to purchase every day 
(Row, boys, row), 
But he who arms the rolling deeps, 
Though never sowing, always reaps; 
The ocean's fields are fair and free, 
There are no rent days on the sea" 1). 

1) Dem Sinne nach: Der Landwirt mull Rente bezalllen und 
jeden Tag Saat einkaufen. Aber der Fischer erntet immer, ob
gleich er nie sat. Der Ozean ist steueTfrei; Zahltage gibt as auf 
der See nicht. 

Wright· Palyi. Bevllikerung. 5 
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Fiinftes Kapitel. 

Koble und Eisen. 
1. JevQ1UJ una die Kohlenfrage. AuBer John Stuart Mill 

hat es noch ein anderer Englander erfaBt, daB die groBe 
Reichtums- und Produktionshausse, die das 19. Jahrhundert 
berauschte, vOriibergehender Art war. 1m Jahre 1865 ver
setzte W. Stanley Jevons der britischen Behaglichkeit 
einen schweren StoB, der angeblich Bogar Gladstone, den 
damaligen Finanzminister, erschreckte; dies geschah durch 
das Buch iiber "Die Kohlenfrage: Eine Unter
suchung iiber den wirtschaftlichen Fortschritt 
und die voraussichtliche Erschopfung unserer 
Kohlen bergwerke"l). 

Es ist ein klassisches Buch. Andere Leute, darunter Jevons' 
eigener 80hn, haben erschOpfender iiber den Gegenstand ge
schrieben, mit reicherem statistischen Material. Zwei parla
mentarische Kommissionen, von denen eine speziell ernannt 
worden war, um Jevons' Behauptungen zu untersuchen, haben 
dariiber gebriitet. Die spateren Ereignisse haben einige seiner 
Prophezeiungen bestatigt, andere widerlegt. Aber das Buch 
bleibt immer noch die beste und anregendste Darstellung der 
Kohlenfrage, und noch immer fesselt es die Aufmerksamkeit 
des Lesers, wie es ebennur ein genialesWerk zu tun vermag. 

8elbst ein geniales Werk bedarf jedoch, wenn es eine 
praktische Frage behandelt, riicksichtsloser NachprUfung; 
die Argumentation von Jevons kann wie folgt zusammen
gefaBt werden: 

Wenn GroBbritannien gegenwartig einen gewissen fiihren
den und weltumfassenden EinfluB besitzt, so verdankt es 
ihn nicht einfach geistiger 'Oberlegenheit, sondern "der Ver
bindung gewisser gliicklichen Geisteseigenschaften mit ganz 
besonders gearteten materiellen Produktivkraften"2). 

1) "The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress 
of the Nation, and the Probable Exhaustion of our Coal-mines." 

2) Die Stellen in Anfiihrungszeichen sind wortlich aus Jevons 
zitiert. [Die Probleme. die er aufwirft, gelten im wesentlichen 
auch fUr Deutschland und andere Industriel.ii.nder.) 
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Das Malthussche Bevolkerungsgesetz muB auch auf den 
Kohlenverbrauch Anwendung finden. "Unsere Existenz 
hangt nicht mehr von unserer Getreideproduktion abo Die 
folgenschwere Aufhebung dar GetreidezoIle verschiebt die 
Frage yom Getreide auf die Kohle. Unser Zeitalter beginnt 
dort, als die Kohle endlich als das Haupterzeugnis des 
Landes erkannt wurde; der Freihandel kennzeichnet den 
Aufstieg der Industrie, der nur ein anderer Name fur die 
Steigerung des Kohlenverbrauchs ist." 

. Vermoge des Kohlenbesitzes hat sich England die ver
schiedenen Erdteile tributpflichtig gemacht. "Die Ebenen 
von Nordamerika und RuBland sind unsere Kornfelder; 
Chicago und Odessa unsere Speicher; Kanada und das 
Baltikum unsere NutzholzwiiJder; in Australien und Neu
seeland stehen unsere Schafherden, in Argentinien und auf 
den westlichen Prarien Nordamerikas unsere Rinderherden; 
Peru sendet uns sein Silber, und von Sudafrika und Australien 
flieBt das Gold nach London; die Hindus und die Chinesen 
bauen Tee fUr uns, und in beiden Indien breiten sich unsere 
Kaffee-, Zucker- und Gewiirzplantagen aus. Spanien und 
Frankreich sind unsere Weinberge und die MittelmeerIander 
unsere Obstgarten; und unsere Baumwollfelder, die lange 
Zeit den Suden der Vereinigten Staaten in Anspruch nahmen, 
erstrecken sich jetzt auf aIle warmen Gegenden der Erde1)." 

Dies alles hat die Kohle fur uns getan, und "der wiirde die 
Macht von Kohle und Eisen sehr verkennen, der glaubt, daB 
sie heute schon vollig ausgebaut und erschopft sei; sie wird 
in Zukunft noch sehr viel groBer sein als heute. Die wissen
schaftliche Forschung legt diesen SchluB nahe, und die tagliche 
Beobachtung bekraftigt ihn." Aber "wir diirfen nicht voreilig 
annehmen, daB die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 
unseremInsellande ewigdauernde Reichtumer und industrieIle 
Vorherrschaft sichert". Wir diirfen nicht vergessen, daB, 

1) ["Nahrungsspielraum" bedeutet also im engeren Sinne die 
Moglichkeit der Subsistenz im eigenen Lande, wahrend er im wei
teren Sinne auch die Versorgung der heimischen Bevolkerung mittels 
Ausfuhr umfallt. Dementsprechendpflegt man auch von relativer 
und von a b sol ute r "Vbervolkerung" zu sprechen.] 

5* 
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"wahrend andere Lander meist von dem alljahrlich wieder
kehrenden Ernteertrag leben, wir mehr und mehr von einem 
Kapital zehren, das keinen jahrlichen Zins bringt, sondern, 
wenn es einmal in Licht und Warme und Triebkraft verwandelt 
worden ist, fiir immer in den Weltraum verschwindet. 

"Etwas mehr als ein Jahrhundert, unseres gegenwartigen 
Fortschritts wiirde geniigen, um unsere Bergwerke bis zu 
einer Tiefe von 4000 FuB zu erschOpfen, mithin 1500 FuB 
tiefer als unser tiefster Schacht heute reicht." 

Wenn die Kohle in England durchschnittlich in einer Tiefe 
von etwa 2000 FuB gewonnen wiirde, so miiBte sich die eng
lische Industrie mit einem verdoppelten Brennstoffpreis zu
rechtfinden. Wiirde die durchschnittliche Tiefe 4000 FuB 
werden, so miiBte sich daraus weiter eine groBe, aber un
berechenbare Steigerung des Brennstoffpreises ergeben. 

"Aber es liegt mir fern, aus diesen Zahlen schlieBen zu 
wollen, daB unsere Kohlenfelder in etwa einem Jahrhundert 
bis zur Tiefe von 4000 FuB abgebaut sein werden. 

"Ich ziehe den SchluB, den, wie ich denke, jedermann ziehen 
wiirde, daB wir die jetzige Jahresrate unserer Verbrauchsstei
gerung nicht mehr lange aufrechterhalten konnen; daB wir die 
groBtmoglichen Verbrauchsmengen niemals erreichen konnen. 
Aber das bedeutet nur, daB diese Hemmung unseres Fort
schritts binnen der nachsten hundert Jahre fiihlbar werden 
muB; daB die Kohlenpreise vielleicht schon in einer (kneration 
zu einer Hohe steigen miissen, die unserer kommerziellen und 
industriellen Vorherrschaft abtraglich ist; und der SchluB ist 
also zwingend, daB die Voraussetzungen unseres gegenwar
tigen gliicklichen Fortschritts von begrenzter Dauer sind." 

Man scheint es noch nicht erkannt zu haben, "daB ein 
plOtzliches Stocken in der Erweiterung unserer Produktion 
ein Zeichen der Erschopfung ware, die wir so sehr fiirchten. 
Sie wiirde sogleich Steigen der Preise, Auswanderung der 
Industrie und iiberhaupt das (kgenteil des Wohlstands 
iiber uns bringen .... " 

Ersparnisse im Kohlenverbrauch bieten keinen Ausweg. 
Ersparnisse an Hausbrand waren ganz niitzlich, wiirden aber 
nul' einen kleinen Bruchteil des Gesamtverbrauchs betreffen. 
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"Und mit der Sparsamkeit im industriellen Kohlenverbrauch 
verhalt es sich ganz anders. Nur bei volliger Begriffsverwir. 
rung kann man annehmen, wirtschaftlichere Verwendung 
der Kohle sei gleichbedeutend mit vermindertem Verbrauch. 
Das gerade Gegenteil ist der Fall." Die ganze Geschichte 
der Dampfmaschine ist eine Geschichte von Ersparnissen, 
aber "die Verminderung des Kohlenverbrauchs pro Tonne 
Eisen auf weniger als ein Drittel der friiher erforderlichen 
Menge hatte in Schottland zwischen 1830 und 1863 einen 
zehnfachen Gesamtverbrauch zur Folge, abgesehen von der 
indirekten Wirkung des bi1ligen Eisens, andere kohlen· 
verbrauchende Industriezweige zu beleben". 

"Unser Bevolkerungszuwachs innerhalb von vier Jahren 
ist jetzt (1865) ebenso groB wie die ganze Zunahme wahrend 
des Jahrhunderts 1651-1751, und die Zunahme des Kohlen· 
verbrauchs zwischen 1859 und 1862 kommt vermutlich dem 
Jahreskonsum zu Beginn dieses Jahrhunderts gleich. Auf 
diese Berechnung lege ich aber weniger Gewicht, ala man 
es fiir notwendig halten mag fiir eine genaue Schatzung 
der englischen Kohlenvorrate... Die absolute Kohlen· 
menge des Landes hat eher fiir die Rohe, zu der wir an· 
steigen werden, ala fiir die Zeitdauer, wahrend der wir das 
gliickliche Walten des Fortschritts genieBen, Bedeutung . 

.,Es ist von unklaren Kopfen vielfach angenommen 
worden, daB wir die Kohle nach Erschopfung der heimischen 
Lager importieren konnten, wie wir so manche anderen 
Rohstoffe von auswarts beziehen.... Es tut mir leid 
sagen zu miissen, daB die geringste Kenntnis der Gesetze 
des Giiterverkehrs und der besonderen Lage unseres Handela 
geniigt, um aIle solche Vorstellungen vollig zu widerlegen. 
Wahrend unsere Kohlenausfuhr ein groBer Handelazweig 
von wachsender Bedeutung ist, ware eine Umkehrung 
dieses Prozesses und ein RiickflieBen der Kohle eine kom· 
merzielle Unmoglichkeit und Absurditat . . .. Man kann 
den Kohlenmarkt eigentlich nicht verstehen, wenn man 
vergiBt, daB die Kohle von allen Waren verhii.ltnismaBig 
die massivste ist und am schwersten wiegt . . .. Die 
Transportkosten bilden iiberall den Hauptbestandteil ihres 
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Preises, ausgenommen an den Kohlenfeldern oder in ihrer 
nii.chsten Umgebung." Wenn die englische Kohle aus 
Amerika importiert ware, so wiirden etwa 1200 Schiffe er
forderlich sein, um das Angebot nur auf dem heutigen 
Stand zu halten. "Unsere Industrie wiirde sich dann bei 
der Kohle, ihrem allerwichtigsten Rohstoffe, mit einem 
drei- bis viermal so hohem Preise abfinden miissen, wie es 
in England und Amerika augenblicklich der Fall ist. 

"Man wird aber fragen: ,Wie ist ein groBer Kohlenexport 
moglich, wenn ihr Import kommerziell unmoglich ist l' ... 
Das ist hauptsachlich der Tatsache zu verdanken, daB Koble 
ala Ballast oder Ladegewicht befordert wird und die niedrigen 
Satze der Riickfrachten genieBt ... Unser Import besteht 
aus raumfiillenden Rohstoffen und Nahrungsmitteln ... 
Ein groBer Tell unserer Schiffe miiBte also unsere Hafen 
halbleer oder mit Ballast verlassen, es sei denn, daB sich ein 
anderes Ladegewicht oder eine andere sperrige Ware in 
entsprechender Menge als Riickladung findet... Koble 
ebenso wie andere Rohstoffe zu importieren, hieBe gegen den 
im wesentlichen reziproken Charakter des Giiteraustausches 
zu verstoBen. Das Ladegewicht unserer einfahrenden Schiffe 
wiirde sich vervielfachen, wahrend zur Ladung ausfahrender 
Schiffe wenig Gewicht iibrigbliebe; fast aIle Faktoren, die 
jetzt und seit Jahrhunderten zu unserem maritimen und in
dustriellen Erfolg beigetragen haben, wiirden ibm dann 
entgegenarbeiten, und es ware in der Tat toricht sich ein
zubllden, daB selbst eine Industrie wie die englische den 
natiirlichen VerhaItnissen zum Trotz und bei Feblen aller 
materiellen Voraussetzungen weiter gedeihen konnte. Bei 
unseren bisherigen Erfolgen verdanken wir der Natur min
destens ebensoviel wie unserer eigenen Energie." 

Dem logisch gescblossenen Aufbau der Argumentation von 
Jevons kann man in einer kurzen Obersicht unmoglich gerecht 
werden; die obigen Zitate aus seinem Buch sollen aber der 
doppelten Aufgabe dienen: einen kleinen Begriff zu geben 
von seinen Ideen und den Leser iiber den Gegenstand zu 
orientieren. Wer sich dadurch angeregt fiihlt, Jevons selbst 
zu lesen, der wird fiir seine Miihe reichlich belohnt. 



Was ist unter "Erschtipfung" zu verstehen! 71 

2. Was ist unter ,,ErscMplung" (,,Exhaustion") zu ver· 
stehen? Trotz seiner auBerordentlichen Klarheit ist Jevons 
miBverstanden worden. Es scheint ein tief eingewurzelter 
menschlicher Instinkt zu sein, einer unangenehmen Wahr. 
heit Widerstand zu leisten und ihre Vertreter falsch zu ver· 
stehen, wenn man sie nicht totschweigen kann. Wie man 
Malthus vorwarf, gesagt zu haben, daB sich die Bevolkerung 
iiber die Subsistenzmittel hinaus vermehren wiirde, wahrend 
er in Wirklichkeit gesagt hat, daB sie das nicht tun kann; 
gerade so nahmen viele Leute, darunter die beiden parla. 
mentarischen Kommissionen, die zur Untersuchung der Frage 
eingesetzt worden waren, von Jevons an, daB er gesagt hatte, 
der Kohlenverbrauch GroBbritanniens wiirde einen bestimm
ten riesigen Umfang erreichen; wahrend er gerade darauf 
hinaus wollte, daB das Wachstum des Kohlenverbrauchs 
unvermeidlich auf Schranken stoBen wird. 

Eines der entscheidendsten Dinge zum Verstandnis der 
Schwankungen im Wohlstand der Menschen ist das von 
Malthus Vorgebrachte, als er sagte: "Ein Mensch, der in 
einem Zimmer eingeschlossen ist, kann wohl sagen, daB 
er von den Wanden begrenzt ist, wenn er mit denselben 
auch niemals in Beriihrung kommt." Dies ist es, was 
Jevons in bezug auf die Kohlenversorgung einscharfen 
wollte. "Viele Leute", schrieb er, "haben wohl eine unklare 
Vorstellung dariiber, daB unsere Kohlengruben eines Tages 
restlos abgebaut und wie Kohlenkeller sauber gefegt sein 
werden. Unsere Herde und Hochofen, denken sie, werden 
dann plotzlich zum ErlOschen gebracht, und ein entvolkertes 
Land wird der Kalte und dem Dunkel ausgeliefert. Es 
braucht kaum gesagt zu werden, daB unsere Bergwerke 
buchstablich unerschOpflich sind. Wir konnen nicht auf 
ihren Grund gelangen; und mag uns die Kohle eines Tages 
auch teuer zu stehen kommen, wir werden sie niemals 
positiv entbehren." 

Ala er die unvermeidliche "Erschopfung unserer Kohlen· 
bergwerke" erorterte, da hatte Jevons also ihren Abbau bis 
zu dem Punkt im Auge, iiber den hinaus England seine 
bisherige, auBerordentliche Entwicklung nicht fortsetzen 
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kOnnte. Die durchschnittliche jahrliche Zunahme des eng· 
lischen Kohlenverbrauchs betrug zu der Zeit, als Jevons 
schrieb, 31/ 8%, Sollte dieser Verbrauch weitere no Jahre 
in solchem Tempo wachsen, so wiirde sich die inzwischen ver· 
brauchte Gesamtmenge auf 100 Milliarden Tonnen belaufen. 
Nun gab die zuverlassigste Schatzung, die Jevons uber die 
in GroBbritannien vorhandene Kohle erlangen konnte, 83 Mil· 
liarden Tonnen bis in eine Tiefe von 4000 FuB an. Er schloB 
daraus logischerweise, wie wir gesehen haben, daB diese 
Entwicklung nicht lange fortgesetzt werden kann. 

Binnen zwanzig Jahren begann das Tempo der Ver· 
brauchssteigerung abzunehmen. Die durchschnittliche Zu· 
wachsrate hat wahrend der letzten vierzig Jahre etwa 
2% p. a. betragen. Die Voraussage von Jevons ist mithin 
bestatigt worden. Dagegen haben seitherige Untersuchungen 
die von ibm akzeptierte Schatzung der Kohlenvorkommen 
GroBbritanniens ala zu niedrig erwiesen. Die parlamen. 
tarische Kommission, die ibren endgUltigen Bericht 1905 
herausgab, und die ebenso wie Jevons die Grenze praktisch 
moglicher Tiefe bei 4000 FuB annahm, schiitzte die in den 
nachgeprUften Kohlenwerken der Vereinigten Konigreiche 
verfugbare Kohlenmenge auf etwas uber hundert Milliar. 
den Tonnen. Obgleich inzwischen etwa sechs Milliarden 
Tonnen gefordert worden sind, war diese Schatzung um 
fast achtzehn Milliarden hoher als die Where, die J evons 
benutzt hat. Die irischen Kohlenfelder, die in den spateren 
Schatzungen einbegriffen sind, nicht aber in den frUheren, 
sollen weniger ala zweibundert Millionen Tonnen enthaJten; 
der ubrige Unterschied erklart sich teils durch Verschieden. 
heit der Felder, die ala produktiv angesehen werden, und teils 
durch neue Entdeckungen und genauere Kenntnisse. 

Ware es zu erwarten, daB uns nach weiteren vierzig 
Jahren fleiBiger Kohlenproduktion eine ahnliche Zunahme 
der in der Erde verbliebenen Menge bevorsteht, so muBten 
wir daraus schlieBen, daB wir die glUcklichen Besitzer eines 
nie leer werdenden Kruges sind, und daB Jevons ein falscher 
Prophet gewesen ist. Dies ist jedoch eine Annahme, die, 
wie Malthus gesagt haben wiirde, "auf keiner richtigen 
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philosophischen Grundlage ruht", und es muB daran er
innert werden, daB Jevons selbst auf die Genauigkeit der 
fraglichen Schatzung kein groBes Gewicht legte. "Ware 
unser Kohlenvorrat halb so reichlich," schrieb er, "als es 
Mr. Rull (der Urheber der Schatzung) behauptet, so wiirde 
die Wirkung nur die sein, den Gipfelpunkt unserer Ent
wicklung vielleicht urn eine Generation zu verlegen. Und 
ich wiederhole, der absolute ;Kohlenvorrat des 
Landes beeinfluBt eher die Rohe, zu der wir an
steigen werden, als die Zeitdauer, wahrend der 
wir das gliickliche Walten des wirtschaftlichen 
Fortschritts genieBen." 

3. Die Wirkung der Sckutzziille. Wahrscheinlich hat 
die britische Kohlenproduktion unter dem Wettbewerb 
anderer Lander, besonders Deutschlands, einen etwas an
deren Verlauf genommen, als es Jevons gedacht hat. Er hat 
scheinbar erwartet, daB die Entwicklung weiter fortgesetzt 
und vielleicht gar beschleunigt wiirde, bis eine scharfe Preis
steigerung es auch dem blindesten Industriellen nahelegt, 
daB der Punkt der Erschopfung heranriickt. 'Ober Deutsch
lands Kohlenproduktion ging er als unbedeutend hinweg, 
und obgleich er in bezug auf die Vereinigten Staaten zu dem 
anderen Extrem neigte, namlich zur 'Oberschatzung ihrer 
Kohlenvorrate, so sah er in Amerika doch mehr den not
wendigen Nachfolger GroBbritanniens in der industriellen 
Fiihrerschaft der Welt als den unmittelbaren Konkurrenten. 
Er hatte es sich schwerlich vorstellen konnen, daB Amerika 
bei einer schutzzollneruchen Politik, die er fiir idiotisch hielt, 
beharren wiirde. "Die Wirkung einer solchen Politik auf 
Amerika", sagte er, "ware die, es yom Verkehr mit der 
iibrigen zivilisierten Welt abzuschneiden, seine maritime 
Bedeutung zu zerstoren und, soweit menschliches Eingreifen 
das kann, die Entwicklung eines groBen Staates aufzuhalten. 
Zweifellos ermoglicht sie es einer Industrie, urn ein halbes 
Jahrhundert oder mehr in ihrem Wachsturn beschleunigt zu 
werden; aber in dem MaBe wie ein Produktionszweig ge
waltsam gefordert wird, werden andere kiinstlich nieder. 
gehalten. " 
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Dies ist zweifellos ein radikal freihandlerischer Stand
punkt. Aber es steckt mehr Wahrheit darin, als es im all
gemeinen Amerikaner oder selbst Engllinder des 20. Jahr
hunderts zugeben wiirden. Der industrielle Schutzzoll hat 
in Amerika das Land zugunsten der Stadte ausgebeutet. 
Alles, was der Landwirt kauft, ist dem Zoll unterworfen, 
wahrend seine Produkte groBtenteils dem freien Wettbewerb 
ausgesetzt sind. Die. Folge davon ist, daB Kapital und 
Arbeit von der Produktion von Nahrungsmitteln und 
Baumwolle und Wolle abgelenkt sind und sich der indu
striellen Produktion zuwenden, und daB die Nachteile, die 
die Welt, auf die Dauer auch Amerika, von dem Gesetz 
des abnehmenden Ertrages zu fiirchten hat, durch staat
liches Eingreifen kiinstlich beschleunigt werden l ). 

Obgleich Jevons, wie auch sonst die Freihandler seiner 
Zeit, erwartete, daB andere Lander dem Beispiel Englands 
folgen und die Einfuhrzolle abschaffen wiirden, so sah er 
doch, daB dies keineswegs gewiB war; und er hat die 
Wirkung vorausgesagt, die ein gegenteiliges Verhalten fiir 
die Zukunft Englands haben wiirde. 

"Das AusmaB des englischen Fortschritts und sein Ende", sagte 
er, "miissen wesentlich von der Politik der Kolonien und des Aus· 
landes abhiingen. Sollte Frankreich zu einer unverniinftigen Handels
politik zUrUckkehren, sollte Europa bei einem Schutzzollsystem 
bleiben oder es ausbauen; sollte es den Nordstaaten [Amerikas] 
gelingen, einen Morrill-Zolltarif zugunsten der Pennsylvaruschen In-

1) 1921 erhielt die amerikanische Zollpolitik durch die wachsende 
politische Bedeutung der Landwirte eine auBergewohnliche Wendung. 
Die SchutzzoIIner haben sich im KongreB die Unterstiitzung des 
"landwirtschaftlichen Blocks" ("agricultural block") durch hohe 
Zolle auf Weizen, Baumwolle, Friichte, Wolle und praktisch aUe 
anderen landwirtschaftlichen Produkte erkauft. Da Amerika jedoch 
die wichtigeren dieser Waren noch ausfiihrt, sind die Einfuhrzolle 
darauf bloBe Tauschung (make-believe), und diese Entwicklung ist 
bis jetzt nicht von groBer Wirkung. Wichtig ist die Tatsache, daB 
die amerikanischen landwirtschaftlichen Interessenten sich in der 
Bundespolitik bemerkbar machen, und daB sie nicht Freihandel, 
sondern Schutzzoll erstreben! So kann die Industrie, die im schutz
zoIInerischen Treibhause zu raschem Wachstum gefordert wurde, ge
hemmt und durch kiinstliche Beschrankungen des Angebots an Nah· 
rungsmitteln und Rohstoffen beIastigt werden. 



Die Kohlenvorrate der Welt. 75 

dustrie fUr die Dauer durchzusetzen; und BoUte die Bchutzzollnerische 
Tendenz in allen unseren Kolonien zunehmen, 80 konnte der wirt
schaftliche Forlschritt allerdings gewaltig gehemmt werden. Unter 
solchen Umstanden diirfte das gegenwartige rasche Tempo unserer 
Entwicklung bald mehr oder weniger abnehmen. Die Einftihrung der 
Eisenbahnen, die Aufhebung dar Komzolle, die rasche Besiedlung 
unserer australischen Kolonien kOnnten sich als einmalige Ereignisse 
erweisen. Dann batten wir uns nach einer Periode schmerzhafter De
pression mit einem varlangsamten Forlschritt abzufinden, bei dem 
es dann fiir lange, unabsehbare Zeit sein Bewenden haben wiirde." 

Es ist fast unheimlich, wie diese Satze die Zukunft voraus
sagten. Der europaische Kontinent, Amerika und die briti
schen Dominions sind, wie wir wissen, bei ihrer industriellen 
Schutzzollpolitik gebliehen, und der Erfolg entspricht genau 
der Voraussage von Jevons. Das verlangsamte Wachstums
tempo des britischen Kohlenverbrauchs ist zur Zeit dem Wett
bewerb anderer Industrielander und weniger der nahenden 
ErschOpfung der englischen Kohlenfelder zuzuschreiben. 

4. Die Kohkn'vorriite der W dt. Gegen Ende des letzten 
JahrhundertB hetrug die Kohlenproduktion der Welt durch
schnittlich etwa 600 Millionen Tonnen im Jahr. Um 1913 
hatte sich das Forderquantum verdoppelt. Von den in 
diasem Jahr produzierten 1,2 Milliarden Tonnen wurden 
iiber 40% in den Vereinigten Staaten gefordert, ungefabr 
24% in GroBbritannien und etwa 15% in Deutschland. Der 
Gesamtvorrat der Welt an Steinkohle (hard coal) wird auf 
rund vier Billionen (4000000 000 000) Tonnen geschatzt; 
das reicht beirn gegenwartigen Verbrauch fiir mehr ala drei
tausend Jahre aus. Ungefabr die HiiUte dieser Vorrate soIl in 
den Vereinigten Staaten liegen, ein Viertel in China und etwas 
mehr als ein Fiinftel in Europa. Innerhalb Europas be
anspruchte das Vorkriegs-Deutschland mehr ala die Halfte 
und GroBbritannien ein Viertel der vorhandenen Kohlen
vorrate. Amerikas Kohlenfelder Bollen bei dem jetzigen 
Produktionsumfang (also nicht nach der Jevonsschen 
Berechnung der Wachstumsrate) angeblich fiir zwolf bis 
fiinfzehn Jahrhunderte ausreichen. Der Hauptteil der chine
sischen Koble befindet mch weit im Innern irn Shansi
gebiet; bislang ist sie kaum angeriihrt, sie kann aber in Zu
kunft groBte Bedeutung erlangen. Den leichter zuganglichen, 
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naher zur Kiiste gelegenen Bergwerken Chinas wird bei inten
sivem Abbau nicht sehr lange Lebensdauer vorausgesagt. 

An Hand der Kohlenforderung von 1900 kam ein deut
scher Sachverstandiger zu dem Urteil, daB "die Kohlenfelder 
von Mittelfrankreich, MittelbOhmen, Sachsen und Nord
england in 100 bis 200 Jahren erschOpft sein wiirden; in 
250 Jahren wiirden die anderen brltischen, ferner die Wal
denburg-Schatzlarer und die nordfranzosischen Kohlenfelder 
erschopft sein; in 600 bis 800 Jahren die von Saarbriicken, 
Belgien, Aachen und Westfalen; und in mehr als 1000 J ahren 
die oberschlesischen Kohlenfelder" 1). 

Nach einer neueren Schatzung "hat, beim Produktions
umfang von 1913, GroBbrltannien nur noch Vorrate ffir 
fiinf oder sechs, Deutschland fiir 18 bis 20 Jahrhunderte"2). 

Die Unterschiede zwischen den Schatzungen brauchen uns 
nicht zu storen. Die Zahlen haben lediglich als rohe Vergleichs
zahlen iiber die GroBe der in den verschiedenen Weltteilen 
vorhandenen Vorrate Bedeutung. Niemand kann es vorher
sagen, wieviel Kohle in den nachsten fiinfzig Jahren gefOrdert 
und verbraucht wird. Aber jede Veranderung dieser Menge 
hat naturgemaB einen Unterschied der Zeitdauer, fiir die 
die Vorrate ausreichen werden, zur Folge. In den letzten 
fiinfzehn Jahren vor dem Kriege hat sich die Kohlenproduk
tion der Welt verdoppelt. Wenn sie sich bis 1995 aIle 
fiinfzehn Jahre verdoppeln wiirde, so wiirde in diesem Jahr 
der Verbrauch einen Umfang erreichen, bei dem, wenn er 
weiter aufrechterhalten wird, die vermutlichen Vorrate der 
Welt in etwa hundert Jahren erschopft waren, anstatt sich 
iiber dreitausend Jahre zu verteilen! 

Offenbar muB also das Tempo, in dem der Kohlen
verbrauch bisher gestiegen ist, in nicht allzu ferner Zeit nicht 
nur in GroBbritannien, sondern auch in Amerika und in der 
ganzen Weltsinken. Die Menschen sind so sehr auf den 
Wettbewerb eingestelIt, daB man diese Tatsache wohl ganz 
ruhig, wenn nicht mit Jubel aufnehmen wird, wahrend eine 

1) Frech, P.: angefUhrt in Teil XI des Anhangs zum "Final 
Report of the Royal Commission of 1901 H. 

I) Sargent, A. J.: Coal in International Trade, S. 16. 
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relativ abnehmende Tendenz des eigenen Landes sehr er· 
schrecken wiirde. Der Fortschritt wird nicht an einem 
absoluten Standard des Reichtums gemessen, sondem an 
der relativen tiberlegenheit iiber andere Lander. Vielleicht 
bietet die Eigenart des internationalen Randela ein wenig 
Rechtfertigung fiir diese Art des Kalkulierens. 

Aber selbst unter diesem Gesichtspunkt ist die Lage 
Europas im allgemeinen und GroBbritanniens im besonderen 
ungemiitlich. Denn wahrend es durchaus moglich ist, daB 
die amerikanischen Bergwerke ebenso rasch wie die europa. 
ischen erschopft werden, ist die "Rohe, zu der Amerika an· 
steigen kann" (um den Ausdruck von Jevons zu ge· 
brauchen), bedeutend groBer ala diejenige, die fiir die Alte 
Welt erreichbar ist. Amerika soll mindestens die Ralfte der 
Steinkohlen· und iiber 90% der Braunkohlenvorrate besitzen. 
Von der ersteren bewaltigt es bereits fast die halbe Welt. 
produktion. Ein groBer Teil seiner v.orrate laBt sich leicht 
fordem; so daB unmittelbar vor dem Kriege die in Kohlen· 
bergwerken beschaftigtenArbeiter in den Vereinigten Staaten 
680 Tonnen im Jahre und pro Kopf forderten, in GroB· 
britannien dagegen 260 und in Deutschland 270 Tonnen. 
Der Krieg vergroBerte diesen Vorsprung betrachtlich; 
Deutschlands Kohlenproduktion ist freilich durch den 
Friedensvertrag vollkommen desorganisiert worden, wahrend 
sich zwischen 1913 und 1921 die Kosten der britischen ver· 
vierfacht und die der amerikanischen nur verdoppelt haben. 

D. Der internationaleKolUenkandel. Man sollte meinen, daB 
Amerika, da die Kohle dort jetzt soviel billiger ala ander· 
warts gefOrdert werden kann, den internationalen Kohlen· 
handel ganz beherrschen wiirde. Dies ist jedoch keineswegs 
der Fall. Die Frachten sind fiir eine so massive Ware ent· 
scheidend. Die Entfemung Amerikas von europii.ischen 
Markten bedeutet fiir dieses Land in der Konkurrenz mit 
englischer Kohle einen schweren Nachteil, der seinen Vor. 
sprung in den Produktionskosten sehr wohl ausgleichen 
kann; wahrend andere Markte, wie die in Siidamerika und 
im femen Osten, aus einem anderen Grunde, den Jevons 
besonders betonte, fiir GroBbritannien gesichert bleiben 
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konnen. GroBbritannien importiert nooh immer groBe 
Mengen sohwererWaren - Nahrungsmittel und Rohstoffe-, 
und daraus ergibt sich fiir die Reeder die Notwendigkeit, 
englische Kohle zu niedrigen Frachten ala Ladegewicht 
oder ala Riickfracht in andere Lander zu bringen. 

Aber selbst wenn der britische Kohlenexport der Menge 
nach ganz auf der Vorkriegshohe bleibt, muB ihm der Wett
bewerb der amerikanischen Kohle durch die industrielle 
Verwendung derselben sehr fiihlbar werden. Bleibt die Kohle 
in Zukunft ein ebenso wichtiger Faktor in der Produktion 
von Industriearlikeln wie in der Vergangenheit, so wird es 
Europa schwer fallen, sich gegen die Neue Welt zu behaupten. 
Es wird aber behauptet, der EinfluB der Kohle sei in der 
Welt im Verschwinden begriffen. Andere Energiequellen 
drangen sich in den Vordergrund. Welche Giiter kOnnen 
fiir Kohle substituiert werden 1 Wie werden sie die inter
nationale Verteilung • des Reichtums beeinflussen 1 Diese 
Fragen Bollen noch beantwortet werden, soweit es der 
Stand unseres Wissens erlaubt. 

6. ErsatzmiUeZ fUr Kokle. RohOl und Wasserkraft sind 
die beiden Kraftquellen, die dabei in erster Reihe in Betracht 
kommen. 

1873 betrug die Weltproduktion an RohOl weniger ala 
1500000 Tonnen; 1913 ist sie auf mehr ala 50 Millionen, 
1920 auf gut iiber 90 Millionen Tonnen gestiegen. Die 
Vereinigten Staaten produzierten 1920 64% des Welt. 
angebots und Mexiko 22%. Die ErschOpfung der amerikani
Behan Olfelder soll bereits tatsachlich bevorstehen. Eine 
amtliche Schatzung gibt ihnen noch eine Lebensdauer von 
zwanzig Jahren. Die Lebensdauer der Kohlenvorrate wird 
nach Jahrhunderten geschatzt. Mit einer Olquelle wird 
nach Monaten gerechnet. Es gibt zwar keine zuverlassigen 
Angaben iiber die Olreserven der Welt, aber allem Anschein 
nach werden wir wohl auf die Verwendung von Schieferol 
angewiesen sein, lange bevor unsere Kohlenvorrate ernstlich 
gefahrdet sind. Einstweilen haben aber die Vereinigten 
Staaten auch bei diesem Brennstoff den Vorsprung, und ihr 
nachster Nachbar Mexiko wird ihre Vorrate erganzen konnen. 



Ersatzmittel fur Kohle. 79 

Was Wasserkraft anbelangt, so ist Amerika der alten 
Welt nicht so iiberlegen. Eine offizieUe Scbatzung von 1912 
gibt fiir die Vereinigten Staaten' ein Maximum von iiber 
60 Millionen und ein Minimum von iiber 30 Millionen 
Pferdekraften an. Der Niagara birgt etwa sechs Millionen 
Pferdekrafte, was jahrlich rund 30 Millionen Tonnen 
Kohle entspricht. Mithin wiirde die gesamte Wasserkraft 
der Vereinigten Staaten gleichbedeutend sein mit 300 bis 
150 Millionen Tonnen Kohle im Jahr. Einige englische 
Sachverstandige glauben, daB diese Schatzung sehr iiber. 
trieben ist. Aber auch der Vorsichtigste wiirde zugeben, daB 
N ordamerika als Ganzes greifbare Reserven an Wasserkraft 
besitzt, die unter Zugrundelegung des jetzigen Kohlenver· 
brauchs der Ersparnis von 100 bis 150 Millionen Tonnen Kohle 
im Jahr gleichkommen1). Das bedeutet nicht mehr als ein 
Viertel der jetzigen jahrlichen Kohlenproduktion der Vereinig. 
ten Staaten; und wenn wir uns erinnern, daB ein groBerTeil der 
Wasserkraft sich weit im Osten befindet, und daB man sie wirt· 
schaftlicherweise nicht gut weit von ihrer QueUe nutzen kann, 
so will es scheinen, daB selbst Amerikas groBe Fliisse und 
Wasserfalle keinen ausreichenden Ersatz fiir Kohle bieten. 

Ganz Mittel. und Westeuropa zusammen verfiigt an 
Wasserkraft wahrscheinlich iiber zwanzig bis dreiBig Milli. 
onen Pferdekrafte, das Aquivalent von mindestens hundert 
Millionen Tonnen Kohle im Jahr. Die Alpen und die nor· 
wegischen und schwedischen Gebirge sind die wichtigsten 
Kraftquellen. Deutschland solI nur anderthalb und GroB· 
britannien nur eine Million Pferdekrafte besitzen. 

Wie in Amerika, so liegt die Wasserkraft auch in Europa 
in der Hauptsache weit von den Kohlenfeldern und mithin 
auch von den heutigen Industriezentren entfernt. Diese Ent· 
fernungen sind indessen in Amerika viel groBer als in Europa, 
und die Lander um die Alpen herum besitzen daher eine 
potentieUe Kraftquelle, die sie zum Teil entschadigen mag 
fiir ihre Unterlegenheit im Kohlenreichtum. 

Kein Trost dieser Art bietet sich GroBbritannien, dessen 
unbedeutende Reserven an Wasserkraft auf die unzugang. 

1) Vgl. Sargent, A. J.: Coal in International Trade, S. 64. 



80 Kohle und Eisen. 

lichsten Teile des Insellandes verstreut sind; es sei denn, 
daB es wirklich ermoglicht wird, die Energie von Ebbe und 
Flut an seinen Kiisten nutzbar zu machen. 

1m allgemeinen ist anzunehmen, daB Wissenschaft und 
Technik wohl kaum versagen werden gegeniiber dem Pro
blem, einen gleichwertigen Ersatz fiir die Kohle zu £inden, 
wenn diese brave Energielieferantin schlieBlich erschopft sein 
wird. Jevons sah keine Moglichkeit, die Lebensdauer der 
Kohle durch Sparsamkeit in ihrer Verwendung als Brenn
stoff zu verlangern, weil solche Ersparnisse steta prompt in 
Erweiterung der Produktion ausgewertet werden. Zweifel
los hatte er unter den Verhaltnissen seiner eigenen Zeit 
Recht. In dem MaBe jedoch, wie die Kohle seltener wird 
und ihr Preis steigt, werden wir zu Sparsamkeit gezwungen. 
Industrien, die sonst bei steigenden Kohlenpreisen, denen 
sie nicht gewachsen sind, aufhoren miiBten, werden mittels 
Elektrizitat aufrechterhalten. Kohle wird ohne Zweifel 
noch zur Erzeugung von Elektrizitat Verwendung finden 
miissen, wo es an Wasserkraft fehlt; aber das bedeutet 
eben betrachtliche Ersparnisse an Kohle l ); und es wird 
eine reale Ersparnis sein, mit deren Hille der Zeitpunkt 
endgiiltiger ErschOpfung bis auf weiteres hinausverlegt 
werden kann. . 

Es ware gewiB la.cherlich, sich dariiber aufzuregen, daB die 
Welt eines Tages von Brennstoffen entblOBt werden konnte; 
aber die Probleme, die durch den relativen Nachteil 
Europas in der Brennstoffversorgung aufgerUhrt werden, 
sind heute schon sehr realer und bedrohlicher Art 2). Um diese 

1) "Wenn der Kraftvorrat im Vereinigten Kl>nigreich nach ra
tionellen Geischtspunkten behandelt und die modernste technische 
Entwicldung ausgenutzt ware, so wiirde sich die Kohlenersparnis 
im ganzen Lande in der ni!.chsten Zukunft bei der jetzigen Produk· 
tion von Fabrikwaren auf 55000000 Tonnen pro Jahr belaufen." -
"Final Report of the Coal Conservation Committee to the Ministry 
of Reconstruction," Cd. 9084: (1918). 

2) [Auf die Braunkohle ala Substitut der Steinkohle (durch Ver· 
arbeitung zu Koks, Gas, Ol und Elektrizitat) sei bloB hingewiesen. 
Alich damit ist Nordamerika weit&us am besten versorgt; in Europa 
Steht Deutschland an erster Stelle, wahrend es in England nur 
minimale Braunkohlenlager gibt.] 
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na.chteilige Lage im \Tollen Umfang ;/lU sehen, miissen wir uns 
einem anderen Bergwerksprodukt zuwenden, dem groBen 
Verbiindeten der Kohle in der Beherrschung der Welt -
dem Eisen. 

7. EiBen. Viele Englander scheinen manchmal des Glau
bens zu sein, daB das Vorhandensein von Kohle und Eisen 
dicht beieinander in verschiedenen Teilen GroBbritanniens 
von der Vorsehung besonders eingerichtet worden sei zur 
Bequemlichkeit der Einwohner. Sicherlich ist der Eisen
industrie Englands durch diese ortliche Verbindung ein 
guter AustoB zuteil geworden, und auch der Bau von Eisen
bahnen und Schiffen, die jetzt das Erz aua verhaItnismaBig 
groBer Entfernung zur Kohle bringen, wurde dadurch ge
fordert. Nun scheint aber die Vorsehung auf seiten der Ver
einigten Staaten zu stehen. Etwa 85% des dort geforderten 
Erzes kommt von den Kiisten des Superiorsees und wird 
in Dampfern zum Eriesee befordert, wo es entweder mit 
der Kohle zuaammentrifft oder mit der Bahn nach Pittsburg 
weitergesandt wird. 1913 produzierten die Vereinigten 
Staaten rund 40% des Roheisens der Welt. Zwischen 1900 
und 1913 stieg ihre Forderung von vierzehn auf iiber dreiBig 
Millionen Tonnen, wahrend diejenige Deutschlands von acht 
auf zwanzig Millionen und die britische von neun auf etwas 
iiber zehn Millionen stieg. Das Vorkriegs-Deut8chland 
bekam seine Eisenerze meist aus Lothringen und das iibrige 
aua Luxemburg, aua dem Erzbecken von Briey in Frank
reich, QUS Schweden und Spanien. GroBbritannien erzeugte 
zwei Drittel des Erzes, das es konsumierte, und hat den 
:Rest aus Schweden und Spanien importiert. 

Die Amerikaner behaupten, daB sie im Gebiet des 
SUperiOrBOOS etwa fiinfundsiebzig Milliarden Tonnen hoch
haltiger Erze besitzen und das Drei- oder Vierfache an 
geringhaltigen. Beim heutigen Verbrauchsumfang wiirde das 
fiir drei- oder viertauaend Jahre reichen. 

Nach der Schatzung der Geologen gibt es in Europa 
iiber fiinfzig Milliarden Tonnen abbaufahiger Erze. Das 
meiste davon ist aber nicht hochhaltig. In GroBbritannien 
z. B. sind sehr groBe Reserven geringhaltiger Erze vor-

Wright·l'alyi, Bevolkerung. 6 
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handen, auf die zuruckgegriffen werden kann, wenn die 
reichhaltigeren schwedischen und spanischen Erze so weit 
el'schopft sind, daB ihr Preis untragbar wird. Die Tatsache, 
daB England heute einen groBen Tell seines Bedarfs im
portiert, beweist, daB del' Qualitatsunterschied wichtig 
genug ist, um die Transportkosten einer sehr schweren 
Fracht aufzuwiegen. 

Wie ersichtlich, besitzt Amerika in Eisen wie in Kohle 
einen naturlichen Vorsprung VOl' Europa, dersich in kom
menden Jahren wohl noch vergroBern wird. In del' industriel
len Produktion, in del' diese beiden Bergwerksprodukte wich
tige Rolle spielen, wird sich die ubervolle Bevolkerung del' 
Alten Welt del' Schwierigkeiten bewuBt werden mussen, 
daB sie um die lebensnotwendigen Nahrungsmittel und Roh
stoffe gegen die immensen Naturschatze Amerikas kon
kurrieren muB. 

8. Das britische Problem. Mitteleuropa steckt noch 
mitten in den Nachkriegsschwierigkeiten; niemand kann vor
aussehen, wie sich die Zukunft diesel' reich bevolkerten 
Lander gestalten wird. England dagegen ist im Begriff, das 
normale Blld seines Wirtschaftslebens zurUckzugewinnen. 
Wie stellt es sich also hinsichtlich der Versorgung mit Nah
rungsmitteln, Brennstoffen und Rohmaterialien, von denen 
es fiir den Unterhalt seiner groBen Bevolkerung wie kein 
anderes Land abhangig ist? 

Fiir fast zwei Drittel seiner Nahrung hangt England von 
anderen Landern abo Das Angebot ist aber elastisch, d. h. 
eine geringe Preissteigerung diirfte wohl eine betrachtliche 
Steigerung des Angebots hervorrufen. Diesen groBen 
Nahrungsmittelimport muB es mit seinem Export bezahlen. 
der hauptsachlich aus Industrieprodukten, Kohle und 
Diensten (Schiffahrt, Bank- und Versicherungsleistungen 
usw.) besteht. Fiir die Industrien bedarf es der Rohstoffe, 
die zumeist importiert werden mussen. Die wichtigsten sind 
Baumwolle, die im Preise steigt und deren Angebot un
elastisch ist; Wolle, die zur Zeit erfreulich reichlich ist, die 
aber vom Vorhandensein groBer freier Flachen abhangt und 
der die Verdrangung durch Ackerwirtschaft und Meierei-
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betrieb droht; Eisenerz, von dem ein Drittel bis die Halfte des 
engliachen Bedarfs importiert wird, obwohl das Land selbst 
groBe Lager geringhaltiger Erze besitzt; und Kohle, die es 
selbst produziert und auBer ihrer Verwendung ala ein hOchst 
wichtiges Produktionselement in der eigenen Industrie auch 
in groBen Mengen exportiert. 

Die Frage, auf die es una ankommt, lautet: Kann eine 
rasch wachsende Bevolkerung durch Industrien ernahrt 
werden, die ihre RohstoHe zu steigenden Preisen importieren, 
ihre Kohle daheim mit wachsenden Kosten gewinnen und im 
Wettbewerb stehen mit gleichartigen, von Natur weseIitlich 
begiinstigten Industrien in Amerika 1 

Um diese Frage beantworten zu konnen, miissen wir die 
Natur des internationalen Handela begreifen. Zwei Lander 
treiben Handel miteinander, wenn sie in der Produktion ver
schiedene relative (komparative) Vorziige besitzen. Wenn 
eine gegebene Menge Kapital und Arbeit in Amerika gerade 
zweimal soviel Weizen und zweimal soviel Roheisen er
zeugen konnte wie in England, so wiirde es keinen Zweck 
haben, diese beiden Waren zwischen den beiden Landern 
zu tauschen. Wenn aber dieselben Menge:n Kapital und 
j\rbeit in Amerika zweimal soviel Weizen und nur andert
halbmal soviel Roheisen erzeugten, dann wiirde es sich 
fiir beide Lander lohnen, amerikanischen Weizen gegen 
englisches Roheisen zu tauschen. Dies ist ein einfaches 
Beispiel fiir das sogenannte "Gesetz der komparativen 
Kosten" (Law of Comparative Costs). Der springende 
Punkt ist der, daB ein Land Giiter exportieren kann und 
haufig exportiert, bei deren Produktion es absolut schlechter 
damn ist als das Land, in das die Giiter gehen. 

Der internationale Handel setzt sich praktisch aus einem 
groBen Komplex von Geschaften zusammen, an dem viele 
Nationen beteiligt sind. Der vereinfachte Fall, den wir ala 
Beispiel gewahlt haben, wird es una jedoch ermoglichen, mit 
der Frage, die uns eben beschaftigt, fertig zu werden. 

Die Antwort daratif lautet, daB GroBbritannien unter 
bestimmten Bedingungen mitAmerika weiter konkur
rieren ka n n. Bisher ruhte sein AuBeIihandel, wie wir gesehen 

6* 
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haben, auf vergleichsweise giinstigen Voraussetzungen. Die 
rasche Entwicklung neuer Produktionsgebiete fiir Nahrungs. 
mittel und Rohstoffe hat die Entfaltung seiner Industrien 
und zugleich den Austausch seiner Produkte unter zu· 
nehmend vorteilhaften Bedingungen gegen die Produkte 
agrarischer Lander ermoglicht. Jetzt zeigen sich Symptome 
eines Umschwungs, und England wird sich neuen Verhalt
nissen anzupassen haben. Kann es seine wirtschaftliche 
Stellung nicht durch iiberlegene Tiichtigkeit oder groBere 
Tatkraft und Unternehmungsgeist aufrechterhalten, so 
muB es das durch Verringerung der Kosten, einschlieB· 
lich der Arbeitskosten, tun. Es ist nicht gut, unange· 
nehme Tatsachen zu ignorieren. Herabsinken der Lebens
haltung gehort zum groBten Ungliick, das einem Yolk zu· 
stoBen kann. Aber je weniger man es vorhersieht, um so 
groBer ist das Elend, das daraus entsteht. Die Gefahr be· 
steht darin, daB sich die Bevolkerung Europas im allgemeinen 
und GroBbritanniens im besonderen nahezu automatisch 
weiter vermehren kann, wenn auch die Beschaftigungs
moglichkeit bei angemessener Lebenshaltung zusammen
schrumpft. D\p Auswanderung bietet unter solchen Um
standen ein sehr geringes MaB von Erleichterung, wie wir e~ 
im nachsten Kapitelsehen werden. Aber ein gut organisiertes 
Yolk, das in die Zukunft schaut und pianvoll handelt, sollte 
wohl imstande sein, sich mit einem MindestmaB an Leiden 
und Ungemach an veranderte Umstande anzupassen. 

Jevons hat das folgende Zitat aua Adam Smith auf 
sein Titeiblatt gesetzt: 

"Der fortschrittliche Zustand ist in Wahrheit der er
freuliche und gesunde Zustand fiir aIle Gesellschaftsord
nungen; der stationare ist unerfreulich; der niedergehende 
sehr traurig." 

Zweifellos steckt hierin ein Stiick Wahrheit. Aber der 
fortschrittliche Zustand ist auch ein solcher der Unzufrieden
heit und der Ungerechtigkeit, wenn dabei die Reichen 
noch reicher und die Armen relativ, wenn nicht gar abso
Iut, armer werden. Wir sind so sehr darauf eingestellt 
gewesen, Reichtiimer anzuhaufen und mit wachsender 
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Geschwindigkeit um die Erde zu sausen, daB wir dem ratio
nellen Gebrauch der Dinge, die wir erlangt haben, zu wenig 
Aufmerksamkeit schenkten. Der stationi.i.re Zustand, wenn 
wir zu einem solchen gelangen sollten, mag sich nicht alB ein 
unerfreulicher, sondem alB ein ruhiger erweisen, ein Zustand, 
in welchem wir die Schi.i.tze einer wahren Zivilisation zum 
erstenmal genieBen werden. Wir konnen voller HoHnung sein 
fiir die Zukunft, wenn wir der Lage, in die wir una versetzt 
finden, mit Mut und Vemunft ins Antlitz sehen. Aber eines 
ist wesentlich, wenn ein stationarer Zustand ertri.i.glich sein 
soll: auch die Bevolkerungszahl muB station1\.r sein. 

Sechstes Kapitel. 

Das Bevolkerungsw8chstum. 
1. Die SchwanlcUngen der Geburtenrate. Hazlitt stellt ein 

Zitat aus einem Gesprach mit Johnson [einem englischen 
Schriftsteller] an die Spitze seiner Schrift gegen MalthuB 
("Reply to Malthus"), das in dem Satz gipfelt, daB "Ge
burten zu allen Zeiten in gleichem Verhi.i.ltnis zur gleichen 
Bevolkerungszahl stehen", denn "nicht aus Klugheit 
und Vberlegung heiraten die Menschen, sondem aus Nei
gung", und "sie konnen nicht mehr Kinder haben, alB sie 
kriegen konnen". Inwiefem damit die Malthussche Lehre 
widerlegt werden sollte, ist nicht ganz ersichtlich, aber 
Hazlitt sah darin offenbar ein Exempel Mchster Weisheit. 
Andererseits sagt uns der Statistiker Udny Yule, daB fiir ihn 
"dieses merkwiirdige Diktum durch die Erfahrung aller Volker 
widerlegt sei, iiber die wir Zahlen fiir geniigend lange Zeit 
und von ausreichender Exaktheit besitzen"l). 

Nun sind Statistiken und besonders Bevolkerungs
statistiken (vital statistics), wie man Zahlen iiber Geburten, 
Todesfi.i.lle und Verehelichungen zu nennen pflegt, voller Irr
tumsquellen; und wir sind auch nicht i.i.ngstlich, einem Stati
stiker auf seinem eigenen Feld zu begegnen. Zweifellos ist 
der Statistiker im Recht, wenn er die Exaktheit der obigen 

1) "The Fall of the Birth-rate" von G. Udny Yule. 
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Behauptung bestreitet. Nichtsdestoweniger war diese offen· 
bar von dem robusten, fiir Johnson charakteristischen ge· 
sunden Menschenverstand (common sense) inspiriert· und 
scheint auch, abgesehen von der in einem Gesprach zulassigen 
tJbertreibung, im wesentlichen richtig gewesen zu sein. Seit 
etwa 1880 hat sie unter dem EinfluB der westlichen Zivili· 
sation aufgehort richtig zu sein. Dies ist eine Tatsache von 
allergroBter Bedeutung, auf die wir gleich noch zuriick· 
kommen werden. Der Umschwung ist Einfliissen zu ver· 
danken, von denen Dr. Johnson nichts wuBte und die man 
folglich gegen ihn nicht anfiihren darf. 

Gregory King, aus dessen Beobachturrgen iiber die Lage 
Englands im Jahre 1696 wir einiges im ersten Kapitel an· 
gefiihrt haben, hat das Verhiiltnis der jahrlichen Geburten· 
zahl zur Gesamtbevolkerung auf eins zu achtundzwanzig 
geschatzt. Setzen wir an Stelle dieser Proportion, um sie 
mit neueren Zahlen vergleichbar zu machen, das Verhaltnis 
35,75 auf je 1000. 

Nun gibt es in England standesamtliche Listen (civil 
registration) iiber Geburten erst seit 1837, und die Anmel
dung war vor 1874 nicht obligatorisch; die nachfolgenden 
Zahlen sind aber dennoch wohl exakter als die des Gregory 
King. Danach belief sich die jahrliche Geburtenhaufigkeit 
in England und Wales: 

1m Durchschnitt Geburten pro 1m Durchschnltt Geburten pro 
1000 Lebende aller 1000 Lebende aller von Alteraklassen von Altersklassen 

1841-1850 34,6 I 1881-1885 33,5 
1851-1855 33,9 

I 
1886-1890 31,4 

1856-1860 34,4 1891-1895 30,5 
1861-1865 35,1 1896-1900 29,3 
1866-1870 35,3 

Ii 
1901-1905 28,2 

1871-1875 35,5 1906-1910 26,3 
1876-1880 35,3 II 1911-1915 23,6 

Die Statistiker warnen davor, dem Steigen der Geburten· 
haufigkeit vor 1876 zuviel Bedeutung beizumessen, da es frag. 
Hch erscheint, wie weit es ,der wachsenden Vervollstandigung 
der Geburtenregister zuzuschreiben ist. Auf das Sinken der 
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Geburtenrate nach 1880 kommen wir spater zuriick. Hier sei 
die Aufmerksamkeit des Lesers besonders auf die merkwiir
dige "Obereinetimmung zwischen den Schatzungen Gregory 
Kings iiber die Geburtenrate im Jahre 1696 und den zwischen 
1841 und 1880 tatBachlich ermittelten Daten hingewiesen. 

GewiB machen kleine Anderungen in der Geburtenhaufig
keit pro 1000 Einwohner sehr betraohtliche Unterschiede der 
gesamten Bevolkerungszahl aus. Von 1861-1871 wuchs die 
Einwohnerzahl GroBbritanniens von 23 auf 26 Millionen. 
Jedes Baby mehr auf je tausend Einwohner hatte also in 
jenem J ahrzehnt ein Mehr an Geburten von rund einer viertel 
Million bedeutet. 1m Vergleich zu den Veranderungen der 
SterblichkeitBziffer sind aber solche mogliche Variationen 
der Geburtenhaufigkeit von geringer Bedeutung. 

2. Sehwankungen der Sterblichkeit8ziffer. Gregory King 
behauptet, daB es zu seiner Zeit jahrlich ein Begrabnis auf 
etwa je zweiunddreiBig Einwohner gab, wozu noch jahrlich 
etwa zehntausend weitere Todesfii.lle wegen Seuchen, Krieg 
und Schiffbriichen zu rechnen seien. Dieser Zusatz erhoht 
die Schatzung der Sterblichkeitsrate auf eine zu dreiBig, d. h. 
auf 33,3 pro 1000 Einwohner, was so ziemlich der Geburten
rate des neunzehnten Jahrhunderts gleichkommt! 

Man vergleiche damit die jahrliche Sterblichkeitsrate 
seit 1851: 

1m Durchschnitt 
der Jahre 

1851-1855 
1856-1860 
1861-1865 
1866-1870 
1871-1875 
1876-1880 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 

TodeBfiUe pro I 8terblichkelt der 
1000 Lebende aUer Kinder unter 1 Jahre 

Alteraklasaen pro 1000 Geburten 

22,7 
21,8 
22,6 
22,4 
22,0 
20,8 
19,4 
18,9 
18,7 
17,7 
16,0 
14,7 
14,3 

156 
152 
151 
157 
153 
145 
139 
145 
151 
156 
138 
117 
llQ 
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Man sieht, die Sterblichkeitsrate ist von 1696 bis 1851, 
wenn Kings Schatzungen einigermaBen richtig sind, um. ein 
Drittel gesunken, und sie hat sich seit 1861-1865 stetig 
vermindert, was ein weiteres Sinken um mehr alB ein Drittel 
ausmacht. Die Zahlen fiir die Sterblichkeit der Kinder unter 
einem Jahre sind auch angefiihrt, weil diese Altersklasse die 
hochste "MortaIitat" aufweist. Bezeichnenderweise hat as 
in dieser Hinsicht bis um. die letzte J ahrhundertwende keinen 
groBen Fortschritt gegeben. 

3. Vergleick zwischen Geburten- und Sterblickkeitsrate in 
ikrem Einflup auf das Bevolkerungswackstum. Nun konnten 
aber Gregory Kings Schatzungen hoffnungslos falBch sein. 
Vielleicht hat er sowohl die Geburtenrate als auch die Sterb
lichkeitsziffer viel zu hoch geschatzt. Freilich, wenn er be
ziiglich der einen sich irrte, so war er auch bei der anderen 
im Irrtum., denn die Bevolkerungsvermehrung des siebzehn
ten und achtzehnten J ahrhunderts entspricht im groBen und 
ganzen der Vermehrungsrate, die sich aus seineD Angaben er
gibt. Die Bevolkerung von England und Wales wird fiir das 
Jahr 1600 auf etwa 5 Millionen geschatzt; sie betrug 1700 
etwa fiinf und eine halbe Million; 1750 etwa Bacha und eine 
halbe Million; 1800 waren es acht Millionen neunhundert
tausend; 1901 etwa zweiunddreiBig und eine halhe Million. 
Offenbar miissen sich Geburtenrate und Sterblichkeitsrate 
wahrend des 17. J ahrhunderts ziemlich gleich gewesen sein, 
und muB seit 1750 entweder eine groBe Zunahme der Ge
burtenzahl oder eine groBe Abnahme der Sterblichkeitszahl 
oder beides eingetreten sein. 

Das einzige Land, das fiir einen langen Zeitraum. zuver
lassige Bevolkerungsstatistik besitzt, ist Schweden. Es emp
fiehlt sich foIglich, das Beispiel, das dieses Land fiir die 
Anderungen der Geburtenrate bietet, heranzuziehen. Infolgen
dem geben wir die Zahlen der ehelichen Geburten in Schweden 
auf je 1000 verheiratete Frauen im Alter von 15 bis 50 J ahren: 

1756--1765 251 1796--1805 232/1836--1845 235/1876--1885 240 
1766--1775 240 1806--1815 232 1846--1855 241 1886--1895 231 
1776-1785 242 1816--1825 253 1856--1865 248 1896--1905 219 
1786--1795 245 1826--1835 240 1866--1875 235 
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Wie man sieht, sind zwar die Zahlen veranderlich, die 
Anderungen sind jedoch bis zu dem plotzlichen Sturz in der 
letzten Periode unregelmaBig und nicht bedeutend. 

In einem friedlichen und festbesiedelten Land mit star· 
ker Auswanderung wie Schweden kann man wohl eine kon· 
stante Geburtenrate erwarten. Sehen wir uns also als letztes 
Beispiel fiir diese Frage Australien an. Geburtenrate und 
Sterblichkeitsziffer waren hier fUr vier Jahrzehnte wie folgt: 

Geburten' I Sterblichkeits· 
N atllrIlche 

rate rate Beviilkerungs· 
zunahme 

1861-1865 41,92 16,75 25,17 
1866-1870 39,84 15,62 24,22 
1871-1875 37,34 15,26 22,08 
1876-1880 36,38 15,04 21,34 
1881-1885 35,21 14,79 20,42 
1886-1890 34,43 13,95 20,48 
1891-1895 31,52 12,74 18,78 
1896-1900 27,35 12,39 14,96 
1901-1909 I 26,35 - -

Hier ist also die Geburtenrate rascher und starker gesunken 
als die Sterblichkeitsziffer. Der Ausspruch des Dr. Johnson 
(vgl. oben S. 85) verliert, wenn es sich um Australien 
handeIt, offenbar jedwede Giiltigkeit. Es liegen jedoch be· 
sondere Umstande vor, die die hohe Gebiirtlichkeit der Jahre 
1861-1875 als abnorm erscheinen lassen. In den fiinfziger 
und sechziger J ahren ergoB sich eine Einwanderungs
welle iiber Australien, und zweifellos fiihren gesunde Ein· 
wanderer eine zeitweilige Steigerung der Geburten· und Ab
nahme der Sterblichkeitsziffer herbei. Das Ergebnis ist mit. 
hin einer Veranderung in der Zusammensetzung [Altersauf. 
bau] der BevOlkerung zu verdanken. Die Geburtenziffer 
steigt, well ein groBerer Tell der Bevolkerung im zeugungsfahi. 
gen Alter steht. Die Sterblichkeitsrate nimmt ab, wei! die 
Bevolkerung im ganzen jiinger ist als in den aIten Landern. 
Es ist auch bezeichnend, daB zwischen 1880 und 1890, 
nachdem sich die groBen Einwanderungen ausgewirkt haben, 
die Geburtenziffer mit derjenigen von England und Wales 
vergleichbar wurde. 



90 Das Bevolkerungswachstum. 

Bedauerlicherweise hat Amerika bis vor kurzem keine 
Bevolkerungsstatistik gefiihrt, die dort jene Bevolke~ 
rungsvermehrung hatte beleuchten konnen, die auf Malthus 
und seine Zeitgenossen so groBen Eindruck gemacht hat.' 

Ohne auf naheren Beweis einzugehen, mag die Behaup~ 
tung gewagt werden, daB die ungeheure Vermehrung der 
europaischen und amerikanischen Bevolkerung im Laufe der 
letzten anderthalb J ahrhunderte weit eher der gesunkenen 
Sterblichkeit als Anderungen der Geburtenzahl zuzuschrei
ben ist. "Die Armut", schrieb Adam Smith an der oben (im 
I. Kap.) zitierten Stelle, ". , . scheint der Vermehrung 
sogar giinstig zu sein. Eine halbverhungerte Hochlanderin 
bringt oft mehr als zwanzig Kinder zur Welt, wahrend eine 
wohlgenahrte feine Lady ebensooft unfahig ist, ein einziges 
zu gebaren, und im allgemeinen nach zwei oder drei erschopft 
ist . .. Allein die Armut ist, sowenig me die Vermehrung 
hemmt, hOchst ungiinstig fiir die Aufzucht der Kinder ... 
Es ist, wie man mir oft gesagt hat, im schottischen Hooh
lande nichts Ungewohnliches, daB eine Mutter, die zwanzig 
Kinder geboren hat, nicht zwei am Leben behalt ... " 

4. Die 'lJorbeugenden Hemmungen der Be'IJolkerungs'lJermeh. 
rung. Es ist bemerkenswert, daB die modeme Zivilisation bis 
auf die letzten Jahre die von Malthus so genannten "pra.
ventiven Hemmnisse" der Bevolkerungsvermehrung abge
schwacht und die Menschen, insbesondere die Armen, er
mutigt hat, mehr Kinder in die Welt zu setzen, als die Erde 
emahren kann. Carr-Saunders!) hat eine Fiille von Material 
gesammelt, aus dem hervorgeht,daB iiberall beiNaturvolkem 
entweder Abtreibung und Kindermord oder langere Enthal
tung yom ehelichen Verkehr in solchem MaBe praktiziert 
wird, um das Bevolkerungswachstum wesentlich zu hemmen. 
Bis ins Mittelalter war die eine oder andere dieser Methoden 
iiberall gebrauchlich. An ihre Stelle trat dann in Europa das 
spate Heiraten. Die sozialen Sitten des mittelalterlichen 
Europas scheinen gegen frUbes Heiraten gerichtet gewesen 
zu sein. Der unverheiratete Arbeiter lebte am Bauernhofe 

1) "The Population PNblem" von A. M. ClIorr - Saunders, 
London 1920. 
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oder bei seinen Eltern und hatte auf das Freiwe:rden einer 
Stelle durch Todesfall zu warten, um sich selbstandig 
machen zu konnen. Freiziigigkeit gab es nicht allgemein, 
und die Arbeitsmoglichkeiten in der Fremde waren nicht 
dazu angetan, zur Wanderung zu locken. Die Dienstboten 
des Adels haben allerdings eine Ausnahme von dieser Regel 
gebildet. Sie waren zwar haufig weniger fest ansassig, hatten 
aber, wie Bedienstete auch heutzutage, die Tendenz, un
verheiratet zu bleiben. Unter solchen Umstanden heirateten 
die meisten Manner und Frauen in verhaltnismaBig vorge
riicktem Alter, und viele kamen iiberhaupt nicht dazu. Die 
religiOsen Orden sind eine Zufluchtsstatte mancher von diesen 
unfreiwillig Ehelosen geworden und haben manche anderen, 
denen das Heiraten moglich gewesen ware, zu sich gezogen, 

Moglicherweise sind die PraventivmaBnahmen primitiver 
Gemeinwesen durch die Ausbildung dieser gesellschaft
lichen Hemmungen iiberfliissig geworden, und der Still
stand des Bevolkerungswachstums im Mittelalter hat die 
Menschen die Schrecken der Oberbevolkerung vergessen 
lassen. Moglicherweise haben das Eintreten der katholischen 
Kirche zugunsten groBer Kinderzahl und Luthers Wort 
"Lasset Gott sorgen" wesentliche Rolle gespielt in der so
zialen Geschichte. Vielleicht war es der Bedarf an Soldaten, 
um fiir die Konige und Kaiser Kriege fiihren zu konnen, der 
die Gebrauche, die der Bevolkerungsvermehrung im Wege 
standen, beseitigte. Oder vielleicht war es das Heranwachsen 
der Industrien, die dem ArbeiteriiberschuB des Landes ein 
Ventil offneten und neue Nachfrage nach Arbeitskraften 
schufen. AIle diese Faktoren mogen zusammengewirkt haben, 
um jene ungehemmte Geburtenrate zustande zu bringen, die 
man solange ala die fiir die Menschheit normale ansah. 

5. Unterbevolkerung. Es drangt sich bier die Frage auf, 
weshalb wir so selten von der Gefahr einer Unterbevolkerung 
sprechen. Es ist z. B. offenkundig, daB Amerika ein sehr 
viel wohnlicheres Land geworden ist mit hundert Millionen 
Einwohnern, ala es mit wenigen tausend oder auch mit 
wenigen Millionen war. War es also damala nicht unter
bevolkert1 
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Die Antwort darauf lautet, daB die Vermehrungsfahig
keit der Bevolkerung eine so starke ist, um jede Lucke, 
die sich auf tun konnte, sehr bald auszufullen. Zwischen 
1906 und 1911 hat sich die Bevolkerung der Welt in einem 
solchen Tempo vermehrt, daB sie sich dabei in etwa sechzig 
Jahren verdoppeln wiirde; und es ist ausgerechnet worden, 
daB bei solcher Vermehrungsrate die heutige Weltbevolke
rung von 1694000000 in 1782 Jahren von einem einzigen 
Menschenpaar herstammen konnte. Amerika ist ein wirk
lich schlagendes Beispiel fiir die Reproduktivkraft der 
Menschen. Die Entwicklung eines Landes nimmt Zeit in 
Anspruch. Hatte man auf einmal hundert Millionen oder 
auch nur zehn Millionen Menschen auf den jungfraulichen 
Boden Amerikas verpflanzt, so hatte das fUr die groBe 
Mehrzahl derselben den Hungertod bedeutet. Die Ansiedler 
muBten mit Werkzeugen ausgeriistet und riesige und ver
wickelte Organisationen muBten aufgebaut werden, um sie 
mit europaischen Produkten zu versorgen, wahrend sie die 
Produktivkrafte des neuen Kontinents zur Entfaltung 
brachten. In allen Stadien der Entwicklung Amerikas gab 
es dort und in Europa genugend Menschen, um die jeweils 
rascheste Entwicklung zu ermoglichen. Die Eroffnung neuer 
Quellen fiir die Beschaffung der Subsistenzmittel hat nicht 
nur in Amerika selbst, sondern auch in Europa eine un
geheure Vermehrung der Menschen hervorgerufen. Bedarf 
es einer plausibleren Bestatigung der Malthusschen Lehre 1 
GewiB sind solche Teile der Welt besser bewohnbar geworden, 
seitdem die Zahl der Einwohner gestiegen ist; dies ist 
jedoch nicht der steigenden Zahl allein, sondern auch den 
verbesserten Produktionsmethoden zu verdanken. Auf allen 
Entwicklungsstufen gab es zum mindesten so viel Bevolke
rung, als ohne Herabsetzung des Lebenshaltungsniveaus 
versorgt werden konnte. 

6. Die sinkende Geburtenrate. Wenn aber, wie es in den vor
angehenden Kapiteln angedeutet wurde, der auBerordent
liche Menschenbedarf, den die Entfaltung Amerikas hervor
gerufen hat, reichlich gedeckt ist, wie solI dann das weitere 
Wachstum eingedammt werden ~ Raben wir dann zwischen 
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der primitiven Hemmung durch Kindermord, der mittel· 
alterlichen durch Spatheirat und zwangsweiae Ehelosigkeit 
oder der positiven durch hohe Sterblichkeit besonders der 
Kinder zu wii.hlen 1 Auf eine erfreulichere LOsung als diese 
aIle deutet die am Anfang dieses Kapitels angefiihrte Sta· 
tistik. Aus ihr ist zu ersehen, daB in England und Wales 
die Geburtenrate seit 1876 um etwa ein Drittel gesunken ist, 
wahrend die SterbIichkeitsziHer beinahe um ebensoviel wie 
die der Geburten fieI 1). Die verminderte SterbIichkeit hat 
somit die verringerte Geburtenzahl beinahe kompensiert, so 
daB die "natiirIiche Wachstumsrate" - d. h. der 'OberschuB 
der Geburten iiber die Todesfalle - von ihrem hochsten 
Stand von 14 im Durchschnitt der Dekade 1871-1880 sioh 
bloB auf 11,8 im Jahrzehnt 1900-1910 vermindert hat. Die 
SterbIichkeitsrate kann jedoch nicht bis auf Null sinken, es 
sei denn, daB Godwins Traum verwirkIicht wird und wir un· 
sterbIich werden; wenn also die Geburtenhaufigkeit weiter 
sinkt, muB sich der GeburteniiberschuB vermindern und mog
licherweise zu einem Geburtendefizit werden. 

Diese Abnahme der Geburtenhaufigkeit ist keine Eigen. 
tiimlichkeit Englands, sondern ist in jedem europii.ischen 
Lande und sagar in den meisten Teilen der Nenen Welt, die 
von Europii.ern bewohnt sind, mehr oder weniger in Er· 
scheinung getreten. In Frankreich sinkt die Geburtenrate 
seit dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. 1m Durch
schnitt derJahre 1811-1820 betrugsie dart 31,8; 1841-1850 

1) [Die ent&prechenden Ziffem fiir Deutschland sind: 

1m Durcbsohnltt der Ablolute Za.hl der Auf 1000 Blnwoboer kam ... 
Jahre GeboreDen Geatorb .... n Geburton Tode.fille GeburtenUbencbuli 

1851-1860 1340000 1014000 36,8 27,8 9,0 
1861-1870 1632000 1124000 38,8 28,4 10,3 
1871-1880 1744000 1233000 40,7 28,8 11,9 
1881-1890 1799000 1247000 38,2 26,5 11,7 
1891-1900 1964000 1234000 37,3 23,6 13,9 
1901-1910 2061000 1195000 33,9 19,7 14,3 

1920 1652000 985000 26,7 16,9 10,8 
1921 1611000 911000 26,1 14,8 11,8 

1922 (vorllluf. Zahlen) 1447000 928000 23,6 16,1 8,D 

Vgl. Statistisches Jahrbuch f. d. Deutsche Reich, Jahrgang 1923, 
S. 35 und 26.] 
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betrug sie27,4; 1871-1880 25,4; und 190L-191O war sie 
20,6. Die Bevolkerungszahl Frankreichs verandert sich 
seit dreiBig Jahren so gut wie gar nicht. Dies stellt jedoch 
iinen Ausnahmefall dar. Frankreich ist in weitem Aus
maB selbstgeniigsam und ist dementsprechend von der 
wirtschaftlichen Expansion in Amerika, die das Bevolke
rungswachstum der meisren andern Lander stimulierte, nicht 
mitgerissen worden. Die Franzosen sind ein sparsames Yolk, 
und der Besitzinstinkt macht die Menschen zur Beschran
kung der Kinderzahl geneigt. Obendrein solI das Gesetz, das 
eine Teilung des Grundbesitzes fiir Todesfall vorschreibt, 
wesentlich in der gleichen Richtung wirken, weil die Leute 
es nicht wiinschen, daB ihre Hofe in kleine Parzellen zer
stiickelt werden. 

In vielen andern Landern ist die Abnahme der Geburten
ziffer ein charakteristisches Merkmal der letzten vierzig 
oder fUnfzig Jahre gewesen. Zwischen 1871-1880 und 1901 
bis 1910 fiel die Geburtenrate in Danemark von 31,4 auf 
28,6; in Norwegen von 31,0 auf 27,4; in Schweden von 30,5 
auf 25,8; in Finnland von 37,0 auf 31,2; in Osterreich von 
39,0 auf 34,7; in der Schweiz von 30,7 auf 26,9; in Deutsch
land von 40,7 auf 33,9; in Holland von 36,2 auf 30,5; in Bel
gien von 32,3 auf 26,1; in Italien von 36,9 auf 32,7 ; in Austra
lien von 36,1 auf 26,5 und in Neuseeland von 40,5 auf 26,8. 

Die Vereinigten Staaten besitzen, wie bereits erwahnt, 
keine [weit zuriickreichenden] Aufzeichnungen iiber Ge
burten, Todesfalle und EheschlieBungen; ungefahre Angaben 
iiber die Gesamtbevolkerungszahl gibt es jedoch fUr jedes 
Jahrzehnt seit 1800. Es sind dies die folgenden Zahlen: 

I Mllllonen 
Bevolkerungs- BevOlkerungll-

wachstum Milllonen wachstum 
In Prozenten in Prozenten 

1800 

II 
5,3 - 1870 38,5 23 

1810 7,2 36 1880 50,1 30 
1820 9,6 33 1890 62,6 25 
1830 12,9 34 1900 . 75,7 21 
1840 17,1 33 1910 91,9 21 
1850 23,2 36 1920 105,7 15 
1860 31,4 36 
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Ohne des nii.heren.auf Zahlen einzugehen,kann man wohl 
bestimmt annehmen, daB dieseS Sinken der·Wachstumsrate 
durch Schwankungen der Einwander.erzahl alIenfalIs etwas 
modifiziert, aber nicht erklart wird. Es kann gar nicht 
zweifelhaft sain, daB mch in den Vereinigten Staaten die 
Abnahme der Geburtenhaufigkeit ebenso geltend macht 
wie in Europa und den englischen Dominions. 

'1. Einige Erk1iirungen fur das Sinken der Geburtenrate. 
Was nun die Ursachen dieser sinkenden Geburtenhaufigkeit 
(besonders in England) anbelangt, so scheinen aIle Statistiker 
dariiber eimg zu sein, daB sie in der Hauptsache abnehmen .. 
der Kinderzahl der Durchschnittsfamilie zuzuschreiben ist. 
Dies mag zum Teil durch Aufschub des Heiratsalters bedingt 
sein; wahrend aber [in England] etwa 17% diesem Grund 
zugeschrieben werden kann, ist etwa 70% auf verminderte 
Fruchtbarkeit der verheirateten Frauen zurUckzufiihren 1). 

Damit bOrt die Einigkeit der Statistiker auf. Jeder hat 
seine eigene Meinung iiber die Ursachen des Geburtenriick
ganges, den sie ala Tatsache aIle anerkennen. Der englische 
Statistiker Yule hat eine interessante Theorie, wonach die 
Geburtenrate parallel mit den Preisen falIt. "Der Zusammen
hang ist ein wirtschaftlicher und wirkt vermutlich eher durch 
psychologische als durch physiologische Momente." DaB der 
Zusammenhang ein vollkommen bewuJ3ter oder, wie man 
heute zu sagen pflegt, volunta$tischer sei, das bezweifelt 
und sogar bestreitet er. Ein anderer Statistiker macht die 
schmeichelhafteAnnahme, daB die Schwankungen der mensch
lichen Fruchtbarkeit jenen Ausbrlichen der vitalen Energie 
ahnlich seien, die sich in Feldmaus· und Heuschreckenplagen 
auBern. nber die Grlinde dieser verschwenderischen Ma
nifestationen des Lebens weiB man allem Anschein nach sahr 
wenig; eine ahnliche Anomalie ist jedoch bei gewissen Fisch-

1) [InDeu t Bchland kamenim Durchschnitt derJahre 1851-1860 
7,8 EheschlieBungen auf 1000 Einwohner; 1901-19108,0; 1922 11,1. 
Also zunehmende EheschlieBungszahl und wohl auch, mindestens 
in den letzten Jahren, Abnahme des durchschnittlichen Heirats· 
alters. Der Anteil der unehelichen Geburten an der Geburtenzahl 
ist in Deutschland ziemlich konstant.] 
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arten beobachtet worden, und in diesem Fall hat ein norwegi. 
Bcher NaturforBcher, Dr. J. Hjort, eine befriedigende Er. 
klarung gefunden. Dr. Hjort hat 1908 festgeBtellt, daB nahe
zu aIle Stockfische - deren Alter man aus ihren Kiemen er
sehen kann -, die seine Landsleute gefangen haben, aus dem 
Jahre 1904 stammen. Dann hat er 1913 auBerordentlich viel 
einjahrige Stockfische an der norwegischen Kuste gefunden, 
und seitdem hat in den Fangen die 1912er Brut Behr stark 
uberwogen. Bei naherer Untersuchung dieser scheinbaren 
Fruchtbarkeitsschwankungen entdeckte Dr. Hjort, daB die 
Spaltalgen (Diatomeen), von denen sich die jungen Stock
fische zuerst nahren, in ihrer Ausbreitung sehr stark va
riieren; und er nimmt an, daB in den Jahren 1904 und 1912, 
alB die kleinen Stockfische sich zu ernahren begannen, zufallig 
eine groBe Menge dieser Spaltalgen zur Verfugung stand, 
mit dem Erfolg, daB ein ungewohnlich groBer Bruchteil 'der 
Fische am Leben blieb. Wenn nun irgendeine Erklarung 
dieser Art auf die Feldmause und auf die Heuschrecken an· 
wendbar ist, BO wiirde una die Analogie mit diesen interes
santen Lebewesen lediglich zur Malthusschen Hypothese 
zurUckbringen, daB die Bevolkerung bis an die Grenze der 
Subsistenzmittel wachst. 

Am meisten verbreitet ist die Erklarung ffir das Sin
ken der Geburtenhaufigkeit, daB seit den 70er Jahren die 
Kenntnis der Mittel, mit deren Hille man den Geburten 
willkiirlich vorbeugen kann, sich rasch ausbreitete und An
wendung fand. Nebenumstande geben dieser Ansicht eine 
starke Stutze. In England wurden 1877 Bradlaugh und Frau 
Besant wegen der Herausgabe eines Pamphlets, geschrieben 
von einem Dr. Knowlton, verklagt, weil es hierauf bezugliche 
Angaben enthielt. Dieser ProzeB hat das offentliche Interesse 
ungeheuer erregt. Es kann nicht zweifelhaft sein, daB dem 
Gegenstand deB Pamphlets auBerordentliche Reklame zuteil 
wurde, und daB zeitlich der Beginn sinkender Geburtenrate 
mit dem ProzeB in auffallender Weise zusammenfallt. Oben
drein steht eB fest, daB die Praktiken, die in England sehr 
vielen Leuten in dieser Weise zuerst bekannt gemacht wurden, 
in Frankreich bereits viele Jahre ublich waren; und die oben 
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gegebene Aufziihlung der Motive, die die Franzosen, ver
anlaBt haben mogen, die Kinderzahl einzuschranken, kann 
nun durch die Mitteilung erganzt werden, daB ihnen die Mittel 
fiir solche Verfahren zuganglich waren. 

8. Die Geburtenhaufigkeit in verschiedenen Gesellschafts
klassen. Wenn wir aber dariiber einig sind, daB das Sinken 
der Geburtenhaufigkeit in der Hauptsache bewuBten MaB
nahmen der Verheirateten zuzuschreiben ist, dann miissen 
die Motive noch weiter klargelegt werden, die die Leute 
auch auBerhalb Frankreichs seit vierzig oder fiinfzig J ahren 
zu solchem Verhalten veranlassen. Da drangt sich gleich ein 
Faktor von groBter Bedeutung in den Vordergrund. Nicht 
aIle Gesellschaftsklassen sind von der sinkenden Geburten
rate gleicherweise getroffen worden. In der Gegenwart ist 
die Geburtenhaufigkeit am niedrigsten in den sogenannten 
oberen und mittleren Klassen und steigt ill allgemeinen 
im umgekehrten VerhaItnis zu dem durchschnittlichen 
Einkommen, einer jeden Klasse. In gewissen Industrien 
jedoch passen sich die Leute dieser Stufenfolge nicht an. 
Textilarbeiter z. B. haben [in England] ebensowenig Kinder 
wie der Mittelstand; wahrend Bergarbeiter die groBte 
Fruchtbarkeit aufweisen, eine groBere als ungelernte Ar
beiter. Die Fruchtbarkeitsunterschiede der Klassen sind 
heute viel groBer als vor fiinfzig J ahren, manche Anzeichen 
sprechen aber dafiir, daB sie wieder abzunehmen beginnen. 
Bei der Untersuchung der Grlinde sinkender Geburten
hii,ufigkeit haben wir uns also daran zu halten, daB sie den 
Reichen starker betrifft als den Armen, und daB sie die ge
lernten Arbeiter (mit Ausnahme der Bergleute) mehr angeht 
als die ungelernten. 

Um diesen Gesichtspunkt jedoch in die richtige Per
spektive zu riicken, muB vorausgeschickt werden, daB An
gehOrige der Arbeiterklassen seit jeher - oder jedenfalls 
seit Iangerer Zeit - in friiherem Alter heirateten und mehr 
Kinder zu haben pflegten als die mittleren Klassen. Ein 
ungelemter oder angelernter Arbeiter verdient wahrschein
lich ebensoviel, wenn er einundzwanzig Jahre alt ist. ala 
mit vierzig, und seine Kinder erhalten keine kostspielige 

Wright·Palyi, Bevolkerung. 7 



98 Das Bevolkerungswachstum. 

Erziehung j ein Anwalt oder Arzt dagegen bezieht aus seinem 
Beruf selten friiher ala gegen sein drei.l3igstes Lebensjahr 
ausreichendes Einkommen, um eine Frau und Familie er
nahren zu konnen, und er pflegt es schwer zu finden, seine 
Kinder in der Weise, wie er es fUr notwendig halt, zu er
ziehen, beY~r er gut iiber die Vierzig ist. Der Unterschied in 
der Kinderzahl dad mithin nicht als eine neue, mit dem 
Sinken der Geburtenhaufigkeit zusammenfallende Erschei
nung angesehen werden, obwohl er im Laufe der letzten 
vierzig J we zweifellos verschii.rft worden ist. Ferner war 
die Geburtenhaufigkeit bei den Textilarbeitern fUr lange 
Jahre niedriger ala in anderen Industrien, und auch dieser 
Unterschied muB vorweg in Rechnung gestellt werden, wenn 
die neue Entwicklung an Hand des obigen Gesichtspunktes 
verfolgt werden solI. 

Nun sind auBerst arme Leute notorischerweise unbekiim
mert um die Zukunft. Gibt es fiir sie eine kurze Bliite hoher 
LOhne, etwa durch Munitionsherstellung in Kriegszeiten, 
dann sind sie bereit, das Geld unbesorgt auszugeben, und 
fallen in ihre friihere Lage zurUck, sobald die Konjunktur 
voriiber ist. Andererseits ist es hii.ufig beobachtet worden, 
daB, wenn eine Gesellschaft oder Klasse einen angemessenen 
Stand der Lebenshaltung erreicht und an ibm einige Zeit 
festgehalten hat, sie dann auBerst hartnackig ist in der Auf
rechterhaltung dieses Niveaus. Wenn wir also finden, daB 
europaische Volker aus welchem Grunde immer die Zahl der 
Dinge, die sie fiir ein ertragliches Dasein unerlaBlich halten, 
im Laufe der una interessierenden Periode vermehrt haben, 
so haben wir mindestens einen Grund fiir die Verminderung 
der Kinderzahl erfaBt. 

Der wachsende Reichtum Europas in der zweiten Halfte 
des neunzehnten Jahrhunderts bietet an sich nicht den Be
weis, den wir brauchen, denn warum hat sich der zunehmende 
Reichtum nicht in steigender Bevolkerungszahl, wie es das 
Malthussche Gesetz fordert, geauBert 1 Die Antwort diirfte 
die sein, daB man die Entscheidung dariiber, ob und wieviel 
Kinder man sich leisten dad, an Hand der Berechnung des 
Geldeinkommens trifft, ohne Riicksicht auf die Veranderungen 



Sonstige Einflii88e auf die GeburtenhAufigkeit. 99 

seiner Kaufkraft; und mithin haben fallende Preise die Ten
denz, statt mehr Kinder einen hoheren Stand der Lebens
haltung zu produzieren. Wahrend der achtziger Jahre fielen 
die Preise stetig und in betrachtlichem AusmaB, und folglich 
hat das gleiche Geldeinkommen die Leute zum Ankauf von 
mehr Giitern befahigt. ohne sich reicher zu fiihlen, und mithin 
gewohnte man sich an eine Lebenshaltung, die nur bei Be
schrankung der FamiliengroBe aufrechtzuerhalten war. 

9. Sonstige Einfl1lsse auf die Geburtenhiiufigkeit. Wir 
haben hier also einen vermutlichen Grund fiir das Sinken 
der Geburtenhaufigkeit vor uns. 1st er der einzige 1 Man 
p£Iegt es a1s eine charakteristische Schwache des ungeschul
ten Verstandes und engen Horizontes anzusehen, wenn 
komplexe Wirkungen aus einer einzigen Ursache abgeleitet 
werden; jedenfalls ist das eine reiche Irrtumsquelle. Nun ist 
das Bevolkerungsproblem auBerordentlich kompliziert. Es 
ist durch psychische Faktoren bedingt, die durch tausend 
verschiedenste und manchmal widerstreitende Motive ra
tionelIer und irrationelIer Art beeinfluBt werden. Es ware 
also hochst verkehrt, in dieser Frage dogmatisch zu sein. 
Es laBt sich nur sagen, daB bestimmte Krafte an der Arbeit 
waren und daB sie vermutlich zu bestimmten Ergebnissen 
beigetragen haben. FUr den oben dargelegten Gesichtspunkt 
konnen nicht einmal aIle Beweise ausgebreitet oder auch nur 
die Argumentation voll entwickelt werden. Die Bedeutung, 
die der bewuBten Beschrankung der Kinderzahl als einer Ur
sache der sinkenden Geburtenhaufigkeit zugeschrieben wird, 
erhalt einige Rechtfertigung z. B. auch durch Statistiken, 
die zeigen, daB unter gleichartigen Verhaltnissen Romisch
Kathollsche mehr Kinder zu haben pflegen als Protestanten, 
weil sich die romische Kirche gegeniiber der Praxis der Ge
burtenregelung streng ablehnend verhalt. Auf naheres einzu
gehen, wiirde hier zu weit fiihren, zumal der Leser, der sich 
ein vollstandiges Bild verschaffen will, sich an die Literatur 
iiber den Rahmen eines "Leitfadens" hinaus halten wird1). 

1) [Deutsche Darstellung des Standes der bevOlkerungstheoreti
lIChen Forschung bei P. Mombert, Artikel "Wirtschaft und BevOI
kerung" im "Grundrill der Sozialokonomik", II. Abt., 2. Auf!. 

7* 
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Ein anderer Faktor, der die Geburtenhaufigkeit sehr 
wesentlich beeinfluBt haben diirfte, ist der Umschwung in 
der sozialen Lage der Frauen. Mill, der in Bevolkerungs
fragen heller sah, als die meisten seiner Nachfolger, bemerkt 
bereits, daB "die Familien selten auf Wunsch der Frau sehr 
groB zu sein pflegen; auf ihr lastet ja (neben all den physi
schen Leiden und mindestens vollem Anteil an den Ent
behrungen) all die unertragliche hausliche Miihsal, die sich 
aus groBer Kinderzahl ergibt. Davon befreit zu sein, das 
wiirde von sehr vielen Frauen wie eine W ohltat begriiBt 
werden, die es heute niemals wagen, eine solche Forderung 
zu stellen, die es aber fordern wiirden, wenn sie durch das 
moralische Empfinden der Gesellschaft unterstiitzt waren ... 
Befreit sie von der traditionellen Beschrankung auf eine 
physische Funktion als die einzige Quelle ihres Lebensunter
haltes und ihres Einflusses, und sie wiirden zum erstenmal 
gleichberechtigt sein mit den Mannern in allen Fragen, die 
diese Funktion betreffen: und von allen Fortschritten, die 
der Menschheit· voraussichtlich noch bevorstehen, diirfte 
keiner so viel wie diese an nahezu allen Arten moralischer 
und gesellschaftlicher Vorteile bieten.' , 

Hier haben wir also einen sozialen Faktor, der in der Ver
minderung der Geburtenhaufigkeit und, im Zusammenhang 
damit, der Sterblichlichkeitsziffer eine ahnlich groBe Rolle 
spielen diirfte wie die verbesserte Lebenshaltung. Die Lage 
der Frauen namentlich der mittleren Klassen, bei denen die 
Kinderzahlbeschrankung am scharfsten in Erscheinung 
trat, hat sich im Laufe der letzten fiinfzig Jahre wesent
Hch geandert. Nicht nur sind sie in vielen Berufen mit den 
Mannern in Wettbewerb getreten: noch viel wichtiger ist 
der feinere Unterschied, der ihre Stellung im Rahmen des 
Haushaltes betrifft. Wer eine englische Novelle aus der 

Tiibing. 1923; v. Bortkiewicz: Bevolkerungswesen, Leipzig 1919; 
aus der alteren Literatur insbesondere: L. Brentano: Das Mal
thussche Bevolkerungsgesetz und die Bevolkerungsentwicklung der 
letzten Jahrzehnte, Miinchen 1909; Jul. Wolf: Die Geburtenbe
schriinkung, Jena 1912; H. Dietzel in der Festgabe fiir Ad. Wagner, 
1906; O. Wingen: Die Bevolkerungstheorien der letzten Jahre, 
Stuttg. 1915. VgI. auch unten S. 130ff.] 
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Friihzeit der Konigin Viktoria oder gar die Romane von 
Dickens gelesen hat und etwas Phantasie besitzt, der wird 
es zugeben, daB Mills Prophezeiung von den Vorteilen, die 
von einem solchen Umschwung zu erwarten sind, nicht im 
geringsten iibertrieben war. In der Tat diirften "nahezu 
alle Arlen moralischer und gesellschaftlicher Vorteile" von 
der gleichberechtigten Zulassung der Frau zur Leitung aller 
Geschafte der Menschheit erwartet werden; und nicht der 
geringste von diesen Vorteilen diirfte eine rationelle Rege
lung der Geburtenhaufigkeit sein. Wahrscheinlich ist die 
Beschrankung der Kinderzahl bei den Textilarbeitern durch 
die Stellung ihrer Frauen, die als Arbeiterinnen mit
verdienen, zu erklaren; wahrend die Lage der Frauen in 
den isolierten Bergbaudistrikten von Wales ahnlicherweise 
die dortige enorme Geburtenhaufigkeit erklaren diirfte. 

10. Die Bedeutung der Geburtenabnahme. Welchen Ur
aachen die Abnahme der Geburtenzahl auch zuzuschreiben 
ist, fiir die wirtschaftliche Betrachtung kommt es auf die 
Tatsache an, daB sie gesunken ist und voraussichtlich noch 
weiter sinken wird. Veranderungen der Bevolkerungszahl 
sind von Zeit zu Zeit unvermeidlich, weil die natiirlichen 
Produktivkrafte, von denen die Existenz der Menschen ab
hangt, Veranderungen ausgesetzt sind. Die notwendige An
passung kaun uns mit unsagbaren Qualen und Elend durch 
die Sterblichkeitsrate abgezwungen werden, oder sie kann 
mit Hllie der Geburtenrate zustande kommen, indem die 
Menschen von ihrem Vorrecht, verniinftige Wesen zu sein, 
Gebrauch machen. Es ist ein einfaches Faktum, daB das
selbe Bevolkerungswachstum durch hohe Geburtenhaufig
keit in Verbindung mit hoher Sterblichkeitsrate oder durch 
niedrige Geburten- mit gleichzeitig niedriger Sterblichkeits
zahl herbeigefiihrt werden kann; man kaun sich aber schwer 
etwas vorstellen, was einen groBeren Unterschied beziiglich 
der Gesundheit und der Wohlfahrt der Menschen ausmachen 
wiirde als der tJbergang von der einen zur anderen Kombi
nation. Statistiker mogen kaltbliitig von einer hohen Kinder
sterblichkeit sagen, daB sie durch eine hohe Geburtenrate 
.,kompensiert" werde. Der Ausdruck desaelben Gedankena 
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an menschlichem Elend, daB so viele verstorbene Sauglinge 
und eine entBprechende Anzahl Miitter vergeblich gelitten 
haben, wire kaum ertraglich. 

Warum ist dann in Europa die Tatsache der sinkenden 
Geburtenrate nicht alIgemein begriiBt worden 1 Wenn es 
auf eine Wahl ankame zwischen einer rationeIlen Beschran
kung der Geburtenzahl und einer Herabsetzung des Lebens
haltungsniveaus, wiirde es dann iiberhaupt zweifelhaft sain, 
daB die erstere unendlich wiinschenswerter ist' In einer 
Welt, in der aIle Menschen einander gleich sind, wire die 
Antwort leicht; aber die Patrioten werden mch an sinkender 
Geburtenhiufigkeit des eigenen Volkes nicht erfreuen, wenn 
drohende Nachbaren mch weiter vermehren; und innerhalb 
eines einzelnen Staates sind die Leute nicht erfreut zu sahen, 
daB ihre eigene Klasse durch eine andere verdrangt wird. Die 
Komplikationen aus Rassen-, nationalen und Klassenunter
schieden sind in der bisherigen Betrachtung auBer acht ge
lassen. pie nachsten zwei Kapitel Bollen ihnen gewidmet sein. 

Siebentes Kapitel. 

Internationale Bevolkerungsfragen. 
1. Die Nation ala Bevolkerung8problem. Nationale und 

Rassengegensatze beherrschen heutzutage die Menschen. Die 
Ausbildung der Nationen im Laufe des 19. JahrhundertB 
war zum Teil ein ProzeB der Vereinheitlichung, durch den 
fiir Volker, wie die Einwohner DeutBchlands und Italiens, 
kiinstliche Barrieren zwischen Menschen gleicher Tradition 
und gleicher Interessen beseitigt, der Machtbereich zen
traler Regierungen erweitert und im Inneren Friede, Frei
handel und ungehemmter Verkehr gesichert wurden. 1m 
iibrigen hatten die nationalen Bewegungen das Recht selb
standiger, sich in vitalen Fragen von ihren Nachbarn 
unterscheidender Gemeinwesen auf Selbstregierung nach 
eigenem Ermessen und Unabhangigkeit von Einmischungen 
und von der Herrschaft anderer Staaten zum Ziele. Das 
Tragische der neueren Geschichte besteht in der Umwandlung 
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der nationalen Idee aus dem Streben nach Einheit und nach 
Widerstand gegen Unterdriickuilg in eine eifersiichtige "Ober
treibung der Gegensatze und in das Bediirfnis, andere Volker 
zu unterdriicken. Die Idealisten, die den Zusammenbruch des 
alten Osterreichs als den groBten Segen fiir Europa er
warteten, muBten· zusehen, wie die Nachfolgestaaten ihre 
Freiheit dazu verwandten, sich selbst und ihre Nachbaren 
auf allen Wegen, die den Giiteraustausch hemmen und die 
wechselseitige Erbitterung fordem, armer zu machen suchten. 

Das Bedauem iiber diese grotellke Parodie des nationalen 
Empfindens darf uns jedoch nicht von der Erkenntnis 
abhalten, daB es nationale und Rassenunterschiede sehr 
realer Art gibt. "Der Tiergarten der Welt enthalt aIle mog
lichen Arten", pflegt man zu sagen, um Exzentrizitaten zu 
entschuldigen, und in der Tat wiirde die Welt armer und 
langweiliger sein, ware sie nicht der Raum fiir eine Mannig
faltigkeit menschlicher Typen, die aIle auf ihre Weise etwas 
Charakteristisches an Kunst oder Technik oder Weisheit 
zum gemeinsamen Fonds beitragen. Wenn wir es erst ge. 
lemt haben werden, in Frieden und gegenseitigem Ent
gegenkommen zusammen zu leben, die Probleme, die uns 
aIle angehen, gemeinsam zu losen, und uns gegenseitig 
davon zu enthalten, in die intemen Angelegenheiten anderer 
Volker einzumischen, dann werden wir den Wert dieser 
Mannigfaltigkeit voU begreifen. Inzwischen hat sich aber 
das Bevolkerungsproblem durch die Zahl der Volker ver
vielfacht, und es wachst in geometrischer Proportion mit 
der Eifersucht und der Feindschaft unter ihnen. 

2. Japan und Indien. Ein solches Problem bietet der 
Gegel1satz von Orient und Okzident. Wie soll die westliche 
Zivilisation mit ihren Licht- und Schattenseiten den ehr· 
wiirdigen Traditionen Asiens angepaBt werden 1 Dies ist 
zum guten Tell eine Bevolkerungsfrage, und zwar eine der 
schwierigsten. Denn eben ist das japanische Yolk daran, 
einen Ausweg fiir seinen GeburteniiberschuB zu suchen, 
und findet die Kiisten Nordamerikas Und Australiens 
gewaltsam gesperrt. Konnen wir ihnen vorschreiben, daB sie 
ihre Zahl einschranken Bollen, wahrend Europa fortfahrt 
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sich zu vermehren und die ganze Erde nut seinen Kindem 
iiber£Iutet 1 Eine solche Haltung nehmen heute Amerika und 
England stillschweigend ein; sie laBt sich jedoch mit unseren 
Begriffen von Volkerrecht und Gerechtigkeit schwerlich 
vereinigen. Zumal die Wiinsche des alten Orients heute 
durch Japan in einer Sprache vorgebracht werden, die den 
Europaem gelanfig ist, in der Sprache modemer Riistungen. 
Was, wenn einmal die ungeheure Bevolkerung Chinas mit 
den modemsten Zerstorungsmitteln ausgeriistet sein wird 1 

Es lassen sich in diesem Rahmen die grundlegenden 
Fragen der Weltpolitik kaum mehr als andeuten. Die 
Politik, "Australien den WeiBen" ("White Australia") zu 
reservieren, kraft deren eine BevOlkerung, die betrachtlich 
kleiner ist als die Londons, einen ganzen Kontinent bean
sprucht und die Asiaten nicht nur aus den bereits bewohnten 
Gebieten, sondem auch aus dem tropischen Norden, wo 
europaische Siedlung bisher keinen Erfolg hatte, ausschlieBt, 
ist ein typisches, wenn auch extremes Beispiel fiir die Hal· 
tung, die der weiBe Mann eingenommen hat. Das setzt 
voraus, daB der Asiate yom Europaer nicht nur verschieden, 
sondem im Vergleich zu diesem auch minderwertig ist. Ob 
sich das wissenschaftlich rechtfertigen laBt, erscheint zum 
mindesten zweifelhaft. Und es mit einer Zukunft des Frie· 
dens und der Abriistung zu vereinigen, ist wohl unmoglich. 

Ein weiteres BevOlkerungsproblem, das "aus der Be· 
riihrung von Orient und Okzident erwachst, ist die "Ober. 
volkerungsfrage in Indien. Die britische Verwaltung hat 
viel getan, um die dortigen Lebensverhiiltnisse zu verbessem, 
sie hat aber auch die Hemmnisse des BevolkerungswachB
tums, die bis dahin wirksam waren, beseitigt. Die Volker 
Indiens pflegten , von den nahezu ununterbrochenen 
Kriegen und verheerenden Hungersnoten ganz abgesehen, 
ihre Zahl mittels verschiedener religiOsen und sozialen 
Sitten, die denen primitiver VOlker ahnlich sind, zu regu· 
lieren. Diese Sitten waren dem europiiischen Empfinden 
ungeheuerlich und sind so gut wie vollig ausgerottet worden, 
mit dem Erfolg, daB die Bevolkerung in erschreckender 
Weise zugenommen hat. Indien leidet unter dem doppelten 
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Obel einer hohen Geburtenzahl und einer hohen Sterblich
keitsziffer. Die Durchschnittszahlen pro 1000 Lebende 
waren in der Periode 1896-1905: Geburtenziffer 38,58; 
Sterblichkeitsziffer 34,2; wahrend in England die Geburten
zahl 26,8 und die Sterblichkeitsrate 15,15 betrug. Von 
1000 in Indien geborenen Kindem sterben 250, bevor sie 
ein J ahr alt werden; in den vereinigten Provinzen von 
Agra und Oudh betragt die Kindersterblichkeitsrate sogar 
352 pro 1000; in England und Wales ist sie 127,3. 

Ein Beamter des Indian Finance Department hat in 
ciner interessanten Broschiire1) die Obel, an denen Indien 
leidet, wie folgt aufgezahlt: 

"Wir haben im Vergleich zu den europaischen Landern: 
a) geringere natiirliche Bevolkerungsvermehrung, trotz 

hOherer Geburtenzahl; 
b) geringere Fruchtbarkeit, trotz prozentual groBerer 

Zahl verheirateter Personen; 
c) zwei. oder drei. oder gar viermal groBere Kinder

bterblichkeit; 
d) durchschnittlich viel geringere Lebenserwartung mit 

stetig sinkender Tendenz; 
e) hohere Sterblichkeitsrate der jungen Miitter; und 

schlieBlich, 
f) ahnlich wie in Europa, starkere Vermehrungstendenz 

in den unteren als in den oberen Klassen." 
Die Tendenz der Broschiire geht nicht dahin, daB die 

friiheren Hemmnisse der BevOlkerungsvermehrung wieder 
cingefiihrt werden sollen, sondem daB die bewuBte Beschran
kung der FamiliengroBe auch in Indien Verbreitung findet. 

3. Die vier GrofJrniichte. In der Weltpolitik haben bloBe 
Zahlen sehr groBe Bedeutung. Man wird sich erinnem, 
wie rasch die 1919 in Versailles zur Regulierung der Friedens
vertrage versammelten Alliierten aus einer Konferenz der 
32 Volker praktisch zu einem Rat der Zehn und schlieBlich 
aus einem Rat der Zehn zu einem Viererrat der vier GroB
machte wurden. Nicht weniger bezeichnend war es, wie 

1) Wattal, P. K.: The Population Problem in India. 1916. 
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die Konferenz von Genua, bei der sich RuBland und Deutsch
land zum erstenmal auf gleichem FuB mit den iibrigen euro
paischen Machten trafen, zu einer Auseinandersetzung unter 
den groBen Staaten zusammenschrumpfte. Selbst der 
Volkerbund, an dem aile Nationen zu gleichem Recht be
teiligt sind, laBt seine Angelegenheiten zumeist durch einen 
Rat erledigen, der aus Vertretern der vier groBen und vier 
kleinerer Machte zusammengesetzt ist. Die Vier GroBen 
(Big Four) in Versailles waren Amerika, England, Frankreich 
und Italien; in Genua RuBland, Deutschland, Frankreich und 
England; und im Rat des VOlkerbundes sind es das Britische 
Reich, Frankreich, Italien und Japan. Mithin ist heute mit 
sieben GroBmachten in der Welt zu rechnen. Wir wollen 
uns die Position einiger von ihnen etwas naher ansehen. 

4. Die Vereinigten Staaten. Die Bevolkerung der Ver
einigten Staaten belief sich 1820 auf 91/ 2 Millionen, 1920 
waren es 105710620. Von 1910bis 1920 ist sieum 13738354 
Seelen gewachsen. Das bedeutet, wie wir im vorigen Ka
pitel sahen, ein entschiedenes Sinken der Wachstumsrate; 
absolut steilt es aber eine enorme Vermehrung dar. Wiirde 
die Vermehrung zu dieser verminderten Quote fortgesetzt 
werden, 80 miiBte sich die BevOlkerung in etwa 80 Jahren 
verdoppeln. Die Bedeutung dieser Zahlen wird noch er
hoht durch die Tatsache, daB die amerikanische Nahrungs
mittel- und Rohstoffproduktion auch die groBe Expansion 
der europaischen Bevolkerung im letzten Jahrhundert er
moglicht hat, so daB die gesamte, der Entwicklung Amerikas 
zu verdankende Bevolkerungsvermehrung eine geradezu 
gigantische war. Die Vereinigten Staaten k6nnen sich je
doch, im Gegensatz zu den meisten europaischen Landern, 
v611ig selbst versorgen. Sie besitzen auf ihrem Riesengebiet 
nahezu aIle Arlen klimatischer M6glichkeiten und Natur-
8chatze. Innerhalb der eigenen Grenzenhaben sie Industrien 
entwickelt, die sie friiher fiir Europa erm6glicht haben. 
Die bloBe Existenz dieser Riesenwerkstatten jenseits des 
Atlantischen Ozeans muB die politische Psychologie Europas 
beeinflussen; daraus folgt aber keineswegs, daB Amerika an 
den Industrien oder dem politischen Schicksal der Alten 
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Welt in den nachsten hundert Jahren groBeren direkten 
Anteil nehmen miiBte. Amerika konnte weiterleben, selbst 
wenn Europa verschwinden wiirde. 

5. Das Britische Reichl). Die Eigenart des Britisehen 
Reiches geht aus einigen bevOlkerungsstatistisehen Daten 
hervor. 1821 hatte GroBbritannien 14000000 und Irland 
6800000 Einwohner. 1921 gab es in GroBbritannien 
42 800 000, in Irland 4 500 000, in Australien 5 500 000, 
in Neuseeland 1 200 000, in lndien 319 000 000, in Kanada 2) 

9000 000 Einwohner und in Siidafrika 1500000 Europaer. 
"Ober die Situation Englands sprachen wir bereits in den 
vorangehenden Kapiteln; seine BevolkerungsgroBe ist be
unruhigend ffir jeden, der begriffen hat, wie unsicher die 
wirtsehaftliehen Grundlagen sind, auf denen sein Reich
tum aufgebaut ist; aber aus diesen Zahlen ist ersiehtlich, 
daB es in den Dominions noch Raum flir groBe Bevolke
rungsmassen gibt. Es ist anzunehmen, daB Kanada und 
Australien zusammen mit der Zeit etwa zweihundert Mil
lionen Mensehen werden ernahren konnen. Wieweit dies 
zu der Erwartung einer Erleichterung der englischen Position 
berechtigt, dariiber spater. 

Die obigen Zahlen iiber GroBbritannien und Irland 
werfen ein eigenartiges Licht auf die Bedeutung der Be
volkerungsbewegung fiir politische Fragen. Irland hatte 
1821 halb soviel Bevolkerung wie GroBbritannien. Damals 
und noch viele Jahre nachher ware folglich ein selbstandiges 
und feindliches lrIand eine furchtbare Gefahr fiir England 
gewesen. Dies mag zum Teil die traditionelle Dberzeugung 
der Englander erklaren, daB die Existenz des Landes schlecht
hin von der Unterdriickurg Irlands abhangt, eine Tradition, 
die noeh lange weiterlebte, nachdem sieh die VerhiHtnisse, 
denen sie entsprang, langst griindlich geandert haben; bis 
man schlieBlieh 1921, als die Zahl der Englander die der 

1) [VgI. A. Andreades: La population anglaise avant, pen
dant et apres la grande guerre, Ferrara 1922.] 

2) 1911 hatte Kanada 7200000 Einwohner; die genaue Zahl fiir 
1921 war noch nicht erreichbar. [Das im:wischen erschienene "Canada 
Year Book" fiir 1921, Ottawa 1922, S. 97, gibt sic mit 8788000 an.] 
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Iren um das Zehnfache iibertraf, diesen volle Selbstandigkeit 
gewahrte, wobei das apathische englische Publikum staunte, 
daB dies erst jetzt geschah. 

6. Frankreich. Frankreich hatte 1815, am Ende der 
Napoleonischen Kriege, 29000000 Einwohner; 1870, bevor 
ElsaB-Lothringen an Deutschland abgetreten wurde, waren 
es 38400000; 1913 39700 000; und 1921, als durch die 
Wiederangliederung ElsaB-Lothringens die fiirchterlichen 
Kriegsverluste kompensiert werden konnten, 39200 000. 
Die Griinde des Stillstandes der Bev61kerungszahl in Frank
reich sind im letzten Kapitel kurz erortert worden. Die 
Wirkungen auf die soziale Wohlfahrt des Landes scheinen im 
allgemeinen nicht ungiinstige gewese:t;l zu sein. Levasseur; 
der das Problem sehr eingehend untersucht hat, legt in seinem 
Buch ("La Population Fran9aise ")[ drei Bande, Paris 1889/91] 
dar, daB die niedrige Geburtenhaufigkeit zwar politisch und 
militarisch sehr ernste Folgen haben konne, die jedoch durch 
vorteilhafte Wirkungen auf den materiellen Wohlstand und 
den sozialen Fortschritt kompensiert werden. Bedauerlicher
weise scheint jedoch in Frankreich aus der Erkenntnis, 
daB die Nachbaren zahlenmaBig rasch wachsen, wahrend 
die eigene Bevolkerung unverandert bleibt, alles eher als 
friedliche Stimmung zu resultieren. Die Nervositat dariiber, 
daB die starksten Bataillone in Zukunft anderen Volkern 
gehoren werden, laBt die franzoeischen Staatsmanner eine 
AuBenpolitik verfolgen, die mehr auf die Schwachung mog
licher Feinde als auf die Gewinnung des Vertrauens der 
Alliierten gerichtet ist. Deutschlands Bevolkerung war 
1914 um nahezu siebzig Prozent groBer als die fran
zosische, und zu der Zeit, als diese Zeilen geschrieben 
werden [1923], hat es den Anschein, als ob die franzosische 
Politik darauf ausginge, die wirtschaftliche Erholung des 
deutschen Volkes zu hemmen, um den militarischen Vorteil, 
den die groBere Bevolkerungszahl bedeutet, auszugleichen. 

Von einem internationalen Standpunkt aus ist es viel
leicht ein Ungliick, daB Frankreich fiir seine wesentlichen 
Lebensbediirfnisse nicht auf den auswartigen Handel an
gewiesen ist. Seine geographische Lage erlaubt ihm eine 
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wirtschaftliche Isolierung, wie sie die Vereinigten Staaten 
ertragen konnten, keineswegs, aber die Schwache und Armut 
seiner Nachbaren wirkt auf Frankreich wirtschaftlich nicht 
so unmittelbar und fiihlbar zuriick, als wenn es ahnlich wie 
England [und Deutschland] gezwungen ware, seine eigenen 
Fabrikate gegen Nahrungsmittel und Rohstoffe anderer 
Lander einzutauschen, urn iiberhaupt leben zu konnen. 

Merkwiirdigerweise hat sich das franzosische Interesse 
fiir das BevOlkerungsproblem bis vor ganz kurzem voll· 
stii.ndig auf die Frage der Geburtenhll.ufigkeit konzentriert, 
unter AuBerachtlassung der Sterblichkeitsziffer. Zwischen 
1900 und 1909 betrug die Geburtenrate in Frankreich durch. 
schnittlich 20,25, die Sterblichkeitsziffer 17,32; wahrend 
in England und Wales bei einer Geburtenziffer von 26,8 die 
Sterblichkeitszahl nur 15,5 war; in Neuseeland war die 
Geburtenhaufigkeit 26,79 und die Sterblichkeitsziffer 9,76; 
und in Schweden die Geburtenzahl 26,17, die Sterblich· 
keitszahl 14,68. Offenbar wiirden die Franzosen, wenn sie 
zu einer so niedrigen Sterblichkeitsrate wie die schwedische 
gelangen konnten, eine betrachtliche natiirliche Bevolke. 
rungsvermehrung aufweisen. Es ist jedoch wichtig fest· 
zuhalten, daB sinkende Geburtenrate gleichbedeutend ist 
mit wachsender Zahl der Alten im Vergleich zu den jiin. 
geren Altersklassen, und eine hohere Sterblichkeitsziffer sich 
auf die Dauer mithin nicht umgehen laBt. Es fragt sich 
also, wie es mit der Kindersterblichkeit steht, die nicht yom 
Altersaufbau der Bevolkerung abhangt. Die Sterblichkeit 
der Sauglinge (Kinder unter einem Jahre) betrug in Frank· 
reich, auf tausend Geburten bezogen, in den Jahren 1902 
bis 1911 durchschnittlich 132,4; in England und Wales 
127,3; in Neuseeland 64,3; in Schweden 84,4 [in Deutschland 
185,1, wobei sie groBer ist auf dem Lande als in den Stadten]. 
Hier steckt eine Quelle fiir den Bevolkerungszuwachs, die 
Frankreich ausniitzen sonte, bevor es zu verzweifelten MaB· 
nahmen zur Steigerung der Geburtenzahl seine Zuflucht 
nimmt. Es ist sehr erfreulich, daB jetzt in Frankreich ener· 
gische MaBnahmen getroffen werden sollen zum Schutze 
sowohl der Miitter als auch der Sauglinge. 
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'1. Deutschland. Die Bevolkerung der verschiedenen 
Staaten und Fiirstentiimer auf dem Gebiete des heutigen 
Deutschlands bezifferte sich 1815 auf 21 Millionen; 1880 
auf 45 Millionen; 1913 sind es 67 Millionen geworden. In 
den letzten paar Jahren vor dem Kriege wuchs die Be
volkerung jahrlich um etwa 850 000 Menschen, und Aus
wanderung gab es praktisch nicht mehr. Aus einem sich 
selbst ernahrenden Agrarland ist Deutschland in verhaltnis
maBig kurzer Zeit ein hochentwickeltes Industrieland ge
worden mit einem Import von 12 Millionen Tonnen Nab
rungsmittel (1913), was etwa 15 Prozent seines Gesamt
konsums ausmacht. Die deut8che Steinkohlenproduktion 
stieg von 30 Millionen Tonnen im Jahre 1871 auf 190 Mil
lionen Tonnen 1913, und die industrielle Entwicklung des 
Landes entsprach, wie es Jevons vorausgesagt haben wiirde, 
diesem Wachstum. Der Export Deutschlands bestand [dem 
Werte ooch] 1913 zu 79% aus Eisenwaren, Maschinen, Kohle, 
Woll- und Baumwollprodukten [und anderen Halb- und 
Fertigfabrikaten]. Von seiner Einfuhr entfielen [etwa] 45% 
auf Rohstoffe und 27 % auf NahrungsmitteP). Vor dem Kriege 
war Deutschland das eigentliche Herz des europaischen In
dustriesystems. Von der Giiter- und Kreditzirkulation von 
und zu diesem lebendigen Zentrum lebten all seine Nachbar
volker. Ru.Bland, Norwegen, Schweden, Danemark, Hol
land, die Schweiz, Italien, Osterreich-Ungarn, Rumanien 
und Bulgarien bezogen mehr Waren aus Deutschland ala 
aus irgendeinem anderen Lande, und Deutschland war der 
zweitgroBte Lieferant GroBbritanniens, Belgiens und Frank
reichs. Nach Deutschland £1ossen mehr Giiter aus RuJ3land, 
Norwegen, Holland, der Schweiz, Italien und Osterreich
Ungarn ala in irgendeines der anderen Lander, und es war 
der zweitbeste Kunde GroBbritanniens, Schwedens und 
Danemarks. Den ostlich und siidlich von seinen Grenzen 
liegenden Landern bot Deutschland nicht nur Handela
beziehungen, sondern auch Kapital und Organisation fiir 
ihre Entwicklung, und die Existenz dieser Lander war mit-

1} [Die z. T. irrtiimlichen Angaben des englischen Textes sind 
hier korrigiert.) 
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hin zum guten Teil von Deutschland abhangig. Die Be
vOlkerung Deutschlands und Osterreich-Ungarns zusammen 
war ungefahr der N ordamerikas gleich; und dieses ganze 
grolle Wirtschaftssystem liell sich nur durch stetig wach
sende Aktivitat im Mittelpunkt desselben aufrechterhalten. 
"Die deutsche Maschine war", wie es tre£fend gesagt wurde, 
"wie eine Spindel, die, um sich im Gleichgewicht zu hatten, 
immer rascher und rascher spinnen mull!)." 

8. RufJland. Das europaische RuBland hat in dem Zeit
raum zwischen den zwei grollen Kriegen seine Bevolkerung 
beinahe ebenso rasch vermehrt wie die Vereinigten Staaten: 
von 48 Millionen im Jahre 1815 auf rund 150 Millionen 
1914. Die Geburtenhaufigkeit des europaischen Rulliands 
wird fiir die Periode 1902-1911 auf 48,47 angegeben; die 
Sterblichkeitsziffer auf 31,41; und die Sauglingssterblichkeit 
zwischen 1895 und 1904 auf [durchschnittlich] etwa 260 pro 
1000 Geburten. 

Bereits 1882 hat Sir Robert Giffen, einer der scharf
sinnigsten Statistiker, die Aufmerksamkeit auf die Schwierig
keiten gelenkt, die Rulliand durch seine enorme Bevolke
rungsvermehrung drohen. 

"Bis vor kurzem", sagte er, "befand sich RuBIand im wesent
lichen in der !.age eines Neulandes mit riesigen Bodenfliichen, tiber 
die sich eine wachsende Agrarbevolkerung ausbreiten konnte. Nun 
ist sein europaischer Boden mehr oder weniger angefiillt, und wenn 
l).i.cht Sibirien in groBem AusmaB besiedelt werden kann - was 
sehr zweifelhaft ist -, so dtirfte in RuBIand der Druck der Be
volkerung auf die Subsistenzmittel frtiher oder spater sehr groB wer· 
den. Der Boden mag wohl imstande sein, bei besserer Bewirtschaf
tung eine groBere Bevolkerung zu versorgen: Aber das ist es nicht, 
worauf es ankommt. Die Art der Bodenkultur, die in einem Lande 
jeweiIs moglich ist, ist durch die jeweils gegebene Fahigkeit der 
Bevolkerung bedingt bzw. durch solche Fortschritte dieser Be
fahigung, die im Heranreifen begriffen sind, und bei der gegebenen 
BevolkerungsgroBe RuBlands gibt es dort zweifellos Anzeichen des 
wachsenden Ernstes in dem Kampf ums Dasein, der in jedem Augen
blick in das akuteste Stadium treten kann I)." 

1) Keynes, .J. M.: The Economic Consequences of the Peace, 
S. 11. [S.9 der deutschen Ausgabe.] 

I) Eroffnungsrede als Prasident derStatistischen Gesellschaft, abge. 
druckt in Giffens"Economic Enquiries and Studies" Bd. II, S.13, 14. 
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Wir wissen heute, wie sehr sich dieses Urteil be. 
wahrheitet hat. Der Krieg hat das prekare Gleichgewicht 
des russischen Wirtschaftslebens erschiittert. Revolution 
und Hungersnot lauerten auf eine Gelegenheit, ihre Riesen· 
beute in Besitz zu nehmen. Bei unvollkommenem sozialen 
Gleichgewicht und mangels wirtschaftlicher Reserven war 
RuBland von diesen zwei Ungeheuern bald verschlungen; 
und das Land, das vor dem Kriege ein Viertel des export
fahigen Weizeniiberschusses der Welt hergab, bettelt jetzt 
um Brot, um seine Kinder vor dem massenhaften Hungertod 
zu retten. 

9. Der Krieg urul das BevolkerungsJYfoblem. Diese sind 
also die Haupthelden des groBen Weltdramas. Wenden wir 
uns nunmehr dem Schauspiel selbst zu und untersuchen wir, 
welche Rolle in ihm das Malthussche Bevolkerungsprinzip 
spielt; wieweit ist der Kampf der Volker um Vorherrschaft 
wirklich ein Kampf ums tagliche Brot, zu dem sie durch den 
Druck der Bevolkerung auf die Subsistenzmittel gezwungen 
werden, und wieweit konnen Kriege wirklich als Hemmnisse 
des Bevolkerungswachstums und mithin als ein grausames 
Heilmittel gegen das 'ObermaB an Menschen angesehen 
werden 1 

Sir Walter Raleigh schrieh an einer oben (Kap. I) 
zitierten Stelle: 

"Wenn ein Land von der Menschenmenge, die in ihm lebt, tiber
miWig bedeckt ist, so wird es durch eine natiirliche Notwendigkeit 
gezwungen, sich s@lbst zu entlasten und die Biirde, sei es auf rechtem 
oder unrechtem Wege, auf andere abzuwiUzen, denn es gibt (abge
sehen von der Gefahr der Pest, die in Massen Zusammenlebende 
haufig heimsucht) kein Elend, das die Menschen so heftig zu ver
zweifelten und todesverachtenden Handlungen antreibt, wie die 
Qualen und Drohungen einer Hungersnot. Daher kann der Krieg, 
der auf eine allgemeine, nicht zu beseitigende N otwendigkeit be
griindet ist, als eine allgemeine, unvermeidliche und notwendige 
Einrichtung angesehen werden." 

Dieser Gedanke ist seit den Tagen von Raleigh haufig in 
vielenSprachen und in den mannigfachsten Formen ausgespro
chen worden. So schreibt z. B. der General von Bernhardi: 

"Kriiftige, gesunde und aufbliihende Volker nehIll-en an Volks
zahlzu. Sie bediirfen daher von einem gegebenen Augenblick an 
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einer steten Erweiterung ihrer Grenzen, sie brauchen Neuland, um 
den tiberschuB der Bevolkerung unterzubringen. Da aber die Erde 
fast iiberall besiedelt ist, kann Neuland im allgemeinen nur auf 
Kosten Besitzender gewonnen werden, d. h. durch Eroberung, die 
damit zu einem Gesetz der Notwendigkeit wird 1)." 

Es leuchtet nun ein, daB Kriege von der Art, wie sie in der 
Phraseologie der obigen Zitate empfohlen werden - Kriege, 
in denen ein rasch wachsendes Yolk angesichts der unmittel
baren Gefahr einer Hungersnot seine nationalen Grenzen 
sprengt und fruchtbare Lander irgendwelcher Nachbaren 
in Besitz nimmt -, sind in den Zeiten des Walter Raleigh 
nicht vorgekommen und auch seither nicht in irgend gro
-Berem Umfange. Die Geschichtsforschung sieht z. B. in 
den Napoleonischen Kriegen oder im Weltkrieg der Jahre 
1914--1918 keineswegs einen "unvermeidlichen oder not
-wendigen Krieg", in dem Sinne, wie es Sir Walter Raleigh 
meinte. Die Franzosen standen zu Anfang des 19. Jahr
hundertB nicht vor der Wahl zwischen Hungertod und 
Krieg, noch war dies hundert Jahre spater bei den Deut
schen der Fall. Es empfiehlt sich festzuhalten, daB unter den 
[bewuBten] Erwagungen, die den Willender Kaiserund Staats
manner bestimmen, wenn sie in Krieg ziehen, Bevolkerungs
fragen bisher keine erkennbare Rolle gespielt haben. 

Wie aHe Ereignisse, die groBe Menschenmassen betreffen, 
so werden auch Kriege durch zahlreiche und verwickelte 
Ursachen hervorgerufen, unter denen zweckbewuBte Motive 
haufig weniger wichtig sind als verborgene Einfliisse, die 
unter der Oberflache wirken. Diese verborgenen Einfliisse 
aufzudecken bedeutet die notwendige Voraussetzung zu 
-ihrer Beherrschung, denn nur, wenn wir die Krafte, die in 
-der menschlichen Gesellschaft an der Arbeit sind, verstehen, 
konnen wir hoffen, in der Leitung der Welt den mensch
lichen Verstand an die Stelle des blinden Instinkts zu setzen. 
In dieser Frage, wie in bereits behandelten, muB mithin 
untersucht werden, ob der Druck der Bevolkerung nicht 
doch einen indirekten EinfluB besitzen mag, dessen sich die 
Haupthelden des Dramas kaum bewuBt sind. 

1) Deutschland und der nii.chste Krieg [2. u. 3. Aufl., Stuttg. 
1912] S. 14. 

Wright·l'alyi, Bevlllkerung. 8 
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Wo es mit der Versorgung schlecht bestellt und Be
schaftigung daheim schwer zu finden ist, dort werden Unter
nehmungslustige naturgemaB hinausstreben, um ihr Gliick 
zu finden. So sind die amerikanischen Kolonien entstanden; 
und daraus ergibt sich vielleicht der Rauptgrund, weshalb 
die Einwohner der engen britischen Inseln sich iiber die 
ganze Erde verbreitet haben. Ratte es in GroBbritannien 
geniigend Raum fiir eine wachsende Bevolkerung gegeben, 
so ware das britische Weltreich hoohstwahrscheinlich nicht 
entstanden. Dann hatte es keine Kolonialkriege mit Frank
reich gegeben; eine spatere Generation hatte sich nicht vor 
der Macht RuBlands zu fiirchten brauchen; der amerika
nische und der Burenkrieg waren nicht moglich gewesen, 
und die ganze europaische Geschichte ware anders gelaufen. 
Man sieht also auf den ersten Blick, wie eng Bevolkerungs
fragen mit den treibenden Kraften internationaler und 
rassenmaBiger Konflikte verquickt sind. Das bedeutet 
freilich, wie wir zugeben miissen, kaum mehr, als wenn 
gesagt wird, daB die Menschen keine Kriege fiihren konnten, 
wenn sie miteinander nicht in Beriihrung kommen wiirden. 
Die entscheidende Frage ist aber, ob der Wettbewerb der 
Volker um die beschrankten Subsistenzmittel, die die Erde 
den Menschen hergibt, tatsachlich die Tendenz zeigt, Kon
flikte herbeizufUhren. Hier stehen sich, wie wir gesehen 
haben, zwei entgegeIigesetzte Tendenzen gegeniiber. Auf 
der einen Seite geht die Entwicklung dahill, die Gesamt
menge der Subsistenzmittel fiir die Menschheit mittels 
Kooperation der Menschen, mittels Arbeitsteilung und 
Dienstbarmachung der Natur durch die Wissenschaft wesent
lich zu steigern. Andererseits ruft das Gesetz des abnehmen
den Ertrages stetig wachsenden Wettbewerb der Volker 
um die Nahrungsmittel- und Rohstoffschittze sowie um die 
Markte hervor, an denen Industrieprodukte zur Bezahlung 
dar Nahrungsmittel abgesetzt werden konnen. Bedauer
licherweise iibt die zweite Tendenz smrkeren EinfluB auf 
die auswartige Politik als die erstgenannte. Wir brauchen 
bloB einen Blick auf die Liste der Fragen zu werfen, die 
im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege die Staatsmanner 
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beschaftigt haben, - Marokko, Tripolis, Bagdadbahn, Kongo, 
Mexiko, China -, um. uns zu iiberzeugen. Der Wettlauf 
um. den ersten Platz in der Ausbeutung riickstandiger Rassen 
und unerschlossener lAnder, um. Markte und Rohstoff
gebiete gehort zu den wirksamsten Griinden internationaler 
Reibungen. Sind wir also nicht zu der SchluBfolgerung ge
notigt, daB das Grundproblem des menschlichen Lebens 
- der Druck der Bevolkerung auf die Subsistenzmittel -
wesentlich dazu beitriigt, jene Atmosphare zu schaffen, aus 
der Kriege erwachsen 1 Die Tatsache, daB die Diplomaten 
den wahren Kern dieser Probleme kaum kennen und noch 
weniger erortern, bildet an sich schon eine Gefahrenquelle. 
In vielen Fallen lieBe sich eine Losung finden, die fiir alle 
beteiligten Parteien ertraglich ware: freier Zutritt zu den 
Rohstoffen und den Absatzmarkten - z. B. die Politik 
der "offenen Tiir" in Marokko - ware kein zu hoher Preis 
fiir friedliches Zusammenarbeiten an Stelle des Konfliktes; 
aber das zugrundeliegende Problem wird seltlln kIar zutage 
gebracht, und kiinstliche Streitursachen, wie die Ent
sendung eines Kanonenbootes in einen obskuren Hafen, sind 
gefahrlicher, als die greifbarsten Interessen es sein konnen, 
wenn sie offen und ehrlich ins Auge gefaBt werden. Frei· 
lich ist es nicht moglich, daB die Volker sich weiter ver· 
mehren, ohne eine Knappheit an den Erzeugnissen des 
Bodens hervorzurufen. Wir behaupten auch keineswegs, 
daB dem Staatsmann, der hellsichtig genug ist, um. das 
Problem der Subsistenzmittel klar ins Auge zu fassen, die 
Losung sich ohne weiteres darbietet. Harte Niisse gibt es 
hier zu knacken. Aber durch Kriege wird die Losung nicht 
erleichtert; im Gegenteil, sie wird nur noch erschwert. 
Ware der Krieg 1914 vermieden worden, so wiirden sich 
heute die Einwohner Europas einer verhaltnismaBig hohen 
Lebenshaltung erfreuen, und sie wiirden Rohstoffe und 
Nahrungsmittel aus allen Teilen der Erde reichlich zur Ver· 
fiigung haben. Es war der Krieg selbst, der das Bevolke. 
rungsproblem zu einer brennenden Frage gemacht hat. 

10. Der Krieg und das Versorgungsproblem. Malthus 
hat den Krieg unter den Hemmungen der BevOlkerungs. 

8* 
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vermehrung aufgezahlt. Das verstand sich fiir ibn VOl 

selbst, da doch der Krieg Menschenleben sowohl direk 
als auch indirekt, namlich durch Hungersnot und EpidemieI 
in seinem Gefolge, zerstort. Als ein Mittel zur Verminde~ 
der BevOlkerungszahl i m Ve r h a I t n i s zur Nahrungsmittel 
Menge bedeutet jedoch der Krieg einen furchtbaren MiB 
griff. Der DreiBigjahrige Krieg hat, wir sprachen davon in 
ersten Kapitel, ungeheure Verwustung an Menschenleben an 
gerichtet; zugleich hat er aber auch Nahrungsmittel und dil 
Mittel Zur Produktion menschlicher Nahrung in solchem Um 
fange verwiistet, daB er das Lebenshaltungsniveau der ubrig, 
gebliebenen Bevolkerung sicherlich gesenkt hat. "Bayem 
Franken und Schwaben", lasen wir, "wurden durch Hungers 
not und Epidemien verwiistet, wahrend es dem ubriger 
Deutschland und Osterreich wenig besser erging. . .. Del 
Viehbestand verminderre sich in auBerordentlichem MaBe 
und viele einst fruchtbaren Strecken Landes sind von Wolfer 
und anderen' wilden Tieren bewohnte Walder geworden.' 

Es ist zum mindesten zweifelhaft, ob das Verhaltnis del 
Subsistenzmittel zur Bevolkerungszahl durch dieses Ver· 
fahren vergroBert worden ist. 

Dasselbe gilt fiir modeme Kriege. Hand in Hand mii 
der Zerstorung menschlichen Lebens geht eine noch groBen 
Verminderung der Subsistenzmittelmenge, weil ProduktiOI1 
und Verkehr in Unordnung geraten und der vernachlassigtE 
Boden seinen Aufgaben entfremdet wird; und in mancheI1 
Fallen braucht das Lebensmittelangebot mehr Zeit als diE 
Bevolkerung, -um den alten Stand wieder zu erreichen, 
Man sehe sich die fiirchterliche Bilanz des Weltkrieges an, 
durch den Europa (vier Jahre nach dem Waffenstillstand; 
noch immer halb lahmgelegt ist 1). Frankreich, das Land, dru; 
mit seiner stationaren Bevolkerungszahl es am schwerstell 
hat, um sich zahlenmaBig zu erholen, hat zwischen 1914 
und 1921 mehr als zwei Millionen Menschen verloren. In 
dieser Zahl sind die Einwohner der wiedererlangten Pro· 
vinzen ElsaB-Lothringen nicht inbegriffen, wohl aber die 
. - 1) [Zur BevOlkerungsstatiBtik des Weltkrieges vgl. Chr. DOring: 
Die BevOlkerungsbewegung im Weltkrieg, Kopenhagen 1920.] 
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Verluste an Zivilbevolkerung, deren Sterblichkeit durch 
die KriegsverhaItnisse, einschlieBlich der Grippeepidemie 
von 1918, sehr gestiegen ist. Seit dem FriedensschluB ist 
die Zahl der EheschlieBungen und Geburten rasch gestiegen, 
wahrend die der Todesfalle sank. 1920 gab es zweimal so
viel EheschlieBungen als 1913. Der "OberschuB der Geburten 
iiber die Todesfalle betrug in Frankreich (mit AusschluB 
ElsaB-Lothringens) 143000 im Jahre 1920 und 100000 im 
Jahre 1921, gegeniiber 33500 im Durchschnitt der Jahre 
1904 bis 1913. Eine Parallele zu dem Wachstum im Jahre 
1920 bieten nur die Jahre unmittelbar nach dem Deutsch
Franzosischen Krieg. Von den wiedererlangten Provinzen 
abgesehen wird also Frankreich ungefahr siebzehn Jahre 
brauchen, um seine Bevolkerung von 1913 wiederzuge
winnen, falls die natiirliche Vermehrung sich auf der Hohe 
der letzten zwei Jahre halt; oder aber dreiBig bis vierzig 
Jahre, falls die Wachstumsrate auf den Vorkriegsstand fallt. 
ElsaB-Lothringen hat etwa 1 700 000 Einwohner; wenn man 
diese einrechnet, so hat die Gesamtbevolkerung Frankreichs 
bis auf eine halbe Million ihre friihere Rohe erreicht. 

Angesichts der furchtbaren Schicksale, die das deutsche 
Yolk seit Juli 1914 erlebt hat, muB die Bevolkerungs
statistik Deutschlands iiberraschen. Rund 1700000 Deutsche 
sind im Kriege getotet worden l ). Die Verluste infolge ver
minderter Geburtenhaufigkeit in den Kriegsjahren wer
den auf 3 300 000 und die wegen erhohter Sterblichkeit 
der Zivilbevolkerung auf 500 000 geschatzt. Die abgetre
tenen Gebiete, einschlieBlich Oberschlesiens, hatten sechs 
und eine halbe Million Einwohner. Trotzdem betragt die 
gesamte Bevolkerungsabnahme Deutschlands zwischen 1913 
und 1921 nur vier und eine halbe Million! Mit anderen 
Worten, die Bevolkerung des Nachkriegs-Deutschland hat 
seit 1913 um zwei Millionen zugenommen. Diese auBer
ordentliche Tatsache erklart sich zum Teil durch den Riick
strom der Fliichtlinge - der von auswarts vertriebenen 
Deutschen und anderer -, deren Zahl nicht genau angegeben 

1) [Das Statistische Jahrbuch f. d. Deutsche Reich, Jahrgang 
1923, S. 23 und 25, beziffert diese Verluste auf tiber 2000000.] 
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werden kann, aber auf etwa eine Million geschatzt wird 
1m iibrigen tragt die Nachkriegshausse in EheschlieBunger 
und Geburten und die niedrige Sterblichkeit insbesonden 
der Sauglinge (diese ist seit dem Kriege effektiv kleiner ah 
19131) die Verantwortung. 

Die Bevolkerung RuBlands ist bekanntlich durch daf 
Chaos, in das dieses Land seit Kriegsbeginn geraten ist 
wesentlich reduziert. Auf Statistiken einzugehen ist iiber. 
fliissig, da es eine schmerzhaft offenkundige Tatsache ist 
daB RuBland 1922 mehr an tJbel'volkerung zu leiden hat alf 
1913. Dasselbe gilt in geringerem MaBe fUr Deutsch -Osterreich 
In GroBbritannien, Belgien und Italien war die Bevolkeru~ 
1920 gleich groB oder groBer als 1913. 

Wenn wir uns nun der anderen Seite unserer Bilam 
zuwenden, zu den Wirkungen des Krieges auf die Sub· 
sistenzmittel, was finden wir da? DaB iiberall bei der 
Kriegfiihrenden die Produktivitat weit mehr abgenommer 
hat als die Bevolkerung. H 0 0 v e r, der amerikanisch€ 
Nahrungsmittelkommissar (Food Controller) und Leiter dm 
Nothilfe fiir Europa (Director-General of Relief in Europe: 
schatzte 1919, daB die europaische BevOlkerung mindestem 
urn hundert Millionen groBer war als diejenige, die ohm 
Einfuhr ernahrt werden kann, und warnte die Welt, daB, 
wenn nicht die Produktivitat rasch gesteigert wird, es nichtt: 
anderes geben kann als "politisches, moralisches und wirt· 
schaftliches Chaos, das sich in Menschenverlusten bishm 
ungeahnten Umfangs auBert2)". Drei gute Ernten und di€ 
auBerordentliche Fahigkeit der Menschen, sich wieder ill 
Ordnung zu bringen, haben ein gutes Stiick geleistet, UIIl 

diese Schatzung zu widerlegen. Abel' das deutsche Volh 
muB noch immer mit 55% der Menge notwendiger Lebens· 
mittel auskommen, die es vor dem Kriege pro Kopf zur Ver· 
fiigung hatte. Das Lebenshaltungsniveau ist urn 45% ge· 
sunken. Selbst so muB Deutschland noch 17,7% der not· 
wendigsten Lebensmittel importieren gegeniiber 5% VOl 

dem Kriege. Urn dem deutschen Boden seine Vorkriegs. 
1) [12,9 auf je 100 Lebendgeborene 1922 gegen 15,1 imJahre 1913.J 
2) Vgl. "Times" vom 13. A.ugust 1919. 



Der Krieg und das Versorgungsproblem. 119 

produktivitat zuriiokzugeben, miiBten ibm die wiihrend des 
Krieges entzogenen Nitrate und Phosphate ersetzt werden; 
aber die ohemischen Fabriken, die die Nitrate produzieren, 
konnen nicht ohne Kohle und Koks arbeiten, die unter den 
Versailler Friedensbedingungen ins Ausland gehen miissen, 
und die Phosphate konnen nicht in geniigenden Mengen im
portiert werden, solange die Kaufkraft nicht gesteigert ist. 

trber£liissig die Wirkungen des Krieges auf die Versor
gung Deutschlands weiter zu untersuchen oder die Lage 
der anderen Kriegfiihrenden darzustellen. Die Verelendung 
und Desorganisation sind iiberall nur zu offenkundig. Es 
kann gar kein Zweifel bestehen, daB die Bevolkerungsver. 
luste Europas weit iibertroffen werden durch die Verminde
rung der Subsistenzmittel, und daB es sehr viel mehr Men. 
schen geben wird aIs 1913, bevor der Vorkriegsstand der 
Produktion wieder erreicht ist. Wie dem Drachen im Mar
chen wachsen einer modernen Volkswirtschaft die neuen 
Kopfe rascher zu, als sie der Drachentoter abzuschlagen 
vermag. 

Also gehOrt ein moderner Krieg offenbar iiberhaupt 
nicht zu den Hemmnissen der Bevolkerungsvermehrung im 
Sinne von Malthus. Als ein Faktor, der die Zahl der Men
schen weniger vermindert aIs den Ertrag an Nahrungsmitteln 
und anderen lebensnotwendigen Dingen, kann er unmog
lich in diese Kategorie gehOren. 

In der Tat ist der Krieg so wenig ein Heilmittel gegen 
trbervolkerung, daB er zu den mii.chtigsten Faktoren gehort, 
die die Lebenshaltung auf das Niveau der Subsistenzmittel 
driicken. Einerseits unterbricht er den ProzeB internatio
naler Arbeitsteilung in der Ausbeutung der Natur, ohne 
den die Erde nicht ein Zehntel ihrer heutigen Bevolkerung 
erhalten konnte. Andererseits ruft er in jeder Nation einen 
spezifischen und dringenden Bedarf nach immer mehr Men
schen hervor, um die zur Kriegfiihrung erforderliche Manner
kraft bereitzustellen. In diesem oirculus vitiosus ist die 
Lehre von Malthus nur zu kIar erwiesen. Je groBer 
der Druck der Bevolkerung auf den Nahrungsmitteispiel. 
raum der Welt, um so groBer die Wahrscheinlichkeit, daB 
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die Volker der Gebiete, die Nahrungsmittel produzieren 
konnen, in Konflikte geraten werden; und diese halbklare 
Angst, daB eine iibermaBige Bevolkerung daheim durch den 
Wettbewerb anderer VOlker um den "Platz an der Sonne" 
und um die neuen Nahrungsmittel- und Rohstoffgebiete 
l-eiden wird, ruft die instinktive nationalistische Reaktion 
hervor, die nicht weitestgehende Kooperation mit jenen 
anderen Volkern erstrebt, um ein Maximum an den ge
wiinschten Giitern so rasch als irgend moglich zu produ
zieren, sondern nach ausschlieBlichen Privilegien in uner· 
schlossenen Landern fahndet, von Kolonien Vorzugsbehand
lung verlangt und dem freien Austausch der Waren und 
Dienste Schutzzollbarrieren und andere Hindernisse in den 
Weg zu stellen trachtet. So fiihrt das BewuBtsein, daB 
man ein "ObermaB an Bevolkerung besitzt, dazu, daB die 
Volker restriktive Handelspolitik und aggressive AuBen
politik treiben, obwohl die erste Erniedrigung der Lebens
haltung in ihren iibervolkerten Stadten und die zweite Be
darf nach noch mehr Menschen fiir die Zwecke der Krieg
fiihrung bedeutet. 

Es muB aber wiederholt werden, daB die Schwierigkeiten 
nicht einfach aus zwischenstaatlichen und nationalen Feind
seligkeiten herriihren. Zu behaupten, daB es Nahrungsmittel 
und Rohstoffe in Hiille und Fiille gabe, um aIle Volker, 
gleichgiiltig wie rasch sie sich vermehren, zu versorgen, wenn 
sie nur friedlich kooperieren wfuden, ware ebenso unver
antwortlich wie der leichtfertige Optimismus der Anti'.. 
malthusianer im 19. Jahrhundert. Das Bevolkerungs
problem ist nur durch allgemeine Verminderung der Ge
burtenhaufigkeit zu losen, und wird dieser Weg nicht be
schritten, so werden es nach wie vor die von Malthus auf
gezahlten [positiven] Hemmnisse sein, die die iiberschiissige 
Zahl von Zeit zu Zeit durch Laster und Elend reduzieren. 

Nationale Feindseligkeiten stellen jedoch eine Barriere 
zwischen den Menschen und der rationellen Betrachtung 
dieser Dinge, und sie fUhren zu politischen MaBnahmen, die 
die "Obel und die Gefahren verscharfen, mit denen uns die 
Natur in ihrer Unerbittlichkeit bedroht. Der erste Schritt 
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in del' Rjchtung, die Zahl del' Menschen mit del' verfUg
baren Nahrung in Einklang zu bringen, ist erst moglioh, 
wenn wir aufgehort haben, einen relativen Vorteil gegen
iiber rivalen Volkern als wiohtiger anzusehen ala daa Wohl
ergehen del' Mensohheit im Ganzen. 

11. Auswanderung. DaB die oHentliohe Meinung heuie 
gegen eine internationale Verstandigung iiber Bevolkerungs
fragen und eher zum exldusiven Nationaliamua geneigt iat, 
das zeigt sioh an del' neuen, seit dem Krieg iibliohen Ein
stellung gegeniiber del' Ein- und Auswandemng .. 

Bisher galt im allgemeinen die Auswandemng del' iiber
sohiiasigen Bevolkerung del' Alten Welt, um moh duroh 
ErsohlieBung del' Natursohatze neuer Lander ein Auskom
men zu suohen, als fiir alle Beteiligten vorteilhaft. Ab
gesehen davon, daB duroh diesen ProzeB del' eine ArbeitB
markt entlastet und del' andere versorgt wird, galt diesel' 
ProzeB ala produktionsfordernd, indem er die Produktiv
mittel von Orten, wo ihre Produktivitat geringer war, an 
solche verlegte, wo me groBer war, und somit die Gesamt
summe des Reichtums del' alten und del' neuen Lander 
vermehrte. DaB z. B. in Irland die kontinuierliohe Aus
wanderung in einem im Vergleich zu seiner Bevolkemngs
zahl groBen Umfange das Eintreten von Hungersnoten ver .. 
hindert hat, wird allgemein zugegeben; und daB die Ent
wicklung del' Vereinigten Staaten durch das ffinatromen 
europaischer Auswanderer beschleunigt wurde, kann gar 
nicht bezweifelt werden. 

Viel Mngt vom Alter und von del' "Qualitat" del' Ein
wanderer abo Es iat oHenbar nioht moglioh, den Teil eines 
Volkes, del' dasselbe repl'asentieren wiirde, in einen anderen 
Weltteil zu versetzen. Praktisch miissen es junge Manner 
und Frauen sein, die ausziehen, allenfalla mit wenigen Kin
dern, und es laBt sioh kaum vermeiden, daB die Manner 
zahlenmaBig sehr iiberwiegen. Die Auswanderung muB mit
hinu. a. zur Folge haben, daB unter den Verbleibenden die 
Zahl del' Arbeiter im Vergleioh zu den Nicht-Arbeitern 
(niedriger und hoher Altersklaasen) vermindert und auf 
die ersteren eine sohwere zuaii.tzliche Last gelegt wild. 
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Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob die Geburten
haufigkeit der heimischen Bevolkerung nicht steigen wird. 
FUr das Mittelalter, als das Haupthemmnis der Bevolkerung 
da-s spate Heiratsalter war, kann man wohl annehmen, daB 
auf jede auBerordentliche Sterblichkeitswelle infolge von 
Krieg oder Seuchen ein scharfes Steigen der Geburtenrate 
folgte, so daB die Bevolkerung bald ihre friihere GroBe 
erlangte. Nun wirkt Verzogerung des Heiratsalters in 
gewissem Umfang noch immer als Hemmnis der Be
volkerungsvermehrung, und es ist mithin zum mindesten 
moglich, daB die Auswanderung einer groBen Anzahl junger 
Leute erhOhte Fruchtbarkeit der Daheimgebliebenen zur 
FoIge hat. 

In der Tat ist die Auswanderung ein gutes Heilmittel 
fiir zeitweiligen ArbeiteriiberschuB, wie er leicht eintreten 
kann, wenn sich die Bevolkerung einer Veranderung der wirt
schaftlichen Verhaltnisse noch nicht angepaBt h.at. Keines
wegs ist sie aber ein volles HeilmitteI fiir einen jahrIich 
wiederkehrenden "OberschuB der Geburten iiber die Todes
falle eines iibervolkerten Landes. 

Die Ausbildung der Arbeitsteilung zwischen Europa 
und Amerika, die den wirtschaftlichen Fortschritt der 
siebziger Jahre charakterisierte, lieB es kIar vor Augen treten, 
daB die Auswanderung fiir beide Kontinente vorteilhaft 
sein muB. Die Industrialisierung Europas stiitzte sich auf 
das Wachstum iiberseeischer Absatzmarkte fiir Industrie
produkte, wahrend die Lebenshaltungskosten durch ein 
dank den Auswanderern immer steigendes NahruIigsmittel
und Rohstoffangebot niedrig gehalten wurden. Anderer
seits profitierte Amerika durch das Angebot an europa
ischen Arbeitskraften und durch die Werkzeuge, Kapital
giiter und Verkehrserleichterungen, die mit jenen Hand in 
Hand gingen. Es war eine ideale Arbeitsteilung. 1m Laufe 
der letzten dreiBig Jahre hat sich jedoch die amerikanische 
Offentlichkeit gegen die ungehinderte Zulassung europaischer 
Auswanderer gewendet. Die VerhaItnisse sind andere ge
worden. Amerika fiillt sich an; und wirtschaftliche Ein
wij,nde gegen die freie Zu1assung billiger Arbeitskrafte 
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werden durch politische Erwagungen beziiglich der Rassen
zusammensetzung der Bevolkerung verscharlt. Seit 1917 
ist in den Vereinigten Staaten den Einwanderern ein Bil
dungsnachweis auferlegt, um das Hereinstromen von 
Leuten aus dem siidlichen und ostlichen Europa zu hemmen, 
unbeschadet desjenigen aus dem europaischen Westen. 
Diese MaBnahme galt jedoch als vollig unzureichend, um 
Amerika gegen die "Oberflutung mit Fliichtlingshorden, wie 
sie fiir die Nachkriegszeit erwartet wurde, zu schiitzen; 
und 1921 erlieB man ein Gesetz, welches bestimmt, daB 
die Zahl der Fremden irgendeiner Nationalitat, die jeweils 
in einem J ahr in die Vereinigten Staaten zugelassen werden 
dad, auf 3% der laut Zensus von 1910 in den Vereinigten 
Staaten ansassigen fremdbiirtigen Personen der betreHen
den Nationalitat beschrankt wird. 

Gleichzeitig hat sich auch die Einstellung der euro
paischen Staaten gegeniiber der Auswanderung ihrer An
gehOrigen griindlich geandert. Die kriegerische Wertung 
der "Mi!.nnerkraft" ("man-power") ist auf Friedensverhalt
nisse iibertragen worden. Der Wert des einzelnen fiir den 
Staat wird jetzt nach MaBgabe seiner Tauglichkeit oder ale 
wirtschaftlicher Aktivposten sorgfaltig abgewogen, bevor 
es ihm erlaubt wird, sein Land zu verlassen; und selbst 
wenn die Auswanderung gestattet wird, bleibt der Aus
wanderer weitgehenden Beschrankungen unterworfen, die 
zum Ziele haben, irgendeinen Teil seines wirtschaftlichen 
Wertes dem Heimatland vorzubehalten. Vor dem Kriege 
war die Bevolkerungsbewegung durch ein paar einfache 
internationale Abmachungen geregelt; im iibrigen wahlten 
und regulierten die Bestimmungslander die Einwanderer. 
Jetzt haben wir es mit einem Wettbewerb von Polizei
maBnahmen der Ein- und Auswanderungslander zu tun, 
und es muB irgendwie zu einem KompromiB kommen, 
wenn die Freiziigigkeit nicht ganz aufhoren soll. 

England ist in der gliicklichen Lage, sich um diese neue 
Phase des exklusiven Nationalismus dank seiner iiber
seeischen Dominions nicht kiimmern zu brauchen. FUr 
engliache Auswanderer gibt es noch fiir lange Zeit reichlich 
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Raum innerhalb des Britischen Reiches. "Wozu soIl dann", 
fragt man manchmal, "der Englander wegen der fort
gesetzten Vermehrung der heimischen Bevolkerung besorgt 
sein 1 Mag auch England seine Kohlenvorrate erschopfen 
und seine Absatzmarkte fiir Industrieprodukte verlieren, -
gibt es denn nicht noch in den Dominions reichlich Arbeit 
fiir die iiberschiissigen Arbeitskrafte der Heimat 1" Dieser 
Gesichtspunkt muB etwas naher untersucht werden. 

Am Anfang dieses Kapitels haben wir bereits erwahnt, 
daB Australien und Kanada zusammen wohl etwa 200 Mil
Honen Menschen Unterhalt bieten konnten, und wir haben 
die Frage unentschieden gelassen, wieweit von dieser Ex
pansionsmoglichkeit das Heirnatland eine Erleichterung 
erwarten kann. Nun sind wir an der Stelle, wo wir uns 
dieser Frage zuzuwenden haben. 

Die Bevolkerung von England und Wales ware in den 
letzten zehn Jahren, wenn es keine Kriegsverluste gegeben 
hatte, urn etwa 2 500 000 gewachsen. Die Zahl der Aus
wanderer belief sich im gleichen Zeitraum auf rund 630000, 
die hochste Zahl irgendeiner Dekade seit 1871. Um also 
die BevOlkerung dieses Landes konstant zu erhalten, be
darf es einer jahrlichen Auswanderung von 250000 Menschen, 
mithin des Vierfachen der heutigen Auswanderungsrate. 
Angenornrnen, diese Menschenmenge konnte mit Hilfe 
der britischen und der Dorninions-Regierungen iiber See ge
Bchafft und in Kanada und Australien beschaftigt werden 1) : 
was ware fiir England die Folge 1 

Es laBt sich nicht bestimrnt voraussagen, ob die Aus
wanderung im Heimatland Zu- oder Abnahme der Geburten
haufigkeit bewirkt. Auf den ersten Blick erscheint es wahr
scheinlich, daB die Entziehung einer Anzahl Manner und 
Frauen der heiratsfahigen Altersklassen die durehsehnitt
Hehe Fruehtbarkeit vermindern rniiBte; aber wir sahen 
bereits, wie die Geburtenhaufigkeit naeh einem Kriege 

1) (tjber die Politik Englands zur Forderung der Auswanderung 
in seine Kolonien vgl. M. G. Mondaini, Colonisation anglaise (franz. 
tJbersetzung), Paris 1920. tJ'ber die Dominions ala Einwanderungs
gebiete: Andreades, op. cit. S. 103ff.] 
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iiberall zunimmt, und es muB auch daran erinnert werden, 
daB die Auswanderung gerade zum Vorteil der daheim
verbliebenen BevOlkerung empfohlen wird. Ex hypothesi 
miiBte also die unmittelbare Wirkung die sein, die Arbeits
bedingungen zu verbessem und den Daheimgebliebenen 
wenn nicht bessere LOhne, so zum mindesten kontinuier
lichere Beschii.ftigung zu sichern. Welche Garantie gibt 
es dafiir, daB sie diese Verbesserung ihrer Lage nicht 
zu friiherem Heiraten und hoherer Kinderzahl benutzen 
werden 1 

Auch der indirekte EinfluB einer starken Bevolkerungs
vermehrung in Kanada und Australien auf die Bevolkerung 
des Mutterlandes laBt sich schwer voraussagen. Die Welt 
bildet heute wirtschaftlich eine Einheit. Folglich muB 
eine Vermehrung des Angebots an Kapital und Arbeit 
in einem Lande den Wohlstand der anderen Lander wesent. 
lich beeinflussen. Wir sahen bereits, wie die wirtschaftliche 
Entwicklung der Vereinigten Staaten auf Europa zuriick
gewirkt hat. 

Wiirden nun die fraglichen Auswanderer daheimgeblie
ben sein, so miiBten sie zum groBen Teil in der Industrie 
beschaftigt werden. 1st es anzunehmen, daB man sie auch 
in den Dominions so verwenden wurde 1 Von der Antwort 
auf diese Frage hangt es wesentlich ab, wie ihre Arbeits
kraft auf die Lage der englischen Bevolkerung zuruckwirkt. 
Dienen sie in Australien und Kanada zur Vermehrung des 
Angebots an Lebensmitteln und Rohstoffen, so niitzen sie 
England, indem sie den Austausch solcher Guter, die es 
braucht, gegen englische Industrieprodukte fordem. Werden 
sie dagegen zur Entfaltung neuer Industrien verwendet, 
so konnte es fiir ihre Landsleute besser gewesen sein, sie 
waren daheim geblieben. Diejenigen freilich, die nicht 
selbst gewerblich interessiert sind, werden von dem Auf
kommen neuer Angebotsquellen, die auf die Dauer preis
senkend wirken, Nutzen haben. Vom Standpunkt Eng
lands als Ganzen diirfte jedoch dieser Nutzen ziemlich 
aufgewogen werden dadurch, daB ein groBer Teil des Landes 
auf die Produktion der Guter angewiesen ist, die nun auf 
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dem Weltmarkt und insbesondere in den Dominions selbst 
auf intensiveren Wettbewerb stollen werden. Die frag
lichen 250 000 Arbeiter hatten, waren sie daheim geblieben, 
den heimischen Arbeitsmarkt belastet, aber man hii.tte ihnen 
gUnstigstenfalls manchen Nutzen zu verdanken ·gehabt 
wegen steigender Ertrage der industrielIen Produktion, 
und schlimmstenfalls hii.tten sie mit ihren Arbeitsgenossen 
die Vbel der "Obervolkerung geteilt. Wandern sie aus und 
stelIen sie sich in den Dienst gleicher Industrien der "Obersee
lander, so wird der Wettbewerb daheim ebenso scharf fiihl
bar sein, bedeutet aber keine kompensierenden Vorteile 
durch erhOhte Wirtschaftlichkeit der Produktion und mag 
sogar schwerer wiegen, weil er sich auf die jungfraulichen 
Naturschatze neuer Lander stiitzt. 

Ob sich die Auswanderer der agrarischen oder der in
dustrielIen Produktion zuwenden wiirden, ist als Tatsachen
frage strittig. Die Regierungen der Dominions ziehen es 
vor, neue Krii.fte der Landwirtschaft zuzufiihren; die dor
tigen Gewerkschaften pflegen groBe Vermehrung ihrer 
Mitgliederzahl nicht zu begriiBen;und bisher war der Aus
wanderer, der England verlieB, um sein Gliick in der Neuen 
Welt zu versuchen, zum Landleben geneigt. Andererseits 
wird die Industrie in Australien und Kanada kiinstlich 
durch Protektionismus auf Kosten des Landwirtes gefordert, 
der zu ihren Gunsten besteuert wird; und eine wesentlich 
gesteigerte Auswanderung, wie wir sie hier im Auge haben, 
konnte sich nicht auf den Menschenschlag beschranken, 
der normalerweise zu solchem Wagemut bereit ist, miiBte 
vielmehr zum groBen Teil Industriearbeiter mit einschlieBen, 
fiir die sie ja eigentlich bestimmt ist. Mithin ist es ungewiB, 
was geschehen wiirde; es ist aber wohl anzunehmen, daB 
selbst wenn aIle Einwanderer zunachst in die Landwirt
schaft stromen, ein sehr groBer Teil derselben in den 
Stadten landen wird. 

Die Untersuchung ergibt also, daB die Auswanderung 
alIes weniger als ein vollkommenes Heilmittel gegen 
"Obervolkerung ist. Sie hat zur Folge, daB eine An
zahl Leute aus den Altersklassen, in denen sie am meisten 
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leistungsfahig sind, der Heimat entrissen wird, wobei 
die Versorgung der Kinder und Greise den anderen uber
lassen bleibt. Sie walzt auf ein Land, das den Druck der 
BevOlkerung bereits empfindet, die Last, Menschen bis 
zum produktiven Alter zu zuchten und sie dann unentgelt
lich zu exportieren1). Sie kann im Heimatlande wachsende 
Geburtenhaufigkeit hervorrufen; und sie wird die Kon
kurrenz der "Obersee-Industrien gegen die des Heimat
landes fordern und mithin gerade das "Obel, das sie heilen 
soll, verstarken. 

12. Die Gefahrd'ung der Zivilisation. Wir sahen in diesem 
kurzen "Oberblick uber die internationalen Bevolkerungs
fragen, wie durch Kooperation und Arbeitsteilung eine riesige 
Menschenzahl und ihre Versorgung auf einem hoheren 
Lebenshaltungsstand, aIs es die Erde je zuvor darbot, er
moglicht wurden. Wir sahen auch, wie die Schwierigkeiten, 
die die Menschheit in der Gewinnung ihrer Subsistenzmittel 
uberwinden muS, durch politische Gegensatze verscharft 
werden. Die Entwicklung scheint heute [1923] der inter
nationalen Arbeitsteilung ungiinstig zu sein und eher die 
politischen Gegensatze zu unterstreichen. Auf einem uber
fiillten Planeten muS dieser Weg jedoch zu einem er
bitterten Kampfe um die nackten Existenzmittel fiihren. 
SoIl dies das Ende der modernen Zivilisation bedeuten, 
oder wird es dem menschlichen Verstand rechtzeitig ge
lingen, die blinden Instinkte zu uberwinden und die Kata
strophe abzuwenden 1 Das das 20. Jahrhundert vor diese 
Frage gestellt wird, ist ein schlagender Beweis fUr die 
Weisheit des Malthus, der das Problem vor 120 Jahren 
erfaSt hat. Huten wir uns vor dem seichten Optimis
mus seiner Gegner, fur den wir gewiS such weniger Ent
schuldigung hatten, und fassen wir das Problem fest ins 
Auge. 

1) [Die Riicksendungen von Ersparnissen der Auswanderer in 
das Heimatland konnen (und pflegen) fiir dieses zeitweilig eine 
Art "Entgelt" fiir den Verlust von Arbeitskraften, vor aHem einen 
haufig (Osteuropa, Italien!) wesentlichen Aktivposten der Zahlungs. 
bilanz bedeuten.] 
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Achtes Kapitel. 

Das qualitative BevoIkerungsproblem. 
1. Vorbemerkung. Die ersten sechs Kapitel dieses Leit

fadens waren den qua n tit a t i v e n BevOlkerungsfragen 
gewidmet: den Folgen der Bevolkerungsvermehrung fiir die 
Giiterversorgung der Menschen, wobei die Unterschiede 
zwischen dem einen Menschen und dem anderen so gut wie 
vollig unbeachtet blieben. 1m letzten Kapitel ist die all
gemeinste der qua lit a t i v e n BevOlkerungsfragen in 
ihren Grundziigen aufgerollt worden: die Komplikationen, 
.die sich aus den Rassen- und Volkerverschiedenheiten er
geben. Jetzt miissen wir uns den Qualitatsfragen innerhalb 
der einzelnen Volkswirtschaften zuwenden und die Bedeu
tung des zahlenmaBigen Verhaltnisses der beiden Geschlech
ter sowie der einzelnen Gesellschaftsklassen zueinander yom 
Standpunkt der Bevolkerung als Ganzen untersuchen. 

2. Weshalb es mehr Frauen als Manner gibt. Vor dem 
.Kriege gab es in Europa nahezu acht Millionen Frauen mehr 
als Manner, und in GroBbritannien betrug dieser "OberschuB 
1300000. In diesem einen Lande sind die Frauen 1921 
um 1 900 000 zahlreicher gewesen ala die Manner, und ea 
ist anzunehmen, daB das MiBverhaltnia in ganz Europa 
in ahnlicher Weise gestiegen istl). Fragt man nach dem 
Grunde dieser Ungleichheit, so ist die erste bemerkenswerte 
Tatsache, daB in allen westlichen Landern mehr Knaben 
als Madchen geboren werden; der tTberschuB der Knaben
geburten betragt 20 bis 60 pro Tausend. Die Sterblich
keit der Knaben, besonders im ersten Lebensjahr, ist aber 
groBer als die der Madchen; in den meisten Landern gleichen 
sich die Zahlen in der Altersklasse von fiinfzehn bis zwan
zig Jahren aus. Dann zeigt es sich, daB die Gefahren, 
denen die Manner insbesondere im mittleren Lebensalter 

1) [In Deutschland ist der Frauenuberschul3 zwischen 1910 bis 
1919 von mnd 800000 auf 2860000 gestiegen! Dabei kommen in 
den letzten Jahren durchschnittlich 108 Knabengeburten auf 100 
Madchengeburten. ] 
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ausgesetzt sind (BerufsunfiUle, Krieg und klimatische Ge· 
fahren), groBer sind als diejenigen, denen die Fra.uen aus
gesetzt sind, unter denen die Mutterschaft die wichtigste 
ist, so daB die Frauen in dieser Altersklasse zu iiberwiegen 
beginnen. 1m hoheren Alter legt "das schwache Geschlecht" 
st8.rkere Lebensenergie an den Tag als das andere und er
hOht sein zahlenmaBiges "Obergewicht. Auch die Auswande
rung muB in der Ungleichheit der Geschlechter in Europa 
eine betril.chtliche Rolle spielen, denn auf dem amerlka· 
nischen Kontinent im ganzen schIa.gt die Wage nach der 
anderen Seite aus, indem die Mannerzahl die der Frauen 
um mehr als vier Millionen iibertriHt und es auch in Australien 
einen Mangel an Frauen gibt. 

Allgemein ist man sich dariiber einig, daB die sozialen 
Folgen dieser zahlenmaBigen Ungleichheit der Geschlechter 
auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans unerwUnscht 
sind; insbesondere diirfte das fiir Europa gelten, wo die 
Loge der Frauen nachteilig beeinfluBt wird durch das 
Vorhandensein eines ,,"Oberschusses". Das nil.chstliegende 
Heilmittel wil.re die Forderung einer starkeren Frauen. 
auswanderung aus der Alten in die Neue Welt. Ein Ver. 
such ist nach dieser Richtung gemacht worden; aber die 
Schwierigkeiten sind ungeheuer, zumal die Zahl der Frauen 
in den groBeren Stadten Amerikas und der Britischen 
Dominions bereits in angemessenem VerhaItnis zur Mii.nner
zahl steht und die weniger fortgeschrittenen Gebiete fiir 
Frauen eben weniger verlockend sind. AuBerdem be
tragt der FraueniiberschuB in Europa mindestens das 
Doppelte des Mi!.nneriiberschusses in anderen Lil.ndem 
mit weiBer Bevolkerung, so daB die Frage durch Aus
wanderung allenfalls zur Halfte gelost werden konnte. 
Die Wurzel des "Obels liegt in der hohen Sterblichkeit 
der Knaben im Sauglingsalter, und es ist fiir England 
sehr beunruhigend, daB in dieser Hinsicht die Spannun.g 
zwischen den beiden Geschlechtem zugenommen hat. Nach 
den Angaben von Dr. Saleeby sterben jetzt 14% Knaben 
mehr als Mi!.dchen im Sauglingsalter, wa.hrend vor zwanzig 
oder dreiBig Jahren der Unterschied kaum 6% zu betragen 

Wright-Palyi, Bevolkerung. 9 
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pflegte1). Die Fachleute bieten keinerlei Erklarung dieser 
Tatsache. Wir sahen jedoch, daB die Kindersterblichkeit im 
ganzen im Abnehmen begriHenist, und da Knaben zu erziehen 
schwieriger ist als Madchen, so diirfte es kaum uberraschen, 
daB die verbesserten LebensverhiiJtnisse zunachst den letz
teren zugute kommen. Es ist zu hoHen, daB in dem MaBe, 
wie die Fiirsorge fiir Kinder weitere Fortschritte macht, die 
Knaben auch erhalten bleiben. Es ist auch wahrscheinlich, 
daB die Gefahren des mittleren Alters in Zukunft gleich
maBiger auf den Geschlechtern lasten werden, da die Frauen 
in wachsendem MaBe an den Berufen teilnehmen, die friiher 
ausschlieBlich fiir Manner vorbehalten waren, und daB sich 
mithin die zahlenmaBige Ungleichheit vermindern wird. 

3. Klassenlage und Geburtenhiiufigkeit. Der Leser wird 
sich an die gelegentliche Bemerkung im VI. Kapitel uber 
die Ursachen sinkender Geburtenhaufigkeit erinnern, daB 
dieses Sinken sich auf die verschiedenen Gesellschafts
schichten nicht gleichmaBig erstreckt, vielmehr bei den 
wohlhabenderen Klassen starker ausgepragt ist. Diese Un: 
gleichmaBigkeit mussen wir nun etwas naher ins Auge fassen, 
denn sie ist fiir das qualitative Bevolkerungsproblem von 
groBer Bedeutung. 

In England und Wales verteilten sich 1911 die Geburten 
auf je 1000 verheiratete Manner im Alter unter fiinfundfiinfzig 
Jahren, nach dem Beruf der Vater klassifiziert, wie folgt: 

1. Obere und mittlere Klassen 119 
2. "Obergangsschicht 132 
3. Gelernte Arbeiter . 153 
4. Obergangsschicht . 158 
5. Ungelernte Arbeiter 213 

Die Kindersterblichkeitsrate betrug in diesen Gruppen 
in derselben Reihenfolge 76,4, 106,4, 112,7, 121,5, 152,5. 
Das Verhaltnis der Geburten zu den das erate Lebensjahr 

1) Zeugenaussage vor der englischen National Birth-rate Com-. 
mission. ("The Declining Birth-rate; [its causes and effects"; Lon
don 1916J, S.414.) [In Deutschland starben 1921 im Sii.uglings
alter rund 118000 Knaben und 91000 Madchen; die Spannung ist 
also noch viel graJler als in England. VgI. S. 109 und 118.J 
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iiberlebenden Kindern war infolgedessen in den einzelnen 
Klassen: 1. Klasse 110; 2. Klasse 118; 3. Klasse 136; 4. Klasse 
139; 5. Klasse 181. 

Aus diesen Zahlen geht hervor, daB sich die Geburten 
heute auf die einzelnen Klassen ungleich verteilen; die 
wohlhabendsten Leute haben in der Regel die wenigsten 
Kinder, und die GroBe der Familie wachst im allgemeinen 
in . dem MaBe, wie das Einkommen abnimmt, so daB die 
ungelernten Arbeiter die meisten Kinder haben. Es ver· 
steht sich, daB die Kindersterblichkeit diese Ungleichheit 
zu reduzieren strebt, sie beseitigt sie aber keineswegs. 
Dber die GroBe der Familien im spateren Lebensalter be. 
sitzen wir kein Vergleichsmaterial. 

Die obigen Zahlen besagen aber nichts dariiber, ob die 
Fruchtbarkeitsunterschiede der Klassen durch das Sinken 
der Geburtenzahl groBer geworden sind; sie besagen nur, 
daB es solche Unterschiede gibt. Der Statistiker Yule 
hat nun eine Tabelle zusammengestellt, ,in der bestimmte 
Londoner Stadtbezirke nach der Zahl der dort beschaftigten 
weiblichen Dienstboten geordnet sind; dies nimmt er aIs 
MaBstab fiir den sozialen Stand des Distriktes, so daB die 
Fruchtbarkeit in reicheren Stadtbezirken mit der in armeren 
verglichen werden kann. Die Ergebnisse dieses Vergleiches 
sind sehr interessant. 1871 gab es zwischen den Bezirken 
keine irgend regelmaBigen odeI' auffallenden Unterschiede. 
Stadtteile wie Hampstead, Kesington und Paddington 
haben andere wie z. B. Southwark und Shoreditch an Frucht. 
barkeit iibertroffen, obwohl die ersteren an der Spitze und 
die letzteren am unteren Ende der sozialen Reihenfolge 
stehen. 1901 war die Lage ganz anders. Da zeigten die 
Bezirke, die an der Spitze der Liste standen, sehr niedrige 
Fruchtbarkeit, urn 23% niedriger als 1871, wahrend jene 
am unteren Ende ebenso kinderreich blieben wie vor dreiBig 
Jahren. Von 1901-1911 wiederum sank die Geburtenzahl 
in den reicheren Bezirken urn durchschnittlich 3 %, wahrend 
die unteren die ihrige urn etwa 5% senkten. Die Angaben 
iiber einzelne Bezirke sind so unregelmaBig, daB Yule 
auf das letztere Ergebnis wenig Gewicht legt. "So viel 

9* 
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diirfte wahrscheinlich sein," schreibt er, "daB die rascherE 
Abnahme sich von den oberen Schichten nach den unterer 
ausbreitete und im Jahrzehnt 1901-1911 selbst [so arme: 
Bezirke wie Poplar, Bermondsey und Bethnal Green zu 
beeinflussen begann; es bedarf aber mehr Belege, bevOl 
die These als erwiesen gelten kann l )." 

Die deduktive Annahme, daB der Fruchtbarkeits· 
unterschied je nach Klassenlage heute viel groBer ist als VOl 
fiinfzig Jahren, wird durch die voneinander unabhangigell 
statistischen Untersuchungen von Dr. Heron [1906] und 
Dr. Stevenson und anderer bestatigt und kann mithin al~ 
eine erwiesene Tatsache angesehen werden 2). 

4. Ein Grund der hohen Geburtenzi//er bei den Armen. 
Diese Verteilung der Kinder kann kaum als erfreulich 
gelten. Der Ausspruch von Bernhard Shaw iiber die Reich
tUIllSverteilung: "Diners ohne Appetit am einen Ende der 
Stadt und Appetit ohne Diners am anderen Ende", wird 
noch erschreckender, wenn man hinzufiigt: "Hauser und 
Komfort ohne Kinder in dem einen Stadtteil und Kinder 
ohne Hauser und ohne Komfort im anderen." Offenbar 
hat die Regulierung der Geburten ihren EinfluB auf die 
Bevolkerungszahl am verkehrten Ende der sozialen Stufen
leiter auszuiiben begonnen. Wahrscheinlich war das un
vermeidlich; gewiB war es auch zu erwarten, wenn man 
sich die Verschworung vergegenwartigt, in der sich prak
tisch alle gebildeten Klassen bis vor kurzem vereinigt 
haben, um die Arbeiter und Arbeiterinnen in volliger 

1) Yule: The Fall of the Birth-rate, S. 27. 
2) [Auch fUr Deutschland ist die Frage der Fruchtbarkeitsunter

schiede der Klassen (Einflull der W ohlstandssteigerung und des damit 
zusammenhangenden Kulturfortschritts auf die Geburtenabnahme) 
statistisch untersucht worden, namentlich an Rand des Vergleichs 
zwischen Geburtenziffer einerseits, Zahl der Sparkassenbucher, Rohe 
der Wohnungsmieten und des steuerpflichtigen Einkommens usw. 
andererseits. VgI. insbesondere Mombert: Studien zur Bevolke
rungsbewegung in Deutschland, Karlsruhe 1907, und die oben S. 99 f. 
zitierte Literatur; ferner Tallquist: Recherches statistiques sur la 
Tendence it. une moindre Fecondite, Relsingfors 1886, u. a. Die 
neuesten Untersuchungen (z. B. fur Berlin) zeigen unzweideutig ab
nehmende Tendenz der fraglichen Fruchtbarkeitsunterschiede.] 



Eugenische Betrachtungen. 133 

Unwissenheit zu halten, sowohl beziiglich ihrer Pflicht, keine 
Kinder in die Welt zu setzen, au.Ber wenn sie vemiinftiger
weise die Aussicht haben, fiir dieselben sorgen zu konnen, als 
auch beziiglich der Mittel zur Erfiillung dieser P£Iicht. 

Selbst ein so vomehmer Philosoph wie John Stuart Mill 
konnte seine Entriistung iiber diesen Punkt nicht unter
driicken, und viel von seinen Vorwiirfen gilt auch fiir die 
heutige Generation. 

"Die Armut", schreibt er, "wie die meisten sozialen "Ubel, be· 
steht, weil die Menschen ohne gebiihrende Vberlegung ihren tieri· 
Bohen Trieben folgen. Aber die Gesellschaft beruht gerade darauf, 
daB der Mensch nicht ein Tier sein muB. Die Zivilisation ist in 
jeder Beziehung ein Kampf gegen die tierischen Triebe. Sie hat sich 
fii,hig gezeigt, iiber einige, Ilelbst die starksten unter ihnen, in hohem 
MaBe die HelTBchaft zu erwerben . ..• Wenn sie den Trieb zur Kinder
zeugung nicht unter eine solche Beschrii.nkung, wie sie notig ist, 
gebracht hat, so miissen wir uns erinnern, daB dies noch niemals 
ernsthait versucht wurde. Anstrengungen, die gemacht worden sind, 
hatten meist die entgegengesetzte Tendenz. Religion, Moral und 
Staatskunst haben miteinander gewetteifert in Auregungen zur Hei· 
rat und zur Vermehrung der Menschen, freilich nur in der Ehe. 
Die Religion hat nicht einmal jetzt diese Ermunterungen aufgegeben . 
. . . Der Reiche denkt (vorausgesetzt, daB die Folgen ihn nicht selbst 
treffen), die Annahme, das Ungliick entsprieBe einem natiirlichen 
Hange, fechte die Weisheit der Vorsehung an; der Arme denkt, 
,Gott schickt niemals Munder, wenn er nicht Nahrung schickt'. Nie
maud wiirde nach den Worten beider vermuten, daB man irgendeine 
Stimme oder Wahl nach der einen oder anderen Seite hat 1)." 

Diesen Zomesausbruch erganzte Mill noch nachdriick
lich durch eine FuBnote: 

"Wenig moralische Fortschritte sind zu erwarten, solange die Er· 
zeugung groBer Familien nicht mit denselben Gefiihlen angesehen wird 
wie Trunksucht oder andere physische Ausschweifungen. Aber solange 
Aristokratie und Klerus zuvorderst das Beispiel solcher Unenthalt· 
samkeit geben, was bnn man do. von den Armen erwarten l )?" 

5. Eugenische Betrachtungen3 ). Es muB zugegeben wer· 
den, daB die Aristokratie hcute ein andercs Beispiel bietet, 

1) Mill: Politische Okonomie, Buch II, Kapitel XIII, § 1. 
I) Ibid. (Anmerkung). 
3) [Die von Galton sog. "Eugenik" ist die Anwendung der 

biologischen Vererbungslehre auf den Menschen; sie wird auch 
"Rassenhygienie" (Ploetz) oder "Fortpflsnzungshygienie" (Grot. 
jahn: Soziale Pathologie 3. Aun., S. 470. Berlin 1923) genaunt. 
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und selbst der Klerus (zum mindesten der Kirche von Eng
land) pflegt im Gegensatz zu der allgemeinen Meinung dar
liber nur zweiundsiebzig Kinder auf je hundert Kinder 
durchschnittlicher Familien zu haben. Als Regel ist je~ 
doch das Beispiel noch nicht in wesentlichem Umfange be
folgt, und vieles gilt noch von dem scharfen Urteil Mills. 
Es gibt aber auch Fachleute, nach deren Urteil unsere 
gegenwartige Lage schlimmer ist als die, liber die sich Mill 
beschwerte, weil wir, sagen sie, die schlechteste Sorte am 
starksten zlichten, woraus unvermeidlich physische und 
geistige "Entartung" der Rasse folgen muB. So schreibt 
z. B. der Dekan Inge, der an der Polemik ebensoviel Freude 
hat wie er liber die Zukunftsaussichten der Menschheit pessi
mistisch urteilt: 

"Die natiirliche Auslese, die in unzivilisierten Gemeinwesen alle 
MiBgriffe der Natur beseitigt, hat nahezu aufgehOrt zu wirken. 
Ein Zwerg kann eine Maschine bedienen, ein KrUppel Biicher fiihren. 
Die allgemeine Geschicklichkeit und Anpassungsfli.higkeit, die einem 
Wilden zur zweiten Natur geworden sind, sind im Zeitalter der 
Spezialisierung nutzlos ..• Wir stehen mithin einer fortschreitenden 
Entartung unseres Geschlechts gegeniiber, die dem Aullerkraftsetzen 
der natiirlichen und dem volligen Fehlen jeder irgend rationellen 
Auslese zuzuschreiben ist" 1). 

An einer anderen Stelle schreibt er: 
"Entweder mull rationelle Auslese an die Stelle der natiirlichen 

treten, die der modeme Staat nicht wirken lassen will, oder wir 
werden so sicher herunterkommen wie ein Haufen Hunde aller 
Rassen, die durcheinander gekreuzt Junge werfen"·). 

Es ware leicht, diese Argumentation lacherlich zu 
machen, z. B. hervorzuheben, daB die Zwerge gerade in 
unzivilisierten Gemeinwesen erfolgreiche Magier sein, mit
hin liberleben und machtig werden konnen; daB die natiir
Hche Auslese, die die Muskeln dem Gehirne und gemeine 
Routine dem kiinstlerischen Genius vorzieht, nicht unbedingt 
An die WE'nig sicheren Forschungsergebnisse kniipfen sich gewisse 
praktische Tendenzen zur "Menschenauslese", von denen im Text 
die Rede ist. VgI. auch Gru.ber und Riidin: Fortpflanzung, Ver
erbung und Rassenhygiene, 1911; Goldscheid: Hoherentwicklung 
und Menschenentwickl., 1911.) 

1) Inge: Outspoken Essays, II. Serie, S.265f. 
2) Ibid. S.257. 
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wUnachenswert ist, und daB viele Hundeliebhaber Misch:. 
linge fiir intelligenter, temperamentvoller und kiihner halten 
als Tiere mit urkundlich na.chgewiesenen Stammbll.umen. 
Der Verfechter der Rassenhygiene kann aber nicht mit ein 
paar strittigen Punkten erledigt werden. Dem rein wirt
schaftlichen Einwand gegen die heutige Verteilung der 
Kinder kann bis zum gewissen Grade begegnet werden durch 
Fiirsorge fur kostenlose Erziehung, durch Forderung des 
Wohnungsbaus (housing acts), Bekleidung und ll.rztliche 
'Oberwa.chung del' Kinder in der Schule, durch Kinder
wohlfahrtseinrichtungen und ll.hnliches mehr. Wenn es 
aber zutrifft, daB diese MaBnahmen das 'Oberwiegen der 
Minderwertigsten in der Produktion zukunftiger Geschlechter 
bewirken, dann waren sie positiv schadlich, statt Vorteile 
zu bieten. Mithin handelt es sich um eine Frage von ernster 
praktischer Bedeutung. 

Haben wir wirklich Grund anzunehmen, daB die Armen 
physisch und geistig minderwertig sind im Vergleich zu den 
Reichen, oder auch nur, daB die ungelernten Arbeiter als 
Klasse wesentlich inferior sind im Vergleich zu den Hand
werkern ~ Diejenigen, die die Armen am besten kennen, sind 
hll.ufig bereit, das gegenteilige UrteH zu vertreten und zu be
haupten, daB die Besitzlosen nur kraft ihrer 'Oberlegenheit 
an Nerven und Mut jiber die anderen Klassen imstande sind, 
den Risiken und Miihseligkeiten ihres Daseins zu trotzen. 
So schreibt z. B. Stephen Reynolds, der mehrere Jahre in 
dem Hause eines Fischers in Devonshire gelebt hat, daB: 

"je enger man mit den Armen zusammenlebt, um so mehr be· 
wundert man ihre Fahigkeit, trotz Entbehrungen gliicklich sein zu 
kOnnen, und ihren groBartigen Mut trotz aller Ungewillheit; und urn 
80 mehr sieht man auch, daB diese Eigenschaften durch die Unsicher· 
heit der Zukunft und durch UnbekiimmertBein um dieselbe ent· 
standen sind oder wachgehalten werden... Der Mann bedeutet 
mehr alB seine Lebensverhii.ltnisse. Des armen Mannes Mut zum 
L e ben ist seine wertvollste spezifische Eigenschaft. Die meisten 
seiner scMnsten Tugenden stammen daher... Die Armen sind 
von den mittleren Klassen der .Art wie dem Grade nach verschieden. 
(Verschiedener vielleicht alB die Armen und die Aristokraten.) Ihre 
Kulturen sind nicht zwei Stufen derselben Kultur, Bondern zwei Kul. 
turen, zwei Traditionen, die im Wettbewerb miteinandel' erwachsen 
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sind, wenn auch freiIich nicht ohne betrachtliche Vermischung ..• 
Die Kultur des Armen mag materiell zuruckgebliebener scin, sie ent· 
halt aber den Kern einer feineren Kultur alB die des Mittelstandes1)." 

Der Rassenhygieniker konnte freilich einwenden, daB 
dieses Urteil, mag auch seine Richtigkeit beziiglich der 
Fischerleute in Devonshire unbestritten bleiben, nicht gilt 
ffir die Armen der groBen Stadte und Industriebezirke. Es 
ist allerdings bemerkenswert, daB [z. B.] Fraulein M. Loane 
nach langer Beobachtung der Londoner Armen, unter denen 
sie lange als Pflegerin gearbeitet hat, selbstandig zu ziemlich 
der gleichen Meinung gelangt2). 

Aber selbst wenn man restlos zugibt, daB die Bauem
schaft vom Rassenstandpunkt aus mindestens ebenso 
gesund ist wie jede andere Klasse, muB man gestehen, daB 
unerfreuliche Faktoren an der Arbeit sind. Blieben die 
Klassen wasserdicht getrennt voneinander und waren inner
halb jeder Klasse die Kinder gleichmaBig verteilt, so konnte 
alles in Ordnung sein ffir die Zukunft der Rasse. Vom rassen
hygienischen Standpunkt aus ist es aber sehr bedauerlich, 
daB es eine Tendenz gibt, die eine Klasse mit den Schwachen 
der anderen anzustecken; femer eine entgegengesetzte 
Tendenz, daB die tiichtigsten Mitglieder einer jeden Klasse 
die soziale Leiter emporklettem; und das Schlimmste ist 
die Tendenz, daB die wenigst erfreulichen Mitglieder einer 
jeden Klasse die groBte Kinderzahl aufweisen. 

Das bedenklichste Beispiel fiir diese letztgenannte 
Tendenz bieten die Schwachsinnigen. Es scheint eine fest
stehende Tatsache zu sein, daB Schwachsinn ein erblicher 
Defekt ist. Er vererbt sich nach denselben von der Ver
erbungslehre aufgedeckten Regeln wie sonstige erbliche 
Eigenschaften der Pflanzen und Tiere. Schwachsinn ist 
eine sogenannte rezessive Eigenschaft und reproduziert sich 
nach gewissen genau bestimmten Regeln durch die Ehe 
zwischen zwei Personen, die beide erblich belastet sind. 
Eine Familie, in der er sich eingenistet hat, ist von ihm nicht 

1) Stephen Reynolds: "A Poor Man's House" S. 262, 267,270. 
2) VgI. "From their Point of View", "The Next Street but One" 

und andere Werke von Miss M. Loane. 
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zu befreien, er konnte aber durch die Aussonderung aJIer 
dam.it Bela.steten beseitigt werden. Bedauerlicherweise ist 
die Geburtenhi.i.ufigkeit bei Schwachsinnigen um 50% hOher 
a.ls bei Normalen; und da diese Ungliicklichen meistens von 
Staats wegen unterhalten werden miissen, scheint es sehr 
verniinftig, wenn Rassenhygieniker (z. B. die Eugenics 
Education Society in England) zwangsweise Aussonderung 
derselben empfehlen. Diese MaBnahme empfiehlt sich in 
der Tat zum Schutz der Schwachsinnigen selbst, abgesehen 
von den Interessen der Gesellschaft, in der sie leben. 

6. Die Schranken der Eugenik. MaBgebende Vertreter der 
Vererbungslehre pflegen in der Regel kein unmittelbares 
Eingreifen von seiten der Gesellschaft iiber das im letzten 
Abschnitt angedeutete hinaus zu befiirworten. Ihre Wiesen
schaft steckt noch in den Kind~rschuhen und hat ungeheure 
Schwierigkeiten zu iiberwinden, bevor an positive An
wendung gedacht werden kann. 

Selbst wenn wir wiiBten, wie Kinder mit bestimmten 
Eigenschaften zu produzieren sind, waren wir noch immer 
nicht einig, was auch von Rassenhygienikern wie dem Dekan 
Inge zugegeben wird, welche Art wir ziichten sollen. "Die 
beiden Ideale," schreibt er, "dasjenige des vollendeten 
Menschen und dasjenige des vollendet organisierten Staates, 
wiirden zu sehr verschiedenen Auswahlprinzipien fiihren. 
Wollen wir ein Volk schoner und beschri.i.nkt leistungsfi.i.higer 
griechischer Gotter haben, oder wollen wir menschliche 
BullenbeiBer zu Schutzleuten, menschliche Windhunde zu 
Brieftragern und so weiterl ) ¥" 

Viele von uns werden erwidern, daB me weder das eine 
noch das andere wiinschen; wir ziehen vielmehr die heutige 
Mannigfaltigkeit menschlicher Wesen vor I 

7. Die relative Bedeutung von Vererbung und Umgebung. 
Wenden wir uns von letzten Idealen den praktischen Tages
fragen zu, so finden wir einen bedeutsamen Meinungsstreit 
zwischen denen, die auf die Wichtigkeit der Vererbung Ge
wicht legen, und denen, die den EinfluB des Milieus betonen. 

1) Inge: Outspoken Essays, 2. Serle, S. 175. 
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Soziale WohlfahrtsmaBnahmen wie die bben aufgezahlten 
werden von den ersteren im allgemeinen mit groBem Mill
trauen als geeignet angesehen, die Vermehrung minder
wertiger Typen auf Kosten der hoherwertigen zu fordern. 
Die anderen dagegen verlangen haufig noch drastischere 
Mittel zur Verbesserung der Verhaltnisse, unter denen die 
Majoritat der Kinder auf die Welt kommt und aufwachst-. 
Mutterschaftsffusorge (endowment of motherhood) und 
gesetzliche Minimallohne (national minimum wages) sind 
Forderungen, die fur diese Ideenrichtung charakteristisch 
sind. In der Tat ist vieles zu sagen auf heiden Seiten der 
Kontroverse. Den Rassenhygienikern ist es noch nicht 
gelungen, irgendeine engere Wechselbeziehung zwischen 
Reichtum und Menschenqualitat nachzuweisen, obwohl ihr 
Argument gegen die soziale Reform wesEmtlich auf der An
nahme ruht, daB es eine solche Wechselbeziehung gibt. In 
der Betonung der Rolle, die die Vererbung spielt, scheinen 
sie zuvergessen, daB im Sumpf elender Armenquartiere 
(slums) das blaueste Blut vergiftet rind durch faIsche Er
ziehung in der Jugend der edelste Geist verdorben werden 
kann. Mithin diirften MaBnahmen, die dazu dienen, den 
Kindern aller Klassen gleiche Chancen zu bieten, nicht nur 
unseren Gerechtigkeitssinn befriedigen, sondern auch die 
Welt bereichern, indem zahlreiche verborgene Talente ans 
Licht gebracht werden. Obendrein wurden sie wohl auch 
die durchschnittliche Leistung in der wirtschaftlichen Arbeit 
steigern, - ein Ziel von allergroBter Bedeutung angesichts 
der wachsenden Schwierigkeiten, den materiellen Kultur" 
stand des Okzidents aufrechtzuerhalten. 

8. Die Beziehungen zwi8chen Bevolkerung8zahl und Be
volkerung8qualitat. Der SoziaIist neigt umgekehrt dazu, die 
moglichen Ruckwirkungen einer solchen Politik auf das Be
volkerungswachstum zu ignorieren. Er will zwar die volle 
Last der Versorgung und Erziehung der Kinder der Armen 
auf die Gemeinschaft walzen, pflegt aber in der Regel nicht 
zur Bedingung zu machen, daB die Gemeinschaft irgend
welchen EinfluB auf die Zahl der Kinder, die in die Welt 
gesetzt werden diirfen, erlangt. Es iet zwar richtig, daB in 
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den letzten Jahren die Verbesserung -der materiellen Lage 
einer Gesellschaftsklasse von sinkender Geburtenrate in der
selben begleitet war, dies ist aber in der Hauptsache wohl 
rationellen Erwagungen zu verdanken, die sich aus dem 
prekaren Charakter des erreichten Wohlstandsfortschrittes 
erklaren lassen. Wir haben keinen Grund anzunehmen, daB 
die Zusicherung eines "Existenzminimums", die auf Kosten 
der Gemeinschaft ginge, und ohne Riicksicht zu nehmen auf 
die Leistungen der Einzelnen, den gleichenErfolg hatte. GemB 
konnen zivilisierte Menschen, die Anstandsgefiihl besitzen, 
nicht zusehen, daB ihre Nachbaren vor Hunger sterben, 
wahrend sie selbst irgend "OberfIuB iiber die nackten Lebens" 
notwendigkeiten hinaus besitzen! aber es ist ganz etwas 
anderes, den Wert und die Macht dieses humanitaren In
stinktes zuzugeben, als zu sagen, wie es heutzutage viele 
Leute zu sagen pflegen, daB jedem menschlichen Wesen das 
Rech t auf ein bestimmtes Lebenshaltungsniveau zllstehe. 
Eine solche Forderung kann sich ein Geineinwesen "nur zu 
eigeh machen, ohne sich ins Verderben zu stiirzen, wenn es zu 
gleicher Zeit die iiberaus schwierige Aufgabe der Regulierung 
der Geburtenzahl auf sich ladet. Gegen den extremen So
zialisten [Kommunisten] gelten noch heute die Argumente, 
mit denen Malthus die Traumereien von Godwin lind 
Condorcet iiber die Vervollkommnungsfahigkeit der Men
schen und die Moglichkeit, Armut und Elend aus der Welt 
zu schaffen, widerlegt hat. Solange es keine Garantie gibt, 
daB das Bevolkerungswachstum innerhalb des Subsistenz
mittelspielraums bleibt, solange kann es keine Zusicherung 
eines allgemeinen Existenzminimums geben. Sofern nicht 
wirksamere Mittel erfunden werden, um die Geburtenzahl 
einzuschranken, miissen die Eltern unbedingt die Verant
wortung tragen fiir die Versorgung der Kinder. 

Der rein wirtschaftliche Gesichtspunkt, der das Bevol
kerungsproblem im wesentlichen von der quantitativen 
Seite faBt, fiihrt zu einer Stellungnahme, die in der Mitte 
zwischen dem Rassenhygieniker und dem Sozialisten 
steht. Selbst wenn es unzweifelhaft feststiinde, daB die 
Kinder ungelernter Arbeiter die besten sind, die es geben 
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kann, ware es aus den in den vorangehenden Kapiteln er· 
orterten dringenden Grunden wirtschaftlicher Art noch 
immer zu wiinschen, daB die Geburtenzahl bei den un. 
gelernten Arbeitem abnimmt. Die meisten wirtschaftlich 
Denkenden werden folglich wohl ganz ahnlich wie die 
Anhanger der Rassenhygiene trachten, die Praxis der Ge. 
burtenregulierung in jener Klasse zu fordern. Von solcher 
direkten Propaganda abgesehen, diirften die wirksamsten 
Mittel zu diesem Zweck Verbesserung der Lebenshaltung, 
verbesserte soziale und Wohnungsverhaltnisse sein, sofem 
diese Vorteile nicht auf Kosten der elterlichen Verantwortung 
erreicht werden. Hierin trifft sich der wirtschaftlich Den· 
kende bis zu einem gewissen Punkte mit dem sozialistisch 
Orientierten, obwohl er sich von diesem wieder scheiden 
wird, sobald es mch um das AusmaB an sozia,lem Fortschritt 
handelt, der in dieser harten Welt praktisch in Betracht 
kommt. Er kommt eben nicht um die Erkenntnis herum, 
daB die Bediirfnisse der Menschen mannigfachster Art, 
wahrend die Mittel zu ihrer Befriedigung eng beschrii.nkt 
sind. Dies ist eine Tatsache, die durch die Ungleichheit der 
Reichtumsverteilung verdeckt wird. Die gewaltige Ver. 
fiigungsmacht iiber Sachgiiter und iiber die Arbeitskraft 
anderer, die einer kleinen Anzahl Menschen zusteht, ist so 
eindrucksvolI, daB es schwer fallt zu glauben, daB es nicht 
einmal in einem reichen Lande geniigend Reichtum gibt, 
um aIle zu befriedigen. In Wirklichkeit hii.tte das Gesamt· 
vermogen GroBbritanniens im Jahre 1913, wie es der Statisti· 
ker Bowley nachgewiesen hat, gleichmaBig aufgeteilt auf die 
Bevolkerung 154 £ auf die durchschnittliche Familie ergeben, 
was bei heutigem Geldwert etwa 260 £ gleichkame1). Um also 
die Einkommensverhii.ltnisse wesentlich zu verbessem, be· 
diirfte es unbedingt einer Steigerung der Produktivitii.t der 

1) [FUr Deutschland hat Geheimrat Deutsch berechnet, daB 
die Vorkriegsdividenden der 66 groBten deutBChen Aktiengesell. 
schaften auf die Arbeiter und Angestellten aufgeteilt jil.hrlich bloB 
270 Mark pro Kopf ergeben. Vgl. Fr. Eulenburg: Arten und 
Stufen der Sozialisierung, in "Schriften des Vereins f. Sozialpolitik": 
Bd. 159. 1920.1 
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Arbeit. Ja man kann weitergehen und sagen, daB an· 
gesichts des wa.chsenden Wettbewerbes mit Lii.ndern, die 
mehr Naturschii.tze besitzen, eine BOlehe Steigerung der 
Produktivitii.t unerlii.Blieh ist zur Wahrung des Lebens· 
haltungsstandes, den die Zahlen von Bowley darstellen. 
Man hat allen Grund anzunehmen, daB in dieser Hinsieht 
viel erreieht werden konnte, wenn die Arbeiter mit ganzem 
Herzen an der Arbeit interessiert waren. Der Volkswirt 
wird folglieh allen PIanen wohlwollend gegeniiberstehen, 
die geeignet sind, diesen Geist der Kooperation zu fordern, 
sei .es duroh ErhOhung des Anteils am Ertrag, den del' 
Arbeiter erhaIt, sei es duroh Beteiligung desselben an der 
Produktionsleitung. FUr Nii.heres iiber die Methoden zum 
Umbau des heutigen Produktionssystems miissen wir bier 
auf einen anderen Band dieser Sammlung verweisen1). Rier 
ist nur nooh darauf hinzuweisen, daB es fur jene Kooperation 
keineswegsforderliohist, wennHoffnungenaufeinin Wirklioh
keit unerreiohbares Lebenshaltungsniveau geweekt werden. 

Wir leben heute in einer Wirtsohaft, die sioh nur dureh 
ein engstens zusammenhangendes System der arbeits
teiligen Kooperation von Einzelpersonen, Klassen, Volkern 
und Rassen aufreohterhalten kann. Und dooh sind Kon
flikte an der Tagesordnung. AIle paar Jahre werden die 
tiiehtigsten Mitglieder der Gemeinsohaft herausgesueht, um 
in der Bliite ihrer Jahre von ihrer Familie getrennt zu 
werden; ein groBer Teil wird getotet, und die nberlebenden 
kehren groBenteils mit dauernd ersohiitterter Gesundheit 
zuriiok. Zugleioh werden die internationalen VerbindUIigs
faden abgeschnitten und die Beziehungen der Klassen eines 
jeden Volkes zueinander duroh die Kriegsfolgen verbittert. 

In innerstaatliehen Fragen wird der Praktiker, mag er 
sioh Rassenhygieniker oder Sozialist nennen oder bloB ein 
"gewohnlioher Sterblioher" ("average sensual man") sein, 
nieht umhin konnen, einzusehen, daB man zum mindesten 
in Westeuropa fiir absehbare Zeit an industrielle Produktion 
und an mehr oder weniger demokratisohe Regierungsformen 

l) Vgl. Robertson: "Produktion". Berlin: Julius Springer 1924. 
(Bd. III dar "WirtBchaftswiBsenschaftlichen Leitfaden".) 
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gebunden ist. Die Freiheit der Entscheidung beschrankt sich 
folgIich auf die Wahl zwischen dem Streben nach Erhaltung 
und Verscharfung der heutigen Klassen- und Reichtums
unterschiede und dem Streben, die soziale Lage der Arbeiter
kIassen im Rahmen der beschrankten materiellen MogIich
keiten zu verbessern. Die erste PoIitik wiirde da'S Ziel er
streben, eine Geburtsaristokratie (wozu heute allgemein 
auch die mittleren Klassen gehoren) in einer Position zu 
erhalten, von der aus sie ihren Willen den ihnen gesell
schaftIich und, wie angenommen wird, rassenmaBig Unter
legenen zum Vorteil aller Beteiligten aufzwingen konnen. 
Die zweitgenannte PoIitik hatte zum Ziele, die durch 
Armut verdeckten geistigen, physischen und Charakter
quaIitaten zur Entfaltung zu bringen und einer entsprechend 
vorgebildeten Demokratie die Auswahl und Kontrolle ihrer 
eigenen Fuhrer zu ermogIichen. Es ware jedoch absurd 
anzunehmen, daB die beiden Wege yom rassenhygienischen 
Standpunkt auf ihre Vorzuge hin untersucht werden konnten. 
Worauf es ffir die meisten Leute ankommt und wohl auch 
ankommen soll, ist das Verstandnis dafur, daB in einer 
Gesellschaft, in der riesiger Reichtum und groBte Armut 
nebeneinander bestehen, etwas nicht in Ordnung ist, und 
daB jedem, der in die Welt gesetzt wird, eine angemessene 
Chance geboten werden muB, urn sich zu einer fUr die Gesell
schaft niitzIichen Personlichkeit entwickeln zu konnen. Das 
Wichtigste, was die Wirtschaftswissenschaft zu dieser Aus
einandersetzung zur Zeit beizutragen vermag, ist d~r Nach
weis, daB dieses Streben sich mit der ReaIitat nur vertragt, 
wenn der materielle Ertrag der volkswirtschaftIichen Pro
duktion rascher wachst ala die BevOlkerung. 

Neuntes KapiteI. 

SchIuBbetrachtungen. 
1. Das biskerige Ergebnis. Es kann nicht die Aufgabe 

eines Leitfadens sein, zu abschIieBenden Ergebnissen zu 
gelangen oder eine bestimmte praktische PoIitik zu befiir
worten. Seine Aufgabe vieImehr ist, die Probleme kIarzu-
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legen und die Faktoren herauszuarbeiten, derenKenntnis man 
bedarf, um zu einem vernunftigen Urteil gelangen zu konnen. 
Es diirfte sich folglich empfehlen, den in den vorangehenden 
Kapiteln gegebenen Lrberblick kurz zusammenzufassen. 

"Die Natur hat", schrieb Malthus, "die Keime des 
Lebens durch das ganze Tier- und Pflanzenreich in frei
gibiger und verschwenderischer 'Veise verstreut; sie war 
aber verhliltnismiiBig sparsam in der Gewahrung von Raum 
und N ahrung, deren sie bediirfen." Mithin haben alle 
Pflanzen und Tiere die Tendenz, uber die Mittel hinaus
zuwachsen, die ihnen die Natur fur ihre Subsistenz darbietet, 
und nur ein kleiner Bruchteil der jungen Pflanzen und Tiere 
kann heranreifen. Der Mensch war so lange demselben 
Gesetz vollig unterworfen, bis er es gelernt hatte, der Natur 
durch Pflege der Pflanzen und Tiere, die sich fUr seine Be
diirfnisse besonders eignen, ein erhohtes Angebot an Sub
sistenzmitteln abzugewinnen. Selbst dann ist er von den 
allgemein geltenden Schranken nur zum kleinen Teil erlOst 
worden, denn all seine Anstrengungen konnen nicht genugend 
Nahrung produzieren, um fur mehr als einen minimalen 
Bruchteil der Kinder, die in die Welt gesetzt werden konnen, 
zu sorgen. Der primitive Mensch half sich, als er sah, 
daB die Schildkrote den Hasen nicht einholen kann, indem 
er sein moglichstes tat, um den Hasen zu uberreden, daB er 
sich schlafen lege: denn uberall unter den Naturvolkern ist 
mindestens eine von den drei Methoden der Bevolkerungs
beschrankung - Abtreibung, Kindermord und langere Ent
haltsamkeit yom ehelichen Verkehr - ublich gewesen. 
Eine von diesen Methoden der Zahlenbeschrankung, nam
lich der Kindermord, wirkt wahrscheinlich in rassenhygieni
schem Sinne, denn naturgemaB werden zuerst die schwachen 
Kinder geopfert; und die Entbehrung als natiirliches 
Hemmnis hat wohl eine ahnliche Tendenz zur Auslese der 
Schwachsten fiir den Untergang bedeutet. Der Kulturfort
schritt ermoglichte es dem Menschen, seine Macht uber die 
Natur stetig zu vergroBern und der Erde stetig ~achsende 
Nahrungsmittelmengen abzugewinnen, aber wohl niemals 
yor der Mitte des 19. Jahrhunderts konnten die Subsistenz-
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mittel mit der Reproduktivkraft des Menschen einigermaBen 
Schritt ha.lten. Zu der Zeit bot die rasche ErschlieBung 
immenser Naturschatze in Nordamerika, ermoglicht durch 
die nicht weniger rasche Entfaltung der Kohlen- und 
Eisenproduktion und der darauf ruhenden Industrien in 
Europa und besonders in England, den weiBen Volkern des 
westlichen Europas das unerhOrte Experiment einer Ver
sorgung mit Konsumgiitern, die noch rascher wuchs, a.ls es 
die Bevolkerung bei einer nahezu ungehemmten Geburten
haufigkeit zu tun vermochte. Fiir einige Zeit wurden aus 
jeder Dose Kapital und Arbeit, die, sei es in der Landwirt. 
schaft der Neuen Welt oder in der Industrie der Alten zur Ver
wendunggelangte, steigende Ertrage gewonnen. Das Lebens
ha.ltungsniveau stieg; die Kosten der Lebensha.ltung sanken 
immer weiter, und der Sieg des Menschen tiber die Natur 
schien nahezu vollendet. Damals glaubte man in Westeuropa 
trotz der warnenden Stimmen von Mill und Jevons allgemein 
an einen unaufhaltsamen und stetigen Fortschritt der Mensch
heit zu materieller und geistiger Vervollkommnung. Ma.lthus 
und sein Bevolkerungsgesetz waren ebenso diskreditiert wie 
Ricardo und sein Gesetz yom abnehmenden Bodenertrag. 

2.EineProphezeiungvonMaUh,ua. EinemerkwiirdigeStelle 
bei Malthus hatte die Optimisten wohl na.chdenklich stimmen 
konnen. Wir haben sie bisher nicht zitiert, und der Leser, der 
das Problem, mit dem wir es zu tun haben, erfaBt hat, wird 
die Bedeutung dieser Prophezeiung zu wiirdigen verstehen: 

,,1m Eifer der Spekulation", schrieb Malthus, "hat man vor· 
geschlagen (natiirlich mehr im Scherz ala im Ernst), Europa sollte 
sein Getreide in Amerika bauen und sich selbst ausschlieBlich der 
Industrie und dem Handel widmen, was die beste Arbeitsteilung auf 
dem Erdenrund ware. Aber selbst unter der abenteuerlichen Annahme, 
daB der natiirliche Lauf der Dinge fiir eine Zeitlang zu einer solchen 
Arbeitsteilung fiihren wiirde, und daB Europa solcherweise eine mhl· 
reichere BevOlkerung aufziehen konnte, ala seine Landereien an sich 
zu versorgen imstande sind, so wiren die Folgen mit Recht zu be
fiirchten. Es ist eine unzweifelhafte Wahrheit, daB es jedem Stute 
mit bestimmtem Territorium in seinem natiirlichen FortBchritt zum 
Reichtum entsprechen muB, fiir sich selbst zu produzieren, es sei denn, 
daB die Linder, deren Produkte er kauft, auBar Kapital und Arbeits
tiichtigkeit noch andere Vorteile besitzen, die ihnen allein eigentiimlich 
sind. Sobald aber Amerika diesem Prinzip entsprechend sein Getreide 
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vorzuenthalten beganne, und die landwirtsohaftliohen Anstrengungen 
Europas nioht ausreiohten, um den Ausfall zu ersetzen, so wtlrde 
man ohne Zweifel merken, daB der zeitweilige Vorzug groBeren 
Reiohtums und zahlreioherer Bevolkerung (gesetzt den Fall, daB 
beides wirklioh erreioht wurde) duroh eine lange Zeit des Riioksohritts 
und der Not sehr teuer erkauft worden waren 1)." 

Die Arbeitsteilung zwischen Amerika und Europa war 
freilich zu keiner Zeit so vollstandig wie in dieser "aben
teuerlichen Annahme". Vor dem Kriege besorgte RuBland 
ein Viertel des Weltexportes an Weizen; Frankreich war 
Selbstversorger; Deutschland baute nahezu 80% seiner 
eigenen Nahrung und bezog betrachtliche Mengen von seinen 
siidostlichen Nachbaren. Nichtsdestoweniger kommt das 
Bild der Wahrheit geniigend nahe, um (insbesondere was 
England betrifft) beunruhigen zu konnen. Europa hat 
durch die Arbeitsteilung mit Amerika zweifellos "eine 
hohere Stufe des Reichtums und der Bevolkerung" erreicht, 
als es sonst der Fall gewesen ware; Amerika hat begonnen, 
"sein Getreide Europa vorzuenthalten", und nach wie vor 
muS abgewartet werden, ob "eine lange Periode riickschritt
licher Entwicklung und Elends" ,verhiitet werden kann. 

3. Die Naturschiitze der Welt. Ein Lrberblick iiber die 
Naturschatze der Welt wirkt bis zu einem gewissen Grade 
beruhigend. Das Nahrungsmittelangebot kann durch die 
intensive Bewirtschaftung riesiger Gebiete in Kanada, Siid
am.erika und Sibirien wesentlich vermehrt werden. Die 
Baumwolle in Amerika mag mit der Zeit von ihrem Todfeind, 
dem Kapselwurm, befreit werden, und andere Produktions
gebiete konnen sich entwickeln. Die Wolle gibt unmittelbar 
keinen AnlaS zu Besorgnissen. Kohle und Eisen sind noch 
in Amerika wie in Europa in groBen Mengen vorhanden; 
Rohol ist eine unbekannte GroBe; die Wasserkraft wartet 
auf ihre Verwertung, und die Elektrizitat bietet groBe Er
sparnisse in der Verwendung der Brennstoffe. Der Haupt
grund fUr Besorgnisse liegt in dem schwankenden Aus
tauschverhaltnis zwischen den Industrieprodukten Europas 
und den Rohstoffen anderer Lander. Das birgt die Gefahr 

1) Malthus: Essay, 3. Buoh, 12. Kap. 
Wr Igh t -Pal yi. Bevolkerung. 10 
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eines Herabgleitens im Lebenshaltungsniveau der in den 
IndustriezentrenzusammengeballtenArbeitermassen. Europa 
hat durch den Krieg einen katastrophalen Zusammenbruch 
erlitten, und die Gefahr besteht darin, daB der kaum merk
bare und wenig beachtete Druck der Bevolkerung auf die 
Naturschatze die Wiedererreichung des Vorkriegswohl
standes verzogern oder gar verhindern konnte. 

4. Der Ausweg. Zwei Wege gibt es, auf denen man der 
drohenden Gefahr begegnen kann. Einmal durch Steigerung 
der Produktivitat der Arbeit; andererseits durch Beschran
kung der Geburtenhaufigkeit. Beide sind unerlaBlich, wenn 
unsere Zukunft ertraglich werden solI. Beide werden be
dauerlicherweise dadurch gehemmt, daB Volker wie Klassen 
es daran fehlen lassen, miteinander im Interesse des ge
meinsamen Wohls Hand in Hand zu arbeiten. Die inter
nationale Arbeitsteilung hat die riesige Bevolkerungszahl 
der Gegenwart ermoglicht; nun wird me aber durch MaB
nahmen unterbrochen, die von nationaler Eifersucht diktiert 
sind, wahrend die Staatsmanner alles aufbieten, damit sich 
die Zahl ihrer Biirger im Interesse der Kriegsfiihrung noch 
weiter vermehrt. Zugleich vermindern die Klassen innerhalb 
jeder einzelnen Volkswirtschaft den Ertrag der Produktion 
durch den Streit iiber seine Verteilung; und das Tragischeste 
bei all dem ist, daB in dem MaCe, wie die Bevolkerung wachst 
und die Produktivitat der Arbeit abnimmt, die Volker und 
Klassen mehr wirklichen Grund zum Streit haben. 

Trotz der Anstrengungen der Staatsmanner hat die Ge
burtenhaufigkeit in allen Landern westlicher Zivilisation 
abgenommen, und man hat allen Grund anzunehmen, daB 
diese Abnahme in der Hauptsache der bewuBten Be
schrankung der Kinderzahl durch die Eltern zuzuschreiben 
ist. Diese Tatsache ruft die Hoffnung wach, daB es dem 
Menschen mit der Zeit gelingen diirfte, iiber einen der mach
tigsten Faktoren, von denen Reichtum oder Armut, Gliick 
oder Elend seines Lebens auf dieser Erde abhangen, zweck
bewuBte Macht zu erlangen, - iiber die Bevolkerungsvermeh
rung. Von manchen wird ferner auch die Hoffnung gehegt, 
daB, wenn die Vererbungslehre weiter fortgeschritten sein 
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wird, es gelingen wiirde, Methoden zur rationellen Auslese der 
Eltern zukunftiger Generationen zu finden. Positive Eugenik 
ist aber noch ein Zukunftstraum; fur manche von uns nicht 
einmal ein frohlicher Traum; der einzig gangbare Vorschlag, 
den bislang verantwortungsbewuJUe Bevolkerungspolitiker 
vertreten haben, ist die zwangsweise Ehelosigkeit einer 
kleinen Minoritat der Bevolkerung, die fur Elternschaft 
nachweislich ungeeignet ist. 

5. Die M6glichkeiten des wi8senschaftlichen Fortschritts. 
Nach dieser kurzen Rekapitulierung derBevolkerungs
fragen, wie sie uns vorschweben, wird es sich empfehlen, 
zwei kritischen Gesichtspunkten zuvorzukommen. Die eine 
Kritik ware die, daB der Moglichkeit keine Rechnung ge
tragen sei, daB die Wissenschaft Wege zeigen konnte, um in 
der Beherrschung der Natur einen plotzlichen Sprung vor
warts zu tun und die Menge der Subsistenzmittel ungeheuer 
zu vermehren. So legt una z. B. der englische Naturforscher 
Soddy mit groBer Beredsamkeit nahe, einer solchen Ent
wicklung vertrauensvoll entgegenzusehen: 

"Bis zu Beginn des zwanzigsten Jahrhundel'ts haben denkende 
Beobachter del' wisscnschaftlichen Entwicklung und ihrer revolutio
naren Wirkungen allen Grund gehabt, im tiefeten Innern beunruhigt 
zu scin. Es war kein gesicherter oder dauerhafter Fortschritt, sondern 
del' beschleunigte Sturz des Verschwenders ins Verderben, sobald 
einmal die Erbschaft verteilt ist und del' Tag der unvermeidlichen 
,Abrechnung heranriickt. Wenn Kohle und Petroleum erschOpft sein 
werden und die kleine Tagesportion Sonnenlicht wie einst zuvor die 
ganze beschrankte Lebensmoglichkeit del' Welt darstellen wird, dann 
wird es sich erweisen, daB diese neuen unbeseelten Diener del' Wissen
schaft ahnlich wie die Sklaven der .Alten hoohst gefahrliche Gehilfen 
waren, und die Seifenblase del' Zivilisation, die sie ermoglichten, muB 
dann ebenso verschwinden wie die groBen Reiche derVergangenheit, 
do. die Welt zum Untergang verurteilt wird. 

" ..• Wer Mtte es geahnt, daB die eigentliche Quelle des Energie
stroms, del' die Welt verjiingen wird, wedel' ihren Anfang noch ihre 
unermeBliche Fiille im Weltenraum hat, sondern in den einzelnen 
Atomen del' Ma.terie um uns herum. Wenn die Menge verfiigbarer 
Energie es ist, was der Ausbreitung und Entfaltung des Menschen
geschlechts die Grenzen setzt, so sind diese Grenzen fiir die Zukunft 
im Prinzip beseitigt durch die Entdeckung del' .Allgegenwart del' 
physischen Grundlagen des Lebens und del' Bewegung im Weltall. 

"Miihselig und unsagbar langsam hat die Menschheit einen Hoch
stand erklommen. von dem aus sie ihre ereignisreiche Vergangenheit 

10* 
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unter einem Gesichtspunkt als ein Ganzes ansehen kann, unter dem 
des Kampfes fiir eine klaglich unzureichende Versorgung mit Energie, 
eines Kampfes, der noch immer weit mehr Tote fordert, als auf Zu
sammenarbeit beruht. Man tiberblicke den Zeitraum von den Tagen 
der namenlosen und vergessenen Wilden, die die Kunst des Feuer
machens zuerst entdeckt haben, bis heute, dem logisch notwendigen 
Abkommling, dem Herrn der Welt, die ZUlli gro.Ben Teil durch die 
Energie der Kohle ernahrt wird und die Musik unbeseelter Maschinen 
summt .. ' •. Der Hauptstrom (der Energie) ist bereits an ihm vorbei
geflossen, und der groBe Abgrund, der zwischen ibm und dem Ende 
seiner Freiheit gahnt, ist reichlich klein geworden im Vergleich zu dem, 
der ihn von seiner Verga,ngenheit trennt. 

" •.• Die Energie iet da, aber das Wissen, wie sie nach eigenem 
Ermessen zu befreien und fiir ntitzliche Zwecke zu verwenden, ist 
nicht da - noch nicbt da. 

"Das Problem wird gelost sein, wenn wir gelernt haben werden, 
ein Element nach Belieben in' das andere umzuwandeln, und nicht 
vorher. Es mag der Wissenschaft viele Jahre, moglicherweise Bogar 
Jahrhunderte kosten, bis sie es lernt. Aber das Ziel ist bereits in voller 
Sicht, und die Forscher gehen auf zahIreichen Wegen energisch auf 
dasselbe los. Wir brauchen nur an die bisherige Geschichte des wissen
schaftlichen Fortschritts zu denken, urn sicher zu sein, daB, mag es 
Jahre oder Jahrhunderte kosten, die kiinstliche Umwandlung und Ver
fiigbarmachung des Energievorrates, der dem der Koble so tiberIegen 
ist wie diese der rohen physischen Kraft, voraussehbar erreicht wird. 

"Es ist nicht wahrscheinlich, aber auch keineswegs unmoglich, daB 
eine solche Entdeckung sozusagen tiber Nacht gemacht wird .•. 1)" 

Dieses etwas lange Zitat diirfte wohl am Platze sein: 
bringt es doch in glanzender Formulierung eine Ansicht zum 
Ausdruck, die von sehr vielen geteilt wird, die keinen An
spruch auf wissenschaftliches Ansehen erheben konnen. Wie 
man sieht, hegt Professor Soddy eine sehr radikale Meinung 
iiber den prekaren Charakter der Energieversorgung, auf der 
das Wirtschaftsleben der heutigen Welt ruht. Seiner Meinung 
nach ist aber jeder Grund fiir diesbeziigliche Befiirchtungen 
beseitigt durch die Entdeckung des Radiums, wodurch es 
offenbar wurde, daB aus dem Atom durch Umwandlung der 
Elemente ein unerschopflicher Energievorrat herausgeholt 
werden kann. Soddys nahezu religi6ser Glaube, daB es der 
Wissenschaft mit der Zeit gelingen wird, iiber diese Energie 
Herrin zu werden, scheint uns Laien jedoch auf etwas 
schwankender Grundlage zu ruhen. 

1) Frederick Soddy: "Science and Life" S.13, 14, 15, 35, 36. 
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Kein Skeptizismus bereohtigt una aber dazu, die Mog
liohkeit eines wissensohaftliohen Fortsohritts, der revolutio
nierend wirken konnte, zu ignorieren; denn selbst wenn sioh 
Soddys Prophezeiungen als unhaltbar erweisen solIten, gibt 
es andere Fortsohrittsmogliohkeiten, z. B. in der ohemisohen 
Synthese, die nachzupriifen waren. AIle solohe Spekulationen 
konnen aber aus dem guten Grunde unbeachtet bleiben, 
weil sie sioh auf eine ganz feme Zukunft beziehen. Der 
Pessimist, der einen Zusammenbruoh der Mensohheit 
in fiinfhundert oder in tausend J ahren erwartet, muB 
diese teohnisohen Mogliohkeiten in Reohnung stelIen; wir 
haben es hier dagegen mit naherliegenden Problemen zu tun. 
Immer wieder haben wir darauf hingewiesen, daB die Frage 
sioh nioht darum dreht, ob die Bevolkerung mit der Zeit 
iiber die Subsistenzmittel hinauswaohsen wird; wie auoh nioht, 
ob und wann sioh unaere Kohlenfelder ersohOpfen werden; 
sondem, ob der stille Druok der iibersohiissigen Bevolkerung 
auf den Nahrungsmittelspielraum bereits fiihlbar ist in 
der Form von Arbeitslosigkeit, Steigen der Preise und Ver
sohleohterung der Lebenshaltung· in den Industriezentren. 
Den geduldigen Naturforsoher laBt der Untersohied zwisohen 
wenigen Jahren und wenigen Jahrhunderten ziemlioh kiihl; 
fiir den wirtsohaftlioh Denkenden kommt alles auf die Zeit 
an. Die Faktoren, von denen in diesem Buoh die Rede war, 
konnen, wenn sie nicht beherrsoht werden, die westliohe Zivili
sation in wenigen J ahren zugrunde riohten; vielIeioht haben 
sie diese bereits in ihren Grundlagen unterhOhlt. VielIeicht 
wird es dem N aturforsoher gelingen, Abhilfe zu sohaffen. 
Die Aufgabe der Volkswirtschaftslehre ist es, darauf hinzu
weisen, inwiefem und wo die gegenwartige Lage drohend ist, 
und rasohe Hilfe von der Naturwissenschaft zu verlangen. 

6. Die Aufgabe der Sozialokonomie. Wir konnen einen 
weiteren Einwand vorwegnehmen, den namlioh, daB es 
zweoklos sei, auf die Krankheiten des GeselIsohaftskorpers 
aufmerksam zu machen, wenn man nicht zugleioh geeignete 
Hilfsmittel vorzuschlagen hat, die z. B. in Gesetzgebungs
akten oder sonstigen konkreten MaBnahmen bestehen. 
Bereits Jevons hatte offenbar die Empfindung, daB er mit 
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seiner aufsehenerregenden Schrift fiber die Kohlenfrage dieser 
Art Kritik BIoBen bot. In dem dringenden Bediirfnis, durch 
irgendwelche konkreten Vorschlage "die Nachkommen
schaft ffir unsere gegenwartige Verschwendung der billigen 
Kohle zu kompensieren", kam er auf den Vorschlag der 
"Verminderung oder Riickzahlung der Staatsschulden". Es 
ist sowohl tragisch ale zugleich humoristisch, sich zu ver
gegenwartigen, daB, als J evons im Jahre 1864 seinen "kiihnen" 
Vorschlag machte, die englische Staatsschuld sich auf 
819677852 £ belief. Sie betragt heute etwa 8000000000 £! 

1m allgemeinen konnen Bevolkerungsfragen nicht mit
tels gesetzlicher MaBnahmen gelost werden. Da sie auf der 
einen Seite durch Anderungen in der Produktivitat der Arbeit 
und auf der anderen durchsolche der Menschenzahlerwachsen, 
liegen sie an der Wurzel der schwierigsten Probleme des Ge
se11schaft.slebens. GewiB kann sowohl die Produktivitat ale 
auch die Fruchtbarkeit-der Menschen durch Gesetze und ge
sellechaftliche Sitten wesentlich modifiziert werden; aber 
der EinfluB von Gesetz und Sitte auf solche grundlegenden 
Fragen war bisher indirekter Art und in hohem MaBe un
berechenbar. Wer hatte den Mut, z. B. ein Gesetz vor
zuschlagen, das die Kinderzahl beschra.nken so111 

DasBevolkerungsproblem[ alewirtschaftspolitischeFrage], 
das im England von Malthus, Ricardo und John Stuart Mill 
aufgerollt wurde, ist nach wie vor ungelOst; und es kann in 
der Tat noch dringender werden, es sei denn, daB seine Be
deutung in weiterem Kreis erkannt und es ermoglicht wird, 
daB die Einrichtungen der modernen Zivilisation dem an
gepaBt werden, wie auch die primitiven Volker entsprechende 
Einrichtungen geschaffen haben. Der Mensch als "Vemunft
wesen" kann die Maohte, die sein Schicksal bestimmen, nur 
beherrschen, wenn er es versteht, welcher Art sie sind und wie 
sie wirken. Mit den Worten des Naturforschers Huxley: 
"Die Menschheit kann von ihren Leiden nicht befreit werden, 
auBer durch Wahrhaftigkeit des Denkens und Handelns und 
durch das resolute Erfassen der Welt so wie sie ist, wenn der 
Schleier, den wohlmeinende Hande iiber ihre unerfreulichen 
Ziige gelegt hahen, geliiftet ist." 
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