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Vorwort. 
Sollte der erste Teil dieses Grundrisses mit den fiir aIle Gebiete der Statistik gel

tenden Denkformen vertraut machen, so solI dieser zweite Teil "Gesellschaftsstatistik" 
an den behandelten Stoff und die fiir seine statistische Betrachtung ausgebildeten 
besonderen Begriffe und Verfahren heranfiihren. Beide Teile bilden also trotz 
ihrem durch auBere Umstande bewirkten gesonderten Erscheinen ein organisches 
Ganzes. Ihr innerer Zusammenhang ist auch daraus erkenntlich, daB der erste Teil 
seine Beispiele aus dem gesellschaftsstatistischen Stoffe des zweiten genommen hat, 
der zweite wieder in zahlreichen theoretischen Hinweisen an den ersten ankniipft. 
So diirfte das Ineinandergreifen der statistischen Theorie und Praxis augenfiHlig 
werden. 

Eine bloBe Darstellung der Begriffe und Verfahren der Gesellschaftsstatistik, 
die ihren eigentlichen· Inhalt bilden, wiirde dem Studierenden groBe Schwierig
keiten bereiten. Aus erziehlichen Griinden ist es notwendig, auch die Problemwelt 
zu beriihren, der die Statistik jeweils dienstbar gemacht wird, wie auch auf die 
Ergebnisse einzugehen, die sie hervorbringt. So findet der Studierende zahlreiche 
Beispiele in den Text eingeschaltet. Er moge die mitgeteilten Tabellen nicht 
damit abtun, daB er den ihnen beigesetzten Text liest, sondern moge sich ihren 
Inhalt an Hand der vom Verfasser dargebotenen Fiihrung erarbeiten. Die Fiihrung 
wird (ebenso wie die sonstige Darstellung) mit dem Fortschreiten des Stoffes knapper, 
in der Absicht, den Studierenden nach und nach selbstandiger zu machen. Der 
Studierende moge also dieses Kiirzerwerden oder vollstandige Fehlen der TabeIlen
texte nicht als eine Aufforderung betrachten, sich immer weniger mit dem Zahlen
stoffe zu befassen, sondern moge den Tabellen bis zum Ende die gleiche Zeit und 
Miihe widmen wie am Anfang, nur fortschreitend in einer immer selbstandigeren 
Durcharbeitung. 

Die Zahlenbeispiele sind iiberwiegend der reichsdeutschen und osterreichischen 
amtlichen Statistik entnommen. Der "Obungszweck ware selbstverstandIich auch 
mit Beispielen aus anderen Staaten zu erreichen gewesen; die Wahl der Zahlen 
iiber unsere engere Heimat hat den Vorteil, daB sich der Studierende gleichzeitig 
gewisse wichtigere GroBenverhaltnisse einpragt, die unsere Bevolkerung, Wirt
schaft usw. betreffen. Aus dem gleichen Grunde sind die bei der Abfassung der 
Handschrift erreichbaren jiingsten Zahlen herangezogen worden. Ihr unvermeid
liches Veralten mit dem Ablauf der Zeit ist im Hinblick auf ihre Beispielseigenschaft 
kein groBer Mangel. Der lernbegierige Studierende wird sich die neuesten Zahlen 
nach den beigesetzten Quellenangaben leicht selbst beschaffen konnen. 

Wegen des auf das eifrige Tabellenstudium gelegten Wertes (vgl. auch 1,6) ist 
von Schaubildern iiberwiegend nur dort Gebrauch gemacht worden, wo es auf 



VI Vorwort. 

methodische Veranschaulichungen oder auf die Erfassung eines Gesamteindruckes 
ankam, der aus einer Zahlenreihe auch fUr den geschulten Betrachter nicht leicht 
zu gewinnen ist. Diese "GesellschaItsstatistik" sollte kein Bilderbuch uber den 
statistischen Stoff werden, sondern ein Lehr- und Ubungs buch der Statistik, 
ein Buch, durch das der Studierende nicht nur zum statistischen Wissen, sondern 
auch zum statistischen Denken erzogen wird. Diese Zielsetzung hatte auch zur 
Folge, daB die "GesellschaItsstatistik" nicht als ein theoretisches Nachschlagewerk 
des gesellschaftsstatistischen Wissens angelegt wurde, - was schon wegen des be
schrankten Umfanges nicht maglich gewesen ware - sondern daB nur einige grund
legende Kapitel breiter dargestellt werden konnten, der ubrige Stoff aber nur in 
der graBten Beschrankung behandelt wurde. Der erfahrene akademische Lehrer 
wird dieses Vorgehen voraussichtlich gutheiBen; der auf einem Sondergebiet 
eingearbeitete Fachstatistiker mage bedenken, daB die einzelnen Abschnitte dieses 
Buches nicht die Bestimmung haben, das zu leisten, was :riur Einzelschriften leisten 
kannen. Er wird sich mit dem in den ausfUhrlichen Schriftenangaben bestehenden 
Ersatze zufrieden geben mussen. 

Bei der Zusammenstellung der Schriftenverzeichnisse und bei der Auswahl der 
Beispiele war mir in dankenswerter Weise Dr. GREGOR SEBBA behilflich. 

Wien, im Mai 1933. 

WILHELM WINKLER. 
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I. Einleitnng. 

1. Begriff der Gesellscbaftsstatistik. 
Unter Gesellschaftsstatistik verstehen wir die Lehre von denjenigen Denkformen, 

die die Anwendung des statistischen Denkens auf die Massen der menschlichen 
Gesellschaft hervorbringt. In einem uneigentlichen Sinne werden ferner unter 
Gesellschaftsstatistik auch die vermoge der erwahnten Denkformen gewonnenen 
gesellschaftsstatistischen Zahlenergebnisse verstanden. Diese gehoren wohl auf einer 
gewissen Strecke (I, 61, 131, 159) noch dem Statistiker, sind aber zuletzt doch fiir 
den Vertreter des behandelten Stoffgebietes (Bevolkerungslehre, Wirtschaftslehre 
usw.) bestimmt. TOENNIES hat nicht zu Unrecht dieses umstrittene Grenzgebiet 
als selbstandiges Wissensgebiet, als "Soziographie", aufgestellt. Wie immer man 
theoretisch den Begriff der "Gesellschaftsstatistik" fassen mag, sicher ist, daB sich 
in einem Lehrbuch der Gesellschaftsstatistik Theorie und Zahlenstoff nicht trennen 
lassen, mag man die Zahlen nur als Veranschaulichungsmittel oder als voIlgiiltigen 
Bestandteil der Gesellschaftsstatistik auffassen. 

Die Gesellschaftsstatistik ist ebenso wie die naturwissenschaftliche (meteorolo
gische, physikalische, zoologische usw.) Statistik ein Gebiet der angewandten oder 
praktischen S~atistik. 

SCHNAPPER-ARNDT hat in seinem Buche "Sozialstatistik" im wesentlichen den gleichen 
Gebietsumfang dargestellt, wie wir hier in unserer Gesellschaftsstatistik. Wir haben den Aus
druck "Sozialstatistik" darum vermieden, well er heute den Sinn einer Bezeichnung der all
gemeinen Gesellschaftsstatistik so gut wie eingebiiBt hat und sich nur noch auf ein Tellgebiet 
der Gesellschaftsstatistik, Statistik der hilfsbediirftigen Gesellschaftsmassen, bezieht. 

2. Das Verhiiltnis der angewandten zur theoretischen Statistik. 
Angewandte Statistik kommt, wie erwahnt, so zustande, daB die statistischen 

Denkformen auf irgendein Stoffgebiet, z. B. den Bevolkerungsstand, den AuBen
handel, angewendet werden. Es gilt dann, aIle die allgemeinen Begriffe der theore
tischen Statistik mit einem besonderen Inhalt zu erfiiIlen. Es sind also zuerst die 
die Massen bestimmenden Begriffe (I, 15) zu bilden (z. B. Bevolkerung als "an
wesende" Bevolkerung, "Wohn"-Bevolkerung, "Heimats"-Bevolkerung, S.9ff., 
AuBenhandel als "Generalhandel", "Gesamteigenhandel", "Spezialhandel", S.161), 
es sind weiter die statistischen Merkmale (I, 19) festzusteIlen, die nach der Natur 
der Sache erfaBt werden konnen (z. B. Geschlecht, Alter der Personen; Sorte, Ge
wicht, Wert der Warensendungen), es sind dann die entsprechenden Gruppierungen 
(1,62) vorzunehmen, Reihen, Mittelwerte, Verhaltniszahlen (I, 69, 72, 124) zu bilden 
usw. Dabei muB auf der ganzen Strecke des zuriickzulegenden Weges der Statistiker 
sein Riistzeug mit demjenigen des Stoffvertreters vereinigen; die statistischen Ver
fahrensformen diirfen nicht einen Augenblick Selbstzweck bleiben; sie miissen ihren 
Sinn und Zweck aus dem Bediirfnis des zu behandelnden Stoffes nehmen. So bedeutet 
denn die angewandte Statistik eine Vereinigung des statistischen und des stoff
lichen Denkens und Wissens als gleichwertiger Bestandteile. 

Dabei erscheint fur eine statistische Systematik die reine Theorie der Statistik 
als das logisch zuerst Vorhandene, die angewandte Statistik als eine Ableitnng darans. 

Winkler, Gesellscbaftsstatistik. 1 



2 Einleitung. 

Der geschichtliche Weg ist der umgekehrte. Die ersten Betatigungen der Statistik 
waren naturgemaB praktischer Art. Man beobachtete z. B. die Geburtenzahl einer 
Stadt, gliederte sie nach dem Geschlecht, nach dem Alter, setzte sie vielleicht zur 
Zahl der Sterbefalle in eine Beziehung; oder man beobachtete die Preise, die fur 
eine Ware auf einem Markte, die Lohne, die fur eine bestimmte Arbeit in einem 
Betriebszweige gezahlt wurden, und berechnete daraus den durchschnittlichen Preis, 
den durchschnittlichen Lohn. Zuerst war also die angewandte Form der Verhaltnis
zahlen, der Durchschnitte und der ubrigen einfacheren MaBe der statistischen 
Theorie da, dann erst ging man daran, diese den verschiedenen Anwendungsgebieten 
gemeinsamen Formen, gewissermaBen in ihrer reinen Auspragung, in der "Theorie 
der Statistik" darzustellen. So finden wir dort die Theorie der statistischen Massen, 
der statistischen Reihen, der Mittelwerte, der Verhaltniszahlen, nachdem man in der 
praktischen Anwendung statistische Massen, statistische Reihen usw.langst gebildet 
hat. Dem geschichtlichen Hergang nach muB daher die angewandte Statistik ala 
das zeitlich fruhere, die theoretische Statistik als das spatere Gebiet der Statistik 
angesehen werden. Das hindert nicht, in einem System der Statistik der theore
tischen Statistik den Vortritt vor der angewandten Statistik einzuraumen. 

3. System der Gesellscbaftsstatistik. 
1m Rahmen einer Enzyklopadie der Rechts- und Staatswissenschaft, die den 

Horern der Staatswissenschaft an den Universitaten als Lehrbuch dienen solI, ist 
die Beschrankung auf die Gesellschaftsstatistik verstandlich. Es kommt hier nicht 
darauf an, die besonderen Begriffe und Verfahren darzustellen, die die Meteorologie, 
die Anthropologie, die Psychologie, die Physik, die Naturgeschichte, die Sprach
wissenschaft, die .Asthetik usw. fiir ihre Zwecke aufgestellt haben, sondern es 
gehen uns hier diejenigen statistischen Denkformen an, die die Statistik zur Dar
stellung aller LebensauBerungen der menschlichen Gesellschaft hinsichtlich Be
volkerung, Wirtschaft, Kultur und offentlichen Lebens ausgebildet hat. 

Wenn wir eine systematische Ordnung des Stoffes der Gesellschaftsstatistik ver
suchen, so werden wir schwerlich eine solche finden, die sich versprechen diirfte,. 
von den Hauptern der statistischen Zunft allgemein anerkannt zu werden. Der 
Grund liegt darin, daB alle Fragen der Ordnung verschiedene Losungen zulassen, 
so daB verschiedene gleich gute Stoffeinteilungen nebeneinander bestehen konnen. 
Eine Schwierigkeit kommt noch hinzu, daB sich in jedem System der Gesellschafts
statistik zwei Einteilungsgrunde uberschneiden, die je nach der personlichen Auf
fassung mehr oder weniger geltend gemacht werden, der Einteilungsgrund der 
Natur des Stoffes und derjenige der Art der Stoffbetrachtung. Aus der 
Natur des Stoffes ergibt sich die grundlegende Stoffanordnung der Statistik. Be
trachten wir den Bevolkerungsstand statistisch, so ergibt das naturgemaB die· 
Statistik des Bevolkerungsstandes, betrachten wir die Bevolkerungsbewegung, so 
ergibt das die Statistik der Bevolkerungsbewegung, und ahnlich die Statistik der 
wirtschaftlichen Grundlagen, der wirtschaftlichen Erzeugung, des AuBenhandels, 
der Schulen, der Biichereien, der Wahlen, der Verwaltung usw. In einer Zusammen
fassung ergeben sich dann mehrere Hauptgruppen, je nach der Auffassung des 
ordnenden Statistikers. Wir bilden hier vier groBe Gebiete, die Bevolkerungs
statistik, die Wirtschaftsstatistik, die Kulturstatistik und die politische Statistik. 
In diese Systematik schiebt sich der zweite Einteilungsgrund erganzend und teil
weise iiberschneidend herein: die zusammenfassende Kennzeichnung der Gegen
stande eines oder mehrerer der genannten Gebiete nach der Art der Betrachtung. 
So tritt z. B. neben die rein wirtschaftliche Kennzeichnung der Statistik der 
Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Lohn usw.), der Arbeitslosigkeit, der Preise, der 
Einkommensverteilung, des Verbrauches usw. die sozialpolitische. In ahnlicher 
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Weise und noch umfassender wirkt die Zusammenfassung verschiedener Tatbestande 
nach dem Gesichtspunkt der moralischen Wertung: der Geburtenriickgang, die 
unehelichen Geburten, die Ehescheidungen, die Selbstmorde treten z. B. aus dem 
Rahmen der Bevolkerungsstatistik zu dem eigentlichen Kern der Moralstatistik, zur 
Kriminalstatistik, hinzu. Desgleichen treten nach dem Gesichtspunkte der politi
schen Wertung neben solche Betrachtungsgegenstande, die immer nur als politi
sche betrachtet werden konnen, wie z. B. die Wahlen oder die offentliche Ver
waltung, solche, deren Gegenstand einem oder mehreren verschiedenen Gebieten 
der ersteren Einteilung entnommen sind; so ist z. B. zur politischen Statistik die 
Kriegsstatistik oder die Statistik der Folgen abgeschlossener Friedensvertrage zu 
rechnen, die sowohl dem Gebiete der Bevolkerungsstatistik (ins Feld gestellte 
Soldaten, Totenverluste; Bewohner der abgetrennten Gebiete), wie dem der Wirt
schaftsstatistik (Versorgung der Armee im Felde mit Nahrung, Bekleidung, Kriegs
gerat usw.; Wirtschaft der abgetrennten Gebiete), wie dem der Kulturstatistik 
(Verwahrlosung der schulpflichtigen Jugend im Kriege, Delikte gegen die Kriegs
disziplin der Armee im Felde, gegen die Wirtschaftsdisziplin des Hinterlandes) 
zugehoren. 

Es zeigt sich, daB wir mit dem ersten Einteilungsgrund nach dem erfaBten 
Gegenstand allein nicht auskommen, und daB zum Ausbau eines Systems der an
gewandten Statistik die kraftige Heranziehung des zweiten Gesichtspunktes not
wendig ist. Dabei muB aber die erste Einteilung die grundlegende bleiben, wahrend 
die zweite, die Lucken ausfullend, hinzukommt. Es ergibt sich demnach das oben 
angegebene System der Gesellschaftsstatistik, indem wir den Abschnitt Wirtschafts
statistik durch die Sozialstatistik, den Abschnitt Kulturstatistik durch die Moral
statistik und den Abschnitt politische Statistik durch die Kriegsstatistik und die 
Statistik der Friedensvertrage erganzen (siehe auch das Inhaltsverzeichnis, das 
weitere Einzelheiten un serer Systematik angibt). 

Die erwahnte Uberschneidung der Gebiete nach dem einen oder nach dem ande
ren Einteilungsgrund hat den Nachteil, daB ein und derselbe Tatbestand mehreren 
Kapiteln angehoren kann, wenn er auBer der einfachen Betrachtung nach dem Stoff
gebiete noch der Betrachtung nach einem der erwahnten zusammenfassenden 
Gesichtspunkte unterliegt. So gehoren z. B. die unehelichen Geburten als Teil der 
Bevolkerungsbewegung in die Bev61kerungsstatistik, als ein Tatbestand, aus dem 
unter Umstanden auf die Geschlechtssittlichkeit der Bevolkerung geschlossen wer
den kann, in die Moralstatistik; oder es gehoren die Lohne, als Produktionskosten 
betrachtet, in die Wirtschaftsstatistik, als Grundlage des Lebensunterhaltes der 
Arbeiterschaft in die Sozialstatistik; oder es gehort der Kriegsgeburtenausfall als 
ein Teil der Bevolkerungsbewegung in die Bev61kerungsstatistik, als ein Teil des 
Kriegsgeschehens in die Kriegsstatistik. Eine solche verschiedene Betrachtungsweise 
des gleichen Gegenstandes hat nichts Befremdendes an sich. Sie entspricht dem 
wirklichen Leben, in dem die verschiedenen Tatbestande eben nach verschiedenen 
Richtungen hin eine Bedeutung haben, und wir konnen den Schonheitsfehler zweier 
Einteilungsgrunde gerne in Kauf nehmen, wenn wir mit einer solchen Systematik 
der Vielfaltigkeit des wirklichen Lebens besser entsprechen konnen. 

Da die systematische Einteilung des Stoffes hauptsachlich ZweckmaBigkeitsgriinden ent
springt, die Beurteilung der ZweckmaBigkeit aber nach den Ansichten der Verfasser wechselt, so 
finden wir naturgemaB auch verschiedene systematische Einteilungen des Stoffes der Gesell
schaftsstatistik. G. v. MAYRI hat mit seiner Einteilung in Bevolkerungsstatistik, Wirtschafts
statistik, Moralstatistik, Bildungsstatistik und politische Statistik eine Einteilung geschaffen, 
in der, wie ersichtlich, unser Abschnitt "Kulturstatistik" in Moralstatistik und Bildungsstatistik 
zerlegt ist. Spater2 hat er aus dem Rahmen unseres Abschnittes "Kulturstatistik" noch die 
kirchliche Statistik losgelost und als eigene Abteilung der Gesellschaftsstatistik aufgestellt. 

1 Begriff und Gliederung der Staatswissenschaften, S. 131. Tiibingen 1910. 
2 Statistik und Gesellschaftslehre 2, 2. Aufl., S. 3. Tiibingen 1926. 

1* 
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F. ZIZEK1 fuBt im wesentlichen auf der iUteren Einteilung G. v. MAYRs, die er in anderer Richtung 
als v. MAYR weiter ausbaut, indem er aus der Bevolkerungsstatistik noch die Gesundheits.
statistik, aus der politischen Statistik noch die Verwaltungs- und Justizstatistik als besondere 
Abteilung ausscheidet. Andererseits finden wir wieder engere Fassungen der Systematik als die 
unsere, so bei J. MULLER2, der das Gesamtgebiet der Gesellschaftsstatistik in drei Abteilungen 
einteilt: Wirtschaftsstatistik, Bevolkerungsstatistik und Kulturstatistik (einschlieBlich unseres 
Abschnittes der politischen Statistik). In ahnlicher Weise unterscheidet CONRAD-HESSE3 Be
volkerungsstat~stik, Statistik der wirtschaftlichen Kultur und Statistik der geistigen Kultur 

Mit dem Ubergreifen mehrerer Abschnitte, wie es oben erwahnt wurde, demzufolge ein 
und derselbe Gegenstand Betrachtungsgegenstand verschiedener Abschnitte sein kann, ist der 
Fall nicht zu verwechseln, daB ein und derselbe Betrachtungsgegenstand bei verschiedenen Er
hebungen berncksichtigt werden kann; so kann man etwa die Berufstatigen der Landwirtschaft 
bei einer Berufszahlung erfassen, aber auch bei einer landwirtschaftlichen Betriebszahlung; den 
Viehstand unmittelbar bei einer Viehzahlung, aber wiederum auch bei einer landwirtschaft
lichen Betriebszahlung; die Analphabeten bei einer Volkszahlung, bei einer Rekrutenaushebung 
usw. An der Natur des Gegenstandes wird aber durch die verschiedene Erfassungsart nichts 
geandert; so bleiben die beiden ersterwahnten Tatbestande, Berufstatige und Vieh, Gegenstande 
der Wirtschaftsstatistik, die Analphabeten Gegenstand der Kulturstatistik, ganz gleichgiiltig, 
bei welcher Gelegenheit und auf welchem "Vege sie erhoben werden. 

II. Die BevOlkernngsstatistik4• 

1. Das Bevolkerungsleben im Bilde der Statistik5• 

Die Personen, aus denen sich eine Bevolkerungsmasse zusammensetzt, sind 
einer bestandigen Anderung unterworfen. Sie treten mit ihrer Geburt ins Dasein, 

1 GrundriB der Statistik, 2. Aun., S.223. Miinchen 1923. 
2 Theorie und Technik der Statistik, S. 13. Jena 1927. 
3 GrundriB zum Studium der politischen Okonomie, 4. Aufl., IV. Statistik, S. 5. Jena 1918. 
4 Bevolkerungslehre und -politik: BORTKIEWICZ, L. v.: Beviilkerungswesen. Aus Natur u. 

Geisteswelt 670. Leipzig u. Berlin 1919. ELSTER, L.: Art. "Beviilkerungslehre und Bevolkerungs
politik", in: Handw. Staatsw. 2, 735ff., 812ff. MOMBERT, P.: Beviilkerungslehre. Jena 1929 
(Grundr. z. Stud. d. Nationaliik. 15). GIN!, C.: Le basi scientific hie della politica della popola
zione. Studi econ. e soc. II Ser. 1, Catania 1931. 

Bevolkerungsstatistik: a) Altere Werke: SUSSMILCH, J. P.: Die giittliche Ordnung in den 
Veranderungen des menschlichen Geschlechtes. Berlin 1742. BERNOULLI, CRR.: Handbuch der 
Populationistik. DIm 1841. QUETELET, A.: Sur l'homme et Ie developpement de ses facultes, 
ou essai de physique sociale, 3 Bde. Paris 1835; deutsch von DORN in: Sammlung sozialwiss. 
Meister, hrsg. v. WAENTIG, 19 u. 20. Jena 1914 u. 1921. WAPPAEUS, J. E.: Allgemeine Beviil
kerungsstatistik. Leipzig 1859. b) N euere Schriften: v. MAYR, G.: Beviilkerungsstatistik, 
2. Aufl. Statistik u. Gesellschaftslehre 2. Tiibingen 1926. WINKI.ER, W.: Art. "Grundbegriffe 
der statistischen Beviilkerungsbetrachtung", in: Handw. Staatsw. 2, 633ff. PRINZING, F.: 
Handbuch der medizinischen Statistik, 2. Aun. Jena 1931. WESTERGAARD, H., u. H. C. NYB0LLE: 
Grundziige der Theorie der Statistik, 2. Aufl., S.430-501. Jena 1928. MULLER, J.: Deutsche 
Beviilkerungsstatistik. Grundr. d. deutschen Statistik 3. Jena 1926. NICEFORO, A.: Lezioni 
di demografia, 2. Aun. Neapel 1924. NEWSHOLME, A.: The elements of vital statistics. New edi
tion. New York 1924. CZUBER, E.: Mathematische Beviilkerungstheorie. Leipzig u. Berlin 1923. 
CONRAD, J.: Grundr. z. Stud. d. polito Okonomie I, 1: Die Geschichte und Theorie der Statistik. 
Bevolkerungsstatistik, bearb. v. A. HESSE, 5. Aufl., S. 232ff. Jena 1923. MARCH, L.: Demogra
phie, in: Traite d'hygi~me, ed. L. MARTIN et G. BROUARDEL, 22. Paris 1922. MORTARA, G.: 
Lezioni di statistica economica e demografica. Rom 1920. - Die Statistik in Deutschland, hrsg. 
v. FR. ZAHN, 1, 197-501. Miinchen u. Berlin 1911. SCHNAPPER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, 
S. 29-256. Leipzig 1908. BENIN!, R.: Principii di demografia. Firenze 1901. 

Bibliographien zur Bevolkerungsstatistik: Vgl. die einschlagigen Artikel im Handwiirterbuch 
der Staatswissenschaften, 4. Aun., aber auch 3. Aun. (Artikel von LEXlS, RAUCHBERG u. a.). 
- v. MA YR, G.: Statistik und Gesellschaftslehre 2: Beviilkerungsstatistik, 2. Aun., Tiibingen 
1926, mit umfassenden Schriftennachweisen. - Bibliographie der Sozialwissenschaften, hrsg. 
yom Statistischen Reichsamt, Berlin (Abschnitt II, V, IV: Beviilkerungsgeschichte, VIII/4: 
Wohlfahrtspflege, Sozialhygiene, XI/I, 2: Nationalitatenfrage). - Ferner die zu den einzelnen 
Themen angegebenen Sonderbibliographien. 

Uber die Organisation des bevolkerungsstatistischen Dienstes der einzelnen Staaten unterrichten 
die Renseignements sur l'organisation actuelle des statistiques de l'etat civil dans divers pays, 
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werden im gleichen Augenblick yom Zeitablauf erfaBt und altern, treten ins Berufs. 
leben, heiraten, bekommen Kinder, wechseln ihren Wohnort usw., bis der Tod ihrer 
Bahn ein Ende bereitet. Die Bevolkerungsmasse besteht somit ausschlieBlich aus 
bewegten Einheiten. Sie konnte trotzdem einen durchaus ruhenden Eindruck er· 
wecken, wenn sich die Bewegung der Einheiten in immer gleichbleibenden Bahnen 
bewegte: wenn von Jahr zu Jahr die Zuwachse durch Geburt und die Abgange 
durch Tod einander gleichblieben, was nur dann moglich ware, wenn die Alters· 
verteilung der Gestorbenen von Jahr zu Jahr unverandert bliebe, wenn auBerdem 
keine Wanderungen stattfanden, oder doch nur in der Weise, daB jedem Auswanderer 
ein Zuwanderer gleichen Alters, Geschlechtes usw. entsprache. In einer solchen 
Bevolkerung willden sich wohl die Individuen unablassig bewegen, aber sie wiirde 
einem Fachwerk gleichen, das unverandert bleibt, und in dem nur der individuelle 
Inhalt sich andert, also etwa wie ein Wasserfall, der bei gleichbleibender Menge des 
stromenden Wassers bestandig den gleichen Anblick gewahrt, wahrend es doch 

Haag 1929 (Anhang zum Annuaire International de Statistique des Internationalen Statistischen 
Instituts), ferner: Manuels de statistique demographique, hrsg. v. d. Hygienesektion des Volker· 
bundes. Genf 1924ff. Bisher erschienen: Niederlande, Belgien, England u. Wales, Spanien, 
Osterreich, die skandinavischen und die baltischen Staaten, Portugal, Tschechoslowakei, Frank
reich, Ungarn. Die "Manuels" enthalten auch eine Zusammenstellung der amtlichen Quellen
werke zur Bevolkerungsstatistik. - KUCZINSKY, R. R.: The balance of births and deaths, 
1 und 2, Washington (D. C.) 1928 und 1931. 

Internationale Ubersichten uber die Ergebnisse der Beviilkerungsstatistik: Aper~lU de la demo· 
graphie des divers pays, hrsg. v. Internationalen Statistischen Institut im Haag, zuletzt Jg. 1931. 
Haag 1932 (Fortsetzung des bevolkerungsstatistischen Teils des Annuaire International de 
Statistique. Haag 1922/1924). - Annuaire statistique de la Societe des Nations' (friiher Annuaire 
statistique International), Genf, zuletzt Jg.1931/32. Genf 1932. - Die Bevolkerung der Erde 
(Gebietsveranderungen, Flachenberechnungen, Volkszahlungen); erster Nachkriegsband 14 
Europa ohne RuBland, bearb. von F. TAMSS. Gotha 1931 (Erganzungsh. zu Petermanns Mitt.). 
Letzter Vorkriegsband 1909. (Weitgehende ortliche Zergliederungen der VoIkszahlungsergebnisse.) 
- HUBNERS geographisch-statistische Tabellen, bearb. von E. Wii"RZBURGER und F. ~OSNER, 
zuletzt 71. Ausgabe. Wien-Leipzig 1932. - Notiziario demografico, Rom, 14tagig (Ubersicht 
iiber die neuesten Ergebnisse der Bevolkerungsstatistik). - Mouvement naturel des populations 
pendant Ie' premier quartal du 20e siecle, Genf (ser. P. S. d. N. 1926. II. 61). - KUCZINSKY, R.: 
The balance of births and deaths (Europa). Washington, D. C. 1928 u. 1931. - Statistique inter
nationale du mouvement de la population d'apres les registres d'etat civil, h,rsg. v. d. Statistique 
Generale de la France 1. Paris 1907; 2. Paris 1913; enthiilt vollstandige th:iersichten iiber die 
Entwicklung'der Bevolkerungsbewegung in den einzelnen Staaten yom Begiune der amtlichen 
Bevolkerungsstatistik an. - Vgl. ferner die internationalen trbersichten im Statistischen Jahr
buch f. d. Deutsche Reich und in den bevolkerungsstatistischen Banden der Statistik des Deut. 
schen Reiches. 

Quellennachweis fur die Beviilkerungsstatistik im Deutschen Reiche: Quellennachweis in der 
Einleitung zum Statistischen Jahrbuch f. d. Dt. Reich. - Volkszahlung yom 16. 6. 1925: Bd. 401 
der Stat. Dt. R., Berlin 1930, mit Anhang: Verzeichnis d. veroffentlichten und nichtveroffent
lichten Ergebnisse der Volksz. in den Landern und S~iidten. - Die Bearbeitung der Statistik 
der Bevolkerungsbewegung durch die statistischen Amter im Deutschen Reich, Bd. 360 der 
Stat. Dt. R., S. 411 ff. (Fortsetzung der gleichnamigel;!; Arbeit von E. Wi:i"RzBURGER. Tiibingen 1907. 
Erganzungsh. zum Allg. Stat. Arch.); systematische Ubersicht tiber die veroffentlichten und nicht
y'erOffentlichten Bearbeitungen der Bevolkerungsstatistik durch aIle reichsdeutschen statistischen 
Amter. 

5 WINKLER, W.: Art . .,Die Bevolkerungsmasse und ihre Formen", in: Handw. Staatsw.2, 
~.33ff. und Art. "Allgemeine Theorie des Bevolkerungswechsels". Ebenda 643ff. BURKHARDT, F.: 
Uber den stationaren, progressiven und degressiven Zustand von Personengesamtheiten, in: 
Bl. f. Versicherungsmathematik, Beil. z. Zschr. f. d. ges. Versicherungswiss. 29, 256-267 (1929). 
LANDSBERG, 0.: Die Eigenschaften der stabilen Bevolkerung, in: Dt. Stat. Zbl. 23, 65ff. (1931). 
Stat. Dt. R. 360, 53ff.; 401, 669ff. DUBLIN, L. r., u.A. J. LOTKA: The true rate of natural increase, 
in: J. Amer. Stat. Assoc. 20, 305ff. (1925). CZUBER, E.: Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre 
Anwendung auf Fehlerausgleichung, Statistik und Lebensversicherung 2, 3. Aufl., S. 90ff. 
Leipzig u. Berlin 1921. BORTKIEWICZ, L. v.: Sterbeziffer und FraueniiberschuB in der statio· 
naren und progressiven Bevolkerung, in: Bull. Inst. Int. 19f1, 63ff. DERs.: Die mittlere Lebena
dauer. Jena 1893 (Staatswiss. Studien, hrsg. v. L. ELSTER, 4/6), 29ff., 56ff. LEXIS, W.: Ab· 
handlungen zur Theorie der Bevolkerungs- und Moralstatistik, S. Iff., 25ff., 60f£. Jena 1903. 
DERS.: Art, "Beyolkerungswechsel", in: Handw. Staatsw. 2, 3. Auf I., S.456ff. 
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immer andere Wassermassen sind, die hindurchstromen. Eine Bevolkerung von der 
genannten Beschaffenheit diirfte in der Wirklichkeit kaum jemals vorkommen. Sie 
kann jedoch theoretisch leicht konstruiert werden und dient dann zu lehrreichen 
Betrachtungen. Man nennt sie in der statistischen Theorie eine stationare oder 
stillstehende Bevolkerung1 • 

Das Gegenstiick hierzu bildet die sich bewegende, nach irgendeiner Richtung 
hin sich entwickelnde Bevolkerung. Sie hat zur Voraussetzung, daB in den die 
Bevolkerungszahl und die Bevolkerungszusammensetzung bestimmenden Tatsachen, 
Geburten, Sterbefallen, Wanderungen, EheschlieBungen, Berufsverhaltnissen usw. 
Anderungen in der Zeit VOl' sich gehen, die die Masse sowohl in ihrer Zahl als in ihrer 
Zusammensetzung andern. Da die Bevolkerung ein lebender Organismus ist, ist 
dieser Fall der normale. 

Fiir die statistische Erfassung ergibt sich daraus eine erhebliche Schwierigkeit. 
Ein bewegter Korper von der Vielgestaltigkeit der Bevolkerung kann nur in einem 
Augenblicksbilde, in dem er als unbewegt, als starr erscheint, der Erforschung 
zuganglich gemacht werden. Eine solche unvermeidliche Betrachtung der Bevolke
rung ist gewaltsam und unnatiirlich. Ebenso gewaltsam und unnatiirlich ist es, daB 
die die Bewegung hervorrufenden Akte, besonders Geburten und Sterbefalle, ge
sondert einer Betrachtung unterzogen werden miissen, bei der der innige Zusammen
hang zwischen der die Bewegung hervorrufenden und der durch sie bewegten 
Masse zunachst aufgelOst wird. Beide Gewaltsamkeiten sind unvermeidlich. DafUr 
hat der Bearbeiter aber die Pflicht, dem als ruhend festgehaltenen Gebilde nachher 
wieder so gut als moglich Bewegung zu geben, und die gelOsten Zusammenhange 
wieder herzustellen. Das nachstliegende Mittel, der kiinstlich erstarrten Masse wie
der Bewegung zu geben, ist der zeitliche Vergleich nach GroBe und Ausgliederung. 
Dieser ergibt uns freilich nur ein unvollkommenes Mittel fiir die Beurteilung der 
Bewegung in der Zwischenzeit, da wir nur den Anfangs- und den Endpunkt der 
Bewegung, nicht aber die Bewegung in der Zwischenzeit kennen. Wir werden uns 
aber eine urn so sicherere Vorstellung von der Bewegung der Zwischenzeit machen 
konnen, je naher die beiden Zeitpunkte zusammenliegen und je weniger wir zufolge 
sonstiger Anhaltspunkte Grund zu der Annahme haben, daB die Bewegung in der 
Zwischenzeit wesentlich anders verlaufen sei, als die geradlinige Verbindung des 
Anfangs- und Endpunktes uns angibt. Bei mehr als zwei Vergleichspunkten kann 
sich auch eine gekriimmte Zwischenlinie ergeben (I, 104). Die gleiche Unsicherheit 
besteht fUr die Schatzung der Bewegung iiber den letzten bekannten Zeitpunkt 
hinaus auf Grund zweier oder mehrerer vorausgehender Zahlungen (Weiterfiihrung 
1,122). Die der Verlangerung der Bewegung iiber die letzte Zahlung hinaus zugrunde 
liegende Annahme des Gleichbleibens ihrer Voraussetzungen wird urn so unsicherer, 
je weiter die Bewegung gefiihrt wird. Trotz diesen Einwanden bleibt die zeitliche 
Betrachtung der Entwicklung der Bevolkerungsmasse nach GroBe und Zusammen
setzung das wichtigste Mittel, sie uns in ihrer Bewegtheit wieder herzustellen. 

Ein anderes Hilfsmittel, der kiinstlich starr gemachten Bevolkerung die Be
wegung wiederzugeben, zugleich ein Mittel, den aufgelOsten Zusammenhang 
zwischen der Bevolkerungsmasse und den ihre Bewegung hervorrufenden Tatsachen 
(Geburten, Sterbefalle, Wanderungen) herzustellen, besteht in der Weiterfiihrung 

1 In den neueren Schriften zur Bevolkerungsstatistik spielt neben der sta tionaren Be
volkerung die stabile Bevolkerung eine Rolle, d. i. eine geschlossene Bevolkerung, in der die 
Geburtenhaufigkeit und die Sterbehaufigkeit (vgl. unten S. 71, 79 und S. 81, 87ff.) bestandig 
sind. Eine solche Bevolkerung wird durch den gleichbleibenden relativen Altersaufbau (vgl. 
unten S. 28ff.) gekennzeichnet, wahrend ihre Zahl sich andern kann. Die stationare Be
volkerung ist somit ein durch strengere Bedingungen gekennzeichneter Sonderfall der stabilen. 
Vgl. LOUIS 1. DUBLIN und ALFRED LaTKA: On the true rate of natural increase, a. a. O. 305ff.; 
Stat. Dt. R. 360, 53; 401/II, 669ff. LANDSBERG: Die Eigenschaften der stabilen Bevolkerung. 
Dt. Stat. Zbl. 23, 65ff. (1931). 
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der Bevolkerung auf Grund dieser Tatsachen. Wir gehen yom Bevolkerungsstande 
am Anfang eines Jahres (Monates usw.) aus, stellen Geburten und Zuwanderung 
als Aktivposten, Sterbefalle und Abwanderung als Passivposten in Rechnung, 
hestimmen die Bilanz dieser Aktiv- und Passivposten und leiten aus ihr und dem 
Anfangsstande den Stand am Ende des Jahres (Monates usw.) abo In der gleichen 
Weise schreiten wir von Jahr zu Jahr (Monat zu Monat usw.) fort. Ein Mangel 
dieser Betrachtungsweise liegt darin, daB die Wanderungen niemals vollstandig 
erfaBt werden konnen, weshalb die Weiterberechnung der Bevolkerung auf diesem 
Wege zu Ergebnissen fiihrt, die von der wirklichen Bevolkerungszahl und Gliede
rung mehr und mehr abweichen. Der Zeitpunkt einer neuen Volkszahlung bietet 
dann die Gelegenheit, die durch die Berechnung gewonnenen Zahlen nicht nur fiir 
den Augenblick der Volkszahlung, sondern auch fiir die zwischen dieser und der 
vorausgehenden Volkszahlung liegenden Jahre zu berichtigen. 

Beispiel. 
Fortschreibung der BevolkerungOsterreichs yom 31. XII. 1919 bis zum 31. XII. 19221. 

Stand der ortanwesenden Bevolke-
rung am 31. XII. 1919 . .. • 6130741 

1920 
Lebendgeborene • . . . . . . 137372 
Heimgekehrte Kriegsgefangene 17058 
Heimgekehrte Kinder2 . . . . :-::-::-::--~28::-0,:,::5:-:::3 

Zuwachs 1920 182483 
Uberschull des Zuwachses 1920 61610 

Stand der ortsanwesenden Bevolke-
rung am 31. XII. 1920 . .. 6192351 

1921 
Lebendgeborene . . . . . . . 141834 
Heimgekehrte Kriegsgefangene 5266 

Zuwachs 1921 147100 
Uberschull des Zuwachses 1921 36959 

Stand der ortsanwesenden Bevolke-
rung am 31. XII. 1921 . .. 6229310 

1922 
Lebendgeborene . . . . . . . 141622 
Heimgekehrte Kriegsgefangene _-::-::~-:--:=4~2~3 

Zuwachs 1922 142045 
Uberschull des Zuwachses 1922 19790 

Stand der ortsanwesenden Bevolke-
rung am 31. XII. 1922 ..... 6249100 

1920 
Gestorbene . . . . . . 116693 
Ubersee-Auswanderung . 1749 
Bilanz der sonstigen Wanderun;",;g=~:-::-::2:-::4::3=1 

Abgang 1920 120873 

1921 
Gestorbene . . . . . . 104529 
Ubersee-Auswanderung . 3303 
Bilanz der sonstigen Wanderun;",;g=~:-:-::2:-:3-:0,:,9 

Abgang 1921 110141 

1922 
Gestorbene . . . . . . 107706 
Ubersee-Auswanderung . 5233 
Bilanz der sonstigen W anderung:,,::~---:-,:::9::-:3::-::1::6 

Abgang 1922 122255 

Eine solche Weiterfiihrung muB sich nicht auf die bloBe Zahl beschranken, 
sondern kann auch in der Ausgliederung der Masse vorgenommen werden. Voraus
setzung dafiir ist, daB auch die Elemente der Bevolkerungsbewegung die gleiche 
Ausgliederung tragen. Wollen wir Z. B. die Bevolkerung in der Ausgliederung nach 
dem Geschlecht und nach dem Alter weiterfiihren, so miissen auch die Geburten 
nach dem Geschlecht und die Sterbefalle und Wanderungen nach dem Geschlecht 
und nach dem Alter ausgegliedert sein. 

Ein weiteres, viel verwendetes, aber nicht so naheliegendes Mittel, den ge16sten 
Zusammenhang zwischen Bevolkerungsmasse und den Ereignismassen herzu
stellen, ist die Beziehung der Zahlen der Bevolkerungsbewegung auf die Bevolke
rung, also z. B. die Beziehung der Zahl der Geborenen auf die Gesamtbevolkerung 

1 QueUe: Statist. Handbuch f. d.Republik Osterreich 6, 6£., 17,22. Wien 1925. Ohne Bur
genland. 

2 Nach Entsendung ins Ausland auf Grund von Hilfeunternehmungen im Jahre 1919. 
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(Geburtenziffer) oder auf die Zahl der gebarfahigen Frauen (Fruchtbarkeitsziffer, 
I, 127). Auch solche Berechnungen betonen den Zusammenhang zwischen Be
volkerung und Bevolkerungsbewegung, aber sie dienen nicht so unmittelbar der 
Darstellung dieses Zusammenhanges wie die vorausgehende Darstellungsweise, 
sondern sie schopfen vielmehr ihre Berechtigung aus dem Zusammenhang, um 
irgend einem anderen Zwecke, dem der Veranschaulichung, der Haufigkeits
messung u. dgl., zu dienen. 

So muB sich der gestaltende Geist des Bearbeiters bemuhen, die Bevolkerung, 
die er aus statistisch-technischen Grunden als etwas Starres, Unbewegtes erfassen 
muBte und von der er die Akte der Bevolkerungsbewegung als etwas gleichsam gar 
nicht dazu Gehoriges trennen muBte, in seiner Darstellung wieder bewegt zu ge
stalten und die zerstorten Zusammenhange wieder herzustellen, um ein moglichst 
getreues Bild der Bevolkerung und ihres Ablaufes in der Zeit zu bieten. 

2. Die Erfassung der BevOikerung und ihrer Eigenschaften. 
a) Die Moglichkeiten der Erfassung der BevOlkerung1• Das einfachste Mittel, 

die Zahl und Gliederung der Bevolkerung zu erfassen, ist eine Volkszahlung. Zah
lungen der Bevolkerung sind uralt. Man kannte sie schon im alten Agypten und im 
alten Rom, wo sie allerdings vorwiegend fiir Besteuerungs- und Rekrutierungs
zwecke vorgenommen wurden. Auch die gelegentlich vorgenommenen "Konskrip
tionen" des 18. Jahrhunderts dienten noch diesen Zwecken. Erst das Erwachen 
der Statistik (I, 2) bringt die neuzeitlicben Volkszahlungen hervor, die jetzt rein 
statistischen Zwecken dienen. 

1 a) VolkBzahlungen: Hmss, F.: Methodik der Volkszahlungen. Jena 1931. DERS.: Volkszah
lungsbesonderheiten, in: Allg. stat. Arch. 22, 573ff. (1932). MAYR, G. v.: Bevolkerungsstatistik, 
S.17ff. WINKLER, W.: Art. "Volkszahlungen", in: Handw. Staatsw.8, 857ff. MULLER, J.: 
Deutsche Bevolkerungsstatistik, S. 4ff. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, 2. Aufl., S. 234ff. BURG
DORFER, F.: Die Volks-, Berufs- und Betriebszahlung 1925, in: Allg. stat. Arch. 15, 7ff. (1925). 
TRUESDELL, L. E.: Methods involved in the federal Census of population, in: ST. A. RICE, Methods 
in soc. science. BEUKElIUNN, W.: Methoden und Umfang der deutschen Volkszahlungen, in: 
Stat. in Deutschl. 1, 197-235. MEYER, R.: Die nachste Volkszahlung, in: Stat. Monatsschr., 
N. F. 15, 661-669 (191O). SPANN, 0.: Erhebungstechnische Probleme der nii.chsten Volks
zahlung. Ebenda 14, 9ff., 65ff. (1909). SCHNAPPER-ARNDT, G.:. Sozialstatistik, S.50-87. 
ENGEL, E.: Die Volkszahlungen, ihre Stellung in der Wissenschaft und ihre Aufgaben in der 
Geschichte. Ein Vortrag, in: Z. PreuB. stat. Bureaus 1862. 

Zur Geschichte des Volk8Zi1hlungswesens: MEITZEN, A.: Geschichte, Theorie und Technik der 
Statistik, 2. Aufl., S. 21, 29ff. Stuttgart u. Berlin 1893. v. MAYR, G.: Statistik und Gesellschafts
lehre 1, Theoretische Statistik, 2. Aufl., S. 280ff. Tiibingen 1914. (INAMA-STERNEGG), HAPKE: 
Art. "Geschichte der Bevolkerungsbewegung", in: Handw. Staatsw. 2,665-687. TBmRING, G.: 
Les recensements de la population en Hongrie sous Joseph II (1784-1787), in: J. Soc. Stat. 
Hongr. 9, 201-247 (1931). BENOIT, S. M.: Histoire et methodologie du recensement de la popu
lation aux Etats Unis 1787-1930, suivies de l'etude des bulletins demographiques dans la meme 
nation. Paris 1931. HOLT, W. ST.: The Bureau of the Census, its history, activities and orga
nization. (Service monographs of the U. S. Government 53.) Washington 1929. GURTLER, A.: 
Die Volkszii.hlungen Maria Theresias und Josephs II. 1753-1790. Innsbruck 1909. 

b) Volk8Zi1hlung8er8atz: KIAER, A. N.: Documents concernant la statistique de la population 
des pays sans denombrement, in: Bull. !nst. Int. 19f1, 142-156; vgl. auch KIAER: Ebenda 12/1, 
282-293 und BAINES: Ebenda 13/1, 297ff. BUSCH, A.: Ortliche Bevolkerungsfortschreibung, 
in: Dt. Stat. Zbl.18, 33-36 (1926). WEIGEL, P.: Die Personenstandsaufnahme und die Statistik. 
Ebenda 20, 161ff. (1928); vgl. auch den Verhandlungsbericht iiber die 36. Konferenz d. Verb. 
d. Stii.dtestatistiker zu Hamburg, S.10ff. (1928). BURGDORFER, F.: Volkszahlungen oder Yolks. 
zii.hlungsersatz. Zur Frage der statistischen Auswertung der Personenstandsaufnahme, in: 
Dt. Stat. Zbl. 22, 161ff. (1931). MORGENROTH, W.: Volkszahlungen und steuerliche Personen
standsaufnahme, in: Allg. stat. Arch. 21, 161-167 (1931). 

c) BevolkerungBregi8ter: Hmss, F.: Methodik der Volkszahlungen, S.2f. WINKLER, W.: 
Art. "Volkszahlungen", in: Handw. Staatsw. 8, 857ff. v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, 
S. 15ff. METHORST, H.: Sur l'application du systeme des fiches individuelles dans les registres 
de population, in: Bull. Inst. Int. 21, 67ff., 274ff. NICOLAI, E.: Les registres de population. 
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Als ein Ersatz fiir Volkszahlungen konnen Erhebungen dienen, die zwar 
fiir einen anderen Zweck angestellt werden, aber doch irgendwie die Bevolke
rungszahl dabei erfassen. So wurde im Kriege aus der Statistik der ausgegebenen 
Brotkarten auf die vorhandene Bevolkerung geschlossen, so konnten die fiir die 
Zwecke der Einkommenssteuer von allen Haushaltungen jahrlich auszufiillenden 
Personenstandsaufnahmen der Erfassung der Bevolkerungszahl nutzbar gemacht 
werden. 

Eine grundsatzlich andere Erfassungsform der Bevolkerungszahl ist die durch 
Bevolkerungsregister. Diese bestehen darin, daB fiir jede Person an ihrem 
Wohnorte eine Karte gefiihrt wird, in der Geburtsdatum und aIle den Personenstand 
irgendwie kennzeichnenden Anderungen eingetragen werden (Muster S.10/11). Beim 
Ableben der Personen wird die Karte aus dem Bevolkerungsregister herausgenom
men, bei ihrer Abwanderung der Gemeinde ihres neuen Wohnortes iibersendet. Ein 
solches Register wiirde in jedem Augenblick eine Zahlung nach der Zahl der Per
sonen und allen ins Register aufgenommenen Merkmalen ermoglichen. Es ware 
also ein geradezu idealer Behelf fiir die Bevolkerungsstatistik. In der Praxis ergibt 
sich die Schwierigkeit, daB wohl die hinzuwachsenden Personen in der Regel voll
standig in den Bevolkerungsregistern erfaBt werden, da sich an die Anmeldung im 
Orte wichtige Vorteile, an die Unterlassung der Anmeldung Nachteile kniipfen, daB 
dagegen der Abgang durch Tod, besonders auch durch Binnen- und mehr noch 
durch AuBenabwanderung nicht vollstandig erfaBt werden kann, so daB aIle Be
volkerungsregister viele Personen enthalten, die zum Teil iiberhaupt nicht mehr 
leben, zum Teil aber nicht mehr an dem Orte leben, an dem sie gefiihrt werden. 

Schweden erfaBt die Bevolkerung seit Beginn des 18. Jahrhunderts durch Be
volkerungsregister, mit Volkszahlungserganzung in den Stadten; heute besitzen 
Bevolkerungsregister noch Belgien, Holland, Italien, Danemark und Finnland. Eine 
allgemeine Ausbreitung hat das System der Bevolkerungsregister nicht gefunden. 

b) Die Erfassungsformen der BtlVOikerungl • Man kann die Bevolkerung haupt
sachlich in dreierlei Weise erfassen: als rechtliche BevOlkerung, als anwesende 
Bevolkerung und als Wohnbevolkerung. 

Die rechtliche Bevolkerung stellt den Inbegriff alIer einem Staate durch 
die StaatszugehOrigkeit verbundenen Personen dar. Nicht enthalten sind darin die 
im Inlande weilenden Auslander, enthalten dagegen die im Auslande weilenden 
Inlander. Diese Erfassungsart hat in friiheren Jahrzehnten eine Rolle gespielt. 
Heutzutage bemiiht man sich wohl, die Zahl der Staatsangehorigen, so gut es 
geht, zu erfassen, aber man legt dieser Bevolkerungsfassung nicht mehr eine so 
groBe Bedeutung bei, daB sie zur Grundlage der gesamten Darstellung der Er
gebnisse einer Volkszahlung gemacht wiirde, wie die beiden anderen Bevolkerungs
fassungen. 

Die zweite Fassungsform der Bevolkerung ist die der am Zahltage in den Wohn
statten und im Staate anwesenden Bevolkerung. Es entgehen ihr aIle am Zahltage 

Ebenda 9/2, 145ff.; 15/2, 42ff., 314ff. AMNEUS, G.: Population registration, in: Nordic Statistic 
Journal 1, 3S1H. (1929). Ebenda Aufsii.tze fiber Bevolkerungsregister in Danemark von BONDE 
(S.400H.), in Finnland von KOVERO (S.436H.) und in Schweden von ANDERSSON (So 442ff.). 
SUNDBARG, G.: Bevolkerungsstatistik Schwedens 1750-1900. Stockholm 1907. DALGAARD, K.: 
Volksregistrierung in Danemark, in: Arch. sOZ. Hyg. Demogr., N. F. 3, 502-520 (192S). 

1 limss, F.: Methodik der Volkszahlungen, S.29-37. WINKLER, W.: Art. "Grundbegriffe 
der statistischen Bevolkerungsbetrachtung, in: Handw. Staatsw. 2, 634f.; Stat. Dt. R. 401, 
499f. v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S.25ft. IS0-IS2. MULLER, J.: Deutsche Bevol. 
kerungsstatistik, S.14f. BOHMERT, W.: Ortsanwesende und Wohnbevolkerung, in: Allg. stat. 
Arch. 8, 177ff. SCHNIERER, F.: Dber den Stichtag der Volkszahlung und den EinfluB des Fluk
tuierens der Bevolkerung auf die Zahlungsergebnisse, in: Stat. Monatsschr. 3. F. 2, 67ff. (1920). 
KOROSI, J.: Die Volkszahlungen und die internationalen statistischen Kongresse, in: Stat. 
Monatsschr. 7, 415 (ISSI). MEYER, G.: Das Prinzip der rechtlichen und faktischen Bevolkerung, 
in: Hildebrands Jb. Nationalok. Stat. 1866, lO7ff. 
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Die Haupt-Registerkarte des Kopenhagener Volksregisters1 (Vorderseite.) 
(OriginalgriiBe 23 X 29 cm.) 

Clausen, Emil Hans Peter 4. Bopffile indenfor Kommunen 
(Wohnung in der Kommune) 

Navn 1. Mand (Mann) 2. Kvinde (Frau) Aar Dag Gade (Vej 
Nr·IEta- Anm. 

(Name) Clara Amalie (f. Jensen) (Jahr) (Tag) eller Torv) (Bem.) (Straf3e) ge 

Fodsels- Still. i. Husst. Still. i. Husst. 
data 1892 14/6 (Stellung im 1895 15/5 (Stellung im 27 1/3 Amaliegade 3.v 87 C.L. 

(Geburts- Haushalt) Haushalt) - -------
datum) Husf. Husm. 

Naar tilfl. - -- -----

Komm. 
Fodested Koge Roskilde (Wann - -- ----

{Geburtsort) zugezogen ?) 
---- -----

1Egtesk. Sidste Bop. - ---- ---

Stilling G.1920 5/2 f. Tilfl. 
(Eheschlie- - -- -------

f3uny) 

Erhverv - -----

(Erwerb) Architekt Hm. 

-- -----
Valgret 

(Wahlrecht) -----

3. Born under 15 Aar Fodsels- Anmffirk-
(Kinder unter Kon (Geburts-) Fodested ning ~ ----

15 Jahren) (Ge- aar dag (Geburts-
(Bemer- . 

Navn (Name) schl.) 
(Jahr) (Tag) art) kung) ,---- -----

Birgit, Else K 22 9/9 
Koben-

havn f----- -----

--
Gunnar, Poul M 24 8/7 Holbffik c--- -----

-- - -----

----- -------

auBerhalb der Staatsgrenzen weilenden Personen, die sonst im Staatsgebiete ihren 
Wohnsitz haben, es sind in ihr dagegen aIle diejenigen Personen enthalten, die ihren 
W ohnsitz im Auslande haben, aber am Zahlungstage zufaIlig und voriibergehend 
im Inlande weilen. Den Zahlungsergebnissen haftet somit sowohl hinsichtlich der 
Bevolkerung der einzelnen Wohnstatten als auch derjenigen des ganzen Staats
gebietes eine gewisse Zufalligkeit an, die um so starker zum Ausdruck kommt, je 
starker der Staat und seine Wohnstatten in den Reiseverkehr verflochten sind und 
je mehr die Jahreszeit (z. B. Sommer) oder der Stichtag (z. B. ein Sonntag) den 
Reiseverkehr begiinstigt. Die Erfassung der anwesenden Bevolkerung ist wegen 
ihrer auBerordentlichenEinfachheit von einer Reihe von Internationalen Statistischen 
Kongressen (z. B. Brussel 1853 und einigen folgenden) empfohlen worden und 
erfreute sich die langste Zeit groBer Beliebtheit. In der neueren Zeit, da die wach-

1 Arch. sOZ. Hyg. Demogr., N. F. 3, 506 (1928). 
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Die Haupt-Registerkarte des Kopenhagener Volksregisters. (Rtickseite.) 

4. Boprnle indenfor Kommunen 
(Wohnung in del' Kommune) 

Navn 1. Mand (Mann) 2. Kvinde (Frau) 
Aar I Dag I 

Gade (Vej 
I N lEta-I Anm. (Name) eller Torv) (Jahr) (Tag) (Straf3e) I r. ge (Bem.) 

Fodsels- Still. i. Husst. Still. i. H usst. 

\ 
data (Stellung im (Stellung im 

(Geburts- Haushalt) Haushalt) I----- -----
datum) 

Naar tilfl. I----- -------

Fodested 
Komm. 
(Wann I--- -------

(Geburtsort) zugezogen ?) 

I ~ -- -------

iEgtesk. Sidste Bop. I--- -------
Stilling f. Tilfl. 

(E heschlie-
f3ung) 

~ -------

Erhverv 
(Erwerb) 6. Statsborgerret 8. Fattighj. 

Valgret 
(Staatsburger- (A rmenuntersiiitzung) 

( Wahlrecht) 
verhiiltnis) 

5. Tilflytn. Bortflytn. Bortflyttet til Tilflyttet fra 
anm·r sket (Zugezogen aus) anm.r sket (Fortgezogen 7. Straf og iEresopr. 

nach) (Stra/en u. Verlust d. 
burgerl. Ehrenrechte) 

413.27 1/3.27 
(Fb.) Holbrnk 

Kommune 
--- --

9. Umyndigg. 
( Unmundigkeits------- ---- erkliirung) 

------ ----

10. Konkurs 

11. Anm. 

sende Bildung der Bevolkerung auch die verwickeltere Erfassung der Wohnbevolke
rung ermoglicht, tritt die Erfassung der anwesenden Bevolkerung mehr in den 
Hintergrund und es tritt an ihre Stelle die Erfassung der W ohn bevolkerung, 
auf deren Kenntnis fUr alle Verwaltungs- und sonstige Zwecke es doch allein an
kommt. (Zum erstenmal als gleichberechtigt neb en der anwesenden Bevolkerung 
anerkannt durch den Internationalen Statistischen KongreB in Petersburg 1872.) 

Die W ohn bevolkerung erfaBt aIle diejenigen Personen, die in einem Staate, 
in seinen Wohnstatten, ihren Wohnsitz haben. Nicht enthalten sind in der Wohn
bevOlkerung somit alle Personen, die in dem Staate, in seinen Wohnstatten, nicht 
ihren Wohnsitz haben, sondern nur zufallig und zeitweilig anwesend sind, dagegen 
sind in ihr enthalten alle im Auslande zeitweilig abwesenden Personen, die im 
Staate ihren Wohnsitz haben. Zwischen der Masse, die eindeutig zur Wohnbevol
kerung gehort und derjenigen, die zeitweilig anwesend ist, konnen allerdings 
Massen stehen, deren Beziehung zum Wohnort zweifelhaft sein kann: Bei allen 
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Haushaltungsliste der deutschen Volkszahlung 

Name Stellung 
... im Haushalt Geschlecht 
<l> Reihenfolge der Eintrage: durch 1 zu Geburtstag 
~ (ob Haushaltungs. Haushaltungsvorstand, Ehefrau, Kinder, vorstand oder dessen bezeichnen und Ge· 

burtsjahr = andere Anverwandte, Besuch, hausliche, Z gewerbliche, landwirtschaftliche Ehegatte, Sohn, Toch· 
<l> ter usw., sein Dienst· -- - Tag, 

"C Dienstboten, Gewerbegehilfen, Zimmer· bote, Gewerbegehilfe, Monat, ~ abmieter, Schlafganger und sonstige ,<:I ,<:I <l> Zimmerabmieter oder '" Jabr .... Wohnungsgenossen ~ '" = auf Besuch anwesend :§ oj 

~ 

I 
u. dgl.) 

~ ·al ,oj 

Vorname Familienname S ~ 

c-- ---- ---I---- --

I 2 3 4 5 

A. Samtliche Anwesende. Verzelchms ailer In der Nacht vom 15. zum 16. Juni 1925 in der Woh· 

I I 
B. Voriibergehend oder zufallig Abwesende. Verzeichnis der in der Nacht 

I I I 
c. Welche von den in Verzeichnis A aufgefiihrten Personen sind nur voriibergehend 

1. Name: .................. I Standiger Wohnort:......... I 2. Name: ................. . 

Berufen, die saisonweise in Kurorten und Badern ausgeiibt werden,bei den in Kran
kenhausern, Irrenanstalten, Gefangenenanstalten Befindlichen, den auBerhalb des 
Vaterhauses im Studienorte weilenden Studierenden usw. Vber diese Massen muB 
bei der Zahlung entsprechend verfiigt werden. In der Regel werden die in Kranken., 
Gefangenenanstalten u. dgl. Befindlichen nicht zur W ohnbevolkerung, wohl aber 
die Insassen von Siechenhausern, Armenhausern u. dgl. dazu gerechnet, wahrend 
bei den Irrenhausern eine Scheidung in heilbare und unheilbare FaIle getroffen 
werden miiBte, was aber praktisch kaum moglich ist. Die Trager von Sommer· 
berufen in einem Kurorte werden zur W ohnbevolkerung des Ortes gerechnet, 
weil sie durch ihre Berufsausiibung zur Sommerwohnbevolkerung des Ortes ge· 
horen; dagegen werden natiirlich die Kurgaste nicht dazu gerechnet. Die aus· 
wartigen Studierenden werden in der Regel zur W ohnbevolkerung des Studienortes 
gerechnet usw. Manchmal hilft sich die Zahlung damit, daB sie das Zutreffen des 
Wohnsitzes im Zweifelsfalle abhangig macht von einer Mindestdauer der Anwesen· 
heit im Orte, z. B. die Volkszahlung in der Schweiz im Jahre 1930 drei Monate2 • 

Die Wohnbevolkerung kann bei der Volkszahlung in doppelter Weise erfragt 
werden: entweder unmittelbar durch Erfragung der zu jeder W ohnung standig 
gehorigen Bevolkerung, oder mittelbar iiber die anwesende Bevolkerung unter Aus· 
sonderung derjenigen Personen, die am Zahltage nur zeitweilig anwesend und 
unter Hinzufiigung derjenigen, die zeitweilig abwesend sind. Die letztere Erfassungs· 
art ist die beliebtere, weil sie anwesende und Wohnbevolkerung zugleich gibt, was fiir 

1 Folgen Musterbeispiele. 
2 "Wer mehr als ein Vierteljahr in einer Gemeinde anwesend ist oder voraus

sichtIich sein wird, muB hier, wenn der Aufenthalt nicht durch eine voriibergehende Veranlassung 
bedingt ist, als wohnhaft betrachtet werden." Volkszahlungszeitung, herausgegeben zur Eid
genossischen Volkszahlung vom 1. Dezember 1930, S.3. 
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vom 16. Juni 1925 (linke Abteilung)l. 

Familien
stand: 

Religion 
Zu welcher 
Religions

gesellschaft 

1 Letzter W ohnsitz(standigerWohn-
g~~~~r~~~it __ ~utters:rac~e __ ort) vor d~m _~~ieg (~u~ ~91~ 

Ob dem Landesteil 
~eutsc~en 0 b '~enn (Kreis, Amts-

RelCh (ewem deutseh lllcht bezirk usw.), Land 
ledig, 

verheiratet, 
verwitwet, 
geschieden 

(Welt
anschauungs
gemeinschaft) 

deutschen d deutsch, bei abgetretenen (Staat) 
Einzelstaat) 0 er versteht Ge- ehem~ls pr~ul3ischen (zudem die 

h·· . welehe d' b t f . d Gemelllden 1St auGer- neben-
ange ong andere Ie e re - mein e demo die frtihe~e stehende 

gehorig? oder welehem Mutter- fende Per- preuBlsche Prov!nz Gemeinde 
fremden son anzugeben, bel gehOrt) 
St t ? sprache? deut.seh? elsaG-lothriugischen 

aa e • Gemeinden 
E1saG-Lothringen 

----

6 7 8 9 
-I ---10 -

11 12 
----

I 13 

nung des Haushaltungsvorstandes und den zugehorigen Raumliehkeiten anwesenden Personen: 

yom 15. zum 16. Juni 1925 voriibergehend oder zufallig abwesenden Personen: 

I I : 
oder zufallig anwesend (z. B. zu Besuch, in Sommerfrische, in Ferien, auf Geschaftsreise)? 

Standiger W ohnort: ........ . 3. Name: ................. . Standiger Wohnort: ........ . 

eine allgemeine Gegenuberstellung der beiden Bevolkerungen von Interesse ist. Fur 
die weitere Aufarbeitung wird dann nur noch die W ohnbevolkerung berucksichtigt. 

1m Deutschen Reich (1925), in den Niederlanden (1920), in der Schweiz (1920), in Belgien 
(1920), in Kanada (1921) und den Vereinigten Staaten (1920) wurden die Ergebnisse der Be
volkerungsaufnahme hauptsaehlich fiir die Wohnbevolkerung bearbeitet. Hingegen wurde die 
ortsanwesende Bevolkerung u. a. in folgenden Staaten der Aufarbeitung zugrunde gelegt: 
England und Wales (1921), Frankreich (1926), Italien (1921), Osterreich (1923), Polen (1921). 
Tschechoslowakei (1921). 

Beispiel!. 
Die Wohnbevolkerung und die ortsanwesende Bevolkerung des Deutschen 

Reiehes am 16. Juni 19252 • 

Gebiet Wohn
bevolkerung 

Die ortsanwesende Bevolke
rung war groBer (+) oder 

Orts- kleiner (-) als die W ohn-
anwesende bevolkerung 

Bevolkerung ------ --- --
G d hI % der Wohn

run za en bevolkerung 

Deutsches Reich 62410619 62568455 + 157836 +0,25 
darunter: 
PreuBen . 38120173 38181972 + 61799 + 0,16 
Bavern . 7379594 7411589 + 31995 + 0,43 
Sachsen . 4992320 4979912 12408 -0,25 
Wiirttemberg. 2580235 2595114 + 14879 +0,58 
Baden. . . . 2312462 2336498 + 24036 + 1,04 
Thiiringen .. .. 1609300 1628398 + 19098 + 1,19 
Die ii brigen Lander. 5416535 5434972 + 18437 + 0,34 

1 fn der rechten Abteilung standen die Berufsfragen, die auf S. 125 behandelt werden. 
2 Ohne Saargebiet. QueUe: Stat. Dt. R. 401/1, 45f. 
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Die Nebeneinanderstellung der Wohnbevolkerung und der ortsanwesenden Bevolkerung 
des Deutschen Reiches im Jahre 1925 gibt eine Vorstellung von der GroBe der Abweichungen 
dieser beiden Fassungsformen der Bevolkerung. 1m Durchschnitte des Deutschen Reiches 
ergab sich in der Aufrechnung derjenigen Personen, die zur \Vohnbevolkerung gehorten, aber am 
Zahlungstage im Auslande weilten un~. derjenigen Personen, die im Auslande wohnten, aber am 
Zahlungstage im Inlande weilten, ein UberschuB der letzteren um 157836 Personen oder 0,23 %. 
}iag eine Abweichung um y~ % bei oberflachlichem Zusehen nicht sehr groB erscheinen, so ergibt 
doch die danebenstehende Grundzahl ein betrachtliches AusmaB dieser Bilanz. 

Die Zergliederung nach den wichtigsten deutschen Staaten ergibt, daB dieses Durchschnitts
prozent zum Teil (in Baden, Thiiringen) stark iiberschritten war. Es sind also gerade kleine 
Staaten, bei denen sich ein groBeres Abweichungsprozent ergibt. Das leuchtet auch ein, weil das 
Ergebnis der Aufrechnung um so vollstandiger wirken muB, je groBer das betrachtete Gebiet 
ist, je vollstandiger also die positiven und die negativen L<\.bweichungen ins Spiel treten konnen. 
(Eine Analogie zum Gesetz der groBen Zahl, I, 24ff.) Das erkennen wir auch, wenn wir kleine 
Verwaltungsbezirke (Stadte) herausgreifen. 

Beispiel 2. 
'Vohnbevolkerung und anwesende Bevolkerung elillger 
Verwaltungsbezirke (Stadte) des Deutschen Reiches 19251 • 

Verwaltungsbezirk 

Bad Kissingen. 
Bad Salzuflen (Lippe). 
Insel Helgoland. 
Berchtesgaden 
Garmisch 
Usedom-Wollin . 
Riigen. 
Allenstein, Stadtkreis 
Berlin. 
Hannover, Stadtkreis 
Miinchen. 
Breslau, Stadtkreis . 

Wohn
bevolkerung 

9517 
8776 
2576 

27888 
24622 
67902 
53894 
38105 

4024165 
422745 
680704 
557139 

Die ortsanwesende Bevol-
Orts- kerung war groBer (+) 

anwesende oder kleiner (-) als die 
Bevolkerung _';y oh~evi)lkerung ..:~m: 

Grundzahlen % 

15435 + 5918 +62,2 
12768 + 3992 +45,5 

3479 + 903 +35,1 
37177 + 9289 +33,3 
30395 + 5773 +23,4 
81274 + 13372 +19,7 
61333 + 7439 +13,8 
36795 - 1310 3,4 

3929527 -94638 2,4 
414256 - 8489 2,0 
669290 -11414 1,7 
550048 - 7091 l.3 

Hier ergeben sich noch weit groBere verhaltnismaBige Abweichungen der anwesenden von 
der Wohnbevolkerung, als wir oben im Durchschnitte des Deutschen Reiches und im Durchschnitte 
der angefiihrten Staaten beobachten konnten. NaturgemaB sind es die Bader, Kurorte und Som
merfrischen, die schon zu Mitte .Juni Bevolkerungsiiberschiisse durch Ortsfremde zeigen, wah
rend die GroBstadte das entgegengesetzte Bild darbieten. 

Ais eine besondere :Fassungsform der Bevolkerung konnte man in gewissem Sinne auch die 
Ge burts bevolkerung ansehen, das ist die Bevolkerung, die durch den gleichen Geburtsort 
verbunden ist (ahnlich wie die Heimatsbevolkerung durch den gleichen Heimatsort). Da 
sich die Zahlung aber entweder auf die anwesende oder die Wohnbevolkerung bezieht, konnen 
aIle diejenigen Personen, die zwar im Inlande geboren sind, aber in ihm zur Zahlungszeit weder 
anwesend sind noch ihren ordentlichen Wohnsitz haben, nicht erfaBt werden, so daB wir hier 
nur zu unvollstandigen Zahlen gelangen konnten. 

Die "Geburtsbevolkerung" als Bevolkerungsfassung wiirde den Geburtsort als entscheidende 
Tatsache in den Mittelpnnkt der Betrachtung stellen und fum damit eine Bedeutung zuweisen, 
die ihm heute, im Zeitalter des Verkehrs, durchaus nicht mehr zukommt. Die Erfassung des 
Geburtsortes wird daher nicht zur Berechnung der Geburtsbevolkerung vorgenommen, sondern 
zur Erfassung der ortlichen Herkunft der an einem Orte gezahlten Personen, ist also ein Behelf 
zur Erfassung der Binnenwanderung (vgl. unten S. 117). 

c) Die statistischen Einheiten einer Volkszahlung 2. Bei einer V olkszahlung 
kommt eine doppelte Erfassungsart in Frage: eine unmittelbare Erfassung der 

1 Stat. Dt. R. 401/1, 43ff. 
2 a) Haushaltungs- und Wohngemeinschaftsstatistik: HIESS, F.: Methodik der Volkszahlun

gen, S.223ff. ZAHN, F.: Art. "Haushaltungsstatistik", in: Handw. Staatsw. 5, 166ff. - Stat. 
Dt. R. 407. Berlin. WAGNER, K.: Die heutige Haushaltung und die nachste Volkszahlung, in: 
Allg. stat. Arch.1S, 407ff. (1929). WINKLER, W.: Art. "Grundbegriffe der statistischen Bevol
kerungsbetrachtung", in: Handw. Staatsw. 2, 641£. V.MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S. 203ff. 
MULLER, J.: Deutsche Bevolkerungsstatistik, S. 50ff. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S.245ff. 
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einzelnen Personen, aus denen die Bevolkerung sich zusammensetzt und eine Er
fassung der nachsten gesellschaftlichen Gemeinschaften, die die Bevolkerung bildet, 
Wohngemeinschaften, Haushaltungsgemeinschaften, Familien. Die Erfassung nach 
der ersten und einer (oder mehrerer) der zweiten Art wird in der Regel verbunden. 
So ergibt sich eine Statistik der die Bevolkerung bildenden Personen auf der einen 
Seite, eine Statistik der Haushaltungen oder W ohngemeinschaften, daneben dann 
noch eine Familienstatistik auf der anderen Seite. 

Unter einer W ohngemeinschaft verstehen wir die Gesamtheit aller an einer 
Wohnung teilnehmenden Personen. Die Wohngemeinschaft ist mehr eine zufallige, 
auBerliche, weniger eine organische, innere Gemeinschaft. Immerhin hat die Wohn
gemeinschaft in Zeiten einer Wohnungsnot, in der Haushaltung und Wohngemein
schaft sich nicht regelmaBig decken, sondern die Wohngemeinschaft oft mehrere, 
auch familienfremde Haushaltungen umfaBt, umgekehrt wieder Mitglieder einer 
nnd derselben Haushaltung mehreren Wohngemeinschaften zugehoren, ein sozial
pathologisches Interesse. Fur den statistischen Praktiker ist die Wohngemeinschaft 
die am scharfsten umrissene, daher am leichtesten zu fassende Gemeinschaft. Es 
wird daher bei Volkszahlungen haufig der Weg beschritten, die in Wirklichkeit 
angestrebte Statistik der Haushaltungen liber die technische Erhebungseinheit del' 
Wohngemeinschaft zu erlangen, indem fUr jede Wohnung ein Wohnungsbogen aus
gegeben, dieser aber nach Haushaltungen untergeteilt wird. 

Eine Haushaltung ist eine Gemeinschaft von Personen, die in einer Wohn- una 
Hauswirtschaftsgemeinschaft vereinigt sindl. Auch alleinstehende Personen, die 
eine eigene Wohnung und Haushaltung haben, werden als eine Haushaltung betrach
tet, wogegen Einzelpersonen im Verhaltnis von Untermietern oder Schlafgangern 
derjenigen Haushaltung zugerechnet werden, von der sie einen W ohnungsteil oder 
ein Bett abgemietet haben. 

Fur die statistische Darstellung interessiert die Zusammensetzung der Haus
haltungen nach der Zahl und Art der sie bildenden Personen: Einzelhaushalte, 
Haushftlte aus 2, 3, .,. Personen, in Verbindung mit del' Kennzeichnung diesel' 
Personen als Haushaltungsvorstand, Ehegattin, Kinder, anderweitige Verwandte, 
Hausgehilfin usw. 

Beispiel 1. Siehe die Tabelle auf S. 17. 
Wenn uns eine so umfangliche Tabelle mit so vielfaltigem lnhalt entgegentritt wie diese,. 

miissen wir uns zuerst genau dariiber klar werden, in welchen Richtungen die Tabelle ausbeutungs-

SALVIONI, G. B.: Zur Statistik der Haushaltungen, in: Allg. stat. Arch. 5, 191ff. (1898). RAUCH
BERG, H.: Die Bevolkerung Osterreichs, S.61ff. Wien 18!l5. - Osterr. Statistik 32/3, VlIIff. 
Wien 1893. 

b) Familienstatistik: HIESS, F.: Methodik der Volkszahlungen, S. 228ff. DERS.; Die Familien
statistikimFragenprogrammderVolkszahlungen, in: Jb. Nationalok. Stat., 3.F., 83,42lff. (1933). 
ZAHN, F.: Art. "Familienstatistik", in: G. v. MAYR, Bevolkerungsstatistik, S. 849ff. PRINZING, F.: 
Handbuch der medizinischen Statistik, 2. Auf!., S.20ff. Jena 1930. OGBURN, G. F.: Statistical 
studies of marriage and the family, in: ST. A. RICE, Statistics in social studies. Philadelphia 
1930. BURGDORFER, F.: Yolk, Familie und Statistik, in: Allg. stat. Arch. 17, 349ff. (1927). DERS.: 
Das Bevolkerungsproblem, seine Erfassung durch Familienstatistik und Familienpolitik. Miin
chen 1917. LANDSBERG, G. 0.: Familienstatistik, in: Stat. in Deutschl. 1, 257ff. RUBIN, M., 
u. H. WESTERGAARD: Statistik der Ehen. Jena 1890. BOECKH, R.: Die statistische Messung 
der ehelichen Fruchtbarkeit, in: Bull. lnst. Int. 0/1, 159f£. MARCH, L.: La statistique des famil
Ies. Ebenda 17/1, 209f£. NICOLAI, E.: Rapport. Ebenda 18/1, 321ff. DERS.: Surlafeconditedesmar
riages et Ie nombre des enfants par famille. Ebenda 20/2, 352ff. THOMANN U. FELD: Die Familien
statistik der Stadt Ziirich. Ebenda 19/1, 217ff. FEW, W.: Die familienweise Statistik der ehe
lichenFruchtbarkeit und der Kinderhaltung. Ebenda 188f£. TRUESDELL, L. E.: Tabulation of 
family data from the 1930 census, in: J. Amer Stat. Assoc. 24, 325ff. (1931). WILDENHAYN, F.: 
Die unvollstandige Familie in der Statistik und in der sozialen Fiirsorge. Diss. Berlin 1931. 
SPANN, 0.: Die Stiefvaterfamilie unehelichen Ursprungs. Berlin 1904. Vgl. ferner die auf S. 45, 
Anm.2 angegebenen Schriften liber Familienforschung und Familienregister. 

1 Vgl. P. 2 der deutschen Haushaltungsliste yom 16. Juni 1925 oder die Schweizerische 
Volkszahlungszeitung yom 1. Dezember 1930, S.2. 
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fahig ist, ferner, in welcher Reihenfolge diese Moglichkeiten geniitzt werden sollen. Wenn wir dae 
nicht tun, laufen wir Gefahr, wichtige Dinge in der Tabelle zu iibersehen. 

Was enthiUt also unsere Tabelle? 
Sie enthiilt 
1. die Zahl der Einzelhaushaltungen und Familienhaushaltungen fiir 1925, 
2. die Zahlen iiber beide Tatbestande fiir 1910 und die Veranderungen von 1910 auf 1925 

in Grundzahlen und Verhaltniszahlen (Zuwachsprozenten), 
3. die Ausgliederung der Haushaltungen nach der Zahl der Personen, aus denen die Haus· 

haltung besteht, in Grundzahlen und Verhaltniszahlen (Gliederungszahlen), 
4. die durchschnittliche GroBe der Familienhaushaltungen fiir 1925 und 1910, 
5. die Ausgliederung aller unter 1 bis 4 erwahnten Angaben nach den sechs groBen Gebieten, 

in die das Deutsche Reich eingeteilt wurde (in der Quelle auch noch weiter gegliedert gemaB den 
Angaben der FuBnoten 2 bis 7). 

Wir wollen nun versuchen, die Tabelle nach diesem Plan zu betrachten, wobei wir aber je
weils die Gebietsteilzahlen gleich neben die Zahl fiir das ganze Reich stellen. 

Zu 1. Die Zahl der Einzelhaushaltungen betrug im ganzen Deutschen Reich 1,02 Mill.I, 
die der Familienhaushaltungen 14,25 Mil!., die Zahl der Privathaushaltungen also iiberhaupt 
15,27 Mill. Diese Zahlen besitzen zunachst eine Bedeutung an sich fiir unsere Kenntnis, sowohl 
in der Summe, als auch in ihren Teilsummen. Sie sind wichtige Grundlagen fiir die Beurteilung 
des Wohnungsbedarfes; sie geben dem Finanzminister Anhaltspunkte bei der Beurteilung des 
Erfolges von Steuern, die irgendwie mit der Zahl der Haushaltungen zusammenhangen; sie bieten 
der Geschaftswelt Fingerzeige fiir die Starke der Nachfrage nach diesem oder jenem Erzeugnis 
usw. Fiir aIle diese iiberwiegend praktischen Zwecke kommt es allerdings meist weniger auf die 
Hauptsummen fiir ganze Gebiete als auf die ortlich zergliederten Teilzahlen an. AuBer diesem 
Wert der bloBen Anzahl erlangt auch die Ausgliederung Bedeutung: wie gliedern sich die 
Privathaushaltungen in Einzelhaushaltungen und wie in Familienhaushaltungen? (Die voraus
gehende Frage, wie sich die Haushaltungen iiberhaupt in Anstaltshaushaltungen und Privat
haushaltungen gliedern, ist in dieser Tabelle nicht beriihrt. Das Prozent der Anstaltshaushaltun
gen betrug im Durchschnitt fiir das ganze Deutsche Reich 0,5.) Wir errechnen fiir die Einzel
haushaltungen ein Gliederungsprozent von 6,7. Die ahnlichen Prozente in den hier ausgewiesenen 
Gebietsteilen betrugen folgeweise fiir Spalte 2 bis 7 8,5, 7,5, 6,3, 4,6, 5,2, 6,3. 

Wir sehen somit, daB die Einzelhaushaltungen in Ost- und lHitteldeutschland iiber dem 
Durchschnitt vorkommen, in den iibrigen Gebieten unter dem Durchschnitte. Den groBten 
Anteil hatten die Einzelhaushaltungen (demzufolge den kleinsten die Familienhaushaltungen) 
in Ostdeutschland, den kleinsten (demzufolge den groBten die Familienhaushaltungen) in 
Rheinland-Westfalen. 

Die hier aufgezeigten Unterschiede verlangen eine Aufklarung. Diese fiihrt bereits in das 
Gebiet der stofflichen Ursachenforschung, weshalb wir hier auf sie nicht naher eingehen wollen. 
(Der Leser sei hier auf die Ausfiihrungen der zur Tabelle angefiihrten Quelle S. 11 verwiesen.) 

Zu 2. Die zum Vergleich beigesetzte Zahl der Haushaltungen im Jahre 1910 hat nicht mehr 
die gleiche praktische Bedeutung wie diejenige des Jahres 1925. Sie dient uns nur zur Beurteilung 
der Veranderung, die sich seit der Volkszahlung des Jahres 1910 zugetragen hat. Die Veranderung 
wird doppelt ausgedriickt: in einer Grundzahl, die wieder praktischen Bediirfnissen, dient (wie 
die Bestandzahl von 1925), die also ebenso wie diese an Wert gewinnt, auf ein je kleineres Gebiet 
sie sich bezieht; und in einer Verhaltniszahl, dem Zuwachsprozent (das naturgemaB den Zu
wachs am Ausgangsstand, nicht am Endstand miBt). Dieses Zuwachsprozent ermoglicht 
einen Vergleich des Zuwachses der Einzel- und der Familienhaushaltungen und bei beiden wieder 
einen Vergleich zwischen dem Durchschnitt des Deutschen Reiches und den einzelnen Teilen 
(auch hier wieder verfolgbar in kleinere Gebietsteile als hier angegeben). Der erstere Vergleich 
zeigt, daB die Familienhaushaltungen im Durchschnitt des Deutschen Reiches weit starker 
zugenommen haben als die Einzelhaushaltungen (eine Folge der gesteigerten Heiratshaufigkeit 
nach dem Kriege, S.69). Diese Verschiedenheit in der Zunahme ist durchwegs zu beobachten; 
nur ergeben sich hier folgende vier Varianten: 

a) Die Einzelhaushaltungen und Familienhaushaltungen haben starker zugenommen als 
im Durchschnitte des ganzen Reiches: Rheinland, Westfalen. 

b) Die Einzelhaushaltungen und Familienhaushaltungen haben schwacher zugenommen 
als im Durchschnitt des ganzen Reiches: Mitteldeutschland, Hessische Gebiete, Siiddeutschland. 

c) Die Einzelhaushaltungen haben starker, die Familienhaushaltungen schwacher zu
genommen als im Durchschnitt des ganzen Reiches: Ostdeutschland. 

d) Die Einzelhaushaltungen haben schwacher, die Familienhaushaltungen starker zugenom
men als im Durchschnitte des ganzen Reiches: Nord- und Nordwestdeutschland. 

1 Wegen der Summe von 15,27 darf hier die 6 der Hunderterstelle nicht zur Korrektur ge
nommen werden. In solchen Fallen muB die Summe richtig sein, die Teile miissen auf sie ab
gestimmt werden. 
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18 Die Bevolkerungsstatistik. 

Der Ursachenforschung bleibt es nun vorbehalten, zu ermitteln, worauf diese landschaftlichen 
Verschiedenheiten zuriickzufiihren sind; dabei sind besonders auch die extremen Abweichungen 
aufzuklaren: starke Vermehrung der beiden Arten von Haushaltungen in Rheinland-Westfalen, 
dann auch die sehr schwache Vermehrung der Einzelhaushaltungen in den Hessischen Gebieten 
und in Siiddeutschland (die Antwort hierzu siehe in der angefiihrten Quelle S. 12ff.). 

Die Verschiebung gegeniiber 1910 hatte grundsatzlich auch in einer anderen Art betrachtet 
werden konnen: indem die Gliederungszahlen der Einzel- und Familienhaushaltungen fiir das 
Jahr 1925, wie wir sie oben berechnet haben, neben diejenigen des Jahres 1910 gestellt worden 
waren. Wir hatten dann folgendes Bild gewonnen: 

Einzelhaushaltungen Familienhaushaltungen 
-~--~ 

1925 1910 1925 1910 

Deutsches Reich 6,7 7,3 93,3 92,7 
Ostdeutschland . 8,5 8,9 91,5 91,1 
Mitteldeutschland . .. .. 7,5 8,0 92,5 92,0 
Nord- und Nordwestdeutschland 6,3 6,9 93,7 93,1 
Rheinland-Westfalen 4,6 5,0 95,4 95,0 
Hessische Gebiete. 5,2 6,0 94,8 94,0 
Siiddeutschland . 6,3 7,0 93,7 93,0 

Die Ergebnisse der beiden Betrachtungsarten zeigen eine innere Ubereinstimmung; denn 
dort, wo eine verhaltnismaBig starkere Vermehrung eines Gliedes eingetreten ist, muB natur
gemaB eine Verschiebung zugunsten dieses Gliedes in den Gliederungszahlen zu beobach
ten sein. 

Der Leser verfolge das im einzelnen! Der Vergleich der Gliederungsprozente hat den Nach
teil, daB die Gliederungsverschiebung iiber die Starke der Bewegung an sich nichts aussagt, 
Bondern nur iiber das Verhaltnis der beiden Teilbewegungen zueinander. So kann das Gliederungs
prozent unverandert bleiben: 

a) weil keine Anderung stattgefunden hat, 
b) weil beide Teile in relativ gleichem AusmaB zugenommen haben, 
c) weil beide Teile in relativ gleichem AusmaB abgenommen haben. 
Desgleichen kann sich eine Verschiebung zugunsten eines GUedes dadurch ergeben: 
a) daB bei diesem GUed eine Zunahme stattgefunden hat, bei dem andern nicht, 
b) daB bei dem andern GUed eine Abnahme stattgefunden hat, bei ersterem GUede nicht, 
c) daB beide Glieder zugenommen haben, das erstere GUed aber starker, 
d) daB beide Glieder abgenommen haben, das erstere GUed aber schwacher. 

Es haben somit beide Darstellungsformen, diejenige der Zuwachsprozente und diejenige 
der GUederungszahlen, ihre besondere Bedeutung. Eine kann die andere nicht ersetzen; wohl 
aber erganzen sie sich gegenseitig: die Zunahmeprozente zeigen uns die Starke der Veranderung 
jedes einzelnen Teiles, aber nicht die Verschiebung der Gliederung; die Nebeneinanderstellung 
der Gliederungsprozente dagegen zeigt uns wohl die Verschiebung der Gliederung, aber nicht 
die Starke der Veranderung. Aus den Zunahmeprozenten kann man sich bei einiger Ubung eine 
gewisse'Vorstellung von der Starke der GUederungsverschiebung machen, dagegen nicht um
gekehrt aus der Gliederungsverschiebung eine solche der Zunahmebewegung. Deswegen mag, 
wenn man sich nur fiir eine Darstellungsart entscheiden will, die Berechnung der Zunahmepro
zente das aufschluBreichere Verfahren sein; volle Klarheit erhalten wir allerdings erst, wenn wir 
beide Verfahren nebeneinander anwenden. 

Zu 3. Die Ausgliederung dcr Haushaltungen nach der Zahl der zugehorigen Personen fiihrt 
uns noch einmal die Einzelhaushaltungen vor, dann aber auch eine Ausgliederung der Familien
haushaltungen nach der Zahl der zugehorigen Personen. Wir konnten uns auch die Familien
haushaltungen allein nach diesem Gesichtspunkte ausgegliedert denken; dann waren die Zahlen 
der Haushaltungen mit 2, 3 usw. Personen nicht auf die Gesamtsumme der Privathamhaltungen, 
sondern auf die Summe der Familienhaushaltungen (14248847) zu beziehen. Eine solche Berech
nungsweise wiirde sich der Familienstatistik nahern, ohne sie aber zu erreichen~ denn die Haus
haltungen konnen auch darum die jeweilige Zahl von Personen haben, weil familienfremde 
Personen in ihnen enthalten sind. Es erweist sich darum auch die Einteilung in "Einzelhaushal
tungen" und "Familienhaushaltungen" nicht als ganz scharf und richtig; denn eine Haushaltung 
aus zwei Personen, etwa einem alleinstehenden Herrn und seiner Wirtschafterin, muB darum 
noch nicht eine Familienhaushaltung sein. Diese FaIle sind aber nicht sehr haufig, so daB sich 
in einer rohen Weise die Zahl der Familienhaushaltungen mit derjenigen der Haushaltungen 
von 2 Personen aufwarts decken diirfte. 

Die Ausgliederung in den Grundzahlen ist wiederum sehr wichtig fiir praktische Zwecke, 
besonders solche der Beurteilung des Wohnungsbedarfes, wie auch, wenn wir die GroBe der 
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Haushaltung und die GroBe der innegehabten W ohnung vergleichen, der gesundheitlichen und 
sonstigen Angemessenheit des Wohnens. Fiir Vergleichszwecke miissen wir uns an die VerhaIt
niszahlen halten. Wenn wir dann den Vergleich der Verteilung der Haushaltungen nach der 
Zahl der Personen durchfiihren, so bemerken wir, daB im Durchschnitte des Deutschen Reiches, 
wie auch in den Teilgebieten, der Hohepunkt der Verteilungskurve, wenn auch mit jeweils 
wechselnder Starke, bei 3 Personen lag, wobei sich die FaIle zum Teil mehr nach vorwarts, 
zum Teil mehr nach riickwarts drangten, ersteres bei Ostdeutschland, Mitteldeutschland und 
Nord- und Nordwestdeutschland, letzteres bei Rheinland-Westfalen, den Hessischen Gebieten 
und Siiddeutschland. Diese Verschiebung kann nun in den Einzelheiten verfolgt werden. Wir 
finden z. B. in Ostdeutschland die ersten drei Gliederungszahlen hoher, die weiteren niedriger 
als im Reichsdurchschnitt, gerade umgekehrt dagegen etwa in Rheinland-Westfalen. Wir konnen 
uns hier ebenso wie sonst in Fallen einer reicheren Zergliederung die Ubersicht durch Zu
sammenziige vereinfachen, die natiirlich nicht die reichlichere Ausgliederung zu ersetzen ver
mogen. Ein solches iibersichtliches Bild ergibt sich z. B. in folgender Zusammenfassung. 

Verteilung der Haushaltungen nach GroBengruppen. 

Von je 100 Haushaltungen entfielen auf 
Gebiet solche mit '" Personen 

1-3 4-6 7 und mehr 

Deutsches Reich insgesamt 46,9 41,9 11,2 
Ostdeutschland . 52,1 38,7 9,2 
Mitteldeutschland. 52,6 40,0 7,4 
Nord- und Nordwestdeutschland . 48,1 42,2 9,7 
Rheinland-Westfalen 39,8 44,9 15,3 
Hessische Gebiete 42,0 46,6 1l,4 
Siiddeutschland 41,8 44,1 14,1 

In dieser Darstellung treten die Verschiedenheiten der Verteilung noch scharfer hervor. 
Ostdeutschland, Mitteldeutschland und Nord- und Nordwestdeutschland werden hier durch 
ihren iiberdurchschnittIichen Anteil an kleinen und unterdurchschnittlichen Anteil an groBen 
Haushaltungen in noch scharferer Weise als vorher gekennzeichnet, ebenso umgekehrt die 
iibrigen Gebiete. 

Einen ganz geballten Ausdruck der Verteilung bietet uns die durchschnittliche Personenzahl 
einer Haushaltung, wie wir sie in den letzten Zeilen der Tabelle dargestellt finden. Diese Durch
schnitte bestatigen uns, was wir schon aus der Gliederung der Haushaltungen nach der Zahl 
der Personen entnommen haben: wir finden die durchschnittliche Zahl der Personen einer Fami
lienhaushaltung kleiner als im Durchschnitte in Ostdeutschland, Mitteldeutschland und Nord
und Nordwestdeutschland, dagegen groBer in Rheinland-Westfalen, in den Hessischen Gebieten 
und in Siiddeutschland. Von Interesse ist hier auch der Vergleich mit der durchschnittlichen 
GroBe einer Familienhaushaltung im Jahre 1910. Entsprechend den Kriegsverlusten, dem starken 
Geburtenriickgang und Kriegsgeburtenausfall, der vermehrten Zahl der EheschlieBungen in 
den vorausgehenden Jahren und dem Riickgang in der Haltung von Hauspersonal finden wir hier 
durchaus Abnahmen. Wenn wir uns von ihrer Starke eine Vorstellung machen wollen, so konnen 
wir den Riickgang auch in Prozenten des Standes von 1910 ausdriicken. (Man kann, wie ersicht
lich, Verhaltniszahlen nicht nur von Grundzahlen, sondern auch von Durchschnitts-, ja auch 
von Verhaltniszahlen berechnen.) Wir erhalten dann folgende relative Abnahmen der durch
schnittlichen GroBe einer Familienhaushaltung: 

Deutsches Reich. 
Ostdeutschland . 
Mitteldeutschland 
Nord- und Nordwestdeutschland 

% 
8,7 
9,1 

11,4 
10,9 

Rheinland-Westfalen . 
Hessische Gebiete 
Siiddeutschland . . . 

% 
11,8 
8,5 
6,2 

Diese Zahlen geben uns nicht nur einen Gradmesser fiir die Starke der Anderung von einem 
Zeitpunkt zum andern (z. B. starkste Abnahme Rheinland-Westfalen, schwachste Abnahme 
Siiddeutschland), sie vermitteln uns in Verbindung mit der Hohe des Personendurchschnittes 
im Jahre 1910 auch eine Vorstellung davon, wie sich die Stellung im Jahre 1925 verschoben hat. 
Wenn z. B. Siiddeutschland im Jahre 1910 mit 4,8 Personen iiber dem damaligen Reichsdurch
schnitt stand, so muBte es im Jahre 1925 wegen seines unterdurchschnittlichpn Personenriick
ganges noch starker iiber dem neuen Reichsdurchschnitte stehen; Nord- und Nordwestdeutsch
land, das im Jahre 1910 dem Reichsdurchschnitte gleichstand, ist durch seine iiberdurchschnitt
Hche Abnahme im Jahre 1925 unter den Reichsdurchschnitt gesunken. 

2* 
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Auf solche Weise haben wir, systematisch vorwartsschreitend, den Inhalt der Tabelle in 
groBen Ziigen ausgeschopft. Dariiber hinaus konnte der Betrachter natiirlich noch zahlreiche 
zeitlich oder ortlich interessante Einzelheiten herausarbeiten. 

Beispiel 2. 
Die osterreichische Statistik der Wohnparteien. 

Die Wohnparteien in Osterreich 1923, 1920 und 19101• 

Gebiet 
I-
Bundesstaat Wien I 

-obriges 
Osterreich 2 Osterreich 2 

JI923 1525840 535046 990794 
Zahl der W ohnparteien ......... 

11920 
1459326 519154 940172 

1910 1391230 480476 910754 

Zunahme 1910/1923 {Zahl 134610 54570 80040 ......... % 9,68 11,36 8,79 

f923 4,10 3,49 4,42 
Auf eine W ohnpartei entfielen Personen 1920 4,20 3,55 4,56 

1910 4,57 4,23 4,75 

Ein viel einfacheres Bild als die obige Tabelle iiber die Haushaltungen im Deutschen Reich 
bietet uns die Tabelle iiber die W ohnparteien in Osterreich, weil die Aufarbeitung der oster
reichischen Volkszahlung von 1923 aus finanziellen Griinden die Gliederung in Einzel- und 
Familienhaushaltungen, sowie die Gliederung der letzteren nach der Zahl der Personen nicht be
riicksichtigen konnte. Wir konnen uns daher hier, wenn wir von den Grundzahlen absehen, 
darauf beschranken festzustellen, daB die Zunahme der Wohnparteien von 1910 auf 1925 in 
ganz Osterreich rund 10 % betragen hat, etwas iiber dem Durchschnitt in Wien, unter dem 
Durchschnitt im iibrigen Osterreich. 

Die auf eine W ohnpartei entfallende Zahl von Personen, die im Durchschnitte Osterreichs 
4,10 Personen je Wohnpartei betrug, war kleiner (rund 3,5 Personen) in Wien, groBer (rund 
4,4 Personen) im iibrigen Osterreich. Auch in Osterreich ist in der durchschnittlichen Personen
zahl einer Wohnpartei seit 1910 ein Riickgang zu verzeichnen, und zwar ein solcher von 10,3% 
im Durchschnitte Osterreichs, von 17,5% in Wien und 6,9% im iibrigen Osterreich. 

Beispiel 3. . 
Vergleich der deutschen Statistik der Haushaltungen mit der osterreichischen der Wohn

parteien. 
Wenn wir die Ergebnisse der beiden vorausgegangenen Tabellen miteinander vergleichen 

wollen, miissen wir uns zuerst zweier methodischer Verschiedenheiten in ihnen bewuBt werden. 
1. 1m Deutschen Reich sind die Haushaltungen erfaBt, in Osterreich die Wohnpar

teien. Fiir die Mehrzahl der FaIle werden sich beide Begriffe decken. Fiir einen schmalen Streifen 
ergibt sich aber eine Verschiedenheit dadurch, daB eine Wohnpartei aus zwei oder mehreren 
Haushaltungen bestehen kann (der entgegengesetzte Fall kommt selten vorl; es wird daher 
die W ohnpartei als die im Durchschnitt etwas groBere Einheit anzusehen sein. Es ist ferner bei 
einem Vergleich der zeitlichen Entwicklungen hier und dort zu erwagen, ob das gegenseitige 
Verhaltnis von Haushaltung und Wohnpartei nicht in der Zeit eine Veranderung erfahren hat 
(wie z. B. tatsachlich in Osterreich 1923 gegeniiber 1910 durch das Zusammendrangen mehrerer 
Haushaltungen in einer Wohnung als Folge der Wohnungsnot). Am einfachsten ware es natiirlich, 
wenn bei der Zahlung der Wohnparteien auch die Haushaltungen ausgezahlt worden waren, 
so daB wir die Wohnparteien auf die Haushaltungen zuriickfiihren konnten. Nun ist eine Neben
einanderstellung von Wohnparteien und Haushaltungen wohl fiir das Jahr 1910 vorhanden, nicht 
aber fiir das Jahr 1923, in dem die Haushaltungen wohl auch erhoben, aber wegen Mangels an 
Mitteln nicht aufgearbeitet wurden. Aber auch fiir das Jahr 1910 ergibt sich fiir uns eine Ein
schrankung dadurch, daB das Bundesamt fiir Statistik fiir Zwecke des Vergleichs der Wohn
parteien des Jahres 1923 wohl die Zahl der Wohnparteien des Jahres 1910 auf das neue Gebiet 
der Republik Osterreich umgerechnet hat, nicht auch die Zahl der Haushaltungen. Wir sind also 
fiir einen Vergleich so gestellt, als ob im voraus nur die Zahl der Wohnparteien in den Jahren 
1910 und 1923 erhoben worden ware. 

2. Fiir den zeitlichen Vergleich ist auch zu beachten, daB der Zahlungszwischenraum in 
Osterreich etwas kiirzer war als im Deutschen Reich. Hier fallen zuerst die beiden verschiedenen 
Zahlungsjahre 1925 und 1923 auf. Aber dariiber hinaus ist auch eine Ungleichheit durch die 
verschiedenen Stichtage der Volkszahlungen im Deutschen Reich und in Osterreich gegeben. 
Die reichsdeutsche Zahlung von 1910 hat am 1. Dezember, die osterreichische am 31. Dezember 

1 Statist. Handbuch f. d. Republik Osterreich 10, 2. Wien 1929. 2 Ohne Burgenland. 
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stattgefunden, die reichsdeutsche Zahlung von 1925 am 16. Juni, die iisterreichische von 1923 
am 7. Marz. Eine gewisse Abhilfe kann hier geschaffen werden, indem die beiden Zahlungen auf 
den gleichen Zwischenraum gebracht werden, was am einfachsten durch eine Weiterfuhrung der 
iisterreichischen Ergebnisse auf den 16. Juni 1925 (Zwischenraum 831 Tage) herbeigefiihrt werden 
kiinnte (I, 122). Auf Grund dieser Weiterfiihrung wurde man zu einer Zahl von rund 1551000 
Wohnparteien gelangen. Diese!. Ersatzausweg ist aber nicht ganz korrekt. Seine Beschreitung 
wiirde voraussetzen, daB die Anderung der Wohnparteien zwischen 1910 und 1923 auf der 
ganzen Strecke gleichma.6ig verlaufen ist. 

Nun kiinnen wir aus den Zahlen uber den Wohnungszuwachs in Wien, den wir wohl als nahe 
korreliert mit dem Zuwachs an Wohnparteien nehmen kiinnen, Anhaltspunkte fiir den Verlauf 
der Bewegung zwischen 1910 und 1925 gewinnen. Dabei bedeuten die Wiener Zahlen allerdings 
nur einen Ausschnitt aus den nicht bekannten Zahlen fur Osterreich (Anteil der Wiener Beviil
kerung an derjenigenganz Osterreichs 1910: 30,6%, 1923: 28,6%), den wir in Ermangelung der 
Kenntnis des Verlaufes der Bautatigkeit im ubrigen Osterreich als reprasentativ annehmen wollen. 

.Jahr Reiner Zuwachs Jahr Reiner Zuwachs 
an Wohnungen1 an Wohnungen 

1911. 8421 1919. 109 
1912. 11731 1920. 349 
1913. 13117 1921. 236 
1914. 8722 1922. 839 
1915. 4654 1923. 1091 
1916. 837 1924. 2177 
1917. 314 1925. 2400 
1918. 37 

Wir gelangen dann zu der Erkenntnis, daB der W ohnungszuwachs und mit ihm aller Wahr
scheinlichkeit nach der Zuwachs an Wohnparteien auf den betrachteten Zeitraum sehr ungleich 
verteilt war. Wir durften daher der Wirklichkeit viel naher kommen, wenn wir den Zuwachs an 
Wohnparteien fur 1923 bis 1925 im Verhaltnisse des Zuwachses an Wohnungen in dieser Zeit 
annehmen. Es ergibt sich dann die einfache Proportion: die Summe der in der Zeit vom 1. Januar 
1911 bis 7.Marz 1923 zugewachsenen Wohnparteien verhalt sich zur Summe der vom 8.Marz 1923 
bis 16. Juni 1925 zugewachsenen Wohnparteien, wie die Zahl der im ersten Zeitraum zugewachse
nen Wohnungen zu den im zweiten Zeitraum zugewachsenen Wohnungen. Die Proportion 
lautet in Zahlen 134610: x = 49560: 4165 und ergibt als Liisung fur x 11313. Wir gelangen so
mit fur 16. Juni 1925 zu einer Zahl, die etwas niedriger liegt als die oben angegebene von 1551000 
Wohnparteien, namlich zu rund 1537000 Wohnparteien. DaB der Unterschied nicht griiBer ist, 
liegt darin, daB die zu extrapolierende Strecke nur sehr kurz war, weswegen sich der Fehler 
nur in einem verhaltnisma.6ig geringen MaBe auswirken konnte. Die Zunahme der Wohnparteien 
in Osterreich hatte somit rund 145900 oder 10,5% des Standes von 1910 betragen, gegenuber 
einer Zunahme der Privathaushaltungen von 19,5% im Deutschen Reich. Die Zunahme in Oster
reich ist also bedeutend geringer. Sie war nach der geschilderten Sachlage als geringer zu erwar
ten, da die Wohnparteien durch den beschrankten Zuwachs an Wohnungen in ihrer Vermehrung 
starker gehemmt waren als die Haushaltungen. Wir kiinnen somit wegen der grundsatzlichen 
methodischen Verschiedenheit hier keinen SchluB wagen, es sei denn, daB wir es unternehmen, 
auf irgendeinem Wege zu einer Naherungszahl fiir die Haushaltungen in Osterreich zu gelangen. 
Wir kiinnen den Versuch in folgender Weise anstellen: Zu den rund 12779000 Haushaltungen 
des Jahres 1910 im Deutschen Reich sind in der betrachteten Zeit 2496000 hinzugewachsen. 
Die Hauptvermehrungsquelle (die neben der Vermehrung durch Zuwanderung und der Ver
minderung durch Tod und Abwanderung wirkte), waren die EheschlieBungen. Ihre Zahl zwischen 
den beiden Volkszahlungen betrug in einer rohen Berechnung, d. h. unter Anrechnung der 
Jahresteile von 1910 und 1925 in arithmetischer Teilung 7278800. 

Wenn wir nun annehmen, daB fur das Jahr 1910 die Zahl der Wohnparteien auf dem Gebiete 
des heutigen Osterreich derjenigen der Haushaltungen sehr nahe kam, so daB wir ohne einen 
betrachtlichen Fehler die einen fiir die anderen verwenden kiinnen, so haben wir als Ausgangs
punkt in Osterreich rund 1391000 Haushaltungen, dann fur die Zeit vom 1. Janner 1911 bis 
16. Juni 1925 roh 783500 EheschlieBungen. Wir kamen dann durch eine einfache SchluBrechnung 
auf eine Zahl von 1660000 Haushaltungen in Osterreich, also um 123000 mehr als Wohnparteien. 
Die Vermehrung der Haushaltungen hatte demnach 269000 oder 19,3%, also annahernd ebenso
viel betragen wie im Deutschen Reiche. 

1 QueUe: Fiir 1911 und 1912: Stat. Jahrbuch d. Stadt Wien fur das Jahr 1914 (32. Jg.), 
S. 11 f.; fur 1913-1918: Mitteilungen der Statistischen Abteilung der Stadt Wien, Monatsberichte, 
Jg. 32-36; fiir 1919-1921: Wochenberichte der Statistischen Abteilung der Stadt Wien 1921 bis 
1922; 1922 und 1923: Beitrage zur Statistik der Stadt Wien 1923, Nr.7, 1924, Nr. 20; 1924: 
Statistische Mitteilungen der Stadt Wien 1926, S. 294£.; 1925: Schatzung des Magistrates Wien. 
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Wir sehen aus diesem Beispiel, daB vorhandene Vergleichsschwierigkeiten noch nicht die Vor
nahme des Vergleiches ausschlieBen mussen. Wir konnen der Wirklichkeit, wie hier, oft durch 
SchiLtzungen und Umrechnungen naher kommen. Freilich diirfen wir nicht ubersehen, daB die 
durch solche Umrechnungen gewonnenen Zahlen nicht die gleiche Sicherheit bieten, wie die aua 
einer statistischen Erhebung unmittelbar gewonnenen, sondern daB wir die Folgerungen nur 
mit einem je nach dem eingeschlagenen Weg groBeren oder geringeren Grad von Wahrschein
lichkeit wagen diirfen. 

Am meisten interessiert an den Haushaltungen ihr Kern, die Familie. Diese 
kann auch einer besonderen Betrachtung unterworfen werden: in der Familien
statistik, wobei Familienstatistik hier ganz allgemein im Sinne von Statistik der 
bestehenden Ehen und der aus friiheren Ehen ubriggebliebenen Familienreste 
gemeint ist. Diese Familienstatistik kann zweierlei Zwecke verfolgen: einen be
volkerungsstatistischen und einen sozialstatistischen. 

In der bevolkerungsstatistischen Beziehung soll untersucht werden, weI
chen Ertrag eine normal ablaufende Ehe zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen 
Orten, bei verschiedenen Berufsstanden usw. ergeben hat. Die Betrachtung be
schrankt sich aber keineswegs auf Ehen mit abgeschlossener Fruchtbarkeit, son
dern erfaBt auch die jungeren Ehen, die noch nicht ihre zeugende Tatigkeit ab
geschlossen haben. Es hat auch einen guten Sinn, die Ehen von 5jahriger, IOjahri
ger Dauer usw. nach Zeit, Ort, Beruf usw. miteinander zu vergleichen. Die Er
fassung soIl sich nicht auf die im Haushalte noch lebenden Kinder beschran
ken - denn hierfiir konnte die Haushaltungsstatistik herangezogen werden und 
wir bediirften gar nicht einer besonderen Familienstatistik, sondern soll sich 
auch auf die auBerhalb des Haushaltes lebenden, nicht nur auf die kleinen un
versorgten, sondern auch auf die erwachsenen versorgten, nicht nur auf die noch 
lebenden, sondern auch auf die gestorbenen, nicht nur auf die lebendgeborenen, 
sondern auch auf die totgeborenen Kinder beziehen (wenngleich der letztere Punkt 
in der Beantwortung nicht immer fehlerfrei sein wird, da fiir die Familien bei spaterer 
Befragung eine gewisse Scheu besteht, fruhere Tbtgeburten, ebenso wie Fehl
geburten anzugeben, und die Moglichkeit einer strengen Prufung hierfur nicht be
steht). So kann eine richtig angelegte Familienstatistik weite Einblicke nicht nur in 
den Stand der Familien, sondern auch in die Vermehrungsvorgange, die zu diesem 
Stand gefuhrt haben, Geburten, SterbefaIle, in einem Langsschnitt der Zeit ge
wahren. Fur diesen Zweck ist es aber notwendig, daB sich die Betrachtung auf 
normale Familien beschranke, d. h. Familien, in denen beide Ehegatten in erster 
Ehe stehen und noch leben, wahrend aIle Zweitehen sowie aIle Familienreste beiseite 
gelassen werden sollen. Die Nichterfiillung der ersten Forderung fiihrt zu den schwie
rigen methodischen Fragen der Behandlung der aus friiheren Ehen eingebrachten 
Kinder, die das Bild der Fruchtbarkeit der bestehenden Ehe truben, die Nicht
erfiillung der zweiten Forderung zu der Einbeziehung von Familien, bei denen der 
normale Ablauf der Fruchtbarkeit durch ein auBeres Ereignis (Tod eines Ehegatten, 
Ehescheidung u. dgl.) unterbrochen wurde. . 

Die zweite Ausbeute der Familienstatistik ist die sozialstatistische. Hier 
kommt es nicht nur auf Familien mit einem normalen Ablauf der Vermehrung an, 
sondern in gleicher Weise, vielleicht sogar noch mehr auf Familien einer abnormalen 
Gestaltung: Haufung der Kinder aus verschiedenen Ehen, Familienreste, Ehen, 
die durch Verwitwung oder Scheidung getrennt worden sind. Bei dieser Da,rstellung 
ist das wichtigste Ziel das, die Zahl und die Versorgungsverhaltnisse der Kinder 
zu betrachten. 1m Vordergrunde des Interesses stehen hier die unversorgten Kinder 
(gleichgultig, ob sie aus dieser Ehe stammen oder nicht) und die durch die sozialen 
Verhaltnisse des Familienerhalters gegebenen Unterhaltsmoglichkeiten. 

Beispiel 1. 
1m Deutschen Reiche besitzen wir keine allgemeine Familienstatistik. Indessen kann die oben 

erwahnte Haushaltungsstatistik einige EinbIicke in die Zusammensetzung der Familien bieten. 
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Zunachst ist es notwendig, die Haushaltungen nach den Zahlen der in ihnen enthaltenen Familien 
zu zergliedern. 

Die Haushaltungen mit mehreren Familien im Deutsohen Reiohe nach 
GroBenklassen im Jahre 19251• 

Haushaltungen mit 
Haushaltungen -------- -- ----- -- ------------- '- ----- -.--

mit ... Personen 1 Familie 2 Familien 3 und mehr Familien 
---- ---------,- --------_.---- ----- -,-------

uberhaupt % uberhaupt % uberhaupt o/~ 

2 2699067 100,0 - - - -

3 3425841 99,5 16337 0,5 - -

4 2923374 97,1 88214 2,9 - -

5 1946285 93,1 144467 6,9 264 0,0 
6 1166338 89,4 136375 10,5 1209 0,1 
7 687948 87,4 97183 12,3 2142 0,3 
8 380451 86,1 58691 13,3 2470 0,6 
9 199695 85,2 32632 13,9 1961 0,9 

10 101626 84,8 16945 14,1 1341 1,1 
11 49142 82,5 9539 16,0 865 1,5 
12 und mehr 47858 81,9 9226 15,8 1361 2,3 

Zusammen 13627625 95,6 1 609609 I 4,3 1 11613 0,1 

Es zeigt sich, daB die Mehrzahl der Haushaltungen (95,6%) aus einer Familie bestand, wah· 
rend auf Haushaltungen mit zwei Familien - die immerhin nach ihrer Anzahl nooh 609609 
ausmachten - schon ein kleinerer Anteil (4,3%) entfiel und auf Haushaltungen mit drei und 
mehr Familien nur noch ein verhaltnismaBig ganz kleiner Bruchteil (0,1 %). Die Angaben uber die 
Personenzahl in den Familien sind nicht eindeutig, weil hier auch familienfremde Personen ent· 
halten sind. Wir wenden uns darum der nachsten Ubersicht zu, die uns die Familien nach ihrer 
Zusammensetzung ausgliedert. 

Die Familien im Deutschen Reiche nach ihrer Zusammensetzung und nach 
GroBenklassen im Jahre 19252 • 

2 
3 
4, 

5 
6 
I 

8 

Z 

Familien 

Familien - --~ -mit die nur aus Fa· mit Hausange· 
... Per. milienmitgliedern stenten und 
sonen bestanden Gewerbegehilfen 

- Zahl I %-- - ~a~l- I -%-1---

3023089 24,6 73453 5,0 
3318752 27,0 188284 12,8 
2576150 21,0 274788 18,7 
1548379 12,6 295587 20,2 

862918 7,0 232599 15,9 
483993 3,9

1 
158332 10,8 

undmehr 477775 3,9 242927 16,6 

mit sonstigen 
Familien
fremden 3 

Zahl 

141079 12,4 
269505 23,7 
261409 23,0 
192907 17,0 
120826 10,6 
69570 6,1 I 
81984 7,2 

usammen 112291056 1100,0 11465970 100,0 \1137280 100,01 

Von je 100 Familien 
jeder GriiBenklasse 

bestan· hatten hatten 
den nur Hausan- sonstige 
au~ .Fa. gestellte Fami. 
mII~en- und Ge- lien. 

mIt· werbe- fremde3 
gliedern gehilfen 

93,4 2,3 4,3 
87,9 5,0 7,1 
82,8 8,8 8,4 
76,0 14,5 9,5 
71,0 19,1 9,9 
68,0 22,2 9,8 
59,5 30,3 10,2 

82,5 9,9 I 7,6 

Auch in dieser Tabelle sind die Familien mit familienfremden Personen fUr die familienstati· 
stische Betrachtung unbrauchbar. Es bleiben daher die reinen Familien ubrig, die im Gesamt. 
durchschnitt 82,5% aIler ausmachten. Aus ihrer Gliederung nach der Personenzahl sehen wir, 
daB die Familien mit 2 und 3 Personen, also in der Regel kinderlose oder Einkinderfamilien, 
mehr als die Halfte aller ausmachten. Der verhaltnismaBige Anteil der Familien mit 6 und mehr 
Personen (also mit 4 und mehr Kindern) belief sich auf 14,8 % oder etwa ein Siebentel der Familien. 

Bei Betrachtung dieser Zahlen mussen wir freilich bedenken, daB es sich hier nicht um Fami· 
lien mit abgeschlossener Vermehrung handelt, sondern daB darin aIle Familien, besonders auch 
die zahlreichen jungen Ehen der Zeit nach dem Kriege enthalten sind, ferner, daB der Anteil 
der kinderreichen Familien unter den Familien mit fremder Beimischung moglicherweise 
groBer ist. 

1 Stat. Dt. R. 407, 20. Berlin 1930. 2 Stat. Dt. R. 407, 24. 
3 EinschlieBlich der etwa vorhandenen Hausangestellten oder Gewerbegehilfen. 
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Beispiel 2. 
Eine unmittelbare Familienstatistik hat sowohl im Jahre 1911 als auch im Jahre 1926 die 

franzosische Statistik durchgefiihrt. Wir bringen daraus die folgende Tabelle. 

Familien in Frankreich 1911 und 1926 nach der Zahl der lebenden Kinder jedes 
Alters und nach dem Familienstand ihres Oberhauptes 1• 

1911 1926 
-

Zahl der 
Witwer Witwer 

lebenden Kinder Verhei- undge- Zu- Verhei- undge- Zu-
ratete schie- Witwen ratete schie- Witwen sammen sammen 

Manner dene Manner dene 
Manner Manner 

Grundzahlen in Tausenden 
0 1230 137 320 1687 1353 146 382 1881 
1 2171 243 597 3011 2657 259 758 3674 
2 1831 210 517 2558 1983 211 615 2809 
3 1064 132 320 1516 1042 126 357 1525 
4 609 80 192 881 544 73 200 817 
5 } 549 72 172 793 { 297 41 III 449 
6 171 24 61 256 
7 } 239 27 65 331 { 97 13 33 143 
8 und mehr 110 12 30 152 
Nicht angegeben 585 100 234 919 801 84 213 1098 

Zusammen 8278 1001 2417 11696 9055 989 2760 12804 

Verhaltniszahlen 
0 16,0 15,2 14,7 15,6 16,4 16,2 15,0 16,1 
1 28,3 26,9 27,3 27,9 32,2 28,6 29,8 31,4 
2 23,8 23,3 23,7 23,7 24,0 23,4 24,1 24,0 
3 13,8 14,7 14,7 14,1 12,6 13,9 14,0 13,0 
4 7,9 8,9 8,8 8,2 6,6 8,1 7,8 7,0 
5 , 4,5 5,1 5,0 4,7 3,6 4,5 4,4 3,8 
6 2,6 2,9 2,9 2,7 2,1 2,6 2,4 2,2 
7 1,6 1,5 1,5 1,6 1,2 1,4 1,3 1,2 
8 und mehr 1,5 1,5 1,4 1,5 1,3 1,3 1,2 1,3 

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Lebende Kinder auf 

100 Familien . 212 220 219 214 195 209 207 199 

Diese Tabelle enthalt vor allem die Verfeinerung, daB die Familien in vollstandige Familien 
und Familienreste zerlegt sind. Auch hier haben wir im Jahre 1926 - wenn wir unsere Betrach
tung auf die Normalfamilien (Spalte "verheiratete Manner") beschranken - ungefahr die Halfte 
solcher, die kinderlose und Einkinderfamilien sind, darunter, wie oben, auch die zahlreichen 
jungen Ehen, die nach dem Kriege geschlossen wurden. Familien von 4 Kindem aufwarts finden 
wir 14,8%, also genau so viele, wie oben fiir das Deutsche Reich auf Grund der Zahl der reinen 
Haushaltungen mit 6 und mehr Personen angenommen wurden. Es scheint also der heutige 
Familienaufbau in Frankreich und im Deutschen Reich sehr ahnlich zu sein. 

Wir haben fiir Frankreich auch die Moglichkeit, den zeitlichen Vergleich durchzufiihren. 
Die Verschiebung zwischen 1911 und 1926 ist sehr deutlich, da im Jahre 1926 die unteren drei 
Stufen starker, die oberen Stufen von der 4. an schwacher besetzt sind als im Jahre 1911. Das 
kannte so gedeutet werden, daB in der Zwischenzeit in Frankreich eine weitere Verschiebung zur 
Kleinfamilie eingetreten ist. Doch darf dieser SchluB ohne nahere Kenntnis der Ehedauerglie
derung der betrachteten Familien nicht ohne weiteres ausgesprochen werden, da die gleiche 
Verschiebung auch dadurch bewirkt werden konnte, daB unter den im Jahre 1926 betrachteten 
Familien infolge der nach dem Kriege haufigeren EheschlieBungen mehr junge Ehen enthalten 
waren als im Jahre 1911. 

d) Die bei einer Volkszahlung in der Regel erfaBten Merkmale 2• Bei einer Volks
zahlung werden auBer der Kopfzahl der Bevolkerung noch die verschiedensten 

1 Quelle: Bull. Stat. gen. France 21, 54 (1931). 
2 Das zugehorige Schrifttum ist bei den einzelnen Merkmalen angegeben. 
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Eigenschaften der BevOlkerung (Merkmale, I, 19) erfaBt. Wir konnen hierin haupt
sachlich folgende Gruppen unterscheiden: 

1. Die eigentlichen demographischen Merkmale, Geschlecht, Alter und Familien
stand der Personen, ihre Steilung zum Haushaltungsvorstand, Gebrechen. 

2. Die soziologischen, kultureilen oder rechtlichen Kennzeichnungen, wie Ge
burtsort, Zuwanderungsort, Staatszugehorigkeit, Heimatszugehorigkeit, Religions
zugehOrigkeit, Volkszugehorigkeit, sprachliche ZugehOrigkeit, Sprachkenntnisse, 
Kenntnis des Lesens und Schreibens, genossene Schulbildung. 

3. Wirtschaftsstatistische Kennzeichnungen, wie Beruf (Haupt- und Nebenbe
schaftigung), Betrieb, in dem der Beruf ausgeubt wird, Berufsstatte, Berufswechsel. 

Von ailgemeinster Wichtigkeit ist die Erfassung des Geschlech tesl. Die Gliede
rung der Bevolkerung nach dem Geschlecht besitzt weniger eine unmittelbare 
Bedeutung; denn dem ailgemeinen Geschlechtsverhaltnis der Bevolkerung (z. B. 
unter je 100 Personen befanden sich ... Personen mannlichen und ... Personen weib
lichen Geschlechtes) konnen wir nicht ailzuviel entnehmen. Aber die Geschlechts
gliederung erlangt fur viele statistische Merkmale die Bedeutung eines grundlegend 
wichtigen Verbindungsmerkmals; so z. B. fUr das Alter (Beurteilung der Bevolke
rung im wehr-, erwerbs-, heiratsfahigen Alter), die Erfassung der Gebiirtigkeit wie 
uberhaupt der Wanderungen, die Erfassung der Kenntnis des Lesens und Schrei
bens, besonders aber die des Berufes (Frauenberuf). Um hier nur ein Beispiel heraus
zugreifen, so ist es wichtig festzusteilen, daB die Geschlechtsgliederung des Deut
schen Reiches im Alter von 15 bis 60 Jahren vor dem Kriege (1910) 102,3 Frauen 
auf je 100 Manner, nach dem Kriege (1919) 110,0 Frauen, dann (1925) 108,8 Frauen 
auf je 100 Manner ergab. Wir sehen daraus, wie sich die Heiratsaussichten der 
Madchen, auch schon unter der Annahme, daB aile Manner heiraten, durch den 
Krieg verschlechtert hat, wie aber mit der fortschreitenden Zeit dieses Ver
haltnis durch das Hinauswachsen der durch die Totenverluste beruhrten und das 
Hineinwachsen der von den Totenverlusten nicht beruhrten Jahrgange sich all
mahlich wieder bessert. Noch belehrender wird diese Ausgliederung, wenn wir sie 
weiter nach dem Familienstand durchfuhren. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der gezahlten Personen ist das Alter 2, in cler 

1 HIEss, F.: Methodik der Volkszahlungen, S.39-43. HESSE, A.: Geschlechterverhaltnis 
in der Bevolkerung, in: Worterbuch d. Volkswirtschaftslehre 2, 4. Aufl., S. 62-66. WINKLER, W.: 
Art. "Grundbegriffeder statistischenBevolkerungsbetrachtung", in: Handw. Staatsw. 2, 637f.
Stat. Dt. R. 401, 580ff. V. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S. 86--95. MULLER, J.: Deutsche 
Bevolkerungsstatistik, S.22-26. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S.239ff. CZUBER, E.: 
Mathematische Bevolkerungstheorie, S.98--103, 106--109. SCHNAPPER-ARNDT, G.: Sozial
statistik, S. 105f£. - Ausblick auf die kiinftige Bevolkerungsentwicklung im Deutschen Reich, 
in: Stat. Dt. R. 401, 645--657. WEINBERGER, W.: Zur Darstellung der Geschlechtsproportion, 
in: Dt. Stat. Zbl. 18, 99ff. (1926); hierzu WINKLER u. WEINBERGER: Ebenda, S. 165. VAN EYCK, 
H. H.: Der Geschlechtsbruch in der Bevolkerung, in: Arch. soz. Hyg. Demogr.ll, 307ff. (1916). 
MAY, R. E.: Der UberschuB an deutschen Frauen und ihre Heiratsaussichten, in: Schmollers 
Jb.34, 965--982 (1910). V. BORTKlEWICZ, L.: Die Sterbeziffer und der FraueniiberschuB inder 
stationaren und in der progressiven Bevolkerung, in: Bull. Inst. Int. 19/1, 63ff. FELD, 'V.: Zur 
Geschlechtsgliederung .~er stadtischen und landlichen Bevolkerung, in: Allg. stat. Arch. 7, 203ff. 
(1907). BUCHER, K.: Uber die Verteilung der beiden Geschlechter auf der Erde. Ebenda 2, 
369ff. (1892). 

2 HIESS, F.: Methodik der Volkszahlungen, S.44--76. - Stat. Dt. R. 401, 155ff., 645ff. ROESLE, 
E.: Die Lehre von den Alterstypen von Bevolkerungen und ihre Bedeutung fiir die Gegenwart, 
in: Arch. sOZ. Hyg. Demogr. 4, 490-499 (1929). DERS.: Die natiirliche Entstehung des Altersauf
baues von Bevolkerungen und das Gesetz der biologischen Bevolkerungsentwicklung, in: Arch. 
sOZ. Hyg. Demogr. 7,108--122 (1932). V. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S. 95-116. MULLER, 
J.: Deutsche Bevolkerungsstatistik, S. 26--34. WINKLER, W.: Art. "Die Bevolkerung und ihre 
statistische Erfassung", in: Handw. Staatsw. 2, 651ff. CZUBER, E.: Mathematische Bevolkerungs
theorie, S. 83-98. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 240f. WINKLER, W.: Die statistischen 
Verhaltniszahlen, S. 123ff. Wien u. Leipzig 1923. SCHNAPPER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, S. 112££. 
MICHAYKOFF, D.: Les centenaires en Bulgarie, in: Revue trimestrielle de Statistique, Sofia 1, 
174-194 (1929); hierzu HAGE, in: Dt. Stat. Zbl. 21, 173 (1929). LOTKA, A. J.: The stability of 
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Regel scharfer erfaBt durch die Frage nach dem Geburtsdatum als die unmittel
bare Frage danach. 

Die Alterserfassung hat mit einigen besonderen Fehlerquellen zu rechnen, z. B. 
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Abb. 1. Die fehlerhafte Haufung in gewissen Altersjahren '. 
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uber die 100jahrigen. AuBer-
8 dem spielt noch das die Be-
• volkerungszahl und die Alters-
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1. 

gliederung der Bevolkerung 
entstellende Vergessen von 
Sauglingen bei der Erhebung 
eine Rolle. 

Die Frauen mach en mit zu 
niedrigen Altersangaben auch 
vor der Volkszahlung nicht 
halt. Ein im allgemeinen wirk
sames Abwehrmittel ist die 
Prufung der Altersanga ben nach 
dem Geburts- (Tauf-, Trau
ungs-)schein. 

Eine viel unangenehmere 
Fehlerquelle ist die Abrundung 
der Altersangaben urn die mit 
5 und mehr noch urn die mit 0 
endenden Altersjahre wegen 
Mangels einer genauen Kennt
nis des Alters. Sie macht sich 
besonders stark in Staaten mit 
einer groBen Anzahl von An
alphabeten und in den hohe
ren Altersstufen bemerkbar. 
Urn diesen Haufungsfehler, der 
sich durch mehrere Altersjahr
zehnte hindurchzieht - im 
bulgarischen Altersaufbau von 
1920 ist er bereits beim 10. Le
bensjahr bemerkbar -, klar 
herauszuarbeiten, kann man 
einen Durchschnitt aus allen 
mit 3, mit 4, mit 5 usw. end en
den Jahren der in Frage kom
menden Jahrzehnte ziehen. Die 
so gewonnene Kurve, etwa in 

normal age distribution, in: London Academy of Science, Proceed. 8, 339ff. (1922). DUNLOP, J. C.: 
Note as to error of statement of ages of young children in a Census, in: J. Roy. Stat. Soc. 49, 
309-317 (1916). DERs.: ':\'[isstatement of age in the returns of the census of Scotland, in: J. Roy. 
Stat. Soc. 86, 547-569 (1923). - Sonderkatalog fiir die Gruppe Statistik der wissenschaftlichen 
Abteilung der lnternationalen Rygieneausstellung Dresden 1911, bearb. v. E. ROESLE, S. 47-51, 
graph. Darstellung Nr 3. SUNDBAERG, A. G.: La repartition de la population par age et les 
taux de mortalite, in: Bull. lnst. Int. 12/1, 89ff. KOROSI, J.: Rapport concernant la deter
mination des groupes d'age. Ebenda 11/1, 169-171. 

1 Nach RIESS: a. a. O. S. 57. 
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MeBzahlen auf die erste Alterszahl (die mit 3 endende) dargestellt, ergibt dann 
eine absteigende Kurve, an der wegen des Wirkens der Sterblichkeit ein ziem
lich stetiges Absteigen erwartet werden darf; denn die durch zufiillig starkere 
oder schwachere Besetzung von Geburtsjahrgangen hervorgerufenen Abweichun
gen sind durch die Zusammenfassung mehrerer Jahrzehnte groBtenteils ausge
glichen, und die in den 5er und lOer Jahren vorhandenen Haufungen miissen 
deutlich hervortreten (Abb. 1). 

1m Deutschen Reich, in Osterreich und in der Schweiz nimmt die durchschnitt
Hche Alterskurve den erwartungsmaBigen Verlauf, und wir konnen hier - mit Aus
nahme einer leisen Haufung in den 5er Jahren im Deutschen Reich - kaum ein 
Hervortreten des Haufungsfehlers feststellen. Anders liegen die Dinge in England 
und Wales, den Vereinigten Staaten von Amerika und Polen. Hier treten die 5- und 
lO-Jahreshaufungen, aber auch eine Bevorzugung der 8er und der 2er Stelle klar 
zum Vorschein, beim weiblichen Geschlecht noch starker ausgepragt als beim 
mannlichen. In England und Wales und den Vereinigten Staaten von Amerika 
wird nach dem Alter und nicht nach dem Geburtsdatum gefragt, so daB in diesen 
Staaten auBer den oben genannten Ursachen auch noch die weniger genaue Frage
stellung den Haufungsfehler mit bewirkt haben kann. 

Eine weitere Fehlerquelle liegt in den Angaben beziiglich der Hundertjahrigen. 
In der Regel ergibt sich eine groBere Zahl Hundertjahriger nach den Angaben der 
Volkszahlung als in der Wirklichkeit, und zwar einmal aus Griinden der Eitelkeit 
und Unkenntnis alter Leute, dann auch infolge von Versehen (wenn z. B. bei einer 
am Ende des Jahres 1932 stattfindenden Volkszahlung fiir einen Saugling infolge 
Versehens in der Hunderterziffer als Geburtsjahr 1832 statt 1932 angegeben oder 
versehentlich gelocht wird). Da es sich bei den Hundertjahrigen nur um verhaltnis
maBig wenige FaIle handelt, ist eine Nachpriifung dieser FaIle leicht moglich. 

Beispiel. 
Ein lehrreiches Beispiel hierfiir hat Prof. Dr. MrCHA~KOFF geliefert, der fiir Bulgarien in den 

Jahren 1927 und 1928 eine Nachpriifung der zur Zeit der Volkszahlung von 1926 vorhanden 
gewesenen 100- und Mehrjii.hrigen durchfiihrte; iiber deren Ergebnis gibt die fo1gende Obersicht 
Auskunft. 

Priifung der Angaben iiber die 100jahrigen nach der Volkszahlung von 1926 in 
Bulgarien 1. 

Alter 
100jahrige I 

nach der Volksz~hlung I 
m. w. msges. m. 

100jahrige Prozent 
nach der Priifung der falschen Angaben 

I-in-s---ge-s-l. i---m--. -- ---;,~-- Tinsges.-w. 

100 Jahre. 330 401 731 45 29 74 86,4 93,0 88,5 
101 " 98 80 178 13 14 27 86,7 82,5 84,8 
102 " 74 81 155 13 15 28 82,4 81,5 81,9 
103 " 42 33 75 8 4 12 80,9 87,9 84,0 
104 " 23 43 66 1 7 8 95,6 83,7 87,9 
105 " 76 95 171 2 1 3 97,4 98,9 98,2 
106 " 41 47 88 - 2 2 100,0 95,7 97,6 
107 " 13 13 26 1 - 1 92,3 100,0 96,1 
108 " 8 12 20 - 1 1 100,0 91,7 95,0 
109 " 5 9 14 - - - 100,0 100,0 100,0 
110 " 52 56 108 - - - 100,0 100,0 100,0 
111 " 6 2 8 1 - 1 83,3 100,0 87,5 
112 " 3 5 8 1 - 1 66,6 100,0 87,5 
113 " 4 5 9 - - - 100,0 100,0 100,0 
114 " 2 4 6 - - - 100,0 100,0 100,0 
115 und mehr . 37 56 93 - - - 100,0 100,0 100,0 

--~r----+-----r----~----r---~-----r----~----+-----
Summe 814 I 942 1756 85 73 158 89,6 92,2 91,0 

1 Revue Trimestrielle de 1a Direction Generale de 1a Statistique II/III, S. 180. Sofia 1929. 
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Alie Liebhaber der Yoghurt-Milch, deren Wirkung sich in der hohen Zahl der 100jahrigen 
in Bulgarien auBern solI, werden die vorstehende "Obersicht mit Betriibnis betrachten. Es ergibt 
sich namlich, daB die Angaben uber die 100- und Mehrjahrigen zum allergroBten Teil, im Durch
schnitte um 91 %, unrichtig waren, wobei das Prozent bei den "hoheren" Altern bis auf 100 stieg. 
Dieses Ergebnis laBt es augenfallig werden, mit was fur tuckischen und oft gar nicht vermuteten 
Fehlerquellen der Statistiker es oft zu tun hat, und wie gut es ist, wenn er seine Zahlen auf Schritt 
und Tritt mit kritischem Sinn betrachtet. 

Wenn nach Geburtsjahrgangen gefragt ist, so ergibt sich fiir die DarsteIlung der 
Bevolkerung nach Geburtsjahrgangen keine Schwierigkeit, wohl aber eine gewisse 
Schwierigkeit fiir die DarsteIlung nach dem Alter; denn hier muB verglichen werden, 
ob der Geburtstag des Befragten vor oder nach dem Stichtage gelegen ist. Liegt 
er vor dem Stichtage, so gehort er dem alteren Altersjahrgang an, liegt er nach dem 
Stichtage, so dem jiingeren. Diesem Umstand wird in der Aufarbeitung in der Weise 
Rechnung getragen, daB dem Geburtstag ein j (jiinger) oder ein a (alter) beigefiigt 
wird. (Vergleiche I, 18.) 

Beispiel. 
Rei der am 16. Juni 1925 abgehaltenen deutschen Zahlung hatten diejenigen Personen des 

Geburtsjahrganges 1900, die vor dem Zahlungstag ihren Geburtstag hatten, bereits das 25. Lebens
jahr erreicht, waren also diesem zuzurechnen; diejenigen, die ihren Geburtstag erst nachher 
hatten, hatten dagegen das 25. Lebensjahr noch nicht erreicht, waren daher dem 24. Lebensjahr 
zuzurechnen. Zum 24. Lebensjahr kamen auch noch diejenigen hinzu, die, aus dem Geburtsjahr
gang 1901 stammend, ihren Geburtstag vor dem 16. Juni hatten, zum 25. noch diejenigen, die, 
aus dem Geburtsjahrgang 1899 stammend, ihren Geburtstag nach dem 16. Juni hatten. 

So setzen sich bei einem inmitten des Jahres gelegenen Zahlungstag aIle Alters
jahrgange aus Teilen zweier aufeinanderfolgender Geburtsjahrgange zusammen. 
Nur wenn der Zahlungstag auf den 31. Dezember des Jahres faIlt, decken sich 
Geburtsjahrgang und Altersjahrgang. 

Das Alter der Bevolkerung wird in der Regel in einjahrigen Altersgruppen in 
der Untergliederung nach dem Geschlechte dargesteIlt. In der zeichnerischen Dar
steIlung ergibt sich daraus fiir Zeiten eines von Jahr zu Jahr zunehmenden Be
volkerungsnachwuchses ein Altersaufbau, der wegen seiner Ahnlichkeit mit dem 
Durchschnitt einer Pyramide die "Alterspyramide" genannt wird (Abb. 2). Wir 
diirfen uns eine solche Alterspyramide nicht ruhend, sondern stetig in der Weise 
bewegt denken, daB der unterste Balken immer wieder neu aus dem Nichts von 
unten hereinwachst, und nun, unter stetiger Verminderung durch die TodesfaIle, 
in die hoheren Altersjahrgange aufsteigt, bis er durch Absterben der Letzten des 
Altersjahrganges oben wieder ins Nichts iibergeht. In einer stationaren Bevolkerung 
(S.6) wiirde sich hier eine Alterspyramide ergeben, deren Stufen sich nur durch 
den EinfluB der Sterblichkeit bilden (vgl. unten S. 93f.). Bei einem Altersaufbau 
der Wirklichkeit ist wohl auch die Sterblichkeit der Hauptbestimmungsgrund. 
Daneben treten aber noch die Einfliisse aus den Anderungen der natiirlichen Be
valkerungsbewegung (Geburten, Sterbefalle) undaus den Wanderungen. Zunehmende 
Geburtenzahl hat die Neigung, die Basis der Pyramide immer mehr zu erweitern, 
der Pyramide also die Seiten auszuhahlen, abnehmende Geburtenzahl die Neigung, 
die Basis der Pyramide immer mehr zu verengern, die Pyramidenseiten also aus
zubauchen, der Pyramide also mehr eine Glocken- oder gar eine Zwiebelform zu 
geben. In ahnlicher Richtung wirkt ab- oder zunehmende Sterblichkeit; bei ab
nehmender Sterblichkeit sind die friiheren Jahrgange von der Sterblichkeit starker 
angegriffen als die spateren (Aushohlung der Seiten), bei zunehmender Sterblich
keit dagegen schwacher als die spateren (Ausbauchung der Seiten). Auswanderung, 
die iiberwiegend in den mittleren Jahrgangen erfolgt, hahIt die Seiten der Pyra
mide aus, Zuwanderung baucht sie aus. 

Beispiel 1. 
Wir stellen in Abb. 2 die AltersgIiederungen von vier Staaten vor dem Kriege nebeneinander. 

Der Altersaufbau Frankreichs, des Staates einer seit langem beinahe stationaren Bevolkerung, 
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zeigt die Form einer ausgebauchten Pyramide, der Altersaufbau Bulgariens, eines Staates rasch 
wachsender Geburtenzahlen und starker Auswanderung, die Form einer ausgehiihlten Pyra
mide, das Deutsche Reich hat eine Stellung zwischen den beiden inne. Der Altersaufbau West
australiens, einesStaates starker Zuwanderung, zeigt eine abnormale Haufung in den mittleren 
Altern, und zwar starker auf der mannlichen als auf der weiblichen Seite. 

Oeutsches Reich mil rrankreicli '911 

Wes/aus/ralien ;1" 

Abb. 2. Verschiedene Typen des Altcrsaufbaues'. 

Beispiel 2. 
Wenn wir den Altersaufbau des Deutschen Reiches von 1925 (Abb. 3 allf S. 31) betrachten und 

von der inneren Gliederung, die den Familienstand betrifft, vorlaufig absehen, so konnen wir die 
Pyramidengestalt nur im oberen Teile beobachten. Hierbei finden wir in den mittleren Jahren 
auf der linken, dem mannlichen Geschlechte gewidmeten Seite eine Einkerbung, die auf die 
Totenverluste im Weltkriege zuriickgeht. 1m unteren Teile der Pyramide faUt zunachst die sehr 
scharfe Einkerbung durch den KriegsgeburtenausfaU auf. Diese Einkerbung wird im Alters
aufbau von Zahlung zu Zahlung an einer hiiheren Stelle zu beobachten sein (so wie die Einkerbung 
des Geburtsjahrganges 1871 und die ErhOhung der darauf folgenden Geburtsjahrgange 1872 
usw. auch im Jahre 1925 noch sichtbar geblieben ist). Wahrend aber die beiden genannten 
Veranderungen dcs deutschen Altersaufbaues auf den gewaltsamen aulleren Kriegseinwirkungen 
beruhen, ist die Abkehr von der Pyramidenform, die wir seit etwa 1908 beobachten konnen, 
und die zur allmahlichen VerschmiiJerung der deutschen Alterspyramide und bei entsprechen
dem Zeitablauf natiirlich auch zur Abnahme des Deutschen Volkes fiihren mull, eine innere 
dauernde Entwicklung. Sie ist hervorgerufen durch die allmahlich versiegende Nachwuchszahl, 
stellt somit die weitaus ernstere Veranderung im deutschen Altersaufbau dar-

DaB imAitersaufbau der Balken der 0- bis Ijahrigen etwas iiber denjenigen der 1- bis 2jahrigen 
hinaussteht, darf iiber die Gesamtrichtung des unteren Teiles des Altersaufbaues nicht hinweg
tauschen; es handelt sich hier um eine Jahresabweichung durch die starkere Geburtenzahl des 
Jahres 1.925. (Vgl. die Geburtenzahlen auf S. 101 und die Aufwuchszahlen der Einjahrigen auf 
S.99.) l'brigens stiinde auch ohne zufallige Abweichung dieses einen Jahres der Balken der 

1 Stat. Dt. R. 401, 560; Annuaire international de statistique T, S. 62, 73. La Haye 1916, 
und V, S. 70f. La Haye 1921. 
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0- bis 1 jahrigen iiber den der 1- bis 2 jahrigen alIer Erwartung nach hinaus, da die 0- bis 1 jahrigen 
die scharfe Siebung der Sterblichkeit im 1. Altersjahre in starkerem oder geringerem MaBe 
noch vor sich haben. 

Die oben geforderte, fUr die Statistik im allgemeinen genugende Ausgliederung 
der Bevolkerung nach Altersjahren gibt die Moglichkeit, die verschiedensten Alters
gruppen zu bilden. Sehr ublich ist die Zusammenfassung in funf- oder zehnjahrige 
Altersgruppen (0 bis 4, 5 bis 9, oder 0 bis 9, 10 bis 19 usw. Altersjahre). Dabei ist 
zu beachten, daB der Statistiker immer in vollendeten Altersjahren rechnet, weshalb 
seine "Nulljahrigen" nach dem Sprachgebrauche des Alltags die "im ersten Lebens
jahre Stehenden" sind. Wenn also z. B. die Schulpflicht mit der Erreichung des 
14. Lebensjahres endet, so reichen die schulpflichtigen Kinder bis zum (vollendeten) 
13. Lebensjahr. 

AuBer den erwahnten regelmaBig angeordneten, der Vereinfachung dienenden 
Altersgruppen kommen auch solche vor, die einem bestimmten Zweck dienen: 
z. B. die Feststellung der Kinder im schulpflichtigen Alter (in der Regel von 6 bis 
13 vollendeten Altersjahren), der Personen im erwerbsfahigen Alter (gewohnlich 
gefaBt in den Grenzen vollendetes 14. bis 59. Lebensjahr), der Frauen im gebar
fahigen Alter (etwa yom 15. bis 45. Jahre), der Manner im wehrpflichtigen Alter 
(etwa Yom 18. bis 48. und yom 49. bis 59. Lebensjahr), der Personen im heirats
fahigen Alter (die Frauen etwa von 14 Jahren, die Manner etwa von 18 Jahren 
aufwarts) usw. 

Bei der Erfassung des Familienstandes1 (ledig, verwitwet, geschieden u. dgl.) 
ist die Fehlerquelle zu beachten, daB ledige Mutter und geschiedene Frauen sich mit 
Vorliebe als verheiratet ausgeben, weshalb die Angaben an Hand der Trauungs
papiere nach Tunlichkeit gepruft werden sollen. Eine weitere Fehlerquelle ergibt 
sich fur den statistischen Vergleich daraus, daB die Fassung der einschlagigen 
Begriffe auf der jeweiligen Rechtsordnung beruht und diese von Staat zu Staat 
verschieden sein kann. 

1m Deutschen Reiche wird fiir die Scheidung von Tisch und Bett der Ausdruck "gerichtlich 
getrennt", fiir die Losu~g der Ehe dem Bande nach die Bezeichnung "gerichtlich geschieden" 
verwendet, wahrend in Osterreich genau umgekehrt unter "Ehetrennung" die Losung des Ehe
bandes und unter "Ehescheidung" die Scheidung von Tisch und Bett verstanden wird. 1m reichs
deutschen Sinne werden die Ausdriicke "gerichtlich geschieden" und "gerichtlich getrennt" 
auch in der Schweiz und im ehemals deutschen Teile Polens gebraucht, wahrend die osterreichische 
Bezeichnungsweise im ehemals osterreichischen Teile Polens und in der Tschechoslowakei be
folgt wird. In England und Wales, Fra:ukreich, Italien und einer Reihe von anderen Staaten 
wird fiir die Scheidung von Tisch und Bett der Ausdruck "separation", fiir die Losung des Ehe
bandes die Bezeichnung "divorce" (in den diesen Wurzeln entsprechenden Wortformen) ver
wendet2• Bei internationalen Vergleichen ist weiter zu beachten, daB in manchen Staaten die 
Losung des Ehebandes rechtlich nicht moglich ist, wahrend andere Staaten nur die Losung des 
Ehebandes, nicht aber die gerichtliche Aufhebung der Familiengemeinschaft ohne gleichzeitige 
Auflosung des Ehebandes kennen. 

Beispiel. 
Wir konnen uns iiber die Familienstandsgliederung des deutschen Volkes im Jahre 1925 

ein schnelles Bild verschaffen, wenn wir die Abb. 3 auch auf ihre innere Ausgliederung nach dem 
Familienstand betrachten. NaturgemaB sind die Trager der untersten Altersstufen, auf der weib
lichen Seite bis zum 17., auf der mannlichen bis zum 20. Lebensjahre, ledig; dann sehen wir von 
den nachsten hoheren Altersjahren die Verheirateten in einem wachsenden AusmaB sich abspalten, 
bis um das 50. Lebensjahr auf beiden Seiten ein gewisser Sattigungszustand erreicht ist, so daB 
der Anteil der Ledigen an den Angehorigen der Altersjahrgange nun annahernd stetig 
bleibt. Dagegen sehen wir mit steigendem Alter die Schichte der "Verwitweten und Geschie-

1 RIESS, F.: Methodik derVolkszahlungen, S. 94-101. - Stat. Dt. RAOI, 584££. v. MAYR, G.: 
Bevolkerungsstatistik, S.133-143. MULLER, J.: Deutsche Bevolkerungsstatistik, S.46-50. 
SCHNAJ'PER·ARNDT, G.: Sozialstatistik, S.119-132. LOTKA, A.: Orphanhood in relation to 
demographic factors, a study in pupulation analysis, in: Metron 9, R.2, S.37-109 (1931). 
HAACKE: Die Ehelosen, in: Jb. Nationalok. Stat., III. F. 42, 1-32 (1911). 

2 HIESS: Methodik der Volkszahlungen, S.98££. 
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denen" (hier aus Griinden der Darstellung zusammengefaBt) anwachsen und zwar starker beim 
weiblichen als beim mannlichen Geschlecht, nicht nur darum, weil die weibliche Sterblichkeit 
in den hoheren Jahren geringer ist als die mannliche (S. 82), sondern hauptsachlich wegen des 
iiblichen Altersunterschiedes der Ehepaare. Wenn wir das Zahlenverhaltnis der Ledigen und 
Verheirateten wenigstens auszugsweise nach dem Alter festhalten wollen, so ergibt sich fiir 1925 
folgende Ubersicht (s. Tabelle S. 32). 

Die Antelle der Ledigen, Verheirateten und Verwitweten nehmen den VerIauf, den wir schon 
aus der Betrachtung der Abb. 3 feststellen konnten. Der Antell der Geschiedenen laBt in den 
vierziger Jahren einen Hohepunkt erkennen; mit wachsendem Alter nimmt der Antell der Ge
schiedenen unter der Bevolkerung durch Wiederverheiratung und wegen der Abnahme der 

JlerwilwellJ. 
gesell/eden 

Allerflt°lJre 
~'O 

.9S 

90 

tJ.f 

8{} 

75 

70 

OS 

fj'{J 

S5 

SO 

l'S 

'0 

JS 

JO 

o I Z J l' 
Well)/ic/J 

Abb. 3. Der Altersaufbau des Deutschen Reiches im Jahre 1925 nach dem Geschlecht und!lFamilienstand '. 

Scheidungshaufigkeit mit dem Alter wieder abo Bemerkenswert ist, daB unter den ganz alten 
Personen die Ledigen wieder einen groBeren Antell einnehmen, und zwar nicht nur, was bei 
der Kleinheit der beobachteten Zahlen moglich ware, als zufallige Schwankungen "in einem 
oder dem anderen Altersjahre, sondern grundsatzlich in einer etwa vom 85. Lebensjahr an
steigenden Kurve. In den hochsten Altern wi!chst auch der Antell der Verheirateten. Der 
Grund fiir diese Bewegungen ist vor allem das starkere Hinwegschwinden der Verwitweten 
und Geschiedenen, baruhend auf der groBeren Sterblichkeit dieser in den alteren Jahren, 
aber auch der Umschwung der Sterblichkdt der Ledigen, die bei den Mannern vom 77. Lebens
jahr an, bei den Frauen vom 74. Lebensjahr an wieder kleiner ist als die Sterblichkeit der 
gleichaltrigen Verheirateten. 

Von Interesse ist ferner die Verschiebung im Famllienstande von 1910 auf 1925, die wir 
aus dem folgenden Tabellchen (s. S. 33) entnehmen. 

1 Nach Stat. Dt. R. 401, 586f. 
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Anteil der verschiedenen Familienstande an den einzelnen Altersstufen im 
Deu tschen Reich im Jahre 1925 1 . 

Altersstufe 

unter 16 Jahre 
20 " 
25 " 
30 " 
35 " 
40 " 
45 " 
50 " 
55 " 
60 " 
65 " 
70 " 
75 " 
80 " 
85 " 
90 " 
95 " 

00 und dariiber 

Von je 100 

___ ma~lllichen Pers~en ___ I _______ w~~~lichen Personen 

ledig 

100,0 
99,1 
62,1 
25,4 
12,9 
8,6 
7,0 
6,5 
6,5 
6,4 
6,4 
6,4 
6,5 
6,0 
6,1 
8,8 

20,9 
19,2 

des nebenstehenden Altersjahres waren 

ver- ver- geschie-
heiratet witwet den 

0,9 
37,4 
73,5 
85,5 
89,3 
90,3 
89,6 
87,3 
83,3 
76,4 
66,6 
53,7 
40,1 
29,1 
19,4 
20,4 
26,9 

0,0 
0,3 
0,6 
0,9 
1,3 
1,9 
3,1 
5,5 
9,7 

16,7 
26,5 
39,5 
53,6 
64,6 
71,5 
57,8 
53,9 

0,0 
0,2 
0,5 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,9 

ledig 

100,0 
91,6 
48,1 
26,1 
17,4 
13,1 
11,2 
10,3 
10,0 
9,9 
9,8 
9,7 
9,1 
9,4 
9,5 

11,4 
17,5 
13,1 

ver- ver- geschie-
heiratet witwet den 

0,0 
8,3 

50,8 
71,2 
76,2 
77,3 
77,3 
75,3 
69,3 
59,8 
47,8 
34,0 
21,8 
12,2 
7,0 
4,2 

10,4 
13,0 

0,0 
0,1 
0,6 
1,7 
5,1 
8,2 

10,2 
13,2 
19,7 
29,5 
41,8 
55,8 
68,8 
78,2 
83,3 
84,1 
71,8 
71,7 

0,0 
0,5 
1,0 
1,3 
1,4 
1,3 
1,2 
1,0 
0,8 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
2,2 

Es zeigt sich, daB die Zahlen der Ledigen abgenommen oder beim weiblichen Geschlecht 
stark unter dem Durchschnitt zugenommen haben, diejenigen der Verheirateten, Verwitweten 
und Geschiedenen durchaus zugenommen haben, und zwar am starksten, wenn wir uns an die 
Verhaltniszahlen halten, die der Geschiedenen. Wiirden sich die Zunahmezahlen um den Zu
nahmedurchschnitt der ganzen Beviilkerung (z. B. bei "insgesamt" + 8,0%) bewegen, so konnten 
wir verfiihrt sein, zunachst an eine verschiedene Starke in der Haufigkeit der verschiedenen Be
viilkerungsbewegungsvorgange, Heiraten, Verwitwungen, Ehescheidungen zu denken. Da aber 
eine der Massen, die der mannlic~!ln Ledigen, geradezu eine Abnahme erfahren hat, werden 
unsere Gedanken auf gewaltsamere Anderungen als diejenigen, welche die Beviilkerungsbewegung 
normalerweise erfahren kann, hingelenkt. Wir erinnern uns, daB der Altersaufbau durch den 
Krieg eine gewaltige Veranderung gegeniiber demjenigen von 1910 erfahren hat; bei dem un
geheueren Ausfall an Kindern durch den Krieg haben sich die Anteile der verschiedenen Alters
schichten, damit auch diejenigen der Ledigen und Nichtledigen untereinander verschoben. 
Betrug die Zahl der Personen unter 20 Jahren im Jahre 1910 44,3 % beim mannlichen und 42,8 % 
beim weiblichen Geschlechte, so im Jahre 1925 nur 37,8% beim mannlichen und 34,6% beim 
weiblichen Geschlechte. 

Dariiber hinaus muB allerdings weiter gepriift werden, ob nicht auch Anderungen im Ver
lauf der Heirats-, Sterbe- und Ehescheidungshaufigkeit (S. 62f., 69 und 82) in der Zwischen
zeit vorgefallen sind. Wir werden fiir die Verheiratungs- und Ehescheidungshaufigkeit Ant
wort en im Sinne der vorliegenden Bewegungen finden. Aber auch wenn wir diese Zahlen 
nicht besaBen, kiinnten wir uns dariiber Kunde verschaffen, wenn wir die Verschiebungen 
innerhalb der einzelnen Altersstufen betrachteten (s. Tabelle S. 34). 

In dieser Nebeneinanderstellung wird die Ungleichartigkeit aus dem verschiedenen Alters
aufbau von 1910 und 1925 dadurch ausgeschaltet, daB wir die Beviilkerungsmasse nach Alters
gruppen zerlegt betrachten. Wir finden nun die Verschiebungen, die wir in der Gesamtbeviil
kerung feststellen konnten, auch in jeder Altersgruppe vorhanden. Die Anteile der ledigen 
Manner sind innerhalb der hier betrachteten Altersgruppen gesunken, diejenigen der verheirateten 
Manner durchaus gestiegen. Dagegen sind - wegen der Totenverluste des Weltkrieges -
die Anteile der ledigen Frauen bis zur Altersgruppe 40-44 Jahre gestiegen, diejenigen der 
Verheirateten gefallen. Die vermehrte Heiratshaufigkeit vermochte also keineswegs jenen 
Ausfall an Mannern annahernd auszugleichen. Die verhaltnismaBigen Anteile der verwit
weten Manner sind im allgemeinen zuriickgegangen, ebenso diejenigen der verwitweten 
Frauen mit Ausnahme der durch die Kriegsverluste der Manner betroffenen Altersjahrgange, 
bei denen naturgemaB eine VergriiBerung der Anteile stattgefunden hat. Eine sehr groDe Ver-

1 Auszug aus der Tabelle in: Stat. Dt. R. 401/1, 560 u. 585. 
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mehrung haben auch die Anteile der Geschie· 
denen erfahren, was teilweise auf die leichtere 
Art eine Ehe einzugehen, teilweise wohl auch 
auf die auch in anderen Erscheinungen, z. B. 
im Geburtenriickgang, aufscheinende Zunahme 
individualistischer Lebensbetonung mit dem 
abnehmenden Vermogen, sich in eine Ge· 
samtheit, wenn auch nur so klein wie eine 
Familie restlos einzufiigen, zuriickgehen mag. 

Wenn die Haushaltungszugeho
rigkeit als Merkmal der gezahlten 
Personen aufgefaBt wird, so ergibt sieh 
daraus grundsatzlieh eine andere Be
traehtung als aus der Haushaltungs
statistik. Denn es wird jede einzelne 
Person von der Haushaltung, in der sie 
steht, losgelOst und nur naeh ihrer Ver
bindung zu dieser Haushaltung gefragt 
und gezahlt. Es wird also ausgezahlt, 
wie viele mannliehe und wie viele weib
liehe Haushalt.ungsvorstande, wie viele 
Ehegattinnen, wie viele in der Haus
haltung stehende Kinder, wie viele 
Dienstboten usw. es gibt. Eine solehe 
atomisierende Betraehtung wird bis
weilen vorgenommen und konnte als 
ein roher Ersatz fUr eine riehtige Haus
haltungsstatistik angesehen werden. 
Der gleiehe Wert wie dieser kommt ihr 
aber nieht zu. 

(Die richtige Haushaltungsstatistik 
geht, wie oben dargelegt wurde, von 
den Haushaltungen als Einheiten aus, 
stellt also alle darin vorkommenden Per
sonen in ihrem Zusammenhang mit den 
Haushaltungen dar, zu denen sie ge
horen.) 

Weitere Fragemerkmale einer Volks
zahlung sind die Befragung des Ge
burtsortes und diejenige des letzten 
Wohnortes vor dem Zuzug. Beide 
Fragen dienen der Erfassung der Wan
derungen, besonders der Binnenwande
rungen, und sollen erst dort (S. 113ff.) 
naher besproehen werden. 

Die Erfragung der Staatsangeho
rigkeitl dient der staatsreehtlieh wieh
tigen Ausgliederung der Bevolkerung in 

1 RIESS, F.: Methodik der Volkszahlungen, 
S.115-129. v. MAYR, G. : Bevolkerungsstatistik, 
S. 150-156,178-180. MULLER, J.: Deutsche 
Bevolkerungsstatistik, S. 58-64. 

2 QueUe: Stat. Jb. Dt. R. 50, 13 (1931). 
Ohne die Bevolkerung des Saargebietes. 

Winkler, GeseUschaftsstatistik. 
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Verschiebungen des Familienstandes innerhalb der Altersgruppenl. 

Volks- Von je 100 Mannern der neben- Von je 100 Frauen der neben-

Altersgruppen zah- stehenden Altersgruppe waren stehenden Altersgruppe waren 
lungs-
jahr ledig ver- ver- geschie- ledig ver- ver- geschie-

heiratet witwet den heiratet witwet den 

20-24 1910 91,0 8,9 0,1 0,0 71,0 28,7 0,2 0,1 
1925 89,2 10,7 0,1 0,0 75,3 24,4 0,2 0,1 

25-29 1910 48,7 50,9 0,3 0,1 32,6 66,3 0,8 0,3 
1925 45,4 53,9 0,4 0,3 37,2 61,2 0,9 0,7 

30-34 1910 21,7 77,3 0,8 0,2 18,0 79,8 1,7 0,5 
1925 19,1 79,6 0,7 0,6 22,1 73,9 2,9 1,1 

35-39 1910 13,1 85,3 1,2 0,4 13,6 81,9 3,8 0,7 
1925 10,6 87,6 1,0 0,8 15,3 76,9 6,5 1,3 

40-44 1910 9,9 87,8 1,9 0,4 11,9 80,4 7,0 0,7 
1925 7,7 90,1 1,4 0,8 12,2 77,6 8,9 1,3 

45-49 1910 8,5 88,0 3,0 0,5 10,9 76,5 11,8 0,8 
1925 6,7 90,2 2,3 0,8 10,7 76,7 11,4 1,2 

50-54 1910 7,9 86,5 5,1 0,5 10,2 70,0 19,1 0,7 
1925 6,4 89,1 3,8 0,7 10,1 73,5 15,3 1,1 

55-59 1910 7,4 83,6 8,5 0,5 9,5 61,4 28,5 0,6 
1925 6,4 86,0 6,9 0,7 9,9 66,0 23,2 0,9 

60-64 1910 7,1 78,3 14,2 0,4 9,3 50,5 39,7 0,5 
1925 6,5 81,0 11,9 0,6 10,0 55,5 33,8 0,7 

65-69 1910 6,8 70,5 22,4 0,3 9,4 38,9 51,3 0,4 
1925 6,3 73,1 20,1 0,5 9,6 43,0 46,9 0,5 

70-74 1910 6,4 59,8 33,5 0,3 9,8 26,8 63,1 0,3 
1925 6,3 62,2 31,1 0,4 9,4 29,3 60,9 0,4 

75-79 1910 6,4 47,4 46,0 0,2 9,9 16,9 73,0 0,2 
1925 6,2 49,1 44,4 0,3 9,3 18,1 72,3 0,3 

80 und dariiber 1910 I 6,2 31,6 62,0 0,2 10,2 8,3 81,3 0,2 
1925 6,6 33,7 59,5 0,2 9,8 9,3 80,7 0,2 

die staatsangehorige (einheimische) und die staatsfremde Bevolkerung. Die Er
fassung der staatsangehorigen Bevolkerung muB sich naturgemaB auf die im In
lande wohnhafte (oder anwesende) Bevolkerung beschranken. Es besteht aber 
auch ein lebhaftes Interesse, die auBerhalb der Staatsgrenzen wohnhaften (oder an
wesenden) staatsangehorigen Bevolkerungsteile zu erfassen. Dieses ist, da diese 
Bevolkerungsteile einer fremden Staatshoheit unterstehen, der einheimischen Sta
tistik nicht unmittelbar moglich. Sie versucht daher, durch Austausch der Volks
zahlungskarten eine moglichst vollstandige zahlenmaBige Ubersicht tiber die im 
Auslande lebende staatsangehorige Bevolkerung zu erlangen, und zwar nicht nur 
nach der Zahl, sondern auch nach der Geschlechts-, Alters- und mindestens noch 
nach der Berufsgliederung. 

In friiheren Zeiten, als der Weltverkehr noch nicht in dem Ma13e wie heute entwickelt war, 
erfa13te man neben der in der Heimat anwesenden staatsangehorigen Bevolkerung auch die von 
der Heimat abwesende. Begreiflicherweise wuchsen die Fehlerquellen einer solchen Erfassung 
in dem Ma13e, als sich die Zahl der im Auslande lebenden Staatsangehorigen erhohte und ihre 
Bande zur Heimat sich lockerten. Neben einer immer kleiner werdenden Zahl solcher FaIle, iiber 
die die Angehorigen in der Heimat Auskunft geben konnen, gibt es eine wachsende Zahl solcher, 
die jede Beziehung zur Heimat ge16st haben, von deren Vorhandensein und Verbleib man in 
Unkenntnis ist. Die Staaten sind daher fast ausschlie13lich von dieser Erfassung der staatsan
gehOrigen Bevolkerung im Auslande abgegangen und beschreiten heute den oben gekennzeich-

1 Stat. Dt. R. 401/1, 587. 
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neten Weg. Auch die Berichte der auswartigen Vertretungsbehorden haben sich als unzulanglich 
erwiesen, bieten immerhin im Bedarfsfalle ein Ersatz- und Vergleichsmaterial. 

Uber die erwahnte mittelbare Verwendung der Zahl und Ausgliederung der 
Auslander hinaus hat diese noch eine unmittelbare Bedeutung, besonders fur solche 
Staaten, die eine groBe Anzahl von Auslandern aufweisen. Der Antell der Aus
lander an der WohnbevOlkerung gibt dann einen gewissen MaBstab fur die (auf 
einer vorausgehenden Zuwanderung beruhende) Uberfremdung eines Staates. 

Die europaischen 
Staaten starksten Aus
landeranteils sindFrank
reich, die Schweiz und 
Luxemburg, in denen bei 
der letzten V olkszahlung 
jeder 16., jeder 10., in 
Luxemburg gar jeder 8. 
Bewohner ein Auslander 
war. Dieser hohe Aus
landereinschlag ist durch 
Zuwanderung hervorge
rufen. Auch auf eineZu
wanderung, aber etwas 
anderer Art, geht der 
hohe Auslanderanteil in 
Osterreich zuruck. Hier 

Beispiel. 
Die Zahl der Auslander in einigen europaischen Staat en 1. 

Staat 

Italien ..... 
Deutsches Reich . 
Tschechoslowakei . 
Osterreich 2 • 

Frankreich.. . 
Schweiz .... . 
Luxemburg .. . 

Gesamt
Zahljahr bevolkerung 

1921 
1925 
1921 
1920 
1926 
1920 
1922 

28710576 
62410619 
13613172 
6131445 

40743851 
3880320 

260767 

Davon Auslander 

run - Gesamt-G -~I acllOO der 

zahlen bevolkerung 

110440 
957096 
238808 
368236 

2507635 
402385 

33436 

0,3 
1,5 
1,8 
6,0 
6,2 

10,4 
12,8 

handelt es sich groBtenteils um Personen, die, im Gebiete der jetzigen Nachfolgestaaten ge
boren oder dorthin zustandig, zur Zeit des alten Osterreich in das deutschosterreichische Gebiet 
zugewandert sind, sich dort ansassig gemacht, nach der Aufteilung Altosterreichs aber fiir 
einen der Nachfolgestaaten optiert haben. 

In Staaten, in denen das Heimatrecht eine Rolle spielt (z. B. Osterreich, die 
Schweiz), wird auch die Heimatszugehorigkeit der staatsangehorigen Bevolke
rung erhoben. In der Darstellung wird dann die Heimatszugehorigkeit der Be
volkerung mit deren W ohnort (bei Erhebung der anwesenden BevOlkerung An
wesenheitsort) nach Kreisen, Bezirken, Kantonen usw. in Verbindung gesetzt. In 
einer abgekurzten Darstellung wird die Wohnbevolkerung (anwesende Bevolkerung) 
gegliedert nach Personen, die im Wohnorte, im Wohnbezirke, im Wohnlande usw. 
heimatberechtigt sind. 

Unter Umstanden konnen der erwahnten doppelten Ausgliederung (nach Heimat
gebieten und Wohngebieten) auch Hinweise auf eine vorausgegangene Binnen
wanderung entnommen werden. 

Die Erfassung der Religionszugehorigkeit3 dient zunachst unmittelbar den 
Zwecken der kirchlichen Verwaltung, dann der kulturstatistischen Erkenntnis. Das 
Merkmal hat aber fiir Merkmalsverbindungen eine noch weitergehende Bedeutung, 

1 Stat. Dt. R. 401, 623. 
2 Ohne Burgenland. Statist. Handbuch f. d. Republik Osterreich 9, 8 (HI28). 
3 HIESS, F.: Methodik der Volkszahlungen, S. 129-136. -- Stat. Dt. R. 401, 595ff. (Volks

zahlung vom 16. Juni 1925). - Religionsverzeichnis. Ordnung der Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften. Ebendort S. 32ff. TROSCHKE, P.: EvangelischeKirchenstatistik 
Deutschlands. Berlin-Charlottenburg 1929 -1932. DERS.: Kirchliche Statistik, in: Kirch
liches Jb. fUr die evangelischen Landeskirchen Deutschlands 58. Gutersloh 1931. - Kirchliches 
Handbuch fUr das katholische Deutschland, begrundet von H. KROSE, hrsg. v. d. Zentraistelle 
fUr kirchliche Statistik, Freiburg i. Br. 17. Koln 1931. SCHWARTZ, PH.: Religions- und kirchliche 
Statistik, in: Handw. Staatsw. 7, Iff. v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S. 143-150. MUL
LER, J.: Deutsche Bevolkerungsstatistik, S. 93-96. ZELLER, H.: ReligionszugehOrigkeit und 
Volkszahlung, in: Dt. Stat. Zbl. 13, 128-134 (1921); hierzu KROSE: Ebenda 14,7-10 (1922). 
MICHL, G.: Religions- und kirchliche Statistik, in: Beitr. z. Stat. Bayerns 96. Munchen 1921. 
MEURIOT, P.: De l'etat present de la statistique religieuse en Europe et hors d'Europe, in: Bull. 
lnst. Int. 20/1, 330ff. KROSE, H. A.: Konfessionsstatistik und kirchliche Statistik im Dt. Reiche, 
in: Allg. stat. Arch. 8, 267ff., 624ff. (1914). KNOEPFEL, L.: Religionsstatistik, in: Stat. in Deutschl. 
1, 307ff. SCHNAPPER-ARNDT, G.: Soziaistatistik, S. 426ff. LEXIS, W.: Art. "Religionsstatistik", 
in: Handw. Staatsw. 5, 3. Aufl., S. 417ff. 

8* 
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da die konfessionell geschiedene Masse oft auch in manchen sozialen Belangen: im 
Altersaufbau, in der Bevolkerungsvermehrung, in der Berufs- und sozialen Gliederung 
usw. wesentliche Unterschiede zeigt. Die Erfassung kann sich entweder auf die Zuge
horigkeit zu den Glaubensbekenntnissen im strengen Sinne des W ortes beschranken, 
sie kann aber auch, wie dies im Deutschen Reiche bei der Volkszahlung von 1925 
geschehen ist, die Zugehorigkeit zu Weltanschauungsgemeinschaften miterfassen. 

Beispiel 1. 
Die Bevolkerung des Deutschen Reichs, Osterreichs und der Schweiz nach dem 

Glaubensbekenntnis~ 

Staat (Land) 

D 

D 

eutsches Reich4 { 

arunter: 

PreuBen .. .{ 
Bayern .. . { 
Sachsen . { 

o sterreich4, 5 

Schweiz .. .{ 

Jahr 
Evangelisch2 

Grundzahl % 

1925 40014677 64,1 
1910 38137685 66,0 

1925 24751368 64,9 
1910 23354327 66,7 

1925 2126438 28,8 
1910 1998372 29,0 

1925 4507654 90,3 
1910 4539612 94,5 

1910 206505 3,1 

1920 2230597 57,5 
1910 2107814 56,2 

Katholisch3 lsraelitisch Anders 
oder unbekannt 

Grundzahll % Grundzahl % Grundzahll % 

20193344 32,4 564379 0,9 1638229 2,6 
18854849 32,6 535122 0,9 270771 0,5 

11940978 31,3 403969 1,1 1023858 2,7 
11099684 31,7 366876 1,1 180001 0,5 

5163106 70,0 49145 0,7 40905 0,5 
4809690 69,9 55117 0,8 19058 0,3 

179549 3,6 23252 0,4
1 

281865 5,7 
236052 4,9 17587 0,4 13410 0,2 

6225843 93,7 194583 
2,91 

19052 0,3 

1585311 40,9 20979 0,5 43433 1,1 
1593538 42,4 18462 0,5 33479 0,9 

Wir stellen in unserer Tabelle fiir das Deutsche Reich, mit einer Untergliederung fiir Preu
Ben, Bayern und Sachsen, ferner fiirOsterreich und die Schweiz die Zergliederung der Bevolkerung 
nach den wichtigsten Religionen fiir die letzten Volkszahlungen dar, und stellen daneben die 
Zahlen der Volkszahlungen des Jahres 1910, wobei wir uns fiir Osterreich wegen der unvollstan
digen Aufarbeitung der Volkszahlung von 1923 mit einem in einem folgenden Tabellchen durch
gefiihrten Teilvergleich fiir Wien begniigen wollen. Die Gliederungszahlen fiir die letzte Zahlung 
zeigen uns vor allem die verhaltnismaBige Verteilu~g, z. B., daB im Deutschen Reiche die Evan
gelischen mit 64,1 %, in der Schweiz mit 57,5%, in Osterreich dagegen die Katholiken mit 93,7% 
(1910) in der Mehrzahl waren. Der Vergleich der Gliederungszahlen der letzten Volkszahlung 
und derjenigen von 1910 zeigt die Verschiebungen in dieser Zeit. 1m Deutschen Reiche ergibt sich 
ein verhaltnismaBiger Riickgang bei den Evangelischen und den Katholischen, .?er Anteil der 
lsraeliten ist unverandert geblieben - wohl weil die starken Abgange aus dem Ubertritt durch 
Zuwanderung aufgewogen wurden -, die "Anderen und Unbekannten" dagegen haben zu
genommen. Diese Gruppe bedarf fiir das Jahr 1925 noch einer naheren Betrachtung. 

Wir erkennen aus der folgenden Tabelle, daB den Hauptteil des Postens "andereund unbekannt" 
die Personen bildeten, die keiner Religionsgemeinschaft angehorten, die "Konfessionslosen", 
von denen die deutsche Zahlung eine Unterteilung machte nach solchen, die einer Weltanschauungs
gemeinschaft angehorten, und solchen, die k~iner angehorten. Die letzteren waren die iiberwie
gende Mehrzahl. Da von den in der obigen Ubersicht fiir das Jahr 1910 ausgewiesenen 270771 
"Sonstigen" 61423 "andere Christen" und 6138 Personen ohne Angabe des Glaubensbekennt
nisses waren, bleiben rund 200000 Personen iibrig, die in der iiberwiegenden Mehrzahl auf die 
Konfessionslosen entfallen sein diirften. Es stehen somit den 1384334 Konfessionslosen des 
Jahres 1925 annahernd 200000 Konfessionslose des Jahres 1910 gegeniiber. Es ist daraus eine 
sehr starke Abfallsbewegung von den Religionsgemeinschaften zu erkennen. Wie aus der Verschie
bung der Verhaltniszahlen zwischen 1910 und 1925 zu entnehmen ist, ist diese Bewegung haupt
sachlich auf Kosten der evangelischen Religionen gegangen. 

1 Quellen: Stat. Dt. R. 401, 618f.; Statist. Handbuch f. d. Republik Osterreich 9, 8 (1928); 
Schweizerische Statistische Mitteilungen 7, H. 6, S. 32* (1925). 

2 Deutsches Reich und Schweiz: Evangelische aller Bekenntnisse, Osterreich: Evangelische 
A.B. und H.B. 

3 Romisch-, griechisch-, armenisch- und syrisch-Katholische; in der Schweiz auch Alt
katholiken. 

4 Heutiger Gebietsstand. 5 Ohne aktives Militar. 
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Die Personen "anderen" oder unbekannten Glaubensbekenntnisses im 
Deutschen Reiche 1925 1• 

"Anders und unbekannt" 
und zwar: 

"andere Christen". . . . . . . . . . . . . . . 
AngehOrige nichtchristlicher Religionsgesellschaften 

auBer der israelitischen ("fremde Religionsgesell-
schaften") . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Personen, die keiner der angefiihrten Religionsgesell
schaften, aber einer Vereinigung zur gemeinsamen 
Pflege der Weltanschauung angehOren ("Welt-
anschauungsgemeinschaften") ........ . 

Personen, die keiner Religionsgesellschaft und keiner 
Vereinigung zur gemeinsamen Pflege der Welt
anschauung angehoren ("Gemeinschaftslose") .. 

Ohne Angabe . 

Zahl 

1638229 

87580 

2968 

243377 

1140957 
163347 

% der % der 
Gesamtzahl Bevolkerung 

100,0 

5,3 

0,2 

14,9 

69,6 
10,0 

2,6 

0,1 

0,0 

0,4 

1,8 
0,3 

Eine ganz ahnllche Verschiebung lii.Bt uns das Teilstiick Wien fiir Osterreich erkennen, das 
wir folgen lassen: 

Die Bevolkerung Wiens nach dem Glaubensbekenntnis 1910 und 19232• 

Glaubensbekenntnis 

atholisch (rom., gr. u. armen. 
Ritus) 
vangelisch A. B. 

" 
H.B. .. 

vang. beider Bekenntnisse 

K 

E 

E 
I 
AI 
An 
K 
A 

sraelitisch 
tkatholiken . 
dere Bekenntnisse. . 

onfessionslos. . ....... 
ltkath., andere Bekenntnisse und 
konfessionslos zusammen 

nbekannt U 

Ge samtbevolkerung 

Insgesamt 

Zahl der Personen 

19103 1923 

1745464 1520732 
63630 79843 
9781 8665 

73411 88508 
174466 201513 

1947 14911 
4816 5955 
4758 33087 

11521 53963 

2004862 1864706 
- 1074 

2004862 1865780 

Gliederungs- Zu- oder Abnahme 
zahlen gegen 1910 

I I 1910 1923 Grund- % zahlen 

87,06 81,55 -224732 - 12,88 
3,17 4,28 + 16213 + 25,48 
0,49 0,47 - 1116 - 11,41 
3,66 4,75 + 16097 + 20,56 
8,70 10,81 + 27047 + 15,50 
0,10 0,80 + 12964 +665,84 
0,24 0,32 + 1139 + 23,65 
0,24 1,77 + 28329 +595,40 

0,58 2,89 + 42432 +368,30 

100,00 100,00 -140156 - 6,99 
- - - -

- - - -

Wir finden in diesen Zahlen fUr Wien einen auBerordentlich starken Abfall vom Katholizis
mus, der hauptsachlich zugunsten der Konfessionslosigkeit gegangen ist. Die Zunahme der Israe
liten ist auf die starke Zuwanderung aus dem Osten wahrend des Krieges und in der Zeit nachher 
zUriickzufiihren, eine Zuwanderung, die wegen der bestandigen th>ertritte der Israeliten noch 
starker war, als die vorliegende Zunahme ausdriickt. 

Diese Ergebnisse fiir Wien diirfen natiirlich nicht fiir ganz Osterreich verallgemeinert werden, 
wo die konfessionellen Verhii.ltnisse zum groBen Teil anders liegen. 

In der Schweiz ist die Abnahme der Katholiken und die Zunahme der Evangelischen bemer
kenswert. Sie beruht, wie das amtliche Zahlungswerk4 durch Zergliederung des Materials in 
Schweizerbiirger und Auslander feststellt, auf einer starkeren Abwanderung von katholischen 
Auslandern, besonders Italienern. Die Abfallsbewegung von den Religionsgemeinschaften 
scheint in der Schweiz kein nennenswertes AusmaB erlangt zu haben. 

Erwahnenswert sind schlieBlich die konfessionellen Verschiebungen unter den Tschechen in 
der Tschechoslowakei, die durch die folgende Obersicht dargestellt werden. 

1 Quelle: Stat. Dt. R. 401, 596. 
2 Quelle: Stat. Nachr.3, 104(1925). Statistisches Jahrbuchder StadtWien1929, 5. Wien 1930. 
3 Ohne aktives Militar. 
4 Schweizerische Statistische Mitteilungen 7, H.6, S.33*f. (1925). 
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Beispiel 2. 
Die konfessionellen VerhiHtnisse der Tschechen 1910 und 19211. 

Glaubensbekenntnis 
Zahl der AngehOrigen % der Gesamtbevolkerung 

1910 1921 1910 1921 

Katholisch (rom., gr. u. armen. Ritus) 6073158 5212732 96,5 77,5 
Tschechoslowakische N ationalkirche. - 519197 - 7,7 
Bohmisches Briiderbekenntnis2 • - 231199 - 3,4 
Sonstige Evangelische . 157067 19014 2,5 0,3 
Israeliten 50386 43395 0,8 0,7 
Sonstige Konfessionen . } 10120 5107 } 0,2 0,1 
Konfessionslos 695657 10,3 
Unbekannt. - 1107 - 0,0 

Zusammen 6290731 6727408 100,0 100,0 

Hier haben die Katholiken und die Evangelischen durch die Bildung der tschechoslowakischen 
Nationalkirche sowie des bohmischen Briiderbekenntnisses, aber auch durch die auch hier autler
ordentlich starke Abfallbewegung zur Konfessionslosigkeit grotle Einbutlen erlitten. Die Deut
Bohen in der Tschechoslowakei haben dem gegeniiber viel geringere Anderungen in der konfes
sionellen Gliederung erfahren. Es ist bei ihnen eine verhiiltnismiiBig nicht sehr starke Verschie
bung yom katholischen zum evangelischen Glaubensbekenntnis eingetreten; auch haben sich -
als Folge der Zulassung des jiidischen Nationalitatenbekenntnisses und des Umsturzes - weniger 
Personen israelitischen Glaubensbekenntnisses zur deutschen Nationalitat bekannt als 1910 zur 
deutschen Umgangssprache. 

Die statistische Erfassung der Volkszugehorigkeit3 ist darum schwierig, 
weil eine Volksgesamtheit durch das gleichzeitige Zutreffen mehrerer Merkmale 
bestimmt wird, gemeinsame Abstammung, Sprache, gemeinsame Sitten, Feste und 

1 Statistisches Handbuch der TschechoslowakischenRepublik1, 7. Prag 1920. Cechoslovaki
sche Statistik 9, 93*. Prag 1924; 37, 3. Prag 1927. - Als "Tschechen" verstehen wir hier die 
"Cechoslovaken" in Bohmen, Mahren und Schlesien. 

2 In U"bereinstimmung mit der Quelle (Cechoslovakische Statistik 9, a. a. 0.) wurden aile 
AngehOrigen des Bohmischen Briiderbekenntnisses in Bohmen, Mahren und Schlesien als Tsche
chen betrachtet. 

3 WINKLER, W.: Die Bedeutung der Statistik fiir den Schutz der nationalen Minderheiten, 
2. Auf!. Wien 1926. DERs.: Statistisches Handbuch fiir das gesamte Deutschtum, Berlin 1927, 
S.I-6. DERs.: StatistischesHandbuchdereuropaischenNationalitaten. Wien 1931. KLEEBERG,R.: 
Die Nationalitatenstatistik, ihre Ziele, Methoden und Ergebnisse. Weida i. Th. 1915. KovAcs, A.: 
La connaissance des langues comme controle de la statistique des nationalites, in: Bull. Inst. 
Int. 23/2, 246£f.; 23/1, 72ff. (1928). Hierzu N. ISTRATE und J. THEODORESCO in: Annales Econo
miques et Statistiques, H.7/8. Bukarest 1928; KovAcs, in: J. de la Soc. Hongr. de Stat., H.l/2 
(1929) und ISTRATE u. TImODORESCO, in: Buletinul Societatii Romane de Geogra£ie 49. Bukarest 
1930. BULAWSKI, R.: Le probleme de la nationalite dans les recensements de la population, in: 
Questions Minoritaires (Warschau) 3, 1-19 (1930). HIEss, F.: Methodik der Volkszahlungen, 
S.139-157. FOLDES, B.: Les minorites et la statistique des nationalites, in: J. de la Soc. 
Hongr. de Stat. 9, 442-474 (1931). v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S.117£., 150£., 156--163. 
WURzBURGER, E.: Minderheitenstatistik, in: Dt. Stat. Zbl. 18, 133ff. (1926); hierzu 
K. KELLER: Zur Statistik der Minderheiten in Deutschland, ebenda 19, 5ff. (1927); KELLER 
u. WURzBURGER a. a. O. 39ff. und W. WINKLER: Die Doppelsprachigen in der Statistik, 
ebenda 103ff. THURNWALD, R.: Die Rasse als Volkszahlungsfrage, in: Dt. Stat. Zbl. 16, 7l-78 
(1923). WtiRZBURGER, E.: Die Sprachenstatistik, in: Dt. Stat. Zbl. 9,137-143,249-254 (1917). 
MITSCHERLICH, W.: Fehlerquellen in der Statistik der Nationalitaten, in: Z. f. d. ges. Staats
wissenschaft 79, 304--322 (1914, gegen L. BERNHARD: Die Fehlerquellen in der Statistik der 
Nationalitaten, Vorwort zu PAUL WEBER, Die Polen in Oberschlesien. Berlin 1914). BROESICKE: 
Sprachenstatistik, in: Stat. in Deutschl. 1, 282ff. BUZEK, J.: Nationalitaten, in: Die Staaten 
Europas, hrsg. v. JURASCHEK (Brachelli). Leipzig, Briinn u. Wien 1907. KOROSI, J.: Die Volks
:.:ahlungen und die statistischen Kongresse, in: Stat. Monatsschr. 7, Sf. (ISSI). - Drei Gutachten 
iiber den Begriff der Nationalitat fiir den Petersburger Statistischen Kongretl: FICKER, A.: 
Gutachten iiber die Konstatierung der Nationalitaten- und SprachverMltnisse einer Bevol
kerung; GLATTER, E.: Gedanken iiber die Kriterien der Nationalitat; KELETI: Qu'est ce que 
la nationalite? in: Commission permanente du Congres International de Statistique, Memoires. 
St. Petersburg IS76. BOECKH, R.: Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet. Berlin IS69. DERs. : 
Die statistische Bedeutung der Volkssprache als Kennzeichen der Nationalitat. Berlin IS66. 
v. CZOERNIG: Ethnographie der osterreichisch-ungarischen Monarchie, 3 Bde. Wien IS55-1S57. 
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Brauche, gemeinsame Kultur, gemeinsame Geschichte, gemeinsames VolksbewuBt
sein, oft auch ein gemeinsames Staatswesen. Diese Bestimmungsgrunde des Volks
tums treten nicht bei allen Volkern in gleichem AusmaBe auf, sondern es konnen 
diese oder jene fehlen, ohne daB darum der Volkstumscharakter zweifelhaft wiirde. 
Die moderne Nationalitatenpolitik macht sich die Sache dadurch leicht, daB sie das 
gemeinsame VolksbewuBtsein fur das ausschlaggebende Merkmal des Volkstums 
erklart, ohne daB aber die bestehenden Schwierigkeiten, z. B. aus starker Verschieden
heit der rassemaBigen Abstammung, dadurch beseitigt wiirden. FUr den Statistiker, 
der eine Erhebung der Volkszugehorigkeit (Nationalitatenerhebung) vornehmen 
will, ist die Lage aber anders. Er kann mit seinen Verfahrensmitteln nur ein, aller
hochstens zwei die Volkszugehorigkeit kennzeichnende Merkmale erfassen: ent
weder das VolkszugehOrigkeitsgefiihl unmittelbar ("Nationalitat") oder die Sprache, 
wo diese als ein kennzeichnendes Merkmal der Volkszugehorigkeit betrachtet wer
den kann. Eine Erhebung der rassemaBigen Herkunft konnte zuverlassig, d. h. 
vermittels einer anthropologischen Untersuchung, nur an Teilmassen, nicht aber bei 
der Volkszahlung an der gesamten Bevolkerung vorgenommen werden. 

Die Frage nach dem Volkszugehorigkeitsgefuhl ist die Frage nach einem 
subjektiven Zustand, der einer auBeren Priifung nicht unterzogen werden kann. Sie 
war daher friiher in der Statistik allgemein verpont, ist aber in neuerer Zeit von 
verschiedenen Staaten aufgenommen worden. In Staaten mit lebhaften nationalen 
Gegensatzen sind hier bei der Volkszahlung starkere Beeinflussungen gegenuber 
dem wirklichen Zustand zu erwarten als bei einer Frage nach der Sprache, die einen 
auBeren, priifbaren Tatbestand vorstellt. 

Die Frage nach der Sprache hat auch an und fur sich, ohne Hinblick auf die 
V olkstumsermittlung, einen Sinn; denn die Sprachverteilung der Bevolkerung ist 
die Voraussetzung fur die richtige verwaltungsmaBige Versorgung der Bevolkerung 
in Amt, Gericht, Schule und Kanzel. Daher erfolgt die Erfassung der Volkszuge
hOrigkeit durch die Sprache haufiger. 

Innerhalb der Sprachenerhebung gibt es wieder verschiedene Moglichkeiten: die 
Sprache kann erfaBt werden als Denksprache, als Abstammungs-(Mutter-, Vater
Eltern-)sprache, als Familiensprache und als Umgangssprache. 

Die Denksprache erfaBt die Sprache, in der der Befragte denkt, also den 
sprachlichen Zustand des Befragten im Zeitpunkt der Zahlung, wahrend die A b
stammungssprache moglicherweise einen davon abweichenden, in der Vergangen
heit zuruckliegenden Zustand ins Auge faBt. Die Familiensprache bezeichnet 
die in der Familie des Befragten gesprochene Sprache, die Umgangssprache die 
"im gewohnlichen" (also auch auBeren) "Verkehr" gesprochene Sprache. Die letzteren 
beiden Erfassungsarten tragen nicht mehr individuellen Charakter wie die beiden 
ersteren, sondern gesamtheitlichen; das Individuum kann auch eine andere Sprache 
als Denksprache besitzen als die in der Familie oder in der Umwelt des Befragten 
gesprochene. 

Es ist nooh zu bemerken, daB der Begriff der Muttersprache in nioht weniger als seohs
fachem Sinn gebrauoht wird: als Sprache der Mutter (Mutterspraohe im engeren Sinne des Wor
tes), Sprache des Vaters (Vatersprache), Sprache der Eltern (Elternspraohe), Sprache der Kind
heit (Kindheitssprache), Spraohe des gewohnlichen Denkena (Denkspraohe) und als am liebsten 
gesprochene Sprache (Lieblingssprache). Ihrem eigentliohen Sinne als Abstammungsspraohe 
entspricht sie nur in den ersten drei Bedeutungen, wahrend die Anwendung des Ausdruckes 
"Mutterspraohe" in den weiter genannten drei Fallen besser zu vermeiden ware. DaB die Spra
ohenerhebungen des Deutschen Reiches Muttersprache sagen und Denkspraohe meinen, halte 
ioh fiir einen Fehler. 

Bei allen oben genannten Fassungsarten der Sprache, Denksprache, Abstam
mungssprache, Familiensprache und Umgangssprache ist begriffsmaBige Doppel
sprachigkeit oder uberhaupt Mehrsprachigkeit denkbar; bei der Denksprache, 
wenn der Befragte zwei Sprachen in dem Grade beherrscht, daB er abwechselnd 
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in beiden denkt, bei der Abstammungssprache (als Elternsprache), wenn die Eltern 
verschiedener Sprache waren, bei der Familiensprache, wenn in der Familie zwei 
Sprachen, bei der Umgangssprache, wenn im gewohnlichen Umgang zwei (oder 
mehrere) Sprachen gesprochen werden. Theoretisch ist die Erfassung der Doppel
sprachigkeit (Mehrsprachigkeit) als eine Verfeinerung der sprachstatistischen Er
hebung anzusehen, da in der Wirklichkeit ohne Zweifel bisweilen wirkliche Doppel
sprachigkeit vorhanden ist, deren Zuweisung an die eine oder andere Sprache eine 
Gewaltsamkeit bedeutet. Praktisch begegnet die Erfassung der Doppelsprachigkeit 

Die Wohnbevolkerung des Deutschen Reiches nach der Muttersprache auf Grund 
der Volkszahlung von 1925 1• 

Reichsinlander Reichsauslander Personen iiberhaupt 

hatten als Muttersprache 

Muttersprache 

1. Deutsch . 
2. Polnisch . 
3. Masurisch . 
4. Wendisch . 
5. Tschechisch und 

Mahrisch . 
6. Danisch .. 
7. Hollandisch 
8. Litauisch . 
9. Russisch . 

10. Englisch . 
11. Italienisch. 
12. Franzosisch 
13. Ungarisch. 

vor-
t ge-

14. Eine andere, 
stehend nich 
nannte Sprac he .. 

Insg esamt 

1. Deutsch .. 
2. Polnisch . 
3. Masurisch . 
4. Wendisch. . . 
5. Tschechisch und 

Mahrisch .. 
6. Danisch ... 
7. Hollandisch . 
8. Litauisch . . 
9. Russisch . . 

10. Englisch . . 
11. Italienisch. . 
12. Franzosisch . 
13. Ungarisch. . 
14. Eine andere, vor

stehend nicht ge
nannte Sprache . . 

die neben 
angegebene 

Sprache 

60503230 
214115 

49926 
62462 

10795 
5222 
3461 
2751 
3581 
3576 

994 
3375 

885 

12809 

60877182 

98,45 
0,35 
0,08 
0,10 

0,02 
0,01 
0,01 
-

0,01 
0,01 
-

0,01 
-

0,02 

deutsch deutsch 
und die die neben und die 

neben an- angegebene neben an-
gegebene Sprache gegebene 
Sprache Sprache 

A. Grundzahlen. 
- 627992 -

507721 142199 37977 
31172 372 171 
9967 160 37 

9983 19587 6220 
2289 2272 900 
1343 24489 7089 
2860 1457 407 
3371 19372 5316 
1675 4871 1454 

290 7912 2304 
1994 3763 1339 

330 5473 1728 

3346 25110 7125 

576341 885029 72067 

B. Verhaltniszahlen. 
- I 65,61 -

0,82 14,86 3,97 
0,05 0,04 0,02 
0,02 0,02 -

0,02 2,05 0,65 
- 0,24 0,09 
- 2,57 0,74 
- 0,15 0,04 

0,01 2,02 0,56 
- 0,51 0,15 
- 0,83 0,24 
- 0,39 0,14 
- 0,57 0,18 

0,01 2,62 0,74 

Insgesamt 100,0 100,0 

1 Stat. Dt. R. 401, 635. 

deutsch 
die neben und die 
angegebene neben an-

Sprache gegebene 
Sprache 

61131222 -
356314 545698 

50298 31343 
62622 10004 

30382 16203 
7494 3189 

27950 8432 
4208 3267 

22953 8687 
8447 3129 
8906 2594 
7138 3333 
6358 2058 

37919 10471 

61762211 I 648408 

97,95 -
0,57 0,87 
0,08 0,05 
0,10 0,02 

0,05 0,03 
0,01 0,01 
0,04 0,01 
0,01 0,01 
0,04 O,ol 
0,01 0,01 
0,01 -
O,ol 0,01 
0,01 -

0,06 0,02 

100,0 



Die Erfassung der Bevolkerung und ihrer Eigenschaften. 41 

darum Schwierigkeiten, weil sich die FaIle der Doppelsprachigkeit schwer abgrenzen 
lassen und hier allerhand Irrtumern oder Entstellungen Tur und Tor geoffnet wird. 
Bezeichnend hierfur (wie uberhaupt fur die Psychologie der Beantwortung statisti
scher Fragen) ist die von E. WURZBURGER festgestellte Tatsache, daB im Zu
sammenhange mit der Anfiihrung oder Nichtanfiihrung der Doppelsprachigkeit in 
den vorgedruckten Beispielen der Erhebungslisten im Jahre 1910 in Sachsen zahl
reiche, in PreuBen wenige FaIle von Doppelsprachigkeit geziihlt wurden, dagegen 
1925 umgekehrt in Sachsen wenige, in PreuBen zahlreiche1 . In der Praxis wird 
es darum meistens vorgezogen, nur eine Sprache zu erheben und im FaIle wirklicher 
Doppelsprachigkeit die Entscheidung daruber, welche Sprache angegeben werden 
solI, dem Befragten zu uberlassen. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 40. 
Die vorausgehende Tabelle stellt uns die Muttersprachengliederung der Bevolkerung des 

Deutschen Reiches in der Untergliederung nach der Staatszugehorigkeit und nach Ein- und 
Doppelsprachigkeit dar. Die Tabelle zeigt, daB das Deutsche Reich in seiner heutigen Gestalt 
mit 98,0%, bei den Reichsinlandern sogar mit 98,5% deutscher Bevolkerung ein nahezu rein· 
sprachiger Staat mit nur ganz geringfiigigen fremden Beimischungen ist. Die Betrachtung der 
Tabelle zeigt auch, daB Doppelsprachigkeit bei den sprachlichen Minderheiten z. T. Mufiger 
vorkommt als Einsprachigkeit, was als ein Zeichen fiir die vorgeschrittene Eingliederung in 
das deutsche Volkstum gedeutet werden kann. (Man vergleiche jedoch auch die obigen an die 
Fehlerquellen der Erhebung der Doppelsprachigkeit gekniipften Bemerkungen.) 

Die wirtschaftsstatistisch und die kulturstatistisch bedeutsamen 
Merkmale (Beruf, Stellung im Berufe, Nebenberuf, Berufswechsel, Arbeitslosig. 
keit, Kenntnis des Lesens und Schreibens, Schulbildung) sollen an anderen Stellen 
dieses Werkes behandelt werden. 

e) Die ortliche DarsteIlung der BevOlkerung2• Eine wichtige Aufgabe der stati
stischen Aufarbeitung ist es, die Bevolkerung moglichst so im Raume darzustellen, 

1 WURZBURGER, E.: Zur Statistik der Minderheiten in Deutschland. Dt. Stat. Zbl. 19, 
39ff. (1927). 

2 Fur die Siedlungsweise: FURST, G.: Stadt und Land in der Methodik der Statistik, in: AUg. 
stat. Arch. 20, 484-499 (1930). - Stat. Dt. R. 401, 519ff. REICHL, H.: Die Agglomeration der deut
schen GroBstadte, in: Allg. stat. Arch. 18, 37 ff. (1928). v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S.65ff. 
MULLER, J.: Deutsche Bevolkerungsstatistik, S. 19f. RICE, ST. A.: A note on the census cate
gories "urban" and "rural", in: J. Amer. Stat. Assoc. 19, 79-81 (1924). ENGELMANN, R.: 
Osterreichische stadtische Wohnplatze mit mehr als 25000 Einwohnern, in: Stat. Monatsschr., 
N. F. 19, 413ff. (1914). MEURIOT, P.: De la valeur du terme de banlieue dans certaines metropoles 
(Paris, Berlin et Londres), in: Bull. Inst. Int. 20/2, 320ff.; 20/1, 149, 234. DERS.: De la mesure 
des agglomerations urbaines. Ebenda 18/2, 82ff.; 18/1,138,149; 19, 158££.,63*,95*. SCHOTT, S.: 
Die groBstadtischen Agglomerationen im Deutschen Reiche 1871-1910 (Schriften d. Verb. 
Dt. Stadtestat.1 [1912]). DERS.: Die Citybildung in den deutschen GroBstadten seit 1871, in: Stat. 
Jb. Dt. Stadte 14, 21ff. Breslau 1907. VOGEL, E. H.: Die Entwicklung des Stadtewesens in Oster
reich auf Grund der vorlaufigen Ergebnisse der Volkszahlung 1910, in: Stat. Monatsschr., 
N. F. 16, 549ff. (1911). SCHMIDT, H.: Citybildung und Bevolkerungsdichte in GroBstadten. 
Miinchen 1909. SCHNAPPER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, S. 100ff. 

Fur die Dichte-Berechnung: MULLER, J.: Probleme der Bevolkerungsdichteberechnung, in: 
AUg. stat. Arch. 17, 441-453 (1927). ESSEN, W.: Die landlichen Siedlungen in Litauen 1, 21 
bis 63. Leipzig 1931 (liber die kartographische Darstellung raumlicher Merkmale auf Grund 
statistischer Werte). SAIBANTE, M.: La concentrazione della popolazione, in: Metron 7, H.2, 
S.53-99 (1928). v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S. 55ff. KURTEN, 0.: Der statistische Be
griff der Wohn- und Siedlungsdichte, in: Dt. Stat. Zbl. 9, 173ff. (1917). AUERBACH, F.: Das Ge· 
setz der Bevolkerungskonzentration, in: Petermanns Mitt. Gotha 1913. Vgl. auch die Selbst
anzeige in: Dt. Stat. Zbl. I), 233 (1913). KLOSE, W.: Die raumliche Verteilung und Dichtigkeit der 
Bevolkerung, in: Stat. in Deutschl. 1, 236ff. SCHMIDT, H.: Citybildung und Bevolkerungsdichte 
in GroBstadten. Miinchen 1909. SCHNAPPER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, S. 88ff. FRITZSCHE, G. 
U. L. GRIMALDI COSTA: Saggio di rappresentazione della densita della popolazione mediante 
curve di livello per Ie provinzie di Genova e Torino, in: Bull. Inst. Int. 3/2, 159ff. - DensiM de la 
population par rapport aux terres cultivees et aux richesses naturelles du sol et du sous-sol. 
Genf (Ser. P. S. d. N. 1927 II, 38). 

Fur den Bevolkerungsschwerpunkt: BURKHARDT, F.: Der statistische Schwerpunkt und seine 
Bedeutung fiir Theorie und Praxis, in: AUg. stat. Arch. 19, 474ff. (1929). EELLS, W. C.: A 
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wie sie wirklich darin steht. Die Zusammenfassung der Bevolkerungszahlen, wie sie 
die statistische Gruppenbildung in ihrem Streben nach groBeren Zahlen erfordert, 
bringt da eine gewisse Verwischung mit sich, indem die in Bezirke, Provinzen usw. 
zusammengefaBten Zahlen und die daraus berechneten Durchschnitte, Verhiiltnis
zahlen sich in der Regel nicht mehr auf gleichartige Massen beziehen. Anderseits 
ist eine solche Zusammenfassung theoretisch und praktisch unvermeidlich, theore
tisch darum, weil eine weitgehende Ausgliederung fiir kleinere ortliche Gebiete das 
Material zu stark zersplittern, der Forderung der groBen Zahl daher widersprechen 
wfude, praktisch darum, wei! eine Darstellung des gesamten Aufarbeitungsstoffes 
nach kleinen ortlichen Einheiten zu einem ganz uniibersichtlichen und kostspieligen 
Tabellenwerke fiihren wiirde. Die statistische Aufarbeitung scheidet daher jenes 
MindestmaB an statistischem Wissen, das fUr die kleinste ortliche Einheit notwendig 
ist, von denjenigen Ergebnissen, die nur fiir groBere Gebiete erlangbar sind. So be
schrankt sich die topographische, d. h. die den ortlichen Zusammenhang zwischen 
Menschen und Boden moglichst wahrende Darstellung der bevolkerungsstatistischen 
Ergebnisse in der Regel nur auf wenige Angaben iiber die Bevolkerungszahl und 
einfache Zergliederungen (z. B. nach dem Geschlechte, bisweilen auch nach der 
Konfession, Sprache und der Staatsbiirgerschaft). Sie werden in Ortsverzeich
nissen niedergelegt. 

Neben dieser eingehenden Darstellung des Zahlstoffes nach den Siedlungs
einheiten wird eine zusammenfassende Aufarbeitung der Ergebnisse nach der GroBe 
der Siedlung, "Stadt und Land", vorgenommen. Hierbei sind in der Statistik 
folgende Grenzen eingefiihrt: Orte bis zu 2000 Einwohnern werden als "Land" 
gerechnet, solche von 2000 bis unter 10000 Einwohnern als Kleinstadte, von 10000 
bis unter 100000 als Mittelstadte, von 100000 bis unter eine Million als GroBstadte, 
von einer Million aufwarts als Millionen- oder "Welt"-Stadte. Die Abgrenzung 
dieser Gruppen beruht auf einer schematischen Grenzsetzung, wie sie haufig in 
der Statistik vorkommt, die auf individuelle Abweichungen nicht Riicksicht nehmen 
kann und ihre Giiltigkeit aus dem groBen Durchschnitte herleitet. Um das Vor
kommen von Orten mit landlichem Charakter in der untersten Gruppe der Stadte 
zu beriicksichtigen, wird haufig noch eine Untergruppe, die der landlichen Klein
stadte von 2000 bis unter 5000 Einwohnern, eingeschoben. In dieser Gruppen
bildung nach Stadt und Land tritt neben das geographische Moment bereits 
iiberwiegend das soziale. Denn die Siedlung der Menschen in Klein- oder GroB
siedlungen ist so bestimmend fUr ihre innere und auBere Lebensgestaltung, daB 
sie fast fiir aIle Stoffgebiete der Statistik, auf denen die Bevolkerung, ihre Eigen
schaften, Ereignisse, die an ihr eintreten usw., untersucht werden, eine groBe 
Bedeutung gewinnt. Natiirlich ist fUr das richtige Studium all dieser Tatsachen 
zuerst eInmal die Kenntnis der Verteilung der Bevolkerung auf die verschiedenen 
GroBenstufen der Siedlungen notwendig. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 43. 
Die nachstehende Ubersicht zeigt uns die Verteilung der Bevolkerung des Deutschen Reiches 

und Osterreichs auf die landlichen, kleinstadtischen, mittelstadtischen und groBstadtischen Wohn
platze. Es entfielen danach im Deutschen Reiche 35,9% der Einwohner auf die landlichen, 64,1 % 
auf die stadtischen Wohnplatze, darunter 26,8% auf die groBstadtischen. Die Entwicklung seit 
dem Jahre 1910 ging zuungunsten der landlichen und zugunsten aIler GroBenstufen der stadti-

mistaken conception of the center of population, in: J. Amer. Stat. Assoc. 1930, 33-40; hierzu 
"Editors note on the center of population and point of minimum travel". Ebenda, S.447ff. 
mit Bemerkungen von GINI, STEUART u. a. GINI, 0., U. L. GALVANI: Di talune estensioni dei 
concetti di media ai caratteri qualitativi, in: Metron 8, H. 1-2, S. 136ff. (1929). V. MAYR, G.: 
Bevolkerungsstatistik, S.85f. BURKHARDT, F.: Verschiebung des Bevolkerungsschwerpunktes, 
in: Dt. Stat. Zbl. 19, 107ff. (1927). DERS.: Der Bevolkerungsschwerpunkt. Ebenda 16, 9ff. (1924). 
WEGEMANN, G.: Der Bevolkerungsschwerpunkt des Deutschen Reiches, in: Petermanns Mitt. 
49, 21Off. (1903). Vgl. ferner die Arbeiten von F. L. GRIFFIN, A. F. LINDERS U. O. E. SCATES 
in den "Akten des Internationalen Kongresses fiir Bevolkerungsforschung" in Rom 1931. 
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Die Bevolkerung des Deutschen Reiches1 und Osterreichs s nach 
Gemeinde -(Orts-) groBengru ppen. 

Gemeinden (Ortschaften) mit ..• Einwohnern 
1----

43 

unter 2000 I 2000 bis 5000 bis I 20000 bis I 100000 
unter 5000 unter 10000 unter 100000 und mehr 

Grundzahlen . 
Deutsches Reich 1925 . 122444911 I 6611433 8111502 8531464 16711309 

Oste;~eich 
1910 . 21460188 6016973 7345066 7736458 15239742 
1923 . 3259204 458319 440620 256653 2120567 

Verhaltniszahlen. 
Deutsches Reich 

Zunahmeprozente 1910/25 4,6 9,9 10,4 10,3 9,7 
Gliederungsprozente 1925 35,9 10,6 13,0 13,7 26,8 

1910 
Osterreich 

37,1 10,4 12,7 13,4 26,4 

Gliederungsprozente 1923 49,9 7,0 6,7 4,0 32,4 

schen Wohnplatze. Das ist schon aus der ungleichen verhaltnismaBigen Vermehrung der ver
schiedenen Gruppen zu entnehmen: die Bevolkerung der landlichen Wohnplatze hat urn 4,6% 
zugenommen, dagegen diejenige aUer GroBenstufen der stadtischen W ohnplatze um rund 10 %. 
Am deutlichsten kommt die Verschiebung in den Veranderungen der Gliederungszahlen zum 
Vorschein; der Anteil der landlichen Bevolkerung ist von 37,1 % im Jahre 1910 auf 35,9% im 
Jahre 1925 gesunken, derjenige der stadtischen Bevolkerung von 62,9% auf 64,1 % gestiegen. 

Die Bevolkerungsverteilung nach der GroBe der Wohnstatten lag in Osterreich wesentlich 
anders als im Deutschen Reiche. Die Bevolkerung Osterreichs siedelte im Jahre 1923 wesentlich 
landlicher als diejenige des Deutsehen Reiehes (49,9 % gegenuber 35,9 %); andererseits war 
der Anteil groBstadtischer Bevolkerung dureh den EiufluB der Zweimillionenstadt Wien, die 
beinahe ein Drittel der Bevolkerung Osterreichs umfaBte, bOher, der Antell der klein- und mittel
.stadtischen Bevolkerung dagegen niedriger als im Deutschen Reiche. 

Die Bevolkerungsdichte wird durch das VerhiUtnis der Menschenzahl zur 
FlachengroBe dargestellt. Diese sehr haufige Verhaltniszahl beruht auf der Fiktion 
,einer gleichmaBigen Verteilung der Bevolkerung iiber die betrachtete Flache 
( ... Menschen durchschnittlich auf 1 km2, d. h. auf 1 km2 wiirden ... Menschen 
{lntfallen, wenn die Bevolkerung iiber das ganze betrachtete Gebiet gleichmaBig ver
teilt ware). Diese Vorstellung ist ohne Zweifel zulassig. Zu beachten ist nur, daB 
sie dann, wenn Gebiete einer grundsatzlich verschiedenen Bevolkerungsanhaufung 
zusammengefaBt werden, z. B. unbesiedelte Gebiete, landwirtschaftlich besiedelte 
Gebiete und GroBstadte, leicht zu irrtiimlichen Vorstellungen fiihren kann. Daher 
muB man bei einem Vergleich von Bevolkerungszahlen verschiedener Staaten 
untereinander vorsichtig vorgehen. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 44. 
Die nachstehende "Obersicht gibt uns die Bevolkerungsdichte des Deutschen Reiches und ein

zeIner Telle desselben, dann einer Reihe von anderen Staaten zum Vergleiehe an. Das Deutsche 
Reich war mit 134,2 Personen auf einem km2 im Durchsehnitte ein mittelstark bevolkertes 
Gebiet, ungefahr gleich stark bevolkert wie Italien, ubertroffen u. a. von Agypten, England und 
Wales und Japan. Die groBere Bevolkerungsdichte Danzigs besagt nicht viel, da in Danzig 
die Stadtbevolkerung 72,8% der Gesamtbevolkerung (1923) ausmachte. Die Gebirgsstaaten 
Schweiz und Osterreieh weisen weite Flachen unbewohnbaren Landes auf, das bei der Diehte
berechnung geradeso ausgesehieden werden soUte, wie etwa in A.gypten die Wuste. Viel weniger 
dieht besiedelt als das Deutsche Reich sind Frankreich, die Vereinigten Staaten, RuBland u. a. 

Innerhalb des Deutschen Reiehes mussen wir Berlin und Hamburg als Stadtgebiete aus
scheiden, deren Besiedlungsdiehte mit derjenigen der ubrigen Gebiete nicht vergleiehbar ist. 
AlB dichtest besiedeltes Land finden wir im Rahmen des Deutschen Reiches Saehsen. In PreuBen 

1 Stat. Dt. R. 401, 521. (Heutiges Reichsgebiet, Gemeinden 1910 nach dem Gebietsstand 
und der GroBenstufe von 1925.) 

2 Berechnet naeh den Stat. Nachr. 3, 237 (1925). (Ortschaften; Abgrenzung der GroBen
gruppen: bis 2000 Einwohner, 2001-5000, 5001-20000 usw.) 
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ist es der industrielle Westen, der die dichteste Besiedlung aufweist, wahrend der Osten darin 
weit zuriicksteht. 

Einen ganz kurzen Ausdruck der Beziehung von ortlicher Bevolkerungsver
teilung und Flache bietet der Bevolkerungsschwerpunkt der als eben und 
gewichtslos angenommenen Flache eines Gebietes, auf der die als gleichgewichtig 
angenommenen Bevolkerungseinheiten nach ihrem wirklichen Vorkommen ver

Die Dichte der Bevolkerung im Deutschen Reiche und in 
einigen europaischen und auBereuropaischen Staaten 1. 

Gebiet 

PreuBen ..... . 
darunter: 

Provinz OstpreufJen 
Stadt Berlin. . . . . 
Provinz Brandenburg . 
Pommern . .... . 
Grenzmark WestpreufJen-Posen. 
Oberschlesien . . 
Provinz Sachsen . 
Westfalen .. 
Rheinprovinz 

Bayern .... 
Sachsen (Land) 

darunter: 
K reishauptmannschaft Ohemnitz 

W iirttem berg . . . . . . . . . 
Hamburg ........... . 
Deutsches Reich (mit Saargebiet) . 

Agypten (ohne Wiiste). . . 
England und Wales . . . . 
Danzig ......... . 
Japan (eigentliches Japan) . 
Italien . . 
Schweiz . 
Polen .. 
Osterreich. .. 
Frankreich (mit ElsaB-Lothringen) 
Vereinigte Staaten. . . . . . 
Norwegen ......... . 
RuBland ......... . 

darunter: europaischer Teil 
asiatischer Teil 

Australischer Staatenbund . . 

Jahr 

1925 

1927 
1931 
1929 
1930 
1931 
1930 
1931 
1923 
1931 
1930 
1930 
1926 

1921 

Auf 1 km2 

entfallen 
Einwohner 

131 

61 
4581 

66 
62 
43 

142 
130 
238 
296 

97 
393 

471 
132 

2775 
134,2 

403,3 
264,5 
215,2 
169,0 
132,7 
98,5 
82,7 
77,9 
75,9 
15,7 
8,7 
6,9 

19,8 
2,4 
0,7 

teilt gedacht werden. 
Die Schwerpunkts
berechnung ist nicht 
ein Sonderproblem 
der Bevolkerungsver
teilung, siekannauch 
bei allen zahlenmaBi
gen Doppelgliederun
gen vorgenommen 
werden. Man denke 
nur an das im 1. Teil 
dieses Grundrisses 
auf S. 139 darge
stellte Streuungs
schaubild der Kor
relation zwischen den 
Zahlen der Gebore
nen und Gestorbenen 
in 35 preuBischen Re
gierungsbezirken, urn 
zu verstehen, daB 
auch hier wie in allen 
ahnlichen (korrelier
ten oder nichtkorre
lierten) Fallen die 
Berechnung eines 
Schwerpunktes mog
lich ist. 

Um uns Yom Be
volkerungsschwerpunkt 
eine praktische V orstel
lung zu machen, wollen 
wir uns daran erinnern, 
daB in einer eindimensio· 
nalen Verteilung, etwa 
dargestellt durch ein 
Haufigkeitspolygon, die 

Ordinate des arithmetischen Mittels die Schwerlinie vorstellt (I, 71, 74, 85). Bei der Bevol
kerungsverteilung iiber ein Gebiet handelt es sich, wie erwahnt, um eine zweidimensionale 
Verteilung. Die Aufgabe ist es also, den Schnittpunkt zweier solcher Schwerlinien, z. B. der 
Ostwestrichtung und derjenigen der Nordsiidrichtung, zu finden. Wir hatten demnach ein 
rechtwinkeliges Koordinatensystem so durch die Bevolkerung zu legen, daB die Summe 
aller Ordinaten (jeder Bevolkerungseinheit) und die Summe aller Abszissen gleich Null wiirden. 
Der Ursprung dieses Koordinatensystems ware der Bevolkerungsschwerpunkt. 

Die neueren amerikanischen Volkszahlungen haben den Sinn des Bevolkerungsschwer
punktes dahin gedeutet, daB er derjenige Punkt sei, nach dem die Summe der Wege 
aller Einwohner, wenn sie gleichzeitig dorthin berufen wiirden, ein Minimum ergeben wiir
den. Diese Deutung des Bevolkerungsschwerpunktes beruht aber, wie eine eingehende Dis
kussion dariiber ergeben hat2, auf einerVerwechslung mit dem Bevolkerungsmittelpunkt 

1 Stat. Dt. R. 401,530£.; Statistisches Jahrbuch fUr das Deutsche Reich 51, 1*ff. (1932). 
2 EELLS, GINI, STEUART u. a.: a. a. O. 
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(Median-, Zentralpunkt), fiir den diese Definition zutrifft, wahrend fiir den Bevolkerungsschwer
punkt die Quadrate der Wege ein Minimum werden. Der Bevolkerungsmittelpunkt konnte 
daher auch der Punkt der kleinsten Wegsumme genannt werden. Er wiirde demnach gewisser
maBen die Ideallage der Hauptstadt ausdriicken, eine Frage, die dann praktische Bedeutung 
erlangen kann, wenn sich zwei oder mehrere Stadte eines Staates den Rang einer Hauptstadt 
streitig machen. 

Der Bevolkerungsschwerpunkt des Deutschen Reiches lag nach der V olks
zahlung des Jahres 1925 in der Stadt Hedrungen in der Provinz Sachsen. Von 
1910 bis 1925 hat sich der Bevolkerungsschwerpunkt fUr das heutige Reichsgebiet 
um 6 km nach Westen verschoben. Der Norden und Suden sind somit im Bevolke
rungsgleichgewicht geblieben, der Westen hat dagegen an Bevolkerungsgewicht 
gewonnen1. 

f) Statistik der korperliehen Besehaffenheit. Anthropometrische und euge
nische Statistik, Vererbungsforschung2• Die anthropometrische Statistik 
ist die Statistik der statistisch meBbaren korperlichen Eigenschaften der Menschen. 
Gegenstande solcher Messungen sind die KorpergroBe, der Brustumfang, die Lange 
der GliedmaBen, die SitzhOhe, der Schadelindex (Schadelbreite: Schadellange), die 
Muskelkraft u. dgl. mehr. 

Anlasse solcher anthropometrischer Messungen sind die Rekrutierungen, Schul
messungen, sowie sonstige meist von wissenschaftlicher Seite veranstaltete Mes
sungen zumeist an ausgewahlten Massen. Die in Laienkreisen bekanntesten Falle 
sind die Rekrutenmessungen. Es erubrigt sich, hier auf sie naher einzugehen, da schon 
im I. Bande dieses Grundrisses die KorpergroBenverteilung an zwei Beispielen 
gezeigt und zum Gegenstande verschiedener Betrachtungen gemacht wurde. Es 
mag hier nur erwahnt werden, daB die durchschnittliche KorpergroBe, offenbar 

1 BURKHARDT, F.: Der statistische Schwerpunkt, a. a. 0., S. 482. 
2 BERNSTEIN, F.: Variations- undErblichkeitsstatistik, in: Handb. d. Vererbungswissenschaft, 

hrsg. von BAUR u. HARTMANN 1 (1929). JOHANNSEN, V.: Elemente der exakten Erblichkeitslehre, 
3. Aufl. Jena 1926. WRIGHT, S.: Statistical methods in biology, in: J. Amer. Stat. Assoc. 26, pro
ceed. 155-163 (1931). MARTIN, R.: Anthropometrie. Berlin 1925. LENZ, F.: Die Methoden der 
menschlichenErblichkeitsforschung, in: BAUR-FISCHER-LENZ, GrundriB der menschlichenErbIich
keitslehre und Rassenhygiene 1, 2. Aufl., S. 328-369. Miinchen 1923. LIPPMANN, 0.: Abzahlende 
Methoden und ihre Verwendung in der psychologischen Statistik. Leipzig 1921. RIEBESELL, P.: 
Die mathematischen Grundlagen der Variations- und Vererbungslehre. Berlin-Leipzig 1916. 
LEXIS, W.: Anthropologie und Anthropometrie, in: Handw. Staatsw. 1,3. Aufl., S.523-544. -
KOLLER, S.: Gegenwartiger Stand der erbstatistischen Methoden beirn Menschen, in: Arch. 
sOZ. Hyg. Demogr. 6, 194--199 (1931, mit Bibliogr.). V. MISES, R.: Ober die Weinbergsche 
"Geschwistermethode", in: Assekuranzjahrbuch 50, 40-52 .(1930); hierzu F. BERNSTEIN. 
Ebenda 51, 7ff. (1931). FREUDENBERG, K.: Ober die Haufigkeitskurven menschlicher MaBe, in: 
Arch. soz. Hyg. Demogr.1, 393--418 (1925/26, mit Bibliogr.). WOLFF, G.: Messungen und Wagun
gen der Schulkinder. Ebenda S.534--541. WINKLER, W.: Zur Berechnung der Tauglichkeits
prozente in der Statistik des Heereserganzungsgeschaftes, in: AUg. stat. Arch. 15, 160-176 
(1925, vgl. auch: Statistische Verhaltniszahlen, S. 60ff.). DERS.: Der Riickgang der korperlichen 
Tauglichkeit in Osterreich in den Jahren 1870-1912, in: Arch. sOZ. Hyg. Demogr. 14, 193ff., 
289ff. (1921). MEINSHAUSEN: Die Zunahme der KorpergroBe des deutschen Volkes usw. Ebenda 
S.28-72. KRUMMEL, K.: Anthropometrie und Statistik, in: AUg. stat. Arch. 13, 97-108 
(1921/22, mit weiteren Schriftenhlnweisen). ZIZEK, F.: Statistik und Rassenbiologie einschlieB
lich Rassenhygiene, in: Stat. Monatsschr., N. F. 17, 431--460 (1912). - BURGDORFER, F.: Eugenik 
und Krieg. Rom 1931 (Bericht an den Internat. KongreB f. Bevolkerungsforschung). MAROI, L.: 
La guerra e la popolazione, in: Metron 1, H. 2, S. 156-212 (1920). MlTGAU, J. H.: Familienschick
sal und soziale Rangordnung. Leipzig 1928. RUMELIN, E.: Heiratsalter und Fruchtbarkeit der Ehen 
und ihre Entwicklung seit 1500, in: Wiirttemberg. Jb. Stat. Landeskunde 1923/24, 11-31. -
Alte Mannheimer Familien. Einleitung zur Familienstatistik des 19. Jahrh. Mannheim u. Leipzig 
1910. WEINBERG, W.: Zur Technik familienstatistischer Untersuchungen iiber sozialbiologische 
Probleme, in: Allg. stat. Arch. 9, 50 Iff. (1914). DERS.: Die wiirttembergischen Familienregister und 
ihre Bedeutung als Quelle wissenschaftlicher Untersuchungen, in: Wiirttemberg. Jb. Stat. 
Landeskunde 1907, 174ff. 

Zeitschriften: Archiv fiir soziale Hygiene und Demographie. - Archiv fiir Rassen- und Ge
seUschaftsbiologie, Miinchen. - Biometrika, hrsg. V. K. PEARSON, Biometric Laboratory, Uni
versity College, London (Cambridge). 
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infolge der Besserung der Lebenshaltung der breiten Schichten der BevOlkerung, im 
Laufe der letzten 50 Jahre bei allen europaischen Volkern im Wachsen begriffen ist. 

Beispiel. 
So haben wir fiir Osterreich vor dem Kriege folgende Zahlen1 : 

Die mittlere GroBe betrug: 

bei den Serbokraten . 
" Slowenen. 
" Tschechen. 
" Deutschen . 
" Italienern. 
" Polen ... 
" Ukrainern5 

1870/732 

167,2-170,0 cm 
165,8-167,3 " 
163,2-165,9 " 
163,2-167,3 " 

4 

159,3-162,0 " 
160,6-162,0 " 

19138 

170,952cm 
168,264 " 
167,964 " 
166,866 " 
165,799 " 
165,558 " 
165,530 " 

Von Interesse in dieser lrbersicht ist zunachst die KorpergroBenverschiedenheit der Volker 
des alten Osterreich. Die groBten waren die Serbokroaten (hauptsachlich Dalmatiner), die klein
sten die Ukrainer, eine mittlere Stellung nahmen die Deutschen ein. AIle diese Volker haben aber 
in der KorpergroBe ganz deutliche Fortschritte gemacht, die trotz der unscharfen Fassung der 
Zahlen 1870/73 deutlich bemerkbar sind. 

Auch innerhalb des deutschen Volkes in Osterreich gab es KorpergroBenunterschiede6• 

Stadt. 
Erganzungsbezirk Anteil 

in % 

Wien Stadt. 100,0 
Graz. 21,0 
Innsbruck. 12,6 
Linz II,5 
Eger. 9,7 
Salzburg 7,6 
Wien Land. 3,7 
St. Polten 3,6 

Landwirtsch. 
Anteil 
in % 

1,2 
52,2 
51,6 
63,2 
32,0 
62,4 
50,1 
64,7 

Durchschnittl. 
KorpergroBe 

incm 

167,149 
167,206 
168,332 
166,217 
167,404 
167,215 
166,839 
165,131 

Diese Unterschiede 
mogen teilweise in der 
Stammesart, teilweise 
aber auch in der verschie
denen Verteilung auf Stadt 
und Land - die Stadt for
dert das Wachstum - ihre 
Begrttndung haben. 

Bei allen ursachlichen 
Forschungen an der Kor
pergroBe wird von Rasse
forschern gelegentlich 
auch die Auslesemoglich
keit geltend gemacht. Ein 
Wachsen der Bevolkerung 

konnte aucb da4.urch herbeigefiihrt werden, daB die Bevolkerungsteile starkeren WachstUIDS 
durchschlagen. Ahnlich konnte der in den Stadten zu beobachtende hOhere Korperwuchs darauf 
zuriickzufiihren sein, daB die Stadt fiir die Bevolkerungsbestandteile hOheren Wuchses eine 
starkere Anziehung ausiibe als fiir diejenigen niedrigeren Wuchses. Auf diese Moglichkeiten 
sei hier nur fliichtig hingewiesen; ihre nahere Untersuchung gehort in das Gebiet der Rassen
kunde. 

Die Rekrutierung ist durch ihren Richterspruch iiber das "militartauglich" 
oder ,,-untauglich", sowie durch die Erhebung der Griinde der Untauglichkeit 
zugleich eine wichtige Fundgrube fiir die eugenische Erkenntnis. Wir konnen die 
Unterschiede der korperlichen Beschaffenheit der Rekruten aus Stadt und Land, 
aus den verschiedenen Berufen usw. genau feststellen, wohl auch die ortlichen und 
zeitlichen Verschiedenheiten und Verschiebungen daran vergleichen. Freilich miissen 
wir uns hier vor zahlreichen Fehlerquellen hiiten; z. B. beim ortlichen und zeitlichen 
Vergleich der Aushebungsprozente konnen etwaige Verschiedenheiten oder Ver
schiebungen auf Anderungen der Aushebungsbestimmungen oder der Aushebungs
praxis, bei der Beurteilung der Beschaffenheit nach Berufen auf eine etwaige Aus
lesewirkung (neben dem zu messenden BerufseinfluB) u. dgl. zuriickgehen. Die 

1 WINKLER, W.: Der Riickgang der korperlichen Tiichtigkeit inOsterreich, a. a. 0., S. 340, 341. 
2 Nach V. GOHLERT angefiihrt in der Stat. Monatsschr. 8, 38 (1882). 
8 Berecbnet nach einem handschriftlichen Material des ehemaligen technischen Militii.r

komitees. Die zugehorigen Grundzahlen waren in den angegebenen Quellen nicht enthalten. 
4 In der Quelle nicht ansgewiesen. 5 Nur iiberwiegend ruthenische Bezirke. 
6 WINKLER, W.: Der Riickgang usw., S. 341. Auch fiir diese "Obersicht hat die amtliche Quelle 

die Grundzahlen nicht enthalten. 
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Auslesewirkungen werden hier sogar - anders als meist in der Krankheits- und 
Sterbestatistik nach Berufen - als iiberwiegend angesehen werden miissen, da es 
sich bei den Aushebungen um jugendliche Personen handelte, die dem Berufs
einfluB erst seit kurzer Zeit unterworfen sind. Wenn wir z. B. in einer Aushebungs
statistik finden, daB der Schneiderberuf weniger militartaugliche Manner stellt 
als etwa der Schmiedeberuf, so werden wir annehmen miissen, daB schwachlichere 
Personen eben nicht Schmiede werden konnen, wohl aber Schneider. 

Bei der Messung der Tauglichkeit wird entweder das Tauglichkeitsprozent nach 
Erschienenen (von je 100 Erschienenen der Stellungspflichtigen waren ... taug
lich) oder das Prozent der Abgefertigten (von je 100 endgiiltig Abgefertigten waren 
... tauglich) berechnet. Beide Verfahren fiihren zu verschiedenen Ergebnissen, die 
darin begriindet sind, daB das erstere das einer hier wegen unwesentlicher Ver
schiebung (I, 129) nicht gut angebrachten Haufigkeitsziffer ist, wahrend sich das 
andere der hier richtig angewandten Tafelwahrscheinlichkeit nahertl. 

Beispiel. 
Um diese Unterschiede an einem Beispiel klar zu zeigen, wollen wir in den beiden zu ver

gleichenden Bevolkerungen stationare VerhaItnisse (S. 5f.) annehmen. 

Fall 1. 
1. Altersklasse, erschienen 100, davon tauglich 40, zuruckgestellt 60, 
2. 60, 10,,, 50, 
3. " , " 50,,, " 10, untauglich 40, 
endgultig abgefertigt 100, zur Stellung erschienen 210, 

davon tauglich 60 = 60%. davon tauglich 60 = 29%. 

Fall 2. 
1. Altersklasse, erschienen 100, davon tauglich 20, zuruckgestellt 80, 
2. 8~ 1~ 7~ 
3. " , " 70,,, ,,30, " 40, 
endgultig abgefertigt 100, zur Stellung erschienen 250, 

davon tauglich 60 = 60%. davon tauglich 60 = 24%. 

Der wirkliche Ertrag an Tauglichen war in beiden Fallen gleich, nur ergab sich insoferne 
ein Unterschied, als von den Tauglichen im ersten Falle ein groBerer Teil schon im 1. Stellungs
jahre und ein geringerer im 2. und 3. SteIlungsjahre ausgehoben wurde als im zweiten FaIle. Eine 
Berechnung aber, die die Erschienenen zum MaB macht, wird durch diese (fUr den ganzen Vor
gang unwesentliche) Verschiebung beeinfluBt, weshalb wir fur die zweite Bevolkerung ein niedri
geres Tauglichkeitsprozent erhalten als fiir die erstere (24 % gegenuber 29 %). Das Prozent der 
Tauglichen von den endgiiltig Abgefertigten bleibt dagegen durch diese Verschiebung in der 
Aushebung unberiihrt und zeigt in beiden Fallen die gleiche Hohe. Es erweist sich daher als die 
richtigere Messungsart. 

Nach endgiiltig Abgefertigten hat die deutsche Rekrutierungsstatistik vor dem 
Kriege die Tauglichkeitsergebnisse dargestellt, nach Erschienenen die osterreichische. 

Eine groBe Bedeutung hat in jiingerer Zeit auch die Vererbungsforschung 
erlangt. Diese kann, soweit sie sich von der individuellen Betrachtung 10sreiBt und 
wirklich statistisch ist, entweder auf einer statistischen Auszahlung der aus Fami
lientafeln zu entnehmenden Erbtatsachen (korperliche oder geistige Eigenschaften, 
Krankheiten u.dgl., siehe die Tafel "Das groBe Geschlecht" auf S.48/49 2) beruhen; 
oder sie kann die Geschwister der vorkommenden Fane einer interessierenden 
Eigenschaft oder Krankheit zur Betrachtung heranziehen (die Betrachtung der 
Fane selbst wiirde eine irrefiihrende Auslese vorstellen, da hier von dem Zutreffen 
der Eigenschaft, die man untersuchen will, ausgegangen wiirde, WEINBERGS "Ge
schwistermethode"); oder sie kann in einer Gegeniiberstenung des Zutreffens 
der Eigenschaften der Eltern und der Kinder in einer doppelt gestuften Verteilungs
tafel bestehen und kann nach der Kontingenz- oder Korrelationsmethode unter-

1 WINKLER, W.: Die statistischen Verhaltniszahlen, S.64, 65. 
2 Nach H. LUNDBORG: Medizinisch-biologische Familienforschungen innerhalb eines 2232-

kopfigen Bauerngeschlechtes in Schweden (Provinz Blekinge), Atlas, Tafel VI, Jcna 1913. 
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Das groBe 
Linie 

Kersta Persdotter (Ib, Fam. 1: 1) 
GroCbauer, Gerichtsbeisitzer Hakan Rasmusson 

II, Famille 1 Kullarp, Mjellby. I 

1. Per Hakansson 
.---"----
11,1: 1 

2. OJa 3. OJa Hilkansson 
---"-- -----II, 1: 2 II, 1: 3 

4. Pernilla Hilkansdotter 
~ 

II, 1:4 
5. Bengta Hilkansdotter 

---"--
II, 1: 5 

6. Else 
~ 
11,1: 6 

Fam.2. 
Bauer 

1. .s 2. Kersta . 
(21.10.1807-10.11. 1881) 

• : t "Schlag" 
(26. 11. 1809 bis 

2.8.1819) 
t "Kollk" 

a) Anna LOfgren ·······b) ~ a) Anna Persdotter 
(14. 6. 1802-22.4. 1843) 
(aus Elleholm) t unbek. 

(Wochenbett ?) 
(II, Fam. A: 1) 

1 

(9.3. 1812-28.12. 1877) 
t Lungenentzfindung 

(aus Nasum, Schonen) 

(6.7. 1809-5. 10. 1850) t unbek. 
(Wochenbett ?) 

(aus Nasum, Schonen) 
verh'123. 11. 1833 

\------------------______________ -L ________ __ 

1. ~ 
(11.8. 1834- ) 
nach Kristian· 

stadt am 
23. 10. 1857 verz. 

2. Kersta 
(3.10. 1836 bis 

10.9.1840) 
t unbek. 

3. Nilla 
(12. 1. 1838 bis 

16.9.1840) 
t unbek. 

4 • .s 
10. 8. 1840- ) 
Am. 23.7. 1866 

verh. 23. 6. 1844 

~;.-A~n:na=---~~~~~~~...,=~=j=2=.=~=E=i=9=en========~-----------~F~a~m=-.~6~.------
(27.9. 1847-9.10.1847) S·i:i (3.1. 1849-9.4.1904) Bauer 

t angeb. Schwache o?;: t "Schlag" 1:l~{3 . .s 
- .. .. <I (26.4. 1850- ) 
~ "Gerichtsbelsitzer " .. 

~ .s :s ~ ~ Dementia praecooo 

Fam.7. 
Zwillinge 

1. ~ 
(11.9. 1876-

Schiffer 
.s 
(2. 10. 1863-

(9.1. 1843- ) r:i:l ;'; (10.5. 1848) 
(Stilleryd, Asarum) (XXII, 1 : 4) 

verh. 1. 12. 1883 J 
XXIII, Fam. B b. 

verh. 10.9. 1875 

2 . .s 
(11.9. 1876-13.8. 1896) 

t "Wassersucht" 
Krilppel 

3 . .s. 
(25.2. 1878- ) 
Am. 30.4. 1900 
Geisteskrank 

Haustochter 
4. ~ 

(1. 3. 1879- ) 
Dementia 
praecooo 

verh.15.4. 1902 \'----------.....;..:;:=....'-==..::=-----\ 
1. ~ 2. ~ 

\--------------------------
(30.10. 1902- ) (2.8. 1904- ) 

1.~ 
(24. 11. 1900-

2 . .s 
(15. 12. 1902-

Zeichenerkliirung: 

.s Mannliche Individuen } Personen, die nach lR57 (in den letzten 50 Jahren) noch lebten, sind mit solchen 
~ Weibliche Individuen Zeichen bezeichnet, Personen, die frfiher gestorben sind, mit Ihrem Namen. 
........ Verheiratet mit 
t=gestorben . 
• bedeutet AlkoholmiBbraucher, die keine chronischen Alkoholiker sind. 
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Geschlecht. 
I. 

(30.7.1745-5.12.1825) t "Wassersucht" 
• (24.4. 1737- 6. 4. 1811) t "Gelbsucht" 

verh. 9.11. 1766. 

,," Bauer Fam. 1. 
7. Kersti Hakausdotter ~~1$ 8. Nils Hakansson 

Ju,F~i .,;",}>~ .}~:.12.1781-7. 7.1831) t "Schlag" \5""'/ ./,/ ....... . 
a) Elsa Knutsdotter 

(2.9.1785-24.1.1821) t "Ertrunken" 
(VIII. 1: 8) 

b) ~ 

9.6 
~ 

II. 1: 9 

(13.8.1795-8.10.1876) t unbek. 
nicht verh. (vom Gerichtshof fiir 

eheliche Frau erklart) I 
--~-----------------, 

Hausler 
1.6 

(7.2.1824-8.5.1883) t "Pneumonia chron. 

_____________ '-'.-'e"'r:.:h:.:,.,..L.;2:.:6::.:."'5-'.-. "'1:::.S0:;,;5::...... ____________ VII. F~ et Pleuritis" 

Fam.10. 
Ehem. Bauer. Hausler Bauer 

I 

__ ------.~,. 6 Ab .. o....-.ale.. 4. 6 (30.9.1813 bis 
--·----.Cha .. akter G • 1.12.1888) 

(30.11. 1811 bis eSChWiste t Schlag 
30.11. 1871) ~kel r- ~ 

r 
Gro/3bauerin 

~ 5. ~ Schlechter 
.S Cha"akter 
~ (13.11. 1815 bis 

-r Bauerin !;l 6. ~ 
\l (16.1. 1818 
il bis 19.12. 1884) 

7. ~ 
(16.3.20 bis 

16.6.21) 

t unbek. --. ____ ~. a . 
$ 1. 9.1878) 

~~: I 6 t Schlag 

~ t Magenkrebs 

b) ~ Dententia c) ~ 
(21. 9.1801-10.12.1865) (7.11.1820 bis _ (17. 3. 1816 bis II (XXIII. 2: 5) 24. 3. 1885) 

verheiratet 20.3. 1852 t "Wassersucht" 
geschieden 23. 3. 1858 1 D' e 
~ 'trn 
Keine Kinder 

5. Nilla 
(27.12.1845 bis 

1.10.1849) 
t unbek. 

-1. Emanuel 

6. 6 
(2.9. 1848- ) 
Am. 19. 5. 1868 

(7.4. 1852-29.5. 1852) 
t unbek. 

Fam.8. Fam.9. 
Haussohn 

7.6 

14.4.1801) ------XIV. Fam.l 

Haussohn 
8.6 

6 
(20.7.1816 bis 

2.4.1872) ------XXI. Fam.l 

Bauer 
5.6 

(1. 3.1879-

Seemann 

""""16. 6 e -g (25.7. 1881- ) 
~ ~1 Geisteskrank geu". 

(20.5. 1883-
Unverh. 

• (24.9. 1887- ) 
Eigena .. tig 

~ "'" 1"1 ~ ~ 
(25.10. 1881- ) 

(XLI. 3 :9) 
verh. 17.6. 1907 
~ 

Keine Kinder 

(25.12. 1878- ) 
(XLV. Fam. S: 1) 
verh.\27.4. 1900 

____ -L ____________________________ I 

3. ~ -1. 6 5. 6 
(4.3.1904- (3.12.1905-) (12.12.1907-) 

t "Morbilli" 

Todesursachen in Anfiihrungszeichen (" ") bedeuten. daB die Angaben dem Sterberegister (den Notizen der 
Pastoren) entnommen sind. 

Todesursachen mit Anfiihrungszeichen und Strich darunter. z. B. "Pneumonia cluon.". bedeuten. daB die An
gaben im Sterberegister aufgefiihrten arztlichen Zeugnissen entnommen sind. 

Todesursachen ohne Zeichen sind miindlichen Angaben von Verwandten oder anderen glaubwiirdigen Personen 
entnommen. 
Winkler. Gesellschaftsstatistik. 4 
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suchen, ob etwaige Zusammenhange zwischen den Eigenschaften der Erzeuger und 
denen der Kinder bestehen und welchen Grad diese Zusammenhange aufweisen. 

Beispiel. 
Die Vererbungsforschung mittels des Kontingenzverfahrens mag an einem kleinen Tabellchen, 

das die Abhangigkeit einer Eigenschaft unter Geschwistern zeigt, dargetan werdenl . 

SelbstbewuBtsein: Bruder - Bruder. 

Erster Bruder ~ 
Zweiter Bruder - --_ ... --;'~b.t Zusammen 

selbstbewuBt selbstbewuBt 

selbstbewuBt. . . . . . 
nicht selbstbewuBt . . . 

600 
245 

245 
550 

845 
795 

----4---------I--------~--------Zusammen 845 795 1640 

Das Tabellchen zeigt, 
daB SelbstbewuBtheit des 
einen Bruders in der Re
gel mit SelbstbewuBtheit 
des andern gepaart ist 
und umgekehrt. Die Un
abhangigkeitszahlen (I, 
135f£.) lauten folgeweise 
von links nach rechts: 
435, 410, 410, 385, das 
durchschnittliche Abw€i
chungsprozent der Beot

achtungs- von den Unabhangigkeitszahlen betragt 40,3 %. Der Zusammenhang des Selbst
bewuBtseins zwischen Briidern ist also sehr stark. Auf eine Vererbung dieser Eigenschaft 
kann freilich daraus noch nicht geschlossen werden, da es sich gerade hier auch urn Um
weltseinfliisse (Art der Erziehung u. dgl.) handeln kann. Der Nachweis der Vererbung wird 
in dem angefiihrten Aufsatz auch nicht aus dieser Eigenschaft allein, sondern aus einer Anzahl 
anderer korperlicher und geistiger Eigenschaften gefiihrt, unter letzteren: Lebhaftigkeit, Ge
wissenhaftigkeit, Geschicklichkeit, Handschrift, also Eigenschaften, bei denen die Erbanlage 
wohl die hauptsachlichste Rolle spielt. 

Beispiel. 
Als Beispiel fiir die Anwendung der Korrelationsmethode in der Vererbungsforschung mag 

folgende Korrelationstabelle, betreffend die Korrelation zwischen der Lebensdauer des Vaters 
und des altesten Sohnes angefiihrt werden2• 

Vererbung der Lebensdauer: Lebensdauer des Vaters und des altesten Sohnes 

Lebens- Lebensdauer des Vaters in Jahren (Gruppenmitte) Zu-dauer des 
altesten 231281331381431481531581631 68 I 73 I 78 1 83 I 88 193 I 9sTioa-

sammen 

Sohnes 1" 2 3 I 4 I 5 6 7 I 8 I 9 10 I 11 12 13 14 15 1617 18 

23 1 1 2 5 3 11 6 7 11 9 6 12 8 2 2 86 
28 1 6 4 5 12 15 10 13 10 7 1 1 85 
33 1 2 2 5 7 8 7 10 7 8 8 4 1 70 
38 1 1 2 2 8 5 3 9 11 11 9 5 2 1 70 
43 1 1 5 1 5 6 11 10 10 17 5 72 
48 1 1 2 5 5 4 6 9 12 15 5 3 68 
53 1 3 5 7 3 2 11 11 14 10 1 1 1 70 
58 1 3 4 5 10 8 10 5 8 9 3 2 68 
63 2 1 3 5 1 4 8 13 9 11 11 11 5 84 
68 1 6 3 6 7 5 5 6 14 16 12 7 2 90 
73 1 2 1 6 5 4 7 9 10 14 13 8 8 1 1 90 
78 1 1 2 2 4 4 4 10 5 8 9 4 3 57 
83 1 1 5 3 1 2 3 7 10 13 3 2 2 53 
88 1 2 3 1 4 7 5 1 2 2 28 
93 1 2 2 5 
98 1 1 1 1 4 

Zusammen 1 [ 8 9 30 26 [65 70 176190 1122 131 11531132 53 118 115 I 1 1000 

Die Tabelle ist in fiinfjahrigen Altersgruppen gehalten, fiir deren jede das mittlere Jahr ein
gesetzt ist. Wir lesen sie also folgendermaBen: Vater, die im Alter von 21-25 Jahren starben, 
gab es in der beobachteten Masse einen; sein altester Sohn starb auch in diesem Alter. Von den 
8 Fallen, in denen der Vater im Alter von 26-30 Jahren starb, finden wir den Tod des altesten 

1 PEARSON, K.: On the laws of inheritance in man, II.: On the inheritance of the mental 
and moral characters in man usw., in: Biometrika 3, 185 (1904). 

2 BEETON, M., u. K. PEARSON: On the inheritance of the duration of life, and on the intensity 
of natural selection in man, in: Biometrika 1, 80 (1901/02). 
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Sohnes verteilt auf eine Reihe von Altersgruppen: einen in der Gruppe 21-25, einen in der Gruppe 
von 36-40 usw., einen schlieBlich noch in der Gruppe 86-90 Jahre. Wenn wir auf diese Weise 
die Streuungsbetrachtung fortsetzen - was wir ebensogut von der Seite der Sohne aus tun 
konnten, deren Vater wir nach der erreichten Lebensdauer dann ausgliedern - so gelangen wir 
zunachst zu dem Eindrucke einer starken Streuung. Wenn wir aber dann die Anordnung der 
Haufigkeitszahlen in den Feldern an und fUr sich, besonders aber auch nach ihrer GroBe naher 
betrachten, so finden wir eine leichte Gruppierung der Zahlen gegen die Diagonale von links 
oben nach rechts unten zu, also im Sinne einer leichten positiven Korrelation (I, 137ff.). Es 
ergibt auch tatsachlich die Durchrechnung des Falles eine Korrelationsziffer von + 0,1353, also 
einen geringen Grad positiver Korrelation. Wir erkennen daraus, daB zwischen der Lebens
dauer der Vater und Sohne ein gewisser Zusammenhang besteht, der aber nicht sehr zwingend 
ist, so daB Abweichungen von dem Zusammentreffen: kurze Lebensdauer des Vaters mit kurzer 
Lebensdauer des Sohnes, lange Lebensdauer des Vaters mit langer Lebensdauer des Sohnes, sehr 
haufig vorkommen. 

Die Statistik der ki:irperlichen und geistigen Gebrechen der Be
vi:ilkerung 1. Sowohl durch eine Frage bei Volkszahlungen als auch durch selb
standige Erhebungen ki:innen die ki:irperlichen und geistigen Gebrechen der Be
vi:ilkerung erhoben werden. Ihre Kenntnis ist in den verschiedensten Richtungen 
von Wichtigkeit, besonders fUr die Gesundheitsverwaltung wegen der Ertiichti
gung und Erziehung solcher Gebrechlicher, oder, soweit dies nicht moglich ist, 
wegen der Lasten, die durch Erhaltung der Gebrechlichen der Bevi:ilkerung, besonders 
auch der i:iffentlichen Verwaltung auferlegt werden. 

Am haufigsten wird eine Erhebung der Blinden, der Taubstummen und der 
Ertaubten bei Volkszahlungen veranstaltet. Aber auch die iibrigen korperlichen 
Gebrechen konnen, wenngleich mit erheblichen Schwierigkeiten, erfaBt werden. 
Wegen der nicht immer leichten medizinischen Kennzeichnung der Tatbestande ist 
die Priifung der Ergebnisse durch medizinische Sachverstandige notwendig. Weniger 
haufig werden die geistigen Gebrechen erfaBt. Die ganz deutlichen, schweren FaIle 
sind allerdings leicht kenntlich, weil die Betroffenen in Anstalten untergebracht sind 
und bei der Volkszahlung als Insassen der Anstalten gezahlt werden. Die in haus
licher Pflege belassenen FaIle gehen aber so allmahlich in den Normalzustand iiber 
und es liegt bei den Angehorigen solcher Personen meist eine so starke Hemmung 
zur Einbekennung der Wahrheit vor, daB der Erfolg solcher Erhebungen zweifelhaft ist. 

1m Deutschen Reiche wurde, beginnend mit einer Vorerhebung im Rahmen der 

Die Ge brechlichen im Deutschen Reich 1925/262• 

Zahl der Gebrechlichen 
----------,-------- ---~--~- ----

Ge brechensarten 

Blinde. 
Taubstumme. 
Ertaubte 
Korperlich-Schwergebrechliche . 
Korperlich -Leichtgebrechliche 
Geistig Gebrechliche 

mannlich weiblich 
-~- ~ ~~ ~----

auf 10000 I auf 10000 ins-
Zahl der mann- Z hI I der weib- gesamt 

lichen Be- a lichen Be-
volkerung volkerung 

- ---- --- ~----- ------1------
1 2 3 I 4 5 

19157 
18749 

5069 
211888 

95525 
116514 

6,3 
6,2 
1,7 

70,2 
31,6 
38,6 

14035 
16938 
4620 

92814 
29427 

113598 

4,4 
5,3 
1,4 

28,8 
9,1 

35,3 

33192 
35687 
9689 

304702 
124952 
230112 

Gebrechensfalle insgesamt. 466902 
GebrechlichePersonen insgesamt 453495 

154,6 
150,2 

271432 
260076 

84,3 
80,7 

738334 
713571 

auf 10000 
der 

Gesamt
bevolke

rung 

6 

5,3 
5,7 
1,6 

48,8 
20,0 
36,9 

118,3 
114,3 

1 PRINZING, F.: Handbuch der medizinischen Statistik, 2. Auf I., S.154-192. Jena 1931. 
HIEss, F.: Methodik der Volkszahlungen, S. 76-85. V. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S. 122 
bis 132. WESTERGAARD, H. C.: Mortalitat und Morbiditat, 2. Auf I., S. 233-242. Jena 1901. 
BERTILLON, J.: Trois projets de nomenclature des infirmites, in: Bull. lnst. Int. 9/2, 85-90. 

2 Stat. Dt. R. 419, 6. Berlin 1931. 
4* 
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Personenstandesaufnahme vom 1O.0ktober 1925, eine selbstandige Erhebung der 
Gebrechen im Jahre 1925/26 durchgefiihrt. Hierbei wurden auch die geistigen 
Gebrechen einbezogen, deren Umkreis aber auf schwere Falle, die einer besonderen 
Beaufsichtigung oder Pflege bediirfen, beschrankt blieb. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 51. 
1m ganzen Deutschen Reiche wurden 453495 korperlich oder geistig gebrechliche Personen 

(1,14% der Bevolkerung) mit 466902 Gebrechensfallen (1,18% der Bevolkerung) gezahlt. 
Das mannliche Geschlecht war von den Gebrechen starker betroffen als das weibliche (1,5% 

mannliche Gebrechliche gegeniiber 0,8 % weiblichen); daB der Unterschied hauptsachlich eine 
Kriegswirkung ist, geht sowohl aus den groBen Unterschieden der kiirperlich Schwer- und Leicht
gebrechlichen, sowie aus den in der angefiihrten Quelle weiter mitgeteilten Zergliederungen 
dieser Zahlen nach Altersgruppen hervor. 

Das amtliche Zahlwerk nimmt eine weitere Kennzeichnung der Gebrechlichen nach dem Fami
lienstand, der Religionszugehiirigkeit, Schulbildung, Beruf und Berufsstellung und anderen vor. 

Den Zuwachs an Gebrechen durch Unfalle erfaBt die Unfallstatistik1• Sie 
schopft ihre Kenntnis hauptsachlich aus der Statistik der Unfallversicherungs
anstalten (siehe auch Abschn. 18d). 

Die Krankheitsstatistik2• Wollten wir eine vollstandige Krankheitsstatistik 

1 TEISSL, L. : Wesen und Bedeutung der Unfallstatistiken, in: Reichsarbeitsblatt, N. F .12, III 
198-200 (1932). SCHWANTKE: Betriebsunfallstatistik. Ebenda, III 49-54. FEIG, J.: Statistik 
der Arbeitsunfalle, in: Bull. Inst. Int. 24/2, 557-564; 24/1, 165ff.; ferner NEY: Ebenda 22/2, 
299-304; 22/1, 128-145. CHEYSSON u. FUSTER: Ebenda 18/2, 461--472 und KOEGLER: 15/2, 
436--442. - Die Methoden der Statistik der Betriebsunfalle. Genf 1923 (Int. Arbeitsamt, Studien 
und Berichte, Reihe N., Nr.3). WOODBURY, R. M.: Workers health and safety: a statistical 
program. New York 1927. WINKELlIIANN, H.: Zur Statistik der Betriebsunfalle, in: Dt. Stat. Zbl. 
19, 139ff. (1927). Methoden der statistischen Erfassung der Unfalle im Eisenbahnbetrieb, Genf 
1929 (InternationalesArbeitsamt). GUENTHER, K.: Statistik der Eisenbahnunfalle und Eisenbahn
ungliicke, in: Arch. f. Eisenbahnwesen 48, H.6 (1925). 

2 Zur medizini8chen Stati8tik im allgemeinen: PRINZING, F.: Handbuch der medizinischen Sta
tistik, 2. Aufl. Jena 1931. ROESLE, E.: Gesundheitsbarometer, in: Allg. stat. Arch. 21, 328-342 
(1931); Diskussion S. 368 bis 371. HUBER, M.: La quatrieme revision decennale des nomencla
tures nosologiques internationales, in: J. Soc. Stat. Paris 71, 3-7 (1930). PEARL, R.: in
troduction to medical biometry and statistics, 2nd ed. London und Philadelphia 1930. - Les 
methodes de la statistique de la morbidite et de la mortalite professionelle. Genf 1930 (Bur. 
Int. du Travail, Etudes et documents 16). GOTTSTEIN, A.: Die medizinische Statistik, in: Hand
biicherei f. Staatsmedizin 14/15. Berlin 1928. MULLER, J.: Deutsche Kulturstatistik, S. 240-243. 
Jena 1928. KASTEN, A.: Die deutsche Reichs- und Landesgesundheitsstatistik, in: AUg. stat. 
Arch. 17, 122-156 (1929). DUBLIN, L. E.: Health and wealth. New York u. London 1928. 
ROESLE, E.: Vorschlage zur Internationalisierung der Statistik der Morbiditat, in: Arch. sOZ. 
Hyg. Demogr. 3, 137 -142 (1928). PRINZING, F.: Die Methoden der medizinischen Statistik. 
Berlin u. Wien 1924 (Abderhaldens Handbuch der medizinischen Arbeitsmethoden Abt. V, 
Teil II, Lieferung 128, S. 517-668). NEWSHOLME, A.: The elements of vital statistics. Newed. 
New York 1924. MINNETOLA, S.: Saggio di una teoria statistica sulla frequenza delle malattie, 
in: Giorn. degli econ. 60, 142-159 (1920). GOTTSTEIN, A., u. P. MAYET: Berufliche Morbidi
tatsstatistik, in: Stat. in Deutschl. 1, 341-386. WESTERGAARD, H.: Mortalitat und Morbi
ditat, 2. Aufl. Jena 1901. - Reichsgesundheitsblatt, Berlin. 

Zur KrankenanBtalt88tati8tik: PRINZING, F.: Handbuch der medizinischen Statistik, 2. Aufl. 
S. 205ff., 223ff. Jena 1931. KOERNER, F.: Die Reform der Morbiditatsstatistik der Kranken
kassen. Miinchen 1932. - Vjh. Stat. Dt. R. 39/1, 34-36 (1930); Stat. Dt. R. 201, 524-531. 
GOLDMANN, F.: Die N euordnung der Krankenanstaltsstatistik fiir das Deutsche Reich. Ber
lin 1932 (aus: Z. f. d. ges. Krankenhauswesen 1931, H. 24/25). RINK, W.: Die Treffsicher
heit der kassenarztlichen Diagnosen. Eine Kritik der Grundlagen der Morbiditiitsstatistik, 
in: Arch. sOZ. Hyg. Demogr. 6, 352-363 (1931). WOGAN, R.: Die Statistik der Krankenver
sicherung, in: Dt. Krankenkasse 18, 759-767 (1931). KURTH, B.: Die Notwendigkeit der 
Krankenkassenstatistik, in: Dt. Stat. Zbl. 22, 69ff. (1930). ROESLE, E.: Die Forderungen an 
eine praktisch verwendbare Morbiditatsstatistik der Krankenkassen, in: Arch. sOZ. Hyg. Demogr. 
5, 383-393 (1930). TELEKY, L.: Die Krankenkassenstatistik der rheinischen Krankenkassen, zu
gleich ein Beitrag zur Methodik krankheitsstatistischer Untersuchungen, in: Reichsarbeitsblatt, 
N. F. 9, H. 9 (1929), Beilage S. 1-52. NOTHAAS, J.: Der Krankenstand bei den Kranken
kassen, in: AUg. stat. Arch. 15, 379--400 (1925). FELD, W.: Die Reichsstatistik der Kranken
anstalten, in: Dt. Stat. Zbl. 15, 99-108 (1923); 16, 5-8 (1924). TELEKY, L.: Aufgaben und Durch
fiihrung der Krankheitsstatistik der Krankenkassen. Berlin 1923 (Veroff. a. d. Geb. d. Medi
zinalverwaltung 18/2). 



Die Erfassung der Bevolkerung und ihrer Eigenschaften. 53 

besitzen, so muBten aIle Erkrankungsfalle nach Krankheitsart, Dauer der Krank
heit, Alter, Geschlecht, Beruf und anderen fUr die Krankheitsstatistik wichtigen 
Merkmalen erfaBt werden. Dies ist, wie man sich leicht vorstellen kann, nicht 
moglich, auch nicht fiir aile diejenigen Erkrankungen, die ernsterer Art sind. Eine 
Ausnahme wird hier wegen der Verbreitungsgefahr nur bei Infektionskrank
heiten gemacht, uber die in allen Kulturstaaten allgemeine Statistiken aufgestellt 
werden. Ausschnitte einer Erkrankungsstatistik der Bevolkerung kann uns die neu
zeitlich reich entwickelte Schulstatistik bieten. Sonst ist eine Krankheitsstatistik 
in der Regel nur auf dem Wege tiber solche Anstalten moglich, die sich ihrer Be
stimmung nach mit Kranken befassen: Krankenanstalten und Kranken
versicherungsanstalten. 

Die Statistik der Krankenanstalten, der Irrenanstalten, Sanatorien u. dgl. 
weist in der Regel den Stand zu einem gewissen Zeitpunkt, ferner den Zuwachs und 
Abgang an Kranken aus. Solche Statistiken werden fur Zwecke der Gesundheits
verwaltung gemacht, die tiber den Bedarf an Anstalten, Betten usw. standig im 
Laufenden bleiben muB. Fiir krankheitsstatistische Erkenntnisse ist diese Statistik 
weniger geeignet, da es sich bei den hier ausgewiesenen Fallen um einen Ausschnitt 
aus der Zahl aller Kranken handelt, der nicht nur von der Erkrankungshaufigkeit, 
sondern auch von der zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten ver
schieden groBen Vorliebe fur Spitalsbehandlung bestimmt wird (ahnlich wie z. B. die 
Zahl der Anstaltsentbindungen nicht nur von der Geburtenhaufigkeit, sondern auch 
von der Starke der Vorliebe der Bevolkerung fiir Anstaltsentbindungen abhangt). 
Die Statistik der Krankenanstalten ist daher meistens mehr auf die Rechnung 
der Verwaltungsstatistik als diejenige der Krankheitsstatistik zu buchen. 

Neben dieser allgemeinen Statistik der Krankenanstalten wird von arztlicher 
Seite oft eine Statistik von Krankheitsfallen, Behandlungserfolgen u. dgl. gefiihrt, 
die wertvolle Erkenntnisse auch an Teilmaterial vermitteln kann, besonders wenn 
die Bedingung der statistischen Teildarstellung (I, S.59f.), richtige Auslese und 
genugend groBe Zahl der Faile, erfiillt sind. 

Den Zwecken der Krankheitsstatistik genugt in der Regel besser die Statistik der 
Krankenversicherungsanstalten der Sozialversicherung, weil in diesen ge
wisse Berufskreise der Bevolkerung vollstandig vereinigt sind und die Krankheits
faIle oder wenigstens die ernsten Erkrankungsfalle dieser Bevolkerungskreise mit 
weitgehender Vollstandigkeit erfaBt werden diirften. Freilich sind bei Benutzung 

Erkrankungsstatistik der Berliner Ortskrankenkasse fiiI' das Jahr 1927 1 : 

Zahl der Zahl der Von 1000 Von 1000 
Art der Erkrankung Erkran- Unterstiit- Erkran- Unterstiit-

kungen zungstage kungen zungstagen 
t---------r----~~ ---------~----

1 2 3 4 

AIle FaIle 315296 8497198 1000 1000 
darunter: 

Typhus. 33 2585 0,1 0,3 
Grippe 43452 759367 138 89 
Tuberkulose . 16000 773410 51 91 
Geschlechtskrankheiten . 3190 126520 10 15 
akuter Gelenksrheumatismus 3643 127653 11 15 
Anamie und Chlorose. 9059 213577 29 26 
Neuralgie, Neurasthenie. 26560 651981 84 77 
Angina 13178 165483 42 19 
Muskelrheumatismus 22007 460829 70 54 
Bronchitis . 14640 

I 
282398 46 33 

Lungenentziindung . 821 37632 3 4 

1 PRINZING, F.: Handbuch der medizinischen Statistik, 2. Aufl., S. 228. Jena 1931. 
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dieser Statistik die jeweiligen versicherungstechnischen Voraussetzungen (besonders 
AusmaB der arztlichen Hilfe) zu beachten. 

In der Regel wird als "Erkrankungshaufigkeit" die Zahl der Erkrankungsfalle 
auf je 100 (1000) Mitglieder berechnet. Ein etwas anderes Bild gibt die Beziehung der 
erkrankten Personen auf die Zahl der Mitglieder (Unterschied von Personen und 
Fallen!). Von Interesse ist ferner die Zahl der Krankheitstage und die durchschnitt
liche Erkrankungsdauer fiir jede Art Erkrankung. 

Beispiel. Siehe dazu auch die Tabelle auf S. 53. 

Erkrankungshaufigkeit auf 1000 Mitglieder nach dem internationalen 
Krankhei ts verzeichnis1• 

Mannliches Geschlecht Weibliches Geschlecht 
Krankheitsgruppen 
(Kr. = Krankheiten) 15 bis /35 bisT55 bis Izusam- 15b18/35 bis /55 bis !ZUSRlll-

34 J. 54 J. 1 74 J. I men 34 J. 54 J. 74 ,J.! lllell 

Leipziger Ortskrankenkasse 1887 -1905. 
Epidemische Infektionskr. 
Tuberkulose u. a. 2 ••• 

Geschlechtskrankheiten 
Allgemeine Kr. . . . . 
Kr. des Nervensystems. 
Kr. der Augen .... 
Kr. der Ohren3 • • • • 

Kr. der Kreislauforgane 
Kr. der Atmungsorgane 
Kr. der Verdauungsorgane .... 
Kr. d. Harn- u. Geschlechtsorgane 
Schwangerschaft, Geburt4 

Kr. der Haut· ..... 
~r. der Bewegungsorgane 
AuBere Ursachen . 
Ungenau bezeichnet . 

30,7 
7,8 
5,7 

16,8 
10,4 
8,3 
2,2 
9,7 

51,3 
61,0 
5,2 
-

37,2 
35,3 
90,9 

2,2 

42,4 
12,2 

1,6 
28,1 
24,0 
8,9 
1,6 

12,0 
71,6 
61,8 
4,7 
-

34,2 
66,5 
96,2 

2,2 

52,7 34,8 
12,4 9,2 
0,8 4,3 

43,4 21,3 
33,4 15,1 
11,1 8,6 
1,4 2,0 

24,5 10,9 
138,0 60,9 
78,5 62,2 
8,7 5,2 

- -
40,4 36,6 
92,1 46,3 
95,4 93,1 

3,1 2,2 

33,8 60,1 69,7 38,3 
7,0 9,5 8,2 7,3 
4,2 1,4 0,4 3,6 

87,8 58,0 36,3 81,9 
13,4 32,1 24,5 16,2 
6,7 9,1 15,8 7,3 
1,8 1,6 0,9 1,8 

11,0 19,3 23,3 12,5 
46,3 77,7 117,9 52,6 
86,9 101,9 93,1 89,1 
27,3 34,4 10,4 27,5 
18,0 12,9 - 16,5 
27,4 39,4 42,5 29,6 
21,2 55,0 79,5 27,4 
27,4 34,4 49,7 21),1 

2,2 2,9 2,9 2,3 

Zusammen 374,7 468,0 635,9 1412,7 422,4 549,7 1575,1 1443,0 

Berliner Allgemeine Ortskrankenkasse 19266• 

Epidemische Infektionskr. 
Tuberkulose u. a. 2 ••• 

Geschlechtskrankheiten. 
Allgemeine Kr. . . . . 
Kr. des Nervensystems. 
Kr. der Augen .... 
Kr. der Ohren3 • • • . 

Kr. der Kreislauforgane 
Kr. der Atmungsorgane 
Kr. der Verdauungsorgane .... 
Kr. der Harn- u. Geschlechtsorgane 
Schwangerschaft, Geburt4 

Kr. der Haut· . . . . . 
~r. der Bewegungsorgane 
AuBere Ursachen . 
Ungenau bezeichnet ... 

Zusammen 

49,3 39,5 
29,8 20,6 

8,9 3,2 
16,4 28,8 
42,5 62,5 

3,6 3,8 
2,3 1,6 

17,0 24,9 
38,5 39,8 
62,7 48,9 

6,9 6,8 
- -

29,9 23,1 
43,6 67,9 
60,9 53,5 
13,3 13,7 

425,6 1438,6 

29,5 43,3 50,7 49,7 
9,7 23,9 37,8 22,8 
0,7 5,8 4,6 1,9 

35,3 22,5 56,3 43,1 
39,6 47,2 59,8 90,1 

5,1 3,9 3,5 3,6 
0,8 1,9 1,9 1,2 

63,2 25,1 24,2 38,7 
45,5 39,2 36,7 35,2 
37,8 55,1 77,7 62,8 
8,2 7,0 57,9 40,5 
- - 45,5 15,6 

21,4 26,9 23,2 20,8 
74,5 54,1 30,0 49,1 
43,5 57,1 27,6 25,9 
12,3 13,2 16,6 14,7 

427,1 I 426,2 554,0 1515,7 

42,8 48,7 
13,1 29,3 
0,8 3,2 

40,4 49,6 
69,7 69,4 

5,8 3,8 
0,8 1,5 

70,0 33,9 
44,0 36,7 
51,9 69,3 
11,1 45,6 
0,5 29,4 

22,8 22,5 
63,9 39,7 
34,7 27,9 
11,8 15,3 

484,1 525,8 

Der Studierende moge diese interessanten Zahlen in den Einzelheiten der TabeIle verfolgen. 

1 PRINZING, F.: a. a. 0., S. 229. 
2 Mit AusschluB der wenigen FaIle nichtepidemischer Infektionskrankheiten. 
3 Kr. des Warzenfortsatzes sind nicht inbegriffen. 
4 Nur Folgen von Schwangerschaft und Geburt, einschl. Fehlgeburt. 
5 Mit AusschluB der Kr. des Unterhautzellgewebes. 
6 In Berlin lauten die Altersgruppen: 16-35, 36--55, tiber 55 Jahre. 
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3. Die natiirliche Bevolkerungsbewegung. 
a) Vorbemerkungen 1• Als die hauptsachlichsten Tatsachen der natiirlichen Be. 

vOlkerungsbewegung treten uns die Geburten und Sterbefalle entgegen, von deren 
Verlauf - neben den Wanderungen - die Zu· oder Abnahme der Bevolkerung 
abhangt. 1m Zusammenhang damit werden auch noch die EheschlieBungen und 
Ehescheidungen betrachtet, weil ihr Verlauf auf den Verlauf der Geburten doch 
einen gewissen EinfluB nehmen kann. 

An die Betrachtung der Geburten und Sterbefalle schlieBt sich die Betrachtung 
ihres Unterschiedes, des Geburteniiberschusses oder Geburtenabganges. Neben diese 
Betrachtungsweise ist in neuerer Zeit die zahlenmaBige Betrachtung des Aufzuchts
erfolges, das ist des V"bergehens in ein gewisses durch die erhOhte Kindersterblichkeit 
schon nicht mehr gefahrdetes Kindesalter, getreten. 

Die iibliche Zeiteinheit, innerhalb deren die hier in Frage kommenden Ereignisse 
zusammengefaBt werden, urn zu statistischen Massen zu gelangen (1,17), ist das 
Kalenderjahr. Das schlie13t nicht aus, daB wir die Zahlen auch nach Kalender
monaten, Kalenderwochen fassen. 

Nicht zu verwechseln ist diese zeitliche Fassung der Ereignisse mit der Erfassung des Alters 
der von den Standesfallen (EheschlieBungen, Geburten, Sterbefalle) betroffenen Personen. So 
ist es z. B. etwas Verschiedenes, ob wir die Sterbefalle der Sauglinge nach Kalendermonaten 
oder nach Altersmonaten darstellen. 

Bevor an die Betrachtung der Erfassung und Darstellung der genannten Tat· 
sachen der Bevolkerungsbewegung geschritten werden kann, ist es notwendig, noch 
einige Bemerkungen iiber die Darstellung des Lebensablaufes der Bevolkerung und 
die Fassung der wichtigsten Ablaufereignisse in Tafeln zu machen. 

b) Die Betrachtung des Ereignisablaufes. Tafeln 2. Wir kniipfen an die geometrische 
Darstellung der Punkt- und Streckenmassen im ersten Teil dieses Grundrisses 

1 v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik. S. 233-842. PRINZING, F.: Handbuch der medizinischen 
Statistik, 2. Aufl., 1. Halbband, S. 17-97, 2. Halbt>and, S. Iff. Jena 1931. - Die Bearbeitung 
der Bevolkerungsstatistik durch die statistischen Amter im Deutschen Reich, in: Stat. Dt. R. 
360, 411ff. (Fortsetzung von E. WY.RZBURGER: Die Bearbeitung der Statistik der Bevolkerungs. 
bewegung durch die statistischen Amter im Deutschen Reich. Allg. stat. Arch. 7, Erganzungsh. 
Tiibingen 1909). EDGE, P. G.: Vital registration in Europe, in: J. Roy. Stat. Soc. 91, 346-393 
(1928). KUCZINSKY, R.: The balance of births and deaths, 2 Bde. Washington 1928 u.1931. WINK
LER, W.: Allgemeine Theorie des Bevolkerungswechsels, in: Handw. Staatsw. 2, 643-655. 
CZUBER, E.: Mathematische Bevolkerungstheorie, S.109-347, 7-17. Leipzig u. Berlin 1923. 
ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S.247-260. MARCH, L.: Demographie, aus: Traite d'hygiene 
sociale, hrsg. v. L. MARTIN U. G. BROUARDEL, 22, 1, Paris 1922. KUCZINSKY, R.: Eheschlie
Bungen, Geburten und Sterbefalle, in: Stat. in Deutschl. 1, 406-433. SCHNAPPER-ARNDT, G.: 
Sozialstatistik, S. 139ff. LEXIS, W.: Theorie des Bevolkerungswechsels, in: Handw. Staatsw. 2, 
3. Aufl., S. 456ff. KROSE, H.: Die Konfession in der Statistik der Bevolkerungsbewegung in 
Deutschland, in: Allg. stat. Arch. 16, 53-71 (1927). - Quellenwerke siehe auf S. 4f. , 

2 WINKLER, W.: Allgemeine Theorie des Bevolkerungswechsels, in: Handw. Staatsw. 2, 
643ff. v. BORTKIEWICZ, L.: Sterbetafeln, in: Handw. Staatsw. 7, 1030-1045. CZUBER, E.: 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung auf Fehlerausgleichung, Statistik und Ver
sicherung 2,90-103. Leipzig u. Berlin 1924. WINKLER, W.: Die statistischen Verhaltniszahlen, 
S. 24ff. Leipzig u. Wien 1923. LOTKA, A.: Orphanhood in relation to demographic factors, in: 
Metron 9, H.2, S.37ff. (1931). mit Bibliographie zur mathematischen Darstellung des Bevol
kerungswechsels, S.81-83. LANDSBERG, 0.: Die Methode der Sterblichkeitstafel und ihre An
wendung auf andere statistische Probleme, in: Dt. Stat. Zbl. 6, Iff. u. 4Iff. (1914). LEXIS, W.: 
Abhandlungen zur Theorie der Bevolkerungs- und Moralstatistik, S. 1-24. Jena 1903. DERS.: 
Theorie des BevOlkerungswechsels, in: Handw. Staatsw. 2,3. Aufl., S. 456ff. DERS.: Einleitung 
in die Theorie der Bevolkerungsstatistik. StraBburg 1875. BECKER, K.: Zur Berechnung von 
Sterbetafeln an die Bevolkerungsstatistik zu stellende Anforderungen. Berlin 1874. ZEUNER: 
Abhandlungen zur mathematischen Statistik. Leipzig 1869. KNAPP, G. F.: Theorie des Bevol
~erungswechsels. Braunschweig 1874. DERS.: Die Sterblichkeit in Sachsen. Leipzig 1869. DERS.: 
Uber die Ermittlung der Sterblichkeit aus den Aufzeichnungen der Bevolkerungsstatistik. 
Leipzig 1868. Vgl. auch die bei der Sterblichkeitsstatistik (Haufigkeitsmessung, Sterbe
tafeln) angegebenen Schriften, ferner die Anm. 1 S.6 iiber die stabile Bevolkerung und Anm. 2 
S. 25 iiber die Altersgliederung. 
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(1,18,130) an. Wir haben dort erkannt, daB der Lebensablauf der Bevolkerung 
sich durch ein aus Dreiecken und Parallelogrammen aufgebautes Fachwerk dar
stellen liiJ3t. Wollen wir uns den Lebensablauf iiber einen ganzen Generations
ablauf (etwa 100 Jahre) ausgedehnt vorstellen, so erhalten wir das Bild in Abb. 4. 
In einem rechtwinkeligen Koordinatensystem sind in der uns schon bekannten 
Weise Geburtszeit und Sterbezeit auf den Koordinatenachsen, die Geburten fort
laufend auf der diagonal herauswachsenden Geburtenachse aufgetragen. Wir finden 
so auf dem untersten Abschnitt der Geburtenachse die im Zeitraum 1830 bis 1840 
Geborenen, im Raume des Dreieckes 1830-1840-1840 die aus dieser Gesamt
heit im Laufe der Jahre 1830 bis 1840 Gestorbenen, im Lote 1840 -1840 die 

1§.1Il 

19ZO 

1.910 

~ 
i:7880 
~ 
~ 

0- bis 10jahrigen am 
31. XII. 1840, in der 
von Punkt 1840 der 
Abszissenachse aus
gehenden Parallelen 
zur Geburtenachse die 
aus jener Geburten
gesamtheit hervorge
gangenen 10jahrigen 
usw. Verfolgen wir den 
untersten Streifen nach 
rechts bis zum rechten 
Rand der Figur, so 
stellt er uns den gan
zen Lebensablauf der 
Geburtenmasse 1830 
bis 1840 dar. Bei einer 
Volkszahlung am 31. 
XII. 1930 sind aus 
dieser Masse die iiber
lebenden 90- bis 100-
jahrigen gezahlt und 
in unserer Zeichnung 
auf dem inPunkt 1930 
errichteten Lot durch 
den Abschnitt 90-100 
dargestellt. .Ah.nlich 

1870 

18011 

18IfJ 

Abb. 4. Massen der G1eichaltrigen und G1eichzeitigen in der Beckerschen 
Darstellung. 

stellen die dariiber gelegten 80- bis 90jahrigen die aus den nachfolgenden Ge
burtenjahrgangen 1840 bis 1850 "Oberlebenden dar usw. Ein solches Lot veran
schaulicht also die gleichzeitig lebende (verschiedenaItrige) Bevolkerung, wahrend 
die zu der Geburtenachse parallel gezogenenAlterslinien die gleichaltrige (zu ver
schiedenen Zeiten das Alter erreichende) Bevolkerung veranschaulichen. In unserer 
Zeichnung sind der Einfachheit halber nur die Geburten, die Lebenslinien und 
die sie beendenden Todespunkte dargestellt. Es ist also hier von den Wanderungen 
abgesehen, die gleichfalls, fiir ein bestimmtes Gebiet betrachtet, Lebenslinien zum 
AbschluB bringen konnten und in jedem Lebensalter Lebenslinien neu eintreten 
lassen konnten. AuBer diesen Ereignissen des Ein- und Austrittes ("Bevolkerungs
wechsel") konnten wir aber in unserer Zeichnung auf den Lebenslinien aIle diejenigen 
Ereignisse veranschaulichen, die das Menschenleben zur weiteren Entfaltung bringen 
("Entfaltungsereignisse", v. MAYR), also den Punkt des Berufseintrittes, der Ehe
schlieBungen, der Geburt von Kindern usw. Ein solcher Lebensablauf wiirde uns 
den Bevolkerungsablauf in seiner ganzen Mannigfaltigkeit darstellen. In Wirklich
keit fiihrt man eine solche Darstellung aber nicht aus, sondern begniigt sich mit 
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einer schematischen Andeutung der Ereignisse (wie hinsichtlich der Lebenslinien 
und SterbefiUle in unserer Abb. 4). Es hat ja auch die Darstellung nur den Zweck, 
den Ablauf der Menschenleben und Ereignisse daran schema tisch darzustellen 
und die einzelnen Massen, die fiir die Berechnung der benotigten Verhiiltniszahlen 
(I, 127ff.) und die Aufstellung von Tafeln notig sind, klar zu bestimmen. 

Diese klare Darstellung der fraglichen Massen hat zuerst G. v. KNAPP in einer etwas 
umstandlichen analytischen Weise, nach mm G. ZEUNER vorgenommen. Erst dann gelang es 
K. BECKER, die oben und im GrundriB I (S. 18) dargestellte Form der geometrischen Darstel
lung (und gleichzeitig und unabhangig von mm w. LEXlS, eine verwandte, etwas andere Form) 
zu finden, die viel verstandlicher und iibersichtlicher sind als die erstgenannten analytischen 
Darstellungen. 

Von der richtigen schematischen Darstellung des Ereignisablaufes zur Aufstellung 
von Ereignistafeln fUhrt nur ein kleiner Schritt. Auf diese selbst wie auf die ihnen ver
wandten Abgangsordnungen solI weiter unten (S. 63ff.) eingegangen werden. 

c) Ereignisort oder Wohnort. Raben wir oben bei der Besprechung der Statistik 
des Bev61kerungsstandes (S. 9ff.) als eine wichtige Vorfrage der Erhebung die 
Entscheidung uber die Fassung der Bevolkerungsform: anwesende Bevolkerung 
oder Wohnbev61kerung erkannt, so tritt uns bei der Statistik der Bevolkerungs
bewegung die ganz ahnliche Frage entgegen: Fassung der Er.eignisse nach dem 
Ereignisort oder nach dem W ohnort der Beteiligten, also Statistik der Eheschlie
.Bungen nach dem Eheschlie.Bungsort oder nach dem W ohnort des Brautigams oder 
der Braut, Statistik der Geborenen nach dem Geburtsort des Kindes oder nach 
dem Wohnort der Mutter, Statistik der Sterbefalle nach dem Sterbeorte oder nach 
dem Wohnorte des Gestorbenen. Die altere Statistik hat sich - ahnlich wie bei 
der Statistik des Bevolkerungsstandes - mit der Statistik der Bevolkerungs
bewegung nach dem Ereignisorte zufrieden gegeben. Bald wurden jedoch die Mangel 
einer solchen Fassungsart erkannt: die Eheschlie.Bungen der Ortsfremden an man
chen bevorzugten Orten (z. B. Wallfahrtsorten) entstellten ebenso das Bild der 
wirklichen Ehehaufigkeit dieser Orte, wie die Geburten der ortsfremden Mutter in 
den Gebaranstalten und die Todesfalle der zugereisten Kranken in den Spitalern 
der Gro.Bstadte. Die Stadtestatistik wehrte sich besonders gegen die Erhohung der 
Sterblichkeit durch die zugereisten Kranken (nicht so sehr gegen die Erhohung 
der Geburtenhaufigkeit durch die Entbindungen zugereister Mutter) und setzte es 
auch fruh durch, da.B in der Stadtestatistik neben der Gesamtzahl der Sterbefalle 
diejenige der Ortsfremden besonders ausgewiesen wurde. Unter Ortsfremden waren 
diejenigen verstanden, die nicht in der Stadt ihren W ohnort hatten, in einer engeren 
Fassung diejenigen, die als Kranke die Spitaler der Stadt aufgesucht hatten. Diese 
Losung konnte yom Standpunkt der Stadtestatistik, aber nicht vom Standpunkt 
der Statistik uberhaupt befriedigen, da es mit der Ausscheidung der Ortsfremden 
allein noch nicht getan war, wenn man nicht die Moglichkeit hatte, sie ihrem wirk
lichen Wohnort zuzuzahlen. Das fUhrte in der neueren Zeit darauf, da.B die Sta
tistik der Bevolkerungsbewegung ganz allgemein von der Darstellung nach dem 
Ereignisort auf diejenige nach dem Wohnort der Beteiligten ubergegangen ist. 
Dabei wird von der Zahl der FaIle nach dem Ereignisorte (wie bei der Volkszahlung 
nach der anwesenden Bevolkerung) nicht ganz abgesehen, sondern es gewinnt die 
Nebeneinanderstellung der Ereigniszahl nach dem Ereignisorte und nach dem Wohn
orte die besondere Bedeutung, da.B sie uns die Wanderungen zeigt, die zum Zwecke 
des Ereignisses in der Bevolkerung vor sich gehen: Wanderungen der eheschlie.Benden 
Paare nach bevorzugten Eheschlie.Bungsorten, Wanderungen der Frauen in die 
Gebaranstalten, der Kranken in die Spitaler. Daneben hat die Darstellung nach dem 
Ereignisorte noch eine praktische Bedeutung: wir ermessen aus der Zahl der Ehe
schlie.Bungen, der Geburten, der Sterbefalle, die sich an einem Orte zutragen, ganz 
gleichgiiltig, wo die Beteiligten wohnen, den praktischen Bedarf an Seelsorgern, 
Rebammen, Arzten, Leichenbestattungsanstalten, Friedhofsraum usw. 
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Man konnte gegen die allgemeine Geltung des Wohnortes einwenden, daB auch durch sie die 
Beleuchtung der inneren und auBeren ortlichen Einfliisse nicht in einer restlos befriedigenden 
'Weise erfolgt, daB also im heutigen Zeitalter des Verkehrs zwischen dem Ereignisse und dem 
'Vohnorte des Betroffenen nicht notwendig ein ursachlicher Zusammenhang bestehen muB. 
'Venn ein Arbeiter aus einem nahen Landorte in die Fabrik der Stadt fahrt und dort einem 
Berufsunfall zum Opfer fallt, oder wenn ein in der Stadt zeitweilig anwesender Fremder einem 
todesbringenden EinfluB der Stadt (einem Verkehrsunfall, einer Epidemie) erliegt, so sollte 
nicht der Wohnort des Gestorbenen mit diesem Todesfalle belastet werden; denn der Arbeiter, 
der fremde Beaucher, der erstere dauernd, der zweite zeitweilig, gehort zur "Tagesbevolkerung 
der Stadt", also zu derjenigen Bevolkerungsmasse, die unter der Gefahr der in der Stadt tags
tiber wirkenden, das Leben gefahrdenden Einfliisse steht. Bei einem anderen Arbeiter konnte der 
chronische BerufseinfluB eines in der Stadt ausgeiibten Berufes eine Verkiirzung des Lebens 
herbeigefiihrt haben. Solchen Einwendungen gegen die Wohnbevolkerung kann folgendes ent
gegengehalten werden: Auch wenn wir die Tagesbevolkerung einer Stadt genau kennten, so konn
ten wir niemals die Todesfalle der Stadt in solche teilen, die auf Tageseinfliisse und solche, die 
auf nachtliche Einfliisse zuriickgehen; denn die groBe Masse der Todesfalle gehort doch der 
'VohnbevOlkerung der Stadt zu, die Tag und Nacht unter dem Einflusse der Stadt steht; es ware 
ferner in allen denjenigen Fallen, in denen nur ein DauereinfluB der Stadt wirksam wird (wie 
bei unserem zweiten Arbeiter) niemals moglich, den Grad dieses Einflusses gegeniiber den Ein
fliissen des Wohnortes abzugrenzen. Ubrigens ware in den Fallen unserer beiden Arbeiter eine 
solche peinliche Scheidung, selbst wenn sie moglich ware, gar nicht notwendig. Wir wissen sehr 
wohl, daB die wirtschaftlichen und sozialen Einfliisse der GroBstadt weit iiber ihre Gemeindegren
zen hinaus wirken, und daB in einem mit der Entfernung und den Verkehrsgelegenheiten abneh
menden MaBe ein weiter Kreis von Nachbarorten dem wirtschaftlichen und sozialen EinfiuB der 
Stadt unterliegen. Wissen wir das von der Wohnbevolkerung eines dieser Orte, so wissen wir 
gleichzeitig Bescheid iiber die in ihnen wirksamen Einfliisse der Stadt auf ihre Bevolkerungs
bewegung. Es bleiben danach nur diejenigen Sterbefalle iibrig, die zufallig anwesende Fremde 
durch stadtische ,Einfliisse erleiden. Sie sind aber gegeniiber der Gesamtmasse der Sterbefalle 
von ganz geringer Bedeutung; der durch sie in die Statistik gebrachte Fehler ist jedenfalls 
weitaus geringer als der Fehler, den die in die Spitaler der Stadt zuwand!l.rnden fremden Personen 
bei einer Statistik nach dem Sterbeorte verursachen. Es bleibt sonach die Erfassung der Wohn
bevolkerung bei den Sterbefallen grundsatzlich und allgemein die beste Erfassungsart. 

Dies gilt auch fiir die EheschlieBungen und fiir die Geburten trotz gewissen Einwendungen, 
die auch dort gegen die Fassung nach dem Wohnorte erhoben werden konnten. Bei den Ehe
schlieBungen konnten es die weiter unten behandelten Fragen sein, welcher Wohnort denn 
eigentlich erfaBt werden solIe, der bisherige des Brautigams, derjenige der Braut oder der ins 
Auge gefaBte kiinftige beider Brautleute, bei den Geburten der Einwand, daB zwischen der Ge
burt und der Schwangerung eine Zeit von in der Regel 9 Monaten liegt, daB also bei Personen, 
die haufiger ihren Wohnort wechseln (wie z. B. Dienstmadchen), der Wohnort nicht auch der Ort 
der Verursachung sein muB. Beide Einwande konnen nicht als entscheidend angesehen werden. 
Bei den EheschlieBungen ist es doch nur der kleinste Bruchteil, bei dem nicht die drei genannten 
Wohnorte (nicht Wohnungen!) zusammenfallen; auBerdem besteht - wenigstens theoretisch
die Moglichkeit, aIle drei Wohnorte zu erheben. Bei den Geburten gilt der gleiche Einwand natiir
lich auch bei Fassung nach dem Geburtsorte, ja hier in erhohtem MaBe durch die Geburten 
ortsfremder Miitter. Es zeigt sich also auch fiir die EheschlieBungen und Geburten, daB die 
Fassung nach dem Wohnorte der Beteiligten die verhaltnismaBig beste Losung darstellt, weil 
in ihr die groben Fehler der Fassung nach dem Ereignisorte ausgetilgt werden. 

So gibt uns die Darstellung der BevOlkerungsbewegung nach dem W ohnort mit 
einer fur die Statistik genugenden Klarheit die ortliche Verteilung der Ereignisse, 
und die Fehlerquellen, die wir dabei in Kauf nehmen mussen, sind gewiB weitaus 
geringer als diejenigen einer Darstellung der Bevolkerungsbewegung nach dem 
Ereignisorte. 

d) Die Statistik der EheschlieBungen und EhelOsungenl. Raben wir oben (S. 22ff.) 
die Statistik der bestehenden Ehen als die Bestandsstatistik der Ehen kennen 

1 a) Allgemeines: v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S. 652-759. ZAHN, F.: Art. "Heirats
statistik", in: Handw. Staatsw. 5, 233-253. FELD, W.: Die Ziiricher Heiraten. Statistische 
Untersuchungen nebst internationalen Vergleichen und geschichtl.-method. Riickblicken auf die 
Heiratsstatistik. Stat. d. Stadt Ziirich 19. Ziirich 1916. CZUBER, E.: Mathematische Bevolkerungs. 
theorie, S.135-180. MULLER, J.: Deutsche Bevolkerungsstatistik, S.111-129. ZIZEK, F.: 
GrundriB der Statistik, S.248ff. MARCH: Demographie, S. 157-192. SCHNAPPER-ARNDT, G.: 
Sozialstatistik, S. 234ff. - Stat. Dt. R. 360, 6ff. Berlin 1930. 

b) Einzelne Merkmale der EheschliefJungen: SAVORGNAN, F.: Nuovi contributi allo studio 
dell'attrazione matrimoniale, in: Giorn. degli econ. 44, 863ff. (1929). BACHI, R.: Gli indici della 
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gelernt, so tritt hier die Statistik der EheschlieBungen und Ehelosungen als Statistik 
der Ehebewegung hinzu (so wie weiter unten neben die Statistik des Bevolkerungs
standes die Statistik der Geburten und Sterbefalle tritt). In der Statistik der Ehe
schlieBungen ist einerseits die Zahl der EheschlieBungen, andererseits diejenige 
der EheschlieBenden (die immer doppelt so groB ist) zu unterscheiden. Die Ehe
schlieBungen werden naturgemaB am EheschlieBungsorte erfaBt. Da der W ohnort 
der Beteiligten eine wichtige Grundlage der Aufarbeitung ist, ist es notwendig, 
auch den Wohnort des Brautigams und den Wohnort der Braut zu erfragen. Von 
Wichtigkeit ist auBerdem noch der kiinftige Wohnort der Brautleute, da es nicht 
nur von Interesse ist, woher, sondern auch wohin die Brautleute heiraten. Hier 
wird indessen, urn nicht eine Haufung von Fragen vorzunehmen, meist nur das 
eine oder das andere erfragt. Wird der zukiinftige Wohnort der Brautleute nicht 
unmittelbar erfragt, so wird in der Regel der bisherige Wohnort des Brautigams 
mit dem kiinftigen Wohnort iibereinstimmen, wobei aber die Fehierquelle nicht 
iibersehen werden darf, daB manchmal, besonders in landlichen Verhaltnissen, der 
Brautigam nach dem Wohnort der Braut heiratet. Der hieraus folgende Fehler 
darf aber nicht iiberschatzt werden, weil fUr die groBe Masse der EheschlieBungen 
Wohnort des Brautigams, Wohnort der Braut mid kiinftiger Wohnort beider zu
sammenfaIlen, die Fehlerquelle also nur in einem kleinen Bruchteil der FaIle wirk· 
sam werden kann. . 

Den Unterschied in den Zahlen des EheschlieBungs. und des W ohnortes mag 
die folgende kleine Ubersicht zeigen. 

Beispiel. Siehe dazu die obere Tabelle auf S. 60. 
Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, wie schon in kleinen VerhiHtnissen die Stadte und die nachste 

L'"mgebung miteinander durch die EheschlieBungen in der Stadtkirche verbunden sind (Beispief 
St. Polten Stadt und Land). In den anderen beiden Fallen, Linz und Salzburg, wurden in def 
Stadt viel mehr Ehen geschlossen, als der Abgang der nachsten Umgebung betrug. Es handelt 
sich hier urn beriihmte Kirchen, Dome oder Wallfahrtskirchen, die auf einen weiteren Gebiets
umkreis eine Anziehung ausiiben (Linzer Dom und Wallfahrtskirche Postlingberg, Salzburger 
Dom). Die Anziehung der Wallfahrtskirche Maria·Zell im Bezirke Bruck a. d. Mur ist so stark, 
daB sie auch in der Einbettung in den iibrigen Bezirk, also schon nach Abzug des zwischen 
Maria·Zell und der naheren Umgebung vorhandenen Austausches, noch immer sehr auffallend 
zur Geltung kommt. 

Eine Besonderheit hat die Statistik der EheschlieBungen fiir Wien ausgewiesen, indem sie 
auch die vVohnung der Brautleute erfaBte und das Wohnen im gleichen Hause besonders aus
zahlte, in der Annahme, daB das Wohnen im gleichen Hause zumeist das Wohnen in der gleichen 
Wohnung sein diirfte, so daB damit die Zahl der bereits vor der EheschlieBung gemeinsam 

attrazione matrimoniale. Ebenda S. 894ff. SCHENKER, 0.: Zur Korrelation zwischen den Heirats
altern der Ehegatten in der Schweiz, in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 60,220-233 (1929). DERS: Zur 
Abhangigkeit der Heiratshaufigkeit yom Beruf und von der Konfession. Ebenda 66, 114ff. (1930). 
HANAUER, W.: Die jiidisch-christlichen Mischehen, in: AUg. stat. Arch. 17, 513ff. (1927). PRIN
ZING, F.: Die Wandlungen der Heiratshaufigkeit und des mittleren Heiratsalters, in: Z. Sozial
wiss., N. F. 6, 661ff. (1914). RUBIN, M., U. H. WESTERGAARD: Statistik der Ehen, S.45-81. 
Jena 1890. SAVORGNAN, F.: Considerazioni metodologiche a proposito della misura dell'endo
gamia. Rom 1931 (auch als Bericht fiir den Intern. KongreB f. Bevolkerungsforschung in Rom 
1931). UGGE, A.: A proposito di tipo antropologico e di scelta matrimoniale, in: Giorn. degli 
econ. 44, 883f£. (1929). 

c) JYIessung der Heiratshiiufigkeit: WINKLER, W.: Die statistischen Verhaltniszahlen, S. 149 
bis 177. Wien u. Leipzig 1923. v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S.665-668, 720-727. 
BURKHARDT, F.: Die neuen Heiratstafeln fiir Sachsen, in: Z. Sachs. Stat. Landesamt 74/70, 
116-122 (1928/29). Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1922, 20f. WINKLER, W.: Neuere Hei
ratstafeln, in: Jb. Nationalok. Stat. III. F. 63, 64f£. (1921). MOLL, E.: Heiratstafelnfiir Bayern und 
Hamburg 1880-1911. Miinchen 1919. RAHTS, J.: Heiratstafeln, in: Stat. Dt. R. 276, 38*-42*. 
Berlin 1918. LEXIS, W.: Abhandlungen zur Theorie der Bevolkerungsstatistik, S. 60f£. Jena 1903. 
BOECKH, R.: Verehelichungsziffern der Jungfrauen und der verheiratet gewesenen Frauen, 
Yerehelichungstafel und Aussteuertafel, in: Stat. Jb. d. Stadt Berlin 12, 13-16 (1886). KUTT
NER, W.: Die EheschlieBungen in Sachsen, in: Z. Kgl. Sachs. Stat. Bur. 1885, Beilage S. 19ff. 
BOECKH, R.: Die Bewegung der Bevolkerung der Stadt Berlin in den Jahren 1869-1878, S. 32ff. 
Berlin 1884. ZEUNER, G.: Abhandlungen zur mathematischen Statistik, S. 149ff. Leipzig 1869. 
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Die EheschlieBungen in einigen politis chen Bezirken Osterreichs im Jahre 1930 
nach dem EheschlieBungsort und dem Wohnort des Brautigams1• 

EheschlieBungen Mehr ( + ) oder weniger ( - ) 
-- ---- --- EheschlieBungen nach dem 

nach dem EheschlieBungsbezirk als 
nach dem Wohnbezirk nach dem Wohnbezirk 
Eheschlie- des -- -

Politischer Bezirk 

Bungsbezi_rk_ Brautigams _i_nz~~~~~-I 
---- ----

in % 

St. Polten Stadt (Niederosterreich) . 
" "Land " . 

Linz Stadt (Oberosterreich) . . . . 
" Land und Urfahr (Oberosterr.). 

Salzburg Stadt (Salzburg) . 
" Land " .... . 

Bruck a. Mur (Steiermark) .... . 

I 

522 
324 

1338 
559 
970 
667 

1660 

2 

302 
517 
753 
664 
281 
653 
319 

3 

+ 220 
193 

+ 585 
105 

+ 689 
+ 14 
+1341 

4 

+ 72,8 
- 37,3 
+ 77,7 
- 15,8 
+245,2 
+ 2,1 
+420,4 

gefiihrten Haushalte (Konkubinate) annahernd erfaBt ware. Diese Annahme hat natiirlich mit 
der Fehlerquelle zu rechnen, daB das Wohnen im gleichen Hause sich nicht unbedingt mit dem 
Wohnen in der gleichen Wohnung decken muB. Immerhin diirfte der Hauptteil der in Wien 
ausgewiesenen FaIle doch auf vorherigen gemeinsamen Haushalt zuriickzufiihren sein, weshalb 
den Zahlen der Wert einer annaherungsweise ermittelten Hochstgrenze der EheschlieBungen, 
die aus einem Konkubinate hervorgehen, zukommt2• 

Neben der bloB en Zahl der EheschlieBungen (Beispiel S.69) berechnet man 
ihre Beziehung auf die BevOlkerung, die EheschlieBungsziffer. Die EheschlieBungs
ziffer ist eine ganz rohe MaBzahl, die nur mit Vorsicht zur Beurteilung der 
Ehehaufigkeit verwendet werden darf. Wir wollen auf sie weiter unten nochmals 
zuriickkommen. 

Die EheschlieBungsziffer kann auch in allen Ausgliederungen der EheschlieBenden 
und der Bevolkerung als besondere EheschlieBungsziffer verwendet werden, z. B. 

Die monatlichen Schwankungen der 
EheschlieBungen im Deutschen Reiche in den 

Jahren 1925 bis 1929 3• 

:Monat 

Janner . 
Feber. 
Marz. 
April . 
Mai 
Juni . 
Juli 
August. 
September 
Oktober 
November. 
Dezember. 

Jahresdurchschnitt. 

MeBzahlen der auf einen Tag 
tf II d Eh hI" B en a en en esc Ie ungen 

( J ahresdurchschnitt 
der MeBzahlen = 100) 

c- ---- - ----... -. 
1925 1926 11927 1928 1929 

60,3 62,6 55,5 59,8 57,6 
96,1 88,8 95,1 88,6 78,8 
68,0 71,4 66,4 80,2 83,5 
98,2 105,4 lO7,3 104,5 94,7 

144,0 143,5 112,4 139,0 138,1 
94,9 85,1 115,3 96,6 97,3 
87,4 93,6 92,3 86,5 92,4 
91,0 81,7 82,1 84,9 96,1 

lO4,6 102,2 104,9 114,7 lO7,7 
128,7 128,5 129,1 117,1 121,2 
122,6 125,0 125,6 118,3 134,4 
104,5 111,6 114,6 110,2 97,3 

lOO,O 100,0 100,0 /100,0 /100,0 

1 Stat. Nachr. 10, 16 (1932). 

nach dem Geschlecht, nach 
dem Alter, nach dem Beruf, 
nach der Religion usw. 

Von Interesse ist weiter 
das beiderseitige Reirats
alter der EheschlieBenden, 
das bekanntlich in der ein
fachen Ausgliederung schiefe 
Verteilungskurven fUr die 
Brautleute beider Geschlech
ter (1,94), in der gegenseitigen 
Ausgliederung eine positive 
Korrelation (I, 137ff.) zeigt, 
bei der in der Zergliederung 
des Stoffes nach dem Alter 
des Reiratspartners die Form 
von der linkssteilen Vertei
lung iiber eine symmetrische 
Verteilung (N ormalkurve) zur 
rechtssteilen schiefen Kurve 

2 NORST, A.: Zur Statistik der EheschlieBungen in Wien, in: Stat. Monatsschr., 3. F. 2, 
204ff. (1920). 

3 Stat. Dt. R. 360, lO. Berlin 1930; 393, 10. Berlin 1931. Der Jahresdurchschnitt der Ehe
schlieBungen je Tag betrug 1925 1323, 1926 1324, 1927 1475, 1928 1604, 1929 1615. 
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wechselt. In der Summe geben naturgemaB die starker besetzten Jahrgange den 
Ausschlag. 

Wenn wir die EheschlieBungen eines Jahres nach Kalendermonaten zer
gliedern, so ergibt sich aus den kirchlichen Ver botszeiten, den wirtschaftlichen 
Arbeitsverhaltnissen und der dementsprechenden Zusammendrangung der Ehen 
auf gewisse bevorzugte Zeiten eine periodisch schwankende Bewegung. 

Beispiel. Siehe dazu die vorhergehende Tabelle. 
Es ergibt sich aus obigen Zahlen fiir die EheschlieBenden eine jahreszeitliche Wellenlinie mit 

zwei Tief - und zwei Hiihepunkten: Die Tiefpunkte im Winter und im Hochsommer, und die Hiihe
punkte im Mai oder Juni je nach der Lage der Pfingsten, und im Spatherbst gehen auf wirtschaft
liche Ursachen zuruck. Die kirchlichen Verbote im Advent und in der Fastenzeit (hauptsachlich 
Dezember und Marz) kommen in Senkungen, die bevorzugte Zeit des Faschings (Feber) in einer 
Hebung zum Ausdrucke. 

Weiter von Interesse ist die Erfragung einer etwaigen Verwandtschaft der 
EheschlieBenden (wegen der ungunstigen Wirkungen von Verwandtschaftsehen), 
des Familienstandes, des Glaubensbekenntnisses und des Berufes der 
EheschlieBenden. Besonders in der gegenseitigen Verbindung der gleichen Merk
male von Braut und Brautigam ergeben sich hier interessante Einblicke: bei der 
Verbindung des Familienstandes, inwieweit Anziehungen und AbstoBungen zwischen 
ledigen, verwitweten usw. Personen bestehen (vergleiche die entsprechende Tabelle 
in I, 137), bei Verbindung des Glaubensbekenntnisses, inwieweit konfessionell reine, 
inwieweit gemischte Ehen geschlossen werden, bei Verbindung des Berufes und der 
sozialen Stellung, inwieweit die verschiedenen Berufe und sozialen Stellungen unter
einander heiraten ("soziales Connubium", v. INAMA-STERNEGG). 

Beispiel. 
Aus einer solchen kombinierten Berufstabelle des bayerischen statistischen Landesamtes1 

entnehmen wir z. B. folgende Zahlen fur das Jahr 1927: 
Von den 7851 in der Landwirtschaft selbstandigen berufstatigen Brautigamen (selbstandigen 

Landwirten) heirateten: 
5316 (67,7%) Bauerntiichter, 

980 (12,5%) landwirtschaftliche Arbeiterinnen, 
287 (3,7 %) selbstandige Landwirtinnen, 
275 (3,5%) Hausgehilfinnen, 
259 (3,3 %) Tiichter von Gewerbetreibenden, 
202 (2,6%) mithelfende Familienmitglieder aus dem Handel und Verkehr, 
usw. 

Von den 23737 eheschlieBenden gewerblichen Arbeitern heirateten: 
7462 (31,4%) gewerbliche Arbeiterinnen, 
3280 (13,8 %) Hausgehilfinnen, 
2644 (11,1 %) Bauerntiichter, 
2204 (9,3 %) landwirtschaftliche Arbeiterinnen, 
1719 (7,2%) Tiichter von gewerblichen Arbeiterinnen, 
1172 (4,9%) Angestellte in Handel und Verkehr, 
1082 (4,6 %) selbstandig Gewerbetreibende, 
usw. 

Die starke Anziehungskraft der sozialen und wirtschaftlichen Umgebung ist aus diesen Zahlen 
deutlich ersichtlich; sie ist bei Bauernsiihnen begreiflicherweise starker wirksam als bei gewerb. 
lichen Arbeitern. 

Sind auf die geschilderte Weise die Massen der EheschlieBenden erfaBt und ge
gliedert, so werden an ihnen noch weiter einige gebrauchliche Mittelwerte berechnet: 
die bereits erwahnte allgemeine, die besondere Heiratsziffer, das durchschnittliche, 
das haufigste, bisweilen auch das mittlere Heiratsalter der Brautleute (I, 72ff.). 
An die allgemeine und besondere Heiratsziffer sind noch einige Bemerkungen zu 
knupfen. Messen wir die Zahl der EheschlieBungen an der Bevolkerungszahl (allge
meine EheschlieBungsziffer), so haben wir hier im Nenner unseres Bruches den Fehler 
des toten Gewichtes der an den EheschlieBungen unbeteiligten Kinder, wodurch 

1 Beitrage zur Statistik Bayerns 117, 164. 



62 Die Bevolkerungsstatistik. 

bewirkt wird, daB in kinderreichen Staaten die EheschlieBungsziffer herabgedriickt 
wird gegeniiber derjenigen kinderarmer Staaten. Beschranken wir die Berechnung 
auf die erwachsene Bevolkerung, so haben wir auch hier als totes Gewicht die an 
den EheschlieBungen unbeteiligte, weil bereits verheiratete BevOlkerung. Es wiirde 
demnach scheinen, daB eine Beziehung del' EheschlieBungen auf die natiirlich und 
rechtlich heiratsfahige Bevolkerung das Richtige ware. Eine nahere Betrachtung 
zeigt abel', daB auch diese verfiihrerische Berechnungsweise einen schweren Fehler 
in sich birgt. Die aus diesel' Berechnung hervorgehende "besondere Heiratsziffer" 
ist nichts anderes als eine rohe Heiratsziffer in einem FaIle nicht wesentlicher Ver
schiebung (I, 129), d. h. in einem FaIle, in dem die Haufigkeit des Ereignisses nicht 
durch die Verteilung iiber die Zeit bestimmt wird, es also fiir nicht zu lange Alters
abschnitte gleichgiiltig ist, wie sich die Ehen iiber sie verteilen. Die so berechnete 
Heiratsziffer wird abel' durch diese Verteilung mitbestimmt, gibt also je nach diesel' 
fUr die Haufigkeit gleichgiiltigen Verteilung jeweils ein verschiedenes Bild. Ein 
richtigeres MaB vermittelt uns die Heiratswahrscheinlichkeit, wie wir sie in 
den Heiratstafeln gewinnen1 • 

Besondere Heiratsziffern werden nicht nul' in del' oben erwahnten Gliederung 
nach dem Alter (gegebenenfalls nul' unter Ausscheidung del' Kinder), sondern auch 
in del' Gliederung nach del' Konfession, nach dem Berufe usw. berechnet. Del' oben 

Heiratsziffern del' ledigen Manner nach dem Alter in den Jahren 1926 bis 1929 
im Vergleich zu 1910/11 2• 

Alters-
Auf je 1000 ledige Manner in den vorstehenden I MeBzahlen 

jahre 
Altersjahren kamen EheschlieBungen lediger Manner 1910/11 = 100 gesetzt 
-----

1 I 
-

I 1 1926 11927 11928 11929 1910/11 1926 1927 1928 1929 
bis I--~ 

von unter 1 2 3 4 5 6 7 I 8 9 

18-19 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 250 250 250 200 
19-20 1,2 2,6 2,7 2,9 3,0 217 225 242 250 

20-21 3,8 8,3 8,5 9,5 9,1 218 224 250 239 
21-22 24,6 41,4 43,3 46,4 44,9 168 176 189 183 
22-23 59,7 57,1 59,6 63,7 61,8 96 100 107 104 
23-24 97,5 76,5 84,6 89,6 87,8 78 87 92 90 
24-25 137,7 99,5 107,9 118,4 114,8 72 78 86 83 

25-26 162,8 122,2 131,6 139,4 140,6 75 81 86 86 
26-27 168,7 141,5 153,1 160,1 158,2 84 91 95 94 
27-28 175,7 166,9 174,8 180,5 175,3 95 99 103 100 
28-29 166,7 167,0 184,2 190,7 181,1 100 110 114 109 
29-30 164,5 166,0 184,4 200,0 188,0 101 112 122 114 

30-31 147,6 159,8 180,5 193,5 197,2 108 122 131 134 
31-32 142,3 150,2 161,8 181,5 178,9 106 114 128 126 
32-33 124,4 147,1 152,6 158,5 163,2 118 123 127 131 
33-34 112,4 131,6 143,6 145,3 143,1 117 128 129 127 
34-35 97,9 124,1 130,6 139,9 131,6 127 133 143 134 

35-36 86,3 122,8 119,9 125,9 122,8 131 139 146 142 
36-37 76,4 103,5 107,9 115,9 110,9 135 141 152 145 
37-38 69,4 97,2 98,5 101,6 96,7 140 142 146 139 
38-39 54,5 85,4 89,2 91,3 87,6 157 164 168 161 
39-40 54,4 78,2 77,0 86,5 82,8 144 142 159 152 

40-45 34,2 54,3 55,7 57,2 58,4 159 163 167 171 
45-50 17,6 29,9 29,0 30,5 29,7 170 165 173 169 
50-55 8,7 13,6 15,3 15,4 15,0 156 176 177 172 
55-60 4,5 7,4 7,3 7,8 8,1 164 163 173 180 

1 Vergleiche Naheres in des Verfassers "Statistischen Verhaltniszahlen", S. 149ff. 
2 Stat. Dt. R. 393, 7. Berlin 1931. 
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erwahnte Fehler aus der verschiedenen Zeitverteilung der Heiraten spielt auch 
hier eine Roile, ebenso eine etwaige Verschiedenheit im Altersaufbau der einem 
Vergleiche unterzogenen Masse (I, 59). 

Beispiel. Siehe dazu die vorausgehende Tabelle. 
Eine besondere Heiratsziffer, die samtliche eheschlieBenden Manner auf die im heiratsfahigen 

Alter stehenden Manner und samtliche eheschlieBende Frauen auf die im heiratsfahigen Alter 
stehenden Frauen bezieht, ist wie eben erwahnt, kein richtiges MaB der Heiratshaufigkeit, weil 
der Vorgang des Heiratens als ein Vorgang unwcsentlicher Verschiebung betrachtet werden muB. 
Dieser Einwand trifft in abgeschwachter Form auch Heiratsziffern nach groBeren Altersgruppen. 
wahrend er bei Altersjahresgruppen an Bedeutung verliert. Dagegen tritt hier ein Einwand auf. 
der unten bei den Heiratstafeln (S. 68) naher ausgefiihrt werden soll: daB die Hohe der Heirats
wahrscheinlichkeit (und ebenso der Heiratsziffer) nicht nur bestimmt wird durch die von Ort 
zu Ort oder von Zeit zu Zeit verschiedene Heiratslust des betrachteten Alters, sondern auch 
dadurch, mit welcher Haufigkeit in den vorausgehenden Jahrgangen geheiratet wurde. 

Mit diesem Vorbehalt moge der Leser die Zahlen unseres Tabellchens betrachten und die 
Heiratshaufigkeit der verschiedenen Altersstufen untereinander sowie unter den vcrschiedenen 
hier dargestellten J ahren vergleichen. Er wird da bei bemerkenswerte und ii berraschende Einzel
heiten feststellen konnen. 

Heiratsordnungen und Heiratstafeln. Das Bediirfnis, zuverliissigere 
MaBe fUr die Heiratshaufigkeit einer BevOlkerung zu erhalten als die oben dar
gestellten Verhaltniszahlen, begegnet sich in den Heiratsordnungen und Heirats
tafeln mit dem Bediirfnis, den tatsachlichen Ablauf der Bevolkerungsmasse unter 
EinfluB des Heiratsereignisses zu betrachten. Dieses letztere Ziel konnte in zweierlei 
Weise erreicht werden. Die eine Art ware die, daB wir eine wirkliche Bevolkerung, 
etwa eine Masse von 15jahrigen ledigen Madchen oder eine Masse von 18jahrigen 
ledigen Mannern unter Beobachtung hielten und feststellten, wie viele von ihnen in 
jedem Altersjahre 

a) durch Verehelichung, 
b) durch Tod, 
c) durch Auswanderung aus der Masse der Ledigen ausscheiden. 
Wenn wir der Vereinfachung halber die in die Masse durch Zuwanderung neu 

Hinzukommenden nicht mit einbezogen, so wiirden wir aus dieser Betrachtung eine 
Abgangsordnung der Ledigen erhalten. 

Es ist nun praktisch schwer moglich, fiir groBere Verhiiltnisse, wie wir sie in del' 
Statistik brauchen, eine solche Bevolkerungsiiberschau dauernd durchzufUhren. 
(Am leichtesten konnte sie noch dort gehandhabt werden, wo es Bevolkerungs
register gibt, vgl. S. 9fL) Aber auch theoretische Bedenken stiinden einer solchen 
Betrachtung entgegen: die Starke del' zu betrachtenden Ereignisse, also hier des 
Heiratens, andert sich in der Zeit; das Bild, das doch 50 bis 60 Jahre umspannen 
miiBte, ware somit aus den verschiedenartigsten Bestandteilen zusammengesetzt. 
Man beschreitet daher hier (wie in den ahnlichen Fallen der Betrachtung des Ge
burten- oder des Sterbeablaufes) den zweiten Weg, daB man aus den Bevolkerungsele
menten, wie sie uns die Gegenwart darbietet, einen Ablauf errichtet, unter der An
nahme, daB die Bevolkerung stationar sei (S. 6), die Bevolkerungsstiicke, die wir 
also hier nach Altersjahrgangen nebeneinander geschaltet sehen, im zeitlichen Gene
rationsablauf in ganz gleicher Weise hintereinander geschaltet seien. 

Diese Betrachtung kann grundsatzlich in zweierlei Weise erfolgen: 1. Indem del' 
Ablauf so betrachtet wird, wie er sich in der Wirklichkeit abwickelt, also unter 
Beriicksichtigung des Nebeneinanderwirkens von Heiratsfiillen und Sterbefallen 
(von der Darstellung der Wanderungen wird dabei abgesehen), oder 2. indem del' 
Ablauf nur das Ausscheiden durch Heiraten beriicksichtigt. 1m ersteren FaIle ge
langen wir zu Heiratsordnungen, im zweiten zu Heiratstafeln. 

In dem kleinen Ausschnitt aus der Beckerschen Darstellung, die wir zur leich
teren Veranschaulichung zu Hilfe nehmen (Abb. 5, siehe auch I, 18), kennen wir 
aus einer im Zeitpunkte tn+l abgehaltenen Volksziihlung die Streckenmasse bd 
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der x- bis x + I jahrigen, LII, ferner kennen wir aus einer entsprechend eingerichteten 
Statistik der BevOlkerungsbewegung die Punktmassen der aus dem Geburtsjahr
gang tn bis tn+l stammenden xjahrig im Jahre in bis i n + 1 Gestorbenen gl und Hei
ratenden hI' ferner die aus dem gleichen Geburtsjahrgang xjahrig im Jahre i n + l 

bis in+2 Gestorbenen g2 und Heiratenden h2 . gl + g2 ergibt G, das ist die Masse 
der aus dem Geburtsjahrgang tn bis tn+l xjahrig Gestorbenen (die sich also auf zwei 
Kalenderjahre verteilen), hI + h2 ebenso H als die Masse der aus dem gleichen Ge
burtsjahrgang xjahrig Heiratenden (die gleichfalls auf zwei Kalenderjahre verteilt 
sind). LI (= LII + gl + hI) ergibt sich als der Anfangsstand der aus unserem Ge
burtsjahrgang stammenden, unverheiratet in das Alter von x U"bergehenden (in 

o fll 

I 
I 
I / 

1/ 
'A'------7f-S'/ - - -,e 

I / 
I / 
1/ 

I 
I 

, / 
I / 
Ie 

der Abbildung die Strecke a d). 
Das Verfahren der Heiratsordnung berech-

net nun 
H hl +h2 

rJh = LI = [PI + hI + gi ' 

G gi + g2 
rJg = LI = LII + gi + hI 

als sogenannte una bhangige Wahrscheinlich
keiten, unabhangig darum, weil bei dieser neben
einander vorgenommenen Berechnung nicht dar
auf Rucksicht genommen ist, daB die Ausgangs
masse sich wahrend des Altersjahres x ununter
brochen durch Ausscheiden von Personen, bei 
Messung der Heiratswahrscheinlichkeit rJh durch 

Abb. 5. Die Massen der Gestorbenen und der Sterbefalle, bei Messung der Sterbewahrschein
Heiratenden nach der Beckerschen Dar-

stellung. lichkeit rJg durch Heirat andert. Von diesen .An-
derungen sind die Wahrscheinlichkeiten rJ unab

hangig gemacht, indem auf sie einfach keine Rucksicht genommen wurde. Wir erhalten 
aber dadurch zwei Wahrscheinlichkeiten, die summierbar sind; die Summe ergibt die 
Wahrscheinlichkeit, ausder Anfangsmasse durch TododerVerheiratung auszuscheiden. 

Diese Betrachtung wird in der Regel auf die Ledigen beschrankt, konnte aber 
ebensogut auch auf die sich wiederverheiratenden verwitweten, geschiedenen und ge
trennten Personen ausgedehnt werden. N ur wiirde eine solche Berechnung fiir die 
Heiratsfahigen uberhaupt (also Ledigen, Verwitweten, Geschiedenen, Getrennten) 
eine Zusammenfassung ungleichartiger Tatbestande ergeben, somit zu einer Ver
wischung der Verhaltnisse fuhren, weshalb uberall dart, wo Heiratsordnungen nur 
fur eine Bevolkerungsgruppe berechnet werden sollen, die Beschrankung auf die 
Ledigen derjenigen der Zusammenfassung aller genannten Bevolkerungsgattungen 
vorzuziehen ist. 

Haben wir in dieser Weise fur beide Geschlechter und die verschiedenen Alters
jahre die unabhangigen Wahrscheinlichkeiten, zu heiraten oder zu sterben, berech
net, so ergibt sich daraus leicht die Berechnung einer Abgangsordnung. Wir 
brauchen dann nur den Ausgangsstand, etwa der das 18. Lebensjahr vollendenden 
ledigen Manner oder der das 15. Jahr vollendenden ledigen Madchen z. B. = 10000 
zu setzen und nun von diesem Stand auf Grund der Wahrscheinlichkeiten der 18-
bzw. 15jahrigen die Erfolgszahlen (z. B. 10000 X rJh' 10000 X rJy) zu berechnen. 
Diese Erfolgszahlen bedeuten die im Alter von 18 bzw. 15 Jahren heiratenden oder 
sterbenden Manner und Madchen. Sie scheiden aus der ursprunglichen Masse aus, 
weshalb wir sie yom Anfangsstand 10000 abzuziehen haben. So gelangen wir auf 
den Stand der ledigen Manner oder Madchen zu Beginn des 19. oder 16. Jahres. 
Dieser Rechnungsvorgang wird weiter fortgesetzt, bis die ganze Masse der Ledigen 
durch Heirat oder Tod aufgebraucht ist. 
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Beispiel. 
Abgangsordnung der aus ledigem Stande heiratenden Personen nach den 
Heirats- und Sterblichkeitsverhaltnissen im Deu tschen Reiche in den 

Jahren 1910 und 19111. 

a) Mannliches Geschlecht b) Weibliches Geschlecht 
~- --~- --~ --------- ------ - ---------

Wahrscheinlich - W ahrscheinlich-
kei t fiir einen 

Abgang 
keit fUr eine 

Abgang Alter ledigen Mann Ab- ledige Frau Ab-
in nebenstehenden gangs- nebenstehenden gangs-

voll- Alters, im nach- ordnung ------ ~ - Alters, im nach- ordnung ~ --

fUr sten Jahre fur 

-

endeten sten Jahre 
Jahren -~ --~. -- ledige d h durch I --. ledige durch durch 

zu I als Ledi- Manner H~[r:t Tod zu als Ledl- Frauen Heirat Tod 
heiraten ger zu heiraten ge zu I 

sterben sterben 
---

~ 1- 2- ---3 -1-4- ---- -- - --------~--

5 6 7 8 9 I 10 

15 - 0,00270 10000 - 27 0,00003 0,00278 10000 0,3 28 
16 - 0,00321 9973 - 32 0,00163 0,00312 9972 
17 - 0,00368 9941 - 37 0,00689 0,00325 9925 16 31 

69 32 
18 0,00020 0,00409 9904 2 40 0,02075 0,00343 9824 204 34 
19 0,00117 0,00450 9862 12 44 0,04371 0,00366 9586 419 35 20 0,00376 0,00469 9806 37 46 0,07207 0,00365 9132 658 33 21 0,02426 0,00458 9723 236 44 0,10916 0,00379 8441 922 32 22 0,05788 0,00471 9443 547 44 0,13078 0,00390 7487 979 29 23 0,09292 0,00453 8852 823 40 0,14976 0,00411 6479 970 27 
24 0,12869 0,00482 7989 1028 39 0,16079 0,00448 5482 881 25 
25 0,15042 0,00509 6922 1041 35 0,15957 0,00462 4576 730 21 
26 0,15547 0,00539 5846 909 31 0,15194 0,00511 3825 581 20 
27 0,16117 0,00593 4906 791 29 0,14395 0,00535 3224 464 17 
28 0,15365 0,00600 4086 628 25 0,12463 0,00530 2743 342 15 
29 0,15172 0,00673 3433 521 23 0,11682 0,00564 2386 279 13 
30 0,13692 0,00730 2889 395 21 0,09604 0,00617 2094 201 13 
31 0,13234 0,00846 2473 327 21 0,08336 0,00608 1880 157 11 
32 0,11675 0,00812 2125 248 18 0,07012 0,00626 1712 120 11 
33 0,10599 0,00923 1859 197 17 0,06098 0,00648 1581 96 10 
34 0,09298 0,00946 1645 153 15 0,05086 0,00726 1475 75 11 
35 0,08248 0,01067 1477 122 16 0,04532 0,00799 1389 63 11 
36 0,07327 0,01084 1339 98 15 0,04118 0,00770 1315 54 10 
37 0,06671 0,01263 1226 82 15 0,03560 0,00833 1251 45 10 
38 0,05275 0,01337 1129 60 15 0,02903 0,00775 1196 35 9 
39 0,05263 0,01325 1054 55 14 0,02856 0,00822 1152 33 10 
40 0,03928 0,01540 985 39 15 0,02145 0,00909 ll09 24 10 

: : : : : : : : : 
45 0,02111 0,01788 767 16 14 0,01289 0,01077 968 : : 

13 10 
: : : : : : : : : 

50 0,01l01 0,02538 635 7 16 0,00595 0,01475 867 : : 
5 13 

: : : : : : : : : 
55 0,00519 0,03231 529 3 17 0,00220 0,01899 781 : : 

2 15 
: : : : : : : : : 

60 0,00275 0,03921 432 I 17 0,00096 0,02894 692 : : 
I 20 

: : : : : : : : : 
65 0,00206 0,05644 333 I 19 0,00035 0,04132 583 : : 

24 
: : : : : : : : : 

70 0,07807 234 21 0,06545 450 
: : 

30 

Die Spalten lund 2 der Abgangsordnung stellen die unabhangigen Heirats- und Sterbe
wahrscheinlichkeiten des mannlichen, die Spalten 6 und 7 die entsprechenden Wahrscheinlich
keiten des weiblichen Geschlechtes dar. In den Spalten 3 und 8 sind die aus 10000 in das nachste 
Alter jeweils ledig Ubergehenden, in den Spalten 4 und 5 (9 und 10) die durch Heirat oder Tod 
Ausscheidenden angegeben. Die Heiratswahrscheinlichkeiten der ledigen Manner wachsen schnell 
bis zum 27. Jahre, dann nehmen sie langsamer ab (linkssteile Verteilungskurve, I, 94). Die Sterbe-

1 Stat. Dt. R. 275, 40*. Berlin 1918. 
Winkler, Gesellschaftsstatistik. 5 
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wahrscheinlichkeiten nehmen yom 15. Lebensjahre mit dem Alter mit wenigen Ausnahmen be
standig zu. Die Masse der Ledigbleibenden ist wegen der doppelten Aussiebung naturgemaB 
einem bestandigen Riickgang ausgesetzt. Die Zahlen der durch Heirat Abgehenden bilden ahn
lich wie die Heiratswahrscheinlichkeiten eine linkssteile Verteilungskurve, nur mit dem Unter
schiede, daB der Gipfelpunkt schon beim 25. Lebensjahre liegt (was sich daraus erklart, daB 
das Steigen der Heiratswahrscheinlichkeiten yom 25. zum 27. Lebensjahre nicht mehr so stark 
ist, daB die Abnahme der in Spalte 3 dargestellten Masse iiberwogen werden konnte). Eine 
ahnliche Gegenwirkung konnen wir auch in der Reihe der durch Tod abgegangenen ledigen 
Manner (Spalte 5) beobachten. Diese Reihe steigt nur so lange (bis zum 20. Jahre), als die Ab
nahmen in der 3. Spalte gering sind, schlagt aber dann trotz steigenden Sterbewahrscheinlich
keiten in das Gegenteil um, bis um die 50er Jahre das Wachsen der Sterbewahrscheinlichkeiten 
so stark wird, daB die Abnahme in Spalte 3 iiberwogen wird, so daB die Zahl der durch Tod 
Abg~henden wieder eine Steigerung aufweist. 

Ahnlich liegen die Verhaltnisse beim weiblichen Geschlechte, nur mit dem Unterschiede, 
daB durch das frUhere Einsetzen des Heiratens eine Verschiebung der Heiratswahrscheinlich
keit nach oben, dadurch auch eine Veranderung im Verhaltnis der Heirats- und Sterbewahr
scheinlichkeiten hervorgerufen wird. 

Die Heiratswahrscheinlichkeiten des mannlichen und weiblichen Geschlechtes diirfen nur 
fiir Zwecke einer rohen Feststellung untereinander verglichen werden. Fiir feinere Vergleiche 
dient, wie erwahnt, die Berechnung der sofort zu behandelnden abhangigen Heiratswahrschein
lichkeiten in den Heiratstafeln. 

Diese andere Betrachtungsart ergibt sich, wenn bei Messung der Heiratshaufig
keit darauf Riicksicht genommen werden solI, daB die Ausgangsmasse der xjahrigen, 
wahrend sie das xte Lebensjahr durchlaufen, durch ein anderes Ereignis als das zu 
messende, den Tod (von den Abwanderungen sei der Vereinfachung halber auch 
hier abgesehen), standig vermindert wird. Da ist offenbar der Nenner, der oben bei 'YJ 

in Verwendung trat, zu groB und muB um eine entsprechende Masse von Gestorbenen 
vermindert werden. Waren aIle im Jahre x Sterbenden an ihrem Geburtstag ge
storben, so miiBte diese Masse G (= gl + g2) sein, waren aIle an ihrem x + 1 ten 
Geburtstag gestorben, so ware sie O. Die als Abzugspost gesuchte Masse muB daher 
zwischen 0 und G liegen. Sie wird, wenn die Sterbefalle sich gleichmaBig iiber das 

ganze Altersjahr verteilen, = ~ sein, wenn sie starker im ersten Halbjahr des 

Alters x erfolgen, grBBer als ~, wenn sie starker im zweiten Altershalbjahr erfolgen, 

kleiner als~. Da wir in der Regel iiber die Verteilung der Sterbefalle innerhalb der 

einzelnen Altersjahre nur durch eine Ausgleichungskurve uns Kenntnis verschaffen 

konnten, die Abweichungen von ~ aber fiir die iiberwiegende Mehrzahl der Alters-

jahre geringfiigig waren, so begniigt man sich mit dem Naherungswert ~, der als 

Subtraktionsposten noch in den Nenner des obigen Bruches tritt. Nun werden ~ und 

gl annahernd gleich sein, weshalb in dem Ausdruck fiir die zu suchende abhangige 
Wahrscheinlichkeit eine Aufhebung stattfindet und wir zu dem Ausdrucke ge
langen 

H 

In ahnlicher Weise gewinnen wir fiir die abhangige Sterbewahrscheinlichkeit der 
Ledigen 

H 
£;g = LII+g1 · 

Das Ergebnis dieser Naherungsrechnung ist iiberraschend: wir gelangen zu einer 
Wahrscheinlichkeit, die mit derjenigen iibereinstimmt, die wir erhalten wiirden, 
wenn wir uns das begleitende Ereignis als nicht vorhanden dachten, die Heirats-
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wahrscheinlichkeit unter Hinwegdenken des Sterbens, die Sterbewahrscheinlichkeit 
der Ledigen unter Hinwegdenken des Heiratens. 1m AusmaBe unterscheidet sich C 
von'Y) dadurch, daB es etwas groBer ist als dieses; der Nenner ist fiir Cli und Cg nicht 
mehr gleich, weshalb beide auch nicht summiert werden diirfen, wie auch ihre 
Nebeneinanderstellung nicht mehr einen ahnlichen Sinn haben kann wie diejenige 
von 'Y)n und 'Y)g. Man berechnet wohl in ganz ahnlicher Weise wie fiir 'Y) die Zahl der 
auf 10000 oder 100000 eines Ausgangsstandes tatsachlich Heiratenden, die das 
nachste Alter unverheiratet Erreichenden usw., aber man stellt diesen Vorgang 
isoliert dar, eben, als ob nur das Heiratsereignis auf die Masse wirken wiirde. Diese 
Darstellungsart der Heiratswahrscheinlichkeit und des Heiratsablaufes nennt man 
Heiratstafeln, zum Unterschiede von den oben behandelten Heiratsordnungen. 
(Die Namen sind so eingefiihrt, sie konnten ebensogut umgekehrt gelten.) Geben die 
Heiratsordnungen die richtigere Vorstellung von dem tatsachlichen BevOlkerungs
ablauf im ganzen, so geben die Heiratstafeln die richtigere Vorstellung von der 

Heiratstafeln der Ledigen fiir Bayern 1901/06 1• 

Manner Frauen 
~---- ---~ ---- - ----- --

Von je 100000 zwanzig- Von je 100000 zwanzig-
jahrigen Ledigen jahrigen Ledigen 

-~-

Alter Heiratswahr-
-- -------

Heiratswahr-
~-- --- --- -

waren waren 
scheinlichkeit ledig bei 

heirateten im scheinlichkeit ledig bei heirateten im 
Alter von Alter von Erreichung x bis x + 1 Erreichung 

x bis x + 1 des Alters x des Alters x 
- ---- ---- .---- - -_._----- --- ~-------

~---

1 2 3 4 5 6 

16 - - - 0,00068 104372 7l 
17 - - - 00335 104301 349 
18 0,00000 100005 - 01146 103952 1191 
19 00005 100005 5 02687 102761 2761 

20 0,00056 100000 56 0,04807 100000 4807 
21 01338 99904 1337 07418 95193 7061 
22 04080 98607 4023 09543 88132 8410 
23 07002 94584 6623 11261 79722 8977 
24 09746 87961 8573 12723 70745 9001 

25 0,12050 79288 9566 0,13386 61744 8265 
26 12685 69822 8857 13505 53479 7222 
27 12984 60965 7916 13047 46247 6035 
28 13113 53049 6956 12464 40222 5013 
29 13117 46093 6046 11412 35209 4018 

30 0,13061 40047 5231 0,10480 31191 3269 
31 12433 34816 4329 0917l 27922 2561 
32 11554 30487 3522 07972 25361 2022 
33 10691 26965 2883 06929 23339 1617 
34 10197 24082 2456 06288 21722 1366 

35 0,08787 21626 1900 0,05279 20356 1075 
36 07892 19726 1557 04733 19281 913 
37 07013 18169 1274 04014 18368 737 
38 06304 16895 1065 03630 17631 640 
39 05324 15830 843 03067 16991 521 

40 0,04838 14987 725 0,02732 16470 450 
41 03940 14262 562 02435 16020 390 
42 03564 13700 488 02105 15630 329 
43 03086 13212 408 01865 15301 285 
44 02806 12804 359 01670 15016 251 

45 0,02079 12445 259 0,01328 14765 196 
46 12186 14569 

1 MOLL, E.: a. a. O. S. 27, 30. 

5* 
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Intensitat des Heiratens in jedem Alter. Daher ist auch der Zweck der Heirats
ordnungen und der Heiratstafeln verschieden, je nachdem man die Wahrscheinlich
keit zu heiraten an sich oder vergleichsweise nach verschiedenen Altern, Ge
schlechtern oder verschiedenen Zeiten oder Gebieten erfassen will. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 67. 
Wenn wir die Heiratshaufigkeit etwa der 30jahrigen Manner und Frauen vergleichen wollen. 

so ist - unter Voraussetzung einer bis zu diesem Alter gleichen Abschopfung aus den Ledigen -
die bloBe Heiratswahrscheinlichkeit der Heiratstafeln ein geeignetes MaB; es wu.rde so z. B. die 
Heiratswahrscheinlichkeit der 30jahrigen .Mlinner 0,13061, der 30jahrigen Frauen 0,lO480, also 
erheblich weniger betragen. Nun trifft die gemachte Voraussetzung hier nicht zu; denn (un
gerechnet die vor dem 20. Jahre Heiratenden) hatten von lOOOOO zwanzigjahrigen ledigen Frauen 
bis zur Erreichung des 30. Jahres 68809 geheiratet, von ebensolchen Mannern aber nur 59953. 
Die hohere Heiratswahrscheinlichkeit der 30jahrigen Manner ist also zunachst im spateren Hei
raten der Manner begriindet, gewissermaBen eine Nachholung des Nichtheiratens fruher. Wenn 
wir die von den Mannern nachzuholenden 8856 Falle den 30 jahrig Heiratenden zugezahlt hatten, 
so hatten nicht 5231 sondern 14087 von 40047 heiraten mussen, was einer Heiratswahrscheinlich
keit der 30 jahrigen von 0,35176 entsprochen batte. Bis zu diesem AusmaBe hatte also die 
Heiratswahrscheinlicbkeit der 30jabrigen Manner die der 30jahrigen Frauen ubersteigen durfen, 
ohne daB wir von einer hoheren Heiratshaufigkeit der Manner hatten sprechen diirfen. Es 
zeigt sich also, daB die wirklich beobachtete anscheinend hohere Heiratswahrscheinlichkeit der 
Manner in Wirklichkeit verhaltnismaBig kleiner war als die der Frauen, da sie den Vorsprung 
der Frauen im Heiraten noch lange nicht ein-, geschweige denn uberholten. 

Die Statistik der Ehelosungen und Ehescheidungen1 . Ein Gegen
stuck der Statistik der EheschlieBungen ist diejenige der Ehelosungen. Sie 
behandelt den Abgang yom Ehestand, so wie die EheschlieBungen den Zugang be
handeln. Aus diesem gegenseitigen Sich-Entsprechen ist die allgemeine Forderung 
aufzustellen, daB die Ehelosungen moglichst nach den gleichen Merkmalen aus~ 
gewiesen werden mogen wie die EheschlieBungen und beide wie die bestehenden Ehen. 

Die EhelOsungen konnen durch den Tod eines Ehegatten (Verwitwung) oder 
durch richterlichen Ausspruch (Ehescheidung, -trennung) erfolgen. 

Die EhelOsungen durch Verwitwung konnen aus AnlaB des Sterbens des 
anderen Ehegatten erfaBt werden. Freilich ist es miBlich, bei diesem Anlasse Ehe
lOsungsstatistik zu betreiben, also die durch den Tod aufgelOste Ehe nach ver
schiedenen Merkmalen noch naher zu kennzeichnen, weil die Erfassung der Sterbe
falle und der Merkmale des Gestorbenen vornehmlich im Dienste der Sterbestatistik 
steht, die EhelOsungsstatistik darin als Fremdkorper also schwer einen breiten Raum 
fUr sich in Anspruch nehmen darf. Sie wird sich in der Regel damit begnugen mussen, 
die Dauer der durch den Tad gelOsten Ehe (am besten durch EheschlieBungs- und 
Sterbedatum) zu erfassen. AuBerdem ist aus den Angaben der Sterbestatistik die 
Kennzeichnung der Ehe in der Regel nach dem Alter des verstorbenen Teiles, seiner 
Konfession, bei verstorbenen Mannern auch nach dem Berufe moglich. 

Leichter ist eine entsprechende Ausstattung der Statistik der Ehelosungen 
durch gerichtliches Urteil. Hier ist es grundsatzlich moglich, alle diejenigen Tat
bestande zu erheben, die wir ahnlich in der EheschlieBungsstatistik erhoben haben: 
das Alter der Ehegatten im Zeitpunkte der Ehescheidung (mit der Moglichkeit, das 
gegenseitige Ehescheidungsalter zu berechnen und mit dem gegenseitigen Heirats-

1 ROST, I.: Die Ehescheidungen der Jahre 1920-1924 von in Sachsen geschlossenen Ehen. 
Leipzig u. Berlin 1927 (Erg.-H. 10 zum Dt. Stat. Zbl.), mit weiteren Schriftennachweisungen. 
MULLER, J.: Deutsche Bevolkerungsstatistik, S. 130ff. CZUBER, E.: Mathematische Bevolkerungs
theorie, S.144ff. MARCH, L.: Demographie, S.193-204. Paris 1922. V. MAYR, G.: Statistik 
und Gesellschaftslehre 3, Moralstatistik, S. 183-257. Tubingcn 1917. MARSHALL, L. C.: A sta
tistico-Iegal study of the divorce problem, in: J. Amer. Stat. Assoc. 26, 96-106 (1931). MICHELS, 
R.: Sittlichkeit in Ziffern? Zur Kritik der Moralstatistik, S. 117ff. Munchen u. Leipzig 1928. 
JAECKEL, R.: Der Ehebruch als Scheidungsgrund in der neueren EheschlieBungsstatistik, in: 
Jb. Nationaliik. Stat. 47,3. F. 367-377 (1914). BOEcKH, R.: Die Statistik der Ehescheidungen 
in der Stadt Berlin in den Jahren 1885-1894, in: Bull. Inst. Int. 11/1, 251ff.; vgl. ferner 
S. W. DIKE U. E. J. YVERNES: Ebenda 8/1, 222ff., XCVIII. und 9/2, 146f., LXXIX. 
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alter zu vergleichen), das Glaubensbekenntnis, den Beruf des Ehemannes und der
gleichen mehr. Hiezu kommt noch die Erfassung der Ehescheidungen nach der 
Ehedauer, nach der Kinderzahl und nach dem Ehescheidungsgrund. 

Auch hier ist die Erfassung der Ehelosungsfalle nach dem W ohnorte des Ehe
mannes, im FaIle der Ehescheidungen auch im Vergleiche mit dem Ehescheidungs
orte, geboten. 

Ahnlich wie die Heiratsziffern kOnnen wir auch Verwitwungs- und Ehescheidungs
ziffern auf die gesamte Bevolkerung berechnen. Besondere Verwitwungs- und Ehe
scheidungsziffern miiBten auf den gesamten Bestand an Ehen aufgestellt werden, 
setzen also eine Statistik der stehenden Ehen voraus. 

Beispiel. 
Die Eheschliellungen und Ehelosungen im Deutschen Reiche in den J ahren: 

1913 bis 19291• 

Auf das jetzige Reichsgebiet bezogene Zahl der 'Oberschull der 

Ehe-
EhelOsungen Eheschliellungen 

Jahr - ( +), Ehelosungen 
schlieBungen I durch I durch Tod Scheidung insgesamt (-) 

-

1 2 3 4 5 

1913 462744 263141 16657 279798 +182946 
1914 415200 348112 16596 364708 + 50492 
1915 250800 395362 10184 405546 -154746 
1916 251600 373135 9793 382928 -131328 
1917 285400 397609 11047 408656 -123256 
1918 326200 475082 12709 487791 -161591 
1919 798657 305495 21308 326803 +471854 
1920 871973 289210 36107 325317 +546656 
1921 720208 272376 38726 311102 +409106 
1922 681891 298335 36587 334922 +346969 
1923 581277 287756 33939 321695 +259582 
1924 440039 275001 35936 310937 +129102 
1925 482792 274943 35451 310394 +172398 
1926 483198 277656 34105 311761 +171437 
1927 

I 
538463 293913 36449 330362 +208101 

1928 587175 292744 36928 329672 +257503 
1929 589611 317762 39424 357186 +232425 

e) Die Geburtenstatistik 2• In der Geburtenstatistik sind vor allem einige grund
legende Begriffe zu klaren: Wir haben zu unterscheiden eine Statistik der Ge
burten und eine Statistik der Ge borenen. Die Zahl der letzteren kann infolge 

1 Stat. Dt. R. 393, 11. 
2 a) Allgemeines. WINKLER, W.: Art. "Geburtenstatistik", in: Handw. Staatsw. 4,647-652. 

HESSE, A.: Art. " Geburten", in: Worterbuch d. Volkswirtschaftslehre 2, 4. Aun., S.20-27. 
PRINZING, F.: Handbuch der medizinischen Statistik, 2. Aun., S.17-108. Jena 1931. - Stat. 
Dt. R. 360, 21-40. Berlin 1930. v:MA.YR, G.: Bevolkerungsstatistik, S.242-322. ZIZEK, F.: 
GrundriB der Statistik, S.247ff. MULLER, J.: Deutsche Bevolkerungsstatistik, S.14O-176. 
CZUBER, E.: Mathematische Bevolkerungstheorie, S. 109-278. MARCH, L.: Demographie, 
S. 93-156. Paris 1922. 

b) Einzelne Fragen der Geburtenstatistik. MEIER, E.: Statistische Begriffsbestimmungen fiir 
die Registrierung von Entbindungen und Geborenen, in: Arch. soz. Hyg. Demogr. 7, 89-100 
(1932). - Zeitlicher Verlauf: LUZZATTO, F. P.: Le variazioni stagionali della natalita, in: 
Metron 0, H.4, S.53-129 (1925); vgl. auch dessen Bericht an den Intern. KongreB f. Bevol
kerungsforschung in Rom 1931. KROON, J. P. H.: Der EinfluB der Sommerhitze auf die Hamig
keit der Konzeptionen, in: Arch. soz. Hyg. Demogr. 10, 396ff. (1915). GINT, C.: Intorno alIa 
portata e agli effetti delle false denuncie di nascita per i dati al principio dell'anno, in: Bull. Inst. 
Int. 20/3, 3-34; 26/1, 66ff.; vgl. auch Annali di statistica 6/18. Rom 1931. - Totge burten: 
BURKHARDT, F.: Uber Mortalitatsunterschiede zwischen den Geschlechtern, in: Metron 6, H. 3/4 
(1926); hierzu FREUDENBERG, in: Arch. soz. Hyg. Demogr. 3, 357 (1928); BURKHARDT: Ebenda 
4, 119ff. (1929) und FREUDENBERG: S.396ff. SAVORGNAN, F.: La natimortalita negli anni di 
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der Mehrlingsgeburten groiler sein als die der ersteren. Zumeist werden die Geborenen 
zum Gegenstande der Statistik gemacht. Wir haben ferner den Begriff der Geburt 
abzugrenzen. Man unterscheidet bekanntlich als Fehlgeburten die Geburten bis zum 
Zustande der Lebensfahigkeitl, als Fruhgeburten die Geburten des 7. und 8. Schwan
gerschaftsmonates und als Geburten schlechthin die Geburten zur Zeit der vollen 
Reife (9. Schwangerschaftsmonat oder daruber). Der Registrierung und statistischen 
Erfassung unterliegen in der Regel nur die Geburten reifer Fruchte und die Friih-

guerra, in: Metron 1, H. 2, S. 48-67 (1923). v. MAYR, G.: Moralstatistik, S. 101-112. Tiibingen 
1917. ROSENFELD, L.: Das Fotalalter der Totgeborenen in Wien, in: Stat. Monatsschr. 23, 471 
bis 513 (1917). WESTERGAARD, H.: Die Lehre von der Mortalitat und Morbiditat, 2. Auf I., S. 332ff. 
Jena 1901. - Fehlgeburten: PELLER, S.: Fehlgeburt und Bevolkerungsfrage. Stuttgart 
u. Leipzig 1930. STORCH, H.: Meldepflicht fUr Fehlgeburten? in: Allg. stat. Arch. 22, 191-211 
(1932). MAGID, M.: Die statistische Terminologie und Methodologie des Aborts, in: Arch. soz. 
Hyg. Demogr. 5, 409-411 (1930); vgI. auch 6,423-430 (1931). WOLFF, H.: Zur Beobachtung 
der Fehlgeburten, in: AUg. stat. Arch. 14, 360-374 (1924). - Mehrlingsge burten: PRIN
ZING, F.: Mehrlingsgeburten nach dem Krieg, in: Dt. Stat. ZbI. 1926, 164 und Arch. soz. Hyg. 
Demogr. 1, 322ff. (1925/26). FREUDENBERG, K.: Zur Statistik der Mehrlingsgeburten, in: Arch. 
soz. Hyg. Demogr. 1, 195-199 (1925/26). CZUBER, E.: Mathematische Bevolkerungstheorie, 
S.231-242. - Geschlechtsverhaltnis der Geborenen: PRINZING, F.: Handbuch der 
medizinischen Statistik, S. 87-97. WINKLER, W.: Art. "Geschlechtsverhaltnis der Geborenen", 
in: Handw. Staatsw. 4, 866-873. HARTMANN, J. H.: Die Sexualproportion der Geburten und 
der Krieg, in: Allg. stat. Arch. 13, 17-64 (1923, m. Bibliogr.). TSCHUPROW, AL. A.: Zur Frage 
des sinkenden Knabeniiberschusses unter den ehelich Geborenen, in: Bull. lnst. Int. 20/2, 387 
bis 492 (1915); Diskussion 20/1, 62-74. LUCHT, H.: Das Geschlechtsverhaltnis der Geborenen 
in PreuBen wahrend des Krieges, in: Z. PreuB. Stat. Landesamt 60,66-84 (1920, m. Bibliogr.). 
W EDERV ANG, r.: Om seksualproporsjonen ved fodelsen. Oslo 1924; hierzu AL. A. TSCHUPROW, in: 
Nordisk Stat. Tidskrift 4,291-328 (1925). - Ehelichkeit: STORCH, H.: Voreheliche Empfang
nis bei Erstgeborenen, in: Allg. stat. Arch. 21, 421-426 (1931). MICHELS, R.: Sittlichkeit in 
Ziffern?, S. 14-108. Miinchen u. Leipzig 1928. GEIGER, TH.: Zur Statistik der Unehelichen, in: 
AUg. stat. Arch. 11, 212ff. (1918/19). WURZBURGER, W.: Verhaltniszahl der Unehelichen bei der 
Geburt und spater, in: Dt. Stat. ZbI. 12, 55f. (1920). V. MAYR, G.: Moralstatistik, S. 127-150. 
Tubingen 1917. SPANN, 0.: Untersuchungen iiber die uneheliche Bevolkerung in Frankfurt a. M., 
2. Auf I. S. 169-182, Dresden 1912. SCHNAPPER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, S. 503ff. Leipzig 1908. 
- Ge burtenfolge: WURZBURGER, E.: Vergleichendes zur Geburtenstatistik der Jahre 1901/02 
und 1911/12, in: Z. Sachs. Stat. Landesamt 1918/19, 90ff. WEINBERG, 0.: Art. "Geburtenfolge", 
in: Handw. soz. Hyg. 1, 377f. Leipzig 1912. - Unterschiede der Geburtenhaufigkeit: 
SYDENSTRICKER, E., U. F. W. NOTESTEIN: Differential fertility according to social class, in: 
J. Amer. Stat. Assoc. 25, 9-32 (1930). SIMON, W.: Gewicht Neugeborener, soziale Stellung 
und Ordnungsnummer der Geburt, in: Arch. soz. Hyg. Demogr.1, 3-16 (1925/26). BRAUER, E.: 
Die abnehmende Fruchtbarkeit der berufstatigen Frau. Leipzig 1921. BERGER, L.: Untersuchung 
uber den Zusammenhang von Beruf und Fruchtbarkeit usw., in: Z. PreuE. Stat. Landesamt 52, 
225-250 (1912). HECKE, W.: Der EinfluB der Religionsbekenntniss.E! auf die Volksvermehrung, 
in: Stat. Monatsschr., N. F. 22, 712-724 (1917). LINDERS, F. J.: Uber einige demographische 
und anthropologische Unterschiede zwischen der eingeborenen und der eingewanderten Be
volkerung in Stockholm, in: Metron 10, H. 1/2, S. 201-206 (1932). FELD, W.: lnnere Wanderun
gen und eheliche Fruchtbarkeit, in: Z. Sozialwiss., N. F. 7, 427-434 (1916). Siehe ferner die 
zum Abschnitt "Geburtenriickgang" auf S. 99f. angegebenen Schriften. 

c) Me88ung der Fruchtbarkeit und Geburtenhaufigkeit. Stat. Dt. R. 360, 48-57. Berlin 1930. 
BURGDORFER, F.: Der Geburtenriickgang und seine Bekampfung. Berlin 1929. KUCZINSKY, 
R. R.: Fertility and reproduction; methods of measuring the balance of births and deaths. 
New York 1932. DUBLIN, L.r., u. A. J. LOTKA: On the true rate of natural increase, in: J. 
Amer. Stat. Assoc. 20, 305-339 (1925). CZUBER, E.: Mathematische Bevolkerungstheorie, 
S. 180ff. LEXIS, W.: Uber die Messung der Fruchtbarkeit und ihr Verhaltnis zur Sterblichkeit, 
in: Bull. lnst. Int. 14/4, 1-7; 14/1, 65f. BOECKH, R.: Die statistische Messung der ehelichen 
Fruchtbarkeit. Ebenda 5, 159 ff. BENEDUCE, A.: Della natalita e della fecondita, in: Giorn. 
degli Econ. 35, 673ff. 776ff., 866ff. (1907); 36, 161ff. (1908). GINI, C.: lndici di concentra
zione e di dipendenza. BibI. dell'economista 20, 76ff., 135ff. Turin 1910. HINDELANG, H.: Die 
neuzeitliche Entwicklung der Fruchtbarkeitsverhaltnisse usw. Beitr. z. Stat. d. Kgr. Bayern 71. 
Miinchen 1909. KOROSI, J.: An estimate of the degrees of legitime natality as derived from 
a table of natality, in: Philos. transactions of the Roy. Soc. of London 186, 781ff. (1895). RUBIN
WESTERGAARD: Statistik der Ehen, S. 84ff. 

1 Nach den Beschlussen der Internationalen Hygienesektion des Volkerbundes von der 
Erreichung der 28. Schwangerschaftswoche an und einer Mindestlange von 35 cm. 
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geburten, wahrend Fehlgeburten in die Geburtenregister in aller Regel nicht auf
genommen werden. Wollen wir eine Statistik dieser sozialhygienisch und bevOlke
rungspolitisch so wichtigen Erscheinung erlangen, .so miissen wir den Weg iiber 
Sondererhebungen in Spitalern, bei A.rzten u. dgl. einschlagen, nicht den Weg iiber 
die allgemeine Statistik der Bevolkerungsbewegung. Die Friihgeburten und die 
normalen Geburten werden in der Regel nicht nach dem Schwangerschaftsmonat 
unterschieden, sondern in einer einzigen Masse zusammengefaBt. Der aus dem 
Heiratsdatum leicht errechenbare Abstand der Erstgeburten einer Ehe vom Ehe
beginn ist aber kein eindeutiger Hinweis auf das Schwangerschaftsalter des Kindes, 
weil es sich - oft in der groBeren Zahl der FaIle - bei Kindern, die vor 9 Monaten 
Ehedauer geboren werden, auch um voreheliche Empfangnis handeln kann (vgl. die 
Zahlen auf S. 77). 

Das erste Ziel der Geburtenstatistik ist die Zahl der Geburten und der Ge
borenen. Die Zahl der Geborenen ist in jiingerer Zeit sehr in den Vordergrund 
des Interesses getreten, da sie einem starken Riickgang ausgesetzt ~ar. Wir wollen 
dieses wichtige Kapitel aber erst weiter unten im Zusammenhange mit der Betrach
tung der Sterbefalle und des Geburteniiberschusses behandeln, da es mit diesen im 
engsten Zusammenhang steht. 

Bei der Erfassung der Zahl der Geborenen im Ganzen eines Staates und in seinen 
Teilen tritt uns vor allem auch hier die Frage der Fassungsform nach dem Er
eignisort oder nach dem W ohnort der Mutter entgegen. Die Nebeneinander
stellung der Ergebnisse nach beiden Fassungsarten gibt uns ein Bild von den meist 
zu dem unmittelbaren Zweck der Geburt vorgenommenen Wanderungen der Miitter 
in die Gebaranstalten (vgl. oben S. 57f.). 

Neben der bloBen Zahl der Geborenen wird mit Vorliebe deren Beziehung auf die 
Bevolkerungszahl, die Geburtenziffer, in der Regel in der Form "auf 1000 der Be
vOlkerung" dargestellt. Die Geburtenziffer ist nur ein rohes MaB der Geburten
haufigkeit; denn wir finden im Nenner unseres Bruches, der Gesamtbevolkerung, 
die Kinder als totes Gewicht, und es wird die Geburtenziffer gegeniiber der auf 
anderem Wege zu messenden Geburtenhaufigkeit einen groBeren oder geringeren 
Betrag ausweisen, je nachdem in der gesamten Bevolkerung der Anteil der Kinder 
kleiner oder groBer ist. Darum bedient man sich fiir die an Volkszahlungen an
grenzenden Jahre mit Vorliebe der Beziehung der Geborenen auf die im gebar
fahigen Alter stehenden Frauen (etwa im Alter von 15 bis 45 Jahren). Freilich ist die 
Masse der im gebarfahigen Alter stehenden Frauen streng nur im Zeitpunkte einer 
V olkszahlung bekannt; von dieser miiBte sie unter Beniitzung der nach dem Alter 
und dem Geburtsjahr gegliederten Sterbefalle von Jahr zu Jahr weiterberechnet 
werden, was wegen der mangelhaften Kenntnis der Wanderungen (S. 112ff.) im 
Laufe der Jahre zu Fehlern fiihren konnte. 

Die ortliche· Ausgliederung der Geburten fiihrt uns zu ihrer Darstellung nach 
Stadt und Land. Die Erwagungen hier sind die gleichen, wie wir sie oben aus An
laB der Bevolkerungsdarstellung angefiihrt haben (S.42). Auch hier werden wir 
moglichst das Material in Gruppen nach der GroBe des Wohnortes der Mutter bis 
zu 2000 Einwohnern als Land, von 2000 bis unter 10000 als Kleinstadte, von 10000 
bis unter 100000 als Mittelstadte, von 100000 bis unter eine Million als GroBstadte 
und von einer Million aufwarts als Weltstadte zu bilden haben. Diese Zergliede
rung hat nicht nur an und fUr sich eine Bedeutung, weil sie moglicherweise eine 
Verschiedenheit in der Geburtenhaufigkeit nach der GroBe des Siedlungsortes 
aufdeckt, sie ist in der zeitlichen Betrachtung auch ein wertvolles Mittel, Ver
schiedenheiten im Verlauf des Geburtenriickganges nach der GroBe des Siedlungs
ortes festzustellen. 

Die zeitliche Zergliederung der Geburten einer Berichtsperiode, das ist eines 
Jahres, nach Monaten eroffnet Einblicke in den jahreszeitlichen Ablauf der Geburten. 
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Beispiel. 
Die monatliohen Sohwankungen der Zahl der eheliohen 

Le bendge borenen im Deu tsohen Reiohe 1925-1929 1• 

MeBzahlen der auf einen Tag entfallenden eheliohen 

Monat 
Lebendgeborenen (Jahresdurohsohnitt = 100) 

1925 I 1926 I 1927 I 1928 I 1929 

1 2 3 4 5 

Janner . 102,9 102,1 104,4 101,0 101,7 
Feber. 107,7 108,4 107,9 104,5 107,8 
Marz. 109,9 108,7 105,6 107,5 107,4 
April. 110,0 107,9 105,3 104,8 105,7 
Mai 107,0 103,1 104,0 101,8 105,7 
Juni . 100,7 99,9 102,2 101,1 101,8 
Juli 98,4 99,6 100,0 100,3 100,4 
August. 93,5 96,2 97,0 96,4 98,1 
September 95,9 97,5 97,8 98,6 98,4 
Oktober 90,6 93,2 90,4 94,3 91,4 
N ovember. 91,5 91,7 91,3 95,5 89,7 
Dezember. 92,5 92,4 94,7 94,6 92,6 

J ahresdurohsohnitt 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 

Es sind hier, um die versohiedene Lange der Monate auszusohalten (I, 106), die MeBzahlen 
aus den Tagesdurohsohnitten bereohnet. Die Zahlen weisen eine deutliohe jahreszeitliohe Beein
fIussung auf. Eine Steigerung der Geburten in der ersten Jahreshalfte mit einem Hohepunkt 
in der Zeit vom Feber bis April, zUrUokgehend auf die haufigeren Empfangnisse in den neun 
Monate zUrUokliegenden Sommermonaten, und einen zweiten kleineren Hohepunkt im Monate 
September als eine Folge der haufigerenEmpfangnisse um die vorausgehenden Weihnaohtsfeiertage. 

Unter den sachlichen Merkmalen, nach denen die Geborenen gekennzeichnet 
werden, sind die wichtigsten die Lebenseigenschaft, das Geschlecht und die 
Ehelichkeit. AuBerdem sind der Beruf des Vaters (bei unehelichen Kindern der 
Mutter), die Religions -, Volks -, Staa tszugehorigkeit, die Bodenstandig
keit und andere Merkmale von Interesse. Unmittelbare bevolkerungsstatistische Be
deutung habenferner noch die Reihenzahl der Geburt, der Abstand der Ge
burt von der vorausgehenden, das Alter der Eltern und die Ehedauer. 

Die Scheidung nach der Lebenseigenschaft in Lebend- und Totgeborene 
bedarf keiner weiteren Begriindung2• Sie ist fiir die Statistik auch darum wichtig, 
weil in vielen Staaten die Lebendgeborenen allein erhoben, in anderen aHein zum 
Gegenstande einer statistischen Aufarbeitung gemacht werden. Bei Vergleichen ist 
es sehr wichtig zu beachten, welche Fassung des Begriffes der Geborenen jeweils 
gegeben ist. Die voHkommenere Erfassungsart ist naturgemaB die der gesamten 
Geborenen mit der Unterteilung nach der Lebenseigenschaft. Stellen doch die Tot
geborenen eine sozial bedeutsame Masse dar. Totgeburt geht entweder auf Krank
heit oder auf ungiinstige Lebensverhaltnisse wahrend der Schwangerschaft zuriick, 
ist also nach beiden Richtungen hin ein sozialpathologischer Tatbestand, dessen 
genaue Feststellung und Erforschung notwendig ist. 

Beispiel. Siehe die Tabelle auf S. 73 oben. 

Die Gliederung nach dem Geschlecht erbringt uns das Geschlechtsverhaltnis 
der Geborenen, das in der Regel in Beziehungszahlen der nach dem Geschlecht 
getrennten Geborenenmassen aufeinander dargestellt wird (auf 100 geborene Mad
chen entfielen ... geborene Knaben). Die Zuriickrechnung dieser Beziehungszahlen 
auf Gliederungszahlen vom Ganzen der Geborenen ist einfach (1,126). 

1 Stat. Dt. R. 360, 25; 393,21. Die Jahresdurohsohnitte der Grundzahlen je Tag betrugen 
1925: 3123, 1926: 2948, 1927: 2792, 1928: 2837, 1929: 2764. 

2 Als lebendgeboren ist naoh den Besohlussen der Internationalen Hygienekommission 
des Volkerbundes ein zur Lebensfahigkeit entwiokeltes Kind zu betrachten, wenn es geatmet hat. 
Vber die Abgrenzung von Tot- und Fehlgeburten siehe oben. 
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Das Geschlechtsverhaltnis der Geborenen wurde in friiheren Zeiten, z. B. in den Untersuchun
gen von W. LEXIS, fast durchwegs als das Schulbeispiel einer in der Zeit unveranderlich bleibenden 
Grundwahrscheinlichkeit dargestellt (I, 53). LEXIS wies an zahlreichen Beispielen die normale 
Dispersion zeitlicher Reihen des Geschlechtsverhaltnisses der Geborenen nacho Aber schon vor 
dem Kriege hatte man bemerkt, daB das Geschlechtsverhaltnis der Geborenen einem wenn auch 
geringen Wandel in der Zeit ausgesetzt 
war. Die Zeit des Weltkrieges und nach 
diesem hat nun so wie in vielen anderen 
vorher in ruhiger Stetigkeit verlaufen
~en Entwicklungen ziemlich starke 
Anderungen hervorgerufen. Das Ge
schlechtsverhaltnis der Geborenen hat 
sich zugunsten des Knabenanteiles ver
schoben. AL. A. TSCHUPROW erklart 
die Anderungen des Geschlechtsverhalt
nisses ebenso wie die zwischen Staaten, 
zwischen Stadt und Land uSW. be
obachteten Verschiedenheiten damit, 
daB das Geschlechtsverhaltnis im Au
genblicke der Befruchtung haher sei (er 
nimmt 125 bis 130 Knaben auf 100 Mad
chen an). Durch die Fehlgeburten, bei 
denen das mannliche Geschlecht in viel 
starkerem MaBe bedroht sei, werde 
das Geschlechtsverhaltnis bis ungefahr 
in die Nahe von 106: 100 herabge
driickt. Das Geschlechtsverhaltnis der 
Geborenen ware also eine Funktion der 
Haufigkeit der Fehlgeburten. Mit dieser 

Anteil der Totgeborenen von allen Geborenen 
im Deutschen Reiche in den Jahren 

Jahr 

1913 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1913 bis 1929 1 • 

Von 100 

Gebore~~I-~heli~h I unehelich 
iiberhaupt ~Cl-eborenen ___ Geborene~ 

3,00 
3,19 
3,19 
3,22 
3,19 
3,26 
3,28 
3,27 
3,19 
3,11 
3,06 

waren totgeboren 

2 

2,88 
3,01 
2,99 
3,01 
3,00 
3,05 
3,07 
3,05 
3,01 
2,93 
2,91 

3 

4,00 
4,57 
4,84 
4,95 
4,80 
5,02 
4,85 
4,79 
4,47 
4,36 
4,19 

Hypothese kannten die Erscheinungen in Einklang gebracht werden, daB auf dem Lande ein 
haherer Knabenanteil der Geburten zu beobachten ist als in der Stadt, wahrend des Weltkrieges 
und nach ihm ein haherer zu beobachten war als vor ihm. Andere Hypothesen nehmen den 
EinfluB der Lebensverhaltnisse der Eltern an (diirftige Lebensverhaltnisse wiirden zugunsten 
der Knabengeburten wirken), den EinfluB des Alters der Eltern, ihres Altersabstandes uSW. 

Das Geschlechtsverhiiltnis der Geborenen ist einer der wichtigsten Bestimmungs
griinde des Geschlechtsverhaltnisses der Lebenden. Es wird nur durch die in den ver
schiedenen Altersstufen 
verschieden starke Sterb
lichkeit und die Wande
rungshaufigkeit der Ge
schlechter zum Teil um
geformt. 

Beispiel 1. 
Zu beachten ist in der 

nebenstehenden Tabelle zu-
nachst der groBe Unterschied 
zwischen dem Geschlechts-
verhaltnis der Lebend- und 
der Totgeborenen, der ehelich 
und der unehelich Geborenen, 
ferner das Ansteigen des 

Das Geschlech tsverhal tnis der Ge borenen 
im Deutschen Reiche 2. 

Jahre 

1913 
1919 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

Auf 100 Madchengeburten kamen Knabengeburten 

Geb;;:;e I L~bend=-ITot=-I-Ehelich-luneb.~lich 
iiberhaupt geborene geborene Geborene Geborene 
--1~-· 2--- --3 -- I ···~4··-r-5··~ 

106,0 105,4 126,3 106,1 104,7 
108,5 108,0 126,5 108,5 107,9 
107,1 106,5 126,1 107,2 106,4 
106,8 106,2 128,0 107,0 105,9 
106,6 106,0 127,3 106,7 105,8 
106,7 106,2 125,7 106,7 107,1 
106,8 106,3 126,7 106,9 106,4 

Knabeniiberschusses bei den Lebendgeborenen nach dem Kriege und das darauf folgende 
Sinken bis nahe an die V orkriegshiihe. 

Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf der folgenden Seite. 
Die MeBzahlen der Knabengeburten (Sp. 3) zeigen zum Teil recht starke Abweichungen 

yom Reichsuurchschnitt, am starksten freilich bei den kleinen Gebieten. Wir vermuten hier 
eine Folge der Verletzung der Forderung der groBen Zahl. Wir kannen eine Friifung in doppelter 
Weise vornehmen: entweder indem wir untersuchen, ob die Zahlen auch in anderen Jahren 

1 Stat. Dt. R. 393, 22. Jetziges Reichsgebiet. 
2 Stat. Dt. 11. 393, 22. Jetzigcr Gebietsstand. 
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eine ahnliche Gestaltung hatten, oder - strenger - indem wir die beobachteten Abweichungen 
mit den erwartungsmaBigen Zufallsfehlergrenzen (I, 35ff.) vergleichen. 

Die erstere Priifung an drei Fallen, zwei AuBenfallen und einem normal scheinenden FaIle 
durchgefiihrt, ergibt das Tabellchen Seite 75. Das Geschlechtsverhaltnis der Geborenen des 
Deutschen Reiches hat wahrend der betrachteten Zeit eine deutliche Bewegung mitgemacht: 
es ist von 108,5 lebendgeborenen Knaben auf 100 lebendgeborene Madchen im Jahre 1919 
allmahlich auf 106,0 im Jahre 1927 zuriickgegangen, dann wieder auf 106,3 im Jahre 1929 
gestiegen. Aus den Zahlen fiir die danebengestellten drei kleinen Gebiete kiinnte diese Be
wegung schwerlich entnommen werden. Wir sehen da ein buntes Auf und Nieder, aus dem 
das geiibte Auge sofort erkennt, daB hier Zufallsschwankungen betrachtlichen AusmaBes im 

Das Geschlechtsverhaltnis der Lebendgeborenen im 
Deutschen Reiche im Jahre 1929 nach Landern oder 

Landesteilen 1. 

Land oder Landesteile 
Le bendge borene 

Knaben Madchen 

PreuBen 2, 3 • • 

darunter: 
.1 361826 340170 

Stadt Berlin 
Provo Brandenburg 

Pommern. 
Grenzmark Posen-West
preuBen .... 
Niederschlesien 
Oberschlesien . 
Sachsen .... 
Schleswig-lIolstein . 
lIannover. 

" Westfalen. 
lIohenzollern 

Bayern3 ••• 

Sachsen ... 
Wiirttemberg 
Baden .. 
Thiiringen. 

lIessen .. 
lIamburg. 
Mecklenburg -Schwerin 
Oldenburg 

Braunschweig 
Anhalt. 
Bremen. 
Lippe .. 

Liibeck. 
Mecklenburg-Strelitz 
Schaumburg-Lippe. 

Deutsches Reich. 

22237 
22068 
19390 

3765 
31011 
19277 
31331 
13480 
30003 
51455 

609 

76910 

41447 
24197 
22791 
15258 

12696 
8555 
6500 
6039 

4282 
3259 
3166 
1697 

1079 
1050 

407 

591159 

21107 
20920 
18014 

3436 
29524 
17948 
29964 
12477 
27979 
48129 

666 

72906 

39132 
22692 
21754 
14022 

11970 
7994 
6095 
5663 

3965 
3211 
2822 
1480 

1014 
1028 

381 

556299 

Auf 100 Mad
chen kamen 

Knaben 

106,4 

105,4 
105,5 
107,6 

109,6 
105,0 
107,4 
104,6 
108,0 
107,2 
106,9 
91,4 

105,5 

105,9 
106,6 
104,8 
108,8 

106,1 
107,0 
106,6 
106,6 

108,0 
101,5 
112,2 
114,7 

106,4 
102,1 
106,8 

106,3 

Spiele sind. So ergibt 
sich auch, daB das Zu
riickbleiben des Knaben
anteils in lIohenzollern 
unter dem Durchschnitte 
und das Ubersteigen des 
Knabenanteiles in Lippe 
iiber den Durchschnitt, 
die im Jahre 1929 zu 
beobachten waren und 
den AnlaB zu dieser zeit
lichen Betrachtung bo
ten, keine regelmaBigen 
Erscheinungen sind, son
dern daB in den gleichen 
Staaten auch Knaben
anteile stark in der ent
gegengesetzten Rich
tung beo bachtet wurden. 
Aber auch Liibeck, das 
sich im Jahre 1929 so 
brav stellte, ist in glei
cher Weise dem Zufall 
untertan. Wir finden 
auch hier in den iibrigen 
J ahren arge Spriinge. 
Fiir den praktischen 
Bedarf wiirde also die 
vorliegende zeitliche Zu
sammenstellung durch
aus geniigen, urn uns 
von der Meinung abzu
bringen, daB das im 
Jahre 1929 beobachtete 

Geschlechtsverhaltnis 
fiir diese kleinen Gebiete 
etwas Typisches, End
gwtiges darstelle. 

lIatten wir die Zah
len fiir die friiheren 
Jahre nicht zur lIand, 
oder wiirde es sich urn 
ein einmaliges Ergebnis 
handeln, fiir das wir 

die obige zeitliche Probe nicht anstellen kiinnten, oder waren wir von der obigen, immer
hin etwas rohen Probe noch nicht iiberzeugt, so hatten wir noch die feinere, scharfere 
Probe in der Berechnung der Zufallsfehlergrenzen zur Verfiigung. Wenn wir die Rechnung 
z. B. fiir den Fall lIohenzollern im Jahre 1929 durchfiihren, so miissen wir uns zunachst 
von den hier verwendeten, iiblichen MeBzahlen abwenden und die entsprechenden Gliede
rungszahlen berechnen. Das ergibt fiir das Deutsche Reich die Gliederungswahrscheinlich
keit eines Knabenanteils von 0,5152 der Lebendgeborenen, fiir lIohenzollern von 0,4776. 
Die Problemstellung ist die, ob das in lIohenzollern bei der Anzahl von 1275 Fallen be-

1 Statistisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reich 50, 27 (1931). 
2 EinschlieBlich Waldeck. 3 Ohne Saargebiet. 
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obachtete Ergebnis als eine zufallige Abweichung vom Reichsdurchschnitt angesehen werden 
darf. Es ist 

p = 0,5152, q = 0,4848, 8 = 1275; cr. = V ~q = 0,0140, 3cr. = =f 0,042 . 

Der beobachteteAbstand betragtO,0376. Er liegt also noch im Bereicheder Zufallsfehlergrenzen. 
Ein weiteres Merkmal groBter Wichtigkeit ist die Ehelichkeit der Geburt. 

Uneheliche Kinder stehen, soweit sie nicht spater durch Legitimierung durch nach
folgende Ehe in eine Familie hineinwachsen, unter besonders ungiinstigen sozialen 
Verhaltnissen. Es ist daher berechtigt, schon yom sozialen Standpunkt aus die Un
ehelichkeit der Geburten zu erheben. Sie ist da besonders fiir die nach der Ehelich
keit geschiedene Betrachtung der Sauglingssterblichkeit ein wichtiger Behelf. Die 
Bevolkerungsmasse selbst wird spater gewohnlich nicht mehr nach diesem Gesichts
punkt aufgeteilt; wohl aber wird Unehelichkeit bei gewissen anderen Anliissen, 
z. B. aus AnlaB krimineller Handlungen festgestellt (wobei aber meist die Beziehungs
moglichkeit auf die Bevolkerung fehlt). Fiir die Berechnung der Sauglingssterblich
keit besitzen wir aber -----r--------------------
die Kennzeichnung der KnabeniiberschuB der Lebendgeborenen 

(auf 100 lebendgeborene Madchen) 
Unehelichkeit; auch 

~:: f~~=en~~~b~~~:!~ Jahr _J~3; __ __ 1 __ LiP~ __ J:iib:k __ I D~!;;eS 
jahre konnen die Zah- 1 2 3 I 
len der unehelich Ge
borenen noch verwen
det werden, wenn auf 
die inzwischen einge
tretene Verminderung 
dieser Masse durch 
Sterbefalle und Legiti
mierungen Riicksicht 
genommen wird. 

Die unmittelbare 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

104,6 
108,5 
112,5 
101,2 
104,9 
108,4 
109,2 
106,5 
99,1 

100,5 
91,4 

106.4 
103,3 
110,5 
107,3 
105,8 
106,0 
112,3 
106,2 
107,7 
102,5 
114,5 

115,3 
104,6 
104,6 
110,0 
103,8 
115,5 
110,6 
124,2 
99,8 

108,8 
106,4 

4 

108,0 
107,2· 
107,3 
107,0 
106,8 
106,8 
106,5 
106,2 
106,0 
106,2 
106,3 

Bedeutung der Zahlen fiir die unehelich Geborenen wird in der Regel darin 
erblickt, daB man glaubt, aus der Hohe des Anteils der unehelichen Geburten 
auf den Grad der Sittlichkeit einer Bevolkerung schlieBen zu diirfen. Ein solcher 
SchluB ware nur dann begriindet, wenn die Geburten aus einem AniaB stamm
ten, der allgemein als unsittlich angesehen wird, also aus einer fliichtigen Be
gegnung zweier Menschen zur Sinnesbefriedigung ohne jegliche Absicht zu einer 
dauernden Gemeinschaft. Besteht aber diese Absicht, in Gestalt eines Ver16bnisses 
als einer Art Probeehe (Wichtigkeit der Gebarfahigkeit der Frau fiir den Landwirt!), 
oder in Gestalt eines formlosen Zusammenlebens (Konkubinat), oder in der Gestalt 
einer Ehe, geschlossen in einer von der staatlichen Ehegerichtsbarkeit nicht als voll 
anerkannten Form, so kann eine Geburt aus solch einem Verhiiltnis nicht mehr mit 
der gleichen Unbedingtheit als "unsittlich" angesehen werden. Geschlechtssitte und 
Geschlechtssittlichkeit sind relative Begriffe, fiir die wir eine allgemein angenom
mene Norm fiir die Menschheit nicht aufstellen konnen. Wir konnen bei einem 
geschlechtssittlichen Verhalten nur feststelIen, ob es der normalen Einstellung eines 
Volkes oder eines Volksteiles entspricht oder nicht. Da werden wir aber finden, daB 
diese Auffassungen nach Gebieten, aber auch nach Berufen und sozialen Standen sehr 
wechseln. So sollten wir auch niemals internationale Zusammenstellungen der Un
ehelichkeit in der Absicht auf moralstatistische Folgerungen vornehmen, weil die 
Grundanschauungen iiber die Bedeutung der unehelichen oder vorehelichen Geburt 
von Yolk zu Yolk verschieden sind, weshalb auch der einheitliche sittliche MaB
stab, nach dem die Zahlen zu beurteilen waren, fehlt. 
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Beispiel. 
Die unehelich Ge borenen im Deutschen Reiche und in 

Osterreich 1929 1 • 

Geborene darunter Uneheliche 
Gebiet iiberhaupt Uneheliche % alIer 

Geborenen 

Deutsches Reich2 1183728 144595 12,2 
darunter: 
OstpreuBen . 52346 6379 12,2 
Stadt Berlin. 44948 8171 18,2 
Pommern. 38607 5746 14,9 
Rheinprovinz 138986 7866 5,7 
ganz PreuBen 725299 76107 10,5 

Oberbayern . 30536 6944 22,7 
Pfalz. 19889 1653 8,3 
ganz Bayern 153548 23237 15,1 

Land Sachsen. 83631 18033 21,6 
Mecklenburg-Schwerin 13047 2513 19,3 
Lippe. 3270 176 5,4 

Osterreich . 115302 30260 26,2 
darunter: 
Wien. 16988 3874 22,8 
Salzburg 5097 1742 34,2 
Karnten 9619 4015 41,7 
Vorarlberg 3109 333 10,7 

Die Reihenzahl der Geborenen ist bei den ehelichen Geburten ein wichtiges 
Merkmal, da es Hinweise auf die Zusammensetzung der Familie, also eine familien
statistische Erkenntnis ergibt. Freilich muB der Begriff der Reihenzahl der Geburt 
wohl definiert werden, um hier verschiedene Auslegungen zu vermeiden: ob in der 
Reihe die Fehlgeburten, die Totgeburten, die Lebendgeburten solcher Kinder, die 
nachher gestorben sind, mitgezahlt werden sollen. Bei der geringen Neigung eines 
Teiles der Miitter, Fehlgeburten anzugeben, diirfte die Beschrankung auf die Ge
borenen im eigentlichen Sinne geboten sein. Um die Empfindlichkeit der Miitter 
zu schonen, wird die Reihenzahl vielfach auch nur unter Beriicksichtigung der 
Kinder aus der stehenden Ehe berechnet. Angaben iiber die Reihenzahl der Ge
borenen ermoglichen auch eine besondere Betrachtung der Erstgeborenen (z. B. 
nach dem Alter der Mutter), die dadurch interessant ist, daB die Erstgeborenen in 
der biologischen und sozialen Bewertung eine besondere Stellung einnehmen. 

Betrachtungen iiber den Abstand der gemeldeten Geburt von der letzten 
Ge burt dienen dem Studium der Geburtenfolge, die zugleich mit dem Geburten
riickgang eine Anderung im Sinne einer Erweiterung der Geburtenabstande erfahren 
hat. Das Alter der Eltern und die Ehedauer besitzen gleichfalls einen familien
statistischen Einschlag und sind, da wir nur selten iiber eine Familienstatistik und auch 
dann nur iiber eine solche zu einem bestimmten Zeitpunkt (der Volkszahlung) verfiigen, 
von Wert. Das Alter der Eltern spielt eine Rolle auBer bei der Geburtenhiiufigkeit 
beim Geschlechtsverhaltnis der Geborenen und bei der Totgeburtenhaufigkeit. fiber 
den Sinn der Erfassung der Ehedauer mag das folgende Beispiel unterrichten. 

Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf S. 77 oben. 
Die nachstehende Ubersicht zeigt, daB sowohl in Sachsen als auch in Osterreich die Haupt

masse der Niederkiinfte (Geborenen), 87,4% in Sachsen, 87,2% in Osterreich, auf die ersten 
10 Ehejahre entfallt (was mit der Hinneigung zum Zwei- und Einkindersystem zusammenhangt). 
Von Interesse ist auch der Antell der im 1. bis 6. Ehemonat geborenen Kinder, well diese mit Be-

1 Berechnet nach: Stat. Dt. R. 393, 69f.; Statist. Handbuch f. d. Republik Osterreich 12, 
27£., 32 (1931). 2 Ohne Saargebiet. 
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Zahl der Niederkiinfte (Geborenen) im ... ten Ehejahr in Sachsen 1928 und in 
Osterreich 1929 1• 

Sachsen I Osterreich Sachsen I Osterreich 
- -

Ehejahr Grundzahlen Verhiiltniszahlen 

I 2 3 I 4 
--

1. 15945 15475 24,3 18,5 
darunter im 1.-6. MO'fW,t 11024 7811 16,8 9,4 

2. 7686 10213 11,7 12,2 
3. 5920 8098 9,0 9,7 
4. 4879 6715 7,4 8,0 
5. 4381 6088 6,7 7,3 

6.-10. 18621 26238 28,3 31,5 
H.-15. 4458 6153 6,8 7,4 
16.-20. 3122 3572 4,8 4,3 
21.-25. 653 799 1,0 1,0 

26. u. weiteres 29 80 0,0 0,1 

Summe 65694 83431 100,0 100,0 
unbekannt - 16H - -

Zusammen 65694 85042 - -

stimmtheit als einer vorehelichen Schwangerung entstammend anzusehen sind. (Bei den spater, 
aber vor dem 9. Ehemonat geborenen Kindem kann es sich auch urn Friihgeburten handeln.) 

Beispiel 2. 
Ein Vergleich der beiden untenstehenden Verteilungen ergibt eine relativ grol3ere Haufigkeit 

der 1. und 2. Niederkunft in Sachsen, der 3. und folgenden in Preul3en. Dementsprechend 

Ordnungszahl der miitterlichen Niederkunft in Preul3en 1929 
und in Sachsen 1928 2• 

Preul3en Sachsen3 Preul3en 
I 

Sachsen3 

Ordnungszahl 1929 1928 1929 1928 
der Niederkunft Grundzahlen Verhiiltniszahlen 

._._-- -
1 2 3 4 

1. 224275 24993 35,0 38,0 
2. 158525 18203 24,7 27,7 
3. 98026 9951 15,3 15,1 
4. 61225 5287 9,5 8,1 
5. 38132 2838 5,9 4,3 
6. 23430 1684 3,7 2,6 
7. 14381 939 2,2 1,4 
8. 8643 638 1,4 1,0 
9. und weitere 15015 1161 2,3 1,8 

Summe 641652 65694 100,0 100,0 
ohne Angabe 7540 - - -

Zusammen 649192 65694 - I -

wiirden wir einen niedrigeren Durchschnitt der Ordnungszahl der Niederkiinfte in Sachsen 
als in Preul3en berechnen. Wir finden dafiir eine Bestatigung in der Geburtenziffer, die im 
Jahre 1929 (1928) in Preul3en 17,9%, in Sachsen 16,1 % betrug. 

Die oben angefiihrten weiteren Zergliederungen des Stoffes der Geborenen nach 
Religionszugeh6rigkeit, Volkszugeh6rigkeit, Beruf des Vaters (der 

1 Statistisches Jahrbuch fiir den Freistaat Sachsen 49, ~8 (1930); Statist. Handbuch f. d. 
Republik Osterreich 12, 31 (1931). Sachsen: Niederkiinfte, Osterreich: Geborene. 

2 Preul3ische Statistik 301, 9*. Berlin 1930; Statistisches Jahrbuch fiir den Freistaat Sachsen 
49, 28 (1930). 

3 Einschliel3Iich der vorehelichen Kinder derselben Eltem, aber ausschliel3lich der Ent
bindungen in friiheren Ehen. 
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Mutter) usw. erlangen in den absoluten Zahlen keine groBere unmittelbare Be
deutung, sondern erst in den Verursaehungszahlen, bei denen die Beziehung der 
jeweiligen Geborenenmasse auf die naeh dem Merkmal ausgegliederte, dahinter 
stehende Bevolkerungsmasse erst ein Bild von der Geburtenhaufigkeit gibt, die 
in diesen Massen herrscht (I, 131). Bei der Beziehung auf die Berufszugehorigkeit 
des Vaters (der unehelichen Mutter) ist freilieh zu bedenken, daB der Altersaufbau 
der Berufe (S. 129) vers9hieden ist, da manche Berufe (z. B. Hilfsarbeiter) schon 
in jungen Jahren erlangt werden konnen, andere Berufe (z. B. Universitatsprofessor) 
in der Regel erst in reiferen Jahren. 

In den meisten Fallen ist die Statistik der Bevolkerungsbewegung nicht nach dem gewiinsch
ten Merkmal, z. B. nach dem Berufe, nach dem Religionsbekenntnis, nach der Nationalitat usw. 
gekennzeichnet. In diesem FaIle kann eine Kennzeichnung der Ereignisse nach der sogenannten 
"geographischen Methode" an Stelle der unmittelbaren Kennzeichnung treten. Es wird z. B. 
die Geburtenziffer der iiberwiegend katholischen Gebiete derjenigen der iiberwiegend protestan
tischen Gebiete gegeniibergestellt, oder die Sterblichkeit in den (z. B. nach dem Einkommen
steuerertrag) als arm bekannten Stadtteilen derjenigen der als wohlhabend bekannten Stadt
teile. 

Die oben (S.71) erwahnte Fruchtbarkeitsziffer wird nach der Ehelichkeit 
ausgegliedert: Beziehung der ehelichen Geburten auf die Ehefrauen im gebarfahigen 
Alter, Ziffer der ehelichen Fruchtbarkeit, der unehelichen Geburten auf die ledigen 
Frauen im gebarfahigen Alter, Ziffer der uneheliehen Fruchtbarkeit. Bei der Be
rechnung der ehelichen Fruehtbarkeit gelangen wir zu einer Durehsehnittsziffer, in 
der aueh die unfruehtbaren Ehefrauen beriieksiehtigt sind. Dieser Mangel kann in 
der Regel nieht beseitigt werden und muB als eine Triibung der Gleiehartigkeit der 
Masse (I, 57) hingenommen werden. 

Beispiel. 
Die Ziffern der eheIichen Fruchtbarkeit im Deutschen Reich im 

Durchschnitt der Jahre 1899/1901, 1909/11 und 1924/26 1 • 

Auf 1000 Frauen von unter 45 Jahren 
Gebiet entfielen ~helich Lebendgeborene 

1899/1901 1909/1911 1924/1926 

Deutsches Reich . 279,7 224,5 143,5 
darunter: 
Reg.-Bez. Allenstein .. 330,8 253,6 

" Stadt Berlin 169,4 127,3 62,4 

" 
Frankfurt. 250,3 199,7 134,0 

" 
Hannover 242,8 177,8 109,2 

" " 
Trier. 360,7 306,0 255,2 

ganz PreuJ3en 283,1 230,4 145,4 

Oberbayern 289,1 221,1 135,3 
Niederbayern . 378,0 343,8 240,9 
ganz Bayern . 307,8 252,7 169,0 

Land Sachsen 255,1 179,4 104,0 

Wiirttemberg . 308,5 248,2 159,2 

Baden. 292,7 234,7 161,5 

Thiiringen . 252,3 202,3 134,1 

Wir konnen bei der Erfassung der Fruehtbarkeit grundsatzlieh zwei Arten der 
Erfassung unterseheiden; die hier hauptsaehlieh betraehtete, die dureh aIle gleieh
zeitig lebenden Frauen eines kurzen Zeitraumes gewissermaBen einen Querstrieh 
zieht, moehten wir die Quersehnittsbetraehtung nennen; ihr gegeniiber steht die 
hauptsaehlieh in der Familienstatistik verwirkliehte Langssehnitt betraeh tung, 

1 Stat. Dt. R. 360, 27f. 
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die gewissermaBen durch ein Frauenleben einen zeitlichen Langsschnitt legt und 
nach dem Kinderertrag dieses Frauenlebens fragt. 

Zwischen beiden Betrachtungsarten gibt es Ubergangsformen; so tragen z. B. 
die Fragen der Geburtenstatistik nach dem Alter der Eltern, nach der Ehedauer, 
nach der Reihenzahl der Geburt, nach dem Geburtenabstand familienstatistischen 
Charakter, wahrend in der Geburten- und Sterbebetrachtung der Familienstatistik 
Anhaltspunkte fur eine Querschnittsbetrachtung geborgen sind. Eine ahnliche 
Mischform der Quer- und Langsschnittbetrachtung kommt auch in den Ge burten
(Fruchtbarkeits-)Tafeln zustande, indem die Elemente ihres Aufbaues der Quer
schnittsbetrachtung entnommen werden, die Geburtentafeln selbst aber ihrer Idee 
nach eine Langsschnittsbetrachtung darstellen: es entsteht somit eine Langs
schnittsbetrachtung mit der Fiktion der Wirkung der in den verschiedenen Alters
klassen wirkenden Geburtenwahrscheinlichkeiten, ahnlich wie oben bei den 
Heiratstafeln (und -ordnungen) und unten bei den Sterbetafeln ein fiktiver 
Ereignisablauf aus den Ereigniswahrscheinlichkeiten der verschiedenen Alters
klassen eines einzigen kurzen Zeitraumes aufgebaut wird. 

f) Die Statistik der Gestorbenen1• Die Begriffsfassung der Gestorbenen ist ein
fach, da das Sterben der Menschen - abgesehen von den seltenen Fallen des Schein-

1 a) Allgemeines. WINKLER, W.: Art. "Sterbestatistik", in: Handw. Staatsw. 7, 1013-1030. 
V. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S.322-564. PruNZING, F.: Handbuch der medizinischen 
Statistik, S. 341-672. - Les methodes de la statistique de la morbidite et mortalite professionelles. 
Intern. Arbeitsamt, Studien u. Berichte, R. N. 16. Genf 1930. MULLER, J.: Deutsche Bevol
kerungsstatistik, S.177-244. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S.252-257. MARCH, L.: 
Demographie, S. 3-80. Paris 1922. SCHNAPPER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, S. 149-228. 
WESTERGAARD, H.: Die Lehre von der Mortalitat und Morbiditat, 2. Aufl. Jena 1901. 

b) Wohnorl und Sterbeorl. MEYER, M.: Die Notwendigkeit der Bearbeitung der Bevolkerungs
statistik nach dem Wohnortsprinzip (Die statistische Behandlung der Ortsfremden), in: Ver
handlungsber. iiber d. 38. Konferenz der Dt. Stadtestat. in Stuttgart 1930, S. 31-34. ROESLE, E.: 
Die Ortsfremden in der lokalen Statistik und die Messung der Sterblichkeit in Stadt und Land, 
in: Arch. sOZ. Hyg. Demogr. 6, 175-182 (1931). DREXEL, K.: Geburten und Sterbefalle in den 
groBeren Stadten ()~~erreichs, in: Stat. Monatsschr., N. F. 19, lO7ff. (1914). BALLOD, C., 
H. BLEICHER U. A.: Uber die Berechnung der Sterblichkeit der GroBstadte, in: Bull. Inst. Int. 
14/2, 408ff.; 14/1, 134ff.; 15/2, 59-61, 109ft; 4/2, 233ff. 

c) Sterblichkeitsmessung, Sterbetafeln. WINKLER, W.: Die statistischen Verhaltniszahlen, 
S. 115---148. Wien-Leipzig 1923. V. BORTKIEWICZ, L.: Kritische Betrachtungen zur theoretischen 
Statistik, in: Jb. Nationalok. Stat. III. F.10, 321ff. und 11, 671ff. WESTERGAARD-NYB0LLE: 
Grundziige der Theorie der Statistik, 2. Aufl., S. 439--482. Jena 1928. V. BORTKIEWICZ, L.: 
Die mittlere Lebensdauer, S. Iff., 102ff. Jena 1893. LEXIS, W.: Abhandlungen zur Theorie 
der Bevolkerungs- und Moralstatistik, S.25ff. Jena 1903. V. BORTKIEWICZ, L.: Die Sterbeziffer 
und der FraueniiberschuB in der stationax:en und in der progressiven Bevolkerung, in: Bull. 
Inst. Int. 19/1, 63ff., 114*ff. KOROSI, J.: tJber die Berechnung eines internationalen Sterblich
keitsmaBes, in: Jb. NationalOk. Stat., III. F. 6, 215-229 (1893); ebenda WESTERGAARD und 
RUBIN, S. 321ff. und 590ff. V. BORTKIEWICZ, L.: tJber die Methode der "standard population", 
in: Bull. Inst. Int. 14/2, 418ff.; 14/1, 145ff. SZULC, ST.: Sur la standardisation (correction) des 
coefficients, in: Bull. Inst. Int. 24/2, 89-177. WOLFF, G.: Zur Standardisierung q.er Sterblich
keitsmessung nach dem Krieg, in: Arch. soz. Hyg. Demogr. 3,343--352 (1928). - tJber Sterbe
tafeln vgl. die zum Abschnitt "Darstellung des Ereignisablaufes" angegebenen Schriften von 
KNAPP, BECKER, ZEUNER, LEXIS, BORTKIEWICZ und WINKLER, ferner: V. BORTKIEWICZ, L.: 
Art. "Sterbetafel" und "Lebensdauer", in: Handw. Staatsw. 7, 1030-1045 und 6, 264-271. 
WINKLER, W.: Die statistischen Verhaltniszahlen, S. 115ff. Leipzig u. Wien 1923. CZUBER, W.: 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 2, 3. Aufl., S.103-167; Ausgleichung der Tafeln 167-203. 
Leipzig u. Berlin 1921. ELDERTON, W. P.: The construction of mortality and sickness tables, 
2. Aufl. London 1922. RAHTS, J.: Sterbetafeln, in: Stat. in Deutschl. 1, 456--470. WESTER
GAARD, H.: Die Lehre von der Mortalitat und Morbiditat, a. a. 0., S.22-183. GINI, C., U. L. GAL
VANI: Tavole di mortalita della popolazione italiana. Annali di statistica 6/17. Rom 1931. (Mit 
methodischen Betrachtungen.) - tJber internationale Vereinheitlichung der Sterbetafelberech
nung vgl. GALVAN!, GINI, HUBER U. VINCI in: Bull. Inst. Int. 22/2, 503-515; 25/1, 86ff.; 25/3, 
99-134. GREENWOOD, M.: On the value of life-tables in statistical research, in: J. Roy. Stat. 
Soc. 85, 537ff. (1922, m. Diskussion). LANDSBERG, 0.: Die Methode der Sterblichkeitstafel und 
ihre Anwendung auf andere statistische Probleme, in: Dt. Stat. Zbl. 6, 1ff., 14ff. (1914). 



80 Die Bevolkerungsstatistik. 

todes - eine begrifflich klare und einfache Sache ist. Schwierigkeiten konnte hoch
stens die statistische Behandlung der Totgeborenen machen. Hier kommt es darauf 
an, ob unter die Sterbefalle auch das Absterben der Leibesfruchte VOl' del' Geburt 
gezahlt werden sollen, eine Frage, die uberwiegend verneint wird. Demnach sind 
die Totgeborenen nicht unter den Gestorbenen auszuweisen, abel' bei Berechnung 
des Geburtenuberschusses (S.96ff.) auch nicht unter den Geborenen. Oft, wie z. B. in 
del' Statistik des Deutschen Reiches, werden die Totgeborenen unter die Gestorbenen 
gezahlt. NaturgemaB kann dann del' GeburtenuberschuB nul' mit Hilfe del' Gesamt
zahl del' Geborenen errechnet werden. Wir haben, wie so oft in del' Statistik, keine 
zwingende Norm fUr die Begriffsabgrenzung del' FaIle und mussen uns yom methodi
schen Standpunkt aus auf die Forderung beschranken, die gewahlte Begriffsabgren
zung klar ersichtlich zu machen und bei Vergleichen mit Statistiken anderer Begriffs
fassung zu beachten. 

Als erstes Ziel del' Statistik del' Gestorbenen ist die Erfassung del' Gesamtzahl 
der Gestorbenen in ihrer ortlichen Ausgliederung zu betrachten. AIle Geschafte und 
Fiirsorgeeinrichtungen, die auf die Sterbefalle eingestellt sind, Leichenbestattungs
anstalten, Blumengeschafte, Friedhofe usw. nehmen ihre Richtschnur aus der 
statistisch erfaBten Zahl der Gestorbenen, und zwar in einer urn so klareren Weise, 
je weiter die ortliche Ausgliederung del' Sterbefiille gefUhrt wird. Fur sie hat auch 
die zeitliche Entwicklung wie die jahreszeitliche Gestaltung diesel' Zahlen ein groBes 
Interesse. 

Auch bei del' Erfassung del' Sterbefalle ist del' Gegensatz von Sterbeort und 
W ohnort del' Gestorbenen zu beach ten ; wie bereits aus den vorausgeschickten Aus
fUhrungen hervorgegangen ist (S. 57f.), kommt fUr die annaherndrichtige Erfassung 
del' Sterbeeinflusse und die Ausschaltung del' Sterbefalle Ortsfremder in den Kran
kenanstalten nul' die Fassungsform del' Sterbefalle nach dem Wohnorte del' Ge
storbenen in Betracht. Die in del' frUheren Zeit in del' Stadtestatistik allgemein ub
liche Scheidung del' Sterbefiille in solche del' Wohnbevolkerung und solche der orts
fremden Bevolkerung kann nur ein unvollkommenes Korrektiv des durch die Ein
beziehung del' ortsfremden Bevolkerung fUr die Stadt begangenen Fehlers bedeuten; 
denn die Ausschaltung erfolgt ganz einseitig zum Vorteile del' Stadt. Man erfahrt 
aus dem Sammelposten "ortsfremd" nicht, wohin diese Ortsfremden bei einer Auf
arbeitung del' gesamten Bevolkerung zu beziehen sind, erfahrt auch nicht von 
den zur W ohnbevolkerung del' Stadt Gehorenden, die auswarts gestor ben sind. Die 
Fassung der Sterbefalle nach del' W ohnbevolkerung beseitigt diesen Mangel. 

d) Todesursachen. PRINZING, F.: Handbuch der medizinischen Statistik, S.424--529. 
WURZBURGER, E.: Die Haufigkeit der arztlichen Beglaubigung von Todesursachen in Sachsen, 
in: Bull. Inst. Int. 24/2, 189-203. - Zur vierten Revision des internationalen Todesursachen
verzeichnisses vgl. M. HUBER, in: Bull. Inst. Int. 24/1, 48-51, 71-96; 23/2, 3-169; 23/1, 
40-52; Sur les modes de constatation des deces et de leur causes 22/2, 23-66 und 22/1, 70-81; 
ferner ROESLE, in: Arch. soz. Hyg. Demogr. 5, 190-203 (1930) und PLATZER, in: AUg. stat. 
Arch. 20, 255ff. (1930). 

e) Sonstige Fragen. GUMBEL, J.: Das Zufallsgesetz des Sterbens (Erganzungsheft 12 zum 
Dt. Stat. Zbl.). Berlin u. Leipzig 1932. DERS.: Die GauBsche Verteilung der Gestorbencn, in: Jb. 
Nationalok. Stat. 3. F. 83, 365-389. STEVENSON, T. H. C.: The social distribution of mortality 
from different causes in England and Wales, in: Biometrika 15, 382-400 (1923). HERSCH, L.: 
Pauvrete et mortalite selon les principales causes de deces d'apres les statistiques de la ville de 
Paris. Rom 1931 (Bericht an den Intern. Kongr. f. BE!yolkerungsforschung); vgl. auch HERSCH: 
L'inegalite devant la mort. Paris 1920. IBISCH, W.: Uber sakulare Sterblichkeitsanderungen in 
Deutschland, in: BI. f. Versicherungsmath. (Beilage zur Z. f. d. ges. Versicherungswiss. 31, 1), 
2. Jg., S. 31-39 (1931). BOURDEIX, P.: Ladensite de la populationetlamortalite. Rennes 1929; 
auch: J. Soc. Stat. Paris 62, 112ff. u. 156ff. (1931). WURZBURGER, E.: Die Sterbestatistik als 
Ursachenforschung, in: Dt. Stat. Zbl. 19, 69ff. (1927). DUBLIN, L.: The possibility of extending 
human life, in: Metron 3, H. 2, S. 175-197 (1923). ROSENFELD, F.: Die Wanderungen und ihr 
EinfluB auf die Darstellung der Sterblichkeit nach Altersgruppen in Osterreich, in: Stat. Monats
schrift 20, 199-267 (1915).-Das Schrifttum tiber die Sa uglingss ter blichkei t siehe auf S. 82f. 
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Neben der bloB en Zahl der Gestorbenen wird eine Verhaltniszahl berechnet, die 
einen einfachen, wenn auch rohen Ausdruck fur die Sterbeintensitat vorstellt, die 
Sterbeziffer, das ist die Zahl der Gestorbenen, gemessen an der Bevolkerungszahl 
zur Mitte des betrachteten Zeitraumes. Uber die Fehlerquellen dieser Verhaltniszahl 
soIl erst weiter unten (S. 93f£') gehandelt werden. Hier sei nur darauf hingewiesen, 
daB die Sterbeziffer nicht fur die Gesamtheit der Sterbefalle und die Bevolkerung, 
sondern auch fUr die abgesonderten Teile derselben, Sterbefalle nach dem Alter, nach 
dem Geschlecht, nach dem Berufe, nach der Konfession usw. berechnet werden kann. 

Die ortliche Zergliederung fUhrt zur Betrachtung der Sterbefalle nach den Gro
Benstufen der Wohnorte ("Stadt und Land", S.42). 

Beispiel. 
Auf je 1000Personen der mittleren Bevolkerung kamen im Jahre 1929 in PreuBen Gestorbene 

in den Stadten. . . . . . . . . . . . 13,7 
auf dem Lande ........... 11,1 

Die Sterblichkeit in den Stadten war somit groBer als auf dem Lande, besonders auch, wenn 
wir den durch Zuwanderung giinstigeren Altersaufbau der Stadte (S. 28) beriicksichtigen. 

Neben der ortlichen kommt auch die zeitliche Zergliederung des Materials der 
Gestorbenen in Frage, und zwar wird in der Regel mit der Zergliederung des Stoffes 
nach Monaten das Auslangen gefunden. (Vgl. weiter unten [So 84] den jahreszeit
lichen Verlauf der Sauglingssterblichkeit.) 

Es gilt nun weiter, die Sterbefalle nach den wichtigsten Merkmalen auszu
gliedern. Auch hier spielt zunachst die Gliederung nach dem Geschlecht und dem 
Alter die wichtigste Rolle. Von Bedeutung ist ferner die Gliederung nach dem 
Familienstand, nach Konfessions-, Volks-, Staatsangehorigkeit, nach 
dem Berufe, bei Kindern auch nach der Ehelichkeit und anderen Merkmalen. 

Da das mannliche und weibliche Geschlecht Verschiedenheiten in der Sterblich
keit zeigt, die sich mit dem Alter andern, so wird die Sterbebetrachtung nach dem 
Geschlechte zweckmaBigerweise in Verbindung mit dem Alter vorgenommen. 
Fur die einfache Darstellung der Altersgliederung der Gestorbenen genugt es, die 
Masse der Sterbefalle innerhalb des beobachteten Zeitraumes, in der Regel eines 
Jahres, nach den vollendeten Altersjahren auszugliedern. Fur die feinere Berechnung, 
besonders die der weiter unten zu behandelnden Sterbetafeln, ist es aber, wie sich 
schon aus der Betrachtung der geometrischen Darstellung des Sterbeablaufes (I, 18) 
ergeben hat, auch notwendig, die Zergliederung des Materials der Gestorbenen 
nicht nur nach dem Lebensalter, sondern auch nach dem Geburtsjahrgang, aus dem 
der Gestorbene stammt, vorzunehmen. 

Die Ausgliederung der Sterbefalle nach dem Alter zeigt den bekannten Verlauf 
(I, 103). Hierbei ist zu berucksichtigen, daB die Altersverteilung der Sterbefalle, 
wie wir sie der Wirklichkeit entnehmen, nicht durch das Wirken der Sterbefalle 
an einem nur durch die Sterblichkeit beeinfluBten Altersaufbau (S.93), sondern 
an einem durch die oben (S. 28) erwahnten anderen Einflusse mitgeformten Alters
aufbau sich vollzieht. Die reine Darstellung der Ausgliederung der Sterbefalle kann 
nur auf Grund der Sterbetafelberechnung geschehen (S. 87 ff.). Es tritt dann neben den 
unten naher zu behandelnden wirklichen (rohen) Altersaufbau der nur durch die 
Sterblichkeit geformte (reine) Altersaufbau, neben die rohe Sterbeziffer die 
reine, neben die rohe Altersgliederung der Sterbefalle die reine. 

In der Verbindung der Altersgliederung mit dem Geschlechte ergibt sich folgen
des Bild der Sterbefalle und Sterbeziffern. 

Beispiel. Siche dazu die Tabelle auf S. 82. 

Wenn wir die Sterbefalle zunachst des weiblichen Geschlechtes betrachten, so nimmt ihre 
Zahl von der ersten starker besetzten Altersgruppe - bei Einbeziehung der 47563 nulljahrig 
gestorbenen Madchen ware die Besetzung noch entsprechend starker - bis zu der am schwachsten 

Winkler, Gesellschaftsstatistik. 6 
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Sterbefalle und Sterbeziffern im Deutschen Reiche im Jahre 1929 nach dem 
Alter und Geschlechtl. 

Mannliches Geschlecht Weibliches Geschlecht 

Alter 
Lebende Lebende 

inderMitte Sterbe- inderMitte Sterbe-
in Jahren des Jahres Sterbefalle ziffern des Jahres Sterbefalle ziffern 

in 1000 in 1000 
1 2 3 4 I 5 I 6 

1 bis unter 52 2204 15121 6,9 2127 12878 6,1 
5 " " 10 2920 6480 2,2 2831 5482 1,9 

10 
" " 15 2017 2841 1,4 1969 2482 1,3 

15 " " 
20 3172 8488 2,7 3120 6656 2,1 

20 " " 
25 3176 12930 4,1 3178 10029 3,2 

25 " " 30 2939 11779 4,0 2993 10948 3,7 
30 " " 

35 2288 9804 4,3 2741 10914 4,0 
35 " " 

40 1961 9524 4,9 2448 11054 4,5 
40 " " 

45 1908 12107 6,3 2227 12253 5,5 
45 " " 50 1788 15798 8,8 1973 14430 7,3 
50 " " 

55 1764 22540 12,8 1882 19850 10,6 
55 

" " 
60 1440 27608 19,2 1509 23310 15,4 

60 " " 
65 1146 34524 30,1 1241 30782 24,8 

65 " " 
70 838 40425 48,3 959 40138 41,9 

70 " " 
75 528 41175 78,0 651 45666 70,1 

75 
" " 

80 287 37073 129,0 384 45939 119,7 
80 " " 

85 111 22786 204,4 163 30963 189,6 
85 " " 

90 32 9632 301,3 50 14529 288,1 
fiber 90 .. .. 6 2364 386,8 10 4006 384,3 
besetzten Altersgruppe 10 bis 15 Jahre ab, dann steigt sie bis zur Altersgruppe 75 bis 80 Jahre 
an, worauf sie naturgemaB schnell absinkt. Die Kurve der mannlichen Sterbefalle verIauft ganz 
ahnlich, nur daB in den Altersgruppen der 25- bis 40jahrigen die Mannerliicke aus den Toten
verlusten des Weltkrieges und in derVorverschiebung des zweiten Hohepunktes auf die Alters
gruppe von 70 bis 75 Jahren die starkere mannliche Sterblichkeit zum Ausdruck kommt. 
Einen ganz anderen Verlauf nehmen die Sterbeziffern, die nach ihrem Abstieg zum jugend
lichen Tiefpunkt der 10- bis 15jahrigen ein Ansteigen bis in die hOchsten Alter aufweisen. Die 
Kurve der Sterbefalle, die wir soeben betrachtet haben, ist somit durch zwei Komponenten 
bestimmt: durch die Zahl der vorhandenen Personen der betreffenden Altersstufen und durch 
die in der Sterbeziffer ausgedriickte Starke des Sterbevorganges. Der Hohepunkt um das 
75. Lebensjahr kommt dann so zustande, daB das Absinken der Lebenden im Altersaufbau 
iiberwogen wird durch das Ansteigen der Sterbeziffer, bis das Absinken starker wird als das 
weitere Ansteigen der Sterbeziffer. 

Ein Vergleich der Sterbeziffern der beiden Geschlechter untereinander ergibt, daB die weib
lichen Sterbeziffern jeweils niedriger liegen als die entsprechenden mannlichen. 

Der Leser vergleiche zu dieser Darstellung der Sterbefalle und Sterbeziffern nach dem Alter 
und Geschlecht auch den Verlauf der Sterbefalle und der Sterbewahrscheinlichkeiten nach 
der Sterbetafel (S.90f.). 

Bei der Ausgliederung nach dem Alter interessiert vor allem die Sterblichkeit 
der SauglingeB und Kinder in den ersten Lebensjahren, die bekanntlich unmittel
bar nach der Geburt sehr hoch einsetzt, dann aber bis ungefahr zum 10. Lebensjahr 
schnell abnimmt. Die Sauglingssterblichkeit wird in der Regel nicht als Haufigkeits-

1 Stat. Dt. R., 393, 25. 
2 Die erste Altersstufe (1 bis unter 5) umfaBt nur 4 Jahre. Die Nulljahrigen sind in dieser 

Tabelle nicht enthalten; sie werden in dem Quellenwerke abgesondert dargestellt. 
3 a) Allgemeines. FELD, W.: Internationale Bibliographie der Statistik der Sauglingssterb

lic~ keit, in: Metron 3, H. 3/4, S. 604-695 (1924). I'RINZING, FR.: Handbuch der medizinischen 
Statistik, 2. Aufi., S.371-417. Jena 1931. v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S.434-476. 
MULLER, J.: Deutsche Bevolkerungsstatistik, S. 204-215. MARCH, L.: Demographie, S. 36-52. 
Paris 1922. ROTT, F.: Grundsatze fiir eine internationale Vereinheitlichung der Sauglingssterb
lichkeitsstatistik, in: Arch. sOZ. Hyg. Demogr.l, 177-184 (1925/26). DERS.: Die Friihsterblichkeit. 
Ebenda 3, 521-534 (1928). ROESLE, E.: Die Bedeutung der Sauglings- und Kleinkip.dersterb
lichkeit fiir die Bewegung der Bevolkerung. Ebenda S. 248-255. BURKHARDT, F.: Uber einige 
Beziehungen in der Sterblichkeitsstatistik des erstenLebensjahres, in: Assekuranz-Jb.ol, 48-64_ 
Wien 1932. 
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ziffer, durchBeziehung auf die 0- bis 1 jahrigenLebenden (1,18,127), sondern als eine 
Art Sterbewahrscheinlichkeit berechnet. Wollten wir eine strenge Sterbewahrschein
lichkeit der Ojahrigen berechnen, so muBten wir 

a+b d+e 
entweder OD oder DE usw. berechnen (Abb. 6; 

vgl. hierzu auch I, 127ff.). Diesen Weg beschreitet 
man, wenn man die Uberlebenden des 1.,2.,3. Alters
jahres bestimmen will. Dieses Verfahren wird dazu 
verwendet, urn an Stelle des nicht ganz einwand
freien MaBes des Geburtenuberschusses ein anderes 
MaB, die -oberlebenswahrscheinlichkeit der Gebore
nen, zu setzen (vgl. unten S. 99). 

Bei der Berechnung der Sauglingssterblichkeit 
behilft man sich mit einem ErsatzmitteI fur die 
strenge Sterbewahrscheinlichkeit: man bezieht die 
0- bis Ijahrig Gestorbenen eines Jahres auf die Ge- °Abb 6 D' AG th ·to d tCb 

b d ..' . . Ie esam eJ en er ges or enen 
borenen des laufenden Jahres (also z. B .. D+jJr) , Sauglmge nach deht~~ckerschen Darstel-

wobei man, wie ersichtlich, die erst im nachsten Jahre zu erwartende obere Dreiecks
gesamtheit e aus dem Geburtsjahrgang DE durch die obere Dreiecksgesamtheit b 
aus dem vorjahrigen Geburtsjahrgang ersetzt. Dieses Vorgehen ist nur zulassig, 
a) wenn die Geborenenzahlen von Jahr zu Jahr gleichbleiben, b) wenn die Sauglings
sterblichkeit von Jahr zu Jahr gleichbleibt und c) wenn die Verteilung der Ojahrig 
Gestorbenen aus einem Geburtsjahrgang auf die untere und die obere Dreiecks
gesamtheit gleichbleibt. 1m allgemeinen konnen wir sagen, daB diese drei Voraus
setzungen nicht streng zutreffen, daB aber in Zeiten ruhiger Entwicklung vermoge 

b) }JI[ essung der Sauglingssterblichkeit. Sui metodi di calcolo della mortalita infantile, in: 
Rivista italiana di statistic a 1, 274-284. Bologna 1929. WOODBURY, R. M.: Westergaards 
method of expected deaths as applied to infant mortality, in: J. Amer. Stat. Assoc. 18, 366 
bis 376 (1922/23). GAJEWSKI, W.: Die Sauglingssterblichkeit in PreuBen i. d. J. 1919 u. 1913, 
in: Medizinalstat. Nachr. d. PreuB. Stat. Landesamtes 10, 151-156 (1922). WURZBURGER, E.: 
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der biologischen und sozialen Konstanz der Bevolkerung (I, 53) groBe Anderungen 
auch nicht vorkommen. Das Ersatzverfahren wird aber dort grob fehlerhaft, wo in 
den genannten Voraussetzungen p16tzlich starke Anderungen vor sich gehen - wie 
z. B. in der Kriegszeit in der Geburtenzahl von Jahr zu Jahr. 

Die nullj ahrig Gestorbenen in einzelnen Staaten 
im Jahre 1929 1• 

Nulljahrig Gestorbene Lebend-
Staat, Gebiet Grund- auf 100 geborene auf 

Lebend- 1000 Ein-
zahlen geborene wohner 

Deutsches Reich 110654 9,6 17,9 
darunter: 
OstpreuBen. 5349 10,5 22,4 
Berlin. 3725 8,6 10,0 
Niederschlesien . 7312 12,1 18,9 
Oberschlesien. 5011 13,5 26,0 
Westfalen 9563 9,6 19,8 
Rheinprovinz 2 • 12441 9,2 18,1 
PreuBen insgesamt 68717 9,8 17,9 

Bayern 17562 11,7 20,0 
Sachsen . 7025 8,7 15,9 
Wiirttemberg. 3415 7,3 17,9 
Baden. 3489 7,8 18,9 
Thiiringen 2703 9,2 17,8 

Osterreich 12594 11,3 16,7 
Schweiz . 3598 5,2 17,0 
Tschechoslowakei . 46383 14,3 22,4 
Italien. 129469 12,5 25,1 
Rumanien (1928) . 115036 18,4 35,9 
Ungarn 38017 17,6 24,2 
Ukraine (USSR) 157408 15,1 34,0 
England und Wales. 47868 7,4 16,3 
Frankreich . 69401 9,5 17,7 
Spanien . 80167 12,3 28,9 
Japan. 295178 14,2 33,0 
Britisch-Indien (1925) 1416983 17,4 33,7 

Beispiel 1. 

Zwischen der Hohe der 
Sauglingssterblichkeit und der 
Geburtenziffer besteht in der 
Tabelle nebenan eine auf 
den ersten Blick feststellbare 
positive Korrelation. Die Ge
biete hoher Geburtenhaufig
keit sind auch die hoherer 
Sauglingssterblichkeit und urn
gekehrt. Dieser Zusammenhang 
laBt eine unmittelbare, wirt
schaftliche Erklarung zu, daB 
namlich bei einer geringeren 
Kinderzahl den Sauglingen eine 
bessere Pflege zukommen kann 
als bei einer hoheren Kinder
zahI. Er wird aber hauptsach
lich aus einer mittelbaren zu 
verstehen sein, indem namlich 
die Gebiete einer niederen Kin
derhaltung in der Regel auch 
die eines hoheren kulturellen 
Niveaus sind, in denen die arzt
liche Kunst von breiten Volks
kreisen in Anspruch genommen 
wird und wo - ebenwegen der 
geringen Kinderzahl - auf die 
Erhaltung des einzelnenLebens 
mehr Wert gelegt wird. (Vgl. 
hiezu auch dieunten S.105f.fol
genden Ausfiihrungen zum Ge
burtenriickgang. ) 

Beispiel 2. 

Die Tabelle aufSeite85 oben 
zeigt uns die jahreszeitliche Be

wegung der SaugIingssterblichkeit. Wir miissen, wie sonst in ahnlichen Fallen, wegen der Un
gleichheit der Monate die Zahlen zuerst auf einen Tag (oder auf einen 30tagigen Einheitsmonat) 
umrechnen, worauf wir die MeBzahlen vom Jahresdurchschnitt (Spalte 5 und 6) gewinnen. 
Bei Betrachtung dieser Tabelle erhalten wir das Bild einer Haufung der Sauglingssterbefalle 
in den Wintermonaten und einer zweiten geringeren Haufung im September. Die erste starke 
Haufung steht im engsten Zusammenhang mit der jahreszeitlichen Anordnung der Geburten 
(S.72), die zweite, die in anderen Jahren auch im Juli oder August feststellbar ist, geht auf 
die hochsommerliche Haufung der Darmkatarrhe durch verdorbene Milch zuriick. 

Von einem besonderen sozialpolitischen Interesse ist die Scheidung der gestor
benen Sauglinge nach der Ehelichkeit, was dann moglich ist, wenn sowohl die Ge
borenen als auch die gestorbenen Sauglinge nach diesem Merkmal untergegliedert 
sind. Bei der Untergliederung nach der Ehelichkeit in der oben dargestellten Auf
zuchtsberechnung darf nicht iibersehen werden, daB die Masse der unehelich Ge
borenen auBer durch die Sterblichkeit auch durch die Legitimierung durch nachfol
gende Ehe vermindert wird, weshalb zu dieser Berechnung auch eine entsprechend 
ausgegliederte Statistik der Legitimierungen notwendig ist. 

1 Stat. Dt. R. 393, 28 u. 37; Stat. Jb. Dt. R. 48, 13*, 15* (1929); 49, 13*, 15* (1930); 
GO, 26, 13* (1931); 51, 13*, 15* (1932). 

2 Ohne Saargebiet. 
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Die im Jahre 1928 und 1929 im Deutschen Reiche (ohne Saargebiet) gestorbenen 
Sauglinge nach Kalendermonaten1 • 

Zahl der gestorbenen Sauglinge 

Monat 

Janner 
Feber. 
Marz . 
April . 
Mai 
Juni . 
Juli. . 
August. 
September. 
Oktober. 

ovember. N 
D ezember. 

Grundzahlen I 
1928 I 1929 I 

1 2 

9598 10207 
9173 11996 

10307 12626 
9817 10153 
9222 9597 
8280 7424 
8510 7885 
8068 7909 
8158 8839 
8217 8440 
7467 7382 

I 8761 8196 

berechnet 

I 
MeBzahlen 

auf einen Tag vom Durchschnitt 

1928 I 1929 I 1928 I 1929 
3 4 5 6 

309,6 329,3 107,0 108,3 
327,6 428,4 113,2 141,0 
332,5 407,3 114,9 134,0 
327,2 338,4 113,0 111,3 
297,5 309,6 102,8 101,9 
276,0 247,5 95,3 81,4 
274,5 254,4 94,8 83,7 
260,3 255,1 89,9 83,9 
271,9 294,6 93,9 96,9 
265,1 272,3 91,6 89,6 
248,9 246,1 86,0 81,0 
282,6 264,4 97,6 87,0 

Insgesamt 105578 I 110654 I 3473,7 3647,3 1200,0 I 1200,0 
Durchschnitt 8798,2 9221,2 289,5 303,9 100,0 100,0 

Die Gliederung der Sterbefalle nach dem Familienstande, nach der Re
ligions-, Volks-, Staatszugehorigkeit und nach dem Berufe wird haupt
sachlich zu dem Zwecke vorgenommen, urn die Sterblichkeit der nach diesen Merk
malen gegliederten Teilmassen der Bevolkerung durch Berechnung der weiter unten 
naher zu besprechenden Sterbeziffer naher zu beleuchten. Diese Ausgliederungen 
konnen also nur dann voll zur Geltung gebracht werden, wenn die entsprechende 
Ausgliederung auch an der Bevolkerung vorgenommen worden ist. Da dies nur 
gelegentlich von Volkszahlungen in groBeren Zeitabstanden moglich ist, ge
winnen diese Ausgliederungen hauptsachlich fiir die dem Volkszahlungsjahr 
nachstgelegenen Jahre Bedeutung. Immer ist hier auch die mogliche Fehler
quelle der verschiedenen Altersverteilung innerhalb der verglichenen Massen 
zu beriicksichtigen. Sterbeziffern auf 1000 der lebenden AItersgenossen 

Beispiel. der Berufsa bteil ungen in PreuBen 1906/08 2• 

Wenn wir uns in der neben
stehenden Tabelle - ohne 
Kenntnis der Sterbeziffern 
nach dem Alter - nur den 
Sterbeziffern fiir die Gesamt
heit der Berufstatigen (letzte 
Zeile) anvertrauen wollten, so 
ware die Sterblichkeit in der 
Landwirtschaft (mit 14,0'/00) 
hOher als in der Industrie und 
im Handwerk (11,5'/00) gewesen. 
Ein Einblick in die Sterbe
ziffern nach dem Alter belehrt 
uns aber dariiber, daB das ein 
argerTrugschluB ware. Wirfin
den, daB im Gegenteil in jeder 

Altersgruppen in 
vollendeten J ahren 

15-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

70 und daruber 

Uberhaupt 

Land-und 
Forstwirt-

schaft 
1 

3,18 
4,75 
4,21 
5,14 
8,60 

16,30 
38,20 

147,53 

14,01 

Industrie und Handel und 
Handwerk Verkehr 

2 3 

3,94 4,69 
5,47 6,30 
4,88 5,83 
6,32 7,85 

11,71 14,02 
24,35 28,26 
56,31 55,54 

216,68 155,01 

I 11,50 14,25 

einzelnen Altersgruppe die Sterbeziffer der in der Landwirtschaft Berufstatigen niedriger ist 
als die der in Industrie und Handwerk Berufstatigen. Der tauschende Durchschnitt wird da
durch zustande gebracht, daB unter den in Industrie und Handwerk Tatigen die jungeren 
Jahrgange starker vertreten sind als in der Landwirtschaft (vgl. unten S. 129ff.). Derartige 
Umkehrungen der Wirklichkeit im Durchschnitt ungleichartig zusammengesetzter Massen 
kommen Mufig vor (1, 59). Sie sind eine gefahrliche Fehlerquelle der Statistik und mussen 
vom Studierenden besonders beachtet werden. 

1 Berechnet nach Stat. Dt. R. 393, 62 u. 92. 2 Stat. Jb. PreuB. Staat 9, 34f. 
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Eine weitere Ausgliederungsmoglichkeit der Sterbefiille besteht in der Aus
gliederung nach den Todesursachen, also nach demjenigen Tatbestande, der den 
Tod herbeigefiihrt hat. AuBer dem natiirlichen Tatbestande der Altersschwache 
kommen hier gewaltsame Einwirkungen (Selbstmord, Unfall, feindliche Einwir
kungen im Kriege) und die Einwirkungen von Krankheiten in Betracht. In der 
letzteren Beziehung liegt der Fall dort einfach und eindeutig, wo auf eine akute 
Erkrankung der Tod folgt, z. B. bei Bauchtyphus. Zwar ist auch da die Krankheit 
nicht die unmittelbare Todesursache, sondern die Herzlahmung, doch wird diese 
medizinische Selbstverstandlichkeit als Todesursache natiirlich nicht in Betracht 
gezogen und es muB eine solche Angabe dort bekampft werden, wo aus Bequemlich
keit oder Unkenntnis die Neigung besteht, sie zu machen. Noch immer verhaltnis
maBig einfach ist der Fall, wo der Tod aus einer Operation an einer Krankheit (z. B. 
Darmkrebs) erfolgt. Hier ist ohne Zweifel der Tod nicht als ein durch gewaltsame 
Einwirkung, sondern als ein aus dem Darmkrebs erfolgter zu verzeichnen. Schwierig 
wird der Fall dort, wo aus einer Grundkrankheit (z. B. Lues, Alkohol- oder Nikotin
vergiftung) eine Sonderkrankheit (z. B. des Herzens, der Arterien) entsteht. Hier 
konnte man in den Zweifel kommen, ob die Grundkrankheit oder die Folgekrank
heit zu verzeichnen ist. Die ideale Losung ist darin zu suchen, daB beide Krank
heiten, die Grundkrankheit und die Folgekrankheit, dargestellt werden. Wo dies 
nicht moglich ist, scheint es uns wichtiger zu sein, die Grundkrankheit als die Folge
krankheit zu erfassen. 

Die Vielialtigkeit der Todesursachen zwingt dazu, sie in einem "Todesur
sachenverzeichnis" zu Gruppen zusammenzufassen. Je weiter diese Gruppen 
gefiihrt werden konnen, um so weiter gehen naturgemaB die Einblicke, die die 
Todesursachenstatistik gewahrt. Das in fast allen Kulturstaaten in Verwendung 
stehende Internationale Todesursachenverzeichnis ist aus der Bertillonschen Fassung 
des Jahres 1893 hervorgegangen und wird von einer von der franzosischen Re
gierung einberufenen internationalen Kommission von 10 zu 10 Jahren neu heraus
gegeben (wobei derzeit mit dem Internationalen Statistischen Institut und der 
Hygienesektion des Volkerbundes Zusammenarbeit gepflogen wird). Die letzte 
Fassung auf Grund der Beschliisse in Paris von 1929 liegt in drei Ausgaben vor: 
einer ganz groBen mit 200 Hauptposten, die weiter in zahlreiche Unterposten geteilt 
sind, so daB im ganzen 276 Posten zustande kommen, einer durch Zusammenfassun
gen bewirkten mittleren mit 85 Posten und einer noch starker zusammengefaBten 
kleinen mit 43 Posten. Es ist dadurch gesorgt, daB sowohl ein weitgehendes als 
ein engeres Bediirfnis nach Zergliederung unter Wahrung der Vergleichbar
keit befriedigt werden konne. 

Ein besonderes Augenmerk ist, wie bei jeder Statistik, der statistischen Er
he bung der Todesursachen zu widmen, nicht nur, weil sie richtig nur von medizi
nisch geschulten Personen vorgenommen werden kann, sondern auch, weil die An
gabe mancher ansteckender Krankheiten (wie Lues oder Tuberkulose) von den An
gehorigen als peinlich oder bedenklich empfunden wird. Es ist daher empfehlens
wert, die Angabe der Todesursache (wie in der Schweiz) unter das Amtsgeheimnis 
des beschauenden Arztes zu stellen. 

Beispiel. Siehe die Tabelle auf S. 88 und 89. 

Bei der Statistik der Todesursachen und den daraus gezogenen Vergleichen spielt auBer den 
wirklichen Verschiedenheiten und Veranderungen noch die Moglichkeit einer verschiedenen 
oder geanderten Einreihung eine Rolle (1,132); hiebei kann besonders bei der zeitlichen Betrach
tung die gebesserte Moglichkeit, Krankheiten kIar festzustellen, wirksam werden. Diese FehIer
quelle ist bei der heutigen allgemeinen Aufwartsentwicklung der medizinischen Wissenschaft 
besonders bei solchen Krankheiten mit in Rechnung zu ziehen, bei denen wir eine Steigerung 
der Sterbefalle beobachten konnen. Dieser Vorbehalt mag fUr unsere Tabelle eine geringere 
Bedeutung haben, da es sich hier nur um eine kurze Zeitspanne des zeitlichen Vergleichs handelt. 
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Uber eine langere Zeitspanne sind die Zahlen wegen der Gebietsverschiebungen des Weltkrieges 
und Gebietsverschiedenheiten der Berichterstattung leider nicht voll vergleichbar. Eine andere 
Fehlerquelle hangt damit zusammen, daB manche Krankheiten vorzugsweise mit bestimmten 
Altersstufen verbunden sind (z. B. die Kinderkrankheiten, die Alterskrankheiten), daB also die 
groBen Verschiebungen im deutschen Altersaufbau, die derzeit vor sich gehen, bei solchen Er
krankungen in die Zahlen eine formale Wirkung hineintragen. 

Bei den meisten Todesursachen konnen wir, entsprechend dem allgemeinen Ruckgang der 
Sterbefalle, auch einen Riickgang beobachten. Besonders erwahnenswert ist der Riickgang 
der Sterbefalle an Tuberkulose (11 a, 11 b). Unter den festzustellenden Zunahmen verdienen zu· 
nachst eine Beachtung die in den Verhaltniszahlen trotz Schwankungen zu beobachtenden Zu
nahmen bei 3a und 3b, die offenbar durch den abnehmenden Willen der Frauen zum Kinde und 
die damit zusammenhangenden gcfahrlichen Manipulationen verursacht sind - eine vollstan
dige Erfassung dieser FaIle wiirde noch hohere Zahlen ergeben. Die Zunahmen bei den Kinder
krankheiten sind nur scheinbar, durch die Verschiebungen im Altersaufbau bedingt; es stehen in 
Wirklichkeit Abnahmen in den einzelnen Altersstufen dahinter. In den Zunahmen bei 12, 13 
und 15 kommt die im Jahre 1929 herrschende Grippeepidemie zum Ausdruck. Die Zunahmen 
bei 16 und 17 a sind moglicherweise auf eine scharfere Diagnosenstellung, wahrscheinlich aber 
auch auf eine wirkliche Zunahme dieser Erkrankungen zuriickzufiihren, ahnlich moglicherweise 
die Zunahmen bei 18c. Die Zunahmen bei 20a gehen, wie das amtliche Quellenwerk durch einen 
Vergleich nach Altersstufen und einen Vergleich mit der Entwicklung der Altersschwache nach 
Altersstufen nachweist, lediglich auf die Verschiebung des Altersaufbaues und eine veranderte 
Diagnosenstellung zuriick. Die Zunahmen bei 21 a und 21 c stellen betriibliche Erscheinungen der 
neuzeitlichen Kulturentwicklung dar. 

Die Selbstmorde1 haben auch noch ein kulturstatistisches Interesse weit iiber 
die Todesursachenstatistik hinaus. Sie werden daher zur eingehenden Durchleuch
tung nach dem Geschlechte, nach dem Alter, nach dem Familienstande, naeh dem 
Berufe, nach der Art der Ausfiihrung und nach dem Beweggrunde ausgegliedert. 
Neben die Statistik der Selbstmorde wird auch noch eine Statistik der Selbstmord
versuche gestellt. Diese liiuft nicht iiber die Sterbestatistik, sondern fuBt auf den 
Erhebungen der polizeilichen oder sonstigen Stellen, die sich amtlich mit Selbst
mordversuchen befassen. 

Die Sterbetafeln. Urn den Sinn von Sterbetafeln zu verstehen, wollen wir 
auch hier, wie oben bei den Heiratstafeln (S. 63fI.) und den Geburtentafeln (S. 79) 
von der Annahme eines wirklichen Lebensablaufes einer Ausgangsmasse von Ojahri
gen ausgehen. Wir nehmen die Geborenen eines Kalenderjahrganges unter dauernde 
Beobachtung, und verzeiehnen die Sterbefalle daraus, die sich in jedem Altersjahr 
ergeben, so lange, bis die ganze Masse durch den Tod aufgebraucht ist, also durch 
etwa 100 Jahre. Dann konnen wir fiir den ganzen Generationsablauf die Sterbe
wahrscheinlichkeiten im nachhinein berechnen, haben aber auch ohne diese schon 
die wichtigsten Bestandteile einer Sterbetafel: die jedes Alter Erlebenden und die 
daraus Gestorbenen. Es ist bereits oben dargetan worden, daB eine sole he Beob
aehtung einer geschlossenen Bevolkerungsmasse wegen ihrer langen Dauer und wegen 
der in Wirklichkeit vorkommenden Wanderungen nicht durehfiihrbar ist. Auch 
konnen sich im Verlaufe der Beobachtungszeit die Sterblichkeitsverhaltnisse ge
andert haben, so daB die erlangte Tafel nicht ein einheitliches Geprage triigt, sondern 
ungleichartige Bestandteile in sich vereinigt. 

Man sieht daher von dem Versuche einer solchen Erfassung des Sterbeablaufes 
einer Bevolkerung ab (ausgenommen vielleicht die jiingsten Altersjahrgange, die 
noch leicht zu iibersehen und den Wanderungen nicht so sehr unterworfen sind) und 
errichtet einen gedachten Sterbeablauf unter Beniitzung der gegenwartigen Sterb
lichkeit in den verschiedenen Altersstufen. Waren oben die Sterbewahrscheinlich
keiten ein spateres Ergebnis der Beobachtung, so sind sie hier der Drehpunkt der 

1 ZAHN, F.: Art. "Selbstmordstatistik", in: Handw. Staatsw. 7, 434ff. PELLER, S.: Zur 
Statistik der Selbstmordhandlung, in: Allg. stat. Arch. 22, 343-364 (1932). - Die Haufigkeit 
der Selbstmorde und tOdlichen Verungluckungen im Wechsel der Wirtschaftslage, in: Wirtschaft 
u. Statistik 12, 126f. (1932). HALBWACHS, M.: Les causes du suicide. Paris 1930. SCHNAl'PER
ARNDT, G.: Sozialstatistik, S.575-601. 
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90 Die Bevolkerungsstatistik. 

ganzen Berechnung. Fiir aIle Altersjahre werden zuerst in der bekannten Weise 
(I, 127f£', vgl. auch oben S. 83) die Sterbewahrscheinlichkeiten der Gleichaltrigen 
ermittelt (WI nach I, 130; die Sterbewahrscheinlichkeiten der Gleichzeitigen WII 

kommen derzeit fiir den Aufbau von Sterbetafeln kaum noch in Frage, ebenso
wenig die Sterbeziffern q), dann wieder in der bekannten Weise fiir eine Altersstufe 
nach der anderen auf Grund der zugehorigen Sterbewahrscheinlichkeit die Zahlen 
der 0-, 1-, 2-, ... , njiihrig Gestorbenen und die Zahlen der ins niichsthohere Alter 

Allgemeine deutsche Sterbetafel fiir die Jahre 1924 bis 1926 1• 

Mannliches Geschlecht. 

Von den Uber- Mittlere 
V ollendetes Uberlebende Gestorbene Sterbewahr- lebenden noch Lebens-
Altersjahr scheinlichkeit zu durchlebende erwartung 

Jahre (Jahre) 
-----_._-- .. ----~ 

1 2 3 I 4 5 

° 100000 II 538 0,1I538 5,597487 55,97 
1 88462 1432 0,01619 5,506065 62,24 
2 87030 553 0,00636 5,418319 62,26 
3 86477 350 0,00404 5,331565 61,65 
4 86127 272 0,00316 5,245263 60,90 
5 85855 208 0,00242 5,159272 60,09 
6 85647 170 0,00199 5,073521 59,24 
7 85477 147 0,00171 4,987959 58,35 
8 85330 133 0,00156 4,902556 57,45 
9 85197 127 0,00149 4,817292 56,54 

10 85070 120 0,00142 4,732159 55,63 
· . · . · . · . · . . . 
18 83874 282 0,00336 4,055682 48,35 
19 83592 324 0,00388 3,971949 47,52 
20 83268 356 0,00427 3,888519 46,70 
· . · . · . · . · . · . 
28 80380 331 0,004II 3,234068 40,23 
29 80049 323 0,00404 3,153853 39,40 
30 79726 322 0,00405 3,073966 38,56 
· . · . .. · . · . · . 
38 77073 372 0,00483 2,446565 31,74 
39 76701 388 0,00506 2,369678 30,89 
40 76313 408 0,00535 2,293171 30,05 
· . · . . . · . · . · . 
48 72326 638 0,00881 1,697467 23,47 
49 71688 682 0,00952 1,625460 22,67 
50 71006 732 0,01030 1,554113 21,89 
· . · . · . · . · . · . 
58 63495 1263 0,01990 1,013361 15,96 
59 62232 1349 0,02168 950498 15,27 
60 60883 1439 0,02362 888940 14,60 
· . · . · . · . · . · . 
68 46527 2271 0,04881 454850 9,78 
69 44256 2350 0,05310 409459 9,25 
70 41906 2434 0,05808 366378 8,74 
· . · . · . · . · . · . 
78 20989 2510 0,1l957 II3603 5,41 
79 18479 2413 0,13058 93869 5,08 
80 16066 2281 0,14196 76597 4,77 
· . · . · . · . · . · . 
88 2930 748 0,25547 8739 2,98 
89 2182 583 0,26712 6183 2,83 
90 1599 455 0,28469 4292 2,68 
· . · . · . · . · . · . 
98 59 38 0,40562 109,0 1,85 
99 35 24 0,42092 62,50 1,79 

100 20 15 0,43623 35,00 1,75 

1 Stat. Dt. R. 360, 176ff. 
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Abgekiirzte deutsche und auslandische Sterbetafeln 1• 

, § I Deutsches Reich Schweiz IF nk _and I N I :::; .. Italien r~ h - und or- Polen 
~"2 --- --

1 

-- relC Wales wegen 
~ ~ a) mannliches b) weibliches -----~ .... ~ Geschlecht Geschlecht mannliches Geschlecht 
.. Q) 
Q)+> 

1871/8011924/2611871/80 11924/26 1920/211 1920/2111920/2-311920/221 i911/20T +> Q) 1922 <:] 
1 I 2 I 3 I 4 5 I 6 I 7 8 I 9 I 10 

1. Tausendfache Werte der Sterbewahrscheinlichkeiten 

0 252,73 115,38 217,40 93,92 90,51 135,63 108,23 89,96 70,28 179,67 
1 64,92 16,19 63,64 14,93 15,93 51,54 20,70 23,39 14,82 29,67 
2 33,19 6,36 32,58 5,74 6,56 22,88 8,89 10,50 7,52 16,01 
3 23,09 4,04 22,53 3,62 5,43 11,61 5,85 6,50 5,75 8,73 
4 17,05 3,16 16,87 2,86 3,99 8,11 4,54 4,75 4,49 5,74 
5 13,00 2,42 12,87 2,19 3,76 5,50 3,48 4,17 4,32 4,53 

10 4,66 1,42 4,76 1,20 2,18 2,58 1,91 1,81 2,80 2,45 
15 3,87 1,94 4,22 1,81 2,68 3,18 2,72 2,18 4,06 2,87 
20 7,50 4,27 6,14 3,32 3,89 5,64 6,39 3,49 9,29 5,84 
25 8,48 4,39 8,20 3,94 4,34 6,10 6,50 3,98 9,31 6,92 
30 9,28 4,05 9,65 4,14 5,04 5,54 6,60 4,34 8,39 6,19 
35 1l,01 4,25 11,10 4,52 6,13 5,90 7,54 5,53 7,55 6,47 

40 13,63 5,35 12,20 5,31 7,81 6,75 8,98 6,88 7,76 7,51 
45 16,80 7,23 12,60 6,44 10,47 8,44 10,79 8,81 8,91 9,03 
50 21,45 10,30 16,00 8,86 14,57 ll,18 14,30 1l,79 10,63 ll,36 
55 27,90 15,48 21,65 12,73 20,97 15,40 20,05 17,55 14,54 16,53 
60 38,20 23,62 32,85 19,47 30,88 22,86 28,31 25,61 20,36 24,00 
65 55,20 36,92 50,05 31,55 46,17 34,84 40,48 39,75 28,78 39,68 

70 81,08 58,08 74,70 51,98 69,58 58,57 65,12 59,97 43,45 62,83 
75 120,04 93,91 116,00 85,29 105,02 96,61 91,99 93,79 68,75 103,44 
80 174,48 141,96 168,30 133,71 157,69 161,27 169,07 140,02 108,87

1

162,88 
85 243,63 212,85 I 236,35 198,37 233,88 241,25 239,00 199,74 169,31 242,89 
90 319,02 284,69 313,84 263,08 339,37 331,47 306,50 267,52 246,06 353,04 

2. Zahl derUberlebenden von 100000 Lebendgeborenen 

0 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 
1 74727 88462 78260 90608 90949 86437 89177 91004 92972 82033 
2 69876 87030 73280 89255 89500 81982 87331 88875 91594 79599 
3 67557 86477 70892 88743 88913 80106 86555 87942 90905 78325 
4 65997 86127 69295 88422 88430 79176 86049 87370 90382 77641 
5 64871 85855 68126 88169 88077 78533 85658 86955 89976 77195 

10 62089 85070 65237 87452 86801 76996 84496 85693 88443 75898 
15 60892 84469 63878 86877 85857 76026 83650 84915 87226 74999 
20 59287 83268 62324 85808 84424 74473 81923 83748 84439 73478 
25 56892 81429 60174 84275 82728 72145 79247 82202 80432 71155 
30 54454 79726 57566 82597 80845 70149 76736 80549 76807 68786 
35 51815 78111 54685 80847 78672 68182 74190 78634 73715 66712 

40 48775 76313 51576 78917 76054 66095 71248 76294 70932 64445 
45 45272 74032 48481 76704 72774 63711 67882 73436 68104 61872 
50 41228 71006 45245 73943 68524 60755 63839 69916 64893 58877 
55 36544 66818 41308 70236 62901 56972 58682 65161 61101 55113 
60 31124 60883 36293 65076 55536 52046 52122 58804 56243 50010 
65 24802 52715 29703 57671 46114 45333 43985 50255 50047 43012 

70 17750 41906 21901 47255 34795 36384 34355 39526 42072 33663 
75 10743 28998 13677 34028 24250 25020 23073 27107 32153 22445 
80 5035 16066 6570 1971l 12466 13084 11950 15035 20708 11501 
85 1635 6371 2232 8372 4447 4497 4293 6144 10179 3937 
90 330 1599 471 2356 895 886 878 1710 3250 73[5 

1 Stat. Dt. R. 360, 168f. 
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Obergehenden berechnet. Damit sind die in unserem Beispiel 1 auf S. 90 dar
gestellten ersten drei Spalten berechnet. Eine weitere Spalte enthalt die Lebens
erwartung fiir jedes Alter (Summe der von jedem Alter noch zu verlebenden 
Jahre, dividiert durch die Zahl der ins Alter Eingehenden) und womoglich auch 
die stationar gedachte Sterbetafelbevolkerung, das ist diejenige Bevolkerung, die 
zustande kame, wenn -- bei AusschluB von Wanderungen -- die in den ver
schiedenen Altersstufen beobachtete Sterblichkeit dauernd wirkte, und wenn den 
stetig bleibenden Sterbefallen Geburten von gleicher Anzahl gegeniiberstiinden. 
In dieser stationaren Sterbetafelbevolkerung sind unter Beriicksichtigung des 
Sterbeverlaufes die ersten Lebendgesamtheiten der Ojahrigen, Ijahrigen, ... , 
njahrigen (Gleichaltrigen) in die zweiten Lebendgesamtheiten der 0- bis 1-, 1- bis 2-, 
... , n- bis n + Ijahrigen (Gleichzeitigen) iiberfiihrt; dieses wird meist unter An
nahme einer gleichmaBigen Verteilung der Sterbefalle iiber die Altersjahre durch 
Berechnung des arithmetischen Mittels der beiden ersten Lebendgesamtheiten er-

f 1 k ·· ( 1 LII n L 1+ n+lL I) N b' t Lb' h b d o gen onnen a so ,,/,,+1 = 2 . ur elm ers en e ensJa r e eu-

uN uN 
1M,-------------------------------, r-----------------------------,~ 
90 ---------- - ---Monnliches6esdilechf···· ·· .... ·--------- ----Weiblichesfiesfllfeclil .. ·· ..... -- .. -.-. 90 
~o -----.-.--- ....................... . 

--- ........ ::.--

Abb. 7. Riickgang der Sterblichkeit im Deutschen Reiche'. 

tet die Annahme eines gleichmaBigen Ablaufes einen groBeren Fehler, weshalb hier 
die Berechnung von O/ILII mit einer scharferen Formel vorgenommen werden muB . 

Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf S. 90. 
Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf S. 91. 

In dieser Tabelle ergibt sich eine dreifache Vergleichsmoglichkeit: eine zeitliche fiir das 
Deutsche Reich 1871/81 und 1924/26, eine sachliche fiir die beiden Geschlechter im Deutschen 
Reich und eine ortliche fiir das mannliche Geschlecht im Deutschen Reiche und in einer Reihe 
von Staaten. Der Vergleich kann mittels der Sterbewahrscheinlichkeiten durchgefiihrt werden 
(wie oben auf S.68 der Verglei<:p- vermittels der Heiratswahrscheinlichkeiten), nur ist hier wie 
dort auch die Zahl der jeweils Uberlebenden des Anfangsstandes zu beachten, weil die hohere 
Wahrscheinlichkeit eines spateren Zeitpunktes sehr wohl die Einholung eines friiheren Zuriick· 
bleibens hinter dem anderen Vergleichsteile bedeuten kann. 

Der zeitliche Vergleich zeigt zunachst fiir beide Geschlechter den auBerordentlich groBen 
Riickgang der Sterbewahrscheinlichkeiten auf der ganzen Linie. In Abb. 7 ist dieser Riick
gang in der Weise zum Ausdruck gebracht, daB die Sterbewahrscheinlichkeiten der 
Jahre 1924/26 (und auch diejenigen der Jahre 1901/10) als MeBzahlen, die Sterbewahrschein
lichkeiten 1871/80 = 100 gesetzt, ausgedriickt erscheinen. Wir finden, daB der Riickgang der 
Sterbewahrscheinlichkeiten die verschiedenen Altersabschnitte und die beiden Geschlechter 
verschieden stark betroffen hat. Am starksten gingen die Sterbewahrscheinlichkeiten der ersten 
Lebensjahre zuriick, darunter am wenigsten stark die des nullten (vollendeten) Lebensjahres. 
Starker ging auch die Sterbewahrscheinlichkeit um das 40. Lebensjahr zuriick; dagegen war der 
Riickgang um das 20. Lebensjahr schwacher und in aboohmendem MaBe schwacher auch del' 
Riickgang in den hoheren Altersstufen. Bei den Sterbewabrscheinlichkeiten des weiblichen Ge
schlechtes ergiht sich das gleiche Bild, nur daB die Riickgange hier fast in allen Altersstufen 
starker waren als in den entsprechenden Altersstufen des mannlichen Geschlechtes. 

1 Stat. Dt. R. 860, S. 170. 
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.. Infolge <lieses Riickganges der Sterbewahrscheinlichkeiten hat sich auch die Kurve der 
Uberlebenden und der Gestorbenen der Sterbetafel verschoben. 

Ein Vergleich der mannlichen und weiblichen Sterbewahrscheinlichkeiten im Jahre 1924/26 
zeigt uns, daB die Sterbewahrscheinlichkeiten des mannlichen Geschlechtes durchaus hoher 
lagen als die des weiblichen mit Ausnahme der Jahre um 30 und 35 (streng gefaBt der Altersjahre 
yom 29. bis zum 39.); im Jahre 1871/80 waren es die Altersjahre 26 bis 35,1901/10 24 bis 34. Es 
sind das die Altersjahre, in denen das weibliche Leben durch die Gebartatigkeit - oder in neuerer 
Zeit auch durch die verhinderte Gebartatigkeit - in hOherem MaBe gefahrdet wird (vgl. auch 
oben auf S.86ff.). Die iiber die Mannersterblichkeit erhOhte weibliche Sterblichkeit dieser 
Jahre beruht somit weniger auf einer inneren, als auf einer mehr auBeren Gefahrdung des 
weiblichen Lebens. 

Bei dieser Lage der Dinge eriibrigt sich natiirlich die Frage, ob nicht die spatere hOhere 
Sterblichkeit ein Einholen des friiheren Zuriickbleibens hinter der mannlichen Sterblichkeit 
gewesen sei. Wollte man dieser Frage iiberhaupt niiher treten, so miiBte beriicksichtigt werden, 
daB das mannliche Geschlecht durch den KnabeniiberschuB der Geborenen(S. 72 f£,) einenzahlen
maBigen Vorsprung vor dem weiblichen Geschlechte besitzt, den die Natur moglicherweise 
im Hinblick auf seine starkere Sterblichkeit gewahrt hat, so daB fiir Zwecke dieses Vergleiches 
zwischen mannlich und weiblich nicht ein Ausgangsstand von 100000, sondern fUr 1924/26 
von 106500 geborenen Knaben anzunehmen ware. 

Umrechnung der Abgangsordnung fiir das mannliche Geschlecht auf den 
Ausgangsstand von 106500. 

Vollendete mannliches weibliches Vollendete mannliches weibliches 
Altersjahre Geschlecht Geschlecht Altersjahre Geschlecht Geschlecht 

0 106500 100000 50 75621 73943 

59 66277 66257 
10 90600 87452 60 64840 65076 

20 88680 85808 70 44630 47255 

30 84908 82597 80 17110 19711 

40 81273 78917 90 1703 2356 

100 21 45 

Die Durchfiihrung einer Absterbeordnung auf dieser Grundlage zeigt, daB der bei der Geburt 
den Knaben gewahrte Vorsprung erst zwischen dem 59. und 60. Lebensjahre durch die im all
gemeinen starkere Mannersterblichkeit aufgewogen wird. DaB wir in den bevolkerungspolitisch 
bedeutsamen Jahren zwischen 20 und 50 im Altersaufbau der Bevolkerung nicht trotzdem einen 
ManneriiberschuB haben (vgl. oben S. 29f£.), geht auf auBere Ursachen, starkere Abwanderung 
der Manner und Kriegstotenverluste zuriick. 

Die Durchfiihrung der ortlichen Vergleiche, von Staat zu Staat, in der Tabelle auf S. 91, 
ist dem Interesse des Lesers iiberlassen. 

Die Sterbetafelbevolkerung (Abb. 8) ist sehr wichtig deswegen, weil im 
Altersaufbau dieser Bevolkerung alie anderen Einfliisse als die Sterblichkeit, 
Anderungen der Bevolkerungsbewegung und Wanderungen, ausgeschaltet sind 
und in seiner Stufung aliein die Verminderung durch die in jedem Altersjahre 
herrschende Sterblichkeit zum Ausdruck kommt. Dadurch wird die Sterbetafel
bevolkerung zu einer geeigneteren Grundlage zur Messung der Sterblichkeit als 
die wirkliche Bevolkerung. Wenn wir die SterbefliJIe an der wirklichen Bevolke
rung messen, so gewinnen aIle die zufalligen Entstellungen des Altersaufbaues durch 
die Anderungen der Bevolkerungsbewegung und durch die Wanderungen einen 
EinfluB auf das Ergebnis. Messen wir aber die SterbefalIe, die sich bei gleicher 
Sterbehaufigkeit in den Altersstufen an der Sterbetafelbevolkerung ergeben, so 
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erhalten wir eine reine Haufigkeitsziffer, da die Sterbetafelbevolkerung, wenn die 
betrachtete Zeit gleich der Einheit gesetzt wird, in die unter Sterbegefahr verlebte 
Zeit ubergeht. Diese verlebte Zeit ist aber das empfindlichste MaB fUr die Mes
sung des Sterbevorganges, aa sie durch den Sterbeablauf bestimmt wird: ein hau
figes fruheres Sterben ergibt eine kleinere, ein spateres Sterben eine groBere verlebte 
Zeit. Wir gelangen somit hier zur reinen Ster beziffer, gegenuber der rohen 
Sterbeziffer der Wirklichkeit, die nur ein entstelltes Bild dieser ergibt. 

Abb. 8. Wirkliche <_> und Sterbetafelbevolkerung (0) des Deutschen Reiches 1. 

Beispiel. Siehe die untenstehende Tabelle. 

Es ergibt sich, daB die rohe und reine Sterbeziffer am Ausgang unserer Betrachtung sehr 
nahe beieinander lagen, daB aber im weiteren Verlaufe die rohe Sterbeziffer immer tiefer unter 
die reine sank, die den wirklichen Riickgang der Sterblichkeit zum Ausdruck brachte. Bemerkens
werterweise vollzog sich diese Entwicklung wahrend des Geburtenriickganges. Die gleiche Be
obachtung wie im Deutschen Reiche konnte man auch in anderen Staaten machen2• Eine Er
klarung hiefiir ergibt sich aus der Natur der Sterbeziffer. Jede Sterbeziffer kann als ein ge-

wogenes arithmetisches Mittel der 
Geburtenziffern, rohe und r eine Sterbeziffern Teilsterbeziffernder Altersjahrgange 

Jahres-
durchschnitt 

1871/1880 
1881/1890 
1891/1900 
1901/1910 
1910/1911 
1924/1926 

im Deutschen Reiche 3 • betrachtet werden, also 

I rohe 

Die rohe 
Geburten- reine Sterbeziffer 

ziffer betrug mehr 
(Lebend- (+) oder we-
geborene) niger ( - ) als 

Sterbeziffer die reine 

1 2 3 4 

auf 1000 der Bevolkerung 
39,1 27,2 27,0 +0,2 
36,8 25,1 25,8 --- 0,7 
36,1 22,3 23,7 - 1,4 
33,0 18,7 21,5 - 2,8 
29,2 16,8 20,4 - - 3,6 
20,2 11,9 17,4 -- 5,5 

nl ql + n2 q2 + na qa + ... 
q=- N ' 

worin q die gesamte Sterbeziffer, 
ql ' q2 ' qa . .. die Teilst.erbeziffern 
der verschiedenen Altersstufen, n l , 

n2 , na . .. die Besetzungen dieser, 
N die Gesamtbevolkerung (also gleich 
n1 + n2 + .. . ) bedeutet. ql' q2 ' •• 

sind, wie oben auf S. 82 ersichtlich 
wurde, eine Funktion des Alters 
(ahnlich wie die obenauf S. 90£. dar
gestellten Wahrscheinlichkeiten). Die 
q der niedrigsten Altersgruppen sind 
sehr hoch, die der mittleren niedrig, 
die des Alters wieder hoch. Es kann 
nun eine Anderung des q nicht nur 
durch eine Anderung in den ql' q2 ... 

usw., sondern auch durch eine Anderung in den Besetzungsstarken nl' n2' •• usw. hervor
gerufen werden. Bei dem Vergleiche von roher und reiner Sterbeziffer kommt es nun darauf 
an, in welcher Weise sich jeweils die zugehorigen Sterbeziffern mit den verschieden stark 
besetzten Altersstufen des wirklichen und des Sterbetafelaltersaufbaues verbinden (vgl. 
Abb. 8). Den Ausschlag geben hiebei die stark besetzten untersten Altersstufen mit ihrer 
hohen Sterblichkeit und die zwar schwach besetzten obersten Altersstufen mit ihrer dafiir 

1 Stat. Dt. R . 360, S. 51; Monatsh. Stat. Dt. R . 188'i/II, H. 11, S. 8ff., 48ff. 
2 WINKLER, W.: Die statistischen Verhaltniszahlen, S. 127f£. 
a BURGDORFER, F.: Der Geburtenriickgang und seine Bekampfung, S. 32. Berlin 1929. 
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um so hOheren Sterblichkeit (vgl. auch die Alterssterbeziffern auf S.82). Fiir den Durch
schnitt der Jahre 1871/80 war nun die Lage die, daB der UberschuB des wirklichen Alters
aufbaues iiber den Sterbetafelaufbau in den untersten Stufen und der Abgang in den oberen 
Altersstufen einander in ihrer Verbindung mit den zugehorigen Alterssterbeziffern annahernd das 
Gleichgewicht hielten, so daB die reine Sterbeziffer der rohen Sterbeziffer nahe kam. Durch den 
Geburtenriickgang ist dieses Gleichgewicht gestort worden. Der UberschuB des wirklichen 
Altersaufbaues in den untersten Stufen ist so gering geworden, daB er dem Abgang in den oberen 
Altersstufen bei der Verbindung mit den Alterssterbeziffern nicht mehr die Waage halten kann: 
damus ergibt sich, daB die rohe Sterbeziffer durch den Geburtenriickgang mehr und mehr 
unter die reine Sterbeziffer herabgedriickt werden muB, daher mehr und mehr an realer Aus
sagekra:ft iiber die Sterblichkeit der Bevolkerung einbiiBt. -

An der Sterbetafelbevolkerung ist die durchschnittliche Lebensdauer der Nuiljahrigen 

("mittlere Lebenserwartung") eo = ~/'" , wenn wir mit T o/", die von unserer Masse zwischen 
0/", 

o und w J ahren durchlebte Zeit und mit MOl'" aile Gestorbenen aus dieser Masse (gleich dem Aus-
gangsstand der Masse) bezeichnen. Nehmen "wir aber den reziproken Wert dieses Bruches, so 
ergibt sich die reine Sterbezif:fer 

1 M Olw 
q=-~-=--. 

eo T o/", 

Durch diese Beziehung, reine Sterbeziffer gJleich dem reziproken Wert der erwartungsmaBigen 
durchschnittlichen Lebensdauer der N uiljahrigen, wird die Eignung der reinen Sterbeziffer als idea
les SterbemaB von einer anderen Seite beleuchtet. Man miiBte auch zu diesem MaBe gelangen, 
wenn man nicht von der Vorsteilung der Haufigkeit des Sterbens, sondern von derjenigen der 
Lebensdauer ausginge. Ohne Zweifel stiinde diejenige Bevolkerung giinstiger da, die im Durch
schnitte die langere Lebensdauer erzielte, wobei wir wegen der moglichen zufalligen Entstellungen 
der Altersgliederung der zu vergleichenden Bevolkerungen naturgemaB nicht das durchschnitt
liche Sterbealter der in Wirklichkeit Gestorbenen, sondern das durchschnittliche Sterbealter 
der nach der Sterbetaiel Gestorbenen beriicksichtigen miiBten. Dieses durchschnittliche Sterbe
alter ist aber nichts anderes als die mittlere Lebenserwartung der Nulljahrigen. 1st diese mittlere 
Lebenserwartung ein taugliches VergleichsmaB der Sterbehaufigkeit, so ist es naturgemaB 
auch ihr reziproker Wert; nur ergibt sich aus diesem reziproken Verhaltnis der Unterschied, 
daB giinstigere Sterbeverhaltnisse bei Verwendung der Lebenserwartung als MaB durch die gro
Bere, bei Verwendung der reinen Sterbeziffer durch die kleinere Zahl ausgedriickt werden. 

Die gleiche Beziehung zwischen mittlerer Lebensdauer und reiner Sterbeziffer kann natiirlich 
fiir die rohe Sterbeziffer nicht geltend gemacht werden. Diese betrug fiir das Deutsche Reich 
im Jahre 1925 11,9°/00; der reziproke Wert wiire 84,0 Jahre, was, als durchschnittliche Lebens
dauer gedacht, ein Unsinn ware. Der Grund dafiir ist, um es nochmals zu wiederholen, daB in 
der rohen Sterbeziffer Zufalligkeiten des Altersaufbaues wirksam werden, die mit dem Sterbe
vorgang nichts zu tun haben. 

Das Sterbetafelverfahren ist keinesfalls auf die Bevalkerungsbetrachtung be
schrankt, sondern kann auf die verschiedensten Bestandsmassen, z. B. Massen von 
Hausern, Aktiengesellschaften, Automobilen, angewendet werden 1. 

Der Standardindex. DaB die rohe Sterbeziffer nur ein unvollkommenes MaB 
der Sterbehaufigkeit ist, haben schon friihzeitig verschiedene Verfasser erkannt. 
Sie haben auch verschiedene Verfahren entwickelt, urn die aus den Verschieden
heiten des Altersaufbaues hervorgehenden Vergleichsschwierigkeiten zu beseitigen. 
Der bekannteste dieser Versuche betrifft das hauptsachlich von KOROSI vertretene 
Verfahren des Standardindex. Es kannen, meinte KOROSI, zwei Bevalkerungen 
die gleiche Sterblichkeit in den Altersstufen aufweisen, es wird aber die Sterbeziffer, 
je nachdem in ihrem Altersaufbau die Altersschichten haherer oder niederer Sterb
lichkeit iiberwiegen, eine hahere oder niedrigere sein. Er schlug daher vor, die 
Alterssterbezif£ern Ql' Q2 •.• usw. von den, weil von Staat zu Staat wechselnden, 
triigerischen nl' n2 ••. usw. loszulOsen 'lInd mit einem durch internationale Verein
barung angenommenen Altersaufbau in Verbindung zu bringen. KOROSI selbst 
wahlte den Altersaufbau Schwedens, als Anerkennung fiir die Verdienste Schwedens 
auf bevalkerungsstatistischem Gebiete. W"aren also von dem Standardaltersaufbau die 

1 Siehe LANDSBERG: a. a. 0., ferner S. SCHOTT: Alles Ding wiihrt seine Zeit (als Manuskript 
gedruckt). Mannheim 1924. GADICKE, H.: Altersaufbau, Abgangsordnung und Lebensdauer 
von Aktiengesellschaften, in: Allg. stat. Arch. 19, 513ff. (1929) und die dort genannten Schriften. 
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betreffenden Altersstufen m l , m2 ••• usw., so wiirde der Standardindex fiir aile mit
einander zu vergleichenden Staaten in der Weise gebildet, wie folgende Formel zeigt: 

mlql + m2qs + ... 
J= . 

ml+m2+··· 
Dieser auch heute noch in der praktischen Statistik angewendete Standardindex 

kann der kritischen Priifung nicht standhalten. DaB im Nenner der Sterbeziffer 
Verschiedenheiten zur Geltung kommen, ist nur recht und billig, wie wir oben ge
sehen haben. Auch die reine Sterbeziffer, die wir als das vollkommenste SterbemaB 
anerkannten, hat diese Verschiedenheften, ja sie ist gerade um dieser Verschieden
heiten willen das erwiinschte genaue SterbemaB. Nur sind freilich diese Verschieden
heiten hervorgerufen durch den Sterbevorgang, wahrend in der rohen Sterbeziffer 
auch "zufallige" Verschiedenheiten des Altersaufbaues zur Geltung gelangen. Diese 
zufalligen Verschiedenheiten, die dem Sterbevorgang wesensfremd sind (aus Ande
rungen der Bevolkerungsbewegung, Wanderungen), gilt es zu beseitigen, nicht die 
Verschiedenheiten an und fiir sich. Das tut aber die Methode des Standard index, 
die geradezu das Kind mit dem Bade ausschiittet. Eine Beseitigung der zufalligen 
Verschiedenheiten im Altersaufbau kann nur durch die Sterbetafelmethode erzielt 
werden. Jeder andere Versuch ist sinnwidrig. 

Etwas anders verhiilt es sich mit dem Wert des Standardindex, wenn Ungleichheiten in 
Verteilungen ausgeschaltet werden sollen, die nicht, wie der Altersaufbau, selbst ein (wenn auch 
unvollkommener) Ausdruck der Sterbehaufigkeit sind. Solche Tatbestande sind das Geschlecht, 
der Familienstand, der Beruf usw. Hier erscheint es als erlaubt, durch das Standardindexverfahren 
die Ungleichheiten auszuschalten und die auf die Sterbehaufigkeit verglichenen Bevolkerungen 
gleichartig zu machen. Freilich gebietet es eine Grundregel der Statistik, fiir solche im Gefiige 
ungleichartige Massen nicht einen Gesamtausdruck zu bilden, sondern nur die gleichartigen Teile 
untereinander zu vergleichen (I, 57ff.; vgl. auch des Verfassers "Statistik", 2. Auf I., S. 65ff.). Liegt 
aber ein besonderes Interesse dafiir vor, einen Gesamtausdruck fiir die Sterblichkeit z. B. beider 
Geschlechter zu gewinnen, so kann von dem Verfahren des Standardindex in der Weise Gebrauch 
gemacht werden, daB berechnet wird, wie die Sterblichkeit der zweiten Vergleichsmasse sich 
stellen wiirde, wenn sie die Geschlechtsgliederung der ersten hatte. Da jedoch die Sterblichkeit 
innerhalb der Geschlechter (der Familienstande, der Berufe) nach dem Alter verschieden ist, 
spielt auch deren Altersgliederung eine Rolle. Es wird somit, da wir den Standardindex fiir die 
Altersgliederung als methodisch unrichtig ablehnen muBten, nur moglich sein, solche Gesamt
massen innerhalb einzelner Altersstufen zu berechnen. Dadurch bleibt die Moglichkeit der An
wendung des Standardindex auch dort, wo ein Bedarf danach angenommen wird, beschrankt. 

g) Die Statistik des Geburteniiberschusses und des Aufzuchtserfoiges i • "Oblicher
weise wird der Erfolg der natiirlichen Bevolkerungsvermehrung in einem einzigen 
Ausdruck, dem GeburteniiberschuB, das ist die Differenz aus der Zahl der 

Beispiel. Lebendgeborenen und derjenigen der 
Ge burten ii bersc h uB Gestorbenen, veranschaulicht. In glei-

des Deutschen Reiches 19312. cher Weise wie die Geburten- und 
auf 1000 Sterbeziffer berechnet man auch die 

Grundzahlen EinwQhner GeburteniiberschuBziffer, d. i. 

Lebendgeborene . 
Gestor bene . . . 

GeburteniiberschuB 

1031508 
725983 

305525 

15,9 
11,2 

4,7 

den GeburteniiberschuB auf lOOO Per
sonen der Bevolkerung. Fiir das 
Deutsche Reich ergaben sich z. B. fiir 
das Jahr 1931 nebenstehendeAngaben. 

1 GeburteniiberschuB und Bevolkerungswachstum, in: Stat. Dt. R. 360, 48-57. Berlin 
1930. KUCZINSKY, R. R.: Fertility and reproduction. Methods of measuring the balance of 
births and deaths. New York 1932. DUBLIN, L. J., u. A. J. LOTKA: On the true rate of natural 
increase, in: J. Amer. Stat. Assoc. 20, 305ff. (1925). v. BORTKIEWICZ, L.: Wie ist das Tempo der 
Bevolkerungsbewegung zahlenmaBig zu erfassen? in: Z. f. d. ges. Versicherungswiss. 16, 692 
bis 718 (1916). WtiRZBURGER, W.: Kindersterblichkeit und Aufwuchszahlen, in: Z. Sachs. Stat. 
Landesamt 59, 185ff. (1913); 60, 340 (1914). DERs.: Der Geburtenriickgang und seine Statistik, 
in: Schmollers Jb. 38, 1259-1287 (1914); hiezu K. OLDENBERG: Geburtenriickgang und Auf
wuchsziffer. Ebenda 40, 769-839 (1916). 

2 Stat. Jb. Dt. R. 61, S.24 (1932). 
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Der GeburteniiberschuB ist ein Ausdruck, der die beiden Komponenten der natiir
lichen Bevolkerungsbewegung, die Geburten als Zunahme und die Sterbefalle als 
Abnahme, in eine bilanzmaBige Aufrechnung bringt, daher ein Bild iiber die wich
tigste Vermehrungsmoglichkeit der Bevolkerung, diejenige aus der natiirlichen Be
volkerungsbewegung, bietet. Da die Bohe der Geburten und Sterbefalle auBer von 
der Geburten- und Sterbestarke noch von der Gestaltung des Altersaufbaues ab
hangt (S.28ff. und S.93ff.), ware es verfehlt, dem GeburteniiberschuB oder der Ge
burteniiberschuBziffer eine dariiber hinausgehende Bedeutung beizulegen. Es diirfen 
somit aus dem GeburteniiberschuB keine Schliisse gezogen werden, die nur aus einer 
Bilanz der reinen Gebar- und Sterbeintensitat gezogen werden konnten, also nicht 
Schliisse iiber die gegenwartige und besonders auch nicht Schliisse iiber die zu
kiinftige Vermehrungsmoglichkeit der BevOlkerung. Letzteres ware auch schon aus 
dem Grunde nicht zutreffend, weil ein logischer Mangel der GeburteniiberschuB
berechnung darin liegt, daB in ihm Geburten der Ojahrigen und Sterbefalle aus allen 
Altersstufen einander gegeniibergestellt sind, also ganz ungleichartige Massen. Es 
kann daher eine Verschiedenheit oder Anderung des Geburteniiberschusses auch eine 
ganz verschiedene Bedeutung haben, je nach den Altersstufen, in denen sich die 
Sterblichkeit geandert hat. Aus dem GeburteniiberschuB wird daher auch nicht ohne 
weiteres ersichtlich, ob bei einem Geburtenriickgang die Geburtenabnahme durch die 
Abnahme der Kindersterblichkeit fiir das Gesamtergebnis des Nachwuchses aus
geglichen worden ist, oder ob etwa der Geburtenriickgang nur durch einen Riickgang 
der Sterbefalle alter Leute aufgehoben wird. 

Beispiel. 
Ge burten, Sterbefalle und Ge burteniiberschull im Deutschen Reiche und in 

einigen anderen Staaten 1 • 

Geburten-

Gebiet Jahr Lebend- Ge- Geburten- Geburten- Sterbe- iiber-
geborene storbene ii bersch ull ziffer ziffer schull-

ziffer 
1 2 3 I 4 5 6 7 

Deutsches Reich. 1931 1031508 725983 305525 15,9 11,2 4,7 
darunter: 
Oberschlesien . 35160 18746 16414 24,0 12,8 11,2 
Ostpreullen . 47839 29419 18420 20,8 12,8 8,0 
Hessen-Nassau 36708 26365 10343 14,6 10,5 4,1 
Berlin 39319 50037 -10718 9,1 11,6 -2,5 
ganz Preullen . 634593 440795 193798 16,0 11,1 4,9 
Bayern . 137056 93480 43576 18,0 12,3 5,7 
Sachsen 65684 53814 11870 12,9 10,6 2,3 
Wiirttemberg . 43221 30558 12663 16,4 11,6 4,8 

Osterreich. . . . 1930 112601 90512 22089 16,8 13,5 3,3 
England u. Wales. 1930 649430 455397 194033 16,3 11,4 4,9 
Frankreich (mit ElsaB-

Lothr.) . 1930 748911 649125 99786 18,1 15,7 2,4 
Italien .. 1930 1085220 570193 515027 26,0 13,7 12,3 
Niederlande . 1930 182312 71668 110644 23,1 9,1 14,0 
Polen .. 1930 1015834 490370 525464 32,8 15,8 17,0 
Japan 1929 2077026 1261228 815798 33,0 20,0 13,0 
RSFSR, eur. Teil 1927 3599624 1817022 1782602 44,2 22,3 21,9 
Ukraine .. 1929 1039995 522070 517925 34,0 17,0 17,0 
WeiBrussische SSR 1927 194633 70933 123700 38,6 14,1 24,5 

Ein hoher Geburteniiberschull kann nicht nur bei hoher, sondern auch bei niedriger Ge
burtenziffer zustande kommen, wenn nur die Sterbeziffer noch entsprechend niedriger liegt. Man 
spricht dann von "sparsamer" Volksvermehrung, im Gegensatze zur "verschwenderischen" 

1 Wirtschaft u. Statistik 12, 285 (1932) (vorlaufige Ergebnisse). Stat. Jb. Dt. R. 50, 13* 
(1931). 

Winkler, Gesellschaftsstatistik. 7 
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des ersteren Falles. Dabei sind freilich die Ausdriicke, die hier auf ein Laster, dort auf eine Tugend 
hinw!isen, nicht ganz zutreffend, weil die Sparsamkeit der Bevolkerungsvermehrung nur allzu 
leicht auf Kosten einer unterbundenen natiirlichen Auslese durch kiinstliche Aufzucht minder
wertiger Leben geht, ganz abgesehen davon, daB hinter dem GeburteniiberschuB des "spars amen" 
Typus leicht schon ein Defizit der wirklichen Vermehrungskraft stehen kann (vgl. unten). 
In der Regel ist der Typus "sparsamer" Bevolkerungsvermehrung nur eine Durchgangsstufe auf 
dem Wege des Geburtenriickganges, der in seinem ersten Stadium oft yom Sterberiickgang 
iiberholt wurde, daher einen steigenden GeburteniiberschuB und damit den Anschein der Errei
chung eines gleichen oder noch besseren Vermehrungserfolges als friiher mit sparsameren Mitteln 
hervorgerufen hat. Heute ist indessen der Typus der "sparsamen" Volksvermehrung zugleich 
einer der sparlichen Volksvermehrung geworden, da der Geburtenriickgang weiterging, der 
Sterberiickgang aber nicht mehr mitkonnte. Das Deutsche Reich ist im Jahre 1931 bei dem sehr 
bescheidenen GeburteniiberschuB von 4,7'/00, Osterreich1930 gar von 3,3'/00 angelangt. Ais ein Bei
spiel einer noch wirksamen "sparsamen" Volksvermehrung konnten die Niederlande angesehen 
werden. Sonst treffen wir hohe Geburteniiberschiisse fast nur noch in Staaten mit hoher Ge
burtenhaufigkeit an (Polen, RuBland, Japan). 

1m heutigen Altersaufbau des Deutschen Reiches sind gegeniiber dem normalen 
Altersaufbau der Sterbetafelbevolkerung die mittleren Schichten einer maBigen 
Sterblichkeit stark vertreten, die jiingsten Schichten hOherer Sterblichkeit dagegen 
infolge des Geburtenriickganges verhaltnismaBig schwach (vgl. die Abb.3 auf 
S. 31), wobei der Riickgang dieser jiingsten sonst stark besetzten Jahrgange den 
Zuwachs der hochsten aber schwach besetzten Altersjahrgange einer gleichfalls 
hohen Sterblichkeit iiberwiegt, so daB die rohe Sterbeziffer unter die reine Sterbe
ziffer herabsinkt, das ist die Sterbeziffer, die bei gleicher Intensitat des Sterbens 
an der als stationar gedachten Sterbetafelbevolkerung zu beobachten ist (S.94). 
Aus dem gleichen Grunde aber steht die Geburtenziffer iiber der "reinen" Geburten
ziffer, d. i. derjenigen, die bei gleicher Geburtenintensitat der Frauen im gebar
fahigen Alter an der Sterbetafelbevolkerung zu beobachten ist. 

Diesem Gedanken hat F. BURGDORFER in folgender Berechnung Ausdruck ver
liehen 1 : Die reine Sterbeziffer des Deutschen Reiches betrug nach der Sterbetafel 
fiir 1924/26 17,4%0 gegeniiber der rohen Sterbeziffer von 12,0%0 im Jahre 1927. 
Die rohe Geburtenziffer betrug 18,3%0, die reine Geburtenziffer dagegen 15,9%0. Es 
ergibt sich somit eine doppelte Bilanz des Geburteniiberschusses: 

Wahrend die rohe Bilanz der natiir-
lichen Bevolkerungsbewegung eine Be
vOlkerungszunahme ausweist, ergibt 
sich auf Grund der reinen Bilanz rech
nungsmaBig ein Bevolkerungsabgang. 
Beide Aufstellungen sind richtig. Die 
erstere zeigt uns die heute im deut
schen Volke nicht kraft seiner Ver

Geborene .... . 
Gestorbene ... . 
GeburteniiberschuB I 

Die rohe 
Bilanz 

°/00 

18,3 
12,0 

+ 6,3 

Die reine 
Bilanz 

15,9 
17,4 

-1,5 

mehrungsintensitat, sondern kraft der zufalligen Gestaltung seines Altersaufbaues 
vor sich gehende tatsachliche Vermehrung, die zweite laBt uns hinter die Kulissen 
der scheinbar nicht so ungiinstigen Verhaltnisse blicken und zeigt uns das Bild, 
das der wahren Vermehrungsintensitat der natiirlichen Bevolkerungsbewegung ent
spricht, wenn der Altersaufbau seiner gegenwartigen voriibergehenden, daher zu
falligen Gestalt entkleidet gedacht wird. Es ergibt sich daraus, daB die heutige Ver
mehrungskraft des deutschen Volkes nicht mehr dazu ausreicht, um seine Zahl 
auf der bisherigen Rohe zu halten, geschweige denn, um es zu vermehren. 

Die Hilfskonstruktion der Berechnung einer fiktiven reinen Geburtenziffer an der Sterbe
tafelbevolkerung darf nicht etwa dahin verstanden werden, als ob diese Geburtenziffer diejenige 
der stationaren Sterbetafelbevolkerung ware. Diese, die im eigentlichen Sinne "reine" Geburten
ziffer, miiBte naturgemaB ebenso groB wie die reine Sterbeziffer, also 17,4'/00 sein. Eine kleinere 
Geburtenziffer kann die Bevolkerung nicht roehr stationar halten, rouB also zu einer Bevolke
rungsabnahme fiihren. Der Weg iiber die Sterbetafelbevolkerung hatte nur den Zweck, diese 

1 BURGDORFER, F.: Der Geburtenriickgang und seine Bekampfung, S. 30f£. 
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Unterbilanz der Vermehrung fiir einen Zeitpunkt rechnungsmaBig zu ermitteln (wahrend 
dagegen die wirkliche reine Geburtenziffer der stationaren Bevolkerung als dauernd gedacht 
werden mull). 

Der Aufzuchtserfolg ist die bereits oben (S. 83) berechnete Zahl der das 1., 2., 
3., 4., 5., 10., 15. Lebensjahr erlebenden Kinder oder Erwachsenen aus 1000 Ge
borenen. Diese Zahl gibt uns eine Vorstellung, in welcher Starke die Sauglings-(Kinder. ) 
sterblichkeit den Geburtenerfolg vermindert, bei Bewegung der beiden, z. B. Riick· 
gang, inwieweit etwa der Riickgang der einen, z. B. der Geburten, durch einen 
Riickgang der anderen, d. i. der Sauglings-(Kinder-)sterbefalle, aufgewogen, iiber
wogen oder aber nicht erreicht wird. 

Beispiel. 
Die Aufwuchszahlen fiir das Deutsche Reichl. 

Davon iiberlebten das . . . Lebensjahr 

Ge- Lebend- erste I zweite I dritte I vierte I fiinfte 
burts· geborene 

iiber- 11~1 iiber- iiber- I von I iiber- 11~1 iiber-jahre I von I I von 
haupt haupt 1000 haupt 1000 haupt haupt 1000 

1 2 3 I 4 I 5 6 7 8 9 10 11 

1922 1404215 1224464 872 1201944 856 1194662 851 1190077 848 1186731 845 
1923 1297449 1141254 880 1123414 866 1116486 861 1112427 857 1109298 855 
1924 1270820 1132721 891 1114512 877 1108497 872 1104591 869 1101311 867 
1925 1292499 1158925 897 1142531 884 1136603 879 1132288 876 1129058 874 
1926 1227900 1106655 901 1092899 890 1086772 885 1082868 882 
1927 1161719 1053751 907 1040324 896 1034850 891 
1928 1182815 1072013 906 1059315 896 
1929 1147458 1042984 909 
da-

gegen 
1910 1924778 1602321 832 1549412 805 1532483 796 1522380 791 1513016 786 
1911 1870724 1531505 819 1489044 796 1473767 788 1461478 781 1451702 776 

Da neben dem Geburtenriickgang (siehe unten) im Deutschen Reich ein Sterblichkeits
riickgang, besonders auch ein solcher der Sauglingssterblichkeit lauft, waren manche Opti
misten friiher der Meinung, die Wirkung des Geburtenriickganges wiirde dauernd durch die
jenige des Riickganges der Sauglingssterblichkeit aufgehoben oder iiberwogen werden, und es 
wiirde dem Deutschen Reiche ein Nachwuchs mindestens in der gleichen Hohe wie friiher 
gewahrt bleiben. Die vorliegenden Zahlen widerlegen diese Meinung. Der ersten Spalte entnehmen 
wir die Starke des Geburtenriickganges, der 3., 5. usw. Spalte in den wachsenden tTherlebens
wahrscheinlichkeiten der Sauglinge die Wirkung des Sterblichkeitsriickganges. Er konnte jedoch 
den Geburtenriickgang nicht aufwiegen, weshalb die Grundzahlen fiir die Vberlebenden (Spalte 2, 
4 usw.) einen bestandigen Riickgang zeigen, der noch starker zum Ausdruck kame, wenn wir, 
ahnlich wie in der Geburtenziffer, eine Beziehung auf die Gesamtbevolkerung, oder ahnlich wie 
in der Fruchtbarkeitsziffer, eine Beziehung auf die im gebarfahigen Alter stehenden Frauen 
herstellen wollten. 

b) Die Statistik des Gebnrtenriickganges 2• Nachdem die Erscheinung des Ge
burtenriickganges im vorausgehenden wiederholt erwahnt worden ist, mag sie nun 
hier ausfiihrlicher behandelt werden. 

1 Stat. Dt. R. 393, 30. 
S BURGDORFER, F.: Yolk ohne Jugend. Berlin-Grunewald 1932. DERS.: Der Geburtenriickgang 

und seine Bekampfung. Berlin 1929. Hiezu: WfutzBURGER, E.: Ursachen des neueren Geburten
riickganges, in: Schmollers Jb. 66, 109-121 (1931); hiezu BURGDORFER: Ebenda S. 121-129: 
WURZBURGER: S. 131-142; BURGDORFER: Eugenik und Krieg (Bericht an den Intern. KongreB 
f. Bevolkerungsforschung in Rom 1931). - Beitrage zum deutschen Bevolkerungsproblem. 
Berlin 1929 (S .. H. 5 zu Wirtschaft u. Statistik). WINKLER, W.: Die Bevolkerungsfrage auf deut
schem Volksboden, in: Schr. d. Ver. f. Sozialpolitik 172, 179-213, 260ff. Miinchen u. Leipzig 
1926. SCHULTZ, F.: Probleme des Geburtenriickganges. Elmshorn 1932. LOSCH, A.: Was ist 
vom Geburtenriickgang zu halten? Heidenheim 1932. v. UNGERN-STERNBERG, R.: Die Ur
sachen des Geburtenriickganges im europaischen Kulturkreis. Berlin 1932 (Veroff. a. d. Geb. d. 

7* 
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Der Geburtenruckgang ist in nahezu allen europaischen und zahlreichen auBer-
europaischen Staaten bemerkbar geworden, und zwar zunachst in den Geburten-
ziffern, spater in den Grundzahlen der Geborenen. Gleichzeitig hat ein erheblichel' 
Ruckgang der Sterblichkeit, und zwar nicht nur der Sauglings- und Kindersterblich-
keit, sondern ein Sterblichkeitsruckgang in allen Altersstufen eingesetzt (vgl. oben 
S.92). 

Beispiel. (Siehe auch die Abb. 9 auf S. 102.) 

Geburten- und Sterberiickgang im Deutschen Reiche 1841 bis 19311. 

Jahr oder Lebend- I I Geburten- Lebend- I I Geburten-
Durchschnitt geborene __ Gestorbene iiberschuB geborene Gestorbene_ iib~~()huB_ 

fUr ein Grundzahlen auf Tausend der Bevolkerung 
Jahrfiinft 2--r---3 --------, -~ -I~--456 

Altes Reichsgebiet 
1841-1845 1232866 875757 357109 36,65 26,04 10,61 
1846-1850 1242580 958773 283807 35,54 27,42 8,12 
1851-1855 1242446 975080 267366 34,63 27,18 7,45 
1856-1860 1329119 944226 384893 35,99 25,57 10,42 
1861-1865 1428198 1006777 421421 36,83 25,97 10,87 
1866-1870 1511470 1116224 395246 37,51 27,70 9,81 

1871 1414248 1212869 201379 34,50 29,59 4,91 
1872 1626037 1194732 431305 39,48 29,01 10,47 
1873 1648117 1174293 473824 39,68 28,27 11,41 
1874 1683440 1122396 561044 40,10 26,73 13,36 
1875 1724412 1172393 552019 40,56 27,58 12,99 

1876 1761046 1134452 626594 40,90 26,35 14,55 
1877 1744659 1152023 592636 40,01 26,42 13,59 
1878 1714433 1157960 556473 38,85 26,24 12,61 
1879 1735871 1143773 592098 38,89 25,62 13,26 
1880 1696175 1173205 522970 37,62 26,02 11,60 

1881 1682149 1156391 525758 37,03 25,46 11,57 
1882 1702348 1176853 525495 37,24 25,74 11,49 
1883 1683699 1190002 493697 36,59 25,86 10,73 
1884 1725583 1203500 522083 37,24 25,97 11,27 
1885 1729927 1199742 530185 37,04 25,69 11,35 

1886 1746133 1233737 512396 37,05 26,18 10,87 
1887 1757079 1151924 605155 36,89 24,19 12,71 
1888 1761407 1142826 618581 36,57 23,73 12,84 
1889 1772570 1153087 619483 36,39 23,67 12,72 
1890 1759253 1199006 560247 35,73 24,35 11,38 

Medizinalverwaltg. 36/7, Heft 326). MOLINARI, A.: Un' indagine sulle motivazioni della dimi
nuzione delle nascite, in: Metron 10, H. 1/2, S. 349 bis 391 (1932). W AGENFUHR, H.: Klassifi
kation der Theorien tiber die Ursachen des Geburtenriickganges. Rom 1932 (Bericht an den 
Intern. Kongr. f. Bevolkerungsforschung in Rom 1931). MULLER, J.: Der Geburtenriickgang. 
Jena 1924. DERs.: Zur Frage des Einflusses des Religionsbekenntnisses und der Stammes
zugehorigkeit auf die Geburtenhaufigkeit, in: AUg. stat. Arch. 22, 333-342 (1932). ROESLE, E.: 
Der Geburtenriickgang, seine Literatur und die Methodik seiner AusmaBbestimmung. Leipzig 
1914 (Erganzungsh. 1 zum Arch. soz. Hyg. Demogr.). WURZBURGER, E.: Der Geburtenriick
gang und seine Statistik, in: Schmollers Jb. 38, 1259--1287 (1914); hiezu K. OLDENBERG: Ge
burtenriickgang und Aufwuchsziffer. Ebenda 40,769-839 (1916). GROTHJAHN, A.: Geburten
Riickgang und Geburten-Regelung im Lichte der individuellen und der sozialen Hygiene. 
Berlin 1914. WOLF, J.: Der Geburtenriickgang. Die Rationalisierung des Sexuallebens in un
serer Zeit. Jena 1912. BERTILLON, J.: La depopulation de la France. Paris 1911. BRENTANO, L.: 
Die Malthussche Lehre und die Bevolkerungsbewegung der letzten Dezennien, in: Abh. d. histor. 
Klasse d. ~gl. Bayer. Akad. d. Wiss. 24,567 -625 und Tabellenanhang. Miinchen 1909. GEISS
LER, A.: Uber den EinfluB der Sauglingssterblichkeit auf die eheliche Fruchtbarkeit, in: Z. 
Sachs. Stat. Landesamt 31, 23-34 (1885). 

1 Stat. Dt. R. 393, If.; Wirtschaft u. Statistik 12, 285 (1931). 
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Geburten- und Sterberiickgang im Deutschen Reiche 1841 bis 193P. 

(Fortsetzung. ) 

Jahr oder Lebend- 1Gb I Geburten- Lebend- I G t b I Geburten-
Durchschnitt __ g_eb_or_e_ne_ .~~~~r ~n~ _iiberschuB .-£eborene _ .te_s _or~~~iib_e_rs_c~u.n. 

fiir ein Grundzahlen auf Tausend der Bevolkerung 
Jahrfiinft 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1911 
1912 
1913 

1913 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 3 

1840172 
179597l 
1865715 
1841205 
1877278 

1914749 
1926690 
1964731 
1980304 
1996139 

2032313 
2024735 
1983078 
2025847 
1987153 

2022477 
1999933 
2015052 
1978278 
1924778 

1870729 
1869636 
1838750 

1606051 

1173328 
1545086 
1522954 
1404215 
1297449 
1270820 
1292499 
1227900 
1161719 
1182815 
1147458 
1127450 
1031508 

1164421 
1211402 
1248201 
1144331 
1151488 

1098966 
1142056 
1117860 
1185197 
1236382 

1174489 
1122492 
1170905 
1163183 
1194314 

1112202 
1117309 
1135490 
1094217 
1045665 

1130784 
1029749 
1004950 

675751 
584569 
617514 
696874 
725790 

815783 
784634 
84687l 
795107 
759757 

857824 
902243 
812173 
862664 
792839 

910275 
882624 
879562 
884061 
879113 

739945 
839887 
833800 

Neues Reichsgebiet2 

884888 721163 I 
919010 254318 
904376 640710 
840220 682734 
880626 523589 
857898 439551 
759075 511 745 
744691 547808 
734359 493541 
757020 404699 
739520 443295 
805962 341496 
710850 416600 
725983 305525 

36,98 
35,73 
36,76 
35,86 
36,10 

36,30 
35,97 
36,11 
35,84 
35,62 

35,73 
35,05 
33,82 
34,06 
32,95 

33,07 
32,25 
32,05 
31,05 
29,81 

28,62 
28,27 
27,45 

26,9 

19,7 
25,8 
25,1 
23,0 
21,1 
20,5 
20,7 
19,5 
18,4 
18,6 
17,9 
17,5 
15,9 

23,40 
24,10 
24,59 
22,29 
22,14 

20,83 
21,32 
20,55 
21,45 
22,06 

20,65 
19,43 
19,97 
19,56 
19,80 

18,19 
18,02 
18,06 
17,17 
16,19 

17,30 
15,57 
15,00 

14,8 

15,4 
15,1 
13,9 
14,4 
13,9 
12,3 
11,9 
11,7 
12,0 
11,6 
12,6 
11,1 
11,2 

13,58 
11,63 
12,17 
13,57 
13,96 

15,46 
14,65 
15,57 
14,39 
13,56 

15,08 
15,62 
13,85 
14,50 
13,15 

14,89 
14,23 
13,99 
13,87 
13,62 

11,32 
12,70 
12,45 

12,1 

4,3 
10,7 
11,3 

8,6 
7,1 
8,3 
8,8 
7,9 
6,4 
7,0 
5,3 
6,5 
4,7 

Mit der wachsenden Bevolkerung auf dem Gebiete des Deutschen Reiches sind wegen der 
bis um die 70er Jahre im allgemeinen auf der gleichen Rohe bleibenden Geburtenziffern natur
gemaB auch die Zahlen der Geborenen gewachsen. Um die 70er Jahre zeigte die Geburtenziffer 
einen Aufstieg, bis zn dem Rohepunkte im Jahre 1876. Von da an ergab sich ein Riickgang; 
die Geburtenziffer erreichte im Laufe der 80er Jahre die Rohe vor dem Kriege, sank dann dar
unter. Dabei stiegen die Grundzahlen immer noch bis zur Jahrhundertwende, von wo an, 
zuerst langsam und zogernd, dann immer deutlicher und schneller, der Riickgang auch in den 
Grundzahlen erfolgte, eine Entwicklung, die durch den Krieg nur beschleunigt wurde. In den 
Grundzahlen der Gestorbencn wurde der in den Sterbeziffern seit 1871 klar hervortretende 
Sterblichkeitsriickgang eine Zeitlang von der Zunahme der Bevolkerung iiberdeckt, bis er 
etwa von der Jahrhundertwende an auch in den Grundzahlen deutlich zum Vorschein kommt. 

1 Stat. Dt. R. 393, If.; Stat. Jb. Dt. R. 01, 24 (1932). 
2 Ohne Saargebiet. 3 Vorlaufige Ergebnisse. 
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Der GeburteniibersohuB stieg sowohl in den Grund- wie in den VerhiUtniszahlen mit einigen 
Sohwankungen bis zur Jahrhundertwende, ging aber dann, besonders naoh dem Kriege, sohnell 
zuriiok. In diesen Bewegungen des Geburteniibersohusses spiegelt sioh das versohiedene Zeit
maB des O6burten- und Sterberiiokganges, indem der Sterberiiokgang einmal voraneilte, dann 
wieder iiberholt wurde, bis er sohlieBlioh dauernd und ansoheinend endgiiltig hinter dem 06-

Ol.lfl000 fiiTw. burtenriickgang zuriickblieb. 
In anderen Kulturstaaten ist die Ent-

m~--~----~----~----~-----+-----4 

wioklung ziemlioh ahnlioh verIaufen. In 
Frankreioh hat sie sohon mit den 20er Jah
ren des 19. Jahrhunderts eingesetzt. Die 
EntwickIung in Italien, wie sie aus Abb.9 
ersiohtlioh ist, stellt umgekehrt eine friihere 
Stufe der EntwiokIung im Deutsohen 
Reiohe dar. 

Haufig werden die Begriffe Geburten
riiokgang und BevoIkerungsriiokgang mit
einander verweohseIt. O6burtenriiokgang be
sagt nur, daB eine Komponent,e des Be
volkerungswaohstums im Zuriiokgehen be
griffen ist und es steht eine Bevolkerungs
zunahme nioht im Widerspruoh mit dem 
Vorhandensein eines Geburtenriiokganges; 
es kann ja der O6burtenriiokgang durch 
einen Sterblichkeitsriiokgang aufgewogen 
oder gar iiberwogen werden, es kann, wenn 
dies nioht zutrifft, die Zunahme aus dem 
GeburteniibersohuB von Jahr zu Jahr zwar 
kleiner werden, dabei aber noch immer Zu
nahme bIeiben und eine Vermehrung der 
Bevolkerung bewirken. Aber auoh, wenn 
der GeburteniibersohuB in einen Geburten-

1931 abgang umgeschlagen hat, kann die aus ~B71 1890 1900 1910 
Oeulsches ReIch 

1920 f880 

m~---+----~----1-----+-----~--~ 

der natiirliohen Bevolkerung hervorgehende 
Bevolkerungsabnahme nooh immer duroh 
Zuwanderung iiberwogen werden, so daB 
eine Bevolkerungszunahme zustande kommt 
(z. B. in den GroBstadten). 

Wenn der Statistiker einen par
allelen Verlauf zweier Erscheinungen 
A und B bemerkt, und feststellen will, 
ob hier ein moglicher Zusammenhang 
vorliegt, dann hat er, wie bei jeder 
Ursachenforschung, zuerst zu erfor
schen, ob es nicht formalstatistische 
Ursachen (I, 131ff.) sind, die hier einen 
scheinbaren Zusammenhang vortau
schen. Erst dann dad er den Versuch 
einer sachlichen Deutung unternehmen, 
die allerdings schon jenseits der sta
tistischen Aufgaben liegt und die den 

11M71!-W-.1..l..±:!'880':!::Ull.J..J-':'f880!±!:,-Ull.LJf.9()():H.!:U.LJ.~'.9~10:!.LlJu..u.1;~~t.±:'O.LJ...LUllt.9Jf:!;!. Vertreter des behandelten Stoffge-
.llo/Ien bietes, hier dem Bevolkerungswissen-

Abb.9. 1l'bersicht iiber die Bev6lkerungsbewegung 1m schaftler, obliegt, (I, 131,159). Es sm· d 
Deutschen Reiche und Italien 1871-1980 1• 

dann vier Moglichkeiten gegeben: 1. daB 
B von A, 2. daB A von B, 3. daB A und B von einem (vorlaufig unsichtbaren) 0, 
4. daB A von einem 0, B von einem D bestimmt wird, die selbst wieder unter
einander einen Zusammenhang haben konnen oder nicht. 

1 Stat. Dt. R. 393, S. 2. Berlin 1931; Annuario Statistico Italiano 10, S. 580£., Rom 1932; 
Statistique internationaIe du mouvement de Ia population, S. 39. Paris 1907. 
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Auf unseren Fall iibertragen, konnte es also zutreffen, daB der Geburtenriickgang 
den Sterberiickgang verursacht hat; oder der Sterberiickgang den Geburtenriick
gang; oder daB beide auf irgendeine gemeinsame dritte Ursache zuriickgehen, oder 
daB jedes von ihnen seine eigene Ursache hat, die mit der anderen zusammen
hangen kann oder nicht. 

Der Statistiker hat also zuerst zu untersuchen, ob nicht formale Verschiebungs
griinde, z. B. Begriffsanderungen, Verfahrensanderungen oder Verschiebungen in 
der Zusammensetzung der die Zahlen bestimmenden Massen eingetreten sind. Da 
es sich bei unserem FaIle um lange zeitliche Reihen mit allmahlichen Anderungen 
handelt, kommt hier nur der letztere Fall in Frage, also, ob nicht etwa der Geburten
riickgang dadurch zustande gekommen sei, daB bei gleichbleibenden Geburten
haufigkeiten der Teile eine Verschiebung der Bevolkerung von den Teilen groBerer 
Geburtenhaufigkeit zu denjenigen geringerer eingetreten sei, z. B. vom Land zur 
Stadt (vgl. oben S.42£'). Diese Vermutung als alleinige Erklarung wird dadurch hin
fallig, daB wir den Geburtenriickgang sowohl in Stadt als in Land wirksam nach
weisen konnen. 

Beispiel. 
Geburten-, Sterbe- und GeburtenuberschuBziffern in PreuBen 1867 bis 1930 nach 

Stadt und Land auf 1000 der Bevolkerung 1. 

Jahr 

1867 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1913 

1922 
1925 
1930 

Geburlenziffer 

Stadt Land 

1 2 

36,9 39,0 
38,9 40,5 
40,5 43,1 
38,3 40,2 
36,9 40,5 
35,7 39,4 
34,8 40,4 
34,2 39,5 
31,5 37,1 
27,8 34,7 
25,6 32,2 

20,6 26,7 
18,8 25,2 
16,7 19,9 

Sterbeziffer GeburtenuberschuBziffer 

Stadt Land Stadt Land 

3 4 6 6 

Altes Staatsgebiet 

28,7 

I 
26,3 8,2 12,7 

29,1 27,2 9,8 13,3 
29,4 27,5 11,1 15,6 
28,3 26,4 10,0 13,8 
27,0 26,8 9,9 13,7 
25,1 25,5 10,6 13,9 
22,9 23,1 11,9 17,3 
22,6 23,1 11,6 16,4 
20,0 21,2 11,5 15,9 
16,5 17,3 11,3 17,4 
15,5 16,0 10,1 16,2 

Neues Staatsgebiet 

I 
15,5 

I 
14,2 5,1 12,5 

12,9 12,1 5,9 13,0 
12,6 10,0 4,1 9,9 

Bei der Sterblichkeit werden Verschiebungen ahnlicher Art zwischen Stadt und 
Land, zwischen Berufen groBerer und kleinerer Sterblichkeit, zwischen Altern 
geringerer und groBerer Sterblichkeit nahe gelegt. Solche Verschiebungen haben 
ohne Zweifel stattgefunden und gewiB dazu beigetragen, das Bild des Sterblichkeits
riickganges in summarischen Ausdriicken, wie der Sterblichkeitsziffer, zu ver
scharfen. Die ausschlaggebende Wirkung einer solchen formalen Verschiebung wird 
aber auch hier dadurch widerlegt, daB wir eine Verminderung der Sterblichkeit in 
der Stadt und auf dem Lande, in allen Berufszweigen, in allen Altersstufen feststellen 
konnen. V gl. hierzu das obenstehende Beispiel iiber den Riickgang der Sterblich
keit in Stadt und Land, das Beispiel auf S. 92 iiber den Riickgang der Sterblichkeit 
in allen Altersstufen. 

1 PreuB. Stat. 245, XIV. Berlin 1914; 282, 5*. Berlin 1926; SOl, 6*; Statistisches Jahr
buch fur den Freistaat PreuBen 28, 46 u. 55. Berlin 1932. 
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Eine Miterklarung des Geburtenriickganges wird zum Teil auch in der Kiirzung der Geburten
intervalle als einer formalen Ursache gesucht. Hier ist es Aufgabe des Statistikers, zunachst 
festzustellen, ob eine solche Kiirzung der Geburtenintervalle wirklich stattgefunden hat, was 
natiirlich nur dort moglich ist, wo die Abstande von der vorausgehenden (ehelichen) Geburt 
erhoben werden. 

Die Verschiebung ware nur dann eine formale und nicht materielle Verminderung der Ge
burtenhaufigkeit, wenn der Kinderertrag eines Frauenlebens in seinem zeitlichen Langsschnitt 
(vgl. oben S. 7Sf.) gleichbliebe und nur i4e Verteilung derKinder auf einenZeitraum sich anderte; 
keine formale, sondern eine materielle Anderung des Geburtenriickganges lage darin, daB bei 
voller Ausniitzung der gebarfahigen Periode der Frauen die Geburtenabstande verringert wiirden. 
Wenn wir z. B. die durchschnittliche Dauer der gebarfahigen Zeit in einer normal ablaufenden 
Ehe mit 25 Jahren annehmen, so konnte in dieser Zeit bei einem ganz natiirlichen Ablauf der 
Vermehrungstatigkeit ein Ertrag an Kindern bewirkt werden, der nur durch die Schwangerschaft 
und die auf die Geburt folgende teilweise Immunitat durch Stillen bestimmt wiirde, also ein 
Geburtenablauf mit 1% bis 2jahrigen Zwischenraumen, dem ein Kinderertrag von 12 bis 16 Kin
dern entsprache (wie dies bei unseren Vatern noch iiblich war). Wenn wir mit Hilfe von Ver
hiitungsmaBnahmen die Geburtenabstande auf 3 Jahre verlangern, so wiirde das einen Riick
gang auf etwa S Kinder in der Ehe bede~~n. Hier wiirde es sich also nicht um eine formale 
Verschiebung, sondern um eine wirkliche Anderung des Geburtenertrages handeln.' Treten da
gegen etwa unter Herrschaft einer allgemein angenommenen Kinderzahl, z. B. des 4-Kinder
systems, an die Stelle 2jahriger 3jahrige Zwischenraume, so wird die Geburtenhaufigkeit nicht 
beeinfluBt, wohl aber werden in der Vbergangszeit die Geburten und mit ihnen die Geburten
und Fruchtbarkeitsziffern herabgesetzt, bis die neue Geburtenordnung durchgefiihrt und die 
alte Geburtenzahl damit wieder hergestellt ist. In einem solchen FaIle kann es also nur zu einer 
voriibergehenden Herabsetzung der Geburtenzahl und Geburtenziffer kommen. Dieser Er
klarungsversuch scheidet also dort aus, wo ein dauernder Riickgang der Geburten zu beob
achten ist. 

Diese formalen Griinde konnen somit die beobachtete Gleichlaufigkeit weitaus 
nicht voll erklaren. 

Wenn wir uns nun an die Erforschung der oben genannten sachlichen Moglich
keiten begeben, so erinnern wir uns vor aIlem, daB die zweite Moglichkeit: die zuriick
gehenden Sterbefalle verursachen einen Riickgang der Geburten, in der Richtung 
der Malthusschen Theorie lage, daB jede Bevolkerung mit ihrer Vermehrungskraft 
immer gegen die Grenzen des verfiigbaren Nahrungsspielraumes drange; stiirben 
also infolge irgendeiner plausiblen Ursache, z. B. der Fortschritte der arztlichen 
Kunst, weniger Menschen, so ware auch fiir weniger Neugeborene Platz, es miiBte 
daher die Zahl der Geburten zuriickgehen. Dabei wiirde sich der Riickgang der Sterbe
falle in Gestalt eines wirtschaftlichen Druckes auf den Haushalt fiihlbar machen: 
zuniichst unmittelbar, wenn die Zahl der wirtschaftlich tragbaren Kinder am Leben 
bliebe und nicht, wie friiher zum Teil wegstiirbe, weshalb "Ersatzkinder" in Wegfall 
kommen; dann mittelbar, wenn durch das Am-Leben-bleiben erwachsener Personen, 
die friiher starben, eine Verscharfung im Wettbewerb um die vorhandenen Arbeits
platze sich einsteIlte, die sich in Arbeitslosigkeit, Lohnverminderung im elterlichen 
Haushalte, Auswanderung u. dgl. auBern wiirde. 

Diese Moglichkeit hatte also zur Voraussetzung, daB die Vermehrung der Be
volkerung iiber diejenige der Unterhaltsmittel hinausdrangte, was entweder un
mittelbar aus dem Zuriickbleiben des Wachsens des Volkseinkommens hinter dem 
der Bevolkerung oder mittelbar aus dem Anwachsen der Arbeitslosigkeit oder dem 
Sinken der Lohne, Gehalter und sonstigen statistisch erfaBbaren Einkommen hervor
ginge. Dberhaupt nicht in Frage kame diese Hypothese fiir Gebiete, die ganz offen
kundig noch unausgeniitzten Nahrungsspielraum zur Verfiigung haben (was un
mittelbar aus einer Berechnung iiber den Nahrungsspielraum und die Bevolkerung, 
am leichtesten aber mittelbar aus einer starken Einwanderung erkannt werden 
kann). 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 105. 
Die Bevolkerung der Vereinigten Staaten Amerikas ist wegen der (auch heute noch) weiten, 

unerschlossenen Gebiete sehr schnell gestiegen. Der Wohlstand der Vereinigten Staaten hat, 
wie die Kopfanteile des Volkseinkommens je Bewohner zeigen, einen noch viel schnelleren 
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Bevolkerungswachstum, Nahrungsspielraum und FamiliengroBe in den 
Vereinigten Staaten von Amerika 1870 bis 1910 1. 

Bevolkerungs- Volks- Volkseinkommen 
je Kopf Durch-zuwachs seit der einkommen schnittliche VolkszahP letzten V olks- der Bevolkerung 

zahlung durch in Mrd. Dollar (Dollar) Familien-
Jahr groBe 

E' d I----------~- .-mwan erung umgerechnet auf die Kaufkraft 
in Tausend in Tausend des Dollars 1890/99 Personen 

-- -~---- .--~-------------.-----

1 I 2 3 4 5 

1870 38558 1856 3,0 79 5,1 
1880 50156 2108 5,6 111 5,0 
1890 62948 3680 10,6 169 4,9 
1900 75995 2398 17,7 232 4,7 
1910 91972 5365 24,1 262 4,5 

Aufstieg genommen. Trotzdem ist die FamiliengroBe infolge Einschrankung der Kinderhaltung 
zuruckgegangen3• Es zeigt sich also hier (wie in anderen Staaten), daB es nicht (oder nicht allein) 
der drangende Nahrungsspielraum ist, der den Geburtenruckgang ausgelost hat. 

Es miiBte sich ferner bei Zutreffen der Malthusschen V oraussetzung in der ge
schichtlichen Entwicklung zuerst der Sterberuckgang, dann der Geburtenruckgang 
gezeigt haben. Ein solches immer bewahrtes Zusammentreffen wiirde zwar an und 
fur sich noch nicht die Einwirkung des Sterberuckganges auf den Geburtenruckgang 
beweisen, sie aber doch als moglich oder gar wahrscheinlich darstellen. In den oben 
auf S.lOOf. dargestellten Zahlen fur das Deutsche Reich konnen wir in den 70er Jah
ren zwar deutlich einen Ruckgang der Sterbeziffer vor dem der Geburtenziffer be
merken. Der Fall ist aber darum nicht beweiskriiJtig, weil nach dem erfolgreichen 
Kriege des Jahres 1870/71 und der Einigung des Deutschen Reiches ein solcher 
wirtschaftlicher Aufschwung erfolgt ist, daB er auch an den Geburten (trotz viel
leicht schon vorhandener Gegenwirkungen) nicht spurlos vorbeigehen konnte, wah
rend der Ruckgang der Sterbeziffer zum Teil auch eine Ruckbildung der erh6hten 
Kriegssterblichkeit ausdruckt. Auch in vielen anderen Staaten werden wir den 
Sterblichkeitsruckgang vor dem Geburtenruckgang antreffen. Allerdings finden wir 
auch die gegenteilige Aufeinanderfolge vor, wie z. B. in Spanien oder in Osterreich 
(hier fUr Bohmen genau untersucht und nachgewiesen von A. BOHAc'). Wir werden 
nach diesen Ergebnissen urteilen mussen, daB der Ruckgang der Sterbefiille wahr
scheinlich den Ruckgang der Geburten mitbestimmt hat, daB er aber keinesfalls im
stande ist, ihn allein zu erklaren. 

Wenn wir das Problem von der anderen Seite betrachten, ob der Geburtenruck
gang auf den Sterberuckgang einen EinfluB genom men haben konnte, so scheint das 
schon bei bloB em Zusehen, ohne einen statistischen Beweis, wahrscheinlich zu sein. 
Denn es ist ohne weiteres einzusehen, daB kinderarme Familien ihren Kindern 

1 KING, W. J.: The wealth and income of the people of the United States, S. 129. New York 
1919; siehe auch W. WINKLER: Art. "Statistik des Volkseinkommens", in: Handw. Staatsw. 8, 
764; Statistical Abstract ofthe United States 48,2 (1925). WILLCOX, F. W.: Immigration into the 
United States, in: International Migrations, hrsg. v. Willcox 2, 87, 89. New York 1931. 

2 Ohne Berucksichtigung der Gebietsanderungen. Die Volkszahl im Jahre 1870 wird wegen 
unvollstandiger Erfassung der Bevolkerung der Sudstaaten von der amtlichen Statistik fUr zu 
niedrig erklart. 

3 Es sind hier unter "family" zwar Haushaltungen und nicht Familien im strengen familien
statistischen Sinn verstanden. Die eigentlichen Familien und der Kinderruckgang in ihnen haben 
aber nach Angabe des amtlichen Werkes den Ausschlag gegeben. ("The decline from census to 
census in the average size of 'census families' is undoubtedly due to a decline in the average 
size of private families, resulting from a decrease in the average number of children in the 'natural' 
family." Thirteenth census of the U. S. 1910: Abstract of the census, S. 259. Washington 1913.) 

4 Narodopisny vestnik ceskoslovensky 8, 29ff.; 9, Iff. 



106 Die Bevolkerungsstatistik. 

eine reichlichere Ernahrung und eine bessere Pflege zuwenden konnen als kinder
reiche Familien (vgl. auch S. 84). Ein iiberzeugender statistischer Beweis kann aus 
der Korrelation zwischen den Zahlen der Geborenen und der gestorbenen Sauglinge 
an und fiir sich nicht gewonnen werden, da diese Korrelation - wie soeben erwahnt
auch der ursachlichen Deutung im entgegengesetzten Sinne, Riickgang der Saug
lingssterbefalle als Ursache des Riickganges der Geburten, fahig ist. Ein strenger 
Beweis konnte nur in der Weise erbracht werden, daB wir fiir Familien verschiedener 
Kinderanzahl die Wahrscheinlichkeit des ersten Sauglingssterbefalles berechneten, 
was nur aus einem familienstatistischen Material geschehen konnte, das Auskunft 
iiber die Lebendgeborenen und die davon noch lebenden Kinder geben wiirde. Bei 
dieser Beschrankung auf die ersten Kindersterbefalle in der Familie ware der Ein
fluB dieser (und der nachfolgenden) Sterbefalle auf die Geburtenzahl ausgeschaltet 
und wir hatten den EinfluB der Kinderzahl auf die Sterblichkeit rein dargestellt. 
Eine solche Berechnung ist meines Wissens bisher noch nicht erfolgt. W ohl aber ist 
eine Korrelation zwischen der Wohlhabenheit und der Sauglingssterblichkeit er
wiesen!, die einen mittelbaren Beweis fiir die obige Annahme erbringt. 

Der Geburtenriickgang konnte also bis zu einem gewissen Grade den Riickgang 
der Sauglingssterblichkeit erklaren. Nun ist aber der Riickgang der Sterblichkeit 
nicht auf die Sauglingssterblichkeit beschrankt, wie die oben auf S. 91 f. mitgeteilten 
Zahlen erkennen lassen. Auch haben wir, wie oben erwahnt, einen Geburtenriick
gang schon vor dem Beginne des Sterberiickganges beobachten konnen. Es geniigt 
somit auch die Erklarung des Sterblichkeitsriickganges aus dem Geburtenriickgang 
allein nicht. Wir gelangen also zu dem Ergebnis, daB zwischen Geburten- und Sterbe
haufigkeit eine gegenseitige Wirkung vorhanden ist, die aber nicht geniigt, um den 
Riickgang der beiden voU zu erklaren. 

Es bleibt schlieBlich die Suche nach einer dritten gemeinsamen Ursache iibrig 
- oder die Suche nach zwei verschiedenen, voneinander abhangigen oder unab
hangigen Ursachen. Wir konnen in gewissem Sinne eine tiefer liegende gemeinsame 
Ursache in dem kulturellen Fortschritt der Menschheit erblicken, der sich - gegen
iiber der Sterblichkeit - in dem giinstigen Sinne auswirkt, daB er eine Verbesserung 
der arztlichen Kunst und der hygienischen Verhaltnisse, damit auch eine Ver
minderung der Sterbefalle herbeigefiihrt hat, - gegeniiber der Geburtenhaufigkeit 
dagegen in dem ungiinstigen Sinne, daB er die Anspriiche der Menschen auf ein un
gestortes, von Sorgen moglichst wenig beschwertes Sichausleben erhoht, anderer
seits die Sorge um das heranwachsende Geschlecht vermehrt, also die Verant
wortungsfreudigkeit vermindert hat. Diese Einfliisse treten neben die erstgenannten 
gegenseitig wirkenden Einfliisse hinzu und bewirken die sehr verwickelte Erscheinung 
des Geburtenriickganges. 

Es ergibt sich also als das wahrscheinlichste Schema fiir die Verursachungs
vorgange bei der ParaUelitat des Geburten- und Sterberiickganges das Folgende: 

Kultureller Fortschritt 
_________ J L ________ _ 

r 1 
wachsender Lebensdrang Fortschritt der Medizin 

1 1 
Geburtenriickgang Sterberiickgang 

il----ll 
L J 

1 Vgl. z. B. PRINZING: Handbuch der medizinischen Statistik, 2. Aufl., S.414. 
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Die genaue Feststellung der Starke dieser Einfliisse, besonders auch die genaue 
Herausarbeitung der gegenseitigen Beeinflussung von Geburten- und Sterberiick
gang, diirfte kaum moglich sein. Es geniigt aber auch schon hier festzustellen, daB 
eine der wirkenden Komponenten, die Geburtenminderung aus wachsendem Lebens
drang, sich ohne Beschrankung auswirken kann, woraus sich das Gefahrvolle 
und Bedenkliche der Erscheinung ergibt; denn so, wie der Widerstreit zwischen dem 
Bediirfnis, sich auszuleben und der Kinderfreudigkeit zunachst zum Zweikinder
system fiihrt, so kann er weiter zum Einkinder- und zum Keinkindersystem fiihren. 
Dabei ist aber schon das Zweikindersystem keine Gewahr auch nur fiir den Weiter
bestand einer Bevolkerungszahl, da im Hinblicke auf die Ledigbleibenden und die 
kinderlosen Ehen ein Durchschnitt von rund dreieinhalb Kindern auf eine frucht
bare Ehe kommen miiBte, um die Bevolkerung auch nur auf der gleichen Hohe zu 
erhalten wie vorher!. 

Die vorausgehende Skizze iiber den Zusammenhang von Geburten- und Sterbe
riickgang hat nicht den Zweck, die schwierigen und vielverzweigten Tatbestande 
dieses Gebietes eindeutig zu klaren. Dazu ware eine tiefer eindringende, die Zahlen 
sachlich und ortlich viel weiter zergliedernde Untersuchung mit feineren Mitteln, als 
es Geburten- und Sterbeziffer sind, notwendig. Der hier verfolgte Zweck war nur der, 
dem Studierenden den Gang einer solchen Zusammenhangsforschung an einem sehr 
zeitgemaBen Beispiele zu zeigen. 

i) Mathematische BevOlkerungsgesetze, Vorausrechnungen der BevOlkerung2• 

a) Vorausberechnungen vermoge einfacher Weiterfiihrung (Extra
polation). Da die Bevolkerungszahl sich in ruhigen Zeiten auch in einer ruhigen 
Weise andert, kann mit den iiblichen Mitteln der Weiterfiihrung (I, 122) aus den 
bloBen Zahlen zweier oder mehrerer Volkszahlungen eine Voraussage fiir eine nahe 
Zukunft unternommen werden. Auf eine weitere Zeit hinaus werden die gemachten 

1 BURGDORFER, F.: Yolk ohne Jugend, S. 18. Berlin 1932. 
2 a) Weiterfuhrung (Extrapolation) des Bevolkerungsstandes, '/11/tthe'/11/ttisches "Gesetz" des 

Bevolkerungswachstums. GUMBEL, E. J.: Die Versuche eines mathematischen Gesetzes der Be
volkerungszunahme, in: Allg. stat. Arch. 9, 616-656 (1915, m. Bibliogr.). ZIMMERMANN, F. 
W. R.: LaBt sich die zukiinftige Bevolkerungszunahme fiir ein bestimmtes Gebiet mathematisch 
voraussagen? in: Schmollers Jb. 26, 919-954 (1901). GUMBEL, E. J.: Die Berechnung des Be
volkerungsstandes durch Interpolation, Erganzungsh. 2 zum Arch. soz. Hyg. Demogr. Leipzig 
1916. VERHULST, P. F.: Recherches matMmatiques sur la loi d'accroissement de la population. 
Acad. Roy. des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelle 18,1-38 (1845); Deuxieme memoire usw. 
Ebenda 20, 1-32 (1847). DUPASQUIER, L. G.: Esquisse d'une nouvelle tMorie de la population, 
in: Vjschr. Naturf. Gesellsch. Ziirich 63, 236-249 (1918). PEARL, R.: Introduction to medical 
biometry and statistics, 2. Aufl., S.416-428. Philadelphia-London 1930; hiezu GUMBEL: 
Dt. Stat. Zbl. 13, 47 -50 (1921). KNIBBS, G. H.: The laws of growth of a population, in: J. Amer. 
Stat. Assoc. 21, 381-398 (1926) u. 22, 236-249 (1927). YULE, G. U.: The growth of a popula
tion and the factors which control it, in: J. Roy. Stat. Soc. 88,1-62 (1925). CZUBER, E.: Mathe-
matische Bevolkerungstheorie, S. 11-21. . 

b) V orausberechnungen der Bevolkerungsentwicklung auf Grund der Bevolkerungsbewegung. 
HAGE, FR.: Vorausberechnungen iiber Bevolkerungsentwicklung, in: Dt. Stat. Zbl. 23, 1-10 
(1931, m. weiteren Hinweisen). - GeburteniiberschuB und Bevolkerungswachstum, in: Stat. 
Dt. R. 360, 48-57. Berlin 1930. - Ausblick auf die kiinftige Bevolkerungsvermehrung im 
Deutschen Reich, in: Stat. Dt. R. 401,641-683. Berlin 1930 (Berechnungen auch fiir zahlreiche 
andere Staaten). Vgl. auch BURGDORFERS Bericht an den Intern. Kongr. f. BevOlkerungsfor
schung in Rom 1931 iiber die deutsche Bevolkerungsentwicklung bis zum Ende des 20. Jahrh. -
Richtlinien zur Beurteilung des Bevolkerungsproblems in Deutschland fiir die nachsten 50 Jahre, 
in: Stat. Dt. R. 316, 37*ff. Berlin 1926. WINKLER, W.: Die Totenverluste der osterr.-ungar. 
MonarchienachNationalitaten, S. 59ff. Wien 1919. - BevolkerungsvorausrechnungenfiirItalien 
(C. GINI), Danemark (A. JENSEN), die Ukraine (M. PTOUKHA) und die Vereinigten Staaten 
(W. S. THOMPSON), in: Bull. Inst. Int. 25/3, 35f£. 25/1, 69f£., 158ff. BOWLEY, A. L.: Estimates 
of t~e working population of certain countries in 1931 and 1941. Genf 1926 (League of Nations). 
- Dber die Vorausberechnung der erwerbstatigen Bevolkerung f. d. Deutsche Reich vgl. Stat. 
Dt. R. 408, 312-336. Berlin 1931. 
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Voraussetzungen der Berechnung fraglich, wird also auch das Ergebnis der Be
rechnung fragwiirdig. 

b) Vorausberechnung vermittels eines "mathematischen Bevolke
rungsgesetzes" (vgl. auch I, 122). Zahlreiche Verfasser haben sich bemiiht, fiir das 
Wachstum der Bevolkerung ein mathematisches "Gesetz" zu finden, so wie die 
Biologie iiber das Wachsen von Organismen Gesetze formuliert. Die bekannteste 
Kurvenformel ist die Verhulstsche "logistische Kurve", von dem belgischen Ma
thematiker P. F. VERHULST im Jahre 1838 zuerst aufgestellt, dann vergessen und 
im Jahre 1918 von DU PASQUIER erst wieder ausgegraben, im Jahre 1920 von 
PEARL und REED in einer Sonderform selbstandig wieder aufgefunden. 

VERHULST ging bei der Suche nach dieser Kurve unter anderem von der Voraus
setzung aus, daB die Bevolkerung anfangs ungehemmt, in geometrischer Progression, 
wachse, von einem bestimmten Punkt an aber mit wachsenden Hemmungen zu 
kampfen hat, so daB die BevOlkerungszahl, die im ersten Abschnitt der Kurve in 
steigendem MaBe zugenommen hat, im zweiten in abnehmendem MaBe zunimmt 
(aber noch immer zunimmt!), wobei sie sieh asymptotisch einem gewissen Hochstzu
stande nahert (Abb. 10). 

Wir sehen, daB sich diese gedankliche Voraussetzung der Kurve eng an die 
Malthussche Lehre anlehnt. Sie hat die auBeren Hemmungen des eingeengten 

Nahrungsspielraumes im Auge, sieht aber von 
den moglichen inneren Hemmungen der Ver
mehrung, der absichtlichen Kleinhaltung der 
Kinderzahl, wie wir sie heute in der Kulturwelt 
allgemein erleben (S. 100ff.) abo Fiir sie miiBte 
daher jede Bevolkerung gegen die Grenzen des 
Nahrungsspielraumes drangen, was schon heute 

Abb.lO. Die logistische Kurve. bei einer Anzahl von BevoIkerungen nicht zu-
trifft (S.104f.), in 100 odermehrJahrenabernoch 

viel weniger zutreffen diirfte. Das Bild der Vermehrung dieser Volker wird nur durch 
Einwanderung anderer Volker von noch lebhafter Vermehrungskraft entstellt. 
Sollte ein Teil der Erdbewohner seinen Vermehrungsauftrieb weiter beibehalten,. 
und die Erschlaffung der Bevolkerungsvermehrung nur auf den anderen Teil be
schrankt bleiben, so wiirde trotzdem MALTHUS wenigstens fiir die ganze Erde recht 
behalten, und es ware zwar nicht fiir einzelne Staaten, aber fiir die Erde als Ganzes 
die logistische Kurve als ein brauchbares "Bevolkerungsgesetz" anzuerkennen. Da
fiir ist aber keineswegs die Gewahr gegeben, und wir konnen nach den bisherigen Er
fahrungen mit einer groBeren Wahrscheinlichkeit damit rechnen, daB die Erd
bevolkerung ihren Nahrungsspielraum niemals voll ausfiillen werde, als daB dies ge
schehe. Ja, wir miissen sogar die Moglichkeit einer Abnahme der Erdbevolkerung,. 
vielleicht gar ihres Aussterbens in Betracht ziehen. Die Voraussetzungen, auf denen 
das durch die logistische Kurve dargestellte "Bevolkerungsgesetz" aufgebaut ist, 
erweisen sich also als viel zu eng, ganz abgesehen davon, daB sie eine ruhige Weiter
entwicklung auf der gegenwartigen Grundlage voraussetzt und die Moglichkeit 
stiirmischer Anderungen der BevOlkerungszahl durch verheerende Kriege, politische 
Umstiirze, oder ungeahnte technische Fortschritte nicht beriicksichtigt. Wir ver
zichten daher auf ein naheres Eingehen auf diese Kurve, obzwar sie sich in verein
zelten Fallen gut an den beobachteten Bevolkerungsverlauf angepaBt hat und in 
diesen Fallen ein brauchbares Mittel fiir Einschaltung von Zwischenwerten oder 
Weiterfiihrung iiber die bekannten Werte hinaus abgegeben hat. 

e) Bevolkerungsvoraussage auf Grund des vorhandenen Alters
aufbaues und der gegebenen Bevolkerungsbewegung. Etwas grundsatz
lieh anderes als die Voraussage der Bevolkerungszahl auf der unter a) und b) er
wahnten etwas schwankenden Grundlage sind Vorausberechnungen des Altersauf-
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baues und der Bevolkerungszahl in FortfUhrung eines gegebenen Altersaufbaues 
mit Hilfe irgendwelcher Annahmen uber die weitere Entwicklung der Bevolkerungs
bewegung, wie sie der Verfasser zur Verdeutlichung der spateren Wirkung der 
Kriegsverluste wohl als erster vorgenommen hat 1 und wie sie heute in der Be
volkerungsstatistik der yom Geburtenruckgang bedrohten Staaten ublich sind. 
Hier ist eine viel breitere Grundlage fUr Voraussagen gegeben, die bereits vorhandene 
Bevolkerung. Fuhren wir einen Altersaufbau unter Annahme der zuletzt beobach
teten Sterblichkeit weiter, so konnen nicht sehr wesentliche Fehler geschehen, selbst 
wenn sich die Sterblichkeit andern, zunehmen oder abnehmen sollte; denn diese 
Anderungen konnen - wenn nicht gerade abnorme Ereignisse, wie bei Kriegen, ein
treten - im Verhaltnis zu der bereits vorhandenen Bevolkerung, die als Haupt
komponente in die Rechnung tritt, nur eine untergeordnete Rolle spielen, so daB 
wir auf dieser Grundlage zu sehr lehrreichen und wertvollen Anschauungen einer 
sehr wahrscheinlichen kunftigen Entwicklung gelangen konnen. 

Beispiel 1. (Abb. B.) 
Wir fiihren hier als Beispiel eine 

Weiterfiihrung des deutschen Alters
aufbaues an, wie sie im amtlichen 
Volkszahlungswerke enthalten ist. 

Hier sind unter Annahme einer 
gleichbleibenden Sterbehaufigkeit die 
im Jahre 1925 als vorhanden gezahlten 
Altersjahrgange auf das Jahr 1945 und 
1960 weitergefuhrt. Wir sehen in lehr
reicher Weise, wie die Geburtenlucke 
des Krieges aufsteigt, wie aber auch 
die Ansatze zum Abnehmen der Py
ramidenbasis aufsteigen. Der Gegensatz 
wird besonders deutlich in dem Bild 
fur 1945, wo die jungsten im Jahre 1925 
gezahlten Jahrgange neben die gleich 
alten, viel starker besetzten Jahrgange 
des Jahres 1925 treten. Beim hoheren 
Aufstieg wirkt sich die verminderte 
Sterblichkeit aus, so daB wir im Jahre 
1945 und 1960 eine viel starkere Be
setzung der Altersjahrgange zu gewar
tigen haben als im Jahre 1925, da diese 

Abb. l1. Weiterberechnung des Altersaufbaues von 1925 fUr 
die J ahre 1945 ( ...... ) und 1960 (_)'. 

Jahrgange noch unter Einwirkung einer hoheren Sterblichkeit zustande gekommen sind 
("Greisenasyl Deutschland"). 

Wir mussen aber bei diesen Teilrechnungen nicht stehen bleiben. Wir konnen auch unter 
Annahme einer gleichbleibenden Geburtenzahl oder (was nach dem bisherigen Verlauf viel wahr
scheinlicher ist) einer weiter abnehmenden Geburtenhaufigkeit die in unserem Bilde fehlenden 
unteren Jahrgange zu erganzen suchen. 

Beispiel 2. (Abb. 12 auf S. BO.) 
Die auBere Pyramide stellt die Entwicklung der deutschen Alterspyramide im Jahre 1875 

unter Annahme einer gleichbleibenden Zahl der Lebendgeborenen, die innere schwarz aus
gezogene unter Annahme einer bis zum Jahre 1935 um 25% abnehmenden, dann gleichbleiben
den (relativen) Geburtenhaufigkeit dar. Die zweite Annahme ist weitaus wahrscheinlicher. 
Wir sehen, wie die Basis der Pyramide und mit ihr die Bevolkerungszahl einschrumpft. 

Wenngleich solche Studien wegen ihrer Gebllndenheit an das Zutreffen der ge
machten Annahmen zunachst nur theoretischen Wert haben, so sind sie doch ein 
wertvolles Anschauungsmittel zur Frage des heutigen Geburtenruckganges, und, 
wegen der sehr hohen Wahrscheinlichkeit der gemachten Annahmen, eine Antwort 
auf die heute so oft gestellte angstvolle Frage : "Quo vadis, Germania 1" 

1 Die Totenverluste der osterr.-ungar. Monarchie nach Nationalitaten. Die Altersgliederung 
der Toten. Ausblicke in die Zukunft, S. 63ff. Wien 1919. 

2 Nach Stat. Dt. R. 401, S. 657. 
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k) Die Berechnung der Generationsdauer1• Die Bezeichnung Generation wird in 
der Statistik in einem doppelten Sinne gebraucht: Einmal als Sum me der aus einer 
Geburtenzeitstrecke (Geburtsjahr, Geburtsjahrzehnt u. dgl.) stammenden Menschen; 
in diesem Sinne haben wir oben (S. 56f.) von einem "Generationsablauf" gesprochen, 
in diesem Sinne spricht auch der Alltag von der "heutigen jungen Generation". In 
einem zweiten ahnlichen, aber doch verschiedenen Sinne werden unter Generationen 
(oder Geschlechtern) die aufeinanderfolgenden Glieder der Ahnen und Nachkommen 
gemeint, wie wir sie in Stammtafeln verzeichnet finden. Unter Generationsdauer 

Abb. 12. Weiterberechnung des Altersaufbaues des Deutschen Reiches fiir das Jahr 1976 unt.er Annahme elnes 
25%igen GeiJurtenrUckganges (_) und Annahme einer gleichbleibenden Geburtcnzahl (=)2. 

wird dann nicht etwa der Ablauf einer solchen Generation bis zu ihrem Absterben, 
sondern entweder der durchschnittliche Abstand der aufeinanderfolgenden Ge
schlechter von Geburt zu Geburt, also der durchschnittliche Abstand zwischen der 
Geburt der Vater und der ihrer Sohne oder der Geburt der Miitter und der ihrer 

1 v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S. 843-849. RUMELIN, G.: Vber den Begriff und die 
Dauer einer Generation, in: Reden und Aufsatze, S. 285ff. Tiibingen 1875. TURQUAN, V.: De 
la duree de la generation en France, in: J. Soc. Stat. 185f£., 218f£. Paris 1896. v. INAMA-STERN
EGG, TH.: Vber Generationsdauer und Generationswechsel, in: Congres Intern. d'Hyg. et de 
Demogr. 7, 45f£. Budapest 1894. DUBLIN, L. J., u. A. J. LOTKA: On the true rate of natural 
increase, in: J. Amer. Stat. Assoc. 20, 310-313, 334-336 (1925). MARIN, L.: La generation 
comme unite de mesure dans les calculs sur l'heredite, in: J. Soc. Stat. 72, 148-156. Paris 1931; 
hiezu M. JACOB: Ebenda, S.282-284. 

2 Nach Stat. Dt. R. 401 666. 
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Tochter; odeI' von Tod zu Tod, also zwischen dem Tode del' Vater und del' Sohne, 
odeI' dem Tode del' Mutter und dem del' T6chter verstanden. Es handelt sich hier 
somit nicht eigentlich um die Dauer del' ~nerationen, sondern um den Abstand 
in ihrer Aufeinanderfolge. 

Liegt del' Wert des Geburtsabstandes del' Geschlechter in unserer Kenntnis 
des Bevolkerungsablaufes, so kann del' durchschnittliche Sterbeabstand von Ge
schlecht zu Geschlecht eine ganz hervorragende Bedeutung gewinnen. Denn die 
Frage, wie lange die Besitztiimer, unbeweglich odeI' beweglich, in den Handen 
einer "Generation" liegen und dann im Erbwege auf die nachste "Generation" 
ubergehen, spielt fur allerlei praktische Fragen del' offentlichen Finanzen, z. B. fiir 
die Berechnung des ~biihrenaquivalents fur Guter del' Toten Hand, abel' auch fiir 
allerhand Bewertungen, z. B. diejenige des Volksvermogens aus dem Werte derim 
Erbgang den Eigentumer wechselnden Guter (S. 208£.), eine wichtige Rolle. 

Del' Generationsabstand kann am besten aus Stammtafeln (S.47ff.) berechnet 
werden, wobei fiir die statistische Behandlung die Forderung einer genugenden Aus
dehnung del' Stammtafeln zu stellen ist, um dem Gesetz del' gro13en Zahl (1, 24ff.) zu 
genugen. Aus den Stammtafelu kann sowohl del' durchschnittliche ~burten- als 
derdurchschnittliche Sterbeabstand del' Geschlechter entnommen werden. 

Beispiel. 
V.lNAMA-STERNEGG hat folgende Zahlen fiir die durchschnittlichen Geburten

abstande der Vater und Sohne auf Grund der Erforschung von acht Generationen in Oster
reich aus Stammtafeln gefunden1 • 

Geburtenabstand der Vater und Sohne in Osterreich. 

1. Ge- 2. Ge- 3. Ge-14. Ge- 5. Ge-16. Ge- 7. Ge-18. Ge- Durch-nera- nera- nera- nera- nera- nera- nera- nera- schnitt 
Gebiet tion tion tion tion tion tion tion tion 

-----

Jahre 
1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nieder- u. Oberosterreich. 37,9 35,4 38,6 36,6 35,5 34,3 36,7 35,6 36,3 
Steiermark, Karnten, 

Krain, Kiistenland. 35,6 35,7 37,0 37,7 36,0 43,0 34,0 35,2 36,9 
Tirol und Vorarlberg, Salz-

burg. 33,3 35,3 38,5 36,4 36,6 32,6 34,7 36,1 35,7 

Bohmen, MAhren und 
Schlesien . 31,6 30,3 32,3 33,3 33,0 37,0 34,6 38,5 33,0 

Ungarn mit Siebenbiirgen . 36,0 36,0 35,7 35,0 35,0 35,6 34,9 39,6 35,6 

Die Schwankungen von Generation zu Generation um den Durchschnitt erklaren sich aus 
der verhii.1tnismaBig kleinen Zahl von Fallen, die zur Betrachtung herangezogen werden konnten. 
Die Unterschiede zwischen den Zahlen fiir die einzelnen Gebiete bewegen sich innerhalb enger 
Grenzen (hochster Generationsabstand 36,9 Jahre in Steiermark usw., Mindestabstand 33,0 Jahre 
in Bohmen usw.). Zu einem ahnlichen Ergebnisse ist auch E. LEVASSEUR gelangt2. Er sagt in der 
Wechselrede zu dem obigen Beitrag INAMA-STERNEGGS: "Die Generationsdauer scheint sich seit 
dem Altertum nicht viel geandert zu haben. HERODOT, der eine Reilie von 341 agyptischen Koni
gen in Rechnung zieht, sagt, daB drei Generationen 100 Jahre umspannen. In seinem Werke 
iiber die franzosische Bevolkerung hat LEVASSEUR die Generationsdauer fiir diejenige Familie 
berechnet, die sich mit Sicherheit am weitesten zuriickverfolgen laBt, diejenige der Capetinger: 
von Robert, zum Konig gewahlt im Jahre 922, bis zum Tode des Grafen von Chambord gab es 
29 Generationen mit einem durchschnittlichen Abstand von ungefahr 32 Jahren. In seiner 
eigenen Familie hat LEVASSEUR fiir 6 Generationen einen durchschnittIichen Abstand von 
33 Jahren gefunden. DE FOVILLE hat 35 oder 36 Jahre fiir den durchschnittlichen Sterbeabstand 
zweier Generationen in direkter Linie gefunden." Diese Bemerkungen LEv ASSEURS beziehen 
sich auf die durchschnittlichenSterbea bstande der Vater und Sohne, nicht wie die obigen 
Zahlen V.INAMA-STERNEGGS auf die durchschnittlichen Geburtenabstande. Doch hat die all
gemeine Aussage der verhaltnismaBigen Bestandigkeit auch fiir diese Geltung. 

1 a. a. 0., S. 45ff. 2 Ebendort, S. 51. 
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Es ist zu beach ten, daB die Generationsdauer als Geburtenabstandvon der
jenigen als Sterbeabstand abweicht, daB ferner auch innerhalb der beiden Abwei
chungen bestehen, je nachdem die Abstande von den Vatern zu den Sohnen oder 
von den Muttern zu den Tochtern gem essen werden. 

Liegen Stammtafeln in genugender Ausdehnung nicht vor, so kann auch eine 
Statistik der Familien mit abgeschlossener Vermehrung, wie wir sie einer all
gemeinen Familienstatistik bei V olkszahlungen entnehmen, zur Berechnung des 
durchschnittlichen Abstandes von Geburt zu Geburt der Geschlechter herangezogen 
werden. Eine groBe Annaherung an die Generationsdauer in diesem Sinne bietet 
auch das durchschnittliche Alter der Mutter und Vater, das hei den Geburten cines 
Kalenderjahres (oder besser im Durchschnitte mehrerer aufeinanderfolgender 
Kalenderjahre) zu beobachten ist. 

In einer friiheren Zeit ohne Geburtenbeschrankung hat G. RUMELIN den Generations
abstand (als Abstand von Geburt zu Geburt) dadurch berechnet, daB er zum durchschnittlichen 
Heiratsalter der Manner oder Frauen die halbe durchschnittliche Fruchtbarkeitsdauer dazu 
schlug. War diese Berechnung schon damals nicht ganz einwandfrei, so ist sie fiir die Gegenwart 
ganz unrichtig geworden, weil sich heute die Gebartatigkeit der Frauen im wesentlichen in den 
ersten 10 Jahren ihrer Ehe, also zumeist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahre zusammen
drangt (vgl. oben S. 77). Dadurch ist naturgemaB auch der durchschnittliche Geburtenabstand 
von Geschlecht zu Geschlecht kiirzer geworden. 

DaB dieses scheinbar entlegene und theoretische Kapitel eine groBe praktische Bedeutung 
gewinnen kann, mag folgender Fall zeigen: Die osterreichisch-ungarische Monarchie besaB ein 
Heimfallsrecht an den ausgedehnten Erazi-mirje-Griinden in Bosnien-Herzegowina, d. h. Griin
den, die in ciner zeitlich unbegrenzten Erbpacht standen, und nach einem gewissen auf Deszen
denten, Aszendenten, Geschwister und Ehegatten beschrankten Erbrecht vererbt wurden. Als 
die osterreichisch-ungarische Monarchie zerfiel, sollte dieses Heimfallsrecht bewertet und dem 
osterreichisch-ungarischen Reparationskonto .gutgeschrieben werden. Der Umfang der Griinde 
war gegeben. Es handelte sich nun darum: 1. festzustellen, wie groB die Aussterbenswahrschein
lichkeit einer Familie (im Sinne des Erazi-mirje-Erbrechtes) in jedem Geschlechte war, und 2. 
welche Zeit zwischen dem Erbgang bei den iiberlebenden Familien verstrich (Generationsdauer 
als Sterbeabstand der Vater und Sohne). Die Berechnung der Aussterbenswahrscheinlichkeit 
in jedem Geschlechte wurde nach Stammtafeln durchgefiihrt, als Generationsdauer wurden die 
von INAMA-STERNEGG angegebenen Zahlen verwendet. Die Berechnung ergab den immerhin 
ansehnlichen Betrag von 5 Millionen Goldkronen als Wert des osterreichisch-ungarischen Heim
fallsrechtes. 

4. Die Statistik der Wanderungen. 
a) Allgemeine Vorbemcrkungen1• AuBer der naturlichen Bevolkerungsbewegung 

ist es noch die Wanderbewegung, die die Bevolkerungszahl vermehrt oder vermindert 
und auf die Gliederung der Bevolkerung einen EinfluB nimmt (vgl. z. B. unseren 
Altersaufbau S. 28ff.). Auch bei den Wanderungen gilt es vor allem, den Be
griff klarzustellen. Unter Wanderung versteht man sowohl im allgemeinen Sprach
gebrauch als auch in dem der Statistik solche Bewegungen von Ort zu Ort, die mit 
einer Verlegung des Wohnsitzes verbunden sind. Innerhalb der so abgegrenzten 
Ortsveranderungen unterscheiden wir Binnenwanderungen, die sich innerhalb 
der Staatsgrenzen vollziehen, und AuBenwanderungen, die uber die Staats
grenzen fiihren. Unter den AuBenwanderungen nehmen die Uberseewanderungen 
sowohl wegen der damit meist verbundenen groBeren Entfernung und vollstandigen 
Loslosung von der Heimat als auch wegen ihrer besonderen methodisch-statisti
schen Behandlung eine bcsondere Stellung ein. 

Auch die "Saisonwanderungen", z. B. die Wanderungen von Erntearbeitern 
zur Ernte, von Gast- und Schankpersonal und allerlei sonstigen Erwerbstatigen in 
die Kurorte und Bader zur Kur- und Baderzeit, konnen in gewissem Sinne noch als 

1 v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S.565-639. MULLER, J.: Deutsche Bevolkerungs
statistik, S.244ff. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik. S. 265ff. CZUBER, E.: Mathematische 
Bevolkerungsstatistik, S. 338 - 348. 
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Wanderungen angesprochen werden, da es doch nur von der Fassung des Begriffes 
"Wohnsitz" abhangt, ob wir einen solchen zeitweiligen Wohnsitz noch gelten lassen 
oder nicht. Je nach der Dauer des Aufenthaltes werden diese Grenzfalle bald mehr, 
bald weniger richtig zu den Wanderungen gerechnet werden konnen. 

Durch die Wanderungen gliedert sich die Bevolkerung in den zugewanderten 
und in den "bodenstandigen" Teil. Der Begriff der Bodenstandigkeit ist allerdings 
nicht scharf umrissen, sondern gradmaBig gestuft. Da zahlreiche Familien im Laufe 
der Zeit aussterben oder abwandern, wird es, wenigstens in den Stadten, den haupt
sachlichen Zuwanderungsgebieten, nur wenige Familien geben, die nicht vor kiirzerer 
oder langerer Zeit zugewandert sind. Eine Familie, deren Stammvater vor 100 Jahren 
zugewandert sind, ist bodenstandiger, als eine, deren Stammvater vor 50 Jahren 
zuwanderten. In der Statistik konnen solche Feinheiten, die sich meistens auch der 
Kenntnis des einzelnen entziehen, nicht weiter beriicksichtigt werden; hier ver
wandelt sich der Unterschied nach der Bodenstandigkeit in einen solchen nach der 
Gebiirtigkeit: die Bevolkerung zerfallt demnach in solche Personen, die (oder in 
einer strengeren Fassung: deren Vater) an Ort und Stelle geboren sind, und solche, 
die (oder deren Vater) zugewandert sind; die Aussage der Ortsgebiirtigkeit gewinnt im 
Sinne der ersteren Unterscheidung um so mehr an Bedeutung, je alter die betreffenden 
Personen sind; denn es wiirde schwer angehen, die neu geborenen Kinder Zugewan
derter als bodenstandig, die Eltern dagegen als zugewanderte Fremde zu betrachten. 

Die Bodenstandigkeit spielt eine Rolle in der Nationalitatenstatistik 1 ; aber auch 
sonst dient sie als Gliederungsmerkmal in verschiedener Beziehung (vgl. z. B. oben S. 72). 

Nicht unter die Wanderungen im obigen Sinne fallt der Fremdenverkehr, 
zunachst natiirlich nicht der Passantenverkehr, das ist der Verkehr der Durch
reisenden, aber auch nicht die Reise zu einem Erholungsaufenthalt in einer Sommer
frische, in einem Seebade. Noch weniger kann der tagliche "Pendelverkehr" der 
Arbeiter von ihrem Wohnorte zu ihrer auBerhalb des Wohnortes gelegenen Arbeits
statte als Wanderung bezeichnet werden, wenngleich unrichtig hiefiir vielfach der 
Ausdruck "Pendelwanderungen" gebraucht wird. 

Wir beschranken uns in diesem Zusammenhang auf die Darstellung der Statistik 
der eigentlichen Wanderungen. Die Statistik des Fremdenverkehrs solI im Rahmen 
der Verkehrsstatistik behandelt werden. 

b) Statistik der Binnenwanderungen 2. Die Statistik der Binnenwanderungen hat 

1 V gl. des Verfassers "Die Bedeutung der Statistik fiir den Schutz der nationalen Minder
heiten". Schriften des Institutes fiir Statistik derMinderheitsvolker an derUniversitat Wien,1, 
33. 2. Aufl. Wien 1926. 

2 MORGENROTH, W.: Art. "Binnenwanderungen", in: Handw. Staatsw. 2, 909-923. Pm· 
LIPPSTHAL, H.: Die Binnenwanderungsstatistik, in: Dt. Stat. Zbl. 22, 13-16 (1930). KELLER, K.: 
Umfang und Richtung der Wanderungen zwischen den preuBischen Provinzen in den Jahren 
1871-1925, in: Z. PreuB. Stat. Landesamt 70, Abt. 2-4, S. 273-291 (1931). QUANTE, P.: Die 
Abwanderung vom Lande und das "Goltzsche Gesetz", in: Schmoliers Jb. 50,63-107 (1931). 
Hiezu F. OPPENHEIMER ebenda 56, S. 535ff. (1932) und P. QUANTE S. 550ff. MAAS, W.: 
Europaische Arbeiterwanderungen, in: Arch. f. Wanderungswesen 2, 92-98 (1929). - Ver
sorgung der GroBstadte mit Arbeitskraften (Binnenwanderungen, Pendelwanderungen), in: 
Das Wirtschaftsleben der Stadte, Landkreise u. Landgemeinden (AusschuB zur Unters. 
d. Erzeugungs- und Absatzbedingungen d. dt. Wirtsch., I. Unteraussch., 2. Arbeitsgr.) 1, 23ff. 
Berlin 1930. - Die Entvolkerung in den schweizerischen Hochtalern (bearb. v. J. WYLER). 
Schweiz. Stat. Mitt.H, H.3 (1929). MAASS, L.: Deutsche Binnenwanderung m. bes. Ber. des 
deutschen Westens, in: Staat und Volkstum, hrsg. v. K. C. v. LOESCH, S.353ff. Berlin 1926. 
HAINISCH, M.: Die Landflucht, ihr Wesenund ihre Bekampfung im Rahmen einer Agrarreform. 
Jena 1924. SERING, M.: Die Verteilung des Grundbesitzes und die Abwanderung yom Lande. 
Berlin 1910. HECKE, W.: Volksvermehrung, Binnenwanderung und Umgangssprache, in: Stat. 
Monatsschr. 18, 323ff. (1913) u.19, 653ff. (1914). RAUCHBERG, H.: Der nationale Besitzstand in 
Bohmen, S. 223ff. Miinchen u. Leipzig 1905. 

Zur Stati8tik de8 Geburtsortes: HIESS, F.: Methodik der Volkszahlungen, S. 106-115. 
v. MAYR, G.: Bevolkerungsstatistik, S. 163-178. MULLER, J.: Deutsche Bevolkerungs
statistik, S.66-7l. 

Winkler, GeseUschaftsstatistik. 8 
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den Zweck, die sehr umfangreichen, daher wichtigen Bevolkerungsverschiebungen, 
die sich heute zwischen landwirtschaftlichen und industriellen Gebieten, zwischen 
Land und Stadt, zwischen Gebirge und Ebene, zwischen den verschiedenen Ver
waltungsgebieten des Staates vollziehen, zu erkennen. 

Die theoretisch richtigste Art, die Binnenwanderung zu ermitteln, ware ohne 
Zweifel ihre unmittelbare Erfassung, etwa im Wege behordlicher Meldungen, wie sie 
in allen Staaten mit Bevolkerungsregistern (S. 9ff.), aber vielfach auch ohne diese 
eingefiihrt sind. Da sich diese behordlichen Meldungen auf den gesamten Zuzug 
nach einem Orte beziehen, mii.Bten aus ihnen die FaIle des Zuzuges zu voriibergehen
dem Aufenthalt ("Fremdenverkehr" im eigentlichen Sinne des Wortes, S. 195ff.) aus
geschieden und nur die FaIle des Zuzuges (Wegzuges) zu dauerndem Aufenthalt (mit 
Verlegung des Wohnsitzes) erfa.Bt werden. Die Zu-(Weg-)ziehenden waren nach dem 
Herkunfts-(Hinzugs-)orte, nach dem Geschlecht, Alter, Familienstand, der Staats
biirgerschaft, dem Beruf usw., Familien auch nach ihrem inneren Zusammenhang zu 
ermitteln, und fiir das ganze betrachtete Gebiet, wenn das aber wegen der gro.Ben 
Zahl der FaIle nicht moglich ware, wenigstens fUr die einer starkeren Zu- oder Ab
wanderung unterliegenden Orte oder Bezirke auszuzahlen. Zuzug aus dem Auslande 
und Wegzug in das Ausland waren innerhalb der Masse der Wandernden gesondert 
zu erfassen; sie gehoren jedoch nicht in den Bereich der Binnenwanderung, sondern 
der weiter unten zu behandelnden Au.Benwanderung. 

1st eine solche unmittelbare Erfassung der Wanderungsakte nicht moglich, so 
kann der geschichtliche Ablauf der Binnenwanderung gewisserma.Ben in einer Pro
jektion auf die Volkszahlungsebene annahernd gewonnen werden. In einer ganz 
primitiven Art konnen Aufschliisse iiber die Binnenwanderung durch den Vergleich 
der neuen Volkszahlungszahlen der einzelnen Orte und Gebiete mit den auf Grund 
der Bevolkerungsbewegung und der bekannten Bestandteile der Wanderung (z. B. 
Uberseewanderung) weitergefUhrten Bevolkerungszahlen (S. 7) gewonnen werden. 
Der unaufgeklarte Uberschu.B oder Abgang wird dann roh als Bilanz der un
bekannten Wanderungskomponenten angesehen. Nicht feststellbar bleiben dann 
die Einzelheiten, wie sich die Verschiebungen vollzogen haben, die an einem und 
demselben Orte aus einer aktiven und einer passiven Bewegung zugleich bestehen 
konnen. 

Auch diese Art, die Binnenwanderung zu erfassen, ist nicht auf die Binnen-

Errechnung der Wanderungsbilanz aus der Gesamtanderung und derjenigen 
aus der natiirlichen Bevolkerungsbewegung 1• 

Bevolkerungszu- oder -abnahme im Deutschen Reiche 1925 
gegeniiber 1910 

insgesamt 
I 

durch Geburten- I durch Wanderungsge-
iiberschuB winn oder -verlust (-) 

Reichsteile % der orts- % der orts- % der orts-
anwesen- anwesen- anwesen-

Zahl den Be- Zahl den Be- Zahl den Be-
volkerung volkerung volkerung 

1910 1910 1910 

1 2 3 4 I) I 6 

Ostdeutschland . :1 1034758 6,7 656054 4,3 378704 

I 
2,4 

Nordwestdeutschland 640653 8,3 564661 7,3 75992 1,0 
Mitteldeutschland . 496672 5,1 615098 6,3 -118426 

I 
-1,2 

Westdeutschland . 1704175 12,9 1622970 12,3 81205 0,6 
8iiddeutschland. 735934 6,9 823139 7,7 - 87205 -0,8 

Deutsches Reich 
I 330270 I insgesamt 4612192 8,0 4281922 7,4 0,6 

1 Stat. Dt. R. 401, 542. Berlin 1928. 
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wanderung beschrankt, sondern erfaBt naturgemaB auch die AuBenwanderung. 
Zunachst ergibt sich aus der Summe fUr ein Staatsgebiet die Bilanz der AuBen
wanderung. Nur im Vergleiche der Wanderungsbilanz der Teile mit dieser Summe 
konnen Schatzungen der Binnenwanderung vorgenommen werden. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. Il4. 
Die Summe fiir das Deutsche Reich laBt einen Wanderungsgewinn von 330270 oder 0,6% 

der ortsanwesenden Bevolkerung von 1910 erkennen. Dieser Betrag ist also der AuBenwanderung 
zuzuschreiben als Aufrechnungsbetrag der Einwanderung iiber die Auswanderung. Inwieweit 
in diesem Gesamtrahmen Verschiebungen durch Binnenwanderung erfolgt sind, zeigt der Ein
blick in die Teile des Deutschen Reiches, und zwar um so eingehender, je kleiner die betrachteten 
Gebietseinheiten sind. Wir fiigen daher auch noch einen Auszug aus einer Darstellung der Wan
derungsbilanz fUr Lander und groBere Verwaltungsbezirke bei: 

Wanderungsgewinn oder -verlust in den Landern und groBeren 
Verwaltungsbezirken des Deutschen Reichs 1905 bis 1910 und 1910 bis 19251• 

I Wanderungsgewinn oder -verlust 
in den Zahlungsperioden yom 

Lander und groBere Verwaltungsbezirke 1--------,--------

Deutsches Reich insgesamt. 

PreufJen ....... . 
darunter: 

Regierungsbezirk Konigsberg 
Gumbinnen 

" Allenstein . 
Stadt Berlin mit Regierungsbezirk 

Potsdam ....... . 
Regierungsbezirk Frankfurt 

Stettin .. 
Hildesheim 
Minden .. 
Arnsberg . 
Wiesbaden 
Diisseldorf 
Koln. 

Bayern . 
darunter: 

Regierungsbezirk Oberbayern 
Niederbayern 
Oberfranken. 
Mittelfranken 

Sachsen 
darunter: 

Kreishauptmannschaft Leipzig . 

Wurttemberg . . 
darunter: 

Neckarkreis . 
J agstkreis . 

Baden .. . 
Hessen .. . 
Oldenburg .. 
Braunschweig 
Bremen . .. 
Lubeck . . . 

Zwickau. 

1 Stat. Dt. R. 401, 543. Berlin 1928. 

1. Dez. 1905 1. Dez. 1910 
bis 1. Dez. 19102 bis 16. Juni 1925 

(-159904) 

(- 46852) 

(- 31697) 
(- 32687) 
(- 31480) 

+337583 
28592 
34002 
20276 
Il658 

+ 21883 
+ 22652 
+ Il6254 
+ 16200 

(- 64905) 

+ 36446 
27265 
17659 

+ 7064 

8657 

+ 9003 
6423 

21451 

+ 15447 
16713 

8322 
14010 

+ 4113 
17888 

+ 17403 
+ 4020 

+330270 

+ 4511I4 

15633 
- 32907 
- 49900 

+468184 
+ 29927 
+ 37573 

6448 
9792 

41738 
+ 36238 
+ 53102 
+ 76024 

72119 

+ 82401 
46206 
33871 

+ 5014 

88038 

+ 7678 
662Il 

32544 

+ 34837 
26872 

1862 
.'34 723 
1041.3 
9809 

+ 22993 
+ 7883 

R iickgang des 
Militarbestandes 
1910 bis 1925' 

-- 441296 

-271419 

9Il1 
7732 
9316 

53IlO 
8874 
4300 
3866 
4466 

6520 
10370 
12390 

51595 

14502 
1842 
4626 
6544 

35365 

9314 
3820 

16647 

7463 
878 

22177 
19225 
1799 
2605 

778 
936 

2 Die eingeklammerten Zahlen konnen mit den Zahlen der folgenden Spalte wegen groBerer 
Gebietsveranderungen nicht verglichen werden. 

3 Innerhalb des heutigen Gebietsstandes. 

8* 
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Die beste Art, die Binnenwanderung bei einer Volkszahlung zu erfragen, ist die 
nach dem etwaigen (letzten) Zuzugsorte fiir aIle diejenigen, die nicht seit ihrer Ge
burt an ihrem jetzigen Wohnorte wohnen. Wenn gleichzeitig das Jahr des Zuzuges 
erfragt wird, so konnen wir die ganze Wohnbevolkerung eines Ortes ausgliedern 
nach den Orten (oder Gebieten) und den Jahren (oder Zeitabschnitten) ihres Zu
zuges. Auf diese Weise erhalten wir eine Projektion der Wanderungsvorgange der 
Vergangenheit auf die Gegenwart, allerdings mit gewissen Einschrankungen. Die 
Volistandigkeit der Wanderungsvorgange wird dadurch gemindert, daB die wan
dernde oder nicht wandernde Bevolkerung der Sterblichkeit unterworfen war, daB 
ferner Personen, die an der Binnenwanderung eines Jahres teilgenommen haben, an 
einen anderen Ort des Inlandes oder ins Ausland abgewandert sind; daher konnen 
wir nur ein Wanderungsbild der "Oberlebenden, am Orte Verbliebenen erhalten. Das 
Wanderungsbild wird daher um so unvolikommener sein, je weiter zuriick das Jahr 
der Wanderung liegt. Daraus ergibt sich, daB die Statistik des Zuzugs nur fiir die 
zunachst liegenden Jahre ein annahernd richtiges Bild der Binnenwanderungen gibt. 
Ein weiterer Mangel dieser Statistik liegt darin, daB nur der letzte Zuzug erfaBt wird. 
FUr die groBe Masse der Bevolkerung - und auf deren Erfassung kommt es in der 
Statistik an - wird das Wanderungsbild richtig sein. Fiir einen geringen Teil der 
Bevolkerung, z. B. fiir Angehorige des betrachteten Wohnortes, die da geboren und 
aufgewachsen sind, dann eine Stellung auBerhalb angenommen haben und spater 
wieder in ihren Geburtsort zuriickgekehrt sind, liegt in der Angabe: Zuzug von ... 
eine gewisse Gewaltsamkeit, da wir diesen Fall nicht als gleichartig neben den Fall 
eines vollstandig neuen Zuzuges stellen konnen. Immerhin diirften solche FaIle nicht 
aIlzu schwer ins Gewicht fallen. Sie aus dem Zuwanderungsverkehr herauszunehmen 
und als nicht zugewandert zu behandeln, ginge nicht an; es konnte nur versucht 
werden, sie innerhalb der Zuwanderung als eine eigene Gruppe zu behandeln. Darauf 
diirfte sich aber die statistische Praxis kaum einlassen konnen. Denn sobald man yom 
letzten Zuwanderungsorte abgeht, kann sich unter Umstanden eine derartige FiiIle 
von Moglichkeiten zwischen dem Geburtsort und der letzten Zuwanderung ergeben, 
daB es dem Statistiker, der schon in der Erfassung der letzten Zuwanderung sehr 
vielfaltigen und schwierigen Erscheinungen gegeniibersteht, kaum moglich sein 
diirfte, iiber den Rahmen einer solchen Erfassung hinauszugehen. 

AuBer dieser Rolle, die die Statistik des letzten Zuzuges als mittelbarer Weg der 
Erkenntnis del' Binnenwanderung spielt, hat sie noch eine unmittelbare Bedeutung 
als Gliederungsmerkmal der Gesamtbevolkerung nach ihrem Zuzug, so daB wir 
danach die ganze Bevolkerung einteilen konnen in solche Personen, die seit ihrer 
Geburt im Wohnorte weilen, und solche, die vor 1, 2, ... Jahren zugezogen sind, 
sowie in solche, die aus der nachsten Umgebung (dem Bezirke), der gleichen Provinz, 
dem gleichen Lande usw. zugezogen sind. In dieser statistischen Betrachtung ist 
die Erforschung der zuriickliegenden Binnenwanderung nicht mehr das Wesent
liche, sondern die Frage, wie sich die Bevolkerung eines Ortes nach ihrer ortlichen 
Herkunft (allerdings nur erfaBt durch das nicht ganz vollkommene Mittel des letzten 
Zuzuges) zusammensetzt. 

Die Aufarbeitung einer solchen Wanderungsstatistik kann entweder so vor
genommen werden, daB der Zuzug fiir jedes Gebiet nach Zonen, also in einer Zu
sammenfassung in groBere Gruppen, dargestelit wird; oder daB jeder (oder jeder 
wichtigere) Wohnort (oder Wohnbezirk) mit jedem (oder jedem wichtigeren) Zuzugs
ort (oder Zuzugsbezirk) in eine Verbindung gebracht wird. Begreiflicherweise ist die 
letztere Darstellungsweise weitaus anspruchsvoller. 

Beispiel. 
Die deutsche Volkszahlung von 1925 hat fiir Zwecke der Wanderungserforschung den letzten 

Wohnsitz vor dem Kriege im Jahre 1914 erhoben. Die Aufarbeitung erfolgte nach Zuzugszonen, 
wie die folgenden Zahlen fiir Berlin, Miinchen und Leipzig zeigen. 
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Von der am 16. Juni 1925 gezahlten, vor dem 1. August 1914 geborenen 
Wohnbevolkerung wohnten bei Ausbruch des Krieges im nebenbezeichneten 

Gebiete 1 ; 

Berlin I Miinchen I Leipzig I Berlin Miin- Leip-
chen zig 

Grundzahlen Gliederungszahlen 

In der Zahlgemeinde. . . . . . . . 2934685 465652 I 497320 82,3 77.5 84,2 
In einem anderen Kreis bzw. einer an-

d eren Gemeinde des gleichen Landesteils 
In einem anderen Landesteil des 

- 30948 16450 - 5,1 2,8 

g leichen Landes . 365307 59984 19272 10,3 10,0 3,3 
In einem anderen Lande des Reiches . 82460 28301 46536 2,3 4,7 7,9 
1m Deutschen Reiche ietzigen Umfangs 

ohne Saargebiet) uberhaupt 3382452 584885 579578 94,9 97,3 98,2 
1m Saargebiet. 1597 318 84 0,0 0,1 0,0 
In den abgetretenen Gebieten . 105033 2481 2676 3,0 0,4 0,4 
AuBerhalb der genannten Gebiete. 75497 13433 8048 2,1 2,2 1,4 
Unbekannt wo 32838 - - - - -
Gesamte vor dem 1. August 1914 ge-

35974171 orene Wohnbevolkerung. 601117 590386 100,0 100,0 100,0 b 

Die betrachteten drei Stadte haben sich hlnsichtlich des Zuzuges sowohl nach seiner Starke 
als auch nach den in Betracht kommenden Zuzugsgebieten verschleden verhalten. 

Es darf nicht iibersehen werden, daB bei dieser Art der Darstellung nur einseitig der Zuzug 
dargestelltwird, und daB der Wegzug darin nicht etwa in einer Aufrechnung enthalten ist. Es 
kommen daher auch solche Gebiete als Zuzugsgebiete vor, die iiberwiegend Wegzugsgebiete 
sind; sie sind naturgemaB kenntlich in dem groBeren Anteil der seBhaften und dem kleineren 
der zugezogenen Bevolkerung. 

Eine andere Art, die Wanderbewegung zu erfassen, ist die vermittels der Er
fragung des Geburtsortes. Es kann dann die WohnbevOlkerung jedes Ortes, jedes 
Gebietes nach dem Geburtsorte der Personen gegliedert werden. FUr die groBe Masse 
der Bevolkerung spielt die Fehlermoglichkeit, daB der Geburtsort zufallsbestimmt 
sein kann, keine allzu groBe Rolle. Fiir die Erfassung der Binnenwanderung ist dieser 
Weg aber weit weniger geeignet, da damit nur Anfangsort und vorlaufiger Endort 
der Erdenwanderung jedes Bewohners erfaBt wird. Das Verfahren besitzt also einen 
ahnlichen Fehler wie das erstgenannte, nm ist er hier insofern viel schwerer, als 
zwischen dem Geburtstag und dem Volkszahlungstag eine lange Zeit verstrichen 
sein kann, und zwischen dem Geburtsort und dem jetzigen Wohnort die verschie
densten Ortsanderungen liegen konnen. Es konnen hier auch Wanderungsrichtungen 
zum Ausdruck kommen, die viel weiter zuriickliegen und vielleicht denen der Gegen
wart geradezu entgegengesetzt sind. Will man die neueren Wanderungsrichtungen 
erkennen, so kann man das nur miihselig und annahernd aus dem Vergleiche der 
Geburtsortgliederung der Bevolkerung zu zwei verschiedenen Zeitpunkten fest
stellen. Darum ist die oben dargestellte Erfragung des letzten Zuzugsortes ohne 
Zweifel die wirksamere Art der Erfassung der Binnenwanderung. 

Auch die Geburtsortstatistik wird meistens nur nach Gebietszonen der Ge
burtsgebiete dargestellt (ahnlich wie oben die Zuzugsstatistik), also z. B.: ge
boren in der Wohngemeinde, in einer anderen Gemeinde des gleichen Bezirkes, 
in einem anderen Bezirke des gleichen Landes, in einem anderen Lande des gleichen 
Staates, im Auslande, und zwar.... Eingehendere Aufschliisse bietet natiirlich 
eine Statistik, die die Bevolkerung eines Wohnortes nach den Geburtsgemeinden 
oder mindestens den Geburtsbezirken zergliedert. Solch eine Statistik wurde z. B. 
fUr eine Anzahl von GroBstadten im alten bsterreich aufgestellt. 

1 Sta.t. Dt. R. 401, 436ff. Die Verhaltniszahlen sind von mir hinzugefiigt. 
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-oberseeauswanderung aus europaischen Landern in den Jahren 1929 und 1930 1,2. 

Davon gingen Dberseeische Wanderziele Aus-
wan-

Aus- iiberHafen ---~- --------------------
derer Amerika 

Herkunfts- Jahr wan- --- Austra- auf 
lander derer des- Ver- I iibriges Afrika Asien lien u. unbe- 10000 

selben andere einigte Arne- Oze- kannt Ein-
Landes Staaten rika anien wohn. 

1 2 3 I 4 5 6 7 8 9 10 11 

Deutsches { 1929 48441 47141 1300 38188 9826 347 34 46 - 7,6 
Reich ... 1930 37399 36382 1017 25427 10360 1323 29 58 (202) 5,8 

Danzig .... { 1929 288943 28894 (490)5 9201 19691 - - 2 - 3,03 

1930 234713 23471 (406)5 6655 16816 - - - - 17,93 

England u. { 1929 88184 11988 38154 4724 5059 17683 10576 22,3 
Wales ... 1930 56994 9842 18822 3734 4597 10322 9677 14,3 

Schottland. { 1929 42911 14736 20090 916 1140 4405 1624 87,6 
1930 25971 12320 8878 759 977 1771 1266 53,2 

Nord-Irland{ 1929 12591 3985 7314 126 66 989 III 100,7 
1930 9193 5174 3374 66 62 405 112 73,9 

Irischer { 1929 20802 15247 5555 18035 1766 - - 497 504 70,7 
Freistaat 1930 15966 11794 4172 14072 1047 - - 398 449 54,2 

Italien .... { 1929 617774 61777' 31365 26857 1560 1995 15,0 
1930 591124 591124 22064 31809 2483 2756 14,2 

Jugo- { 1929 18189 875 17314 4792 13047 57 - 283 10 13,7 
slawien .. 1930 13560 462 13098 4215 9005 51 - 282 7 10,2 

Osterreich . { 1929 4824 - 4824 1268 3206 836 201 46 20 7,2 
1930 4069 - 4069 1257 2258 3366 181 17 20 6,1 

Polen ..... { 1929 65310 - 65310 9309 53418 1883 700 21,3 
1930 46534 - 46534 6909 36669 2379 577 14,9 

Spanien ... { 1929 50212 50212 - 165 50047 - - - - 21,7 
1930 41390 41390 - 130 41260 - - - - 18,2 ------Tschecho- { 1929 13222 - 13222 4191 9009 5 17 - 9,1 

slowakei. 1930 9227 - 9227 3088 6121 11 7 - 6,3 

Ungarn ... { 1929 9035 - 9035 667 6249 2119 - 10,5 
1930 6146 - 6146 706 3660 1780 - 7,1 

c) Statistik der AuBenwanderung7• Einwanderung fiber die Staatsgrenzen konnte 
unter Umstiinden an der Grenze oder besser noch im Zuwanderungsort aus AulaB 
einer etwaigen polizeilichen Meldung festgestellt werden, wobei aber die groBe 
Schwierigkeit besteht, Einwanderung mit der Absicht des dauernden Aufenthaltes 

1 Stat. Jb. Dt. R. 60, 20*. Berlin 1931. 
2 Wegen der unterschiedlichen Erhebungsform in den einzelnen Landern sind die Zahlen nicht 

unmittelbar vergleichbar. In dieser -obersicht wird die Auswanderung nur nach iiberseeischen 
Landern (ohne Europa) beriicksichtigt. 

3 Die Verhaltniszahl ist auf die Danziger Staatsangehorigen, die iiber Danzig und deutsche 
Hafen ausgewandert sind, bezogen; unter den Auswandernden iiber Danzig befanden sich im 
Jahre 1929: 12 und im Jahre 1930: 71 Danziger StaatsangehOrige. 

, Vom Jahre 1928 ab werden nur die Personen, die zur Arbeit ins Ausland gehen, als Aus
wanderer gezahlt. 

5 Danziger iiber deutsche Hafen. 6 EinschIieBlich Brit. u. Franz. Kolonien. 
7 La statistique des migrations; definitions-methodes-classifications. (Etudes et documents, 

publ. par Ie Bur. Int. du Trav., Sex. N, Nr. 18.) Genf 1932. - Internationale, insbesondere iiber
seeische Wanderungen, in: Stat. Dt. R. 360, 244-270. Berlin 1930 (Geschichte und Methodik 
der Auswanderungsstatistik). ZAHN, F., U. L. VAGNETTI: -ober die Methoden der internationalen 
Wanderungsstatistik, in: Bull. Inst. Int. 24/2, 20-25, 179-188; 24/1, 56ff., 148ff., 164. -
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von dem bloBen Fremdenverkehr zu trennen (S. 195ff.). Vielschwieriger ist es mit der 
Auswanderung, besonders wenn die Auswanderer keinerlei gesetzlichen Abmelde
vorschriften zu genugen haben, oder die Auswanderung sich nicht in organisierten 
Bahnen bewegt. Auch eine Statistik der Reisepasse fuhrt da zu keinem befriedigen
den Ergebnis, da Reisepasse auch fUr die Zwecke einer vorubergehenden Ausreise 
ausgestellt werden und die Abgrenzung der zeitweilig Ausreisenden von den Aus
wanderern nicht leicht und scharf, von denjenigen, die nur ausreisen wollen, die 
Ausreise aber nicht vornehmen, uberhaupt nicht erfolgen kann. Daher besitzen wir 
auch fur die meisten Staaten keine Ein- und Auswanderungsstatistik, wenigstens 
soweit es sich urn den Landverkehr (Europa, Sibirien usw.) handelt. Nur in den See
hafen, und zwar sowohl Aus- als Einwanderungshafen, wird eine genaue Statistik der 

Die deutschen Auswanderer nach Herkunftsgebieten (1913 und 1928 bis 1930)1. 

Herkunftsgebiete 

OstpreuBen . 
Berlin 
Brandenburg 
Pommern. 
Posen -W estpreuBen 
Niederschlesien 
Oberschlesien . 
Sachsen. 
Schleswig-Holstein. 
Hannover. 
Westfalen. 
Hessen· N assa u. 
Rheinprovinz 
Hohenzol1ern 

450 

} 2253 

472 
26002 

) 630 
f 

Auswanderer I Auf lOOOoo Einwohner 

1295 1177 898 22 57 52 39 
2781 2347 1961} 35 65 54 45 

929 788 454 32 31 18 
595 542 356 27 31 28 18 
223 215 124 66 63 36 

llO6 926 796} 12 35 29 25 
161 259 257 11 18 18 

727 1082 989 752 23 32 30 22 
1014 2218 1786 1196 60 145 117 78 
1343 4121 3747 2684 44 127 115 82 
1445 2471 2359 1724 33 50 47 34 

451 1787 1440 1165 20 73 58 46 
1384 5202 4613 3793 19 70 62 51 

3 65 63 72 4 90 87 99 

PreuBen zusammen 12772 24036 21251 16232 31 62 54 41 
Bayern r. d. Rheins . 20053 9418 7306 5374 33 144 112 82 
Bayern 1. d. Rheins 213 1280 1233 969 22 135 130 101 

---------r-----+----~------r-----i-----r--~----~---
Bayern zusammen . 22183 10698 8539 6343 31 143 114 84 
Sachsen. 998 2715 2490 1978 20 54 49 39 
Wiirttemberg 685 5156 4120 3197 27 198 158 122 
Baden 605 4822 3705 3007 27 205 157 127 
Thiiringen. 3094 1012 864 820 19 62 53 50 
Hessen . 145 750 709 492 11 55 52 36 
Hamburg. 989 3018 2820 1820 92 252 231 148 
Bremen. ..... 366 1199 1023 863 115 351 297 250 
Obriges Deutschland. 62395 31806 25687 20588 

------~·-----r----+-----~----I---_+--~--~----
90 I 76 Deutsches Reich zus. 253269 57241 10 4873411 3739912 39 58 

International migration, hrsg. v. F. W. WILLCOX: 1: Statistics, bearb. v. 1. FERENCZI. New 
York 1929; 2: Interpretations, bearb. v. WILLCOX. New York 1931. Vgl. hiezu WILLCOX in: 
Bull. Inst. Int. 22/2, 67ff. u. 22/1, 82ff. SARTORIUS V. WALTERSHAUSEN, A.: Art. "Auswanderung" 
und "Einwanderung", in: Handw. Staatsw. 2, 60-115 u. 3, 491-496. BURGDORFER, F.: Die 
Wanderungen iiber die deutschen Reichsgrenzen im letzten Jahrhundert, in: AUg. stat. Arch. 
20, 16lff., 383ff. u. 537ff. (1930. Aus International migrations 2.) FERENCZI, 1.: Methoden und 
Hauptergebnisse einer historischen U ntersuchung der Weltwanderungsstatistik, in: AUg. stat. 
Arch. 19, 433-437 (1929). GSELL, E.: Die Berufsgliederung in der Statistik der internationalen 
Wanderungen, in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 65, 499-548 (1929). V. MAYR, G., THIRRING u. 
L. BODIO: Ober Auswanderungsstatistik, in: Bull. Inst. Int. 14/2, 66ff.; 14/1, 102ff.; 13/1, 
119ff., 410ff., 457 ff., 85ff. 

1 Stat. Dt. R. 393, 98. 2 Friihere Provinzen WestpreuBen und Posen. 3 Ohne Coburg. 
4 Mit Coburg. 5 Darunter insgesamt 5616 Auswanderer iiber Amsterdam (3705), Rot

terdam (1896) und Antwerpen (15). 6 bis 8: EinschlieBlich 6 1260, 7 964, 8 885 Auswan
derern iiber Danzig, Antwerpen, Amsterdam und Rotterdam. 9 Ohne ElsaB-Lothringen. 
10 bis 12: EinschlieBlich 10 6555, 11 645, 12 589 bisher im Ausland ansassig gewesener Reichs
angehiiriger. 
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Wanderer nach der Staatszugehorigkeit, dem Geschlecht, Alter, Beruf usw. gefiihrt, 
so daB wir auf Grund der Hafenstatistik, in gegenseitiger Kontrolle der Aus- und 
Einwanderungsstatistik, einen geeigneten Behelf fur die Uberseewanderung besitzen. 

Bei einem internationalen Vergleich der Auswanderung muB allerdings zwischen 
Kolonialstaaten unterschieden werden, in denen es ublich ist, daB ein groBer Teil der 
Bevolkerung in den Kolonien einen Teil ihres Lebens zubringt und nachher in die 
Heimat zuriickkehrt, und solchen Staaten, bei denen die Auswanderung in der Regel 
einen endgiiltigen Verlust bedeutet, weil die Zahl der Riickwanderer verhaltnismiWig 
gering ist. Es vermittelt daher die iibliche Statistik der Auswanderung nur ein un
vollstandiges Bild der tatsachlichen AuBenbewegung. 

Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf S. 118. 
Trotzdem die Erfassungsmethoden der Auswanderer von Staat zu Staat sich andern, die Zahlen 

daher ohne eine genaue Untersuchung der geltenden Erfassungsverfahren nicht streng unterein
ander vergleichbar sind, laBt sich aus ihnen doch die Starke der Auswanderung der verschiedenen 
Staaten (Sp. 2 und Sp. ll), sowie deren Verteilung nach Verschiffungshafen und Wanderungs
zielen in groBen Umrissen richtig erkennen. Es tritt in ihnen z. B. der fast allgemeine Riick
gang der Auswanderung von 1929 auf 1930 hervor, die sehr starke Auswanderung aus den Be
standteilen GroBbritanniens, die Bevorzugung der Vereinigten Staaten bei dem einen, des iibrigen 
Amerika bei dem anderen Teile der dargestellten Staaten. 

Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf Seite 119. 
AuBer Hamburg und Bremen, bei denen die Nahe des Meeres verlocken mochte - wenn nicht 

in der Wohnortsangabe der Auswanderer hier eine Fehlerquelle mitspielt -, sind es besonders 
Wiirttemberg und Baden, dann Bayern, die die hochste relative Auswanderungsintensitat im 
Deutschen Reiche aufwiesen. 

Beispiel 3. 
Berufszugehorigkeit der aus dem Deutschen Reiche im Jahre 1929. 

Berufsabteilungen 

A. Land- und Forst-
wirtschaft 

B. Industrie, einschl. 
Bergbau und Bau-
gewerbe ...... 

C. Handel und Verkehr, 
einschl. Gast- und 
Schankgewerbe . 

D. Verwaltung, Heer, 
Kirche, freie Berufe . 

E. Gesundheitswesen, 
W ohlfahrtspflege 

F. Hausliche Dienste, 
Erwerbstatigkeit ohne 
feste Stellung usw. 

G. Ohne Beruf und Be-
rufsangabe . 

Zusammen 

Erwerbs
tatige 

A uswandernden 1. 

Angehiirige 
Berufs

zugehiirige 
zusammen 

Von je 100 Erwerbstatigen 
entfielen auf die neben
stehende Berufsabteilung_ 

bei der beBi der bei der beBi der 
e- e-

Aus- rufs- Aus- rufs-
wan- zah- wan- zah

derung lung derung lung 
1929 1925 2 1929 1925 2 

m I·;---m --r;- -~. -I--w--r----;;----;--~~ 
~~1---2 - ~~3~--4-- -5-1-~-i- - - 8- -1-9---1-0 

6198 780 873 2663 7071 3443 27,2 21,6 5,2 36,4 

10960 1069 532 1932 11492 3001 48,0 46,5 7,1 21,3 

4229 1601 261 937 4490 2538 18,5 16,6 10,6 11,6 

537 275 27 110 564 385 2,4 5,5 1,8 2,1 

275 617 1 16 58 291 675 1,2 1,3 4,1 2,2 

160 7382 27 72 187 7454 0,7 0,9
1 

49,1 10,6 

449 3324 960 1446 1409 4770 2,0 7,6 22,1 15,8 

22808 15048 2696 7218125504 22266 100,0 100,0 1100,0 100,0 

1 Stat. Dt. R 393, 99. 2 Ebenda 408, 20. 
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Diese Tabelle zeigt die Verteilung der Auswanderer auf die verschiedenen Berufsabteilungen 
(vgl. unten S. 125), in Verbindung mit der Erwerbstatigkeit. Die relative Verteilung der aus
wandernden Erwerbstatigen (Spalte 7 und 9) gewinnt erst im Vergleiche mit der entsprechenden 
Ausgliederung in der ganzen Bevolkerung eine Bedeutung. (Hier kamen auch "Beziehungs
zahlen" der Auswandernden auf ihre Berufsgenossen iiberhaupt in Betracht.) Es zeigt sich z. B. 
beim mannlichen Geschlechte, daB die Auswanderung aus Land- und Forstwirtschaft, Industrie 
usw., sowie Handel usw. verhaltnismaBig starker erfolgte, aus den iibrigen Berufsabteilungen 
dagegen verhaltnismaBig schwacher. Bei der weiblichen Auswanderung ergibt sich gerade das 
entgegengesetzteBild. Hier sind es die BerufsabteilungenE-G, die an der Auswanderung relativ 
stark beteiligt sind, besonders stark die Angehorigen der Berufsklasse F, hausliche Dienste. 

Zu beriicksichtigen ist, daB die bloBe Aus- (oder Ein-)wanderung aus oder nach 
einem Staate noch nicht das reine Ergebnis seines Wanderungsverlustes (oder -ge
winnes) darstellt, da von den aus- (oder ein-) gewanderten Personen ein Teil wieder 
in die Heimat zuriickwandert (siehe auch S. 120 oben). Auch diese Riickwanderer 
miissen genau und nach den gleichen Gesichtspunkten erfaBt werden, wie die Aus
(Ein-)wanderer, um ein vollstandiges Bild iiber die Wanderbewegung zu gewinnen. 
Es muB also in den Auswanderungsstaaten die Statistik der Einwanderer, in den 
Einwanderungsstaaten die der Auswanderer die Riickwanderer besonders ausweisen. 

Bei naherem Zusehen erkennen wir allerdings, daB die hier aufgestellte Bilanz nicht ganz 
korrekt ist (wie oben S. 97 die Bilanz des Geburteniiberschusses). Denn die Auswanderer ge
horen gewi:ihnlich den kraitigsten Lebensaltern an, die Riickwanderer dagegen sind in der Regel 
verbrauchte alte Leute. Fiir die wirtschaftliche Bilanz stellt sich insofern ein gewisser Aus
gleich her, als die Auswanderer lebendige Arbeitskraft ausfiihren, die Riickwanderer dagegen 
meist die Ersparnis ihrer Arbeit im fremden Lande. Diese wirtschaftliche Seite des Wander
verkehrs solI aber unten (S. 194ff.) bei der Statistik der Zahlungsbilanz behandelt werden. 

In Ermangelung einer Ein- und Auswanderungsstatistik kann die oben (S. 33ff.) 
bereits erwahnte A uslandersta tistik, besonders wenn sie von Zahlung zu Zahlung 
durchgefiihrt wird, gewisse Einblicke in die Wanderbewegung der Zwischenzeit. 
gewahren. So wurden in Frankreich im Jahre 1921 1,53 Mill. Auslander, im Jahre 
1926 2,41 Mill. Auslander gezahlt, woraus auf eine starke Einwanderung in der 
Zwischenzeit geschlossen werden kann. 

Ein noch unvollkommeneres Ersatzmittel fUr eine Ein- und, Auswanderungs
statistik bildet die Statistik der Ein- und A us biirgerungen der verschiedenen 
Staaten, unvollkommen darum, weil zwischen dem eigentlichen Aus- und Ein
wanderungsakte und seiner rechtlichen Liquidierung, der Aufnahme in den neuen 
und die Entlassung aus dem alten Staatsverbande, besonders bei groBeren Schwie
rigkeiten, im neuen Staate die Staatsbiirgerschaft zu erwerben, eine langere Zeit 
liegen kann. Bei den Ausbiirgerungen ist auch noch zu beachten, daB sie nur dort 
ein vollstandiges Bild iiber das Ausscheiden aus dem Staatsverbande geben konnen, 
wo die zugehorige Einbiirgerung in einen Staat erfolgen solI, der die formelle Ent
lassung aus dem alten Staatsverbande zur Voraussetzung der Einbiirgerung macht, 
was nicht immer zutrifft. 

III. Die Wirtschaftsstatistik \ 

1. Vorbemerkungen. 
Die Wirtschaftsstatistik hat die Aufgabe, von dem Ablauf der Wirtschaft in der 

Volkswirtschaft und in der Privatwirtschaft ein Bild in Zahlen zu geben. Dieses 

1 Allgemeines zur Wirtscha/tsstatistik. MORTARA, G.: Statistica economica. Pavia-Milano 
1931. LIvI, L.: Guida per 10 studio statistico dei fenomeni economici, in: Barometro economico 
3f. Rom 1932f. MARCH, L.: La statistique des affaires. Ebenda. MEERWARTH, R.: National
okonomie und Statistik. Eine Einfiihrung in die empirische NationalOkonomie (Handbuch der 
Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften, hrsg. v. A. GUNTHER U. G. KESSLER 7). Berlin 1925. 
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Zahlenbild wird einerseits die Produktionsgrundlagen (einschlieBlich der wirtschaft
lichen Organisation), andererseits den Ablauf der Wirtschaft in ihren Phasen: Er
zeugung, Handel und Verkehr, Einkommensbildung und Verbrauch darzustellen 
haben. In der Ausfiihrung wird es sich nicht empfehlen, dieses strenge Schema durch
aus einzuhalten, urn sonst Zusammengehoriges, wie z. B. Produktionsgrundlagen 
der Landwirtschaft und landwirtschaftlichen Erzeugung, nicht zu trennen. 

In die Volkswirtschaft eingebaut und mit ihr organisch verbunden ist die Wirt
schaft der offentlichen Korperschaften, besonders des Staates; sie wird von der 
Statistik der offentlichen Finanzen behandelt. 

Der Privatwirtschaftsstatistik solI ein kurzer Abschnitt gewidmet sein, ebenso 
wie der Arbeitsstatistik (Sozialstatistik im engeren Sinne), die manchmal als ein 
selbstandiger Abschnitt in das System der praktischen Statistik gestellt wird, die 
aber jedenfalls so viele Zusammenhange mit der Wirtschaftsstatistik aufweist, daB 
eine Darstellung im gleichen Abschnitt geboten ist (vgl. oben S. 2ff.). 

MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik (MULLER: GrundriB der deutschen Statistik 2). 
Jena 1925. CRUM, W. L., u. H. C. PATTON: Introduction to the methods of economical statistics. 
Chicago 1925. WOLFF, H.: Wirtschaftsstatistik (Grundrisse z. Studium d. Nationaliik. 21). Jena 
1927. MILLS, F. C.: Statistical methods applied to economics and business. New York 1924. 
MARCH. L.: Le90ns de statistique economique et demographique, in: J. Soc. Stat. Paris 62, 317ff. 
Paris 1921. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, 2. Auf I., S. 293-531. Miinchen u. Leipzig 1923. 
ROTHER, H.: Die Bedeutung der Statistik fiir die allgemeine Volkswirtschaftslehre, in: Allg. 
stat. Arch. 20, 197 -225 (1930). HEIMER, W.: Die Geschichte der deutschen Wirtschaftsstatistik 
von der Griindung des Deutschen Reiches bis zur Gegenwart (Diss. Frankfurt a. M.). Mainz 1929. 
MOST, 0.: Wirtschaft u. Statistik, in: Allg. stat. Arch. 19, 305-316 (1929). V. MAYR, G.: Zur 
Systematik der Wirtschaftsstatistik. Ebenda 11, Iff. (1918/19). LOVEDAY, A.: Die Arbeiten des 
Viilkerbundes auf dem Gebiete der Wirtschaftsstatistik, in: Dt. Stat. ZbI. 22, 1-10 (1930). -
Comite d'experts statisticiens, Rapport sur sa premiere session 1931 (Ser. P. S. d. N. 1931. 
II. A. 9). Genf 1931. - Conference internationale sur les statistiques economiques (Ser. P. S. 
d. N. 1928. II. 6 und II. 52). Genf 1928. Hiezu: PLATZER, H.: Die internationale Konferenz 
iiber Wirtschaftsstatistik in Genf 1928, in: Allg. stat. Arch. 19, 66-75 (1929). - Bi bliogra phie 
zur Wirtschaftsstatistik, in: Bibliographie der Sozialwissenschaften, Berlin, Abschnitt II, IV 
bis IX, X/3 (Verwaltung, Kommunalpolitik). - Quellennachweise fiir die Wirtschaftsstatistik 
des deutschen Statistischen Reichsamts im Statistischen Jahrbuch fiir das Deutsche Reich. 
Zur Methode vgl. auch die Nachweise im 1. Heft jedes Jahrganges d. Vjh. Stat. Dt. R. iiber das 
Arbeitsgebiet des Stat. Reichsamtes. 

1 nternationale Ubersichten uber die Ergebnisse der TV irtschattsstatistik: Die Wirtschaft des 
Auslandes 1900-1927, Einzelschr. I) zur Stat. Dt. R. (mit Quellenangaben). Berlin 1928. Die 
Wirtschaft des Auslandes 1928, Ej,nzelschrift 8. MORTARA, G.: Prospettive economiche, 12. Ausg. 
Mailand 1932. - Internationale Ubersichten im Statistischen Jahrbuch fiir das Deutsche Reich 
und im Annuaire de Statistique, Paris (Statistique Generale de la France). - Annuaire statisti
que de la Societe des Nations (friiher Annuaire statistique international, Genf, zuletzt J g. 1931 /32). 
Genf 1932. HUBNERS geographisch-statistische Tabellen, bearb. v. E. WURZBURGER U. F. ROES
NER, zuletzt 71. Ausgabe. Wien u. Leipzig 1932. - Ferner die internationalen Jahrbiicher des 
Internationalen Arbeitsamtes, Genf, des Internationalen Landwirtschaftsinstitutes Rom usw. 
- Zeitschriften: Bulletin mensuel de statistique, Genf (Viilkerbund). - Revue de l'Insti
tut Intern. de Statistique, la Haye 1933ff. - Standige statistische Ubersichten iiber die 
Wirtschaftslage einzelner Lander und internationaler Art in den zu Abschn. III, 16 angegebenen 
Zeitschriften fiir Konjunkturforschung, im Weltwirtschaftlichen Archiv, Kiel, in den Jahr
biichern fiir Nationaliikonomie und Statistik, Jena, im Wirtschaftsdienst, Hamburg, im Statist, 
London; ferner in den Zeitschriften der Notenbanken (z. B.: Federal Reserve Bulletin, Mitteilun
gen des Direktoriums der Osten. Nationalbank, Mitteilungen der tschechoslowakischen National
bank); periodische Veriiffentlichungen bedeutender Privatbanken verschiedener Lander (z. B. 
der Chase National Bank und der Guaranty Trust Co., New York, "Index", Zeitschrift der 
Svenska Handelsbanken usw.). - Sonstige Quellen der Wirtschaftsstatistik: Die 
Veriiffentlichungen der Wirtschafts- und Finanzsektion des Viilkerbundes; der internationalen 
Berufsvereinigungen; der internationalen Kartelle und fiihrender Privatfirmen (z. B. iiber 
Frachtpreise); der Wirtschaftskammern, Industrietage; Geschaftsberichte iiffentlicher und pri
vater Unternehmungen; wirtschaftsstatistische Einzelveriiffentlichungen einzelner Banken 
(z. B. der Deutschen Bank, der Dresdner Bank) usw. - Weitere Hinweise auf Quellen der inter
nationalen und deutschen Wirtschaftsstatistik sind den Schriftennachweisen zu den einzelnen 
Unterabschnitten eingefiigt. 
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2. Die Berufsstatistik 1, 

a) Der Berufsbegriff. Die Bezeichnung Beruf hat heute schon lange nicht mehr 
jenen metaphysischen Untergrund, den sie in fruherer Zeit als gottgewollte Be
rufung besaB; denn die weitgehende moderne Zergliederung des Arbeitsprozesses 
hat eine groBe Anzahl von Berufsbetatigungen so mechanisiert, daB ein ahnliches 
inneres Verhaltnis zu ihnen wie bei dem fruheren Berufsbetrieb kaum mehr moglich 
ist. Beruf muB auch nicht mit Erwerb gleichbedeutend sein, obzwar sich diese beiden 
Begriffe in der Mehrzahl der Falle decken; das Auseinanderfallen konnen wir am besten 
beim Hausfrauenberuf feststellen, der wohl Beruf, aber nicht Erwerb im gewohn
lichen Sinne des Wortes ist. Auch Beruf und Beschaftigung decken sich nicht durch
aus. Wohl wird jeder Beruf eine BeschiiJtigung sein mussen, aber nicht jede Be
.schiiftigung ein Beruf; ohne Zweifel enthalt der Berufsbegriff mehr als der Begriff 
der BeschiiJtigung, sowohl stofflich, indem jede Beschiiftigung spielerischer Art aus 
der Berufssphare ausscheidet, als auch zeitlich, indem jede vorubergehende Be
schiiftigung ausscheidet. Wir haben daher an anderer Stelle2 den Beruf definiert als 
"diejenige ernste, dauernde, in der Regel auf Erwerb gerichtete Beschiiftigung eines 

1 Beru/sstatistik, Allgemeines. MEERWARTH, R.: Nationaliikonomie und Statistik, S.28 bis 
108. ZAHN, FR.: Art. "Beruf und Berufsstatistik", in: Handw. Staatsw. 2, 524-581. HESSE, A.: 
Art. "Beruf und Berufsstatistik", in: Worterbuch d. Volkswirtschaft 1, 4. Auf I., S.335-343. 
HIEss, F.: Methodik der Volkszahlungen, S. 158-217. Jena 1930. v. MAYR, G.: Bevolkerungs. 

· statistik, S. 189 - 203. Ttibingen 1926. MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik, S. 5 - 23; 
Deutsche Bevolkerungsstatistik, S. 71-84. STEPHAN, A.: Die internationale Vergleichbarkeit 
der Berufsstatistik (Diss. Erlangen). Berlin 1931. LOSCH, H.: UnvoUkommenheiten und Fort
schritte in der allgemeinen Berufsstatistik, in: Wtirttemb. Jb. f. Stat. u. Landeskunde 1929, 
120-135. - Stat. Dt. R. 402/1, 3ff. FURST, G.: Zur Methode der deutschen Berufsstatistik, 
in: Allg. stat. Arch. 19, 2-29 (1929). BURGDORFER" F.: Die deutsche Volks-, Berufs- und Be
triebszahlung 1925, in: Allg. stat. Arch. 15, 45-56 (1925). - Die Methoden der Klassifikation 
der Erwerbszweige und Berufe. Intern. Arbeitsamt, Studien u. Berichte, Reihe N, Nr. 1. Genf 
1925. SCHWARZ, A.: Zur schweizeris?.hen Berufsstatistik Yom Jahre 1920, in: Allg. stat. Arch. 14, 
378ff. (1923/24). SCHWARZ-LEYEN: Uber die Ausbeutung der Berufsangaben einer Volkszahlung, 
in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 57, 259ff. (1921). GOLDENBERG, E.: Versuch eines Vergleiches der 
Berufszahlungen Deutschlands und Gsterreichs, in: Stat. Monatsschr. N. F. 22, 1-148 (1917). 
LOSCH, H.: Berufsprobleme und berufsstatistische Probleme, in: Wtirttemb. Jb. f. Stat. u. Lan-

· deskunde 1919/20,259-267. - Berichte und Diskussionen tiber die internationale Klassifizierung 
· der Berufsarten, in: Bull. lnst. Int. 12/1, 116-120, 45f., 54ff. (RAUCHBERG); 8/1, 148ff. (KOROSI), 
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Menschen, die den Hauptteil seiner Tatigkeit in Anspruch nimmt". Trotz gewissen 
Einwanden, die gegen diese Art, den Berufsbegriff zu fassen, erhoben werden konnten, 
mochten wir auch hier im wesentlichen daran festhalten. DaB die Berufsausubung in 
der Regel auf Erwerb gerichtet ist, ist gewiB kein Berufsmerkmal, sondern nur eine 
beilaufige Eigenschaft des Berufes, allerdings eine solche, die in vielen Zweifelsfallen 
eine leichte Deutung ermoglicht (z. B. Berufsschachmeister). "In der Regel auf 
Erwerb gerichtet" stimmt trotz dem sehr haufigen Fall der Berufstatigkeit im eigenen 
Haushalte, der bei oberflachlicher Betrachtung als ein Ausnahmefall erscheinen 
konnte; die Tatigkeit der Hausfrau erhalt und schafft Werte (Kuchenwirtschaft, 
Wohnungspflege, Kindererziehung, Kinderbekleidung usw.), die in der ur
spriinglicheren, im Abweichungsfalle richtigeren naturalwirtschaftlichen Betrach
tung als "Erwerb" gebucht werden mussen, wenn sie auch in der geldwirtschaftlichen 
Betrachtung nur als "Ausgabenersparnis" auftreten. Die Dauer unterscheidet die 
Berufstatigkeit von schnell wechselnden Beschaftigungen, Gelegenheitsarbeit u. dgL 
Auch solche Tatigkeiten, die dem Dienstherrn nach wechseln, wie die des Musik
lehrers, der Bedienerin, ja vielleicht in gewissem Rahmen auch nach der Art der 
Betatigung, wie TaglOhner, Hilfsarbeiter, sind keine Widerlegung des Dauercharak
ters des Berufes. Die groBte Schwierigkeit bereitet die Abgrenzung der "ernsten" 
Betatigung. Man konnte einwenden, daB "ernst" ein relativer Begriff ist, und daB 
dem einen das ernst ist, was dem andern lacherlich erscheint. So richtig dieser Ein
wand an und fUr sich sein mag, er verliert seine Berechtigung, wenn wir nicht 
versuchen, dem Begriffe "ernst" einen absoluten Sinn zu geben, sondern wenn wir 
unter "ernster" Betatigung eine solche verstehen, die zur Befriedigung eines nach 
der wirtschaftlichen und sittlichen Einstellung der Mehrheit eines Volkes als ernst 
anerkannten Bediirfnisses dient. Alle wirtschaftlichen Berufe, wie sie die fort
schreitende Arbeitsteilung geschaffen hat, aIle Berufe, die in der Darbietung von 
Dienstleistungen fiir kulturell und sittlich anerkannte Bediirfnisse bestehen, sind 
durch diese Begriffsbestimmung eindeutig gedeckt. Betatigungen oder Dienstlei
stungen auBerhalb der kulturell-sittlichen Sphare (z. B. erwerbsmaBig betriebenes 
Einbrechertum, Bettelei, Prostitution), wiirden daher nicht unter die Bezeichnung 
"Beruf" fallen, wenngleich sie ohne Zweifel einen "Erwerb" darstellen konnen. 

b) Die Berufserfassung. Um eine vollstandige Vorstellung yom Berufe eines 
Menschen zu erhalten, ist es nicht nur notwendig, die Ar t der Betatigung zu kenn
zeichnen, sondern auch die Stellung, die dem Berufstrager in dieser Tatigkeitzu
kommt. Wir wollen also z. B. nicht nur wissen, in welchem Berufszweig der Berufs
tatige wirksam ist (z. B. als Backer), sondern auch, ob seine Berufsstellung die eines selb
standigen Meisters, eines Gehilfen, eines Lehrlings usw. ist. Beide Seiten der Berufs
tatigkeit, Berufsart und Berufsstellung, konnen sehr haufig durch ein einziges Wort 
ausgedruckt werden: Landwirt, Konservenfabrikant, Buchhalter usw. Bei zahlreichen 
anderen Berufen, besonders bei den handwerksmaBig ausgeubten, genugt die bloBe 
Angabe, z.B. Muller, Friseur, nicht; hier muB noch wie bei dem obigen Beispiel die 
Stellung im Berufe bezeichnet werden. 

Um die Berufstatigkeit noch weiter zu bestimmen, ist drittens auch noch die 
Angabe des Betriebes notwendig, in dem der Beruf ausgeubt wird. Es ist z. B. von 
Wichtigkeit zu erfahren, 

1. wie viele Schmiede es uberhaupt gibt und 
2. in welchen Betriebsarten sie vorkommen. 
Zu diesem Zwecke wird auBer dem Berufe (Berufsart und Berufsstellung) noch 

die Betrieb erfragt, in dem der Beruf ausgeubt wird. Wir werden z. B. so erkunden, 
wie viele Schmiede in selbstandigen Schmiedewerkstatten, wie viele in Waggon
fabriken, Automobilfabriken usw. tatig sind; erst durch diese dreifache Kenn
zeichnung der Berufe erhalten wir yom Berufsleben der Bevolkerung ein richtiges 
Bild. 
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c) Das Bernls- nnd Betriebsverzeichnis. Eine Aufarbeitung der Berufe fiir aIle 
die Tansende von Berufen, die in der Wirklichkeit vorkommen, kann schon aus 
Griinden der tibersichtlichkeit, aber auch wegen der hohen Kosten nicht in Frage 
kommen. Bier gilt es, relativ Gleichartiges oder auch nur Ahnliches in Gruppen 
zusammenzufassen (I,62f£.), die wir leichter iibersehen und meistern konnen. In 
friiheren Zeiten hat man sich damit begniigt, 100 oder mehr Berufsarten aufzusteIlen 
und die Personen in sie einzureihen. Die nahere Erfassung der Berufe durch eine 
Verbindung der Berufe mit den Betrieben (im Deutschen Reiche seit der Volks
zahlung 1925), steIlt eine Erweiterung dar, indem die Ausgliederung nach einem 
Berufsverzeichnis mit einer solchen nach einem Betriebsverzeichnis in Verbindung 
tritt, so daB fiir jeden Fall Berufs- und BetriebszugehOrigkeit bestimmt wird. 

Die Gruppierung in einem Betriebsverzeichnis geschieht in der Weise, daB die 
Betriebsarten in der erforderlichen Zahl als unterste Einheit aufgesteIlt, dann noch 
in Betriebsgruppen und diese in groBe Betriebsabteilungen (-klassen u. dgl.) zu
sammengefaBt werden. In diesen Rahmen werden dann die Berufe eingebaut. 

Die Aufstellung eines Berufsverzeichnisses ist eine nicht unschwierige Sache, wei! 
Beispiel. 

Wirtschaftsabteilung B, Industrie und Handwerk!. 
Wirtschaftsgruppe VI, Rerstellung von Eisen-, Stahl- und Metallwaren. 

Betriebsart W 24, Schmiederei. 
a 1 Eigentiimer o 1 Arbeiter in charakterist. Berufen 

darunter Kupferschmiede 
Schmiede 

a2 Paohter 

darunter Kupferschmiede 
Schmiede 
SchweifJer 

darunter Schmiede c 2 Betriebshandwerker u. HiIfsberufe 
a 3 Direktoren, Geschaftsfiihrer 
afr Hausgewerbetreibende 

darunter Schmiede 
a Selbstindlge 

b 1 Technische Angestellte 
darunter lngenieure 

b 2 Werkmeister u. Aufsichtspersonal 

darunter Dreher 
M onteure UBW. 

Schlosser 
Kesselschmiede 
Maschinisten 

usw. 
c 3 iibrige Arbeiter 

(l Arbeiter b 3 Kaufmannische Angestellte 
m mithelfende Famlllenangeh6r1ge 

Angestellte W 24 zusammen b 

Mit der Betriebsart "W 24, Schmiederei" ist hier in Verbindung gesetzt die Stellung im 
Betriebe ("a 1 Eigentiimer usw. ") und der Beruf ("darunter Kupferschmied", "Schmied" u. dgl.). 

Die Einreihung der Beruhart "Tapezierer" in den verschiedenen Staaten2 • 

Staat 

Belgien .... 
Danemark .. 
Deutsches Reich. . 
England und Wales 
Frankreich . 
Griechenland 
Italien ... 
Niederlande . 
Norwegen. 
Osterreich . 
Polen ... 
Schweiz .. 
Tschechoslowakei 
Agypten .... 
Indien . 
Vereinigte Staaten von Amerika 

Zahlungs
jahr 

1920 
1921 
1925 
1921 
1921 
1920 
1921 
1920 
1920 
1923 
1921 
1920 
1921 
1917 
1921 
1920 

1 Stat. Dt. R. 402/1 und II, 268. Berlin 1927. 

Einordnungsgruppe 

Mobelindustrie 
Baugewerbe 
Baugewerbe 
Holzindustrie 
Textilindustrie 
Textilindustrie 
Bekleidungsgewerbe 
Lederindustrie 
Papierindustrie 
Textilindustrie 
Baugewerbe 
Baugewerbe 
Textilindustrie 
Mo belindustrie 
Mobelindustrie 
Tapezierer 

2 RIESS, F.: Methodik der Volkszahlungen, S.199. Jena 1931. 

Einteilungs
grund 

Produkt 
Tatigkeit 
Tatigkeit 
Rohmaterial 
Rohmaterial 
Rohmaterial 
Zweck 
Rohmaterial 
Rohmaterial 
Rohmaterial 
Tatigkeit 
Tatigkeit 
Rohmaterial 
Produkt 
Produkt 
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hier verschiedene Gesichtspunkte ineinander spielen: denn der Beruf wird bisweilen 
durch die Tatigkeit als solche, bisweilen durch die Betriebszugehorigkeit bestimmt. 
Nicht anders ist es mit der Einteilung der Betriebe in einem Betriebsverzeichnis; 
hier kann der verwendete Rohstoff, das Verfahren, das Erzeugnis usw. als Einteilungs
grund dienen. Eine lehrreiche Zusammenstellung gibt HIESS iiber die verschiedene 
Einreihung der Berufsart "Tapezierer" in den Berufsverzeichnissen der verschiedenen 
Staaten. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 125. 

Selbstverstandlich wird die Vergleichbarkeit der Berufszahlungen der verschie
denen Staaten untereinander durch solche Verschiedenheiten auf das starkste beein
trachtigt. Wohl sind internationale Bestrebungen auf Vereinheitlichung des Berufs
schemas im Zuge, doch ist bis zur Erreichung dieses Zieles noch ein weiter Weg 
zuriickzulegen. 

d) Die statistische Erfassung der Berufshaufung, des Nebenerwerbs. Dberall dort, 
wo die Ausiibung eines einzigen Berufes seinem Trager kein geniigendes Einkommen 
verschafft, wird Berufshaufung vorkommen, so besonders in landIichen Verhalt
nissen (Beispiel: Gastwirt, Fleischhauer und Landwirt). Dabei kann es zutreffen, 
daB dem Berufstrager aIle von ihm ausgeiibten Berufe gleich wichtig sind, oder daB 
sich einer vor allen anderen in den Vordergrund drangt. 1m ersten Falle sprechen 
wir von Berufshaufung, im zweiten von Nebenerwerb, Nebenbeschiiftigung neben 
dem Berufe. Zur Gewinnung eines vollstandigen Bildes des Berufslebens ist natur
gemaB die Erfassung der Berufshaufung sowie des Nebenerwerbes (einer Neben
beschiiftigung) notwendig. Ja es gibt geradezu Berufe, die zu Schaden kommen, 
wenn wir von der Erfragung der Berufshaufung absehen. So wird, wenn nur eine 
Berufsangabe zugelassen ist, in landlichen Verhaltnissen mit Vorliebe der gewerb
liche Beruf angegeben, der landwirtschaftliche aber als das Gewohnlichere, daher als 
minderwertig Betrachtete, unterdriickt. 

In Osterreich wurden z. B. nach der gewerblichen Betriebszahlung vom 14. Juni 1930433346 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe (ohne die Kleingartenbetriebe und die Zwergbetriebe 
unter 5a) gezahlt, auf Grund der Berufszahlung vom 7. Marz 1923 dagegen nur 328839 land
und forstwirtschaftlich selbstandig Berufstatige1• Der groBe Unterschied ist iiberwiegend auf 
Rechnung nicht angegebener Berufshaufung zu setzen. 

Wird bei der Berufshaufung eines Erwerbsberufes und der Haushaltungsfiihrung durch die 
Frauen nur der Erwerbsberuf angegeben, so kann trotzdem die Zahl der einen Haushalt fiihrenden 
Frauen aus der Betrachtung der Haushaltungslisten annahernd bestimmt werden. Das gr6Bere 
Ubel ist es, wenn die Frauen infolge einer von den Frauenvereinigungen in der Regel ausgehen
den Werbetatigkeit geneigt sind, eher ihren Hausfrauenberuf zu betonen als ihren Erwerbsberuf. 
In diesem FaIle wiirde eine Beeintrachtigung der Zahlen fUr das weibliche Erwerbsleben erfolgen, 
die nicht, wie jene, nach anderen Anhaltspunkten angenahert bestimmt werden k6nnen. Auch 
hier erweist sich die Frage nach der Berufshaufung oder nach dem Nebenberufe als ein tauglicher 
Ausweg, das Berufsleben der Befragten eindeutig darzustellen - selbst wenn eine Aufarbeitung 
der Berufshaufung oder des Nebenberufes nicht geplant sein soUte. 

Ein Nebenerwerb kann auch bei sonst berufslosen Personen (z. B. Studierenden) vorkommen; 
die Abgrenzung gegeniiber einem Berufe wird in der Nebensachlichkeit der dafiir aufgewendeten 
Zeit und Miihe zu finden sein. So ist z. B. ein sogenannter "Werkstudent" ein solcher, der einen 
Beruf ausiibt, und nebenbei sein Studium betreibt. Nimmt dagegen das Studium den Haupt
teil der Tatigkeit in Anspruch und gibt der Studierende nur nebenbei Privatstunden, so bilden 
diese fUr ihn eine Nebenbeschaftigung. 

f) Die statistische Erfassung der Berufslosigkeit. Neben den berufstatigen Per
sonen sind auch die nichtberufstatigen volkswirtschaftlich von Interesse, sei !lS, daB 
sie als Kinder oder JugendIiche noch nicht in das Berufsleben eingetreten sind, sei es, 
daB sie als alte Personen aus dem Berufsleben wieder ausgetreten sind, sei es, daB 
sie erwerbsunfahig oder eines Erwerbes nicht bediirftig sind. Dem Interesse nach 
Feststellung dieser berufslosen Personen kommt der Umstand zugute, daB Berufs-

1 Stat. Nachr. 9, 12, 327 (1931); Statist. Handbuch f. d. Republik Osterreich 8, 21 (1927). 
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zahlungen regelmaBig mit Volkszahlungen verbunden sind, bei denen die ganze 
Bevolkerung durchgezahlt wird. 

Mit der Kennzeichnung "berufslos" allein ware es aber nicht getan. Sie mag bei 
den Kindern bis zur Grenze der Schulpflichtigkeit geniigen, aber nicht bei den Er
wachsenen. Hier tritt an Stelle des aktiven wirtschaftsstatistischen Interesses das 
passive: von wem werden diese Personen erhalten; oder, wenn sie auf eigenen FiiBen 
stehen, was ist die Quelle ihres Lebensunterhaltes. In diesem Sinne ist die Frage 
nach dem Berufe fiir diejenigen Personen, die keinen Beruf ausiiben, zu er
ganzen. 

Auch die berufslosen Personen werden nach den Wirtschaftsabteilungen usw., 
innerhalb dieser nach den Berufen gegliedert, in denen ihre Erhalter stehen, und ihre 
Zahlen neben diejenigen der Berufstatigen gesetzt. Die Summe der in einem Berufe 
Berufstatigen und ihre berufslosen Angehorigen bildet die Masse der "Berufszu
gehorigen" . 

Nicht zu verwechseln mit der Berufslosigkeit ist die Arbeitslosigkeit zur Zeit 
der Zahlung. Die Arbeitslosen sind als berufstatig zu zahlen, aber bei der Darstellung 
der Ergebnisse nicht als beschaftigt, sondern als arbeitslos auszuweisen; zu ihrer 
richtigen Zuteilung werden die Berufs- und Betriebsangaben benotigt wie fiir die 
Berufstatigen, nur daB sie sich nicht auf den derzeit ausgeiibten, sondern auf den 
zuletzt ausgeiibten Beruf zu beziehen haben. 

f) Die statistisehe Darstellung der BerufsverhiUtnisse. AuBer den bisher erwahnten, 
die Berufstatigkeit kennzeichnenden Hauptbestimmungsstiicken, Berufsart, Berufs
stellung und Betriebszugehorigkeit, ist fiir die Darstellung von Bedeutung: die Aus
gliederung der Berufstatigen nach dem Geschlecht (um den Umfang der Manner
arbeit und der Frauenarbeit zu erfassen), bei den weiblichen Erwerbstatigen wo
moglich die Ausgliederung nach dem Familienstand und der Kinderzahl; dann 
die Ausgliederung aller Berufstatigen nach dem Alter, um den Altersaufbau der 
verschiedenen Berufe zu kennen, was fiir viele Fragen, besonders auch diejenige der 
Sozialversicherung, von Bedeutung ist. Eine weitere Berufsausgliederung nach der 
Konfession, nach der Nationalitat, nach der Staatsangehorigkeit, der 
Bodenstandigkeit usw. ist soziologisch sehr erwiinscht. 

Die Verbindung von Beruf und Betrieb erfolgt nach den allgemein bekannten 
Grundsatzen iiber die Darstellung von Merkmalsverbindungen (I, 67), sowohl in 
ihrer einfachen Darstellung, als auch in den oben erwahnten weiteren Ausgliede
rungen. Theoretische Schwierigkeiten konnte nur die Darstellung der Familien
angehorigen und Dienstboten und die Darstellung der Berufshaufung, bzw. des 
Nebenberufes bereiten. 

Unter den Familienangehorigen spielen die Hausfrauen bekanntlich eine Doppel
rolle: sie sind einerseits berufstatig, aber ihr Unterhalt wird, soweit sie sonst keinen 
Erwerb haben, aus dem Einkommen des Haushaltungsvorstandes bestritten. Es ist 
daher einerseits, soweit man ihre Berufstatigkeit betonen will, berechtigt, sie als 
berufstatig aufzufassen und in einer eigenen Berufsklasse "Haushalt" unter den 
Berufstatigen darzustellen, aber auch wieder, da sie yom Haushaltungsvorstande er
halten werden, als Familienangehorige beim Berufe des Haushaltungsvorstandes. 
Beide Darstellungsarten haben ihren Sinn, sind daher erlaubt; naturgemaB darf 
man nicht beide Darstellungen in der Weise vornehmen, daB eine Doppelzahlung 
zustande kommt. Bei der Aufnahme der Hausfrauen unter die Berufstatigen (Berufs
klasse Haushalt, selbstandig) ist es mit Riicksicht darauf, daB ihre Erfassung nicht 
iiberall erfolgt, aus Griinden der Vergleichbarkeit notwendig, sie gesondert darzu
stellen. 

In einer ahnlichen Weise sind die Dienstboten zu behandeln. Ihre Berufstatig
keit ist noch unbestrittener als die der Hausfrauen; sie sind dementsprechend in 
der Berufsklasse "Haushalt" als Arbeiterinnen (hoheres Hauspersonal als "An-
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Vergleich der Ergebnisse der Berufszahlung 1925 mit denen der 

Wirtschaftsabteilungen 

twirtschaft . A. Land- und Fors 
B. Industrie und H andwerk .. 
C. Handel und Ver kehr .... 
D. Verwaltung, freie Berufe usw. 
E. Gesundheitswese n usw ... .-
F. Hii.usliche Dienste usw. .. 

. zusammen A. bis F 
G. Ohne Beruf und B erufsangabe 

A. Land- und Fors twirtschaft . 
andwerk .. B. Industrie und H 

C. Handel und Ver kehr .... 
D. Verwaltung, freie Berufeusw. 
E. Gesundheitswese n usw .... 
F. Hausliche Diens te usw . . . 

. zusammen A. bis F 
.G. Ohne Beruf und B erufsangabe 

A. bis G. Gesam tbevolkerung 

Zahl 

1882 
I 

1895 I 1907 

1 I 2 I 3 

7133629 7182301 8556219 
5702394 7457507 9830540 
1443628 2151951 3496055 

834857 1130877 1327627 
123620 196112 323724 

1647248 1637201 1621852 

16885376 19755949 25156017 
1224320 1936884 3077947 

15938761 15442059 14918098 
13946994 17848209 22403392 
3876720 5207159 8179460 
1710863 2165492 2531238 

258161 361556 590480 
2251486 2079828 1928231 

37982985 43104303 50550899 
1850926 2820313 4440184 

39833911 145924616154991083 

Zu- (+) 

I 
1882-1895 

1925 
Zahl I % 

I 4 5 I 6 

Erwerbs-
9762426 + 48672 + 0,7 

13239223 + 1755113 +30,8 
5273502 + 708323 +49,1 
1502379 + 296020 +35,5 

588788 + 72492 +58,6 
1642982 - 10047 - 0,6 

32009300 +2870573 +17,0 
3844430 + 712564 +58,2 

Berufs-
14373256 - 496702 - 3,1 
25781281 +3901215 +28,0 
10561941 + 1330439 +34,3 
3156735 + 454629 +26,6 

964705 + 103395 +40,1 
1910257 - 171658 - 7,6 

56748175 +51213181 +13,5 
5662444 + 969387 +52,4 

62410619 + 6090705 I + 15,3 

.gesteIlte") zu fiihren, daneben aber in einer besonderen Spalte bei dem Berufe ihres 
Dienstgebers auszuweisen. Auch hier ist naturgemiiJ3 eine Doppelzahlung zu vermeiden. 

Die Darstellung der Berufshaufung kann entweder in der Weise geschehen, 
daB aIle gleichwertigen Berufsfalle ausgezahlt werden; dann gelangt man natur
,gemaB auf eine viel hohere Anzahl von BerufsfaIlen, als Personen da sind; oder aber, 
daB nur jeder Fall bei seinem zuerst angegebenen Berufe gezahlt und die Tatsache 
.der Berufshaufung mit oder ohne Kennzeichnung der hiebei vorkommenden Berufs
verbindungen besonders ausgezahlt wird. Ahnlich ist es moglich, die Nebenberufs
faIle, die in jedem Berufszweige vorkommen, auszuzahlen und neben die Falle der 
hauptberuflichen Betatigung zu stellen; man kann aber auch - und diese Darstellung 
.schlieBt die erstere nicht aus - in einer summarischen Weise dartun, wie viele Per
.sonen, die hauptberuflich in einer Berufsabteilung tatig sind, einen Nebenberuf in 
einer der anderen Berufsabteilungen treiben. 

Beispiel 1. Siehe dazu die obige Tabelle. 
In der Vorspalte unserer Tabelle finden wir die oben erwahnten groBen "Wirtschaftsabtei

lungen" ausgewiesen, im Tabelleninnern haben wir eine doppelte Darstellung nach Erwerbs
tatigen - als welche die deutsche Berufszahlung die Berufstatigen bestimmt hat - und nach 
BerufszugehOrigen. Fiir die beiden Arten wird die Berufsentwicklung von 1882-1925 in einer 
doppelten Weise untersucht: indem die Ausgliederung der Massen (in Grund- und Verhalt
niszahlen) fiir die betrachteten Zeitpunkte nebeneinandergestellt und indem die absoluten und 
relativen Veranderungen zwischen je zwei Zeitpunkten dargestellt werden (also ganz wie oben 
in der eingehend besprochenen Tabelle auf S.15ff.). 

Die Entwicklung zeigt, wenn wir zunachst die Zahlen der Erwerbstatigen betrachten, Zu
nahmen in allen Berufsabteilungen mit Ausnahme der Berufsabteilung F. "Hausliche Dienste 
usw.", deren Anzahl in zwei Volkszahlungszwischenraumen und dann auch im Durchschnitte 
der ganzen betrachteten Zeit zuriickgegangen ist. Diese Zunahmen, die im Durchschnitte gegen
iiber 1907 rund 27% betragen, sind vorwiegend auf die Verschiebung des Altersaufbaues und 
den zunehmenden wirtBchaftlichen Druck zuriickzufiihren. Auch eine strengere Erfassung der 
in der Landwirtschaft mithelfenden Personen hat zu dieser Zunahme beigetragen1• 

1 Stat. Dt. R. 408, 108. Berlin 1931. 
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friiheren Zahlungen im Deutschen Reich (Gebietsstand 1925)1. 

oder Abnahme (-) Gliederungszahlen 

1895-1907 I 1907-1925 I 1882-1925 
1882 I 1895 I 1907 I 1925 

Zahl I % I Zahl I % I Zahl I % 
7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 13 I 14 I 15 I 16 

tatige 
+1373918 +19,1 + 1206207 +14,1 + 2628797 + 36,9 42,2 36,4 34,0 30,5 
+2373033 +31,8 +3408683 +34,7 + 7536829 +132,2 33,8 37,7 39,1 41,4 
+1344104 +62,5 +1777447 +50,8 + 3829874 +265,3 8,6 10,9 13,9 16,5 
+ 196750 +17,4 + 174752 +13,2 + 667522 + 80,0 4,9 5,7 5,3 4,7 
+ 127612 +65,1 + 265064 +81,9 + 465168 +376,3 0,7 1,0 1,3 1,8 
- 15349 - 0,9 + 21130 + 1,3 - 4266 - 0,3 9,8 8,3 6,4 5,1 

+54000681 +27,3 +6853283 +27,2 +15123924 + 89,6 100,0 100,0 100,0 100,0 
+ 1141063 +58,9 + 766483 +24,9 + 2620110 +214,0 

zugehOrigeB 

- 523961 - 3,4 - 544842 - 3,7 - 1565505 - 9,8 I 40,0 33,6 27,1 23,0 
+4555183 +25,5 +3377889 +15,1 +11834287 + 84,9 35,0 38,9 40,7 41,3 
+2972301 +57,1 +2382481 +29,1 + 6685221 +172,4 9,7 11,3 14,9 16,9 
+ 365746 +16,9 + 625497 +24,7 + 1445872 + 84,5 4,3 4,7 4,6 5,1 
+ 228924 +63,3 + 374225 +63,4 + 706544 +273,7 0,6 0,8 1,1 1,5 
- 151597 - 7,3 - 17974 - 0,9 - 341229 -- 15,2 5,7 4,5 3,5 3,1 

+7446596 +17,3 +6197276 +12,3 +18765190 + 49,4 95,3 93,8 91,9 90,9 
+1619871 +57,4 + 1222260 +27,5 + 3811518 +205,9 4,7 6,2 8,1 9,1 

+9066467 +19,7 +7419536 +13,5 +22576708 + 56,7 100,0 lOO,O lOo,o 100,0 

Da die Zunahmen in den Wirtschaftsabteilungen in ungleicher Weise erfolgten, ergeben sich 
naturgemiHI Verschiebungen in der relativen Gliederung der Erwerbstatigen. Der Anteil der 
landwirtschaftlichen Erwerbstatigen ist, trotz ihrer Zunahme in den Grundzahlen, betrachtlich, 
von 42,2 % auf 30,5 %, zuriickgegangen, derjenige von Industrie und Handwerk und Handel und 
Verkehr stark gestiegen, so daB die Abwendung vom Agrarstaate, der das Deutsche Reich auch 
im Jahre 1882 nicht mehr in einem ausgesprochenen MaBe war, und die Hinwendung zum 
Industrie- und Handelsstaate stark zum Ausdruck gelangt. 

In den Zahlen fiir die Berufszugehorigen tritt diese. Entwicklung noch viel starker zum 
Vorschein. 

Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf S. 130. 
1m Durchschnitte aller Erwerbstatigen entfielen auf die Arbeiter 45,1 %, mit den Hausan

gestellten zusammen 49,2%, auf die selbstandig Erwerbstatigen 17,3%, der Rest auf die mit
helfenden Familienmitglieder (17,0%) und die Angestellten und Beamten (16,5%). Nach dem 
Geschlecht war die Gliederung wesentlich anders, da die Manner unter den Selbstandigen, den 
Angestellten und Arbeitern, die Frauen unter den mithelfenden Familienmitgliedern (Land
wirtschaft) und Hausangestellten sowohl absolut als relativ den starkeren Anteil hatten. 

Beispiel S. Siehe dazu die Tabelle auf S. 131 oben. 
Wir hatten schon oben S. 85 Gelegenheit, auf die Verschiedenheiten zwischen dem Alters

aufbau der landwirtschaftlich erwerbstatigen Bevolkerung und demjenigen anderer Wirtschafts
zweige hinzuweisen. Hier sehen wir nun die Zahlen in ihren Einzelheiten. Wenn wir z. B. den 
Altersaufbau der in der Landwirtschaft mit dem der in Industrie und Handwerk Erwerbstatigen 
vergleichen, so finden wir in der Landwirtschaft die Altersstufen zwischen dem 20. und 49. Jahre 
(bei den Frauen bis zum 39. Jahre) unter, diejenigen vom 50. (40.) Jahre an iiber der Starke 
der Anteile in Industrie und Handwerk besetzt. Der Grund dafiir diirfte in der Abwanderung 
von der Landwirtschaft zu anderen Berufen, in den hoheren Altern auch in der niedrigeren 
Sterblichkeit der landwirtschaftlichen Berufstatigen zu suchen sein. 

Beim weiblichen Geschlecht fallt auBerhalb der Landwirtschaft die sehr starke Besetzung 
der Altersklasse 20-29 Jahre, in der Berufsklasse Industrie und Handwerk und besonders 
stark auch in den hauslichen Diensten der Altersklasse von unter 20 Jahren auf. 

1 Stat. Dt. R. 408, 24. 
2 Das sind hauptberuflich Erwerbstatige einschl. ihrer AngehOrigen ohne Haupterwerb. 
Winkler, Gesellschaftsstatistik. 9 
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Die hauptberuflich Erwerbstatigen im Deutschen Reiche nach ihrer SteHung 
im Berufl. 

Hauptberu:fi.ich Erwerbstatige Von je 100 
Summe I mannlich I weiblich haupt-

beruflich 
Stellung im Beruf 

% % % Erwerbs-
Zahl d. Ge- Zahl d.Ge- Zahl d.Ge- tatigen sind 

samt- samt- samt-
zahl zahl zahl ~~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Eigentiimer ......... 4846270 15,1 3980920 19,4 865350 7,6 82,1 17,9 
Pachter ............. 166658 0,5 141328 0,7 25330 0,2 84,8 15,2 
Sonstige Betriebsleiter 250335 0,8 237972 1,2 12363 0,1 95,1 4,9 
Hausgewerbetreibende 275237 0,9 85144 0,4 190093 1,7 30,9 69,1 

Selbstandige ZUB. 5538500 17,3 4445364 21,7 1093136 9,6 80,3 19,7 

Mithelfende Familien-
angehiirige 5437227 17,0 1304271 6,3 4132956 36,0 24,0 76,0 

Technische Angestellte 
u.Beamte ......... 1588367 5,0 1237009 6,0 351358 3,0 77,9 22,1 

Werkmeister u. Auf-
sichtspersonal ..... 385411 1,2 377493 1,9 7918 0,1 97,9 2,1 

Kaufm. Angestellte, 
Biiropersonal ...... 3300454 10,3 2222075 10,8 1078379 9,4 67,3 32,7 

Angest. u. Beamte ZUB. 5274232 16,5 3836577 18,7 1437655 12,5 72,7 27,3 

Arbeiter in charakteri-
stischen Berufen ., . 8443036 26,4 6462834 31,5 1980202 17,2 76,5 23,5 

Betriebshandwerker u. 
Hilfsbeamte ., ..... 1222392 3,8 1135166 5,5 87226 0,8 92,9 7,1 

Ubrige Arbeiter ...... 4768326 14,9 3331928 16,2 1436398 12,5 69,9 30,1 

Arbeiter ZUBammen 14433754 45,1 10929928 53,2 3503826 30,5 75,7 24,3 

H aUBangestellte 1325587 4,1 15148 0,1 1310439 11,4 1,1 98,9 

Erwerbstiitige insges. 32009300 100,0 20531288 100,0 11478012 1100,0 64,1 35,9 

Beispiel 4. Siehe dazu die Tabelle auf S. 131 unten. 
In der vorliegenden Tabelle sind die NebenerwerbsfaHe gezahlt, deren Zahl wegen der 

hier betrachteten Berufshaufung groBer ist als die der dahinterstehenden Personen. Die Zahl 
der hauptberuflich Erwerbstatigen haben wir, da sie bereits oben in der Tabelle auf S. 128f. ent
halten ist, hier nicht nochmals wiederholt. 

Die rund 5 Millionen Nebenerwerbsfalle, die bei der Zahlung im Jahre 1925 beobachtet 
wurden, beziehen sich auf 3,3 Personen, die neben ihrem Hauptberufe noch einen Nebenberuf 
ausiibten (darunter 2,6 Millionen in der Landwirtschaft) und 1,5 Millionen Erwerbslose (Ehe
frauen oder andere Angehorige, Rentenempfanger usw.), die nur einen Teil ihres Unterhaltes durch 
eine Erwerbstatigkeit bestritten. Den genannten 3,3 Personen entsprachen 3,5 Nebenerwerbs
falle, was sich durch das Vorkommen von 2 Nebenberufen bei 0,2 Millionen Personen erklart. 
Die Zahl aller Hauptberufstatigen betrug 32 Millionen; darunter waren Nebenberufstrager 
3,3 Millionen, so daB annahernd jeder 10. Erwerbstatige im Deutschen Reiche einen (oder zwei) 
Nebenerwerbe hatte. Die Zahl der Haupt- und Nebenberufstatigen zusammen betrug rund 
33,5 Millionen, die Zahl der Haupt- und Nebenerwerbsfalle zusammen rund 37 Millionen. 

Der auffallende Riickgang der Nebenberufsfalle steht ohne Zweifel in einem Zusammenhang 
mit der oben erwahnten Zunahme der Hauptberufstatigen: es sind viele Personen, die sich 
friiher mit einem Nebenerwerb begniigten, unter dem Druck der Wirtschaftslage zu einem Haupt
erwerb iibergegangen. Besonders stark fallt da die Zunahme der weiblichen Erwerbsarbeit ins 
Gewicht, die von 8501005 Personen im Jahre 1907 (darunter 2791613 mithelfende Familien
angehOrige) auf 11478012 Personen im Jahre 1925 (darunter 4132956 mithelfende Familien
angehOrige) oder um 35,0% gestiegen ist. Die amtliche Quelle vermutet als Ursache fiir den Riick-

1 Stat. Dt. R. 408, 108. Berlin 1931. 
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Die Erwerbstatigen im Deutschen Reiche im Jahre 1925 nach 
Wirtschaftsabteilungen und Altersgruppen1• (Gliederungszahlen auf je 

100 Erwerbstatige jeder Wirtschaftsabteilung.) 

Land-und Industrie Handel Verwal- Gesund- Haus- Erwerbs-
Forst- und und tung,freie heits- liche tatige 

Alter in voll- wirt- Hand- Berufe wesen Dienste iiber-
endeten J ahren schaft werk Verkehr usw. usw. usw. haupt 

1 I 2 I 3 4 I 5 I 6 I 7 

Mannliches Geschlecht 
unter 20 20,7 19,2 9,8 4,9 9,8 16,9 16,9 

20-29 22,9 27,7 23,8 27,9 24,6 31,5 25,9 
30-39 14,1 18,4 24,4 25,6 23,8 15,0 19,0 
40-49 14,8 16,7 22,2 21,2 20,3 13,0 17,5 
50-59 14,6 II,9 14,2 14,2 14,2 12,6 13,1 
60-69 9,7 5,2 4,7 5,4 6,2 8,7 6,2 
70 undmehr 3,2 0,9 0,9 0,8 1,1 2,3 1,4 

Weibliches Geschlecht 
unter 20 20,9 26,2 21,9 9,8 12,6 34,3 23,6 

20-29 23,9 35,5 31,3 32,5 33,3 38,4 30,1 
30-39 17,0 17,1 17,3 25,1 22,9 II,6 16,8 
40-49 15,8 II,5 14,3 17,0 15,9 7,0 13,4 
50-59 13,2 6,6 9,6 lO,5 lO,O 5,3 9,9 
60-69 7,2 2,6 4,5 4,2 4,3 2,8 4,9 
70 undmehr 2,0 0,5 1,1 0,9 1,0 0,6 1,3 

Die Haupt- und die N e benerwer bsfalle nach W irtschaftsa bteil ungen 
1925 und 1907 2• 

1925 1907 
Wirtschaftsabteilungen 

Zahl I % I Zahl I % 

1 T 2 3 I 4 

Haupterwerbsfalle (siehe die Tabelle auf S. 128f.) 
Nebenerwerbsfalle3 • 

chaft. A. Land- und Forstwirts 
B.lndustrie und Handw erk 
C. Handel und Verkehr 
D. Verwaltung, freie Ber ufe 
E. Gesundheitswesen usw 
F. Hausliche Dienste us w .. 

A.-F. Zu sammen 

40615II 
332607 
456321 
97734 
26737 
25421 

5000331 

81.2 4848391 73,4 
6,7 681719 lO,3 
9,1 867983 13,2 
2,0 118128 1,8 
0,5 41229 0,6 
0,5 48438 0,7 

1100,0 6605888 100,0 

Haupt- und Nebenerwerbsfalle zusammen3 

A. Land- und Forstwirts chaft. 13823937 
B. Industrie und Handw erk 13571830 
C. Handel und Verkehr .. 5729823 
D. Verwaltung, freie Ber ufe 1600II3 
E. Gesundheitswesen usw .. 615525 
F. Hausliche Dienste usw .. 1668403 

A.-F. Zu sammen 37009631 

1 Berechnet nach: Stat. Dt. R. 402/111, 425. 
2 Stat. Dt. R. 402/11, 216. Berlin 1927. 

37,3 13404610 42,2 
36,7 10512259 33,1 
15,5 4364038 13,7 
4,3 1445755 4,6 
1,7 364953 1,1 
4,5 1670290 5,3 

1100,0 317619051100,0 

Zu- (+) bzw. Ab-
nahme (-) gegen 

1907 

Zahl I % 

5 I 6 

- 786880 -16,2 
- 349II2 -51,2 
- 411662 -47,4 
- 20394 -17,3 
- 14492 -35,2 
- 23017 -47,5 

-16055571-24,3 

+ 419327 + 3,1 
+3059571 +29,1 
+1365785 +31,3 
+ 154358 +10,0 
+ 250572 +68,7 
- 1887 - 0,1 

+52477261 + 16,0 

3 Die Zahl umfaBt aIle FaIle von Nebenerwerbstatigkeit, also auch die Verbindungen von 
Haupt- und Nebenerwerbstatigkeit und die Falle doppelter Nebenerwerbstatigkeit. 

9* 
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gang der Nebenerwerbsfiille auch deren Verheimlichung1• Allerdings miiBte hiezu im Jahre 1907 
keine oder nur eine seltenere Verheimlichung des Nebenerwerbes stattgefunden haben; denn bei 
gleich starkem Wirken dieser Fehlerquelle in beiden Zeitpunkten kiime sie in der Anderung nicht 
zum Ausdrucke. Die Verschiirfung der wirtschaftlichen Lage liiBt allerdings eine zunehmende 
Verheimlichung des Nebenerwerbes moglich erscheinen. 

3. Die Statistik des Grund und Bodens2• 

Die Statistik des Grund und Bodens kann in dreierlei Weise gefaBt werden: als 
Statistik des Bodens nach der Bodennutzung an und fiir sich, als landwirtschaft
liche Besitzstatistik oder als landwirtschaftliche Betriebsstatistik. 

a) Die Statistik der Bodennutzung3• Die Statistik der Bodennutzung beruht in 
der Regel auf Erhebungen, in denen die Angaben des Grundsteuerkatasters, die weit 
zuriickliegen, und die zwar in den AusmaBen, aber nicht in der Art der Boden
nutzung demderzeitigenZustande entsprechen, durch Schatzungen iiber moglichst klein 
gehaltene Gebietseinheiten berichtigt werden. Die Statistik der Bodennutzung gibt 
uns, ohne Hinblick auf die Zugehorigkeit des Bodens zu einem Besitz oder Betrieb, 
eine Zergliederung des Bodens in unproduktive Flache (nach Arten dieser), in pro
duktive Flache, weiter eine Zergliederung dieser in Waldo, Wiesen-, Weiden-, Garten-

1 Ebendort, S. 216. 
2 Schriften zur Landwirtscha/tBstatistik im allgemeinen. HESSE, A.: Art. "Landwirtschafts

statistik", in: Worterbuch d. Volkswirtschaft 2,4. Aufl., S. 792-802. RITTER, K.: Art. "Land
wirtschaftsstatistik", in: Handw. Staatsw. 6,229-247; auch Art. "Agrarstatistik" von CONRAD 
in der 3. Aufl. des Handw. HESSE, A.: Berufs- und Agrarstatistik. CONRAD: GrundriB zum 
Studium der politischen Okonomie, hrsg. v. A. HESSE 4/2, 4. Auf!. Jena 1924. AsSHEUER, TH.: 
Zur Reform der deutschen Agrarstatistik, in: Allg. stat. Arch. 17, 569-601 (1928). TRUDINGER: 
Die landwirtschaftliche Statistik und ihre Reform, in: Wiirttemb. Jb. f. Statistik u. Landes
kunde 1928,1-38. ZABN, F.: Fortbildung der Landwirtschaftsstatistik, in: Allg. stat. Arch. 10, 
604f£. (1917). RICCI, U.: Les bases tMoriques de la statistique agricole internationale. Rom 1914. 
FORNASARI DI VERCE, E.: Statistiche agrarie - studio di metodologia statistica, in: Giorn. 
degli econ. 33, 249ff. u. 379ff. (1906/2). LEVASSEUR, L.: Les procedes de la statistique agricole, 
in: Bull. Inst. Int. 13/2, 1-85. - L'organisation des services de la statistique agricole dans 
les divers pays, 2 Bde. Rom 1909, 1913. ESTABROOK, L. M.: Progress of the universal agricul
tural census project of 1930, in: Bull. Inst. Int. 23/2, 603-606. - Recensement agricole mon
dial de 1930. Projet de formulaire type approuve par la 9me assemble generale de 1'lnst. Int. 
Agr. Rom 1928. THOMPSON, R. J.: An agricultural census, in: J. Roy. Stat. Soc. 88, 185-220 
(1925). GRIESMEYER, J.: Die deutsche Landwirtschaft. Aufbau und Strukturwandlungen, in: 
Z. Bayer. Stat. Landesamt 61, 447-483 (1929). - Die deutsche Landwirtschaft, bearb. v. 
Kaiserl. Stat. Amt. Berlin 1913. - Von den Sonderheften des Deutschen Instituts f. Konjunktur
forschung: JASNY, N.: Die neuzeitliche Umstellung der iiberseeischen Getreideproduktion und 
ihr EinfluB auf den Weltmarkt (S.-H. 16, 1930). DERS.: Die Zukunft des Roggens (S.-H. 20,1930). 
v. D. DECKEN, H.: Entwicklungstendenzen der Eierwirtschait (S.-H. 27, 1932). BAADE, F.: Ver
brauchereinkommen und Landwirtschaft (S.-H.28, 1932, 5ff.). HANAU, A., U. H. PAETZMANN: 
Der Stickstoffverbrauch der Landwirt.schaft im Deutschen Reich (S.-H.8, 1928). - Schriften
reille des Institutes fiir landwirtschaitliche Marktforschung, Berlin. - Jahrbiicher: Annuaire 
Statistique Agricole, Rom, hrsg. v. Institut Agricole International. - Annuaire Statistique Agraire, 
Moskau, hrsg. v. Intern. Agrar-Institut in Moskau. - Agrarstatistisches Handbuch, Berlin, hrsg. 
im Auftrage des Dt. Landwirtschaitsrates von A. SCHINDLER. - Yearbook of Agriculture, hrsg. 
yom U. S. Departement of Agriculture, Washington. - Zeitschriften: Bulletin mensuel de 
statistique agricole, Rom, hrsg. v. Inst. Agricole International. - Index bibliographique de la 
question agraire, Rom. - Agrarprobleme, Miinchen, hrsg. v. Intern. Agrarinst. in Moskau. -
Berichte iiber Landwirtschaft, Berlin. - Bliitter fiir landwirtschaitliche Marktforschung, Berlin, 
hrsg. v. K. BRANDT. - Agrarische Rundschau, Wien, hrsg. v. E. DOLLFUSS. 

3 MEERWARTH, R.: Nationalokonomie u. Statistik, S.292£f. MULLER, J.: Deutsche Wirt
schaftsstatistik, S_ 50-53. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S.314-316. HUBER, L.: Die 
iibrige landwirtschaftliche Statistik, in: Stat. in Deutschl. 2, 129-138. SCHNAPPER-ARNDT, G.: 
Sozialstatistik, S. 298-304. - Zur deutschen Bodennutzungserhebung 1927 vgl. Vjh. Stat. 
Dt. R. 37/1,3££. (1928) und Stat. Dt. R. 374. PALMGREN, E.: Das Verfahren der landwirtschaft
lichen Erzeugungsstatistik, in: PreuBische Statistik 283, 5*-17*. Berlin 1926. MAMMEN, F.: 
Fortentwicklung der Bodennutzungsstatistik im Deutschen Reiche, in: Dt. Stat. Zbl. 13, 137 
bis 144 (1921). RICCI, U.: Statistique internationale des superficies et des productions agricoles, 
in: Bull. Inst. Int. 20/2, 686££. 
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und Ackerflache, schlieBlich eine Zergliederung dieser nach der angebauten Frucht
gattung. Es ist selbstverstandlich, daB solche allgemeine Bodenaufnahmen nur zeit
weilig vorgenommen werden k6nnen, und daB in der Zwischenzeit iiber die Ande
rungen der Kulturflachen eine Statistik gefiihrt werden muB. 

Beispiell. 
Die Rauptarten der Bodennutzung im Deutschen Reiche nach den Ergebnissen 
der Bodennutzungserhebung im Deutschen Reiche im Jahre 1913 und 19271• 

N utzungsart 

Ackerland 2 • 

Raus- und Kleingii.rtens . 
Baumschulen (u. Pflanzgii.rten) 

aIler Art auJ3erhalb der Forst-
betriebe • 

Wiesen 
Viehweiden und Rutungen ... 
Obstanlagen ala Rauptnutzung' 
W einberge und W ~ingii.rten 
Korbweidenanlagen . 

L andwirtschaftl. genutzte Flache 
Forsten und Rolzungen . 

aus- und Rofrii.ume . R 
U nkultivierte Moorflache. . 
Sonstiges Od- und Unland. 
W egeland (einschl. Eisenbahn-

anlagen) FriedhOfe, iiffentl. 
Parkanlagen, Sport- u. Spiel-
plii.tze . 

Gewii.sser .. 

Gesamtflii.che . 

1913 1927 

inha 

21486157,0 20680772,2 

} 
562389,3 

475884,1 

6298,9 
5337044,4 5513372,3 
2291704,3 2510602,3 

48752,6 48329,95 

90244,0 80448,0 
7 7213,4 

29729786.4 29409426,3 
12643832,6 12738889,9 

533783,5 617486,5 
429145,9 411811,9 

1386412,5 1470133,8 

~ 2167842,8 1,430107,9 
780877,36 

46890803,78 46858733,68 

Von je 100 ha Von je 100 ha 
der landwirt-der Gesamt- schaftlich ge-flii.che nutzten Flii.che 

1913 1927 1913 1927 

45,82 44,13 72,27 70,32 
1,20 1,91 

.~ 1,02 ~ 1,60 

0,01 0,02 
11,38 11,77 17,95 18,75 
4,89 5,36 7.71 8,54 
0,10 0,10 0,17 0,16 
0,19 0,17 0,30 0,27 

7 0,02 7 0,03 

63,40 62,76 100,00 100,00 
26,96 27,19 - -

1,14 1,32 - -
0,92 0,88 - -
2,96 3,14 - -

~ 4,62 
3,05 - -
1,66 - -

100,00 100,00 - -

Innerhalb der hier betrachteten Zeit sind einige bemerkenswerte Verschiebungen in dar 
Bodennutzung des Deutschen Reiches vor sich gegangen. Der Antell der landwirtschaftlich 
genutzten Flii.che ist etwas gesunken, ebenso der der unkultivierten Moorflache; dagegen hat der 
Anteil der Forsten und Holzungen, der Haus- und Hofraume, des "sonstigen" Od- und Unlandes 
usw. zugenommen. Die Ausbreitung der Stadte, StraJ3en, Eisenbahnen usw. ist in diesen Zahlen 
sichtbar. Von Interesse ist die Erklarung, die das amtliche Quellenwerk fiir die an sich iiber
raschende Zunahme von Od- und Unland gibt. Hier diirfte es sich um eine verschiedene Ein
schii.tzung der "geringen Weiden" bei beiden Zii.hlungen handeln, die wegen des Riickganges 
der Schafhaltung im Deutschen Reiche (S. 141) nicht mehr als landwirtschaftliche Nutzflache 
angesehen werden. 

Innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Fliiche hat der Anteil des Ackerlandes abo, der
jenige der Raus- und Kleingiirten, Wiesen, Viehweiden und Hutungen zugenommen. Rierin 
spiegeln sich die bekannten Bewegungen auf Erweiterung der Kleingiirten und der Griinfliichen. 

1 Stat. Dt. R. 374, auch Stat. Jb. Dt. R. 49, 64f. (1930). Die Zahlen be~iehen sich auf den 
heutigen Gebietsumfang des Deutschen Reiches ohne Saargebiet. Die Verhaltniszahlen sind 
tellweise von mir hinzuberechnet. 

2 Einschl. der feldmiUlig und in Erwerbsgartenbau mit Gartengewiichsen bestellten Fliichen. 
3 Einsq~ieBlich Schreber-, Reim-, Laubengarten und privaten Parkanlagen. 
4 Auf Ackern, Wiesen und Viehweiden. 
5 Ohne Wiirttemberg, da dort die Flii.chen der Obstanlagen noch weiterer Nutzung unter-

liegen, daher als Rauptnutzung dem Ackerland, den Wiesen und Viehweiden zugerechnet wurden. 
6 Ohne die Haffe und Bodden in PreuBen, deren Flachen 1927 nicht ermittelt wurden. 
7 1m Ackerland enthalten. 
8 Der Unterschied bei den Gesamtflachen 1913 und 1927 beruht auf nachtrii.glichen Neu

vermessungen, hauptsii.chlich bei den Wasserflii.chen. 
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Beispiel 20 
Die Bodennutzung in einigen europaischen Staaten 1• 

Art der Nutzung Deutsches Osterreich Schweiz Frankreich 
I 

Ungarn 
Reich 1930 1930 1930 1929 1930 

Gesamtflache in ha 46864230 8385680 4129000 544047594 9303609 
davon entfielen auf: 

Ackerland. 20534845 1923764 499000 22185400 5583673 
Wiesen und Weiden 8130817 2310552 1684100 lO 891 060 1668938 
Garten- und Weinland . 710944 123024 (13500) 3 2154770 320184 
Wald- und ForstIand 12769091 3136730 900600 10496366 1096081 
Unbebautes Land. 18719lO 

} 8916102 
lO0600 5085560 30388 

Odland. 2846623 931200 3591643 604345 

Von je 100 ha der Gesamt-
flache entfielen auf: 

Ackerland. 43,8 22,9 12,1 40,8 60,0 
Wiesen und Weiden . 17,4 27,6 40,8 20,0 17,9 
Garten- und Weinland . 1,5 1,5 0,33 4,0 3,5 
Wald- und Forstland. 27,2 37,4 21,8 19,3 11,8 
Unbebautes Land . 4,0 } 10,62 2,4 9,3 0,3 
Odland. 6,1 22,6 6,6 6,5 

Wir stellen in dieser Ubersicht neben die Gliederung der Bodenverteilung im Deutschen 
Reiche zunachst diejenige der beiden Gebirgsstaaten Osterreich und Schweiz. Bemerkenswert ist 
bei diesen der geringe Anteil an Ackerland und der groBere an Wiesen und Weiden, bei Oster
reich auch noch an Waldern, in der Schweiz an Odland. Die Bodenverteilung Frankreichs nahert 
sich derjenigen des Deutschen Reiches starker als die der beiden genannten Staaten; dabei 
gibt es aber doch auch einige kennzeichnende Unterschiede. Nach einer entgegengesetzten Seite 
als die Bodenverteilung Osterreichs und der Schweiz liegt diejenige Ungarns mit seinem hohen 
Anteil an Ackerland, Garten und Weinland und seinem geringen Anteil an Wald- und Forstland. 

1m nachsten Zusammenhang mit der Statistik der Bodennutzung steht die der 
jahrlichen Anbauflachenerhebungen. Kann eine umfassende genaue Aufnahme 
wie die der Bodenbenutzung nur immer in groBeren Zeitabstanden vorgenommen 
werden, so ist es fiir Zwecke der Erntestatistik unbedingt notwendig, die Anbau
(und Ernte-}flachen der Feldfriichte alljahrlich zu ermitteln, wobei naturgemaB 
die Ergebnisse der letzten Bodenbenutzungserhebung das Riickgrat bilden miissen 
und nur die inzwischen eingetretenen A.nderungen von Jahr zu Jahr schatzungs
weise ermittelt werden. 

1m Deutschen Reiche erfolgt die Ermittlung der Anbauflachen seit dem Jahre 
1892 5, wobei alljahrlich ein weiterer Kreis von Feldfriichten in die Betrachtung 
einbezogen wurde, bis seit dem Jahre 1927 in Anlehnung an die Bodenbenutzungs
erhebung dieses Jahres eine Ausdehnung auf die gesamte Bodenflache statt
gefunden hat. Die alljahrliche Erhebung geschieht durch die GemeindebehOrden 
in der Zeit vom 28. Mai bis 4. Juni und beruht auf einer Schatzung unter Heran
ziehung von orts- und feldkundigen Sachverstandigen. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 135. 
Die Zahlen zeigen zunachst die Verteilung der Ackerflache auf die Feldfriichte, dann aber 

auch einige sehr kennzeichnende Verschiebungen seit dem Jahre 1913, so z. B. die Abnahme der 
Roggen- und Zunahme der Weizenflache infolge fortschreitender Verwohnung des Geschmackes, 
der das leichte Weizengeback dem guten alten Roggenbrot vorzieht, eine Abnahme der Hafer
flache im Zusammenhang mit dem Riickgang der Pferdehaltung, eine Zunahme der Flachen fiir 
Futtermittel (vgl. auch die Zahlen oben auf S. 133 iiber die Ausdehnung der Wiesen) und dgl. roehr. 

1 Nach: Annuaire international de statistique agricole 1930/31, S. 20f£. Rom 1931. 
2 Odland, verbaute Flache usw. 
3 Nicht erhoben, als Differenz zwischen Gesamtflache und erhobenen Flachen eingesetzt. 
4 Die Summe der ausgewiesenen Posten betragt 54404799. Der Unterschied konnte nicht 

aufgeklart werden. 
5 Vgl. Vjh. Stat. Dt. R. 4O/IV, 31 (1931). 
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Anbauflachen im Deutschen Reich in den Jahren 1931 und 1913 1 • 

Anteil der wichtigsten Kulturarten an Anbauflache in 100 ha % der landwirtschaft-
lich genutzten Flache 

der landwirtschaftlichen Nutzflache - ------

1931 1913 1931 1913 

Roggen 4366,1 5330,3 14,9 17,9 
Weizen 2167,2 1705,8 7,4 5,7 
Gerste. 1619,1 1431,8 5,5 4,8 
Hafer 3362,9 3928,6 11,5 13,2 
Kartoffeln 2824,1 2842,1 9,6 9,6 
Zuckerrliben 393,4 478,3 1,3 1,6 
Runkelrliben . 790,1 553,8 2,7 1,9 
Klee und sonstige Futterpflanzen 2282,2 2273,7 7,8 7,7 
Sonstiges Ackerland. 2680,0 .2941,8 9,1 9,9 
Ackerland insgesamt 20485,1 21486,2 69,8 

I 
72,3 

Landwirtschaftliche Nutzflache insgesamt 29367,8 29729,8 100,0 100,0 

b) Grundbesitzstatistik 2. Wir konnen Grund und Boden auBer in der unabhangigen 
Weise wie unter a) auch darstellen in seiner rechtlichen Gebundenheit des Grund
eigentums und Grundbesitzes. Rier formen dann die Bodenflachen Einheiten, die 
durch die Person des Eigentiimers bzw. Besitzers zu einer Besitzeinheit verbunden 
sind. 

Es ist eine groBe Reihe wichtiger Probleme, fiir deren Behandlung die Grund
besitzstatistik Unterlagen bieten solI. Da ist zunachst das Grundproblem der Ver
teilung des Grundbesitzes nach der BesitzgroBe auf GroB-, Mittel- und Kleinbesitz, 
dessen Bedeutung nicht nur auf agrar-, sondern auch auf sozial- und bevolkerungs
politischem Gebiete liegt. Sind doch bedeutsame Teilfragen davon die der Lati
fundienbildung sowie die der inneren Besiedlung (Kolonisation). Die Grundbesitz
statistik zeigt aber auch die Verteilung des Besitzes auf Privatbesitz und offentliches 
Eigentum (Gemeindeeigentum, Staatsdomanen u. dgl.). Sie kann das herrschende 
Erbfolgerecht (FideikommiB, Anerbenrecht, freie Teilbarkeit) und den EinfluB dieses 
Rechtes auf die Entwicklung des Grundbesitzes feststellen. Sie kann ferner die Frage 
des bauerlichen Besitzes und seiner Lebensfahigkeit ("Bauernlegungen" u. dgl.) 
beleuchten. 

Um dies en Aufgaben gerecht zu werden, muB der Grundbesitz zunachst nach 

1 Ebendort, S. 36ff. 
2 RAUTERBERG, M.: Die Verteilung des land- und forstwirtschaftlichen Grundeigentums, 

in: Jb. Nationalok. Stat., III. F. 80,863-896 (1931). RITTER, K.: Statistik des Grundbesitzes, 
in: Handw. Staatsw., Erganzungsbd., S. 450-478. MEERWARTH, R.: Nationalokonomie u. Sta
tistik, S. 272ff. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 333-339. HUBER, L.: Die librige landwirt
schaftliche Statistik, in: Stat. in Deutschl. 2, 162-171. SCHIFF, W.: Die Entwicklung der oster
reichischen Grundbesitzstatistik, in: Stat. Monatsschr., N. F. 16, 6-34 (1910). MEITZEN, A.: 
Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhaltnisse des PreuBischen Staates, 8 Bde. Berlin 
1868-1908. STEGEMANN, P.: Zur Grundbesitzwechselstatistik, in: AUg. stat. Arch. 13, 353 
bis 373 (1921/22). SCHULTE, P.: Zur Grundbesitz- und Verschuldungsstatistik. Ebenda 11, 
68-79 (1918/19). HOEPKER, G.: Der Besitzwechsel in PreuBen wahrend der Jahre 1896-1921, 
in: Z. PreuB. Stat. Landesamt 62, Abt.l/ll, S. 1-93 (1922). SCHACK, H.: Art. "Bodenzer
splitterung", in: Handw. Staatsw. 2, 981-988, vgl. auch den gleichnamigen Art. CONRADS 
in der 3. Aufl. KLEPPER, H.: Die Gliterzertrlimmerung in Bayern 1912-1917, in: Z. Bayer. 
Stat. Landesamt 62, 283-316 (1920). LABER, K.: Landliche Streulage und Flurbereinigung 
in Bayern. Ebenda 63, 89-99 (1921). SERING, M.: Die Verteilung des Grundbesitzes und die 
Abwanderung vom Land. Berlin 1910 (vgl. auch die auf S. U3 angegebenen Schriften 
liber das "Goltzsche GesetzH). v. INAMA-STERNEGG, K. TH.: Die Statistik des Grund
eigentums und die soziale Frage, in: Stat. Monatsschr. 8, 157 -169 (1882). CONRAD, J.: Die 
Latifundien im preuBischen Osten, in: Jb. Nationa16k. Stat. 16, 121£f. (1888). - Zur 
Reichssiedlungsstatistik vgl. Vjh. Stat. Dt. R. 38/1, 120ff. (1929). VOGEL, H. E.: Die agrar
statistischen Grundlagen einer Innenkolonisation, in: Stat. Monatsschr., N. F. 22, 537-662 
(1917). 



136 Die Wirtschaftsstatistik. 

seiner GroBe, dann nach der Person des Besitzers und nach der rechtlichen Seite des 
BesitzverhiHtnisses gekennzeichnet werden. 

Die Erhebung einer Grundbesitzstatistik kann entweder den unmittelbaren Weg 
iiber die Grundbesitzer oder den mittelbaren iiber die Grundbiicher gehen; die un
mittelbare Erhebung kann wieder selbstandig oder - bei eingeschranktem Frage
umfang - an eine Volkszahlung angehangt sein. Die zuverlassigste Art ist natur
gemaB diejenige, die auf den Grundbiichern beruht. Hier muB aber erst die Einheit 
des Grundbesitzes aus den moglicherweise in verschiedenen Grundbiichern ver
streuten Eintragungen hergestellt werden, wozu unter Umstanden der Grundsteuer
kataster behilflich sein kann. Dieser Weg ist auBerordentlich schwierig. Die Miih
seligkeit hier, die Unzuverlassigkeit dort laBt es begreiflich erscheinen, daB wir eine 
richtige, vollstandige Grundbesitzstatistik nur selten antreffen. In der Regel werden 
nur Teilprobleme herausgegriffen und statistisch behandelt. 

1m Deutschen Reiche gibt es keine allgemeine Grundbesitzstatistik. Es wird daher 
fiir Probleme des Grundbesitzes die landwirtschaftliche Betriebsstatistik heran
gezogen, die zwar wegen der weitgehenden tJbereinstimmung von Grundbesitz und 
landwirtschaftlichem Betrieb einen gewissen Ersatz fiir die fehlende Grundbesitz
statistik bietet, aber gerade bei den interessantesten Grundbesitzen, den groBten 
und den kleinsten, die Grund b esi tz verhaltnisse nicht richtig wiedergibt. Auch in 
PreuBen, das iiber eine Reihe ausfiihrlicher Grundbesitzerhebungen verfiigt, liegt 
die letzte dieser Art bis zum Jahre 1893, eine weniger ausfiihrliche bis zum Jahre 
1902 zuriick. Fiir die neuere Zeit liegen nur TeiIerhebungen vor, die teils das ganze 
Reich, teils einzelne Lander betreffen; auf sie wird im Schriftenverzeichnis hin
gewiesen. Aus einer solchen Teilerhebung, betreffend den sehr zeitgemaBen Gegen
stand der landlichen Siedlung, stammen die folgenden Zahlen. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 137. 
Von 1919 bis 1930 wurde eine FHi,che von der annahernden GroDe des Landes Hessen fiir 

Siedlungszwecke erworben oder bereitgestellt. Von der Gesamtflache der groDen Giiter (mit 
100 ha oder mehr landwirtschaftlich benutzter Flache) machte der Landerwerb bis dahin rund 
10% aus. Ein wie groDer Anteil der Siedlungsflache diesen groBen Giitern entnommen war, dar
iiber belehrt die eine Art von Verhaltniszahlen unserer Tabelle (Sp.2, 4, 6), wieweit sich die 
Erfiillung, das ,,1st", an den geplanten Umfang, das "SolI", angenahert hat, die zweite (Sp. 7). 
Die wahrend des Druckes erschienenen Zahlen bis zum Jahre 19321 zeigen einen weiteren 
starken Fortschritt der Siedlung. 

C) Landwirtschaftliche Betriebsstatistik2• AuBer den zwei vorausgegangenen Be
trachtungsarten von Grund und Boden gibt es noch eine dritte, diejenige nach der 
technisch-wirtschaftlichen Einheit des Betriebes. 

Nach der deutschen landwirtschaftlichen Betriebszahlung von 1925 3 lag ein 
"landwirtschaftlicher Betrieb" im Sinne der Zahlung dann vor, wenn von einem 
oder mehreren Mitgliedern der Haushaltung Landwirtschaft oder Forstwirtschaft 
oder Weinbau oder Gartenbau (Bodenbewirtschaftung) oder Fischerei betrieben 
wurde, d. h. wenn eine Bodenflache auch vom kleinsten Umfang an als Ackerland, 

1 Wirtschaft und Statistik 13, 156ff. (1933). 
2 MEERWARTH, R.: Nationa16konomie und Statistik, S. 258-322. RITTER, K.: Art. "Land

wirtschaftsstatistik", in: Handw. Staatsw. 6, 237 -244. DERS.: "Statistik des Grundbesitzes". 
Ebenda, Erganzungsbd., S.450-478. MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik, S.65-75. 
ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S.326-333. SCHMELZLE, H.: Die landwirtschaftliche Be
triebsstatistik, in: Stat. in Deutschl. 2, 45-76. Stat. Dt. R. 409, 5ff. Berlin 1928; 412/II. Berlin 
1931. BURGDORFER, F.: Die Volks-, Berufs- und Betriebszahlung vom 16. Juni 1925, in: Allg. 
stat. Arch. 15, 56-64 (1925). RIEMER, R.: Die rechtlichen und methodischen Grundlagen der 
osterreichischen Betriebszahlung 1930 (Wiener Stat. Sprechabende, hrsg. v. BREISKY U. WINK
LER 3), 9ff. Wien 1930. HALM, G.: Das BetriebsgroBenproblem in der Landwirtschaft, in: Handw. 
Staatsw., Erganzungsbd., S. 393-401. WINKLER, W.: BetriebsgroBe und Anbauverteilung, in: 
Jb. Nationalok. Stat. 62, 449ff. (1921). - Vgl. ferner die auf S. 145 angegebenen Schriften zur 
gewerblichen Betriebsstatistik. 

3 Stat. Dt. R. 412/II, S. 6. 
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Die landliche Siedlung auf Grund des Reichssiedlungsgesetzes yom Jahre 1919 1• 

Erwerb und Bereitstellung von Siedlungsland. 

Lander 
und Landesteile 

OstpreuBen 
Brandenburg 4 

Pommern . 
Grenzmark Posen-

WestpreuBen . 
N iederschlesien . 
Oberschlesien. . 
Sachsen. 
Schleswig-Holstein 

annover . 
estfalen . 

H 
W 
H 
R 

essen-Nassau. 
heinprovinz. . 

PreuBen 

ayern 
achsen. 
hiiringen . 
essen 

B 
S 
T 
H 
M ecklenburg-

Schwerin 
ldenburg. o 

B 
A 
L 
M 
tr 

raunschweig 
nhalt 
iibeck 

~ ecklenburg-Strelitz 
brige Lander. 

Deutsches Reich 

1930 

davon 
aus 

groBen 
insgesamt Giitern 

iiber 
100 ha 2 

ha in% 
~-- -~-~~ 

1 2 

37264 94,1 
12128 98,5 
27740 99,4 

3638 88,6 
10896 95,9 
3971 99,5 
1939 86,3 
9391 60,5 
4180 26,2 

815 3,4 
240 86,7 
604 27,2 

112806 89,6 

754 -
494 92,9 
468 93,8 

58 100,0 

11624 95,6 
900 3,4 

- -
8 100,0 

- -
- -
- -

127112 89,0 

1929 1919 bis 1930 

davon davon % des 
aus aus bereitzu-

groBen groBen stellenden 
insgesamt Giitern insgesamt Giitern Siedlungs-

iiber iiber landes 
100 ha 2 100 ha wurden 

ha in% ha in % erworben3 

r-----~-- --
3 I 4 6 6 7 

29675 98,3 141176 96,3 42,5 
9373 99,0 91856 96,4 36,9 

24021 99,2 128704 99,2 37,4 

2345 100,0 24061 96,4 41,1 
3179 93,9 73805 98,1 38,0 

16277 99,8 47860 98,4 79,3 
1793 91,4 17409 80,7 9,5 

10257 52,6 64208 61,5 68,4 
5751 35,5 30051 21,5 

734 40,1 4906 29,5 
943 81,2 5248 52,6 

1460 69,5 3619 46,1 

105808 89,8 632903 88,6 38,8 

4340 - 33960 9,0 
149 89,9 1784 91,8 4,4 
717 57,3 4543 58,3 48,0 
216 76,4 1583 87,0 

5224 94,8 57004 97,0 31,9 
374 - 7042 27,4 
285 95,8 672 67,6 3,2 

- - 98 34,7 0,2 
- - 196 21,9 3,2 

2 100,0 6434 92,7 19,0 
- - 627 50,4 

117115 86,2 746846 I 84,8 I 36,2 

Gartenland, Wiese, Weide, fUr Wein-, Obst-, Gemiise-, Tabakbau usw., als Wald 
oder Holzland oder als Fischgewasser bewirtschaftet wurde. 

Diese Begriffsbestimmung wird dadurch verstandlich, daB die deutsche landwirt
schaftliche (und gewerbliche) Betriebszahlung mit der Volkszahlung verbunden war, 
woraus sich die Notwendigkeit einer Ankniipfung an die Haushaltungsliste ("von 
einem oder mehreren Mitgliedern der Haushaltung") ergab. Fiir die 6sterreichische 
landwirtschaftliche Betriebszahlung vom 14. Juni 1930 5 galt als Erhebungseinheit 

1 Vjh. Stat. Dt. R. 41, 3, 35. 
2 EinschlieBlich Domanen und Pachtbesitz. 
3 Nach § 13 Abs.2 des Reichssiedlungsgesetzes ist die Verpflichtung der Landlieferungs

verbande erfiillt, sobald ein Drittel der 1907 festgestellten landwirtschaftlich benutzten Flache 
der groBen Giiter (einschl. Staatsdomanen) zu Siedlungszwecken bereitgestellt ist oder die land
wirtschaftlich benutzte Flache dieser Giiter nicht mehr als 10% der gesamten landwirtschaftlich 
benutzten Flache des Ansiedlungsbezirkes betragt. Auf diese fiir jede Provinz usw. errechnete 
Flache (= 100) ist das aus groBen Giitern, Staatsdomanen und Reichsbesitz von 1919-1930 
erworbene Siedlungsland bezogen. 

4 EinschlieBlich Berlin. 5 RIEMER, R.: a. a. 0., S. 9. 
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jeder einheitlich verwaltete Betrieb, der mit der zur selbstandigen Fiihrung not
wendigen Einrichtung ausgestattet war und eine land- oder forstwirtschaftliche 
Kulturflache als solche nutzte. 

In dieser Begriffsbestimmung ist neben dem in der deutschen Begriffsbestimmung 
in den Vordergrund gestellten Merkmal der technischen Einheit dasjenige der wirt
schaftlichen Einheit (einheitliche Verwaltung, selbstandige Fiihrung) ausdriicklich 
betont. 

Der Unterschied zur Grundbesitzstatistik liegt in folgendem: Infolge von Pacht
verhaltnissen, aber auch von raumlichem Auseinanderliegen kann ein Grundbesitz 
in eine Anzahl selbstandig verwalteter landwirtschaftlicher Betriebe zerfallen. So 
wird besonders im GroB- und Kleingrundbesitz - wie bereits oben erwahnt - die 
landwirtschaftliche Betriebsstatistik ein von der Grundbesitzstatistik verschiedenes 
Bild ergeben. 

Die landwirtschaftliche Betriebszahlung erfaBt die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe nach der GroBe ihrer Flache und nach deren Verteilung je nach der Boden
nutzung, wobei auch der Anbau der Feldfriichte im einzelnen erfaBt werden kann. 
Sie betrachtet ferner auch aile menschlichen, tierischen und maschineilen Hilfsmittel, 
sowie iiberhaupt die ganze Wirtschaftsausstattung der landwirtschaftlichen Betriebe. 
Wir erfassen somit die landwirtschaftlichen Arbeitskriifte nach Beruf und sozialer 
Steilung, nach Geschlecht und Alter, die Nutztiere nach Art (eventuell auch Rasse), 
Geschlecht, Alter, die motorischen Krafte nach ihrer Art und Starke, gegebenen
falls auch die Eigentums- und Betriebsverhaltnisse. Wie ersichtlich ergeben sich 
hier auf Schritt und Tritt "Oberschneidungen mit anderen Erhebungen: bei der 
Statistik der Bodenflachenverteilung mit der Statistik der Bodennutzung, bei der 
Statistik der Arbeitskriifte mit der Berufszahlung, bei der Statistik der Nutztiere 
mit der Viehzahlung, bei der Statistik der Eigentums- und Besitzverhaltnisse mit 
der Grundbesitzstatistik. Solche t}berschneidungen sind in der Statistik nichts 
Ungewohnliches. Sie kommen davon, daB ein und derselbe Gegenstand bisweilen 
von verschiedenen Seiten aus betrachtet wird (vgl. oben S. 4). Wenn z. B. der 
Beruf der Personen bei der Volkszahlung, aber auch bei der landwirtschaftlichen 

Entwicklung der Betriebe verschiedener GroDen nach Zahl und Flache auf 
dem heutigen Reichsgebiete 1• 

I Zu- (+) oder Abnahme (-) 
GroBenstufe nach der landwirt- I 1907 1925 1925 gegeniiber 1907 

schaftlich benutzten Flache Grundzahlen I % 
1~-----1----+-----2----~~----3----~1~---4----

0,5 bis unter 2 ha 
2." 5" 
5 " " 20" 

20 " " 100" 
100 ha und mehr 

Z usammen 

Zahl der Betriebe 
1131675 1181211 

886455 894454 
930785 956155 
228456 199825 

18933 18668 

3196304 3250313 

Gesamtflache der Betriebe in ha 
0,5 bis unter 2 ha 1663743 1788260 
2 ,,5 " 3852957 3970830 
5 ,,20 " 12157536 12761184 

20 " " 100" 11088566 9970172 
100 ha und mehr 8017549 7732206 

Zu sammen 36780351 36222649 

1 Stat. Dt. R. 412jII, 10. Berlin 1931. 

+ 49536 + 4,4 
+ 7999 + 0,9 
+ 25370 + 2,7 
- 28631 -12,5 
- 265 - 1,4 

+ 54009 + 1,7 

+ 124517 + 7,5 
+ 117873 + 3,1 
+ 603648 + 5,0 
-1118394 -10,1 
- 285346 - 3,6 

- 557702 I - 1,5 
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(und gewerblichen) Betriebszahlung erfaBt wird, so dient die Erfassung in der 
ersteren Richtung dem ganz allgemeinen Zweck der Berufserhebung, wobei der 
Beruf dann auch in Ver
bindung mit allen bei 
der Volkszahlung erho
benen Merkmalen (Ge
schlecht, Alter, Famili
enstand, Staatsbiirger
schaft, Konfession, Na
tionalitat, Kinderzahl 
usw.) dargestellt wer
den kann, bei der Be
triebszahlung aber nur 
dem besonderen Zwek
ke, daB der Betrieb 
durch die Arbeiterzahl 
und eine summarische 
Ausgliederung etwa 
nach Geschlecht und 
Alter gekennzeichnet 
wird. Ahnlich ist das 
Verhaltnis der allge
meinen Statistik der 
Bodennutzung zur Bo

Verteilung der Gesamtflii.che auf Eigenland, Pachtland 
und iibriges Land nach GroBenklassen im Jahre 1907 und 

1925 1 • 

GroBenstufe Gesamtflache Von je 100 ha der Ge-

nach der landwirt- Jahr der landwirt- samtflache waren 

schaftlich benutz- schaftlichen Eigen-Ipacht-I iibriges 
ten Flache Betriebe (ha) land land Land 

1 2 3 4 5 

0,05 bis unter 2 ha { 1907 2180478 68,7 23,8 7,5 
1925 2342812 68,7 23,7 7,6 

2 5 " { 1907 3852957 81,6 16,5 1,9 
" " 1925 3970830 81,8 16,2 2,0 

5 20 " { 1907 12157536 90,3 8,8 0,9 
" " 1925 12761184 90,1 9,2 0,7 

20 " 100 " { 1907 11088566 92,4 7,2 0,4 
" 1925 9970173 91,7 8,1 0,2 

100 ha und dariiber { 1907 8017549 78,9 21,0 0,1 
1925 7732203 82,1 17,8 0,1 

Zusammen 1907 37297086 86,3 12,6 I 1,1 
1925 36777202 86,6 12,4 1,0 

denflachenstatistik der Betriebszahlung, der allgemeinen Viehzahlung zur Nutz
tierzahlung der Betriebszahlung. AIle diese Statistiken haben ihren selbstandigen 
Sinn im Rahmen der landwirtschaftlichen Betriebszahlung, konnen aber auch als 
ein notdiirftiger Ersatz fiir die jeweilige allgemeinere Zahlung verwendet werden, 
wenn eine solche nicht vorliegt. Das 
gleiche gilt von der Statistik der Eigen
tums- und Besitzverhaltnisse an Be
trieben und der Eigentums- und Besitz
statistik des Grundbesitzes. 

NaturgemaB miissen bei einer sol
chen Ersatzverwendung die Unterschiede 
im Umfang der beiden Massen als Fehler
quellen beriicksichtigt werden. 

Wir wollen nun die landwirtschaft
liche Betriebsstatistik durch einige Bei
spiele veranschaulichen. 

Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf 
Seite 138. 

Die Zahl der Betriebe insgesamt hat zu
genommen, die Gesamtflache, im Einklang mit 
der landwirtschaftlich genutzten Flache (siehe 
oben S. 133) abgenommen. Diese Ergebnisse 
sind allerdings Durchschnitte aus einander ent
gegengesetzten Bewegungen: bei den Betrieben 

Der Anteil der mit Maschinen arbeiten
den landwirtschaftlichen Betrie be im 
Deutschen Reiche im Jahre 1907 und 

19252 • 

GroBenstufen nach der 
landwirtschaftlich 
benutzten Flache 

unter 0,5 ha . . . . 
0,5 bis unter 2 ha. 
2" "5,,. 
5 "20,,. 

20 "50,,. 
50 ,,100 " . 

100 " "200,,. 
200 ha und dariiber . 

Zusammen 

Von 100 land- und 
forstwirtschaft
lichen Betrieben 

benutztenArbeits
maschinen 

1925 

3,8 
22,1 
66,3 
93,0 
98,8 
98,5 
98,8 
99,0 

39,7 

1907 

1,0 
9,4 

33,1 
73,5 
93,2 
94,2 
96,3 
98,2 

26,5 

bis zu 20 ha finden wir sowohl hinsichtlich der Zahl der Betriebe ala auch der Flache Zu-, 
bei. den Betrieben von iiber 20 ha Abnahmen. Diese Verschiebung liegt ganz in der Richtung 
der Siedlungsbewegung; es kommt auch die Zunahme besonders stark in der Gruppe 0,5 bis 
2 ha zum Ausdruck. 

1 Stat. Dt. R. 412/11, 50. 2 Stat. Dt. R. 412/11, 140. Jetziges Reichsgebiet. 
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Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf S. 139 oben. 
1m Durchschnitt aller Betriebe machte das Eigenland 86,6%, das Pachtland 12,4%, das 

iibrige Land (Deputatland, aufgeteiltes Allmendeland, sonstiges Land) 1,0% aus. Von 1907 ist 
iibereinstimmend mit der im Beispiel 1 festgestellten Verschiebung vom groBen zum mittleren 
und kleinen Grundbesitz eine Verschiebung zugunsten des Eigenlandes und zuungunsten des 
Pachtlandes eingetreten. 

Ein Blick in die Einzelheiten nach GroBenstufen zeigt, daB der Antell des Pachtlandes in 
den niedrigsten und den h5chsten GroBenstufen am groBten, in den mittleren am kleinsten 
war. Der Riickgang des Pachtlandes hat sich auch nur in diesen GroBenstufen, am starksten in 
derjenigen von 100 ha und dariiber vollzogen, wahrend in den mittleren Stufen eine Zunahme 
von Pachtland festzustellen war. 

Beispiel 3. Siehe dazu die Tabelle auf S. 139 unten. 
Diese Zahlen lassen sowohl die Zunahme des Anteils der mit Maschinen arbeitenden Betriebe 

bei wachsender GroBe des Betriebes, als auch die in allen GroBenstufen zu beobachtende Zu
nahme dieser Maschinen von 1907 auf 1925 erkennen. 

4. Die Statistik des Viehstandes1• 

Wie bereits im vorausgehenden Abschnitt 3c ausgefiihrt wurde, pflegt mit der 
Erfassung der landwirtschaftlichen Betriebe und ahnlich auch der unter 5. zu be
sprechenden Erfassung der gewerblichen und handlerischen Betriebe eine Statistik 
der in den Betrieben verwendeten, bzw. vorhandenen hauslichen Nutztiere verbunden 
zu werden. Es erfolgt also aus AnlaB einer landwirtschaftlichen und gewerblichen 
Betriebszahlung eine sehr weitgehende Viehzahlung. Aber sie ist nicht vollstandig. 
Es werden wohl in ihr die gesamten hauslichen Nutztiere der Landwirtschaft erfaBt, 
ebenso die in den gewerblichen und handlerischen Betrieben verwendeten Zugtiere 
(zumeist Pferde). Nicht erfaBt werden aber durch die beiden Arten von Betriebs
zahlungen die Luxuspferde, die Militar- und Polizeipferde, nicht erfaBt werden ferner 
die zahlreichen FaIle von Schweine-, Ziegen- oder Gefliigelhaltung, die mit keinem 
landwirtschaftlichen (oder gewerblichen) Betrieb verbunden sind. Wir werden somit 
iiber die vorhandenen Rinder, meist auch Schafe aus einer landwirtschaftlichen Be
triebszahlung ein nahezu vollstandiges Bild bekommen; dagegen werden die Zahlen 
der vorhandenen Pferde, Schweine, Ziegen, Kaninchen, Bienenstocke, des Ge
fliigels u. dgl. unvollstandig sein. Die Durchzahlung der vorhandenen hauslichen 
Nutztiere in einer landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebszahlung kann also 
nicht eine allgemeine Viehzahlung ersetzen. Diese wird die verschiedenen Haustier
arten nach dem Geschlecht und entsprechenden Altersgruppen gesondert zu erfassen 
haben. Diese Zergliederungen dienen dazu, den Viehstand qualitativ naher zu 
kennzeichnen; es ist z'. B. nicht gleichgiiltig, ob die gleiche Anzahl "Rinder" iiber
wiegend aus Kalbern oder aus erwachsenen Stiicken besteht. (Die Frage der Qualitat 
neben der bloBen Stiickzahl begegnet uns auch bei der Viehertragsstatistik, der 
Statistik der Schlachtungen. Hier wird die Beschaffenheit dank der Nahe einer 
Waage auch durch das Lebendgewicht gekennzeichnet.) 

Eine nicht unwichtige Frage ist die nach dem Zeitpunkt der Zahlung, da der 
Viehstand periodisch schwankt, je nachdem eine Zeit gewahlt wird, in der der Vieh
stand durch jungen Nachwuchs vermehrt, oder in der er durch vorausgegangene 
Schlachtungen vermindert ist. Fiir verschiedene Haustiergattungen ist dieser Zeit
punkt verschieden. Wie immer die Entscheidung iiber den Zahltermin fallen mag, 
jedenfalls ist es notwendig, bei den jahrlich zu wiederholenden Zahlungen immer 

1 RITTER, K.: Art. "Viehstatistik", in: Handw. Staatsw. 8, 678-697. MiiLLER, J.: Deutsche 
Wirtschaftsstatistik, S. 75-83. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 321-326. PETERSILIE, E.: 
Viehstatistik, in: Stat, in Deutschl. 2, 77-127. SCHNAl'PER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, S.319 
bis 327. - Methodik der Viehzahlungen in PreuBen. PreuB. Stat. 303, IOIff. und Anlage; M2, 
35*ff. RITTER, K.: Die Entwicklung des deutschen Viehbestandes seit Anfang des 19. Jahrh., 
in: Landw. Jb. 70, 775-844 (1929; auch in: Agrarpolit. Aufsatze und Vortrage 13. Berlin 1929). 
DEUTSCHLANDER: Die Entwicklung der Viehbestande der Welt, in: Mitt. der Dt. Landwirtschafts
gesellschaft 45, 129ff., 152f., 176f. (1930). 
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wieder den gleiohen Zahltermin einzuhalten, weil sioh sonst eine formale Fehler
quelle aus der Erfassung einer versohiedenen Stufe der jahreszeitliohen Sohwan
kungen ergibt (1, 131£). 

1m Deutsohen Reiohe werden alljahrlioh am 1. Dezember allgemeine Vieh
zahlungen abgehalten. FUr die Sohweine, deren Stand stark weohselt, werden 
vierteljahrliohe Zwisohenzahlungen eingesohoben. 1m Jahre 1931 fand am 1. Juni 
und 1. September auJ3erdem eine Weidefettviehzahlung statt, im Jahre 1928 eine 
Hundezahlung, im Jahre 1931 eine Edelpelztierzahlung. 

Beispiel 1. 
Viehstand des Deutschen Reiches 1913 und 1928 bis 1930 1• 

Grundzablen (1000 St.) Auf 10000 Einwohner 
entfielen Stiick 

Tiergattungen 
1. Dez. 

I 
2. Dez. 

I 
1. Dez. 1. Dez. 1. Dez. 

I 
1. Dez. 

1930 1929 1928 1913 1930 1913 

Pferde. .. 3521,5 3617,1 3717,6 3806,7 548 638 
Maultiere, Maulesel, Esel 18,6 21,2 24,0 10,4 3 2 
Rindvieh. 18470,4 18032,7 18414,1 18474,4 2873 3095 
Schweine. 23442,5 19944,0 20105,9 22533,4 3646 3774 
Schafe. 3504,4 3479,9 3634,8 4987,8 545 835 
Ziegen. 2580,5 2625,4 2890,1 3163,8 401 530 
Ganse. 6245,7 5564,2 5655,7 5850,8 972 980 
Enten. 3882,0 3315,9 2849,8 2086,3 604 349 
Hiihner .. 88103,9 83274,0 76003,0 63970,3 13702 10715 
Bienenstocke . 2002,1 1728,1 1623,6 2299,32 311 385 

Bei der Beurteilung der zahlenmiUligen Entwicklung der verschiedenen Tiergattungen 
kommt es nicht nur auf die Bewegung ihrer absoluten Zahl, sondern auch auf die verhaltnis
maJ3ige Bewegung im Hinblicke auf die Bevolkerung an. Die Bevolkerung des Deutschen Reiches 
ist in der Zwischenzeit von 59,7 Millionen auf 64,3 Millionen Personen angewachsen. Es muB 
daher iiberall, wo wir eine Abnahme schon in den Grundzahlen feststellen konnen, die verhalt
nismaJ3ige Abnahme noch starker sein; andererseits muB die verhaltnismaBige Zunahme, 
wo wir eine Zunahme in den Grundzahlen feststellen konnen, kleiner gewesen sein; in Fallen 
schwacher Zunahme ist es sogar moglich, daB der Zunahme der Grundzahlen eine Abnahme der 
Verhaltniszahlen gegeniibersteht. Abnahmen gegeniiber 1913 schon in den Grundzahlen ergeben 
sich bei den Pferden, beim Rindvieh, bei den Schafen und Ziegen; in den Verhaltniszahlen 
dazu auch noch bei den Schweinen, die eine geringe Vermehrung in den Grundzahlen aufweisen. 
Die Griinde fiir diese Abnahmen sind wirtschafts- (bei den Pferden auch verkehrs-) politischer 
Art; es soIl auf sie hier nicht naher eingegangen werden. Vermutlich spielt aber, wie auch aus den 
Zunahmen fiir das Gefliigel hervorgeht, die Umstellung der Landwirtschaft durch die Siedlungs
bewegung (S. 136f.) mit eine Rolle. 

Beispiel 2. 
Der Rindviehstand im Deutschen Reiche nach Gattungen 1930 und 1913 3• 

Bestand (in 1000 Stiick) Zunahme (+) oder 
Riickgang (-) 

Tiergattung 
iiberhaupt in % von am am 

1. Dez.1930 1. Dez. 1913 (1000 Stiick) 1913 

Kalber, unter 3 Monate alt 1647,8 1684,3 - 36,5 - 2,2 
Jungvieh, 3 Monate bis unter 1 Jahr 

alt 2953,9 

1 
5448,7 +170,6 + 3,1 Jungvieh, 1 bis unter 2 Jahre alt. 2665,4 

Zweijahrige und altere Zuchtbullen . 124,5 1368,8 -608,0 -44,4 Sonstige Bullen, Stiere sowie Ochsen 636,3 
Zweijahrige und altere Milchkiihe . 9453,9 } 9972,6 +469,9 + 4,7 Sonstige Kiihe . 988,6 

Rindvieh iiberhaupt. 18470,4 18474,4 - 4,0 I + 0,02 

1 Vjh. Stat. Dt. R. 4OfII, 48ff. (1931). Die Verhaltniszahlen sind von mir hinzuberechnet. 
2 Ergebnisse 1912, da 1913 nicht erhoben. 
3 Vjh. Stat. Dt. R. 4O/II, S.51 (1931). Verhaltniszahlen von mir hinzugefiigt. 
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Wir sehen in diesen Zahlen die oben nur summarisch gefaBte Zahl fiir Rindvieh iiberhaupt 
nach dem Geschlecht und Alter einigermaBen zergliedert. Es ergeben sich daraus bemerkens
werte Einblicke in die Art der Bewegung. Die Abnahme von 4000 Stiick Rindvieh setzt sich aus 
einer groBen Zunahme der Kiihe und einer weniger groBen des Jungviehs von iiber 3 Monaten 
und aus einer starkenAbnahme der "Bullen, Stiere und Ochsen" (verxp.utlich der Ochsen) und 
einer geringen der KiUber zusammen. Wir haben hier ein lehrreiches Beispiel, wie der Ausdruck 
fiir eine zusammengesetzte Gesamtheit aus den verschiedenartigsten Teilausdriicken zustande 
kommen kann. Nicht minder lehrreich ist unser Beispiel dadurch, daB hier eine Aufrechnung 
von negativen und positiven Prozentzahlen auf nahe bei Null erfolgt, die aus der GroBe der Pro
zente nicht verstandlich ist, sondern sich so erklart, daB hinter den Prozentzahlen verschieden 
groBe Massen stehen. Das einfache arithmetische Mittel aus den Prozentzahlen, wie es der Laie 
in Unkenntnis der Grundzahlen gerne bildet, wiirde natiirlich zu einem falschen Bilde fiihren. 

5. Die Statistik der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugungl. 
Der Umkreis der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse ist weit gespannt. 

Rier haben wir zunachst die Hauptergebnisse der land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung des Bodens, die Holzgewinnung auf der Waldflache, den Ernteertrag auf 
den Wiesen, in den Garten und hauptsachlich auf dem .Ackerlande. 

In die erstere Richtung weist die Holzschlagerungsstatistik, nach ge
schlagenen Baumarten und Mengen, sowie nach der Zweckbestimmung. 

1m Deutschen Reiche hat im Jahre 1927 im Zusammenhang mit der letzten Er
hebung der Bodenbenutzung auch die letzte forstwirtschaftliche Erhebung statt
gefunden, in der die Forsten sowohl nach ihrem Bestande als nach ihrem Holz
ertrage erfaBt wurden. 

1 F0'1'8twirtschaftliche Erzeugung: RAil, FR.: Die deutsohe Forstwirtsohaft im Spiegel der 
Reichsstatistik. Berlin 1931. - Stat. Dt. R. 386, 3 (1930). ENDRES, M.: Art. "Forsten", in: 
Handw. Staatsw. 4, 246-255. HUBER, L.: Die iibrige landwirtsohaftliohe Statistik, in: Stat. 
in Deutsohl. 2, 176-180. - World forestry number (World Agrioulture, New York 6,2, 433ff.). 
DE BEDO, A.: Statistique forestiere internationale, in: Bull. Inst. Int. 13/1, 309ff. LEVASSEUR, L.: 
Statistique forestiere. Ebenda 9/2, 211. - Vgl. auoh die zu den Absohnitten "Grundbesitz
statistik" und "Landwirlsohaftliohe Betriebsstatistik" (S. 135f.) angegebenen Sohriften. 

Landwirl8chaftliche Erzeugung: MEERWAltTH, R.: Nationalokonomie und Statistik, S.330ff. 
MULLER, J.: Deutsohe Wirtsohaftsstatistik, S. 53-64. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 316 
bis 326. HUBER, L.: Die iibrige landwirtschaftliohe Statistik, in: Stat. in Deutsohl. 2,138-162. 
SCHNAPPER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, S. 304-326. - Das Verfahren der Statistik des Pflanzen
baus, in: PreuB. Stat. 303, 1-9. PALMGREN, E.: Vber die gesohiohtliohe Entwioklung der amt
lichen Agrarstatistik in PreuBen, in: PreuB. Stat. 283, 1 * - 39*. - Erlauterungen zur Statistik 
der Fleischversorgung, in: Bl. f. landwirtsohaftl. Marktforsohung 2, 508ff. (1932). BEYLEFELD, 
A. J.: Determination of a preoise indication of ohange in orop area, in: J. Amer. Stat. Assoo. 24, 
405-411 (1929). VIGOR, H. D.: Offioial orop estimates in England, in: J. Roy. Stat. Soo. 91, 
1-49 (1928). GRACH, H. E.: Der gegenwartige Stand der internationalen statistisohen Erfassung 
der Ackerbauerzeugnisse, unter bes. Ber. der Zuverlassigkeit der deutschen Erntestatistik (Diss.). 
Halle 1931. RITTER, K.: Die Welterzeugung an Agrarprodukten, in: Berichte iiber die Landwirt
sohaft, N. F. 11, 21-49 (1930). ETTLING, W.: Gemiise- und Obststatistik im Deutsohen Reioh, 
in: Z. PreuB. Stat. Landesamt 66,344-376 (1926). DERS.: Die Gemiise- und Obststatistik in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika. Ebenda68, 363-376 (1928). MULLER, J.: Die Erfassung 
der Ernte duroh die Statistik der Saatenstandsberiohterstatter, in: Allg. stat. Aroh. 15, 79-100 
(1925). QUANTE, P.: Die Zuverlassigkeit der deutsohen Anbau- und Erntestatistik, in: Z. PreuB. 
Stat. Landesamt 64, 3.-4. Abt., S. 1-70 (1924). GINI, C., U. F. VINCI: L'enquete de la Societe 
des Nations sur la question des matieres premieres et les denrees alimentaires, in: Metron 2, 
H. 1/2, Iff. (1922). WINKLER, W.: BetriebsgroBe und Anbauflaohenverteilung, in: Jb. Nationali:ik. 
Stat., 3. F. 62,449-460 (1921) SOEHNER, P. A.: Die Anbauflaohen- und Erntestatistik in Oster
reioh (Abh. a. d. Geb. d. Kriegswirtsohaft 1). Wien u. Leipzig 1917. WITTSCHIEBEN, 0.: Die 
Reform der Anbauflaohen- und Erntestatistik. Graz 1917. RICCI, U.: Statistique de la produotion 
agraire, in: Bull. Inst. Int. 21/2,168-259; 20/1,64, 163f., 9ff. DERS.: Statistique internationale 
des superfioies et des produotions agriooles. Ebenda 20/2, 675-763. DERs.:Statistique inter
nationale des etats des cultures 19/3, 1-92, 123*ff., 148*ff. L. MARCH ebenda 20/2, 649-662; 
20/1, 75-78. - Vgl. auch die Sonderhefte 16 und 20 zu den Vjh. Kf. (JASNY, N.: Die neu
zeitliche Umstellung der iiberseeischen Getreideproduktion usw., Berlin 1930. DERS.: Die Zu
kunft des Roggens, Berlin 1930). 
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Beispiel. 
Es ergab sich danach ein Bestand auf dem heutigen Gebiete des Deutschen Reiches1 : 

Grundzahlen (ha) % 

1927 1913 1927 1913 

Holzbodenflii.che iiberhaupt. 12654176,6 12634746,0 100,0 100,0 
darunter: 

Hochwald Eichen. 665515,6 635987,5 5,3 5,0 

" Rotbuchen und sonstige harte Laub-
MIzer . . .. . 1671468,6 1716524,7 13,2 13,6 

" 
Birken und weiche LaubMlzer 307078,9 342484,1 2,4 2,7 

" Kiefern (Fohren) 5525202,1 5526206,5 43,7 43,7 

" 
Fichten (Rottannen) . 3110088,8 2960243,0 24,6 23,4 

" Tannen (WeiBtannen) 311009,9 331105,3 2,5 2,6 

Laubwald iiberhaupt 3644015,4 3788746,2 28,8 30,0 
Nadelwald iiberhaupt . 9010161,2 8845999,8 71,2 70,0 

Da der deutsche Wald uns verstaubten Stadtern so oft Aufnahme und Erquickung gewahrt 
hat, wollen wir ihm hier, wenn auch nur in Zahlen, liebevolle Aufmerksamkeit widmen. Die vor
stehende tThersicht zeigt zunachst die Verteilung des deutschen Waldes nach den verschiedenen 
Baumarten, dann die Verschiebung darin von 1913 auf 1927. An erster Stelle standen mit einem 
Anteil von 43,7% die Kieferhochwalder, an zweiter mit 24,6% Anteil die Fichtenhochwalder. 
Nadelwald iiberhaupt gab es mehr als zwei Drittel, Laubwald noch nicht ein Drittel des Wald
bodens. Seit 1913 ist eine Verschiebung zuungunsten des Laub- und zugunsten des Nadelwaldes 
bemerkbar, die den Buchen-, Birken- und dergleichen Waldern EinbuBe tat und die Fichten
walder begiinstigte. 

Ertrag auf der Holzbodenflache des Deutschen Reiches1• 

Grundzahlen (fm) % 
--"---

1926/27 1912/13 1926/27 1912/13 

Ertrag insgesamt . 49708632,6 52348513,0 100,0 100,0 
darunter: 

Nutzderbholz Laubholz . 3364797,7 3421661,2 6,8 6,5 

" Nadelholz . 21571494,0 22133740,7 43,4 42,3 
Brennderbholz Laubholz. 8221849,3 8462341,8 16,5 16,2 

" 
Nadelholz 9026963,0 8819585,0 18,2 16,9 

Stock- und Reisholz (einschl. Nutzreisig) . 7457875,6 9377701,5 15,0 17,9 
Eichenlohe . 37458,7 59947,6 0,1 0,1 
Weidenruten . . . 28194,3 73535,2 0,0 0,1 

Der groBere Teil des Holzertrages bestand aus Nutzderbholz. Darunter war verhiUtnismaBig 
viel mehr Nadel- als Laubholz, wahrend beim Brennderbholz, das etwa ein Drittel des Holz
ertrages ausmachte, das Laubholz verhaltnismaBig stark, das Nadelholz verhaltnismaBig schwach 
vertreten war. Gegeniiber dem Jahre 1912/13 war im Jahre 1926/27 eine Abnahme des Holz
ertrages festzustellen, von der alle ausgewiesenen Arten auBer dem Brennderbholz aus Nadelholz 
betroffen waren. Weitaus am starksten war aber der Riickgang beim Stock- und Reisholz, was 
sich in den relativen Zahlen so ausdriickt, daB der Anteil aller anderen wichtigeren Nutzarten 
zugenommen hat. 

Der Freund des deutschen Waldes wird bei diesen sparlichen Zahlenangaben nicht stehen 
bleiben, sondern im amtlichen Quellenwerk weitere Belehrung suchen. 

Um eine Ern testa tistik herzustellen, bedarf es zweier Bestandteile, der Ernte
fH1chen und der auf I ha durchschnittlich geernteten Ernteertrage. Die Ernteertrage 
werden aus den (ausgemessenen oder geschatzten) Flachen des ursprunglichen An
baues in der Weise abgeleitet, daB Flachen, auf denen die Aussaat vernichtet und 
mit einer anderen Feldfrucht wieder erneuert wurde (z. B. Auswinterungen mit 
nachfolgendem Friihjahrsanbau einer anderen Feldfrucht) abgezogen, die Flachen des 
Ersatzanbaues und diejenigen einer zweiten Ernte (Nachfrucht), hinzugefiigt werden. 
Die auf I ha geerntete Menge wird in der Weise ermittelt, daB fur ein beschranktes 

1 Stat. Dt. R. 386, 12/13. Jetziges Reichsgebiet ohne Saargebiet. 
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Gebiet (je kleiner um so besser) eine fachmannische Schatzung fiir den Durchschnitt 
vorgenommen wird. Nach diesem Durchschnitt und der ermittelten Ernteflache wird 
dann der gesamte Ernteertrag festgestellt. Bei der Schatzung des Ertrages je Hektar 
steht der Steuerfurcht des befragten Landwirtes in der Regel der Ehrgeiz des Er
hebungsorganes gegeniiber, zwei Fehlerquellen, die sich bei richtigem Krafteverhalt
nisse die Waage halten, manchmal jedoch im Sinne des einen oder des zweiten Fehlers 
einen Ausschlag geben. Diese Fehlerquellen fiigen der wegen der doppelten Schatzung 
(Ernteflache, Hektarertrag) an sich fehlerbehafteten Erntestatistik noch ein Element 
der Unsicherheit hinzu. 

Die Kenntnis der Ernteertrage ist von der groBten Wichtigkeit fiir die Beurteilung 
der Nahrungsmittelversorgung der Bevolkerung; allerdings muB da die Ein- und 
Ausfuhr sowohl in der rohen Form der Feldfrucht (z. B. Weizen) als auch in der ver
arbeiteten (z. B. Mehl) beriicksichtigt werden. Ein Teil der geernteten Feldfriichte 
kommt nicht fiir die Ernahrung, sondern als Rohstoff fiir die gewerbliche Erzeugung 
in Betracht (z. B. Flachs); in dieser Richtung bedeutet die Statistik der landwirt
schaftlichen Erzeugung eine Erganzung der gewerblichen. 

Die deutsche Erntestatistik erfolgt in drei Stufen. Die erste sind die monatlichen 
Saatenstandsberichte, die den jeweiligen Saatenstand durch Noten von Ibis 5 
klassifizieren. Es folgen die Vorschatzungen der Ernte fiir die wichtigeren Feldfriichte 
von Anfang Juli bis Anfang Oktober. SchlieBlich reiht sich zu Anfang November 
die endgiiltige Ernteermittlung fiir samtliche wichtigeren Feldfriichte an. Derzeit 
erfaBt die Berichterstattung 29 Fruchtarten. Rund 7200 Berichterstatter in allen 
Teilen des Deutschen Reiches sind an der Erntestatistik beteiligt. 

Beispiel. 
Die Ernteertrage des Jahres 1931 im Vergleiche mit dem Durchschnitte der 

Jahre 1911/13 auf dem heutigen Gebiete des Deutschen Reiches 1. 

Ernteertrage Zu- (+) 
-----_._-- - .-------- ._-- oder Ab-

Fruchtarten auf 1 ha in dz insgesamt in 1000 t nahme(-) 
_ 1931 r~~1/13 1931 I 1911/13 in % 

--
I 2 3 4 5 

Winterroggen 15,4 18,7 6592 9453 -30,3 
Sommerroggen 12,2 12,6 88 132 -32,8 
Winterweizen 19,5 22,8 3669 3320 +10,5 
Sommerweizen. 19,9 22,1 564 445 +26,8 
Sommergerste . 18,0 21,2 2511 2870 -12,5 
Hafer. 18,5 19,8 

I 
6205 7680 -19,2 

Kartoffeln 156,0 137,6 43866 37962 +15,6 
Zuckerriiben2 289,8 299,73 11039 139863 -21,1 
Klee 54,1 45,9 9363 7535 +24,3 
Luzerne. 69,5 57,5 

I 
2128 1193 +78,4 

Bewasserungswiesen 53,6 51,8 2159 2110 + 2,4 
Andere Wiesen 45,8 42,4 23364 20579 +13,5 

Die Hektarertrage der Getreidearten standen im Jahre 1931 durchaus unter, diejenigen 
der iibrigen Feldfriichte (auBer Zuckerriiben) durchaus iiber den Ertragen des Durchschnittes 
von 1911/13. Die tatsachlich geernteten Gesamtmengen richten sich dann auch noch nach der 
Bewegung der Ernteflachen. So wurde z. B. Winterweizen und Sommerweizen trotz Riickganges 
des Hektarertrages insgesamt mehr geerntet als im Jahre 1911/13, weil im Ergebnis die Zu
nahme der Ernteflache die Abnahme der Hektarertrage iiberwog. Bei den iibrigen Feldfriichten 
lagen die Anderungen der Hektarertrage und der Ernteflachen in der gleichen Richtung, so daB 
hier in den gesamten Ernteertragen eindeutige Bewegungen zum Ausdrucke kommen. 

1 Vjh. Stat. Dt. R. 41/1, 32f., 45 (1932). 
2 AusschlieBlich der Riiben zur Samengewinnung. 
3 Ergebnis 1914, da friiher nicht erhoben. 
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Die Verwertung der Viehzucht beruht hauptsachlich auf den Schlachtungen, 
deren Statistik die wichtigste Erkenntnisquelle fiir den Fleischverbrauch ist. 1m 
Deutschen Reiche wird iiber Schlachtungen, soweit sie nach dem Gesetze beschau
pflichtig sind, vierteljahrlich, soweit sie es nicht sind, bei geeigneter Gelegenheit 
nach Tiergattung, Schlachtgewicht, Geschlecht und Alter Statistik gefiihrt. 

Bei der Beniitzung der Zahlen sind einige Fehlerquellen zu beachten. Es sind in 
den Schlachtungen auch die aus dem Ausland lebend eingefiihrten Stiicke, also Tiere, 
die nicht im Inlande aufgezogen wurden, enthalten. Es decken sich ferner die nicht 
beschaupflichtigen nicht mit den Hausschlachtungen, weil ein Teil dieser beschau
pflichtig ist, und zwar in einem im Laufe der Zeit zunehmenden Malle. Es hat also 
auch eine Erweiterung des Begriffsumfanges der beschaupflichtigen Schlachtungen 
stattgefunden (I, 132). 

Beispiel. 
Beschaupflichtige Schlachtungen im 

Deutschen Reichl. 

Die Entwicklung der Zahl 
der Schlachtungen fiigt sich 
recht gut in das Bild ein, das 
wir oben (S. 141) iiber die 
Entwicklung des Viehstandes 
im Deutschen Reiche bekom
men haben. Wollten wir den 
Inlandsertrag der deutschen 
Viehzucht genauer erfassen, 
so miiBten wir, wie erwahnt, 
die Schlachtungen des ein
gefiihrten Lebendviehs ab
ziehen und die nicht beschau
pflichtigen Hausschlachtun
gen noch hinzufiigen. 

Die Zahlen iiber das 
Schlachtgewicht der Tiere 
lassen erkennen, daB das 
Schlachtgewicht, das wahrend 
des Krieges und hernach ge
sunken war, den friiheren 
Stand nicht nur erreicht, son
dern ihn sogar iiberschrit
ten hat. 

Wiinschenswert ware fiir 

A. Zahl der Schlachtungen. 
1931 1926 

Ochsen ........ . 324045 432352 
Bullen ......... . 494144 348872 
Kiihe ......... . 1564471 1521621 

996086 939742 J ungrinder iiber 3 Monate alt 
Kalber bis zu 3 Monaten . 
Schweine. 

4080334 4258506 
. 20488271 13072112 

Schafe. 1562225 1878369 
Ziegen. 275982 255822 
Pferde. 115088 168115 
Hunde. 3100 5103 

B. Durchschnittsschlachtgewicht3• 

Ochsen ......... . 
Bullen ......... . 
Kiihe ......... . 
Jungrinder iiber 3 Monate alt 
Kalber bis 3 Monate alt 
Schweine 
Schafe.. . . 
Ziegen ........ . 
Pferde ........ . 

1931 1926 
336 308 
322 295 
257 232 
206 180 
46 42 
86 92 
25 22 
20 18 

268 226 

19132 

492915 
466672 

1468059 
793952 

3713254 
16406423 
1967493 

424414 
153106 

7252 

1906 
330 
310 
240 
185 
40 
85 
22 
16 

235 

eine vollstandige Viehstatistik neben der in Zeitabstanden erfolgenden Erfassung der Viehstande 
die vollstandige Erfassung der Viehbewegung, Zuwachse durch Geburten, Zuwanderung (z. B. 
Einfuhr) und Abgange durch Tod (Schlachtung) und Abwanderung (Ausfuhr), also ahnlich 
der Erfassung der Bevolkerungsbewegung. In der Praxis wird jedoch nur der Abgang durch 
Schlachtungen sowie der Grenziibertritt von Vieh erfaBt. 

6. Die Statistik der gewerblichen Betriebe4• 

In der Statistik der gewerblichen Betriebe besteht die Hauptschwierigkeit in 
der richtigen Abgrenzung des Betriebsbegriffes. Das wirtschaftliche Leben ist 
reich und bringt die verschiedenartigsten Gestaltungen, Zusammenfassungen und 
Vnterteilungen, mit sich. Dem Blicke des Betrachters bietet sich zunachst die Vnter-

1 Stat. Jb. Dt. R. 61, 76 (1932). 
2 Auf das jetzige Reichsgebiet (ohne Saargebiet) umgerechnet. 
3 1m Schlachtgewicht nicht enthalten ist das Gewicht der als Fleisch verwendbaren Ein

geweide und des Eingeweidefetts. 
4 MEERWARTH, R.: NationalOkonomie und Statistik, S. 109-205. HESSE, A.: Art. "Gewerbe

statistik", in: Worterbuch d. Volkswirtschaft 2,140-148. DERS.: Gewerbestatistik und Arbeits
statistik, 4. Aufl. (CONRAD, J.: GrundriB zum Studium der polito Okonomie 4/3). Jena 1925. 
MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik, S. 96-112. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, 
S. 344-·360. MORGENROTH, W.: Gewerbestatistik, in: Stat. in Deutschl. 2, 181-234. LUCHT, J.: 

Winkler. Gesellschaftsstatistik. 10 
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nehmung dar, naeh auBen hin dargestellt dureh eine Firma. In der groBeren Zahl der 
Falle ist die Firma ein einfaehes Gebilde, manehmal aber zerfallt sie aueh in mehrere 
ortlieh voneinander getrennte Niederlassungen. Diese Niederlassungen selbst 
konnen wieder einfaehe Gebilde sein (z. B. eine Bankfiliale), sie konnen aber aueh 
gegliedert sein, und zwar entweder in vertikaler Gliederung, wenn sie aufeinander
folgende Erzeugungsstufen umfassen (z. B. Erzbergbau, Hoehofenbetrieb usw.), 
oder in horizontaler Gliederung, wenn sie in selbstandigen Abteilungen ("Werk
betrieben") verschiedene voneinander mehr oder weniger unabhangige Erzeugnisse 
herstellen (z. B. Mobel, Klaviere usw.). Wir haben es also hier mit drei Gesichts
punkten zu tun: dem wirtschaftlichen (Unternehmung), dem ortlichen (Nieder
lassung) und dem technischen (Werkbetrieb). Die Aufgabe einer guten gewerb
lichen Betriebsstatistik ist es, nach Tunlichkeit allen diesen drei Gesiehtspunkten 
gerecht zu werden. 

Der einfachste Ausgangspunkt fUr eine statistisehe Erhebung ware ohne Zweifel 
die Unternehmung. Freilich wiirde eine Statistik der gewerbliehen Unternehmungen 
dadureh, daB die Unternehmung nach ihrem Firmensitz in die Statistik eingestellt 
wiirde, ortlieh ein nieht ganz riehtiges Bild geben. Daher hat sieh in der praktisehen 
Statistik die ortliehe Niederlassung als Einheit der Betriebszahlungen durehgesetzt. 
Von ihr aus konnen wir dureh eine Frage im Fragebogen auf die hohere Einheit der 
Unternehmung gelangen, von ihr aus konnen wir aber aueh leiehter als von der Unter
nehmung zu den technisehen Unterabteilungen, den Werkbetrieben, vordringen. 

Man kiinnte eine gewisse .Ahnlichkeit zwischen dem Verhaltnis von Unternehmung und Nie
derlassung hierwiezwischen Grundbesitz und landwirtschaftlichem Betrieb inder Landwirtschafts
statistik (oben S.135ff.) erblicken; nur daB hier die Zusammengehiirigkeit der beiden Gegenstande 
so eng ist, daB man sie in einer einzigen Erhebung zu klaren versucht, wahrend man sich dort 
zweier verschiedener Erhebungen bedient, wobei die Klarung des Zusammenhanges gar nicht 
im V ordergrunde des lnteresses steht. 

Die Aufteilung der Unternehmungen oder ortliehen Niederlassungen in Werk
betriebe ist eine teehnisch-organisatorische Frage, die nieht iiberall gleichmaBig 
gelost ist. Es treten manehmal Abteilungen als selbstandige Werkbetriebe auf, die 
anderswo kein selbstandiges Dasein fUhren. Zudem hangt es vielfach auch vom guten 

Probleme einer gewerblichen Betriebszahlung, in: Z. PreuB. Stat. Landesamt 71, 6-17 (1932). 
REITHINGER, A.: Vergleichbarkeit von gewerblichen Betriebszahlungen, in: Allg. stat. Arch. 18, 
97 -118 (1929). SCHW ARz-LEYEN: Die Notwendigkeit einer Reform der gewerblichen Zahlungen, 
in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 56, 157-188 (1920). BOURGIN, H.: Remarques sur la constitution 
specifique de l'industrie et l'emploi des statistiques industrielles, in: J. Soc. Stat. Paris ID23, 
317 - 327. - Statistik der Gewerbeaufsichtsbehiirden, in: Vjh. Stat. Dt. R. 35/1, 26 - 28 (1926). 
BURGDORFER, F.: Bedeutung und Reform der Gewerbeaufsichtsstatistik, in: Allg. stat. Arch. 
16, 140ff. (1927). MULLER, J.: Die Erfassung der lndustrie durch die Statistik der Gewerbe
aufsichtsbeamten, in: Allg. stat. Arch. 13, 374ff. (1921/22). BURGDORFER, F.: Die Volks-, 
Berufs- und Betriebszahlung vom 16. Juni 1925, in: Allg. stat. Arch. 15, 64-77 (1925); auch 
SCHOEBEL im Verhandlungsbericht uber die 36. Konf. d. Verb. d. dt. Stadtestatistiker, 
S. 17 -22. Hamburg 1928. RIEMER, R.: Die rechtlichen und methodischen Grundlagen der 
iisterreichischen Betriebszahlung 1930 (Wiener Stat. Sprechabende 3). Wien 1930. VAN DER 
BORGHT, R.: Plan und Organisation der deutschen Berufs- und Betriebszahlung von 1907, in: 
Bull. lnst. Int. 17/2, 237ff.; Stat. Dt. R. 413/1. MILKOWSKI, F.: Der Nebenbetrieb in der ge
werblichen ~etriebszahlung 1925, in: Jb. Nationaliik. Stat., 3. F. 72, 510-517 (1927). LEON
TIEFF, W.: Uber die Theorie und Statistik der Konzentration. Ebenda, 3. F. "71, 301- 311 (1927). 
PASSOW, R.: Der Betrieb als Zahleinheit der gewerblichen Betriebsstatistik, in: Z. Sozialwiss., 
N. F. D, 84ff. (1918); 2,219ff. (1911). CONRADT, W.: Die Zahleinheit der gewerblichen Betriebs
statistik. Zur Kritik d. gewerbl. Betriebszahlung 1919, in: AUg. stat. Arch. 12, 1-74 (1920). 
MARCH, L.: Repertoire technologique des industries et professions, in: Bull. lnst. Int. 18/2, 
482ff. SIGERUS, A.: Handelsbetriebsstatistik (Erganzungsheft 2 zum Dt. Stat. Zbl.). Leipzig u. 
Berlin 1913. MEERWARTH, R.: Die Erfassung der Hausindustrie durch die gewerbliche Betriebs
zahlung, in: Jb. Nationaliik. Stat., 3. F. 42, 313ff. (1911). HUBER, M.: La statistique des forces 
motrices, in: J. Soc. Stat. Paris 63, 397-417 (1932). SAITZEW, M.: Die Motorenstatistik, ihre 
Methode, ihre Ergebnisse. Ziirich 1918. MARCH, L.: La statistique internationale des forces 
motrices, in: Bull. lnst. Int. ID/2, 374ff. 
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Willen des Leiters ab, was er bei einer gewerblichen Betriebszahlung als selbstandigen 
Werkbetrieb angeben will. Bei Erfassung der Werkbetriebe als Zahleinheit ist zu 
befiirchten, daB die Einteilung einschrankend vorgenommen wird, urn die Arbeit 
der Ausfiillung der Zahlpapiere zu verringern. MEERWARTH schlagt daher vorl, die 
technisch-organisatorische Ausgliederung der ortlichen Niederlassungen nicht durch 
eine Frage nach den Werkbetrieben, sondern die horizontale Gliederung nach den 
erzeugten Produkten, die vertikale nach den vorhandenen Produktionsstufen zu er
fassen. Das hindert natiirlich nicht, daB an die vorhandenen Werkbetriebe Sonder
fragebogen zur Beantwortung hinausgegeben werden, urn auch eine Aufarbeitung 
nach Werkbetrieben tunlichst zu ermoglichen. 

Die gewerblichen Betriebszahlungen gehen im Umfange der zu erfassenden Ein
heiten in der Regel weiter, als ihr in der Statistik allgemein eingefiihrter Name besagt; 
sie umfassen nicht nur die Erzeugungs-, sondern auch die Handels- und Verkehrs
betriebe, ja dariiber hinaus manchmal auch die Betriebe der sog. "freien Berufe". 

Fiir uns sind an dieser Stelle die wirtschaftlichen Betriebe von Wichtigkeit, also 
die Erzeugungs-, Handels- und Verkehrsbetriebe. Diese werden nach den verschie
denen Betriebsarten erfaBt - zur Darstellung ist das bereits oben (S. 125) bei der 
Berufsstatistik erwahnte "Betriebsverzeichnis" notwendig -, und zwar nicht nur 
nach ihrer Zahl, sondern auch nach ihrer Ausstattung mit menschlichen und moto
rischen Hilfskriiften. 

Sowohl die Ausstattung mit Arbeitskraften als auch die mit Maschinen - neben 
der bei Betriebszahlungen in der Regel nicht miterfaBten wirklichen Leistung -
kennzeichnen die GroBe und volkswirtschaftliche Bedeutung eines gewerblichen 
Betriebes. Allerdings wechselt das Verhiiltnis zwischen menschlichen und motorischen 
Kraften von Betriebsart zu Betriebsart, so daB die GroBenausgliederung der Be
triebe einer Betriebsart nach dem einen Gesichtspunkt oft ein ganz anderes Bild 
ergibt als nach dem anderen. Es ist daher wichtig, beide Ausgliederungen neben
einander vorzunehmen, urn eine richtige Vorstellung der GroBenverteilung der Be
triebe zu erhalten. 

Betriebe, menschliche und motorische Krafte nach der deutschen 
Betrie bszahl ung im Jahre 1925 2• 

Betriebe BeschMtigte Kraftmaschinen - Kraftfahrzeug-
Gewerbeabteilungen Personen leistung leistung 

-- ------ ----

Zahl % Zahl % PS % PS 1 % 

. Nichtlandwirtschaft-
liche Gartnerei, n. I. 
Tierzucht, Hochsee-
fischerei 17996 0,5 62081 0,3 8050 179069 0,5 

B. Industrie und Hand-
werk 1852737 53,1 12704135 67,8 18617855 93,8 3737679 9,9 

C. Handel und Verkehr . 1517823 43,5 5476682 29,2 1124013 5,7 33511714 89,3 
D. Theater-, Musik- und 

Schaustellungsgewer be 
und gewerblich be-
triebener Unterricht . 17057 0,5 110654 0,6 15920 0,1 22111 0,1 

E. Gesundheitswesen U. 
hygien. Gewerbe . 83761 2,4 396031 2,1 90030 0,4 83623 0.2 

Gesamtsumme . . 34893741100,0 18749583 1100,0 19855868 100,0 375341961100,0 

1 Nationalokonomie und Statistik, S. 124ff., 156ff. 
2 Stat. Dt. R. 413, 235 (1930). "Betrieb" ist hier wie uberhaupt in der deutschen Betriebs

zahlung von 1925 als "Niederlassung" (ortliche Begriffsfassung, S.146) zu verstehen, nur in 
denjenigen Tabellen, in denen der Vergleich mit fruheren Betriebszahlungen durchgefiihrt wird, 
als "Werkbetrieb" (technische Begriffsfassung). 

10* 
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Eine besondere SteHung nehmen unter den gewerblichen Betrieben die hand
werksmaBigen Betriebe ein. Sie sind entweder handwerksmaBig durch die Art der 
Tatigkeit (Schmiede, Schlosser, Fleischer, Photographen, Friseure usw.) oder sie 
werden als handwerksmaBig betrachtet wegen der Kleinheit des Betriebes. So hat 
z. B. die deutsche Betriebszahlung von 1925 aHe Betriebe, die nicht schon durch die 
Tatigkeit als handwerksmaBig gekennzeichnet waren, dann als handwerksmaBige 
Betriebe betrachtet, wenn darin hochstens 10 Personen beschaftigt waren. Einen 
besonderen sozialen Problemkreis steHen auch Hausgewerbe und Heimarbeit dar, 
die gelegentlich einer gewerblichen Betriebszahlung erfaBt werden konnen. 

Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf S. 147. 
1m Deutschen Reiche gab es im Jahre 1925 rund 3,5 Mill. gewerbliche Niederlassungen mit 

18,7 Mill. beschaftigten Personen und 57,4 Mill. PS motorischen Kraften. Den Hauptteil der Be
triebe und einen noch groBeren Anteil der beschaftigten Personen und der Kraftmaschinen
leistung nahmen Industrie und Handwerk fiir sich in Anspruch. 

Beispiel 2. 
Die Tabelle auf S. 148 bis 150 gibt reiche Auskunft iiber die industrielle Entwicklung des 

Deutschen Reiches im betrachteten Abschnitt. Wir wollen sie fiir die Hauptgruppen durch 
einige VerhiHtniszahlen naher beleuchten. 

VerhaItniszahlen zur Ausgliederung der deutschen Betriebe 1925. 

Betriebe Personen Motorische Krafte 

1907 I 1925 l9071-~1925 1907 I 1295 

1 I 2 3 4 5 6 

Es umfaBten % aller Industrien: 
A. die Produktionsmittelindustrien 23,6 27,7 47,9 50,9 68,1 73,7 
B. die Verbrauchsgiiterindustrien . 76,4 72,3 52,1 49,1 31,9 26,3 

Es umfaJ3ten % 
A. allerProduktionsmittelindustrien: 

I. die Kraftstoffe. 1,5 2,4 10,4 12,9 35,6 33,5 
II. die Grundstoffe 13,7 10,2 28,0 24,0 47,9 44,2 

III. die Konstruktionen. 84,8 87,4 61,6 63,1 16,5 22,3 

B. aller Verbrauchsgiiterindustrien: 
I. die Nahrung. 20,4 21,3 22,2 21,1 41,6 38,1 

II. die Bekleidung. 56,7 52,8 45,5 42,4 33,3 28,4 
III. die Wohnungsausstattung 22,9 25,9 32,3 36,5 25,1 33,5 

Es entfielen auf je einen Betrieb: 
A. in den Produktionsmittelindu-

strien durchschnittlich - - 9,4 11,8 11,9 25,0 
darunter: 
I. Kraftstoffe . - - 65,4 63,1 284,3 347,1 

II. Grundstoffe - - 19,2 28,0 41,6 108,8 
III. Konstruktionen. - - 6,8 8,5 2,3 6,4 

B. in den Verbrauchsgiiterindu-
strien durchschnittlich - - 3,2 4,4 1,7 3,4 

darunter: 
1. Nahrung. - - 3,4 4,3 3,5 6,1 

II. Bekleidung. - -- 2,5 3,5 1,0 1,8 
III. W ohnungsausstattung . - - 4,5 6,2 1,9 4,4 

Die Gliederungszahlen der Hauptabteilungen A und B der Industrien zeigen zunachst das 
Verhaltnis der Produktionsmittelindustrien und der Verbrauchsgiiterindustrien im Jahre 1925 
nachBetrieben, Personen und motorischenKraften. DieProduktionsmittelindustrien standen nach 
der Zahl der Betriebe in der Minderzahl, hatten dagegen nach der Zahl der Personen und mehr 
noch der motorischen Krafte das ttbergewicht. In allen drei Richtungen ist seit 1907 eine Ver
schiebung zugunsten der Ptoduktionsmittelindustrien eingetreten. Ein Blick in die groJ3e Tabelle 
belehrt iiber die Ursachen dieser Verschiebung; die Produktionsmittelindustrien haben hinsicht
lich Personen und motorischer Krafte starker zugenommen als die Verbrauchsgiiterindustrien, 
hinsichtlich Betriebe zugenommen, die Verbrauchsgiiterindustrien aber abgenommen. 
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Die weitere Gruppe der Verhaltniszahlen zeigt die Ausgliederung der Abteilungen A und B in 
ihren groBen Unterabteilungen I-III, und die Verschiebungen dieser Ausgliederungen seit 1907. 
In diesen Ausgliederungen bemerken wir zunachst wieder, daB Betriebe, Personen und motorische 
Krafte in ihrer zahlenmaBigen Entwicklung verschiedene Wege gehen konnen. So finden wir z. B. 
die Konstruktionsindustrien innerhalb der Gruppe A in der Zahl der Betriebe am starksten, 
in der Zahl der motorischen Kriifte am schwachsten vertreten, ahnlich die Bekleidungsbetriebe 
teilweise innerhalb der GruppeB. Der Vergleich mit 1907 zeigt innerhalb der Gruppe A eine Ver
schiebung zugunsten der Kraftstoffindustrien nach der Zahl der Betriebe und Personen, der Kon
struktionsindustrien auch nach den motorischen Kraften, innerhalb der Gruppe Beine Verschie
bung der Wohnungsausstattungsbetriebe nach allen drei Richtungen, der Nahrungsindustrien 
nur nach der Zahl der Betriebe. 

Die dritte Abteilung, die uns die durchschnittliche Zahl der Personen und motorischen Kriifte 
auf je einen Betrieb gibt, zeigt so recht die Verschiedenheiten, die innerhalb der einzelnen Ab
teilungen der Industrie bestehen, Verschiedenheiten, die natiirlich noch viel starker werden, 
je weiter man die Industrien nach Gruppen und Arten ins einzelne verfolgt. 'Vir erkennen aus 
unseren Zahlen vor allem, daB die Produktionsmittelindustrien (Gruppe A) im Durchschnitt 
sowohl nach der Personenzahl als nach den motorischen Kriiften groBer waren als die Verbrauchs
giiterindustrien (Gruppe B). Innerhalb der Gruppe A waren es die Kraftstoffindustrien, die iiber 
den groBten Umfa.ng nach beiden Richtungen verfiigten. Gegeniiber 1907 finden wir in den aller
meisten Abteilungen Zunahmen der BetriebsgroBe sowohl nach Personen wie nach den motorischen 
Kriiften. Eine Ausnahme bilden nur die Grundstoffindustrien hinsichtlich der Zahl der Personen. 

Es sei dem Studierenden dringendst nahegelegt, diese Entwicklungen nicht nur nach den 
groBen Abteilungen wie hier, sondern auch in den Einzelheiten nach den Untergruppen der 
Tabelle weiter zu verfolgen. 

Die angedeutete Verschiebung in der GroBengliederung der Betriebe ist wichtig genug, daB 
wir sie wenigstens nach der Personenzahl noch weiter betrachten. 

Beispiel 3. Siehe dazu die Tabelle auf S. 153. 
Diese Tabelle zeigt mit geringen Ausnahmen eine Abnahme des Anteils der kleinen, und 

ein Anwachsen des Anteils der groBen Betriebe. Dieses Ergebnis ist zum Teil dadurch zustande 
gekommen, daB sich die kleinen Betriebe vermindert, die groBen Betriebe vermehrt haben 
(z. B. A II, Grundstoffe), zum Teil auch dadurch, daB die kleinen Betriebe sich behauptet oder 
vermehrt haben, aber schwacher als die groBen (z. B. A III, Konstruktionen). 

Mit der Verschiebung in der Personenzahl ist die industrielle Entwicklungsbewegung noch 
nicht vollstandig gekennzeichnet, wie die obigen Durchschnittszahlen der Personen und moto
rischen Kriifte je Betrieb gezeigt haben. Es muE ferner beachtet werden, daB wegen des Vergleichs 
mit frUheren Volkszahlungen "Betrieb" hier als technische Einheit gemeint ist. Ein Ver
gleich nach Niederlassungen oder gar nach Unternehmungen wiirde die Entwicklung nach dem 
GroBbetriebe hin noch scharfer erkennen lassen. Andererseits diirfen wir nicht iibersehen, daB 
nicht allein die Frage nach der relativen Verschiebung, sondern auch die nach der Behauptung 
der kleinen Betriebe in ihrer friiheren absoluten Zahl eine Bedeutung hat, und daB sich im 
einzelnen genug Betriebsarten finden, bei denen diese Behauptung vorliegt, ferner bei denen 
der Zug zum GroBbetriebe nur schwach oder gar nicht zum Ausdrucke kommt. DaB es solche 
Betriebsarten gibt, darauf wei sen folgende aus der TabelJe S. 148ff. berechnete Zahlen hin. 

Auf einen Betrieb entfielen: 

Personen Motorische Kriifte 

1907 1925 1907 1925 

Elektrizitat . 9,9 7,1 453,4 27,0 
Land- u. Luftfahrzeuge, Eisenbahnwagen 35,3 13,7 25,7 13,4 
Zucker- und SiiBwaren. 42,8 28,8 124,7 52,4 

a) Zucker. 64,9 79,3 315,6 256,2 
b) SiiBwaren 31,0 22,8 22,5 28,1 

Photographie 2,5 1,8 0,3 0,02 

Natiirlich diirfen wir auch diese Zahlen nur als erste Hinweise nehmen, da Durchschnitte 
triigen konnen, wenn im Gefiige der verglichenen Jahre (z. B. durch Wegfall oder Zuriick
treten veralteter Gewerbszweige, Hinzu- oder Vortreten neuer mit einer verschiedenen Personen
und Motorenausstattung) Verschiebungen eingetreten sind (vgl. oben S. 141£.). Die Zahlen der 
Tabelle auf S. 153 iiber die Ausgliederung der Industrien nach Personengruppen beziehen 
sich zwar auf das jeweilige Reichsgebiet; die aus ihr ersichtlichen verhaltnismaJ3igen Ver
schiebungen diirften aber auch fiir daB heutige Reichsgebiet Geltung haben. 

Wir haben die obigen Vorbehalte machen miissen, damit der Studierende - ebenso wie etwa 
oben S. 107 beim Geburtenriickgang - nicht in die Meinung verfalle, es geniigten einige wenige 
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Zahlen, um eine so verwickelte Erscheinung, wie die vorliegende der Betriebskonzentration, 
klarzulegen. 

Neben der Betriebskonzentration bildet noch die "Verm6genskonzentration" ein 
Problemgebiet, das aber auBerhalb des Bodens der Betriebszahlung liegt. (V gl. zur Frage der Kon
zentration auch SOMBART, Hochkapitalismus II, S.818f.) 

Beispiel 4. 
Verteilung der Betriebe, Personen und motorischen Krafte auf Industrie 

und Handwerk l . 

im Handwerk in der Industrie 
Bezeichnung 

Zahl % Zahl % 

Betriebe . 1524882 79,3 398429 20,7 
Personen. 3379099 26,3 9475319 73,7 
Kraftmaschinenleistung PS 1378618 7,4 17241345 92,6 

Das Handwerk in dem oben (S. 151) umsohriebenen Sinne umfaBte sonach fast vierFiinftel 
alier industriellen Betriebe (im weiteren Sinne genommen), dagegen nur liber ein Viertel der dort 
beschii.ftigten Personen und gar nur ein Fiinfzehntel der dort verwendeten motorischen Krii.fte. 

AuBer dem Stand der Betriebe, wie er bei den gewerblichen Betriebszahlungen 
festgestellt wird, erfaBt die Statistik auch den Zuwachs und Abgang der Be
triebe ala Bewegungserscheinungen; unter den Arten der Auflassung von Betrie
ben finden die Konkurse als eine konjunkturbedingte Erscheinung eine beson
dere Beachtung. 

7. Die Statistik der gewerblichen Erzeugung2. 
Mit der Kenntnis der gewerblichen Betriebe und ihrer Leistungsfahigkeit allein 

ware es nicht getan, wenn wir nicht auch die tatsachliche Leistung erfassen wonten. 
Dieses geschieht in der Statistik der gewerblichen Erzeugung. 

1 Stat. Dt. R. 418, 73 (1930). 
2 MEERWARTH, R.: National6konomie und Statistik, S. 194-253. ZIZEK, F.: GrundriB der 

Statistik, S. 361ff. NERSCHMANN, 0.: Gewerbliche Produktionsstatistik, Erganzungsh. 8 zum 
Dt. Stat. Zbl. Leipzig u. Berlin. 1916. MEERWARTH, R.: tJber die gewerbliche Produktions
statistik, in: Z. PreuB. Stat. Landesamt 66,1-18 (1916). MOST, 0.: Zur Methode, Technik und 
neuesten Phase der gewerblichen Produktionsstatistik, in: Jb. National6k. Stat., 3. F. 34, 721 
bis 767 (1907). ZAHN, F.: Statistik der Produktivitat, in: AUg. stat. Arch. 22, 530--538 (1932). 
FLUX, A.: Report on the "Census of industrial Production", in: Bull. Inst. Int. 22/2, 74-114; 
22/1, 91-97. JENSEN, M. A.: Progress of industrial statistics. Ebenda 22/2, 114-149 (iiber die 
Erhebungen in den einzelnen Staaten). JULIN, A.: Statistique internationale de la production. 
Industries faisant l'objet de monopoles ou soumises It des droits d'accises. Ebenda 22/2, 150 
bis 189; 22/1, 104£. 

MefJzriklen der industriellen Erzeugung: BETZ, F. H.: Zur Errechnung und Verwertung von 
Produktionsindizes, in: Weltwirtschaftl. Archiv 31, 286-296, 382-390 (1930, mit Schrifttum 
iiber die MeBzahlen der einzelnen Staaten). WAGENFihrn, R.: Die Industriewirtschaft, S.47ff., 
70 (Vjh. Kf., S.-H. 31). Berlin 1933. LEONG, Y. S.: A comparative study of the indices of 
production, in: J. Amer. Stat. Assoc. 27, 256-269 (1932). DERS.: Indexes of the physical 
volume of production of producers' and consumers' goods. Ebendort S. 21-36. FLUX, A. W.: 
Indices of industrial productive activity, in: J. Roy. Stat. Soc. 90, 225-271 (1927), mit Disk. 
DERS.: The index of production. Ebenda 22, 315-330 (1927). - Zur Berechnungsweise der 
ErzeugungsmeBzahlen des Deutschen Inst. f. Konjunkturforschung vgl. Vjh. Kf. 7, H.4A, 
S.263ff. (1932); friihere Berechnungen ebenda 6, H. lA, S. 52f., H. 2A, S.41£., H.3A, S.37 
(1931); 6, H. 2A, S. 88 (1930); 4, H.4A, S.37ff. (1929). WOODLIEF, TH.: Problems of weighting 
a production index, in: J. Amer. Stat. Assoc. 23, 161A (Proceedings), 95-97 (1928). 

Z'Ur Frage der Wertsteigerung: GHERTSCHUK, J. P.: Die Ermittlung der WerterhOhung in der 
Produktionsstatistik. Ihr theoretischer und praktischer Sinn, in: Weltwirtschaftl. Archiv 28, 
225-236 (1928); hiezu COLM. Ebenda S. 236-242 und COLM, G.: Das "Mehrwert"-Verfahren 
in der Produktionsstatistik. Ebenda 20, 204-217 (1924). PUDOR, H.: Die Wertsteigerung der 
industrielien Erzeugnisse und die Produktionsstatistik, in: Allg. stat. Arch. 10, 364 - 383 (1916/17). 

Son8tige Fragen: BURNS, A. F.: The measurement of the physical volume of production, in: 
Quarterly J. of Economics, Cambridge, Mass. 44, 242 ff. W AGENFUHR, R.: Die Industriewirt-
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Da der Verbrauch das Endziel aller Erzeugung ist, so ist die erste Frage der 
Erzeugungsstatistik die nach den im Inlande erzeugten gewerblichen "Giitern 
1. Ordnung" (K. MENGER), den fertigen Verbrauchs-(Gebrauchs-)giitern. 1m Verein 
mit der weiter unten zu behandelnden AuBenhandelsstatistik ergibt sich, welcher 
Anteil des inliindischen Verbrauchs noch vom Auslande gedeckt werden muB, welchen 
Anteil die heimische Erzeugung noch an das Ausland abgeben kann (ganz iihnlich 
wie oben bei der landwirtschaftlichen Erzeugungsstatistik). Die Erzeugungsstatistik 
hat hienach Art, Menge und Wert der erzeugten Verbrauchsgiiter zu erheben. Nun 
stellt aber die Erzeugung der Verbrauchsgiiter nur eine Stufe, die letzte im Er
zeugungsvorgang, dar. Es steht vor der Gewinnung der Fertigerzeugnisse die der 
Halberzeugnisse, vor dieser die Gewinnung der Roh- und Betriebsstoffe. Eine voll
stiindige gewerbliche Erzeugungsstatistik hat somit die Erzeugung in allen Stufen, 
nach Warenart, Menge und Wert zu erfassen, wobei wieder die AuBenhandels
statistik in jeder Stufe die Ergiinzung fiir eingefiihrte, im Inlande nicht erzeugte, 
und ausgefiihrte, im Inlande erzeugte Giiter abgibt. 

Die Erzeugungsstatistik in dieser Form geniigt insolange, als es sich um die Frage 
der Bereitstellung der erzeugten Giiterfiir den Verbrauch oderfiir die Ausfuhr handelt. 
,soIl der Beitrag der einzelnen Industrien zur gesamten Erzeugung genau festgestellt 
und soIl diese gesamte Erzeugung in einer Summe ausgedriickt werden, dann ergibt 
sich die Notwendigkeit einer Richtigstellung dahin, daB jedem Industriezweig von 
der Erzeugung nur derjenige Anteil zugerechnet wird, der ihm tatsiichlich zukommt. 
Das iiuBert sich in zwei Richtungen: 

1. Jeder Erzeugungsstufe ist nur so viel vom Werte des Erzeugnisses zuzu
rechnen, als der Werterzeugung entspricht, die das Erzeugnis in dieser Erzeugungs
stufe erfahren hat. Es sind daher die Werte aller Giiter, die durch die Erzeugung 
verbraucht (veriindert), ebenso wie die entsprechenden Amortisationsteile der
jenigen Giiter, die durch den Erzeugungsvorgang abgeniitzt wurden, abzuziehen, 
soIl nicht eine doppelte Anrechnung dieser Giiter erfolgen. 

2. Werden Teile des Erzeugungsverfahrens an andere Betriebsarten abgegeben, 
so sind diese Leistungen der tatsiichlich vollbringenden, nicht der abgebenden In
dustrie zuzurechnen. 

Aus diesen beiden Forderungen ergibt sich somit eine Erweiterung des Frage
programmes erzeugungsstatistischer Erhebungen in den angedeuteten Richtungen. 

Am leichtesten ist eine Erzeugungsstatistik an solchen Betriebsarten durchfiihr
bar, die aus irgendeinem Grunde (offentliche Sicherheit, Steuern u. dgl.) der Offent
lichen Aufsicht unterworfen sind. Es ziihlen hieher die Bergbaubetriebe, die Bier- und 
Zuckererzeugung u. dgl. Uber diesen engen Kreis der Betriebe ist eine allgemeine 
Erzeugungsstatistik nur dann durchfiihrbar, wenn von seiten der Unternehmer der 
Wichtigkeit einer solchen Statistik das richtige Verstiindnis entgegengebracht wird. 
Diese seelische Voraussetzung ist in verschiedenen Staaten in verschiedenem MaBe 
~rfiillt, so daB wir neben Staaten mit einer weit ausgebauten Erzeugungsstatistik 
801che finden, die dazu nur spiirliche Ansiitze aufweisen. Das Vordringen der Kon
junkturstatistik, fiir die die Erzeugungsstatistik mit eine wichtige Grundlage bildet, 

schaU. (Vjh. Kf., S.-H.31.) Berlin 1933. DERS.: Die Vergleichbarkeit von Produktions- und 
Beschaftigungsstatistiken, in: Jb. Nationaliik. Stat., 3. F. 79, 108-113 (1931). PLATZER, H.: 
Rapport de la commission pour la statistique des produit finis, in: Bull. Inst. Int. 26 (im 
Druck). - Die volkswirtschaftliche Bilanz Deutschlands (Schatzung der industriellen Gesamt
produktion), in: Vjh. Kf. 0, H.4A, 68ff. (1930). - Der Anteil des Auslandsabsatzes an der 
deutschen Industrieproduktion, in: Vjh. Kf. 3, H. 3A, S. 31ff. (1928). - Industrielle Produk
tionsstatistik. Sammlung produktionsstatistischer Nachkriegszahlen, bearb. im Stat. Reichsamt, 
S.-H. 8 und 10 zu Wirtschaft u. Statistik. Berlin 1931/1932. - Aper9u de la production 
mondiale 1925-1931 (Ser. P. S. d. N. 1932, II. A, 13). - Memorandum sur la production et 
Ie commerce (Ser. P. S. d. N. 1931, II. A, 19). - Weltmontanstatistik, hrsg. v. PreuB. Geo
logischen Landesamt. Stuttgart 1932. 
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hat vielfach dazu beigetragen, der Erzeugungsstatistik die Wege zu ebnen. So zahlt 
heute auch das Deutsche Reich, nachdem es durch lange Jahre gegenuber den angel
sachsischen Staaten ruckstandig war, zu den Staaten mit einer verhaltnismaBig 
reich ausgebauten Erzeugungsstatistik. 

In neuerer Zeit sind, hauptsachlich im Dienste der Konjunkturstatistik, Er
zeugungsmeBzahlen ("Produktionsindizes") in der Statistik der gewerblichen 
Erzeugung ublich geworden. Es handelt sich hiebei darum, sowohl fiir die einzelnen 
Waren EinzelmeBzahlen, als auch fiir eine Gesamtheit von Waren HauptmeBzahlen 
der erzeugten Mengen zu bilden. Die HauptmeBzahlen sollen eine Zusammen
fassung der Einzelbewegungen bieten, bei denen die Bedeutung der Industrien zum 
Ausdrucke gelangt. Da nicht die Menge, sondern der Wert eines Erzeugnisses seine 
volkswirtschaftliche Bedeutung bestimmt, so werden fiir die Vereinigung der Einzel
indizes in einem Gesamtdurchschnitt Gewichte verwendet, die dem Gesamtwerte 

Die Erzeugung von Kraftfahrzeugen im Deutschen Reiche 
in den Jahren 1927-1930 1• 

1927 1928 1929 

Gesamtwert der von anderwarts be-
zogenen Rohstoffe, Halb- und 
Ganzfabrikate . (1000RM) 506341 624439 539500 

z ur Weiterverarbeitung wurden von ander-
warts bezogen: 
Vollstandige Untergestelle (Stiick) 1353 325 62 
Aufbauten ( 

" ) 16598 28583 26368 
Motoren (insgesamt) . ( " ) 10825 26014 51194 

Gesamtwert der von anderwarts bezogenen 
vollstandigen Untergestelle (I000RM) 2974 1014 474 
Aufbauten (1000 " ) 26882 45705 39732 
Motoren (1000 " ) 21322 36041 30247 
Bereifungen . (1000 ., ) 50332 53682 43828 

davon aus dem Inlande (1000 " ) 46265 51988 42086 

" " " 
Auslande. (1000 " ) 4067 1694 1742 

rzeugung. 
Kleinkraftrader (steuerfrei) bis 200 cm3 

E 

Hubraum. (Stiick) 11713 61504 113430 
GroBkraftrader ( 

" ) 72543 100708 87617 
Seitenwagen zu Kraftradern ( " ) 2454 3605 3042 
Personenkraftwagen ( " ) 846102 101617 91936 
und zwar bis 1 Y:. 1 Hubraum . ( 

" ) 506222 38587 35973 
von lY:. bis 2Y:. 1 ( 

" ) 11418 28037 25632 

" 2Y:. " 
3Y:. I ( " ) 21117 29417 23563 

" 3Y:. " 
4Y:.I ( ,- ) 1256 4867 4660 

iiber 4Y:.l Hubraum ( 
" ) 197 709 2108 

Krankenkraftwagen 3 • ( 
" ) 58 84 89 2 

Automobilomnibusse . ( 
" ) 881 920 636 

Lieferungskraftwagen (auf Personen-

} 155942 
Kraftwagen-Fahrgestell) . . . . . ( .. ) 2336 2987 

Lastkraftwagen ( " ) 87552 170532 

Sonderfahrzeuge, insgesamt4 ( " ) 71622 83952 64862 

darunter: Traktoren, Scblepper usw. ( " ) 63182 75722 58332 

vollstandige Untergestelle. ( " ) 184722 154162 197672 

Motoren insgesamt. ( " ) 14787 18306 18754 

esamtwert der Erzeugung, einschl. 
der ausgefiihrten Reparaturarbeiten und I 
der Lieferung von Ersatz und Reserve-
teilen. . . . . . . . . . . . . . . (1000 RM) 907626 1088858 993931 

G 

1930 

351423 

142 
22999 
63506 

807 
30954 
21428 
25194 
24719 

475 

55060 
49292 
2063 

71917 
33183 
22464 
12059 
3292 

919 
43 

393 

} 9592 

3212 
2919 

14226 
16421 

676135 

1 Industrielle Produktion, Sammlung produktionsstatistischer Daten bis zum Jahre 1930. 
S.-H.8 zu Wirtschaft u. Statistik, S.54£. Berlin 1931; S.-H.I0, S. 108£. Berlin 1933. 

2 Einschl. der mit Elektromotoren versehenen Fahrzeuge. 
3 1929 einschl. Untergestelle. 4 Mit besonderen mechanischen Einrichtungen. 
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der Erzeugnisse der einzelnen Zweige verhaltnismaBig entsprechen. Die Erzeu
gungsmeBzahlen sollen die Bewegung moglichst von Monat zu Monat erfassen. 
Es ergeben sich demnach auch fiir sie die Probleme der Behandlung nach Monaten 
dargestellter zeitlicher Reihen, wie Ausschaltung jahreszeitlicher Schwankungen, 
Berechnung der Hauptrichtung u. dgl. (1,107ff.). 

Aus dem Wechsel der Beschaffenheit der Ware im Laufe der Zeit CObergang 
zu anderen Erzeugungstypen infolge wirklichen Bedarfes oder Mode) ergeben sich 
fiir die Aufstellung von ErzeugungsmeBzahlen Schwierigkeiten, auf die hier nicht 
naher eingegangen werden kann 1. 

Neben solchen "echten" ErzeugungsmeBzahlen, die die erzeugte Menge dar
stellen, kommen auch "unechte" vor, die entweder den Produktionswert zugrunde 
legen, oder die geleisteten Arbeitsstunden oder den geschatzten Beschaftigungsgrad 
(z. B. "gut", "geniigend", "schlecht"; vgl. auch die Saatenstandsklassifizierung 
oben S.144). In der letzten Form einer BeschaftigungsmeBzahl nahert sich die 
ErzeugungsmeBzahl einer ArbeitslosigkeitsmeBzahl (S. 251ff.). 

ErzeugungsmeBzahlen werden heute bereits in zahlreichen Staaten, darunter auch 
dem Deutschen Reiche, berechnet. Auch das internationale Abkommen iiber die 
Wirtschaftsstatistik in Genf2, das eine Anzahl von Kulturstaaten angenommen 

Die Biergewinnung im Deutschen Reiche 1924/25 bis 1930/313. 

Braustoff- Biergewinnung 

verbrauch (Menge des versteuerten und 
steuerfrei abgelassenen Bieres) 

Landesfinanzamtsbezirk Zucker- und zwar 
Rechnungsjahr stoffe Ins- l: ~~ (1. April bis 31. Miirz) Malz und gesamt '" ~ ~.s Farbe- Vollbier oj CD 

~:E 'S:El ""..0 bier ~ 00. '" 00. 
--------------

Tonnen 1000 hI 

Konigsberg und Stettin . . 1929/30 24222 949 1397 1310 70 14 3 
Breslau und Oberschlesien ., 42987 1387 2506 2255 216 34 1 
Berlin und Brandenburg . " 116424 2728 7026 6107 690 111 118 
Mecklenburg-Lubeck, Vnter-

elbe und Schleswig-Holstein ., 38059 909 2321 2235 29 42 15 
Kassel, Hannover, Oldenburg, 

Vnterweser u. Magdeburg. " 123729 2159 7175 6841 292 36 6 
Miinster .. 

" 
107129 1495 5210 5196 7 7 0 

Dusseldorf und Koln. 
" 

83907 1078 4349 4275 65 9 0 
Thiiringen. " 29390 20 1576 1481 70 22 3 
Dresden und Leipzig. " 74173 1144 4258 4025 153 78 2 
Miinchen . " 148737 0 7941 7693 142 104 2 
Nurnberg und Wurzburg . ., 142412 2 7822 7543 126 49 104 
Stuttgart . .' 55549 - 2895 2890 2 3 0 
Karlsruhe. .. 47155 162 2456 2444 - 12 --
Darmstadt 

" 
21589 10 1131 1126 1 4 -

Deutsches Reich. 1913/14 1211660 12707 66220 

1924/25 696767 2872 38149 36392 958 508 291 
1925/26 880897 4766 47560 45284 1348 617 311 
1926/27 885754 5636 48342 46222 1395 463 262 
1927/28 959311 7694 51619 49414 1482 517 206 
1928/29 986169 9719 54995 52553 1624 577 241 
1929/30 1055462 12043 58063 55421 1863 525 254 
1930/31 854752 10222 48486 46334 1612 339 201 

1 Vgl. BETZ: a. a. 0., S.290ff. 2 Schriftenangabe obe~ S.122. 
3 S.-H. 8 zu Wirtschaft und Statistik, S. 183; fUr 1930/31 Stat. Jb. nt. R. 60, 126 (1931). 

Vorliiufige Zahlen. 
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hat, hat unter V. B und C die Vornahme jahrlicher Erzeugungserhebungen und 
die Aufstellung von ErzeugungsmeBzahlen beschlossen. 

Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf S. 156. 
Methodisch ist zu den vorausgehenden Zahlen zu bemerken, daB sie wohl einen Blick auf 

die deutsche Erzeugung von Kraftfahrzeugen an sich bieten (untere Stufe der Erzeugungs
statistik), daB sie aber eine Eingliederung der betrachteten Industrien in den Rahmen der deut
schen Gesamterzeugung noch nicht zulassen; wenn auch die von anderwarts bezogenenRohstoffe, 
Halb- und Ganzfabrikate ausgewiesen werden, so fehlen uns - wie allgemein in der deutschen 
Erzeugungsstatistik - die verwendeten Betriebsstoffe und die Abniitzung der Maschinen und 
Gebaude zum vollstandig abgerundeten Bilde. 

In den Zahlen selbst kommt das Ansteigen der deutschen Erzeugung von Kraftfahrzeugen 
bis zum Jahre 1928, dann die Auswirkung der Weltwirtschaftskrise zum Ausdruck. 

Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf S. 157. 
Methodisch gilt hier das Gleiche wie oben, nur daB hier auch die Rohstoffe nicht vollstandig 

erfaBt sind (Hopfen!). In den Zahlen fiir das Deutsche Reich ist eine ahnliche konjunkturbedingte 
Entwicklung, Aufstieg der Erzeugung bis 1929/30, dann Abstieg zu bemerken wie oben. Die 
ortliche Ausgliederung der Erzeugung weist auf zum Teil allgemein Bekanntes hin, wie z. B. 
die fiihrende Stellung Bayerns in der Biererzeugung. 

Beispiel 3. 
Die ErzeugungsmeBzahlen im Deutschen Reichel. 

Erzeugung wichtiger Industriegruppen. (Mengen, Durchschnitt des Jahres 1928 = 100). 

Jahres
durchschnitte 

Monatswerte 

1931 

1932 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

Janner 
Feber. 
Marz. 
April . 
Mai 
Juni . 
Juli 
August. 
September 
Oktober 
November. 
Dezember. 

Janner 
Feber. 
Marz . 
April . 
Mai 
Juni 
Juli 
August. 
September 
Oktober 
November. 
Dezember. 

Insge
samt 

Erzeu- Ver-
gungs- brauchs- Kohle Eisen 

NE 
(Nicht
eisen

Tex
tilien2 

metalle) 
--1-~2--3- +--4-+--5 -1--6-1-7- -- -8---9-

giiter giiter 

Kraft
Papier fahr

zeuge 

79,3 
76,5 
97,2 

100,0 
101,4 
83,6 
69,1 
56,7 

67,8 
69,2 
73,5 
76,3 
73,9 
74,4 
71,1 
67,5 
67,0 
64,2 
64,0 
59,4 

52,9 
55,2 
56,8 
56,5 
60,0 
56,6 
53,1 
52,3 
56,2 
59,7 
62,2 
58,7 

80,4 
78,6 
96,4 

100,0 
105,9 
81,9 
62,5 
45,9 

66,1 
65,4 
68,6 
69,6 
68,3 
69,4 
66,3 
61,3 
59,0 
53,7 
53,2 
48,5 

40,8 
43,1 
44,6 
46,7 
52,4 
48,9 
44,5 
42,6 
45,3 
47,1 
49,4 
45,7 

77,5 
72,9 
98,7 

100,0 
93,5 
86,4 
80,6 
75,4 

70,8 
75,7 
82,0 
88,0 
83,8 
83,0 
81,1 
78,2 
80,9 
82,5 
82,7 
78,4 

74,0 
76,3 
78,0 
73,5 
73,1 
70,1 
68,1 
69,3 
75,4 
81,5 
84,4 
81,2 

86,3 
92,4 
99,1 

100,0 
109,4 

93,6 
78,1 
68,9 

86,6 
80,1 
78,9 
76,8 
77,7 
78,0 
76,1 
74,0 
77,5 
77,5 
79,8 
73,7 

69,6 
67,5 
67,3 
64,6 
67,8 
66,2 
64,7 
63,3 
67,0 
72,9 
79,1 
76,3 

87,7 
87,2 

111,8 
100,0 
109,9 
80,1 
56,8 
38,9 

62,0 
65,3 
65,4 
64,9 
62,7 
63,0 
62,5 
55,0 
49,6 
48,4 
46,3 
37,1 

34,6 
37,4 
36,0 
42,4 
54,5 
40,5 
33,7 
29,9 
31,8 
40,2 
45,8 
39,6 

99,8 
100,0 
98,7 
89,5 
69,7 

72,8 
74,0 
68,5 
74,1 
67,2 
73,4 
74,7 
66,6 
72,7 
65,6 
69,8 
56,7 

50,5 
58,5 
56,2 
56,2 
57,2 
57,2 
58,9 
63,4 
68,7 
64,7 

82,0 
71,4 
96,0 

100,0 
101,5 

96,8 
86,2 

87,9 
88,6 
88,7 
89,9 
92,5 
92,5 
90,4 
83,0 
81,2 
78,6 
82,4 
78,6 

76,2 
75,9 
78,5 
81,4 
83,8 
81,4 
77,8 
73,3 
75,4 
79,0 
86,9 

38,9 
29,2 
72,0 

100,0 
97,6 
67,6 
52,2 
34,3 

38,8 
59,9 
76,7 
82,5 
81,4 
77,3 
52,2 
43,0 
37,4 
27,6 
28,7 
18,9 

22,7 
33,1 
39,4 
36,5 
47,1 
43,2 
41,2 
33,0 
30,1 
30,9 
30,5 
23,8 

92,6 
85,0. 

110,1 
100,0 

91,1 
87,7 
86,0 
84,1 

78,4 
78,4 
83,8 
85,6 
87,5 
86,9 
86,4 
87,2 
87,2 
90,7 
90,4 
89,3 

87,8 
86,7 
85,8 
80,2 
76,7 
73,0 
74,5 
78,1 
85,2 
92,7 
94,5 
93,9 

1 Vjh. Kf. 6, H. 1 A, S. 52; H. 2A, S. 41; Wochenberichte des Inst. f. Konjunkturforschung 
5, H. 5 u. H. 44, Beilage C, (1933). 

2 Bewegliche 3-Monatsdurchschnitte. 
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Die vorstehende Tabelle gibt uns in ihren Spalten 4-9 die ErzeugungsmeBzahlen von 
Betriebsgruppen, die dann in Spalte 2 und 3 in zwei Abteilungen und in Spalte 1 in die Gesamt
erzeugungsmeBzahl zusammengefaBt sind. Die Zusammenfassung ist unter Benutzung der nach
folgenden Gewichte erfolgt. 

Gewichte der deutschen 
Grundstoffe. 50,0 

davon: 
Kohle . • . 19,2 
Eisen . . . . . 19,2 
Nichteisenmetalle 2,4 
Baustoffe. . . . 6,2 
Kali. . . . . . . 1,0 
Holz- und Zellstoff 2,0 

ErzeugungsmeBzahlen 1. 

Verarbeitende Industrie 
davon: 

Maschinen ... 
Kraftfahrzeuge 
Textilien .. . 
Schuhe ... . 
Porzellan .. . 
Papier und Pappe . 
Pianos ..... . 
Uhren ..... . 

50,0 

17,8 
4,8 

18,2 
3,2 
1,2 
3,2 
0,8 
0,8 

Die Bedeutung dieser Gewichte ist, um es nochmals zu wiederholen, die, daB die Gesamt
meBzahlen als "gewogenes" arithmetisches Mittel mit Beniitzung dieser Gewichte gebildet wer
den, um die verschiedene Bedeutung der Erzeugungszweige zum Ausdruck zu bringen. 

Eine Betrachtung unserer Tabelle laBt erkennen, daB die dargestellten MeBzahlen sowohl 
jahreszeitliche, wie auch konjunkturelle Schwankungen aufweisen (vgl. auch die Kurven in 
Abb. 13). Deutlich bemerkbar ist der Konjunkturabstieg zum Jahre 1926 mit darauf folgendem 
Aufstieg (Hohepunkt bei den Verbrauchsgiitern 1928, bei den Produktionsgiitern 1929), mit 
nachfolgendem neuerlichen Abstieg 2• 

KH..-----.-----.-----,-----.------r-----.-----.-----,KH. 

~o~----+-----+-----~----~--~---r-----+-----+----~~O 

/ \-fr. eu!Jllngsgtl'rr 

t;r~ N" 
1001----1---,+jf-. ...,..:\ ... j ~V;VH.,~ .. /~ .. ~--l.,t--li:r·\-\....::/:.., ...... ll-~-:-'\--+-t-(8-rl-{;ro.--lU.-t"h.-iWi-'t1te.-r--l1OO 

,c\.J II· -\./"~! .... 0"\ 

w~----+-----+-----~----~----_r----_+----_+----~w 

o Ii J ,LIi ,I ,I ,1,1 ,I ,1,1 ,I ,1,,1 ,I ,1,1 ,I, ,I ,I ,I ,I ,I ,I 0 

19Z5 19ZD 19Z7 1928 19Z9 1930 1931 19JZ 

Abb. 13. Die Metlzahlen der Erzeugung 1 • 

8. Die Statistik des Handels. 
a) Vorbemerkungen. So wie der Handel einen wichtigen Tell im Ahlau£e des 

volkswirtschaftlichen Prozesses darstellt, so ist auch die Handelsstatistik ein 

1 Vjh. Kf. 6, H. 1 A, S. 52. 
2 Wahrend des Druckes ist im Jg. 7, H. 4A, S. 263 eine Neuberechnung der MeBzahlen 

der gewerblichen Giitererzeugung erschienen, die einen noch weiteren Umkreis von Giitern 
beriicksichtigt und die auf der neuen Grundlage bis 1925 zuriickberechneten GesamtmeBzahlen 
bis Janner 1933 weiterfiihrt. Auf sie kann hier nur hingewiesen werden. 
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wichtiger Teil im Rahmen der Wirtschaftsstatistik. Wir erfassen hier Akte, vermoge 
deren die erzeugte Ware yom Erzeuger zum Verbraucher geschoben wird, mag die 
Verschiebung in ortlicher oder zeitlicher Richtung liegen. Diese Akte sind grund
satzlich nach der gehandelten Warensorte, nach der gehandelten Menge (Gewicht 
oder Stiickzahl) und nach den erzielten Preisen zu verzeichnen. Sie konnen sich im 
Inneren eines Wirtschaftsgebietes abspielen, Binnenhandel, oder iiber die Grenzen 
solcher hinausreichen, AuBenhandel. Der AuBenhandel ist wegen seiner leichteren 
ErfaBbarkeit beim Grenziibertritt das bevorzugte Gebiet der Handelsstatistik, ja 
es werden in einer nachlassigen Ausdrucksweise statistischer Praktiker die Begriffe 
"Handelsstatistik" und "AuBenhandelsstatistik" geradezu gleich gesetzt. Das darf 
uns bei der theoretischen Behandlung nicht hindern, die Handelsstatistik im vollen 
Umfang, also einschlieBlich der Binnenhandelsstatistik mit allen dazugehorigen 
Markterscheinungen, besonders auch der Preis- und Geldstatistik, zu behandeln. 

b) Die AuBenhandeIsstatistik1• Die AuBenhandeIsstatistik verzeichnet den Uber
tritt aller Waren iiber die Grenze eines Wirtschaftsgebietes, zumeist eines Staates, 
gleichgiiltig ob sie eintreten (Wareneinfuhr) oder austreten (Warenausfuhr). Nun 
sind aber zwischen den Waren, die ein- oder austreten, Unterscheidungen zu machen. 
Einen Teil der ein- und ausgefiihrten Waren bilden diejenigen Waren, die fUr den 

1 MEERW ARTH, R.: N ationalOkonomie und Statistik, S. 353 - 386. HEssE, A.: "Handels
statistik", in: Worterbuch d. Volkswirtschaft 2,317 -323. MULLER: J.: Deutsche Wirtschaftssta
tistik, S. 141-150. ZIZEK, F.: GrundriJ3 der Statistik, S. 401-410. TYSZKA, C. v.: Art. "Handels
statistik", in: Handw. Staatsw. 5, 98 ff. DE l'IETRA-ToNELLI, A.: Le fonti internazionali della 
statistica commerciale, in: Metron 1, H.3, S. 122-164 (1921; Europa); 2, H.3, S.568-598 
(1923; Amerika). BREUER, J.: Die Methoden der Handelsstatistik (Erhebung und Aufarbeitung 
des Urmaterial~). Paderborn 1919 (Veroff. d. Giirresgesellschaft, Sekt. f. Rechts- u. Staatsw.39). 
- Briisseler Ubereinkunft vom 31. Dez. 1913, in: Zentralblatt f. d. Deutsche Reich 1920, 
1684ff. - Internationales und deutsches Warenverzeichnis, in: Stat. Jb. Dt. R. 51, 251ff. 
(1932). - Zur Erhebungsmethode der deutschen Handelsstatistik vgl. Vjh. Stat. Dt. R. 41/1, 
5f. (1932) und 38/1,4-43 (1929). GRAEVELL, W.: Statistische Abgabe und Anmeldung zur Han
delsstatistik, in: Allg. stat. Arch. 22, 69-80 (1932). RUHL, A.: Zur Frage der internationa
len Arbeitsteilung (S.-H. 25 zu den Vjh. Kf.). Berlin 1932. ACKLIN, K.: Die internationale 
Konvention iiber Wirtschaftsstatistik yom 14. Dez. 1925, in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 66, 200 ff. 
(1930). BERLINER, C.: Deutschlands weltwirtschaftliche Verflechtung und die Aufgaben unserer 
Handelsstatistik, in: Allg. stat. Arch. 20, 329-343 (1930). DIEs.: Die Reform der deutschen 
AuBenhandelsstatistik, in: Weltwirtschaftl. Arch. 29, 320*-333* (1929). - Die Bewertung des 
deutschen AuBenhandels auf der Grundlage der Vorkriegswerte, in: Erganzungsh. 1 zu Jg. 2 der 
Vjh. Kf., S. 3-14 (1927). Hiezu J. PFITZNER: Vorkriegswerte und Vorjahrswertein der Handels
statistik, in: Die Bank 1927, 546f£. - Berechnung der Exportquote: Der Anteil des Auslands
absatzes an der deutschen Industrieproduktion 1925-1927, in: Vjh. Kf. 3, H. 3A, S. 31 ff. 
(192S). THEUER, C.: Die deutsche Handelsstatistik, wie sie ist und wie sie sein sollte. Berlin 1926; 
vgl. hiezu Dt. Stat. Zbl. 18, 13f., 79ff. (1926). SCHWARZMANN, R.: Methodisches und Grundsiitz
liches aus dem Gebiete der Handelsstatistik, in: Schweiz. Z. f. Volkswirtschaft u. Sozialpoli
tik 32, 205ff., 236ff. (1926). SNYDER, C.: A new index of the volume of trade, in: J. Amer. 
Stat. Soc. 18, 949-963 (1923); 20, 397ff. (1925); 23, 154ff. (1928); 26, 436ff. (1931). ARNER, G. 
D. L.: An index number of net foreign trade in foodstuffs. Ebenda 20, 537ff. (1925). PFITZ
NER, J.: Aufgaben und Ziele der internationalen Handelsstatistik, in: Metron 3, H. 3/4, S.590 
bis 603 (1924). BACHI, R.: Numeri indici delle variazioni di quantita e di prezzi negli scambi 
commerciali con I'estero, in: Bull. Inst. Int. 22/3, 7S-105. JULIN, A.: Rapport sur les statisti
ques du commerce exterieur, in: Bull. Inst. Int. 21/2, 8Sf£. HERMBERG, P.: Zur Handels
statistik, in: Weltwirtschaftl. Arch. 17, 306*ff. (1921). WILLIAMS, W. A.: The origin and deve
lopment of modern trade statistics, in: J. Amer. Stat. Assoc. 17, 732-742 (1921). H. M.: Der 
Begriff des Spezialhandels in d~r deutschen Handelsstatistik, in: Weltwirtschaftl. Arch. 15, 
47*ff. (1919). MEERWARTH, R.: Uber die zukiinftige Gestaltung der deutschen Handelsstatistik, 
in: Dt. Stat. Zbl. 11, S1ff. u. 105ff. (1919). MEERWARTH, R.: Wege und Ziele der modernen 
AuBenhandelsstatistik, in: Allg. stat. Arch. 9, 657-702 (1915). SEVENIG, J. P.: Die interna
tional einheitliche Handelsstatistik, in: Weltwirtschaftl. Arch. 5, 234ff. (1915). - Veroffent
lichungen zur internationalen Handelsstatistik: Recueil de l'Institut International de Com
merce, Briissel (monatlich); Apersm general du commerce mondial, und: Memorandum sur 
les balances des paiements et sur les balances du commerce exterieur, Genf (jahrl.) u. a. 
Veriiff. d. Viilkerbundes. - Zur Statistik der Handelsbilanz vgl. ferner die auf S. 194 ange
gebenen Schriften iiber die Zahlungsbilanzstatistik. 
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Verbrauch im Inlande eingefiihrt oder, aus der alleinigen Giitererzeugung des In
landes stammend, ausgefiihrt werden. Eine zweite Gruppe von Waren bilden die
jenigen Rohstoffe oder Halbfabrikate, die nur zum Zwecke der Weiterverarbeitung 
("Veredelung") eingefiihrt, dann als veredelte Waren (deren Erzeugung nicht 
alleinig aus dem Inlande stammt) wieder ausgefiihrt werden. Diese Art von Handels
verkehr spielt in allen Industrielandern, die keine geniigend breite Rohstoffbasis 
haben, eine groBe Rolle. Eine dritte Gattung von Waren bilden diejenigen, die ins 
Inland eingefiihrt, von dort aber unverandert weiterverkauft werden. Hier werden 
solche unterschieden, die nach Entrichtung des Zolls zur freien Verfiigung des ein
fiihrenden Kaufmannes stehen und solche, die ohne eine solche freie Verfiigung nur 
die Durchfahrt unterbrechen. Die ersteren werden nach der im Genfer Abkommen 
iiber Wirtschaftsstatistik von 1928 enthaltenen Vereinbarung mit den beiden erst
genannten Gruppen als "Spezialhandel" zusammengefaBt, die letzteren als "mittel
bare" Durchfuhr einer 4. Gruppe, den Waren der "unmittelbaren" (ununterbro
chenen) Durchfuhr, gleichgehalten. 

Zwischen dem "Spezialhandel" und der Durchfuhr steht eine Art Warenverkehr, 
die das Schicksal der Ware offenkundig in Schwebe halt, indem sie sie in Freilager 
(Lager von Freibezirken u. dgl.) einlagert. Die so ein- oder austretenden Waren 
werden in der AuBenhandelsstatistik mit den Waren des Spezialhandels zum "Ge
samteigenhandel" zusammengefaBt. Die Hinzufiigung der Durchfuhr fiihrt zum 
"Generalhandel" . 

Volkswirtschaftlich betrachtet, stellen die hier aufgestellten Gruppen des AuGen
handels verschiedene Typen des wirtschaftlichen Gewinnes dar: bei der ersten 
Gattung bedeutet die Einfuhr einen reinen Passivposten, da die Ware in den Ver
brauch eingeht, die Ausfuhr einen reinen Aktivposten, da die Ware verkauft wird; 
bei der Veredlung mittelbarer oder unmittelbarer Durchfuhr solI die Einfuhr immer 
mit einem Gewinn aus der folgenden Ausfuhr verbunden sein: beim Veredlungs
verkehr, indem inlandische Arbeit, vielleicht auch inlandische Giiter an die Wert
erhohung der Ware gesetzt werden, bei der Einfuhr zum Zwecke des Weiterver
kaufes, indem ein Handelsgewinn erzielt wird, bei der Durchfuhr, indem, in der 
Regel fiir Rechnung des Auslandes, Verkehrsleistungen dargebracht werden. 

In Ausfiihrung der hier niedergelegten Grundsatze miiBten wir bei jeder ein
gefiihrten Ware wissen, in welchem Staate sie erzeugt, aus welchem Staate sie 
eingefiihrt wurde und in welchem Staate der Verkaufer seinen W ohnsitz hat; 
ferner, ob sie dem Verbrauch im Inlande dienen oder etwa nach einem anderen 
Staate wieder ausgefiihrt werden solI und in welchem Staate der neuerliche Ver
kaufer seinen Wohnsitz hat. Ahnlich geniigt es nicht, das Land der nachsten 
Bestimmung zu kennen, sondern es ist auch das Land des Verbrauches (des 
Verarbeitens) der ausgefiihrten Ware, sowie der Staat zu erfassen, in dem der Ver
kaufer seinen Wohnsitz hat. Diese Forderung iiberdeckt sich bei den wieder
ausgefiihrten Waren mit der vor wenigen Zeilen ausgesprochenen, mit dem Unter
schiede, daB dort das Schicksal der Ware weiterverfolgt ware, hier dagegen los
gelost von der Einfuhr. Es sind also einerseits Erzeugungs-, Herkunfts- und 
Verkaufsland, andererseits Bestimmungs-, Verbrauchs- und Einkaufs
land getrennt zu erheben. (Forderung des Genfer Abkommens iiber Wirtschafts
statistik yom Jahre 1928.) 

Von Bedeutung ist weiter die Kennzeichnung der Waren nach dem Gewicht 
(ausnahmsweise nach der Stiickzahl) und nach dem Werte. Die Gewichtangaben 
allein wiirden nicht einen richtigen MaBstab fUr die Bedeutung der Sendungen ab
geben, die Wertangabe allein dagegen allen starkeren Preisanderungen ausgesetzt 
sein. (So ist z. B. eine Wertstatistik in der dem Weltkriege folgenden Inflationszeit 
vollstandig wertlos geworden.) Um diesem Ubel zu begegnen, berechnet die deutsche 
AuBenhandelsstatistik bei zeitlichen Vergleichen die Werte auch auf der Preisbasis 

Winkler. Gesellschaftsstatistik. 11 
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des Vergleichsjahres. Am besten ist es, wenn wir die Mengen- und Wertstatistik 
gleichzeitig vornehmen. 

Als Wert der Waren ist grundsatzlich der Wert an der Grenze (das ist der 
Wert am Ausgangsorte, zuziiglich Fracht und Versicherungskosten) anzunehmen. 
Die Bestimmung kann entweder in der Weise geschehen, daB der Absender bzw. 
Empfanger der Ware die Wertangabe macht, oder in der Weise, daB eine Kom
mission von Sachverstandigen Durchschnittswerte fiir die einzelnen Waren (ge
gliedert nach Herkunfts- und Bestimmungslander) bestimmt. Denkbar ist auch 
eine Verbindung der beiden Wertermittlungsverfahren. Das Genfer Abkommen 
iiber Wirtschaftsstatistik stellt die Erfassung durch Wertangabe in den Vorder
grund und empfiehlt nur dessen gelegentliche sachverstandige "Oberpriifung. 

Die verschiedenen Moglichkeiten, den Begriff des AuBenhandels zu fassen 
(General-, Spezialhandel usw.), die verschiedenen Moglichkeiten, Herkunft und Be
stimmung der Waren auszudriicken, dann die verschiedenen Moglichkeiten, den 
Wert der Waren zu berechnen, sind (neben noch anderen, wie etwa der Gebiets
fassung, der Gewichtsbestimmung, der Berechnung der Transport- und Versiche
rungskosten usw.) groBe FehlerqueUen, die um so starker wirken, je weniger die 
verschiedenen Staaten sich an gemeinsame internationale Abmachungen halten. 
So kommt es, daB vielfach in den beiden zugehorigen Mengen- und Wertangaben 
zweier Staaten (Ausfuhr hier, Einfuhr dort) empfindliche Verschiedenheiten be

Beispiel. 
Deutsch-hollii.ndischer Eierhandel in P. 

Ausfuhr von Eiern Einfuhr von Eiern 

Jahr aus Holland nach aus Holland nach 
der hollii.ndischen der deutschen 

Statistik Statistik 

1925 33424 25752 
1926 41605 32836 
1927 49689 39295 
1928 52191 42369 
1929 57528 47484 
1930 55229 46850 
1931 56901 46578 

stehen. 
Die einander entsprechenden Zahlen 

der hollandischen und der deutschen AuBen
handelsstatistik tiber die Eieraus- und -ein
fuhr zeigen sehr erhebliche Unterschiede, 
von 8000 bis 10000 t oder 25 und mehr %. 
Dieser groBe Unterschied diirfte hauptsii.ch
lich darin seine Erklarung finden, daB die 
hollandische Statistik das Bruttogewicht, 
die deutsche das Nettogewicht in Rechnung 
setzt. Wenn es sich um Wertangaben han
delt, sind wegen der groBeren Zahl von 
Fehlerquellen bisweilen noch groBere Ab
weichungen festzustellen. 

Die Bearbeitung stellt den AuBen
handel nach Gebieten in der Zusammenfassung nach einem Warenverzeichnis 
dar, in dem die tausendfaltige Vielheit von Waren (ahnlich wie beim Berufs
schema die tausendfiiltige Vielheit der Berufe) in eine iibersehbare Anzahl von 
Gruppen zusammengefaBt wird. Das Warenverzeichnis schlieBt sich in der 
Regel an dasjenige des autonomen Zolltarifes an. NaturgemiiB hangt die inter
nationale Vergleichbarkeit der von den verschiedenen Staaten gewonnenen Er
gebnisse sehr von der Art dieses Warenverzeichnisses abo Es hat daher nicht 
an Bestrebungen nach seiner internationalen Vereinheitlichung gefehlt. Diese 
Bestrebungen haben zur Briisseler Konvention von 1913 gefiihrt, in der 
30 Kulturstaaten sich auf ein einheitliches Warenverzeichnis, sowie auf Erhal
tung eines internationalen Biiros fiir die AuBenhandelsstatistik in Briissel ge
einigt haben. Das geplante internationale Biiro fiir Handelsstatistik ist nach 
dem Weltkrieg ins Leben getreten. Die Bestrebungen auf Vereinheitlichung der 
AuBenhandelsstatistik wurden in einer ganz aligemeinen, nicht nur auf das Waren
verzeichnis beschrankten Weise yom Internationalen statistischen Institut auf 
seiner Briisseler Tagung (1923) wieder aufgenommen. Desgleichen hat die okono
mische Sektion des V61kerbundes mit dem von ihr herbeigefiihrten internatio-

1 v. DECIrEN, HANS: Entwicklungstendenzen in der Eierwirtschaft. Vjh. Kf., S.-H. 27, S. 11. 
Berlin 1932. 
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nalen Abkommen iiber Wirtschaftsstatistik von 1928 auch fiir die Handelsstati
stik groBe Fortschritte in der Vereinheitlichung der Methoden (mit AusschluB des 
Warenverzeichnisses) gebracht. Das Briisseler Warenverzeichnis ist in einer groBen 
Anzahl von Staaten (auch im Deutschen Reiche und (Jsterreich) in Wirksamkeit 
getreten, so daB auch auf diesem Gebiete eine Verbesserung der internationalen 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse erzielt ist. 

In der Praxis der AuBenhandelsstatistik werden nicht die einzelnen Ein- und 
Ausfuhrsakte dargestellt, wie sie in Wirklichkeit erhoben und durch Menge (Stiick
zahl) und Wert, sowie Herkunft und Bestimmung gekennzeichnet werden - obzwar 
auch das von groBem Interesse ware, auf wie viele Ein- und Ausfuhrakte sich die 
ein- und ausgefiihrten Waren verteilen -, sondern die Statistik stellt gleich die 
Warenmengen und -werte in der Ausgliederung nach Herkunfts- und Bestim
mungslandern dar. Wir erhalten danach eine Merkmalsverbindung: fiir die Einfuhr 
nach der Warengattung, Menge (oder Wert) und Herkunfts-(Erzeugungs-)land, fiir 
die Ausfuhr nach der Warengattung, Menge oder Wert und dem Bestimmungs-(Ver
brauchs-)land. 

Aus diesen ganz weit gehenden und darum an sich wenig iibersichtlichen Zer
gliederungen konnen "Obersichten nach allen wiinschenswerten Richtungen auf
gestellt werden: Hauptiibersichten der Ein- und Ausfuhr und Handelsbilanz, dann 
Zusammenziige der Waren nach groBen Abteilungen, der Lander nach Kontinen
ten. Wir konnen ferner aus den eingehenden Tabellen Teile herauslosen, um Einzel
fragen zu beantworten, z. B. die Frage, welche Warengattungen bei der Ein- und Aus
fuhr im Verkehr mit einem bestimmten Staate in den Vordergrund treten; oder 
welche Staaten beim Verkehr mit einer bestimmten Ware in den Vordergrund 
treten. Hinter allen diesen statistischen Gruppierungen stehen verschiedene handels
politische Problemstellungen; z. B. bei der vorletzten mehr politisch gefarbten: wie 
spielt sich der Warenverkehr mit einem bestimmten Staate ab, bei der letzten mehr 
wirtschaftlich gefarbten: wie spielt sich der Verkehr mit einer bestimmten Ware ab 1 
Eine summarische Darstellung der Ein- und Ausfuhr nach Staaten fiihrt zu einer 
Zergliederung der Handelsbilanz: der Handelsbilanz mit den einzelnen Staaten. 
Diese Zergliederung bietet eine erste Unterrichtung fiir die handelspolitische Lage 
eines Staates zu seiner Umwelt. 

Die Statistik des Deutschen Reiches unterscheidet, wie oben ausgefiihrt, den 
AuBenhandel in den Generalhandel, den Gesamteigenhandel und den Spezialhandel. 
Die Reparationslieferungen sind ab 1925 inbegriffen, werden aber auch gesondert 
dargestellt. Das Warenverzeichnis stimmt mit dem Briisseler im allgemeinen iiber
ein, geht aber dariiber in Einzelheiten noch hinaus. Die Mengenangaben erfolgen 
nach Gewicht, auBer bei den Pferden und Wasserfahrzeugen, die nach Stiick ausge
wiesen werden. Als Wert gilt der Wert an der Grenze nach der Anmeldung der ein
fiihrenden bzw. ausfiihrenden Kaufleute. Als Herstellungs- und Bestimmungslander 
werden nach Tunlichkeit die Lander der Erzeugung und des Verbrauches erfaBt. 

Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf S. 164. 

Die vorliegenden Zahlen der Ein- und Ausfuhr bieten mit ihrem Ansteigen und nachherigen 
Absinken ein Bild der Konjunkturschwankungen, wie wir sie auch in anderen Zahlen (vgl. z. B. 
oben S.158f.) feststellen konnten. Dabei ist die Handelsbilanz, die 1926 aktiv war, in den folgenden 
Jahren passiv geworden und hat sich erst wieder von 1930 an (mit den Reparationssachlieferun
gen von 1929 an) aktiv gestaltet. Die sehr starke Schrumpfung der Aus- und mehr noch der Ein
fuhrswerte erklart sich nicht nur aus denMengen-, sondern auch aus denPreisriickgangen 
in dieser Zeit. 

Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf S. 164. 

Das nachstehende Tabellchen (Beispiel 2) zeigt uns den Spezialhandel des Deutschen 
Reiches nach Hauptwarengruppen, nach Mengen und Werten und in einem Vergleich der 
heiden Jahre 1931 und 1928. 

11* 
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Zu Beispiel 1. 
Die deutsche Handelsbilanz 1926 bis 19311. 
[EinfuhriiberschuB (-), AusfuhriiberschuB (+ ).] 

1931 I 1930 I 1929 I 1928 I 1927 I 1926 

Bezeichnung in Millionen RM 

1 2 3 4 5 6 

Einfuhr im reinen Wa-
renverkehr . 6727,1 10393,2 13446,8 13649,5 13801,2 9701,4 

Ausfuhr im reinen Wa-
renverkehr ohne Re-
parationssachIieferun-
gen ....... 

I 
9205,9 11328,3 12663,4 11757,3 lO375,6 9929,9 

Reparationssachliefe-
707,3 I rungen. 392,7 819,3 662,8 578,7 631,3 

"OberschuB im reinen I 
Warenverkehr 

+ 935,1 I ohne Rep.-Sachlief. +2478,8 -783,4 -1892,2 -3425,6 +228,5 
mit 

" +2871,5 + 1642,4 : + 35,9 -1229,4 -2846,9 +859,8 

Zu Beispiel 2. 
Der auswartige Handel des Deutschen Reiches nach Hauptwarengruppen 

1928-19312. 

Einfuhr Ausfuhr 

Mengen 

I 
Werte Mengen 

I 
Werte 

Hauptwarengruppen (lOoo t) (Mill. RM) (lOoo t) (Mill. RM) 

1931 I 1928 I 1931 I 1928 1931 I 1928 I 1931 I 1928 
~1--1-2 -r-s -1-4- 5 1 6 1 7 1 8 

Grundzahlen 
I. Lebende Tiere. 623 1583 55 145 403 73 47 19 

II. Nahrungsmittel und 
Getranke . .. 5589 lO593 1969 4203 2615 2855 359 631 

III. Rohstoffe und halbfer-
tige Waren. 33967 52933 3478 7244 47460 50211 1813 2704 

IV. Fertige Waren. 1162' 2320' 1225 2459 7181' 7808' 7380 8701 
Reiner Warenverkehr . 40780 66004 6727 14051 57296 60881 9599 12055 
AuBerdem Gold u. Silber . 2 1 416 967 1 0 1423 32 
Spezialhandel zusammen. 40782 66005 7143 15018 57297 60881 11022 12087 

Verhaltniszahlen 
I. Lebende Tiere. 0,23 0,23 0,8 1,0 0,13 0,03 0,5 0,2 

II. Nahrungsmittel und 
Getranke . 13,7 16,1 29,3 29,9 4,6 4,7 3,7 5,2 

III. Rohstoffe und halbfer-
tige Waren. 83,3 80,2 51,7 51,6 82,8 82,5 18,9 22,4 

IV. Fertige Waren. 2,8' 3,5' 18,2 17,5 12,5' 12,8' 76,9 72,2 
Reiner Warenverkehr 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Wenn wir zunachst die Zahlen fiir 1931 ins Auge fassen, so sehen wir, daB mengenmaBig 
sowohl in der Ein- wie in der Ausfuhr die Abteilung Rohstoffe und Halberzeugnisse am starksten 
besetzt war; wertmaBig zeigt sich dagegen, daB in der Einfuhr den Rohstoffen und Halbfabrika
ten, dagegen in der Ausfuhr weitaus den fertigen Waren das groBte Gewicht zukam, wie wir 
es beim Deutschen Reiche als einem Industriestaat erwarten muBten. 

1 Monatliche Nachweise iiber den auswartigen Handel Deutschlands, Dezember 1931, S.5f. 
Berlin 1932; Stat. Jb. Dt. R. 50, 173 (1931). 

2 ~'Ionatliche Nachweisungen iiber den auswartigen Handel Deutschlands, Erganzungsheft I, 
S. 12ff. (1931). Berlin 1932 und Stat. Dt. R. 366, 29ff. Berlin 1929. 

3 Ohne Pferde. ' Ohne Wasserfahrzeuge. 
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Nicht uninteressant ist auch die Verschiebung der Verteilung zwischen den beiden betrach
teten Jahren. Bei der Einfuhr zeigten die Werte eine relativ ahnliche Verteilung in den beiden 
betrachteten Jahren, die Einfuhrmengen jedoch betrachtliche Verschiebungen; es haben also 
Verschiebungen von der Preisseite her die vorgekommenen Mengenverschiebungen iiberdeckt. 
Ein entgegengesetztes Bild finden wir bei der Ausfuhr. Hier ist die Mengenverteilung auf die 
Warenabteilungen in den beiden Jahren nahezu gleich geblieben, dagegen kommen in der Ver
teilung der Werte erhebliche Verschiebungen zum Ausdruck, die den Preisverschiebungen zuzu
schreiben sind. Um diese Zusammenhange klar zu erfassen, miiBten wir diese Verschiebungen in 
die Einzelheiten nach Waren weiter verfolgen, auch um den EinfluB in der Verschiebung der 
Waren von teuren zu billigeren (oder umgekehrt) auszuscheiden. (Vergleich verschiedenartig zu
sammengesetzter Massen, I, 57f£') 

Beispiel 3. 
Der deutsche Spezialhandel 1931 nach Erdteilen und Hauptwarengruppen 1• 

Einfuhr Ausfuhr 

II.Le- Ill. V. II.Le- Ill. V. 

I.Le- bens- Roh- IV. Reiner VI. bens- Roh- IV. Rei- VI. 
ben- mittel stoffe Fer- Wa- Gold I.Le- mittel stoffe Fer- ner Gold Erdteil und bende und Wa-de und halb- tige ren- und Tiere und halb- tige und 

Tiere Ge- Waren ver- Silber Ge- Waren ren- Silber 
tranke fertige kehr tranke fertige ver-

Waren Waren kehr 

1 I 2 1 3 I 4 I 5 I 6 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 

Grundzahlen (in Mill. RM) 

Europa. W' Mrika .. . 
Asien ... . 
Amerika .. . 
Australien. . 

AlIe Lander2. 

53,8 1136,0 1514,9 1058,9 3763,6 374,3 
0,2 86,6 256,5 1,3 344,6 16,4 
0,2 169,7 626,2 37,5 833,6 0,1 
0,7 560,6 916,0 124,5 1601,8 25,6 
0,0 12,7 130,6 1,2 144,5 0,0 

54,9 1969,6 3477,9 1224,7 6727,1 416,4 

44,6 305,1 1559,2 5868,9 7777,8 1268,0 
0,0 13,1 19,1 151,9 184,1 0,0 
0,1 16,0 69,8 554,0 639,9 0,0 
2,2 23,7 156,4 772,3 954,6 155,1 
0,0 0,1 3,9 31,6 35,6 

46,91 359,011812,9 7379,8 9598,6 1423,2 

VerMltniszahlen 
Europa. '1 97,8 

57,7 43,6 86,5 55,9 89,9 95,1 85,0 86,0 79,5 81,0 89,1 
Mrika . 0,4 4,4 7,4 0,1 5,1 3,9 0,0 3,6 1,1 2,1 1,9 0,0 
Asien. . 0,4 8,6 18,0 3,1 12,4 0,0 0,2 4,5 3,9 7,5 6,7 0,0 
Amerika. 1,3 28,5 26,3 10,2 23,5 6,1 4,6 6,6 8,2 10,5 9,9 10,9 
Australien. 0,0 0,6 0,4 0,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 -
AlIe Lander!. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Die vorliegende Tabelle stellt fiir die Warenwerte die oben erwahnte Doppelgliederung 
Lander-Warengattungen in den weitest moglichen Zusammenfassungen dar. In der vollen Aus
gliederung der Tabelle ist jeder Staat und jede von dort ein- oder dorthin ausgefiihrte Ware nach 
Mengen (Stiickzahl) und Wert enthalten - die Waren wenigstens soweit, als das Warenverzeich
nis ihre Darstellung vorsieht. Unsere Vbersicht dient nun zunachst der handelspolitischen Er
kenntnis, die die Grundzahlen liefern, wobei gegebenenfalls auch noch zeitliche Vergleiche die 
Bedeutung der einzelnen Zahl heben konnen. Dann schlieBt sich uns die relative Gliederung 
der Werte nach Warengruppen und Erdteilen auf. Hier gibt es - wie bei jeder solchen Doppel
gliederung - drei Fragestellungen, die wir im Beispiel des Postens Einfuhr "lebender Tiere 
aus Europa" (53,8 Mill. RM) veranschauHchen wollen: 1. Welchen Anteil von der ganzen 
reinen Wareneinfuhr (6727,1 Mill. RM) hatten die aus Europa eingefiihrten lebenden Tiere? 
2. Welchen Anteil hatte die Einfuhr lebender Tiere von der reinen Wareneinfuhr aus Europa 
(3763,6 Mill. RM)! 3. Welchen Anteil hatte die Einfuhr aus Europa von der Einfuhr lebender 
Tiere iiberhaupt (54,9 Mill. RM)? Die statistische Praxis bedient sich, um sich iiber die Art 
der Prozentrechnung schnell zu verstandigen, eines Pfeiles. Zu 1. in der Diagonalrichtung ('\0.), 
um die Berechnung auf die Gesamtsumme zu bezeichnen; zu 2. in der waagrechten Rich
tung (-), um die Richtung auf die Zeilensumme zu bezeichnen; zu 3. in der lotrechten Rich-

1 Monatliche Ausweise iiber den auswartigen Handel Deutschlands, Erganzungsheft I, S. 10£. 
(1931). Berlin 1932. 

2 EinschlieBlich Eismeer und die nicht angegebenen Herstellungs- und Bestimmungslii.nder. 
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tung (~), um die Richtung auf die Spaltensummo zu bezeichnen. Wir haben uns bei der Be· 
rechnung der % fiir den dritten Fall (~) entschieden. Die Zahlen sagen uns, wie sich die ver
schiedenen Warengattungen und ihre Summen in der Einfuhr und in der Ausfuhr auf die ver
schiedenen Erdteile verteilten. Es zeigt sich z. B. fiir den ganzen Warenverkehr, daB auf die 
auBereuropaischen Erdteile von der Einfuhr viel groBere Anteile entfielen als von der Ausfuhr, 
ein Ergebnis, das nach Einbllck in die einzelnen Warenabteilungen hauptsachlich durch die 
Verhaltnisse bei Abteilung II und III hervorgerufen erscheint, wahrend in den Gruppen I 
und IV die Dinge teilweise entgegengesetzt liegen. 

Beispiel 4. 
Deutschlands Handelsbilanz mit europaischen 
und auBereuropaischen Staaten im Jahre 19311. 

Ausfuhr- (+) 
Einfuhr Ausfuhr od. Einfuhr- ( - ) 

Staat tTberschuB 

in Mill. RM 

Frankreich .......... 341,6 834,1 +492,5 
Belgien-Luxemburg .. 221,1 463,5 +241,4 
NiederIande ......... 383,6 954,6 +571,0 
Danemark .......... 182,9 369,7 +186,8 
Polen .............. 111,2 140,9 + 29,7 
Tschechoslowakei .... 243,7 423,9 +180,2 
Osterreich .......... 113,9 275,3 +161,4 
Schweiz ............ 164,6 541,6 +377,0 
Itallen ............. 268,4 340,8 + 72,4 
GroBbritannien ...... 453,3 1133,6 +680,3 
UdSSR ............. 303,5 762,2 +458,7 
Spanien ............ 145,9 139,5 - 6,4 
Rumanien .......... 102,4 92,5 - 9,9 
Griechenland ........ 70,3 56,6 - 13,7 
Bulgarien ........... 48,3 25,3 - 23,0 
Britisch-Westafrika .. 105,0 10,0 - 95,0 
China .............. 215,5 140,7 - 74,8 
Japan .............. 29,8 144,2 + 114,4 
NiederIandisch-Indien 163,6 79,6 - 84,0 
Vereinigte Staaten ... 791,4 487,5 -303,9 
Argentinien ......... 208,7 174,0 - 34,7 
Brasilien ............ 123,1 66,7 - 56,4 
Austral. Staatenbund. 121,1 21,5 - 99,6 

Die Zergliederung unserer 
Zahlen nach Staaten fiihrt auch 
zur weiteren Auflosung der in 
Beispiel 1 dargestellten Handels
bilanz nach Staaten. Unser Bei
spiel 4 bringt diese Teilbilanz 
fiir eine Reihe von wichtigen 
Staaten. Es zeigt sich daraus, 
daB im Jahre 1931 der Handels
verkehr des Deutschen Reiches 
mit fast allen wichtigen euro
paischen Staaten aktiv, dagegen 
mit den Balkan- und den mei
sten ttberseestaaten passiv war. 
Die Erklarung hiefiir ergibt sich 
teilweise schon aus dem voraus
gehenden Beispiel iiber die ort
liche Verteilung des AuBenver
kehrs des Deutschen Reiches. 
Ganz genaue Aufschliisse dar
iiber bietet erst die eingehende 
Zergliederung der ein: und aus
gefiihrten Waren nach den ein
zelnen Staaten, wie wir sie im 
nachsten Beispiel zeigen. 

Beispiel o. Siehe dazu die 
Tabelle auf S. 167. 

Beispiel 5 zeigt einen Aus
schnitt aus der groBen Tabelle, 
in der die Mengen und Werte in 
der Merkmalsverbindung Staa
ten X Waren dargestellt sind. 
Es ergibt sich, wenn wir wie hier 

die verschiedenen ein- und ausgefiihrten Waren nach der GroBe des Wertes ordnen, eine ttber
schau iiber die fiir den Handelsverkehr mit einem Staate wichtigen Waren. Hiebei wird es sich 
bei Warengruppen, die verschiedene Waren oder Warenbeschaffenheiten zusammenfassen, 
leicht ergeben, daB sie sowohl in der Ein- wie in der Ausfuhr vorkommen (z. B. "Leder", 
"Biicher und Musiknoten"). Hier konnen die statistischen Zahlen dem Handelspolltiker nur 
erste Hinweise geben, die er gegebenenfalls auBerstatistisch noch in ihren weiteren Einzel
heiten zu erforschen sucht. 

Beispiel 6. Siehe dazu die Tabelle auf S. 168. 
Die Darstellung dieser Tabelle stellt eine Umkehrung der Gruppierung in der vorausgehenden 

dar. Wir untersuchen hier nicht, welche ein- oder ausgefiihrten Waren fiir einen bestimmten 
Staat, mit dem Handel gepflogen wird, kennzeichnend sind, sondern welche Staaten fiir den 
Handelsverkehr mit einer bestimmten Ware von Wichtigkeit sind. Ein naherer Einblick in die 
Zusammenstellung laBt erkennen, daB beim Weizen auch der Weiterverkauf von Staat zu Staat 
eine Rolle spielt, so daB das Herkunftsland hier nicht immer das Herstellungsland, das Bestim
mungsland nicht immer das Verbrauchsland ist. Das erkennen wir ganz allgemein schon daraus, 
daB das Deutsche Reich, obzwar es ein Weizenbedarfsland ist, auch eine starke Ausfuhr in Weizen 
(nach GroBbritannien, Danemark usw.) entfaltet. Auch die hohe Weizeneinfuhr aus Danzig 
nach dem Deutschen Reich laBt erkennen, daB es sich nicht um Weizen handelt, der auf dem Boden 
des Freistaates Danzig gewachsen ist. 

"Monatliche Nachweise iiber den auswartigen Handel Deutschlands, Erganzungsh. I, S. 8f. 
(1931). Berlin 1923. 
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c) Die Statistik des Binnenhandels1• Wollte man eine vollstandige Statistik des 
Binnenhandels anlegen, so miiBte man, ahnlich wie in der AuBenhandels. 

statistik jeden Umsatz- Handelsverkehr des Deutschen Reiches mit Osterreich 
akt iiber die Grenze, im Jahre 19312. 
hier jeden Umsatzakt 
im Inneren verzeich. 
nen. Es ist ohne wei. 
teres ersichtlich, daB 
ein solches Unterneh. 
men wegen der auBer. 
ordentlich groBen Zahl 
der FaIle, die hier in 
Frage kamen, nicht 
durchfiihrbar ist. 

Die Umsatzstati. 
stik ist daher ent. 
weder a) auf eine 
mittelbare ("sekundar. 
statistische") QueIle, 
die der Umsatzsteu· 

Einfuhr insgesamt . . . 
darunter: 

Leder ........ . 
Biicher und Musiknoten 
Schweine ...... . 
Kleidung, Wasche . . . 
Bau- und Nutzholz . . 
Pelze und Pelzwaren. . . . . . . . . . 
Garn aus Wolle und anderen Tierhaaren. 
Waren aus Kupfer .... 
Kraftfahrzeuge, Kraftrader 
Butter .......... . 
Kalbfelle und Rindshaute. . . 
Stab- und Formeisen. . . . . 
Elektrotechnische Erzeuguisse . 

usw. 
ersta tistik, angewie. 
sen; oder sie muB sich Ausfuhr insgesamt .......... . 

darunter: 
auf unvollstandige Er- Chemische u. pharmazeutische Erzeugnisse 
hebungen beschran. (ohne Farben und Lacke u. a.) 
ken, wie b) unmittel- Pelze und Pelzwaren ..... 
bare Umsatzerhebun. Elektrotechnische Erzeugnisse . 

Biicher und Musiknoten . . . 
gen iiber gewisse Wa- Steinkohlen......... 
ren, c) die Erhebung Leder............ 
iiber die Umsatze auf Nicht genahte Waren aus 
ortlich beschrankten Wolle und anderen Tierhaaren 

Markten und d) die ort. Pa~re~~:~ll~apie~;a;en: 
lichen Giiterverschie- Glas und Glaswaren 
bungen, die sich auf Farben und Lacke. . . 
den Verkehrswegen Waren aus Kupfer ... 
vollziehen. Koks . . . . . . . . . 

Textilmaschinen . . . . . 
a) Der Umsatzstati- Kessel, MaschinenzubehOr. .. 

stik ist in der Wa - Kunstseide und Florettseidengarn . . 
renumsatzsteuer Schuhwerk, Sattler- und Lederwaren. 

ein starker Helfer er. Kautschukwaren.......... 
Pflanzliche Ole und Fette. . . . . . 

wachsen. Zwar werden usw. 

Menge I Wert in 
in t Mill. RM 

454056 

2102 
1446 

3 1484 
101 

90003 
51 

498 
908 
519 

1257 
2269 
1817 

172 

1064480 

13243 
176 

1334 
2031 

498998 
786 

728 
858 

6271 
2762 
4463 
1625 

170767 
1866 
2056 

456 
240 
561 

6396 

II3,94 

8,84 
7,21 
5,83 
5,71 
4,00 
3,15 
3,II 
2,93 
2,88 
2,62 
2,48 
2,36 
2,29 

275,33 

13,37 
12,29 
II,42 
10,00 
9,49 
9,21 

9,16 
8,64 
8,55 
6,91 
6,49 
5,66 
4,61 
4,50 
4,27 
3,61 
3,34 
3,19 
3,01 

1 ZAHN, F.: Binnenmarkt u. Statistik, in: AUg. stat. Arch. 21, 342ff. (1931), Diskussion 
S. 371 ff. - Das Wirtschaftsleben der Stadte, Landkreise und Landgemeinden, S. 45 ff. Berlin 
1930. (Verhandlungen u. Berichte des Ausschusses zur Untersuchung d. Erzeugungs- u. Absatz
bedingungen d. dt. Wirtschaft, 1. UnterausschuB, 2. Arbeitsgruppe, 1. Bd.) Vgl. auch Bd.2: 
Die innere Verflechtung der deutschen Wirtschaft. Berlin 1930. DOUGLAS, 1.: The American 
census of distribution 1930, in: J. Roy. Stat. Soc. 94, 432 ff. (1931). PROEPPER, K.: Messenstati
stik, in: ~I\llg. stat. Arch. 16, 85-91 (1927). - Methodische Bemerkungen zur Statistik der Um· 
satze, in: Vjh. Kf.1, H. 2, S. 23-26 (1926); Vjh. Stat. Dt. R. 40jIV, 43ff. (1931). LOEW, E. R.: 
Die Umsatzstatistikder Kartelle, in: Schweiz.Z.f. Betriebswirtsch.37, 33-43 (1931). BENNING,B., 
und R. NIESCHLAG: Umsatz, Lagerhaltung und Kosten im deutschen Einzelhandel 1924 bis 
1932 (S .. H. 32 der Vjh. Kf.), Berlin 1933; Fortsetzung von G. KEISER und C. RUBERG: Um
satz und Lagerhaltung im deutschenEinzelhandel seit 1924 (S.-H. 14). Berlin 1930. KROMER, TH.: 
Innengenossenschaftliche Betriebsstatistik: Umsatzstatistik, in: Dt. Stat. Zbl. 22, 97 -100 
(1930). GRUNBAUM, H.: Die Umsatzschwankungen des Einzelhandels als Problem der Be
triebspolitik (S.-H. 10 zu den Vjh. Kf.). Berlin 1928. 

2 Monatliche Nachweisungen usw., Erganzungsh. I, 66f. (1931). 3 Stiick. 
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hier die Umsatze ("Leistungen" im weiteren Sinne des Gesetzes) durch die steuer
rechtliche Begriffsbestimmung abgegrenzt, sie zeigen uns nur den Ort und nicht die 
Richtung der Umsatze und auch die in einer vielfach zugunsten der GroBstadte ver
schobenen Weise, weil die Entrichtung der Steul;lr am Sitze der Unternehmung er
folgt; auch ist es nicht immer moglich, eine richtige Zurechnung der Umsatze an 
die Betriebszweige vorzunehmen. Ein weiterer Mangel dieser Umsatzstatistik liegt 
AuBenhandelsverkehr des Deutschen Reiches darin, daB sie erst ziemlich spat 

mit Weizen im Jahre 193P. erscheint, daher etwa fUr die Be-

I urteilung aktuel1er Wirtschaftsvor-
M:~en ::;~~ gange wenig in Betracht kommt 

___________ --J. ___ .....J... ____ (ein Grund, weswegen sich die 
Einfuhr 

Herstellungs- (Herkunfts-) 
Land 

Alle 8taaten . 
darunter: 

Kanada .. 
Argentinien . . . 
Vereinigte Staaten 
RuBland 
Danzig ..... . 
Polen ..... . 
Australischer Staatenbund. 
Ungarn .... . 
Brasilien. . .. . 
Tschechoslowakei . 
Niederlande 
Frankreich. . . . 

Ausfuhr 
Bestimmungsland 

Alle 8taaten . . . 
darunter: 

GroBbritannien. . . . 
Danemark ..... . 
Niederlande . . . . . . 
Belgien und Luxemburg . 
Polen ..... . 
Frankreich . . . . 
Tschechoslowakei . 
Schweiz . 
Schweden .... 
Osterreich . . . . 
Lettland ..... 

797640 

510090 
130592 
67748 
49730 
19268 
9335 
7503 
1281 

436 
316 

67 
21 

288612 

llOll8 
78481 
50764 
15554 
12067 
6046 
4450 
2681 
1190 

496 
6 

101,72 

65,05 
14,38 
8,15 
5,44 
5,35 
2,03 
0,86 
0,13 
0,05 
0,04 
0,01 
0,00 

21,34 

8,02 
5,52 
3,78 
1,17 
0,99 
0,51 
0,33 
0,23 
0,09 
0,06 
0,00 

Statistik des Deutschen Reiches 
entschlossen hat, in ihrer Zeitschrift 
"Wirtschaft und Statistik" viertel
jahrliche Nachweisungen uber die 
Umsatze zu erbringen). Trotz allen 
diesen Mangeln bedeutet die Um
satzsteuerstatistik heute die um
fassendste Erkenntnisquelle der 
Binnenhandelsumsatze, spielt da
her fUr die Erkenntnis der Um
satze etwa eine ahnliche Rolle 
wie die Einkommens- oder Ver
mogenssteuerstatistik fUr die Er
kenntnis der Einkommen und Ver
mogen. 

Die Umsatzsteuerstatistik des 
Deutschen Reiches stellt die Um
satze, die in Betracht kommen
den Betriebe und Personen nach 
UmsatzgroBenklassen, nach der 
Rechtsform der veranlagten Be
triebe und nach Wirtschaftsab
teilungen, Wirtschaftsgruppen und 
Wirtschaftszweigen dar, und zwar 
nicht nur in Beschrankung auf die 
steuerpflichtigen Umsatze, sondern 
auch unter Berucksichtigung der 
Gesamtumsa tze. 

Beispiel. Siehe die Tabelle auf S. 169. 
Bei der Betrachtung dieser Zusammenstellung, die wir wegen der Anderung des Verzeichnisses 

der Wirtschaftsgruppen von 1925 auf 1926 erst durch einige Zusammenziige ermeglichen konn
ten, ist zu beriicksichtigen, daB hinsichtlich der veranlagten kleinen Landwirte und Kleingewerbe
treibenden wahrend der betrachteten Zeit gesetzliche Erleichterungen vorgenommen wurden, 
die besonders auffallend in der Zahl der Veranlagten der Landwirtschaft zum Ausdrucke kom
men. DaB diese Umanderungen nicht auch in den veranlagten Umsatzen in Erscheinung treten, 
ist darauf zuriickzufiihren, daB das konjunkturmaBige Anschwellen der Umsatze, das wir von 
1925 auf 1927 beobachten kennen, 4~ese Riickgange iiberwogen hat. Innerhalb der einzelnen 
Wirtschaftsgruppen haben sich die Anderungen bei den Veranlagten und bei den Umsatzen 
in verschiedener Weise vollzogen, wovon wir uns am leichtesten iiberzeugen kennten, wenn wir 
sowohl fur die Summen aller Industrien als auch fiir die einzelnen Wirtschaftsgruppen MeB
zahlen der Veranlagten und der Umsatze auf das Jahr 1925 berechnen wollten. 

b) Die unmittelbare ("primarstatistische") Erfassung der Umsatze hat dank 
dem Aufschwung der Konjunkturforschung in der neueren Zeit erhebliche Fort-

1 Monatliche Nachweise usw., a. a. 0., S.12ff. 
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Zahl der Veranlagten und Gesamtumsatz im Deutschen Reiche nach 
Wirtschaftsgruppen in den Jahren 1925 bis 1928 1• 

Veranlagte Umsatze in Mill. RM 
Wirtschaftsgruppen 1925 I 1926 I 1927 1925 I 1926 I 1927 

1 2 I 3 4 5 6 

Landwirtschaft . 2041860 1872379 1208871 7077,6 7729,7 7951,5 
Bergbau, Salinenwesen, Torf-

graberei, Eisen- und Metall-
gewinnung ........ 3575 3529 3516 5129,8 5888,4 8070,4 

Industrie der Steine u. Erden 27283 24504 25334 1900,7 2082,0 2775,3 
Herstellung von Eisen-, Stahl-

und Metallwaren . 119695 125875 129194 2910,2 3000,6 3755,7 
Maschinen-, Apparate-, Fahr-

zeugbau . 22069 26363 28159 4368,0 4670,8 6147,5 
Elektrotechnische Industrie, 

Feinmechanik, Optik . 33582 38974 40865 1642,3 2778,2 3297,7 
Chemische Industrie. . 7187 6369 6598 2583,4 3589,3 4127,1 
Textilindustrie . 27399 29171 29757 7054,0 7088,6 8702,9 
Papierindustrie und Verviel-

faltigungsgewerbe. . . . . 
Leder- und Linoleumindustrie, 

27811 28685 29845 2250,7 3017,3 3500,6 

Kautschuk- und Asbest-
industrie. 29310 29589 30619 1454,8 1549,2 2009,7 

Holzverarbeitungs- u. Schnitz-
stoffgewerbe .. 157925 165472 168625 2628,6 2592,3 3438,2 

Musikinstrumenten- u. Spiel-
warenindustrie . 7803 8623 8668 306,5 354,2 453,1 

Nahrungs- und Genu.Bmittel-
gewerbe . 223804 230492 235390 13724,1 17356,9 20196,3 

Bekleidungsgewerbe. 365245 349734 356076 4170,1 3818,5 4658,0 
Bau- und Baunebengewerbe . 205020 204597 211794 4317,8 4397,1 5866,9 
Wasser-, Gas- und Elektrizi-

tatsgewinnung und -versor-
gung 1007 2660 2755 684,2 1292,4 1413,1 

Handelsgewerbe, Bank-, Bar-
sen-, Versicherungswesen. 1040497 1111578 1164463 33125,9 54497,4 67966,5 

Verkehrswesen . 48962 55071 59894 886,4 2261,1 2632,7 
Gast- und Schankwirtschafts-

gewerbe . 219399 234489 241628 4199,4 4523,6 5297,4 
Fr eie Berufe, Verwaltung, 

Heerwesen, Kirche 65827 64223 67563 914,5 949,5 1072,5 
Gesundheitswesen und hygie-

nische Gewerbe. 149861 154251 162187 933,8 1424,9 1720,7 

Insgesamt 4825121 4766628 4211801 102262,8 134862,0 1165053,8 

schritte gemacht. Zahlreiche Interessentenverbande, Warenhauser, Konsumvereine 
usw. liefern im Deutschen Reich dem Institut fiir Konjunkturforschung sowie an
deren wirtschaftlichen Instituten Berichte 2. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 170. 
Wir stellen hier neben die oben (S. 156) gebrachten Erzeugungszahlen der Kraftfahrindustrie 

die Absatzzahlen. Die Vbersicht enthaIt auch die wertvolle Unterscheidung nach Absatz im In
und Auslande, die zu erbringen sonst mit erheblichen methodischen und praktischen Schwierig
keiten verbunden ist3• Der Auslandsabsatz wird iiberdies durch die Au.Benhandelsstatistik weit
gehend erfa.Bt. Allerdings ist in unseren Zahlen nicht der Umsatz der auslandischen Erzeugnisse 
enthalten. Um diesen, der aus der Au.Benhandelsstatistik entnommen werden kann, ist der In
landsabsatz einheimischer Herkunft zu vergra.Bern. 

1 Stat. Dt. R. 361, 133 u. 278. Berlin 1931. Hinsichtlich der Gliederung in Wirtschaftsgrup
pen siehe S. 5 u. 7. 

2 Vgl. W. VERSHOFEN: Die Statistik der Wirtschaftsverbande (Niirnberger Beitrage zu den 
Wirtschaftswissenschaften 1). Bamberg 1924. - Vjh. Kf. 1, H. 2, S. 23 (1926). 

3 ZAHN: a. a. 0., S. 352-356. VERSHOFEN: a. a. 0., S.19£., Anhang, Tafel I; Vjh. Kf .. 3, 
H. 3A, S. 31-33 (1928). 
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Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 172 und 173. 

Die vorliegenden Zahlen bieten einen Ausschnitt aus der amtlichen Statistik iiber die Giiter
bewegung auf den deutschen Eisenbahnen, neben der noch eine ahnliche iiber den Giiterverkehr 
auf den BinnenwasserstraBen (und naturgemaB auch, aber nicht in dieses Kapitel einschlagig, 
iiber den Giiterverkehr auf der See) verfaBt wird. Die vorliegende Statistik hat gewisse Mangel; 
sie beschrankt sich auf Mengen von 500 kg aufwarts und gibt nur das Gewicht oder die Stiickzahl, 
aber nicht den Wert der beforderten Giiter an; auch ist das Warenverzeichnis begreiflicherweise 
durchaus auf die Massenartikel abgestellt - entfallen doch auf Braunkohlen, Steinkohlen, 
Erde und Steine schon rund 60 % des Gesamtverkehrsl -, wahrend die Fertigwaren, die zwar 
hohe Werte, aber nur verhaltnismaBig geringe Mengen vorstellen, nicht geniigend beriicksichtigt 
werden konnen; das Schema befolgt auch eine eigenwillige Reihenfolge (wir haben die hier aus
gesuchten Waren, wie die beigesetzten Reihennummern zeigen, stark umgruppieren miissen) 
und ist mit dem Warenverzeichnis der AuBenhandelsstatistik nicht voll vergleichbar. Ferner las
sen die zum Teil starken Umsatze aus den Hafenbezirken vermuten, daB es sich hier um ausIan
dische Beziige handelt. Trotzdem ist diese Statistik von einer groBen nicht nur verkehrs-, sondern 
auch handelspolitischen Bedeutung. Sie zeigt fiir jeden der 37 Verkehrsbezirke des Deutschen 
Reiches - ebenso wie hier fiir den Verkehrsbezirk 16, Berlin - die Empfange aus allen anderen 
Verkehrsbezirken, in einer anderen Tabelle dann die Abgaben an sie. NaturgemaB kann das 
Material auch in der Weise umgruppiert werden, daB irgendeine Ware, z. B. Steinkohle, auf ihren 
gesamten Inlandsverkehr hin dargestellt wird (so wie dies z. B. TIESSEN in seinem Verkehrs
atlas getan hat). 

Wenn wir nun die Verteilung der nach Berlin gelieferten Waren niiher betrachten, so konnen 
wir da solche Waren unterscheiden, die wegen ihrer Eigenart (Verderblichkeit, ortliche Be
schranktheit in der Erzeugung) nur aus bestimmten Verkehrsbezirken (den Umgebungsbezirken, 
den Erzel.lgungsbezirken) zugefiihrt werden, wie z. B. die Milch oder Braunkohlenbriketts, 
und solche die eine groBere Streuung ihrer Herkunft aufweisen, wie etwa "Stab-, Formeisen, 
Bleche" oder "Papier, Pappe, Papierwaren". In vielen Fallen Behan wir den Verkehrsbezirk 17, 
Brandenburg, verstandlicherweise besonders bevorzugt (der Berliner Lokalverkehr ist in Kursiv
druck auch angefiihrt, aber in den Spaltensummen nicht enthalten). So ergeben sich schon aus 
diesem kleinen Ausschnitt bemerkenswerte und wichtige Erkenntnisse, deren weitere Verfolgung 
in die Einzelheiten dem Studierenden iiberlassen bleibt. 

d) Die Vorratsstatistik2• Wenn wir uns den letzten Zweck aller Giitererzeugung 
und alles Handels vorstelIen, den Verbrauch, so finden wir in den bisher behandel
ten Abschnitten Giitererzeugung und AuBenhandel wohl Teile, aber nicht die ge
samten Unterlagen, um die fiir den Inlandsverbrauch zur Verfiigung gestellten 
Giitermengen zu erfassen: denn es schiebt sich zwischen Erzeugung oder Handel 
und den Verbrauch noch die Vorratsbildung. Die Vorrate schwanken naturgemaB 
je nach der Wirtschaftslage; innerhalb eines gewissen Spannungsrahmens (C. GINr 
schatzt sie auf 5 bis 10% des Volksvermogens) sind Vorrate in jeder ordentlich ab
laufenden Wirtschaft vorhanden; aber sie werden in Zeiten des wirtschaftlichen 
Aufschwunges, lebhafter Giiternachfrage und giinstiger Preise vermindert, in 
Zeiten stockenden Wirtschaftslebens und mangelnden Absatzes vermehrt. SolI nun 
der Ablauf der Wirtschaft von der Erzeugung bis zum Verbrauch statistisch voll 

1 STEUERNAGEL, K.: Statistik u. Eisenbahn, S.49. Berlin 1931. 
2 CRAIG, J. I.: Statistics of consumtion and of annual stock-in-hand in: Bull. lust. Int. 

26 (im Druck). METHORBT, H. W.: Methodes a suivre pour la preparation des statistiques des 
stocks, in: J. Soc. Stat. 67, 94f£., 120ff. Paris 1926. DERB.: Rapport sur les statistiques des 
stocks, in: Bull. Inst. Int. 22/2, 190-273; Diskussion 22/1, 98ff. RICCI, U.: Statistique des 
stocks de cereaIes et particulierement du froment. Ebenda23/2, 506-547. DERs.: Zur Methode 
einer internationalen Getreidevorratsstatistik, in: WeItwirtschaftl. Archiv 29, 194-220 (1929). 
DERB.: Die Statistik der Weizenvorrate, in: Allg. stat. Arch. 18,361-380 (1929). LOVEDAY, A.: 
Rapport sur la statistique des stocks de sucre, in: Bull. Inst. Int. 23/2, 435-451. - Die volks
wirtschaftliche Lagerhaltung, in: Vjh. Kf. 6, H. lA, S. 68f£. (1931). - Der Anteil der Lager
haltung an der deutschen Industrieproduktion 1925-1927. Ebenda 3, H. 3A, S. 31ff. (1928); 
Vorlaufige tTherlegungen und Materialien zur Frage der industriellen Lagerhaltung. Ebenda, 
H.4A, S.41ff. BENNING, B., und R. NIESCHLAG: Umsatz, LagerhaItung und Kosten im dt. 
Einzelhandel 1924-1932. Berlin 1933. (S.-H. 32 der Vjh. Kf., Fortsetzung von S.-H. 14; 
KEISER, G., U. C. RUBERG: Umsatz und Lagerhaltung im deutschen Einzelhandel seit 1924, 
Berlin 1930.) - Getreide- und Mehlvorrate in Miihlen und Lagerhiiusern, in: Wirtschaft u. Sta
tistik 12, 199f£. (1932). WF.ISS: Die Vorratserhebungen in Bayern, in: Z. Bayer. Stat. Landes
amt 51, 549-566 (1919). 
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Inlandsverkehr. Empfang der Stadt Berlin im Jahre 1930 

Obst, (Stiick) 

Roggen Kar- Gemiise, Milch, Kiihe, 
toffeln Rahm Rinder 

.Aus dem Verkehrsbezirk 2 (28b) (37) Pflanzen (70b) (Farsen) (42) (73b) 

1 2 3 4 5 

1. Provinz OstpreuBen . . . . . . . - 5631 427 389 29625 
2. HMen Konigsberg, Pillau und Elbing - 439 101 - 861 
3. Provinz Pommern (ohne 4) . 824 30144 5938 67390 53929 
4. Pommersche Hafen. 1 634 205 2080 3604 
5. Mecklenburg-Schwerin u. -Strelitz (ohne6) 1809 28618 4029 32410 18707 
6. HMen Rostock bis Flensburg . - 407 221 62 1399 
7. Schleswig-Holstein (ohne 6 und 8) usw. 2 67 23109 9 9617 
8. ElbhMen .............. - 431 60721 4 2350 
9. WeserhMen - - 19508 - 369 

10. Emshafen . ....... - - 60 24 165 
l1a.Oldenburg,Reg.-Bez.Liineburg,Stadeusw. 2 4003 2284 584 1083 
lIb. Reg.-Bez. Hannover und Hildesheim, 

3918 Braunschweig usw .. 63 691 73 258 
12. Grenzmark Posen-WestpreuBen 3378 15922 497 3168 8491 
13. Provinz Oberschlesien 1 1104 870 - 587 
14. Stadt Breslau . 30 188 113 - 1288 
15. Provinz Niederschlesien (ohne 14) 449 10047 2458 4698 7183 
16. Stadt Berlin 3760 16822 9886 508 1162 
17. Provinz Brandenburg (ohne 16) . 121925 238095 46570 200629 54713 
18. Reg.-Bez. Magdeburg, Anhalt . . . . 2992 47339 26595 3137 5035 
19a. Reg.-Bez. Merseburg und Erfurt usw. 3737 2318 9606 953 764 
19b. Thiiringen usw. 16 62 104 - 12 
20. Sachsen (ohne 20a) 1 241 2803 18 300 
20a. Leipzig und Umgebung . . . . . . . . - 41 714 5 64 
21. Provinz Hessen-Nassau (ohne 11 b, 19b, 

21a), Oberhessen usw. - 27 273 - 17 
21 a. Frankfurt (Main) und Umgebung - - 216 - -
22. Ruhrgebiet in Westfalen - 18 35 - 6 
23. Ruhrgebiet in der Rheinprovinz . - 16 72 2 36 
24. Westfalen (ohne 22) und Lippe . - 53 185 - 175 
25. Rheinprovinz rechts d. Rheins (ohne 21, 

23, 26a und 28) . - 50 114 - -
26. Rheinprovinz links des Rheins (ohne 26a 

und 27) . - 65 2018 - -
26a. Stadt Koln . .. - 169 1509 - -
28. Duisburg, Ruhrort, Hochfeld . . . . - 45 10 - -
31. Bayerische Pfalz (ohne Ludwigshafen) - 1 2092 - -
32. Hessen (ohne Oberhessen) . - 25 2021 - -
33. Baden (ohne Mannheim und Rheinau) . - 7 2812 7 -
34. Mannheim, Rheinau und Ludwigshafen. - 10 125 - 6 
35. Wiirttemberg und Hohenzollern - - 699 - 1153 
36. Siidbayern ohne Miinchen . - 241 737 2951 465 
36a. Stadt Miinchen - 5380 16571 - 3278 
37. Nordbayern - 212 194 - 2468 

Summe (ohne Nr.16) • 135230 392741 240534 318593 I 208008 

durchleuchtet werden, so ist es notwendig, neben die Statistik der Erzeugung und 
der Ein- und Ausfuhr in dem betrachteten Wirtschaftsabschnitt auch noch die 
Statistik der Vorrate am Anfang und am Ende dieses Zeitabschnittes zu setzen. 
Aus dieser Darstellung der Bestande am Anfang, des Zuwachses durch Erzeugung, 
des Zuwachses oder Abganges durch einen Ein- oder Ausfuhriiberschu.l3, sowie der 
Bestande am Ende ergibt sich von selbst die unmittelbar nahezu unmogliche Er
fassung des ta tsachlichen Ver bra uches aller Giiter (vgl. unten S. 21Of.). Eine 
periodische Zahlurtg der Vorrate nach Warengattung, Menge und Preis, wenn mog-
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in Tonnen (zu 1000 kg) oder Stiick 1. 

Braun· Erde, Bau-und Papier, Glas, 
(Stiick) (Stiick) kohlen, Stein- Zement, Kies, Nutzholz Pappe, Glas-
Kalber Schweine -brikette kohlen Trail (7) Sand (langs be- Papier-
(73c) (75a) (60a) arbeitet) waren 

(6b) (21a) waren (29) (31 b) (45) 

6 I 7 8 9 10 11 12 13 I 14 

20818 218103 - - - - 24172 29 141 
245 9741 - - - - 1617 25 225 

136440 570068 10 - 660 335 37419 6134 19 
6984 29745 - 9952 6745 22 7840 943 33 

28148 153552 - 36 - 25 18937 3270 89 
986 9209 - - 7367 3 10388 238 137 
533 117135 - - - 7 432 23 3 
844 7669 - 3622 134 18 2358 1031 72 

- 2439 - - 125 - 3715 1339 38 
65 - - - - - - 7 240 

4370 31175 - - 6002 765 350 3656 347 

382 4555 - 2363 102240 11970 550 4418 3603 
13234 72043 - - - 3175 28684 455 17 

3 883 - 703168 161 1401 4594 7173 1323 
- 968 - - - - 672 228 3 
865 5810 105719 100066 1267 9578 21246 35012 12924 
127 1438 15452 233395 1864 95532 14803 5311 5542 

36208 140355 1785923 30867 116605 237828 194066 17464 10485 
4753 31063 - 265 57285 14431 6909 7755 175 

118 292 229645 - 14459 89308 5990 27138 2605 
- - 6410 - 265 2575 281 21563 4059 

42 957 28710 446 - 3354 1447 132994 6788 
- 33 - - - 105 1193 618 23 

- 20 - - 1742 2185 430 3006 29 
- - - - - 103 2 205 50 
- - - 429504 - 1920 7 335 5299 
- 58 - 102034 1 116 97 1885 1217 
1708 73 - 102500 45431 1269 230 1789 457 

- - - - - 1116 22 1864 970 

- 1 - 25261 434 1413 36 3299 1270 
- - 14 - 1 - - 149 14 
- - - - - - 1 224 -
- - - - - 621 66 605 1 
- - - - - 86 56 1856 4 
373 20 - - 6 53 35 3818 27 

- - - - - - 19 669 107 
- 131 - - 5362 1670 127 4242 14 
- - - - 50 4799 518 9062 65 
- 34 - 1 - - III 252 16 
320 128 - - - 449 172 3496 2389 

257439 1406260 2156431 1513755 I 366342 390699 374969 I 308269 I 56278 

lich auch nach der Herkunft, ist somit eine theoretische Forderung. In der statisti
schen Praxis ist es allerdings bis jetzt mit der ErfUllung dieser Forderung nicht 
zum besten bestellt. Vorlaufig wird iiberwiegend mit sachverstandigen Vorrats
schatzungen vorlieb genommen. Dagegen enthalt die moderne Konjunkturforschung 
so wie fUr andere Zweige der Wirtschaftsstatistik auch fUr die Vorratsstatistik An
triebe zu einer Vervollkommnung. 

1 Stat. Dt. R. 395!II, 40ft 
2 Die Nummern 27, 29 und 30 fallen in dem Verzeichnis aus. 
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Beispiel. 
Die Zahlen der untenstehenden Vbersicht umfassen folgende sichtbaren Vorrate: 
Weizen: Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Argentinien, Australien, GroBbritannien, 

schwimmende Vorrate. - Steinkohle: Deutschland (einschl. Koks, der auf Steinkohle umgerechnet 
wordenist). - Kupfer: Nord- und 

Die Vorrate auf den Weltrohstoffmarkten (in 1000t) 1. Siidamerika (nur Raffinadekup

Jahres
durchschnitt, 
Monatsende 

1925 J.-D .. 
1926 " 
1927 " 
1928 " 
1929 " 
1930 " 
1931 " 
1932 " 
1931 Janner 

Feber. 
Marz. 
April . 
Mai 
Juni . 
Juli 
August 
September 
Oktober .. 
November. 
Dezember. 

1932 Janner 
Feber. 
Marz. 
April . 
Mai 
Juni . 
Juli 
August .. 
September 
Oktober 
November 
Dezember. 

W . stein-l K f I Baum-elzen kohle up er wolle 

-1---2---1--3 - --4-

6986 
6712 
7876 
9770 

13127 
13574 
14616 
14240 

16373 
17154 
16332 
14602 
13337 
12068 
12593 
13608 
13619 
14400 
14733 
16570 

17189 
16658 
16216 
14415 
13286 
12106 
11109 
11530 
13539 
14388 
14310 
16130 

13173 
9078 
5278 
6047 
3919 

13765 
19390 

17430 
17876 
18418 
19353 
19383 
19663 
19946 
19974 
19915 
19939 
20058 
20721 

20990 
20926 
20985 
21633 
21583 
21492 

85,6 
66,6 
87,8 
60,0 
80,5 

283,7 
393,9 

330,1 
329,9 
321,3 
333,8 
361,7 
375,1 
399,5 
413,5 
435,4 
451,8 
472,7 
493,8 

548,9 
544,3 
567,8 

1039 
1276 
1527 
1313 
1344 
1646 
1966 
2087 

2245 
2258 
2116 
2015 
1893 
1717 
1565 
1459 
1613 
2083 
2311 
2312 

2358 
2306 
2182 
2066 
1982 
1861 
1767 
1724 
1871 
2150 
2385 
2393 

fer). - Baumwolle: Europa (Ha
fen), Vereinigte Staaten vonAme
rika(Hafen undlnneres),Agypten, 
Indien, schwimmende Vorrate. 

Die Steinkohlenvorrate (und 
ahnlich die Kupfervorrate) ent
sprechen mit ihrem aus Raum
riicksichten hier nach Monaten 
nicht ausgewiesenen schnellen 
Absinken zum Ende des Jahres 
1926, ihrem schwachen Wieder
ansteigen, neuerlichen Absinken 
zu Mitte 1929 und abermaligen 
Ansteigen vollstandig einen kon
junkturmaBigen Verlauf, wie wir 
ihn schon oben(S. 158) aus den 
ErzeugungsmeBzahlen kennen
gelernt haben. (V gl. hierzu auch 
den Verlauf der Gesamtkurve 
der Vorrate in Abb. 14.) Bei 
der Baumwolle wird diese Ent
wicklung durch die von der 
Ernte ausgehenden jahreszeit
lichen Schwankungen noch etwas 
verwickelt. Solche jahreszeitliche 
Schwankungen finden wir auch 
bei den Weizenvorraten vor. 
Hier meldet sich aber schon im 
Jahre 1928 diejenige Steigerung 
der Vorrate an, die in der Preis
senkung der landwirtschaftlichen 
Erzeugnis und der Agrarkrise 
ihren Ausdruck fand. 

e) Die Preisstatistik2• Die 
Preise gehoren zu den her
vorstechendsten wirtschaft
lichen Tatsachen. Denn jedes 
Wirtschaften besteht aus 

1 Stat. Jb. Dt. R. 51, 109*f. (1932); Wochenbericht des !nst. f. Konjunkturforschung 6, 
Nr. 46, S. 190ff. (1933). 

2 MEERWARTH, R.: Nationalokonomie u. Statistik, S. 398-444. ZIZEK, F.: GrundriB der 
Statistik, S.413-426, 539f. MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik, S.I71-189.MlLLS, F. C.: 
The behavior of prices. New York 1927. DERS.: Statistical methods, applied to economics and 
business, S. 169-251. New York 1926. MEERWARTH, R.: Statistik der GroBhandelspreise, und 
R. DECKER: Statistik der Kleinhandelspreise, in: Stat. in Deutschl. 2, 556-584 u. 585-604. -
Die GroBhandelsindexziffer des Statistischen Reichsamtes, in: Wirtschaft u. Statistik 6; 875 
bis 879 (1926); Vjh. Stat. Dt. R. 36/1,37-40 (1927); 41/1,139 (1932). Hiezu A. JACOBS, in: 
Allg. stat. Arch. 16, 619-623 (1927) u. Dt. Stat. Zbl. 19, 1-6 (1927). - Preisindexziffern der 
aus der Landwirtschaft zum Verkauf gelangenden Erzeugnisse, in: Wirtschaft u. Statistik 12, 
668f£. (1932). DORE, V., und J. P. VAN AARTSEN: Index numbers of prices of agricultural 
products and other price-indices of interest to the farmer. Inst. Int. of _I\.griculture. Rom 
1930. PLATZER, H.: Zur Statistik der Fertigwarenpreise, in: Bull. Inst. Int. 26/3, 720-761, 
26/1, 112ff., 177f. HIRSCH, J., U. K. BRANDT: Die Handelsspanne (Schriftenreihe der For
schungsstelle f. d. Handell). Berlin 1932. LANGE, 0.: Die Preisdispersion als Mittel zur statisti
schen Messung wirtschaftlicher Gleichgewichtsstorungen (Veroff. Frankf. Ges. Konjunkturf., 
N. F. 4). Berlin 1932. LORENZ, CH.: Der GroBhandelspreisindex in der Wirtschaftspraxis und 
Wirtschaftstheorie. Jena 1928. WINKLER, W.: Von statistischen Durchschnitten im allgemeinen 
und von Preisdurchschnitten im besonderen, in: Dt. Stat. Zbl. 18, 65-70 (1926). LOVEDAY, A.: 
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einem Einnehmen und Ausgeben, und es sind meistens die Einnahmen, aber auch die 
Ausgaben durch die Hohe der Preise mitbestimmt. Das gilt fUr offentliche und 
private Wirtschaften, fUr Erzeugungs- und Verbrauchswirtschaften. Die sichtbarste 
und allgemeinste Wirkung der t 
Preistatsachen liegt in der Be
einflussung der Lebenshaltung 1~ 

'00 

'0 

der BevOlkerung. 
'60 Die Preise sind, statistisch 

gesehen, keine selbstandige Er
scheinung, sondern sie sind eben- f1IIl 

so wie die gehandelte Menge, ~ 
die Herkunft und Bestimmung ~1Z. 
der Ware Merkmale, durch die ~ 
die einzelnen Umsatzakte gekenn- ~ 1UO 

zeichnet werden. Freilich haben ~ 
wir im Vorausgehenden (S. 167) ~ 
festgestellt, daB wir praktisch os 
nie zu einer allgemeinen Statistik 

." /, 
'0 ... \. 

der einzelnen Umsatzakte ge
langen konnen; trotzdem miissen 
wir sie doch als eine theoretische 
Forderung der Binnenhandels-
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statistik festhalten. Dement- Abb.14. Vorrate und Prelse auf den Weltrohstoffmllrktenl. 

sprechend miissen wir auch eine 
Preisstatistik theoretisch zunachst als eine Statistik fordern, in der aile Umsatz
akte der in Betracht kommenden Waren nach dem Preis gekennzeichnet sind. In 
der Wirklichkeit miissen wir uns auf eine ausgewahlte Zahl von Waren und von 
Preisfeststellungen beschranken, wobei wir allen Grundsatzen der reprasentativen 
Darstellung zu geniigen haben (I, 59f.). 

1 Nach Vjh. Kf. 7, H. 4 A, S.249. (1933). 
Fortsetzung der FuBnote a von Seite 174. 

The measurement of tariff levels, in: J. Roy. Stat. Soc. 92, 487-529 (1929). - Die steuerliche 
Belastung des Haushaltbedarfes durch Verbrauchsabgaben und Zolle. Einzelschrift 21 zur Stat. 
Dt. R. MARCH, L.: Observation et stabilisation des prix. Paris 1913. HELLER, V.: Probleme 
der Preisstatistik im Hinblick auf die Preisbildung, in: Stat. Monatsschr., N. F. 18, 243-309 
(1913). 

Zur Tkeorie der PreismefJzaklen und der Messung des Ge1dwertes: BORTKIEWICZ L. v.: Die 
Kaufkraft des Geldes und ihre Messung, in: Nordisk Statistisk Tidskrift 11, S. 1-68 (1932). 
YOUNG, A. A.: Art. "Indexzahlen", in: RIETZ-BAUR: Handbuch der mathematischen Statistik, 
S. 235-253. Leipzig u. Berlin 1930. Knm, W. J.: Index numbers elucidated. New York
London-Toronto 1930. FLASKAMPER, P.: Theorie der Indexzahlen. Beitrag zur Logik des sta
tistischen Vergleichs (Sozialwiss. Forschungen 1/7). Berlin u. Leipzig 1928. HUERLER, G.: Der 
Sinn der Indexzahlen. Eine Untersuchung iiber den Begriff des Preisniveaus und die Methoden 
seiner Messung (mit kritischer ausfiihrl. Bibliographie). Tiibingen 1927. FISHER, I.: The making 
of index numbers (mit kritischer Bibliographie), 3. Aufl. Boston u. New York 1927. OLIVIER, M.: 
Les nombres indices de la variation des prix (Bibliotheque internat. d'economie politique). Paris 
1927. EDGEWORTH, F. Y.: Measurement of changes in the value of money. Tests of accurate 
measurement (Papers relating to political economy etc.). London 1925. v. BORTKIEWICZ, L.: 
Zweck und Struktur einer Preisindexzahl, in: Nordisk Statistisk Tidskrift 3,208-252,369-408 
(1923); 4, 494-516 (1924). DERS.: Die Messung des Geldwertes, in: Handw. Staatsw. 4,730 bis 
752. MORGENROTH, W.: Art. "Indexzahlen". Ebenda 5, 392ff. GINI, C.: Quelquesconsiderations 
au sujet des nombres indices des prix et des questions analogues, in: Metron 4, H. 1, S. 3-162 
(1924). V. MISES, L.: Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, 2. Aufl. Miinchen 1924. WINK
LER, W.: Die beste Indexformel, in: Jb. Nationalok. Stat. 1923, 571-581. MARCH, L.: Rapport 
sur les indices de la situation economique, in: Bull. Inst. Int. 21/2, 3-42; 21/1, 17lff. DERS.: Les 
modes et mesures du mouvement general des prix, in: Metron 1, H.4, S. 57-91 (1921). MrI
CHELL, W. C.: The making and using of index numbers, 2. Aun., in: Bull. of the U. S. A. Bureau 
of Labor Statistics, S. 284. Washington 1921. FLux, A. W.: The measurement of price changes 
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Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 177. 
Wir haben hier einen der seltenen FaIle einer Preisstatistik, in der jeder einzelne Um

satzakt nach dem Preise gekennzeichnet wurde. Die Streuung der Preise, die sich in unserem 
FaIle ergibt, ist die einer rechtssteilen unsymmetrischen Verteilung (I, 94f.). In der Regel bringt 
die Preisstatistik nur vereinzelte Preisangaben und ohne Erfassung der Mengen, die zu diesem 
Preise umgesetzt wurden. 

Fortsetzung der FuBnote 2 von Seite 174. 
(mit Diskussion), in: J. Roy. Stat. Soc. 84, 167-215 (1921). YOUNG, A. A.: The measurement 
of changes of the general price level, in: Quarterly J. of Economics 1921, 557-573. EDGE
WORTH, F. Y.: The plurality of index numbers. Ebenda30, 379-388. WIESER, F.: Der Geldwert 
und seine Veranderungen (Schriften d. Ver. f. S!>zialpoI. 132). Miinchen 1910. WALSH, C. M.: 
The measurement of general exchange value. New York 1901; vgI. hiezu die bei HABERLER, a. 
a. O. angegebenen Schriften von EDGEWORTH. WAGNER, A.: Vber eine Aufgabe der Statistik der 
Preise, in: Bull. Inst. Int. 2/2, 1-13, 105, 195, 352. 

PreisstatistiBche Ursachen/orschung und Voraussage. Sonderhefte zu den Vjh. Kf. von 
A. HANAU: Die Prognose der Schweinepreise, 3. Auf I. (S.-H.18). Berlin 1930; DERSELBE: 
Bestimmungsgrunde der Preise ffir Schlachtrinder, 1929 (S.-H. 13); WAGENFUIm, R.: Bestim
mungsgriinde der Haute- und Lederpreise, 1931 (S.-H. 23); DONNER, 0.: Bestimmungsgrunde 
der Baumwollpreise, 1930 (S.-H.15); SCHNEIDER, E.: Zur Analyse des Eisenmarktes, 1927 
(S.-H.l) u. a. m. EZEKIEL, M.: Preisvoraussage bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Veriif£. 
Frankf. Ges. Konjunkturf. 9). Leipzig 1930. TIMOSHENKO, V. P.: Wheat prices and the 
world wheat market (Ithaca, Cornell University, Agricultural Experiment Station, Memoir 118). 
New York 1928. VIAL, E. E.: Prices of fertilizer materials and factors affecting the fertilizer 
tonnage. Ebenda (Memoir 119). Ithaca 1928. - VgI. auch die auf S. 210 angegebenen Schriften 
uber statistische Nachfragekurven. 

Statistik der Lebenskosten. Die Indexziffern der Lebenskosten und we Methoden. Bericht an 
die 2. Internat. Konferenz f. Arbeitsstatistik (Intern. Arbeitsamt, Studien und Berichte, Serie N, 
H.6). Genf 1925. - Beitrag zur Frage der internationalen Gegenuberstellung der Lebenshaltungs
kosten. (Ebenda H.17). Genf 1933. - ZAHN, F.: Der Lebenskostenindex - ein zuverlassiges MeB
instrument? in: J. Soc. Hongr. Stat. 10,259-281 (1932). - Rapport sur les niveaux de vie des 
ouvriers dans differents pays (S. d. N. C. E. I. 26). Genf 1926. GIUSTI, U.: Les nombres-indices 
du coftt de la vie, in: Bull. Inst. Int. 22/2, 280-298; 21/1, 106-128 (mit Bibliographie). 
DEARLE, N.: The cost of living. London 1926. - Reichsindexziffer fur die Lebenshaltungskosten, 
in: Wirtschaft u. Statistik 6, 160ff. (1925); 6,585-587 (1926); 12, 738 (1932); Vjh. Stat. Dt. R. 
32/1, 33ff. (1923); 33/1, 63 (1924); 36/1, 24 (1926); 36/1, 51 (1927). ZAHN, F.: Zur Reform der 
Reichsindexziffern ffir die Lebenshaltung, in: Soziale Praxis 40, 671-675 (1931). ROMPE, F.: 
Grundsatzliches zur Neubasierung der Lebenshaltungskosten-Indexziffer, in: Dt. Stat. Zbl. 23, 
225-230 (1931); hiezu BUSCH: Ebenda 24, 76-78 (1932). FREUDIGER, H.: Das soziale Exi
stenzminimum in landlichen Bezirken der Schweiz und der Stadt Bern. Burgdorf 1926; vgI. Dt. 
Stat. ZbI. 18, 106£. (1926). KUCZINSKY, R.: Das Existenzminimum und verwandte Fragen. 
Berlin 1921. BURKHARDT, F.: Valuta und Lebenshaltungsindex im Dt. Reich, in: Dt. Stat. 
ZbI. 16, 1-6 (1924). CARR, E. B.: Cost of living statistics of U. S. Bureau of Labour Statistics 
and the National Industry Conference Board, in: J. Amer. Stat. Assoc. 19, 485-507 (1924). 
NATHAN, 0.: Zur Methode der Lebenshaltungskostenstatistik. Dt. St. Zbl. 16, 43-52 (1923). 
MANGOLD, F.: Die Messung der Kosten der Lebenshaltung, in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 58,243 
bis 249 (1922). MEERWARTH, R.: V"ber die Bedeutung der Teuerungsziffern, in: Schmollers 
Jb. 45, 739-772 (1921). CONTENTO, A.: Sulla misura delle variazioni del costo della vita, in: 
Giorn. degli econ. 61, 1-27 (1921). BENNET, T. L.: The theory of measurement of changes in 
cost of living, in: J. Roy. Stat. Soc. 83, 455-462 (1920). BOWLEY, A. L.: The measurement 
of changes in the cost of living. Ebenda 82,343- 372 (1919). DERS.: The nature and purpose of mea
surement of social phenomena, S. 149-188. London 1923. 

Zur StatiBtik der Aktienkurse. BACH!, R.: La statistique des prix des titres, du mouvement 
des affaires dans les bourses et des liquidations pour titres dans les chambres de compensation, 
in: Bull. Inst. Int. 26/3, 537-558. 26/1, 116ff., 178. SCHNEIDER, H. J.: Borsenindizes, ihre 
Methoden, in: Bankwissenschaft 4, 30-37, 85-91. - Neuberechnung des (deutschen) Aktien
index, in: Wirtschaft u. Statistik 8, 593f. (1928) und 9, 62-64 (1929). SMITH, E. L.: Tests ap
plied to an index of the price level for industrial stocks, in: J. Amer. Stat. Assoc. 26, Pro
ceedings 127-135 (1931). KUVIN, L.: Stock price indexes of the New York curb exchange. 
Ebenda 26,51-62 (1930). MARSHALL, H.: Differentiation in index numbers of security prices. 
Ebenda 22, 60-65 (1927). SNYDER, C.: A new index of business activity. Ebenda HI, 36ff. 
(1924) und: A new clearings index of business, S. 329ff. ARGENTARlUS: Die Wahrhaftigkeit des 
Kurszettels, in: Bank 23, 256-258 (1930). CHRISTODOPOULOS, P.: Die Konjunkturschwan
kungen der Aktienkurse, in: Allg. stat. Arch. 20, 225-254 (1930) (mit Schriftenangaben). -
Vber die Statistik der BodenpreiBe vgI. die Schriftennachweise auf S. 135 (Grundbesitzstatistik) 
und S. 186 (landwirtschaftliche Verschuldungsstatistik). 
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Bei einer Preiserhebung ist zuniichst die Ware genau zu bezeichnen und, wenn 
es davon verschiedene Sorten mit verschiedenen Preisen gibt, auch die Waren
sorte. Unvollkommene Qualitiitserfassung ist ein schweres Hindernis fiir ort
liche oder zeitliche Vergleiche, weil sich hier scheinbare Unterschiede (oder Ver
schiebungen) ergeben konnen, die nicht auf eine Preisverschiedenheit (-verschie
bung), sondern auf eine verschiedene Qualitiit zuriickgehen (I, 132). Fiir die sta
tistische Erfassung und Darstellung erfolgen aus den iiblichen volkswirtschaft
lichen Unterscheidungen der Preise gleichfalls Unter
schiede. Eine besondere Rolle spielen hierbei die GroB
und Kleinhandelspreise. Die Kriegswirtschaft hat auBer
dem neue Typen von Preisen geschaffen, wie Schleich
handelspreise, Hochstpreise, Richtpreise u. dgl., die 
gleichfalls dem Statistiker besondere methodische Pro

Preis und Stiickzahl 
der im Jahre 1911 auf 
dem Wiener Schlacht
viehmarkte nach dem 
Lebendgewicht ver-

kauften Stiicke 1. 

bleme gestellt haben. Wir unterscheiden ferner nach Preise je dz Zahl der 
der Natur des getauschten Gegenstandes Giiterpreise, in Kronen Stiicke 
Bodenpreise, Hiiuserpreise, Effektenkurse, Devisenkurse. 
Bier sollen zuniichst die Giiterpreise als der Haupttypus 
behandelt werden. 

Die Unterscheidung in GroB- und Kleinhandelspreise 
notigt sich dem Statistiker - abgesehen von der groBen 
volkswirtschaftlichen Bedeutung dieser Unterscheidung 
- schon durch die verschiedene Erhebung auf. Die 
Kleinhandelspreise miissen in einer groBen Anzahl von 
Geschiiften, die die betreffende Ware im kleinen an die 
Verbraucher verkaufen, erfragt werden, die GroBhandels
preise dagegen kommen auf den groBen Miirkten, be

30- 40 
40- 50 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
80- 90 
90-100 

100-110 
110-120 
120-130 

Zusammen 

425 
2208 
6274 

17627 
21719 
36044 
57541 
59945 
25969 

651 

228403 

sonders auf den Borsen, zustande, sind daher leicht und verhiiltnismiiBig zuverliissig 
zu erfassen. Die oben erwiihnte Fehlerquelle der verschiedenen Sorte ist natur
gemiiB besonders stark bei den Kleinhandelspreisen, wiihrend bei den im groBen 
gehandelten Waren meist scharf gekennzeichnete Typen herausgebildet sind, die fiir 
den Kenner und fiir die Statistik einen ganz eindeutigen Sinn haben. Die GroB- und 
Kleinhandelspreise nehmen auch - dies ist der wichtigste volkswirtschaftliche 
Grund fiir ihre gesonderte Erfassung - einen verschiedenen Verlauf, indem aIle 
groBen Preisbewegungen sich zuerst in den GroBhandelspreisen geltend machen, 
dann erst und oft in einem ungleichen AusmaBe in den Kleinhandelspreisen 
sichtbar werden. Unter den Gro.l3handelspreisen spielen die Preise der "reagiblen" 
Waren in der modernen Konjunkturforschung eine besondere Rolle; reagible 
Waren sind solche, die vermoge der besonderen Stellung der Ware in der Volks
wirtschaft allgemeine Bewegungsrichtungen in der Preisbildung besonders fein 
und friihzeitig anzeigen. Als reagible Waren werden z. B. yom deutschen 1nsti
tut fiir Konjunkturforschung folgende betrachtet: Wolle, Flachs, Hanf, Ochsen
hiiute, Kalbfelle, Blei, Metallbleche, Schrott, MaschinenguBbruch, Messingblech
abfiille. 

Die bereits aus dem ersten Teil dieses Grundrisses bekannten, zeitlichen Ver
gleichen dienenden MeBzahlen (1,126) finden ihr wichtigstes Anwendungsgebiet 
in den PreismeBzahlen. Hier werden nicht nur einzelne PreismeBzahlen fiir 
Preise der Waren gebildet (z. B. wenn der Preis fiir einen dz Weizen [Manitoba II, 
cif Hamburg] am 7. Jiinner 1931 114,70 RM, am 6. Jiinner 1932 101,60 RM be-

tragen hat, so ist die PreismeBzahl ~~!:~~ . 100 = 88,6), sondern dariiber hinaus 

auch Zusammenfassungen, die die Gesamtbewegung der Preise einer groBen Anzahl 

1 CZUBER, E.: Statistische Forschungsmethoden, S. 77. Wien 1921. Die mangelhafte Grup
penabgrenzung (I, 66) entstammt der QueUe. 

Winkler. Gesellschaftsstatist!k. 12 
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von Waren oder aller wichtigen Waren in einer einzigen MeBzahl ausdrucken sollen: 
Gesamt- (oder Haupt-) PreismeBzahlen. 

Mit dieser Bezeichnung folgen wir dem friiheren englischen und deutschen Sprachgebrauch. 
der MeBzahlen ("Index numbers") und Haupt- oder GesamtmeBzahlen ("General"- oder "Total
Index Numbers") unterschied1 . Die neuere angelsachsische Statistik, insbesondere I. FISHER. 
gebraucht die Bezeichnung "Index-Numbers" im Sinne von HauptmeBzahlen, wahrend sie die 
einfachen MeBzahlen als Verhaltniszahlen (z. B. "price-relatives") bezeichnet. Ich halte diese 
Entwicklung fiir einen Riickschritt, weil "Verhaltniszahl" der allgemeinere Ausdruck ist und 
in der Einfiihrung der Bezeichnung "MeBzahlen" fiir Verhaltniszahlen aus Reihen gleichartiger 
Massen ein Fortschritt lag, der damit wieder verloren geht. Auch der von P. WEIGEL2 gemachte 
Vorschlag, die HauptmeBzahlen Indexzahlen, die EinzelmeBzahlen aber "Koordinationszahlen" 
zu nennen, ist unbefriedigend, weil die Bezeichnung "Koordinationszahlen" zu den von LEXIS 
und KAUFMANN in jeweils verschiedenem Sinne verstandenen "KoordinationsverhaItnissen" 
(ygI. meine "Statistischen Verhaltniszahlen", S. 54f.) eine neue dritte Bedeutung hinzufiigt. 
Ubrigens weicht WEIGEL auch von dem neueren englischen und deutschen Sprachgebrauch 
dadurch ab, daB er die Bezeichnung "Indexziffern" nur auf die durch Summierung gewonnenen 
HauptmeBzahlen, englisch "aggregatives", bezogen wissen will, dagegen nicht auf die durch Durch
schnittsbildung aus den einzelnen MeBzahlen gewonnenen. 

Ich sehe einen Ausweg aus dieser Verwirrung der Bezeichnungen nur darin, daB wir, den 
auch in die deutsche Statistik eingedrungenen neueren angelsachsischen Sprachgebrauch be
kampfend, wieder zur urspriinglichen Bezeichnung zuriickkehren, wenigstens dort, wo es sich 
um Ausfiihrungen handelt, an die ein strenger theoretischer MaBstab angelegt werden soll, die 
sich also einer scharferen Begriffsfassung befleiBen miissen. Aus dem volkstiimlichen Sprach
gebrauch werden die sehr bequemen Bezeichnungen "GroBhandelspreisindex", "Lebenshaltungs
index", "Produktionsindex", "Borsenindex" u. dgI. kaum mehr zu beseitigen sein. Die Gefahr 
eines MiBverstandnisses ist aber auch hier sehr gering, weil schon das Bestimmungswort dieser 
Wortverbindungen auf eine HauptmeBzahl hinweist. 

Von den zahlreichen M6glichkeiten, eine HauptpreismeBzahl zu bilden, sei hier 
nur die gebrauchlichste naher besprochen. Man setzt den Wert, den bestimmte 
Mengen verschiedener Waren zu einem Zeitpunkt hatten, in eine Beziehung zu dem 
Werte, den diesel ben Mengen der gleichen Waren zu einem anderen Zeitpunkt ge
habt hatten. Bezeichnen wir die Mengen im ersten und zweiten Zeitpunkte mit go 
und gl' die Preise im ersten und im zweiten Zeitpunkte mit Po und Pl' so ist der 
Wert der dargestellten Menge Waren im ersten Zeitpunkte £ go Po, das ist die 
Summe aus den vielen Produkten p X g, Menge X Preis; eben so ist £ go Pl die 
Summe der Werte, den die gleichen Mengen (go) der gleichen Waren im zweiten 
Zeitpunkte, unter Herrschaft der Preise Pl hatten. Als Hauptindexzahl ergibt 
sich somit 

J = ~qOPl X 100 
~qoPo ' 

(1) 

d. h. es wird der Wert der betrachteten Warenmenge im zweiten Zeitpunkte zu 
dem Werte im ersten Zeitpunkte in eine Beziehung gebracht (Formel von LAS
PEYRES). 

Man k6nnte ebensogut diejenigen Mengen, die von den betrachteten Waren im 
zweiten Zeitpunkte umgesetzt wurden (gl)' als Grundlage fur den Vergleich der 
Preise der beiden Zeitpunkte wahlen. Dann wiirde die Formel lauten 

(2) 

(Formel von PAASCHE). 
Man k6nnte gegen diese Art der Betrachtung einwenden, daB die Annahme 

gleichbleibender Mengen kunstlich sei und mit der Wirklichkeit im Widerspruch 

1 VgI. ZUCKERKANDL: Die statistische Bestimmung des Preisniveaus. Handw. Staatsw. 6, 
3. Auf I., S. 1154. G. v. MAYR: Statistik und Gesellschaftslehre 1, 2. Aufl., S. 161. F. ZIZEK: 
Die statistischen Mittelwerte, S. 123. 

2 WEIGEL, P.: Indexziffern, in: Jb. Nationalok. III. F. 62, 128ff. (1921). 
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stehe. Indessen ist die Annahme gleichbleibender Mengen nicht zu vermeiden, wenn 
in der zu findenden MeBzahl die Preisbewegung allein zur Geltung gebracht werden 
solI. Wir haben schon oben (S. 85) in einem ahnlichen FaIle, beim Vergleiche von 
Sterblichkeitsziffern, erkannt, daB auch die Mengen, an denen die zu messende Er
scheinung vor sich geht, einen EinfluB auf das Ergebnis gewinnen; wir sahen dort, 
daB auch bei gleichbleibenden Altersteilsterblichkeiten die Gesamtsterblichkeit 
sich anderte, wenn Anderungen in der Besetzung der Altersklassen vor sich gingen, 
ja daB sogar die Verschiedenheit der Teilsterblichkeiten durch die Unterschiede in 
den Besetzungen ins Gegenteil gewendet werden konnten (Unterschied der Sterb
lichkeit inLandwirtschaft und Industrie in PreuBen!). So ware das natiirlich auch 
bei unserer PreismeBzahl moglich, wenn wir auch den Mengen die Moglichkeit der 
Anderung geben wollten, wenn wir z. B. die HauptmeBzahl 

J = ~qlPl X 100 (3) 
IqoPo 

bildeten. Dann ware es, wie man sich leicht uberzeugen kann, moglich, daB wir bei 
gleichbleibenden, ja sogar bei steigenden Preisen eine Preissenkung vorfanden, 
wenn sich namlich die Mengen vermindert oder in der Richtung der billigeren 
Preise verschoben hatten (was volkswirtschaftlich leicht moglich ist). 

Beispiel. 
Wir wollen uns die .Anwendung der vorausgehenden Formeln der Durchsichtigkeit halber 

an einem kiinstlich aufgestellten Beispiel klarmachen. 

WennwirnachFormel(1) die Preis
bewegung berechnen, so erhalten wir 
100 X 2 + 10 X 2 100 = 200 
100 X I + 10 X I X • 

Zu dem gleichen Ergebnis kom
men wir, nach dieser Formel fur 
den Zeitpunkt 3, ebenso nach der 

Ware I 

Ware 2 

.q 

.p 

.q 

.p 

Zeitpunkt 
0 

100 
I 

10 
I 

Zeitpunkt Zeitpunkt 
I 2 

50 25 
2 2 

5 2,5 
2 2 

Formel (2) ·fur beide Zeitpunkte. Wir sehen an unserem Beispiel ohne weiteres, 
daB dieses Ergebnis richtig ist, denn die Preise der beiden zu einer HauptmeBzahl 
zusammengefaBten Waren sind auf das Doppelte gestiegen. (Wir hatten auch die 
Steigerung verschieden groB annehmen konnen; dann hatte die MeBzahl natur
gemaB eine Steigerung angegeben, die der Preissteigerung der in groBerer 
Menge gehandelten Ware naher gekommen ware.) Hatten wir aber die Preisent
wicklung nach der Formel (3) messen wollen, so hatten wir fiir den Zeitpunkt 2 ge-

funden 1~~ ~ ~ ! 1~ ~ ~ X 100 = 100, d. h. danach waren die Preise unverandert ge-

blieben, fUr den Zeitpunkt 3 gar 1~~ ~ ~ ! 1~·5 ~ ~ X 100 = 50, d. h. die Preise waren 

auf die Halfte gesunken. Die Formel (3) hatte also die wirkliche Preisbewegung ent
stellt. Das ist ganz verstandlich: wenn die Preise auf das Doppelte steigen, die Mengen 
aber auf die Halfte sinken, so heben sich diese Bewegungen auf und es bleibt das 
Ergebnis gleich, als ob sich die Preise uberhaupt nicht verandert hatten; ahnlich 
sinken die Preise anscheinend auf die Hal£te, wenn sie sich verdoppeln, die Mengen 
aber auf ein Viertel sinken. Das Beispiel laBt sich mit ungleichen Bewegungen der 
Preise und Mengen beliebig abwandeln. Jedenfalls ist daraus ersichtlich, daB eine 
zuverlassige Messung der Preisbewegung nur an einem starren Mengenschema [wie 
nach der Formel (1) oder (2)] moglich ist. 

Wenn wir die Preise mehrerer als zweier Zeitpunkte zur Verfugung haben, so 
kann die PreismeBzahl entweder von einem unveranderlichen Ausgangspunkt aus 
(in unserem obigen Beispiel z. B. Zeitpunkt 1) oder derart wechselnd gewiihlt wer
den, daB jeder folgende Preis auf den des vorausgehenden Zeitabschnitts bezogen 
wird ("Kettenform" der MeBzahlen). 

12* 
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Die oben dargestellte Form einer Gesamtpreisme,Bzahl wird in einem doppelten 
volkswirtschaftlichen Sinn verwendet. Einmal als Gesamtausdruck fiir den volks
wirtschaftlichen Preisspiegel, das ist fiir die volkswirtschaftliche Kaufkraft des 
Geldes. Fiir diese Preisme,Bzahl werden die GroBhandelspreise moglichst vieler 
wichtiger Waren in Verbindung mit den in der Volkswirtschaft umgesetzten Mengen 
verwendet. Da diese Mengen oft schwer erfaBbar sind, werden sie in der Regel 
durch Schatzungen ersetzt. Der "volkswirtschaftliche Preisspiegel" ist ein ab
strakter Durchschnittsausdruck und es gibt viele, die seinen wirklichen Sinn leugnen. 
Und doch ist dieser Ausdruck notwendig, da im reziproken Werte des volkswirt
schaftlichen Preisspiegels die Kaufkraft des Geldes ("innerer Geldwert") ausge
driickt ist, die in keiner anderen Weise ermittelt werden kann. DaB einer solchen 
PreismeBzahl ein realer Sinn zukommt, dessen wird man sich in dem Augenblick 
bewuBt, wenn von der Geldseite her (durch Inflation oder Deflation) eine allge
meine Bewegung des Preisspiegels ausgelOst wird. In dieser Preisbewegung gibt es, 
vermoge der individuellen, bei jeder Ware wirkenden Ursachen, eine Streuung. 1m 
Durchschnitte aller Preise aber gehen die individuellen Eigentiimlichkeiten der 
einzelnen Preisbewegungen, die bald oberhalb, bald unterhalb der allgemeinen 

Streuung der Preisme13zahlen von 
346 Gft tern in den Vereinigten 
Staaten von Amerika im Jahre 

19141. 

Zahl Antell Gro13engruppe der Fii.lle von 100 
der Me13zahlen in dieser alIer Falle Gruppe 

62,5- 67,4 1 0,3 
67,5- 72,4 1 0,3 
72,5- 77,4 5 1,5 
77,5- 82,4 7 2,0 
82,5- 87,4 20 5,6 
87,5- 92,4 35 10,0 
92,5- 97,4 51 14,5 
97,5-102,4 134 39,0 

lO2,5-107,4 50 14.5 
107,5-112,4 21 6,0 
112,5-117,4 12 3,5 
117,5-122,4 3 1,0 
122,5-127,4 2 0,6 
127,5-132,4 2 0,6 
132,5-137,4 - -
137,5-142,4 1 0,3 
142,5-147.4 - -
147,5-152,4 1 0,3 

346 I 100,0 

Richtung fUhren, verloren und es tritt in der 
Bewegung des Durchschnittes einAusdruck fiir 
die Bewegung des Geldwertes entgegen. 

Ein ahnliches Streuungsbild ergibt sich, 
wenn aus konjunkturellen Grunden eine all
gemeine Preisbewegung sich durchsetzt. 

Beispiel. 
Es ergibt sich aus der Streuung in nebenstehen

der Tabelle eine Anordnung, die der normalen Ver
teilung (I, 86) sehr ahnelt 2• Vgl. auch Abb. 15.] 

Die zweite Bedeutung, in der die obige 
MeBzahlformel verwendet wird, ist die, die 
Preisanderungen einer Menge von Giitern, 
die von einem Individuum oder einer ganzen 
Klasse regelmaBig gekauft werden, zu messen. 
Der iiblichste Fall ist die Messung der 
Lebenshaltungskosten eines einfachen Haus
haltes von niedrigem Einkommen, der wegen 
der Zwangslaufigkeit der Verteilung auf die 
verschiedenen Bediirfnisse in der Regel typi
sche Formen aufweist (vgl. unten S. 218ff.). Es 
wird dann eine einfache Verbrauchsrechnung, 
etwa an Hand eines Durchschnittes aus 
einer gro,Beren Anzahl von Haushaltungsrech
nungen, als Ausgangspunkt genommen und 

es wird nun weiter betrachtet, was die gleichen Giiter bei einer weiteren Entwick
lung der Preise gekostet hatten. Auch hier enthalt die Annahme gleichbleibender 
Giitermengen ein unwirkliches Element in sich, weil ein gut gefiihrter Haushalt be
standig auf der Suche nach der billigsten Bediirfnisbefriedigung bei moglichst 
gleicher Bekommlichkeit ist. Auch hier muB das Verfahren unserer HauptmeBzahl 
von allen Mengenverschiebungen absehen, wenn wir die Preisveranderung 
richtig erfassen wollen. In der Praxis sind wiederholt sogenannte PreismeBzahlen 
mit einem beweglichen Mengenschema gebildet worden. Sie konnen als ein Ver-

1 MILLS, F. C.: Statistical Methods, S. 179f. New York 1924. 
2 Vgl. dazu auch M. OLIVIER a. a. 0., S.79ff. 
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such angesehen werden, eine der vielen Mi;iglichkeiten wirklicher .Ablaufe eines Haus
haltes unter Einwirkung einer Preisveranderung darzustelien. Fiir eine Beurteilung 
der Preisbewegung selbst diirfen sie aber nicht herangezogen werden. 

Eine alte, heute ziemlich aligemein aufgegebene Berechnungsweise von Preis
meBzahlen ist die als arithmetischer oder geometrischer Durchschnitt aus den 
EinzelpreismeBzahlen 

2)Pl 
J=~ oder 

n 
J= NilPl. 

V Po 

In solchen Mittelbildungen werden aile Preise, mogen sie einem sehr groBen oder 
einem verschwindend kleinen Umsatz entsprechen, einander fiir die Durchschnitts
bildung gleich gesetzt. Da die .Annahme der Bedeutungsgleichheit der Wirklichkeit 

1913 

v.1t. 

ZO~ 1S 

10 

S 

o 

191'1 1915 1916' 1977 1.918 

Abb. 15. Die Streuung der PreismeBzahlen 1913-1918 In den Verelnigten Staaten von Amerika'. 

widerspricht, gibt auch solch eine HauptpreismeBzahl ein unrichtiges Bild. Es 
wird aber vielfach versucht, durch "Wagung" der einzelnen Gliedzahlen mit ge
schatzten Mengen- oder Umsatzgewichten diesen Fehler zu berichtigen. Die Wa
gung mit Mengen ist unbefriedigend, weil das Mengenverhaltnis nicht die volks
wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Waren richtig ausdriickt (vgl. auch 
S. 171), die Wagung mit Umsatzen fiihrt aber wieder zuriick auf die Laspeyresche 

1 Aus I. FISHER: The making of index numbers, S.20. Boston und New York 1927. 
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FormeP. Da in den meisten Fallen weder Mengen noch Umsatze genau bekannt 
sind, werden die fiir die Wagung benotigten Gewichtszahlen durch Schatzung ge
wonnen. Dabei bleibt das Ergebnis unverandert, ob die Umsatze in ihrer wirk
lichen GroBe oder nur in ihrem gegenseitigen richtigen Verhaltnis als "Gewichts
zahlen" beigegeben werden. 

Ein mit Umsatzen gewogener arithmetischer Durchschnitt von Einzelpreis
meBzahlen ist die HauptmeBzahl der GroBhandelspreise des Deutschen Reiches; 
zu ihrer Wagung werden fiktive Umsatze errechnet, die auf den Verbrauchsmen

Beispiel 1. 
HauptmeBzahlen der GroBhandelspreise im 
Deutschen Reiche (1913 = 100) von 1924-19323• 

Indu- Indu-
Agrar- strielle strielle Gesamt-Zeit Rohstoffe stoffe undHalb- Fertig- meBzahl 

waren waren 

Jahresdurchschnitt 
1924 119,6 142,0 156,2 137,3 
1925 133,0 141,0 156,7 141,8 
1926 129,3 129,7 149,5 134,4 
1927 137,8 131,9 147,3 137,6 
1928 134,3 134,1 158,6 140,0 
1929 130,2 131,9 157,4 137,2 
1930 113,1 120,1 150,1 124,6 
1931 103,8 102,6 136,2 1l0,9 
1932 91,3 88,7 117,9 96,5 

1931 Janner. 106,7 107,5 141,5 115,2 
Feber 105,9 106,4 139,8 114,0 
Miirz 106,7 106,2 138,7 113,9 
April 108,3 104,9 137,7 113,7 
Mai. 109,2 103,4 137,2 113,3 
Juni. 107,3 102,9 136,7 112,3 
Juli . 105,4 103,1 136,3 111,7 
August 103,4 101,5 135,8 110,2 
September. 101,1 100,1 134,6 108,6 
Oktober . 98,5 99,4 133,4 107,1 
November 98,5 99,1 132,1 106,6 
Dezember 94,5 96,5 130,4 103,7 

1932 Janner. 92,1 92,2 125,2 100,0 
Feber 94,6 91,1 122,2 99,8 
Marz 96,5 90,4 120,7 99,8 
April 94,7 89,2 119,7 98,4 
Mai . 93,4 87,9 118,8 97,2 
Juni. 92,1 87,1 117,7 96,2 
Juli . 92,5 86,6 116,9 95,9 
August 91,0 87,6 115,8 95,4 
September. 89,0 88,8 115,2 95,1 
Oktober . 88,0 88,2 114,7 94,3 
November 87,8 87,4 114,2 93,9 
Dezember . 84,4 87,3 113,6 92,4 

gen von 1908 bis 1913 
und 1925 und den Prei
sen von 1913 beruhen2• 

Der VerIauf der Preise 
zeigt in der Zusammenfassung 
aller Waren einen Hohepunkt 
im Jahre 1925, darauf ein 
Absinken und einen neuer
lichen Hohepunkt im Jahre 
1928 mit abermaligem Herab
sinken - ein konjunktur
bedingter VerIauf, wie wir 
ihn auch schon oben (S.158f.) 
bei den ErzeugungsmeBzahlen 
feststellen konnten. In den 
Unterabteilungen der Zahlen 
bemerken wir allerdings ein
schneidende Verschiedenhei
ten. Die Preise der Agrar
stoffe zeigen einen Hohe
punkt bereits im Durch
schnitt des Jahres 1927 - die 
hochsten Werte lagen in den 
Wintermonaten 1926/27 -, 
die industriellen Rohstoffe 
und Halbfabrikate sowie die 
industriellen Fertigwaren erst 
im Durchschnitt des .Jahres 
1928. 

Der nach Monaten dar
gestellte VerIauf der Preis
durchschnitte in den dar
gestellten Unterabteilungen 
und in der Gesaintheit ist 
sowohl aus dem zweiten Teile 
unserer Tabelle als auch aus 
der beigeschlossenen Abb. 16 
ersichtlich. Man sieht hier 
neben die konjunkturellen 
Bewegungen auch noch die 
jahreszeitlichen Schwankun
gen hinzutreten. 

Wenn wir uns nun die 
HauptmeBzahl der GroBhan
delspreise auch als MaB fur 
die volkswirtschaftlicheKauf-
kraft des Geldes vorstellen, so 

miissen wir naturgemaB die reziproken Werte einsetzen. Wenn z. B. die GesamtmeBzahl fur 
Juli 1928 einen Betrag von 141,6%, fur April 1932 von 98,4% der Preise von 1913 ergibt, 

~ Pi .,goPo· -
1 ~ Po = ~goPi. 2 Vjh. Stat. Dt. R. 36/1,37 (1927). 

go Po ., qoPo 
3 Stat. Jb. Dt. R. 51, 256 (1932); Vjh. Kf. 7, H.4B, S.267 (1933). 
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so heiBt das, daB die volkswirtschaftliche Kaufkraft der Reichsmark im Juli 1928 gegeniiber 

1913 auf 1~~06' 100 = 70,6% gesunken, im April 1932 auf ~~~. 100 = 101,6% gestiegen war. , , 
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Abb.16. Die MeBzahien der GroBhandelspreise'. (Preisstand 1913 = 100.) 

Beispiel 2. Siehe dazu die Abbildung 17 auf S.184. 
In Abbildung 17 ist das Ergebnis einer sehr interessanten Berechnung niedergelegt, die das 

deutsche Institut fiir Konjunkturforschung zu Studienzwecken vorgenommen hat. Es wird hierin 
die im Deutschen Reiche beobachtete Preisbewegung nach der Berechnungsart des Statistischen 
Reichsamtes, der franzosischen Statistique Generale, des britischen Board of Trade und des ameri
kanischen Bureau of Labour nebeneinandergestellt. Die Berechnungsweisen unterscheiden sich 
sowohl durch die Auswahl der Waren als auch durch die Gewichte, die diesen nach den jeweiligen 
Umsatzverhaltnissen im Lande beigefiigt wurden. So kommt z. B. im Deutschen Reiche den Kar
toffeln, dem Roggen und dem Schweinefleisch eine hohe Bedeutung zu, in den Vereinigten Staaten 
der Baumwolle, dem Erdol u. a. Die Abbildung macht ersichtlich, wie die Verschiedenheiten in 
der Berechnungsart der PreismeBzahlen zu verschiedenen Ergebnissen fiihren. 

Beispiel 3. Siehe dazu die Tabelle auf S. 185. 
Die MeBzahlen der Lebenshaltungskosten, wie sie seit dem Jahre 1925 im Deutschen Reiche 

berechnet werden, legen ein den wirklichen Lebensverhaltnissen der unteren Bevolkerungs. 
schichten angenahertes Schema der Verbrauchsmengen zugrunde. Zu den Berechnungen werden 
die Ermittlungen der Kleinhandelspreise in 292 Gemeinden des Deutschen Reiches verwendet. 
Die Zahlen unserer Tabelle zeigen, daB sich die Lebenshaltung im gesamten Durchschnitte in 
einem starkeren MaBe gegeniiber 1913 verteuert hat, als dem Durchschnitt der GroBhandels
preise entspricht, weshalb die oben berechnete Kaufkraftverminderung der Mark fiir die hier in 
Betracht kommenden Schichten der Bevolkerung starker ist, als oben auf Grund der HauptmeB
zahl der GroBhandelspreise berechnet wurde. Innerhalb der ausgewiesenen Abteilungen ist die 
Verteuerung des "sonstigen Bedarfes", hauptsachlich Kulturbedurfnisse, und - bis zum Jahre 

1 Siehe FuBnote 3 auf S. 182. 
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1930 - der Bekleidung besonders hoch. Die Verteuerung der Wohnung dagegen ist wegen des 
Mieterschutzes hinter der der anderen AUEgaben zuruckgeblieben. 

Die Preise des Grund und Bodens werden, wie die aller Guter desfreienMarktes, 
nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage bestimmt ("Marktwert" des Bodens). 
Daneben wird durch eine mit einem bestimmten ZinsfuB vorgenommene Kapitali

sierung der "Ertragswert" 
des Bodens berechnet. Eine 
Statistik der Grundpreise 

150 150 kann sowohl an und fur 

~ 
rranzOsis, 

;\ .. ( I ~ 

'he B.A. sich, als auch in der Ver
bindung mit einer Statistik 
von Besitzubertragungen 

1'IIJ 'Ill vorgenommen werden. Be-
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Die Preise (Kurse) der 
Effekten werden an den 
Borsen notiert. Es ist ub

1. '20 lich, die Kursbewegungen 
der Effekten, die ja auch in 
der modernen Konju:iIktur
forschung eine Rolle spie-

110 len, durch Hauptme.Bzahlen 
("Aktienindex") darzustel
len, indem man sowohl 
verwandte Gruppen (z. B. 

100 Bergbauaktien, Industrie
aktien usw.) in Gruppen 
zusammenfa.Bt, als auch 
aus allen diesen Gruppen 

90 eine Hauptme.Bzahl der 
gesamten Aktienkursbewe
gung bildetl. 

Eine ahnliche Preisbil-
80 dung finden wir bei den De

visenkursen, die gleich
falls auf den groBen Bor
sen, und zwar in der Regel 
ma.Bgeblich nur an einer 
in einem Staate zustande 
kommen (Devise Berlin, 

Abb.17. MeBzahlen der GroBhandelspreise im Deutschen Reiche nach 
deutscher, franzosischer, englischer und amerikanischer Berechnungsart. 

(Prelsstand der letzten Vorkriegszeit = 100) '. 
Devise Zurich, Devise Mai

land usw.). Bei dem gro.Ben Interesse, das die Geschaftswelt, aber auch die All
gemeinheit den Effekten- und Devisenkursen entgegenbringt, ist es verstandlich, 
da.B die Ergebnisse dieser Preisbildung taglich im Rundfunk, in den Tageszeitungen 
u. dgl. verlautbart werden. 

1 Vgl. zur Bildung des deutschen "Aktienindex" Wirtschaft u. Statistik 8, 593/4 (1928); 
9, 62-64 (1929). 

2 Nach Vjh. Kf. 7, H.3A, S. 176 (1932) und handschriftlichen Berechnungen des Institutes 
fur Konjunkturforschung, die dem Verfasser in liebenswurdiger Weise zur Verfugung gestellt 
wurden. 
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MeBzahlen der Lebenshaltungskosten im Deutschen Reiche (1913 = 100)1. 
(J ahresdurchschnitte 1925 --1932.) 

Er-
Gesamt- Heizung Sonstiger nahrung, 

Gesamt- lebens- Er- und Be- Bedarf Wohnung, 
lebens- haltung nahrung Wohnung Beleuch- kleidung einschl. Heizungu. 

Zeit haltung2 ohne Beleuch-
Wohnung tung Verkehr tung, Be-

kleidung 
--~ -- ~ - ._---

1 2 I 3 4 I 5 6 7 8 

1925 139,8 154,5 147,8 81,5 139,8 173,2 183,1 135,3 
1926 141,2 151,6 144,4 99,9 142,3 163,6 187,1 136,5 
1927 147,6 155,8 151,9 1I5,1 143,8 158,6 183,7 143,9 
1928 151,7 158,3 152,3 125,7 146,4 170,1 187,9 148,0 
1929 153,8 160,8 154,5 126,2 151,1 171,8 191,9 149,9 
1930 147,3 152,0 142,9 129,1 151,9 163,5 192,8 142,7 
1931 135,9 137,0 127,6 131,7 148,1 138,6 184,2 131,0 
1932 120,9 120,8 1I2,3 121,4 135,9 ll6,9 165,9 lI6,3 

Beispiel. 

Allgemeine Ubersicht iiber die Stufen der Geldentwertung im Deutschen 
Reiche von 1913 bis 1923 3• 

HauptmeBzahlen HauptmeBzahlen 
--- --------

~--der-t6hne liiid 
- ~---.. 
~= ~ '" '" ~ Gehalter5 fiir '" '" .., 

MeB- ~.~ rn2 ..,,!!l . '" ",$ ;::l ~.~ 

zahl des o ~ ~ '" ge:-runge- ----- «I '" o ~ ~ '" ~ '" 0 der Sa'!' 15j 
Jahr Dollar-

"'p.., ~~ lernte lernte hohere "",.~ c'5~ .Sl (1:i,!!l '" '" Aktien- Qip.., 

~~ ~gp Qi "'" kurses t~ -.-~--- Reichs- ~.; ~ 
~elChsb~- beamte kurse ..,~ 

~~ t.g OJ OJ ~ "'1 
~""; tnebsarbelter '" .., ~«I ~~ .., 

,<:I ~p.., ,<:I OJ 
,<:I (Gr. III)I(Gr.VII) (Gr. XI) ,<:I ~ 

-I ~ ~-

T4-1~-5 - - - ---

I 2 3 6 7 8 9 10 11 

In Papiermark (1913 = I) In Gold7 (1913 = 100) 
1913 1,000 1,00 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1914 1,017 1,05 1,0 1,0 1,0 98,0 103,4 
1915 1,158 1,42 1,0 1,1 1,0 101,0 122,4 
1916 1,315 1,52 1,2 1,3 1,0 127,0 ll6,1 
1917 1,568 1,79 1,6 1,9 1,1 177,0 1I4,5 
1918 1,431 2,17 2,6 3,1 1,5 1,254 194,0 153,6 91,2 
1919 4,704 4,15 4,0 5,3 1,7 1,052 206,0 96,9 28,2 
1920 15,01 14,86 10,44 6,8 9,1 3,3 2,053 225,0 105,8 67,2 14,4 
1921 24,91 19,11 13,37 10,1 13,6 5,4 4,32 147,0 82,7 56,5 17,9 
1922 449,2 341,82 150,36 94,2 129,7 51,6 20,59 149,0 82,0 37,8 9,4 I Mrd. Mrd. Mrd. Mrd. Mrd. Mrd. Mrd. 
1923 127,4 166,2 158,97 84,6 100,0 56,1 42,3 154,0 95,1 54,4 16,2 

Die vorstehende Tabelle beleuchtet die GeEchichte des deutEChen WiihrungEzmammen
bruches in der Zeit wahrend des Weltkrieges und nachher. In Spalte lund 2 sind die Steigerung 

1 Stat. Jb. Dt. R. 01, 253 (1932); Wirtschaft u. Statistik 13, 10 (1933). 
2 Ernahrung, Wohnung, Heizung und Beleuchtung, Bekleidung, sonstiger Bedarf einEchl. 

Verkehr (ohne Steuern und soziale Abgaben). 
3 Wirtschaft u. Statistik 0, S.-H. 1, S. 5. Berlin 1925. 
4 Ernahrung, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Bekleidung. 
5 Die nominellen Steigerungssatze (Lohn- bzw. Gehaltsindizes) k6nnen mit den PreismeB

zahlen der gleichen Monate nicht unmittelbar verglichen werden, da fiir die Beurteilung der 
Kaufkraft der Lohne nicht die Teuerung der Verdienstzeit, sondern die der Verbrauchszeit zu 
beriicksichtigen ist. 

6 GroBhandelsindexziffer des "Bureau of Labor Statistics" der Ver. Staat en von Amerika. 
7 Berechnet iiber den Dollarkurs. 



186 Die Wirtschaftsstatistik. 

des Dollarkurses und die Steigerung der deutschen GroBhandelspreise in Papiermark, damit 
zugleich die Entwicklung der auBeren und der inneren Kaufkraft der Papiermark nebeneinander
gestellt. Es zeigt sich, daB die Steigerung des Dollarkurses, d. i. die auBere Markentwertung 
zuerst hinter der Steigerung der Preise, d. i. der inneren Markentwertung, zuriickblieb, dann aber 
von ihr iiberholt wurde, bis in den letzten Monaten des Jahres 1923 ein abermaliges Zuriickbleiben 
des Dollarkurses eintrat (das aber in Wirklichkeit wegen der damaligen schnellen Anderungen 
von Tag zu Tag und der Schwierigkeiten einer Durchschnittsbildung bei einer solchen Lage 
nicht ganz sicher sein diirfte). Das Zuriickbleiben der Senkung der inneren Kaufkraft hinter der 
der auBeren tritt noch starker in den Lebenshaltungskosten (Sp. 3) zutage. Die Lohne und Ge
halter (Sp. 4 bis 6) konnten aber auch diese Preissteigerungen nicht einholen, sondern blieben hinter 
ihr mehr oder weniger weit zuriick. Es auBert sich darin die ErmaBigung der Kosten der Wirtschaft 
aus der Geldentwertung, die eine Exportpramie bedeutet ("Dumping"). Noch weiter als Preise 
undLohne blieben dieAktienkurse zuriick, was zu vielfachenAusverkaufen an das Ausland fiihrte. 

f) Die Statistik des Geldwesens 1• An die vorausgehende Betrachtung der iiuBeren 
und inneren Kaufkraft des Geldes, dargestellt durch die Wechsel- ("Devisen-") 

1 a) Allgemeines. MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik, S. 152-170. ZIZEK, F.: Grund
riB der Statistik, S.426-455. ARNOLD, A.: Statistik des Geldes und der Borse, in: Stat. in 
Deutsch!. 2, 468-509. 

b) Bankstati8tik. tiber die Zweimonats-Bilanzstatistik der Kreditinstitute vgl. Vjh. Stat. 
Dt. R. 41/1, 8-13 (1932). SCHACHT, H.: Bankstatistik, in: Stat. in Deutschl. 2, 510-528. 
DE LANNOY, CR.: Note concernant l'etablissement d'une statistique internationale des banques 
ou subsidiairement des depots en banque, in: Bull. lnst. Int. Stat. 2'0/3,613-616. GOLDENWEI
SER, E. A.: Progress of banking statistics, in: J. Amer. Stat. Assoc. 26, Proceedings 142-147 
(1931). KERSCHAGL, R.: AbriB der Aufgaben und Probleme der Notenbankstatistik, in: Jb. 
Nationalok. Stat., 3. F. 6'0, 141-154 (1923). LEVY, R. G.: Les banques d'emission et de depot, in: 
Bull. lnst. Int. 18/2, 195-231; ]8/1, 143ff. - Die deutschen Banken 1924/26 (Einzelschrift 
z. Stat. Dt. R. 3). Berlin 1927. - Handworterbuch der Bankwissenschaft, brsg. v. M. PALYI 
U. P. QUITTNER. Berlin 1933. - Memorandum sur les monnaies et les banques centrales, Genf 
(jahrlich), Veroff. d. Volkerbundes. 

c) Sparkas8enstatistik. Zweimonats-Bilanzstatistik vgl. Vjh. Stat. Dt. R. 41/1,8-13 (1932). 
BRECHT, J.: Zur Frage einer Ausgestaltung der deutschen Sparkassensto:tistik, in: Dt. Stat. 
Zbl.17, 97-99 (1925) undl8, 5-12 (1926). FlACK, A.: Sparkassenstatistik, in: Stat. in DeutschI. 
2,529-555. HOPKER, G.: Die deutschen Sparkassen, ihre Entwicklung und ihre Bedeutung, in: 
Z. PreuB. Stat. Landesamt 23,1-204 (1923). RASP, K.: Zur Frage einerinternationalen Sparkassen
statistik, in: Bull. lnst. Int. 9/2, 93ff.; 11/1, 105ff.; 13/1, 419ff.; ROSTAND, E.: Ebenda 13/1, 
450ff., 207ff.; A. NEYMARCK: 14/2, 438ff.; G. EVERTH: 14/2, 445ff.; 14/1, 160ff. 

d) Stati8tik der Kapitalsbildung und Investitionen. WAGEMANN, E.: Die statistische Erfassung 
der Kapitalsbildung, in: Kapitalsbildung und Steuersystem 2,174-186,187-203. Berlin 1930; 
1, 8-63. KEISER, G., U. B. BENNING: Kapitalsbildung und lnvestitionen in der deutschen Volks
wirtschaft 1924-1928. (Mit ausfiihrlicher Darlegung der Methodik. S.-H. 22 zu den Vjh. Kf.) 
Berlin 1931. SCHIFF, E.: Kapitalbildung und Kapitalaufzehrung im Konjunkturverlauf. (Bei
trage zur Konjunkturforschung, hrsg. v. Ost. lnst. f. Konjunkturf. 4), S. 100ff. Wien 1933. 

e) Stati8tik des ImmobiliarkreditB. SCHLOSSER, E.: Entwicklung und Methoden der land
wirtschaftlichen Verschuldungsstatistik, in: Allg. stat. Arch. 22, 229--241 (1932). PIEKALKIE
WICZ, J.: Le service statistique des banques du credit hypothecaire, in: Bull. lnst. Int. 26 (im 
Druck). KOKOTKIEWICZ, G.: Der lmmobiliarkredit, seine Lage und Aussichten, 2. Auf I. (S.-H. 30 
zu den Vjh. Kf.). Berlin 1932. ROTHKEGEL, W.: Untersuchung iiber Bodenpreis, Mietpreis und 
Bodenverschuldung, in: Schmollers Jb. 44, 879-889 (1920). SCHULTE, F.: Zur Grundbesitz- und 
Verschuldungsstatistik, in: AUg. stat. Arch. 11, 68ff. (1918/19). FAURE, F.: La statistique 
hypothecaire, in: Bull. lnst. Int. 18/2, 435-460. v. SCHULLERN-SCHRATTENHOFEN, H.: Be
merkungen iiber die Aufgaben der Hypothekarstatistik, in: Stat. Monatsschr., N. F. 19, 525 ff. 
(1914). ZIMMERMANN, F. W. R.: Zur Frage der Besitzwechsel-, Hypothekar-, sowie Bodenpreis
und Bodenwertstatistik, in: Z. ges. Staatsw. 60, 37ff., 666ff. (1904); 61, 659ff. (1905). 

f) Emi88ions8tati8tik. MISCH, G.: Die Bedeutung der internationalen Emissionsstatistik, 
in: Allg. stat. Arch. 18, 1-36 (1929). KLEINER: Emissionsstatistik in Deutschland (Miinchener 
VolkswirtschaftI. Studien 131). Stuttgart u. Berlin 1913. MARX, M. : Emissionsstatistik in Deutsch
land und einigen anderen Staaten, in: Schmollers Jb. 37, 1703-1763 (1913). 

g) Stati8tik de8 Geldmarkte8. BURGESS, W. R.: Progress of money market statistics, in: J. 
Amer. Stat. Assoc. 26, proceedings 148-154 (1931). LORENZ, P.: Die Saisonschwankungen des 
Berliner Marktdiskonts von 1905-1913, in: Vjh. Kf. 3, H. 4A, S. 33-40 (1928). 

h) Stati8tik de8 Gelde8 und der Wech8elkur8e. ANDERSON, 0.: 1st die Quantitatstheorie 
statistisch nachweisbar? in: Z. NationalOk. 2, 523-578 (1931). BRESCIANI-TuRRONl, C.: 
Media arithmetica, media armonica e media geometrica dei corsi di una moneta deprezzata, in: 
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Kurse und den allgemeinen Preisspiegel, mag sich nun eine Betrachtung iiber die 
zahlenmaBige Erfassung des Geldes selbst kniipfen. Die iibliche vollstandige oder 
iiberwiegende Vereinigung der Wahrungspolitik in einer einzigen Notenbank macht 
die statistische Betrachtung verhaltnismaBig einfach. Es handelt sich hier zunachst 
darum, die GroBe des Geldumlaufes in der Ausgliederung nach den verschie
denen Arten (im Deutschen Reiche Reichsbanknoten, Privatbanknoten, Renten
bankscheine und Scheidemiinzen) und nach dem Stiickwerte darzustellen, dann, 
die GroBe der Geld- und Devisendeckung des Umlaufes, schlieBlich die Art der 
Begebung, darunter hauptsachlich die Kreditgewahrung gegen Wechsel, zu erfassen. 
Daran schlieBt sich die Betrachtung des ZinsfuBes, und zwar zunachst fiir die 
kurzfristigen Darlehen (KapitalleihzinsfuB kurzweg geheiBen), der wieder in ver-

Einige Zahlen uber das Geldwesen im Deutschen Reich in den J ahren 1929 bis 19321. 

Gold- und Devisen-
bestand der Noten- N otenbankkredite 

Geld- f-~-

banken 
-~---~- ~--~------ "- Reichsbank-

ZeitZ umlauf davon diskontsatz 
ins- davon ins- Wechsel 

gesamt Gold gesamt der Reichs-

1-1 bank 
---- - --- ---,--- ------ f-------~ -

2 3 4 5 6 

1929 6601 2784 2349 3274 2848 7,1 
1930 6379 2778 2282 2989 2572 4,9 
1931 6638 1230 1055 4644 4242 6,9 
1932 5642 993 877 3136 2806 5,2 

1931 Janner 5959 2536 2310 2367 2028 5 
Februar. 6017 2542 2351 2514 2055 5 
Marz. 6046 2603 2389 2513 2092 5 
April . 5915 2616 2434 2290 1861 5 
Mai 5856 2667 2456 2124 1816 5 
Juni . 5959 1811 1487 3151 2652 7 (13.) 
Juli 6139 1680 1424 4006 3522 10 (16.) 
August. 6044 1792 14-26 3480 3139 153 (I.) 
September 6302 1509 1361 4108 3669 8 (2.) 
Oktober. 6477 1344 1207 4410 4010 8 
November. 6391 1249 1073 4372 3957 8 
Dezember. 6638 1230 1055 4644 4242 7 (1O.) 

1932 Janner . 6283 1167 1019 3977 3665 7 
Februar. 6219 1151 1000 3819 3368 7 
Marz . 6224 1094 950 3757 3318 6 (9.) 
April . 6165 1063 930 3605 3172 5,54 (9.) 
Mai. . 5961 1065 934 3412 3009 5 
Juni . 6026 1035 903 3513 3102 5 
Juli 6023 968 838 3526 3155 5 
August. 5865 999 840 3396 3046 5 
September 5863 1003 868 3415 3030 4 (22.) 
Oktober. 

I 
5714 1014 889 3244 2897 4 

November. 5596 1010 899 3120 2766 4 
Dezember. 5642 993 877 3136 2806 4 

Metron4, H.2, S. 240-251 (1924). DERS.: Studi sui deprezzamento del marco tedesco, und: II 
deprezzamento del marco e il commercio estero della Germania, in: Giorn. degli Econ. 64, 219ff. 
(1924). FANNO, M.: Inflazione monetaria e corso dei cambi, in: Giorn. degli Econ. 63, 245ff. 
(1923). Memorandum sur les monnaies (jahrl.), Genf (Veraff. d. Valkerbundes). 

1 Vjh. Kf. 7, H. IB, S. 46; H. 3B, S. 190; H. 4B, S. 266 (1932). 
2 Fur Spalte 1-5: Jahres- und Monatsdurchschnitte; fur Spalte 6 in den vier ersten Posten: 

Jahresdurchschnitte, in den weiteren Posten jeweils der wahrend des ganzen Monates, bei An
fugung eines Datums: der von dem angefugten Tage an geltende Diskontsatz. 

3 Ab 12. August 10%. 4 Ab 28. April 5%. 
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schiedene Arten (Bankdiskont, Privatdiskont, fUr tagliches Geld, fur Monatsgeld 
u. dgl.) zerfallt, dann die Betrachtung des Zinsful3es fUr langfristige Kapitalanlagen 
(Anlagenzinsful3), das ist des Zinssatzes bei Hypotheken, offentlichen Schuldver
schreibungen und ahnlichen. 

Eine Erganzung zur Statistik des Geldumlaufs ist die Statistik des bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs, Postscheck-, Abrechnungs- und Giroverkehrs. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 187. 
1m Mittelpunkt des Interesses der vorausgehenden Tabelle steht die Entwicklung, die unsere 

Zahlen um die Mitte des Jahres 1931 unter dem Einflusse der durch den Zusammenbruch der 
osterreichischen Kreditanstalt ausgelOsten VertrauenskriEe genommen haben. Der Geldumlauf, 
der in einer der riicklaufigen Konjunktur entsprechenden Riickbildung begriffen war, wurde durch 
die .Anspannung der Kreditgewahrung an die notleidend gewordenen Bankinstitute aufgeblaht, 
gleichzeitig wurde eine scharfe Erhohung des Diskontsatzes vorgenommen, die sich naturgemaB 
in allen Arten der kurzfristigen Privatkredite auswirkte. In den letzten Monaten des Jahres 1931 
wird - abgesehen von dem jahreszeitlichen Riickfall im Dezember ("Ultimobelastung") - eine 
Riickbildung in den Notenbankkrediten und im Notenumlauf sichtbar, bei gleichzeitigem Abbau 
des hohen Reichsbankdiskontsatzes. 

g) Statistik der Spareinlagen. Das Sparen ist ein Vorgang, der volkswirtschaft
lich betrachtet auf die Einkommensverteilung folgt und neben den Ver bra uch 
tritt. Es konnte daher dort der systematische Ort fUr die Statistik des Sparwesens 
gefunden werden. Nun gelangen aber die Spareinlagen als Darlehen wieder zuruck 
in die Wirtschaft, der sie die Kapitalsunterlagen bieten. Es scheint uns daher als 
angemessen, den Gegenstand hier, in der Nachbarschaft der Marktereignisse und 
des Geldwesens, zu behandeln. 

Spareinlagen (oder Depositen) laufen sowohl bei den Banken als auch bei den 
Sparkassen zusammen. Wahrend aber die Spareinlagen (und Depots) fur die 
Banken mit ibrem vielfaltigen Aufgabenkreis nur ein Teil sind, der in ihrer 
Bilanz und demgemal3 in der Statistik nicht immer rein zum Ausdruck gelangt, 
bildet die Einsammlung und Verwertung der Spareinlagen die einzige Aufgabe 
der Sparkassen, wobei freilich eine Beschrankung auf die kleinen Spareinlagen 

Ubersicht iiber die Sparkassen und Spareinlagen im 
Deutschen Reiche 1928 bis 193P. 

Durch-

.Anzahl 
schnittliche Spar-

der sta-
Spareinlage biicher 

tistisch Spar- Spar-
------aUf auf 

erfaBten einlagen2 biicher2 aufein den lOOO 
Spar- Spar- Kopf ~erBe-

kassen buch derBe- volke-
volke- rung 

in Mill. 
rung 

--- - - ---

RM in lOOO in RM .Anzahl 
----- ---------- --------- ---

I I 2 3 4 5 6 

Ende 1928 2651 7205,0 12497,2 576 113 196 
1929 2609 9313,6 16222,33 574 145 253 
1930 2594 10800,0 17900,0 603 167 278 
1931 2575 10130,0 19100,0 530 157 296 

eintritt, eine Beschran
kung, die aber durch die 
Weite des Blickfeldes, die 
Beteiligung der breiten 
Massen des Volkes, eini
germal3en aufgehoben 
wird. Die Statistik der 
Sparkassen bildet somit 
die vorzuglichste Er
kenntnisquelle fur die 
Entwicklung des Spa
rens in einem Volke . 
Die zu erhebenden 
Haupttatsachen sind die 
Zahl der Sparkassen 
und Sparstellen, die 
Zahl der Spar bucher, 
der Stand der Einlagen 

am Anfang des Jahres, Einlagenzuwachs und Abgang 
wie Stand der Einlagen am Ende des Jahres. 

nach Zabl und Betrag, so-

1 Wirtschaft u. Statistik 12, 249 (1932). 
2 1924-1929 nach der Jahresstatistik, 1930 und 1931 zum Teil geschittzt. 
3 1m Jahre 1929 wurden in Wiirttemberg 966658 AufwertungEEparbiicher erstmalig nacho 

gewiesen. 
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Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf S. 188. 
Die Zahl der erfaBten Sparkassen ist in den betrachteten Jahren zuriickgegangen, die Zahl 

der Sparbiicher und der Spareinlagen - diese mit Ausnahme eines Riickschlages im Jahre 1931 
- sehr gestiegen. Die Zunahme der Sparbiicher erklart sich vorwiegend aus dem Hinzukommen 
von Aufwertungssparbiichern, die mit der "Uhernahme von Aufwertungsspareinlagen in die 
Reichsmarkrechnung verbunden war; da es sich hiebei um Sparbiicher mit kleinen und kleinsten 
Einlagen handelte, machte sich die Zunahme in der Zahl der Sparbiicher starker bemerkbar 
als in der Hohe der Spareinlagen. Dadurch erklart sich das Zuriickgehen des durchschnittlichen 
Anteiles der Spareinlagen auf ein Sparbuch im Jahre 1931. Im Jahre 1931 kamen auch noch 
die gleich unten zu betrachtenden Entnahmen hinzu. Die beigesetzten VerhaItniszahlen (Spalte 4 
bis 6) lassen erkennen, daB - abgesehen von dem Riickfall im Jahre 1931 - die Spartatigkeit 
im Deutschen Reich im Zunehmen begriffen war. Allerdings war mit einer Zahl von 19,1 Millionen 
Sparbiichern erst 84,5% des Standes vor dem Kriege erreicht; die Spareinlagen des Jahres 1931 
stellten gar nur 63,6% des Nominal- und 54% des Kaufkraftwertes der Spareinlagen vor dem 
Kriege vor. 

Beispiel 2. 
Die monatliche Entwicklung der Spareinlagen im Deutschen Reiche 

1930 und 193P. (Mill. RM.) 

1930 1931 

Monat B 

l_za_hl_E_f:_n-_ge_n--;\,...z_a_hl_:A_:n_s g_-e_n-+l_u_~~_: __ r_~_i_~_B_+_,.J~nJ ...1~n I 
1 2 3 4 5 

Janner. 778,93 626,6 152,3 756,5 643,8 
Feber . 559,4 446,4 113,0 548,7 453,0 
Marz 560,7 499,7 61,0 585,2 518,7 

1. Vierteljahr 1899,0 1572,7 326,3 1890,4 1615,5 

April 590,8 516,5 74,3 608,6 524,4 
Mai . 589,0 493,1 95,9 528,5 495,6 
Juni. 520,0 453,4 66,7 515,2 682,0 

2. Vierteljahr 1699,8 1463,0 236,9 1652,3 1702,0 

Ein
zahlungs
iiberschuB 

6 

112,7 
95,8 
66,5 

275,0 

84,2 
33,0 

- 166,8 

- 49,6 

Juli . 626,3 535,2 91,1 414,9 702,2 - 287,2 
August. . 528,4 445,3 83,1 343,6 654,9 - 311,3 
September. 536,2 483,9 52,2 363,3 655,0 - 291,7 

----~-------r------+_----~------~------+-------
3. Vierteljahr 1690,9 1464,4 226,4 1121,8 2012,0 - 890,2 

Oktober . 596,3 559,1 37,2 429,4 720,9 - 291,6 
November . 509,7 431,7 78,1 373,2 572,3 - 199,0 
Dezember 533,8 549,9 - 16,1 384,2 616,4 - 232,2 

4. Vierteljahr 

im Jahre 
1639,8 I' 

6919,7' 

1540,7 99,1 1186,8 1909,6 - 722,9 

6040,8 879,0' 5851,4 7239,1 -1387,7 

AuBer gewissen jahreszeitlichen Eigentiimlichkeiten, wie Erhohung der Einlagensumme 
im Janner durch Zinsgutschriften oder der Auszahlungen im Weihnachtsmonat durch verstiirkte 
Abhebungen kommt in unseren Zahlen der Ausbruch der Vertrauenskrise im Juni 1931 und ihres 
weiteren Anhaltens iiber den Rest des Jahres klar zum Ausdruck. 

1 Wirtschaft u. Statistik 12, 250 (1932). 
2 Nach der Monatsstatistik. 
3 Bei den Einzahlungen wurden die damals noch nicht gesondert nachgewiesenen Zinsgut

schriften geschatzt und abgesetzt. 
, Die hier ausgewiesene Summe weicht von der Summe der Einzelbetrage um 9,7 Mill. RM 

ab, da die sachsischen Sparkassen irrtiimlich Guthaben der Aufwertungsrechnung bei der RM
Rechnung in Hohe dieses Betrages als Einzahlungen nachgewiesen hatten, und die Berichtigung 
nicht fiir die einzelnen Monate durchgefiihrt werden konnte. 
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9. Die Statistik des Verkehrs1• 

Unter Verkehr verstehen wir hier in einem gegeniiber einem haufigen Sprach
gebrauche eingeschrankten Sinne die ra umliche tJbertragung von Giitern, 
Personen oder Nachrichten. Je nach dem beniitzten Verkehrswege haben wir einen 
Verkehr zu Lande (Schienenweg, StraBe), zu Wasser (See, BinnenwasserstraBe), 
oder in der Luft (Luft, Ather). Wir konnen nach diesem Unterschiede sehr gut auch 
die Statistik des Verkehrs systematisch gliedern in die Statistik der Eisenbahnen, 
der LandstraBen, des Seeverkehrs, der BinnenwasserstraBen, des Luftverkehrs, 
des Funkspruchs. Eine Gruppe der Verkehrseinrichtungen allerdings widersetzt 
sich der Einfiigung, da sie von verschiedenen Verkehrswegen Gebrauch macht, das 
Post- und Telegraphenwesen. Dieses miissen wir in einem besonderen Abschnitt 
den iibrigen durch die Verkehrswege bestimmten Einrichtungen anfiigen. 

Die Statistik der Eisenbahnen gibt zunachst einen Oberblick iiber die 
Verkehrswege und die damit verbundenen technischen und Verwaltungseinrich
tungen (Lange des Schienenstranges in km, Zahl der Bahnhofe, Briicken, Tunnels 
usw.), dann iiber die verwendeten Verkehrsmittel (Lokomotiven und Wagen der 
verschiedenen Typen), iiber das technische und Verwaltungspersonal, iiber die be
forderten Personen und Giiter, schlieBlich iiber den finanziellen Erfolg, die Per
sonen- und Frachtentarife, die Einnahmen und Ausgaben, den Vermogensstand. 
Da fiir die Beurteilung der Leistungsstarke der Eisenbahnen (und aller iibrigen Ver
kehrsmittel) weder die Angabe der Weglange, noch die Angabe der beforderten 

1 STEUERNAGEL, K.: Statistik und Eisenbahn. Berlin 1931. - Deutsche Reichsbahn : Vorschrift 
ffir die statistische Arbeit der iiuBeren Dienststellen, Neuausgabe Jiinner 1931. KELLERER, H.: 
Mathematische Methoden in der Eisenbahnstatistik, Miinchen 1931 ; hiezu REMY, in: Arch f. Eisen
bahnwesen, S. 1305-1310. Berlin 1932. - Eisenbahnstatistik (Bericht iiber die Schriften der 
"Verkehrswissenschaftlichen Lehrmittelgesellschaft der Dt. Reichsbahn" von J. MULLER), in: 
Dt. Stat. Zbl. 24, 46ff. (1932). TEUBERT, W.: Der Giiterverkehr und seine Veriinderungen in der 
Nachkriegszeit (S.-H. I) zu den Vjh. Kf.). Berlin 1928. CRAIG, J.: Commitee on statistics of 
international transport (by road, rail, water and air), in: Bull. Inst. Int. 23/2, 548-564; DERS.: 
Definition of traffic as regards passengers. Ebenda 25/3, 792 f.; 25/1, 136f. GIRARD, J.: Ebenda 
24/2, 541ff. u. 26 (im Druck). - Rapport sur l'unification des statistiques du transport (Ser. 
P. S. d. N. 1931. VIII. 21). DE WENDRICH, A.: 15/2, 308ff., 92ff., 45; CHEYSSON,E.: 4/2, 177ff. 
- Das Wirtschaftsleben der Stiidte, Landkreise und Landgemeinden. Ausschu.6 z. Unters. d. Er
zeugungs- u. Absatzbedingungen d. Dt. Wirtschaft, I. Unteraussch., 2. Arbeitsgr. 1, 65ff. (iiber 
die statist.isch-technische Erfassung des Giiterverkehrs) und 35ff. (iiber Pendelwanderungen). 
Berlin 1930. PEABODY, L. E.: Growth curves and railway traffic, in: J. Amer. Stat. Assoc. 
19, 476-483 (1924). ELLIOT, D. C.: A weekly index of distribution (car loading index), in: 
J. Amer. Stat. Assoc. 22, 375-379 (1927). GRAEVELL, W.: Kraftwagengiiterstatistik, in: Dt. 
Stat. Zbl. 23, 243-246 (1931). DERS.: Binnenschiffahrtsstatistik. Ebenda 24, 11-15 (1932). 
P!EKAIJaEWIcz, J.: L'unification internationale de la statistique des transports sur les voies de 
navigation, interieure et maritime, in: Bull. Inst. Int. 26 (im Druck). HElLBERG, F.: Zur in
ternationalen Statistik des Seeverkehrs, in: Allg. stat. Arch. 16, 261-271 (1927). MEIsINGER, C.: 
Handels- und Schiffahrtsstatistik, in: Stat. in Deutschl. 2, 273-301. BUSCH, A.: Eine Statistik 
der Flughiifen, in: Dt. Stat. Zbl. 21, 56f. (1929). SCHMIDT, W. E.: Die Statistik im Luftverkehr, 
in: Jb. f. Luftverkehr, S. 205-210. Miinchen 1924. RAABE, G.: Au£bau undZiele derdeutschen 
Poststatistik, in: Dt. Stat. Zbl. 25, 1-8 (1933). HOELLRING, G.: Poststatistik. Eine syste
matische Darstellung der Methodik, in: Allg. stat. Arch. 20, 509ff. (1930); 21, 79ff. u.183ff. (1931). 
RIECKES, H.: Eisenbahn-, Post-, Telegraphen. und Fernsprechwesen, in: Stat. in Deutschl. 
2, 302ff. WOLFF, W.: Die StraBe, in: Allg. stat. Arch. 22, 364-386 (1932). BUCHNER, 0.: Art. 
"Verkehrsbetriebe", in: Stat. Jb. Dt. Stiidte 24 (1929 u. ff.). VAN ZANTEN, J. H.: Releves locaux 
de Ia circulation complete, in: Bull. Inst. Int. 26 (im Druck). WOLFF, H.: Stiidtische Verkehrs
ziihlungen, in: Allg. stat. Arch. 16, 7lff. (1927). - Der Einflu.6 der Arbeitslosigkeit auf den 
Nahverkehr in 6 deutschen GroBstiidten, in: Berliner Wirtschaftsberichte 9, 66ff. (1932). - Ber
liner Briickenverkehrsziihlung 1932. Ebenda, S. 177-180. LOSCH, H.: Die Statistik der Pendel
wanderung, in: Bull. Inst. Int. 25/3, 795ff.; 25/1, 134ff. - Die Pendelwanderungen im mittel
deutschen Industriegebiet, in: Vjh. Stat. Dt. R. 40/1, 132ff. (1931). - Versorgung der GroBstiidte 
mit Arbeitskriiften, in: Das Wirtschaftsleben der Stiidte, Landkreise und Landg€meindm, a .. a. O. 
S. 23ff. TIESSEN, E.: Deutscher Wirtschaftsatlas (graphische Darstellung der Verkehrsstati
stik). Berlin 1929. HESSE, A.: "Verkehrsstatistik", in: Worterb. Volksw. 3, 692ff. 



Die Statistik des Verkehrs. 

Personen oder Giitertonnen geniigt, 
werden hier kombinierte Ausdriicke, 
die Personenkilometer (= beforderte 
Personen X der von ihnen zuriick
gelegten Kilometerzahl) und Tonnen
kilometer (Tonnen Ware X Kilometer
zahl) gebildet. 

Insoweit die Eisenbahnstatistik 
Art, Herkunft und Bestimmung der 
beforderten Giiter beriicksichtigt, er
gibt sich die bereits oben (S. 170f.) 
verwertete Gii ter beforderungs
statistik. 

Fiir einen engeren Gebietskreis 
leistet eine ahnliche Aufgabe wie die 
Statistik der Eisenbahnen die Stati
stik der stadtischen StraBenbahnen. 

Fiir die Statistik des Verkehrs auf 
denLandstraBen bestehteinegrund
legende Verschiedenheitdarin, daB hier 
nicht eine oder einige wenige Eisen
bahnverwaltungen Trager des Verkehrs 
sind, sondern daB die von der offent
lichen Gewalt bereitgestellten StraBen 
von Tausenden und Millionen Wagen 
verschiedenster Herren beniitzt wer
den. Bei den StraBen, die die freieste 
Beniitzung fiir die Fuhrwerke aller Art 
des In- und Auslandes gestatten, ist 
die Erfassung des Verkehrs am schwer
sten. tiber die verwendeten Verkehrs
mittel kann im Wege einer Betriebs
zahlung oder einer unmittelbaren 
Zahlung, z. B. der in Verwendung 
stehenden Kraftfahrzeuge, mittelbar 
auch aus anderen Quellen, wie z. B. 
aus der Statistik der Steuer auf 
Kraftfahrzeuge, Kenntnis gewonnen 
werden. 

Eine Statistik der Ver kehrs
leistungenmiiBte sich auf sorgfaltig 
gefiihrte Tourenbiicher der Kraftfahr
zeugbesitzer stiitzen und konnte von 
den Verbanden dieser oder auch von 
der amtlichen Statistik erstellt wer
den. Sie hatte eine hohe Bedeutung 
im Hinblicke darauf, daB der Kraft
fahrlasten- und -personenverkehr in 
steigendem MaBe neben den Eisen
bahn- und BinnenwasserstraBenver
kehr tritt. 

Die Statistik desPost-, Telegra
phen- und Fernsprech wesens be-

;!; 
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192 Die Wirtschaftsstatistik. 

faBt sich mit den Verkehrseinrichtungen (Zahl del' Postanstalten, Personal, Zahl del' 
Fernsprecher u. dgl.) und mit den vollbrachten Verkehrsleistungen (iibermittelte 
Briefe, Telegramme, gefiihrte Telephongesprache). Bei internationalen Vergleichen 
sind Beziehungen auf die Bevolkerung notwendig. Fehlerquellen in del' Beurteilung 
del' Verkehrsintensitat konnen aus del' Nichtbeachtung del' Hohe del' Beniitzungs
gebiihren entstehen. 

Die Statistik des Flugverkehrs zahlt die Zahl del' am Flugverkehr beteiligten 
Gesellschaften, in Verwendung stehenden Flughafen, Flugzeuge, gemachten Fliige, 
beforderten Waren und Personen, zuriickgelegten Flugkilometer u. dgP. 

Die Sta tistik des See -

Zahl der Kraftwagen auf der Erde im Jahre 19302• 
vel' kehrs zahlt dieZahl 
del' Schiffe und ihren 
Brutto- und Nettoraum
inhalt nach Heimatland 
und -hafen, GroBe, Art Erdteil, Staat 

Europa3• 6 •••.•.••• 

darunter: Deutsches Reich. 
Osterreich. . . 
Schweiz ... 
Gro13britannien 
Frankreich . . 
Italien ... . 
Ungarn ... . 
Tschechoslowakei 

N ordamerika 7 • • • • • • • 

darunter: Vereinigte Staaten. 
Kanada 

Siidamerika8 • • • 

Asien6• 9 ••.••• 

darunter: China . 
Japan . 
Britisch-Indien 

Afrika10 .....•... 
darunter: Agypten . .. . 

Siidafrikanische Union. 

Ozeanien ll 

Erde insgesamt 

I Zahl der Kraftwagen 
(ausschhe13hch der Motor

fahrrader) 
----

. t auf 1000 des Betriebes, Alter msgesam der Bevolk. 

5410713 
7150444 

33547 
78255 

1556980 
1544057 

285935 
19264 
79000 

27926280 
26697398 

1222731 

731931 

550644 
36771 
95719 

174450 

397468 
31130 

152584 

804676 

36005193 

10,0 
II,I 
5,0 

19,2 
33,9 
36,9 

7,0 
2,2 
5,4 

208,0 
215,9 
1I8,8 

8,8 

0,5 
0,1 
1,5 
0,6 

3,0 
2,1 

18,9 

92,5 

18,7 

u. dgl. (1 Registertonne 
= 2,83 m3), weist ferner 
fiir die einzelnen Hafen 
die angekommenen und 
abgegangenen Schiffe 
nach Registertonnen, 
Heimat-, sowie Her
kunfts- und Bestim
mungslandern aus, el'
faBt schlieBlich - ahn
lich wie beimEisenbahn
und Binnenwasserstl'a
Benverkehr - den Gii
terverkehl' nach den vel'
schiedensten Warengat
tungen. 

Beispiel 1. Siehe dazu 
die Tabelle auf S. 19l. 

Wir haben in dieser 
Ubersicht die Verkehrsein
richtungen und -leistungen 
einiger grii13erer Staaten zum 
Vergleiche nebeneinander-
gestellt. Neben die Grund

zahlen der BetriebsIange haben wir in Spalte 2 die Beziehungszahlen auf die Flache gesetzt; 
denn es ist - bei gleicher Besiedlungsdichte - vor allem der Raum, der fiir die Beurteilung 
der Dichte des Eisenbahnnetzes von Bedeutung ist. Freilich sollte dabei - wie bei der Be
volkerungsdichte - nicht der gesamte, sondern nur der besiedelte Raum mit in Rechnung 
gestellt werden, weil sonst fiir Staaten mit gro13en unbesiedelten Wasser-, Gebirgs-, Wiisten
flachen ein unrichtiges Bild der Netzdichte entsteht. Die haufig vorkommende Beziehung der 
Betriebslange auf die Bevolkerungszahl hat keinen greifbaren Sinn. Dagegen ist eine Bezie
hung der fiir die Bevolkerung bereitgestellten Verkehrsleistungen auf die Bevolkerung \rohl 
am Platze. 

Nach unseren Verhaltniszahlen in Spdte 2 verfiigte unter den hier betrachteten Staaten 
Gro13britannien iiber das dichteste Eisenbahnnetz. (Belgien stand noch vor diesem mit 36,5 km 
Betriebslange auf 100 km2.) Die Verkehrsergebnisse sind sowohl in den einfachen Massen (be· 
forderte Personen, Giiter) als auch in den verbundenen Zahlenausdriicken (Personenkilometer, 

1 Vgl. das Beispiel in Bd. I, S.39. 
2 Annuaire statistique de 111, Societe des Nations 1931/32, 18f£', 221ff. - 3 Mit dem asiat. 

Teil der USSR. - 4 VI. 1931. - 5 Ohne USSR. - 6-11 Zahl der erfa13ten Staaten (Kolonial
gebiete): 6) 36, 7) 6, 8) 13, 9) 20, 10) 24, 11) 10. 
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194 Die Wirtschaftsstatistik. 

Giiterkilometer) dargestellt. Wenn wir z. B. die Zahlen der auf den osterreichischen Bundesbah
nen und den italie.nischen Staatsbahnen befOrderte!1 Personen (Sp. 6) miteinander vergleichen, 
so sehen wir mit Uberraschung, daB die Zahl fiir Osterreich hoher ist als die fiir Italien (also 
im Verhaltnis zur Bevolkerung noch vielfach hoher). Die Darstellung der Personenkilometer 
(Sp.8) berichtigt dieses Verhaltnis einigermaBen, wenn auch noch immer nicht auf das Ver
haltnis der beiden Bevolkerungen. (Bevor aus dieser bedeutenden Verschiedenheit Schliisse 
sachlicher Art gezogen werden konnten, miiBte zuvor doch eine Untersuchung iiber etwa vor
handene formale Verschiedenheiten in den beiderseitigen Zahlen (I, 132) vorgenommen werden.) 

Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf S. 192. 
Auf der Erde gab es rund 36 Mill. Kraftwagen, wovon allein etwa drei Viertel (74,1 v. H.) 

auf die Vereinigten Staaten von Amerika entfielen. Dieser Staat wies auch die starkste Kraft
wagenhaufigkeit auf, wie die Zahl von rund 216 Kraftwagen auf 1000 Einwohner zeigt. In 
Europa hatten Frankreich und GroBbritannien verhaltnismaBig mehr als dreimal soviel Kraft
wagen als das Deutsche Reich. 

Beispiel 3. Siehe dazu die Tabelle auf S. 193. 
Die vorstehende Ubersicht zeigt uns die Schiffszahl und den Raumgehalt, gegliedert nach 

der Art der Schiffe, fiir die Jahre 1914 und 1932. Einzig das Deutsche Reich hat in dieser Zeit 
als Folge des ungliicklichen Krieges einen Riickgang an Schiffen und Raumgehalt erfahren; 
bei allen anderen Staaten haben Schiffe und Raumgehalt (bei GroBbritannien, Norwegen und 
Schweden nur der Raumgehalt) zugenommen, und zwar hat sich der Raumgehalt bei den meisten 
verdoppelt bis verdreifacht. Die Gliederung nach Schiffsarten zeigt den starken Riickgang 
der groBeren Segelschiffe, die im Aussterben begriffen sind, zeigt ferner das starke Vordringen 
der Dampfschiffe mit Olfeuerung, die die mit Kohle betriebenen Dampfschiffe zuriickdrangen, 
sowie der Motorschiffe. 

10. Die Statistik der Zahlungsbilanz 1• 

Die Zahlungsbilanz ist, wie aus der Volkswirtschaftslehre bekannt ist, eine viel
fach zusammengesetzte GroBe, eine Aufrechnung alIer Zahlungen, die uber die 
Grenze aus dem Auslande ins Inland und aus dem Inlande ins Ausland geleistet 
werden. Ihr wichtigster Bestandteil sind die Zahlungen aus dem internationalen 
Warenverkehr uber die Grenze, aus dem AuBenhandel; weitere Bestandteile sind 
Zahlungen, die fUr Dienstleistungen, z. B. Leistungen des Fracht- oder Personen
verkehrs abgestattet werden; dann Zahlungen aus dem Fremdenverkehr; unent
geltliche Zuwendungen uber die Grenze (z. B. die sog. "Auswanderergelder"), 
dann auch aIle Zahlungen aus dem Schuldenverkehr, der geliehenen und der ruck
gezahlten Summen und ihrer Verzinsung; ferner Zahlungen aus der Vermogens
verauBerung im Inlande oder im Auslande (Aktienerwerb oder -verkauf, Hauser
verkauf u. dgl.). Es handelt sich somit urn eine geldliche Aufrechnung von Zah
lungen aus den verschiedensten QueIlen. 

1 Die deutsche Zahlungsbilanz. AusschuB zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatz
bedingungen d. dt. Wirtschaft (ReichsenqueteausschuB), 1. UnterausschuB, 6. Arbeitsgr. (mit 
methodischen Darlegungen zur Statistik der dt. Zahlungsbilanz). MEERWARTH, R.: National
okonomie und Statistik, S. 386-395. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 447ff. BERLINER, C.: 
Die Handelsbilanz im Rahmen der Zahlungsbilanz, in: Bank 23, 1161-1164 (1930, zu A. Ru
DOLF). VICTORIUS, C.: Zur Statistik der Kapita~?ewegung in der deutschen Zahlungsbilanz, 
in: Bank-Archiv 29, 395-398 (1930). COLM, G.: Uber den Inhalt und den Erkenntniswert der 
Zahlungsbilanz, in: Weltwirtschaftl. Archiv 29 (1929), Chronik u. Archivalien S. 1*-11 *. 
HEICHEN, R.: Die Lehren der amerikanischen Zahlungsbilanzberechnung, und: Die unsichtbaren 
Posten der amerik. Zahlungsbilanz, in: Bank-Archiv 27, 159ff., 390ff. (1928). KEYNES, J. M.: 
Model form for statement of international balance, in: Economic J. 37, 417-476. London. 
GEIRINGER, E.: Handelsstatistik und Konjunktur. Ein Beitrag zur Kritik der Zahlungsbilanz, 
in: Mitt. des Verbandes osterr. Banken u. Bankiers 10, 47 -58. Wien 1928. MEERWARTH, R.: 
Probleme der deutschen Zahlungsbilanz. Schriften d. Ver. f. Sozialpolitik 167/1. Miinchen u. 
Leipzig 1924. GRUBER, M.: Bericht, betreffend eine Statistik der internationalen Zahlungs
bilanz, in: Bull. Inst. Int. 15/2, 113ff.; 17,35*,57, 155ff. Vgl. auch DE FOVILLE: Ebenda 15/2, 
199ff. - Balances des paiements 1930 et mouvement des capitaux en 1931 (Ser. P. S. d. N. 
1931, 2. A. 28 II). Genf 1932. 
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Die Aussagekraft der Zahlungsbilanz geht zunachst nur dahin, ob die Zahlungen 
in beiden Richtungen der Grenze einander irgendwie das Gleichgewicht halten. 
Dabei miiBte aber zwischen solchen Zahlungen unterschieden werden, die wirk
same Einnahmen oder Ausgaben sind, d. h. solche Einnahmen und Ausgaben, die 
die V olkswirtschaft reicher oder armer machen, und solchen Zahlungen, die bloBe 
Verschiebungen von einem Konto zum anderen vorstellen, wie etwa Empfang der 
Verkaufssummen von an das Ausland verauBerten Vermogensobjekten oder Be
zahlung eines Darlehens an das Ausland. 1m FaIle der Verkaufssumme tritt wohl 
eine Zahlung iiber die Grenze, es scheidet aber ein entsprechender Vermogens",ert 
aus dem Volksvermogen aus; bei Bezahlung eines Darlehens geht wohl eine Zahlung 
iiber die Grenze, es tritt aber gleichzeitig eine Entlastung im Volksvermogen ein. 
Die Vermengung von wirksamen und unwirksamen Einnahmen oder Ausgaben 
wiirde ein falsches Bild erzeugen; denn was wiirde einem Staate z. B. das Gleich
gewicht in der Zahlungsbilanz niitzen, wenn es nur durch Ausverkauf oder Ver
schuldung bewirkt werden konnte 1 Ein solcher Staat miiBte friiher oder spater zur 
Erkenntnis der Unmoglichkeit eines solchen Wirtschaftens gelangen. 

Beispiel. Siehe die Tabelle auf S. 196/97. 
Um die Zahlen der Tabelle auf S. 196 und 197 voll zu verstehen, miissen wir an die voraus

gehende Entwicklung erinnern. 1m Jahre 1926 waren die Reparationslasten die wichtigste Passiv
post der deutschen ZahlungsbiIanz; diese Passivpost wurde durch langfristige Auslandsverschul
dung ausgeglichen. 1m Jahre 1927 und 1928 kam zu der wachsenden Reparations- und Zinsen
last auch noch das AuBenhandelspassivum hinzu. Neben die steigende langfristige Auslands
verschuldung trat in hohem MaBe die Aufnahme kurzfristiger Auslandskredite. In ahnlichen 
Bahnen lief die Entwicklung der deutschen Zahlungsbilanz auch in den Jahren 1929 und 1930 
weiter, nur daB die Kreditwilligkeit des Auslandes abnahm, was im Verein mit der Senkung der 
Konjunktur dazu zwang, aus dem Warenhandel ein Aktivum herauszuwirtschaften. Die Ent
wicklung des Jahres 1931 zeigt Hohepunkt und Umkehr. Infolge der Vertrauenskrise begann ein 
gewaltiger Abstrom der kurzfristigen Auslandsgelder und es setzte ein die deutsche Wahrung und 
Wirtschaft schwer gefahrdender Geld- und Devisenabstrom aus den Notenbanken ein, Ereignisse, 
die bekanntlich zu Hoover-Moratorium, Devisengesetzgebung, Stillhaltevertragen und in ihrer 
weiteren Folge zum Lausanner Abkommen von 1932 gefiihrt haben. 

In der Statistik des Fremdenverkehrsl wird dieZahl der einLand besuchendenFrem
den mit ihrer Aufenthaltsdauer erfaBt, sei es, daB die Fremden beim Grenziibertritt gezahlt, 
sei es, daB sie im Inlande durch polizeiIiche Meldungen erfaBt werden. 1m letzteren FaIle erhalt 
man allerdings nicht die Zahl der Personen, die im Laufe der Beobachtungszeit das Gebiet 
besucht haben, sondern nur die Zahl der Fremdenmeldungsfalle an jedem Vbernachtungsorte, 
also ein Vielfaches der Personen; wenn aber diese Fremdenmeldungen mit der Zahl der je
weiligen ttbernachtungen versehen sind, so muB sich in der Gesamtsumme der ttbernachtungen 
- auf die es zur Beurteilung der Fremdenverkehrsstarke ankommt - die gleiche Zahl ergeben 
wie bei der Grenzerfassung der Personen und der Dauer ihres Aufenthaltes. AuBer der Zahl der 
Personen (Meldungsfalle) und der ttbernachtungen ist die ortliche Darstellung - nach den wich
tigsten Fremdenorten - sowie die zeitliche Darstellung - z. B. nach Monaten - schlieBlich die 

1 BORMANN, A.: Die Lehre vom Fremdenverkehr. Ein GrundriB. Berlin 1931. MEYER, M.: 
Geniigt unsere Fremdenverkehrsstatistik den Anforderungen, die man an sie zu stellen hat? in: 
Arch. f. d. Fremdenverkehr 2,33-37 (1931); hiezu SIMON: Ebenda, S. 37f. ZAHN, F.: Nationale 
und internationale Fremdenverkehrsstatistik. Ebenda 1, 3 - 6 (1930). DERS. : Zur Frage der Frem
denverkehrsstatistik, in: Bull. Inst. Int. 24/2, 12-38. CADOUX, G.: Projet d'organisation inter
nationale de la statistique du tourisme. Ebenda 23/2, 502ff. MEYER, M.: Erweiterung der Frem
denverkehrsstatistik durch Erfassung der in Privatquartieren abgestiegenen Fremden, in: Dt. 
Stat. Zbl. 22,193-196 (1930). SCHUHWERK, F.: Die Methodik in der deutschen und osterreichi
schen Fremdenverkehrsstatistik, in: Arch. f. d. Fremdenverkehr 1, 97 -104 (1930 ). BORMANN, A.: 
Italienische Fremdenmeldungsstatistik, in: Dt. Stat. Zbl. 21, 233ff. (1929); 22, 46f. u. 81ff. (1930). 
BUCHNER, 0.: Fremdenverkehrsstatistik, Wege zu ihrer Vereinheitlichung, in: Verhandlungs
bericht iiber die 38. Konf. d. Verb. dt. Stadtestatistiker 1930, Stuttgart, S. 7 -15; auch ROM
PEL auf der 34. Konferenz in Konigsberg 1926. BORMANN, A.: Der Umsatz im Fremdenverkehr 
in Deutschland, in: Dt. Stat. Zbl. 21, 193-196 (1929) und 22, 9ff. (1930). TmRRING, L.: Les 
problemes de la statistique du tourisme, in: J. de la Soc. Hongroise de Stat. 7,628-658 (1929). 
ZAHN, F.: Fremdenverkehr und ZahlungsbiIanz, in: Allg. stat. Arch. 16, 434ff. (1927). HECKE, W., 
u. F. BARFELS: Fremdenverkehrsstatistik, in: Dt. Stat. Zbl. 16, 41ff., 45ff. (1924). 

13* 
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Die Zahlungsbilanz des Deutschen Reiches von 1929 bis 193P. 

1929 1930 1931 

Ak~iv-I pas.siv-I 
selte selte Saldo Aktiv-I passiv-I 

seite seite Saldo Aktiv-I passiv-I 
seite seite Saldo 

1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 

in Mill. RM. 
1. Warenhandel 13632 13676 - 44 12172 10609 +1563 9730 6948 +2782 

und zwar: 
Reiner Warenhandel, freier 

Verkehr. 12810 13580 - 770 11465 10521 + 944 9337 6838 +2499 
Beweg. der freien Edel-

metallbestande. . - 88 - 88 - 88 - 88 - 110 - 110 
Kraftlieferungen . 3 8 - 5 0 0 
Reparationssachlieferungen 819 - + 819 707 - + 707 393 - + 393 

2. Dienstleistungen im freien 
Verkehr. 1266 941 + 325 1013 790 + 223 730 578 + 152 
und zwar: 

Schiffsverkehr (ausschl. 
Personenverkehr) 663 385 + 278 511 391 + 120 379 365 + 14 

Durchfuhrverkehr . 172 36 + 136 145 33 + 112 140 30 + 110 
Passagiergeschaft d. deut-

schen Seeschiffahrt . 80 - + 80 60 - + 60 40 - + 40 
Sonstiger Reiseverkehr . 180 300 - 120 185 210 - 25 130 130 ± 0 
VersicherungsgeschMt 57 38 + 19 27 49 - 22 - 20 - 208 

Postverkehr . 2 23 - 21 3 32 - 29 4 25 - 21 
LOhne ausl. Arbeiter. - 50 - 50 - 24 - 24 - 8 - 8 
Filmlizenzen. 8 18 - 10 15 3 + 12 12 - + 128 

Amtl. deutsche Vertretun-
gen im Ausland . - 46 - 46 - 48 -

48 1 
Amtl. ausland. Vertretun- 25 + 258 

gen in Deutschland 20 + 20 27 + 27 -- -
Sonstige Dienstleistungen 2 84 45 + 39 40 - + 40 

3. Dienstleistungen im Repa-
rationsverfahren . 188 - + 188 - - - - - -
im Inland3 40 - + 40 - - - - - -
im Ausland4 • 148 - + 148 - - - - - -

4. Zinsen . 400 1200 - 800 400 1400 -1000 300 1600 -1300 
5. Reparationsleistungen - 2501 -2501 - 16999 -1699 - 992 9 - 992 

Bumme der lauf. P08ten -2832 - 913 + 642 
6. Gold- u. Devisenbewegung 

bei den Notenbanken. 510 345 + 165 192 72 + 120 1653 - +1653 
Edelmetallbewegung: 

Kassenbestand. . . 510 - + 510 140 - + 140 1116 - +1116 
Auslandsbestand . - 64 - 64 - 72 - 72 110 - + 110 
Devisenbewegung - 281 - 281 52 - + 52 427 - + 427 

Bumme der lauf. P08ten und 
der Gold- und DeviBen-
bewegung bei den N oten-
banken . -2667 - 793 +2295 

Baldo der Kapital8bewegung 
-2295 im engeren Binne . . . +2667 + 793 

7. Langfristige Anleihen und 
Kredite. 340 111 + 229 1097 130 + 967 358 269 + 89 

Offentl. aufgelegt~ ·la~g~ 
fristige Anleihen6 • • • 321 - + 321 1058 - +1058 322 - + 322 

Gewahrung anderer lang-
36 31 fristiger Kredite. . . . 19 - + 19 39 - + 39 5 + 

Tilgung und auBerplanma-
264 Bige Riickzahlung ... - 111 - 111 - 130 - 130 - 264 -

8. Effektenbewegung . . . . 1546 1361 + 185 1013 1175 - 162 478 681 - 203 
Verkaufe an das Ausland . 1546 - +1546 1013 - +1013 478 - + 478 
Kaufe vom Ausland . - 1361 -1361 - 1175 -1175 - 681 - 681 
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Die Zahlungsbilanz des Deutschen Reiches von 1929 bis 193P. (Fortsetzung.) 

1929 1930 1931 

Aktiv-Ipassiv-I 
seite seite Saldo Aktiv-I passiv-I 

seite seite Saldo Aktiv-I passiv-I 
seite seite Saldo 

1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 

in Mill. RM. 
9. Sonstige Bewegung aus-

landischer Anlagen in 
Deutschland _ 7 17 - lO - - - 185 - + 185 

lO. Sonstige Bewegung deut-
. scher Auslandsanlagen 2757 19 + 256 3777 631D + 314 807 - + 80 

11. Kurzfristige Kapitalsbewe-

1 

gung ......... 
Kurzfristige Anleihen5 und 

verwandte Kredite und 

1575 483 +lO92 1191 1159 + 32 2682 2205 + 477 

ihre Riickzahlung 389 45 + 344 1135 572 + 563 791 305 + 486 
Bewegung des Kassenbe-

standes der Reparations-
agenten. 199 - + 199 - 15911 - 159 - - -

Bewegung der Auslands-
schulden deutscher Ban-
ken. . 987 - + 987 - 428 - 428 - 1900 -1900 

Bewegung der Auslandsfor-
derungen deutscher Ban-
ken - 438 - 438 56 - + 56 1700 - +1700 

Sonstige kurzfristige Kapi-
talsbewegung - - - - - - 191 - + 191 

2. Nicht aufgliederbare Kapi-
talsbewegung6 • . I 915 - + 915 - 358 - 358 - 2923 -2923 

Darstellung nach Herkunftsstaaten, sowie nach der Art der Betriebe (Gasthofe, Pensionen, 
Sanatorien, Privathauser) ein wiinschenswertes Ziel der Fremdenverkehrsstatistik. 

Fiir Zwecke der Berechnung der Zahlungsbilanz und des Volkseinkommens (S. 201ff.) 
ware es von Wichtigkeit, die von den Auslandern im Inlande verausgabten Summen bzw. die 
an diesen Umsatzen rein verdienten Betrage zu kennen. Eine statistische Erhebung dariiber ist 
kaum moglich und es muG hier mit Schatzungen das Auslangen gefunden werden. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 198. 
Unsere Tabelle zeigt in ihren drei Abteilungen die Fremdenverkehrseinrichtungen, die Mel

dungen der auslandischen Fremden und deren tlbernachtungen, die beiden letzteren Tatbestande 
gegliedert nach den wichtigsten Herkunftsgebieten. In der Fremdenverkehrsausrnstung, gemessen 
an der Zahl der Fremdenbetten, stand Tirol an der Spitze der osterreichischen Bundeslander. 
Dies traf auch bei den Fremdenmeldungen zu, wahrend bei den tlbernachtungen Wien an die erste 
Stelle trat. Auf das Deutsche Reich entfielen von samtlichen auslandischen Fremdenmeldungen 
49,9%, von den tlbernachtungen 38,9%. In den westlichen Bundeslandern erhohte sich dieser 
Anteil; es ep.tfielen z. B. in Tirol auf das Deutsche Reich 77,2% der Fremdenmeldungen und 
80,2% der Ubernachtungen. In Wien traten die Fremden aus anderen Herkunftsgebieten starker 
hervor; hier trat die Tschechoslowakei vor das Deutsche Reich, und auch andere Staaten, wie 
Ungarn und Polen, riickten naher heran. Die Erklarung ergibt sich auBer aus der geographischen 
Lage auch noch aus der verschiedenen Natur des Wiener Fremdenverkehrs, der nicht Sommer
frischenverkehr, sondern, soweit er nicht Durchzugsverkehr nach den Sommerfrischen ist, 
Geschi1ftsverkehr, Aufenthalt von Kranken in Wien u. dgl. ist. 

FuBnoten zur Tabelle S. 196/197: 
1 Wirtschaft u. Statistik 12, lO, 303 (1932). 2 Auswandererheimsendungen (jahrlich mit 

rund 50 Mill. RM auf der Aktivseite eingesetzt), Provisionen u. a. Einnahmen und Ausgaben im 
Kreditverkehr u. dgl. 3 Leistungen fiir Besatzungstruppen und Kommissionen. ' Unter
schied zwischen den yom Agenten verrechneten und den in der Handelsstatistik erfaGten Sach
leistungen. 5 Nach dem Auszahlungskurs eingesetzt. 6 Als Saldo errechnet. 7 Freigabe 
deutschen Eigentums in den Vereinigten Staaten von Amerika. 8 Rohe Schi1tzung. 9 Nach 
dem Neuen Plan und den Sonderabkommen. 1D Einlage bei der B.I.Z. 11 Differenz zwischen 
der Anschreibung der Sachleistungen in der Handelsstatistik und beim Treuhander. 
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Der auslandische Fremdenverkehr in Osterreich yom 1. November 1930 bis 31. Oktober 193p. 2. 

darunter 
Osterreich 
insgesamt Wien3 Tirol I Salzburg I 

Steier- I Ober- Ivorarl-
mark osterr. berg 

1 2 3 4 5 6 

Zahl der Fremdenorte. 868 1 I 136 1 68 I 148 I 941 
Beherbergungsbetriebe und Fremdenbetten 

Gasthiife 6921· 208 1106 742 1091 1096 
Privathauser, in denen vermietet wird _ 30238 - 4725 2094 2963 4198 
Sonstige Betriebe4 • • 1587 106 296 191 191 238 

Fremdenbetten im ganzen . 305686 16191 55463 34712 39433 38272 
davon in: 

Gasthiifen . 141254 13785 25169 20098 20353 16007 
Privathausern, in denen vermietet wird. 120371 - 23472 9457 12800 16900 
Sonstigen Betrieben' . 44061 2406 6822 5157 6280 5365 

Herkunftsgebiete: Fremdenmeldungen 
Deutsches Reich . 715905 71503 298131 120960 28386 57063 
Schweiz und Liechtenstein. 32640 8063 9680 3529 1065 1717 
Italien. 38163 10674 11213 3001 3214 1628 
Jugoslawien . 47810 17264 2318 2676 14921 2317 
Ungarn .. 160542 53330 7960 11231 51582 6854 
Rumanien. 26206 17981 1037 1578 1211 1221 
Tschechoslowakei . 210380 86491 13991 18840 38698 19982 
Polen u. baIt. Staaten. 38111 27112 1649 2076 1142 1448 
Schweden, Norwegen, Danemark . 17391 6535 4605 3279 524 1043 
Niederlande, Belgien, Luxemburg 19483 5717 6167 2745 804 1765 
GroJ3britannien, Irland . 41281 12803 14068 6200 1183 2638 
Frankreich, Monaco 16305 5429 4308 2297 697 1096 
Spanien, Portugal 1876 900 384 149 67 90 
Griechenland, Albanien, Bulgarien, Tiirkei 10282 7167 542 428 539 370 
RuJ31and mit russ. Asien . 3017 1243 345 341 204 304 
Ubriges Asien . 3529 2558 294 214 78 103 
Afrika, Australien 2179 885 400 248 88 148 
Ver. Staaten von Amerika, Kanada 43367 22746 8438 6254 1228 1660 
Ubriges Amerika. . . . . . . . . 5128 3444 557 317 148 270 

Zusammen 1433595 361845 386087 186363 145779 101717 

Herkunftsgebiete: Ubernachtungen (in Tausend) 
Deutsches Reich . 3643,3 825,2 1315,0 478,6 104,0 198,2 
Schweiz u. Liechtenstein 162,8 89,1 22,4 14,6 2,2 6,9 
Italien. 258,6 162,8 29,7 13,4 10,1 7,7 
Jugoslawien . 428,2 272,5 11,2 16,5 44,9 17,8 
Ungarn 1200,0 544,7 38,9 73,1 204,3 41,2 
Rumanien. 379,6 313,1 3,8 9,5 6,0 5,6 
Tschechoslowakei . 1578,4 990,4 49,7 85,5 91,6 103,1 
Polen u. baIt. Staaten 569,5 473,2 4,7 15,4 6,1 9,7 
Schweden, Norwegen Danemark. 115,8 66,9 17,2 14,1 2,0 6,7 
Niederlande, Belgien, Luxemburg 114,8 55,1 25,4 11,8 2,5 6,4 
GroJ3britannien, Irland . . . . . 249,4 122,4 65,4 22,8 4,0 10,1 
Frankreich, Monaco. 92,1 43,5 13,8 9,7 1,7 4,5 
Spanien, Portugal 13,4 8,5 0,8 0,7 0,2 0,5 
Griechenland, Albanien, Bulgarien, Tiirkei 137,8 109,7 2,3 2,6 3,1 2,3 
RuJ31and mit russ. Asien . 22,2 11,7 1,3 1,1 0,6 2,4 
Ubriges Asien . 44,0 36,0 1,4 1,2 0,2 0,4 
Afrika, Australien 18,7 10,1 1,4 1,7 0,5 1,2 
Ver. Staaten von Amerika, Kanada 287,3 190,5 31,0 30,0 5,5 7,2 
Ubriges Amerika. . . . . 46,6 33,3 4,3 2,2 0,8 2,5 

Zusammen 9362,5 4358,7 1639,7 804,5 490,3 434,4 

1 Stat. Nachr. 10, 3, 66. 
2 Beschrankt auf Orte mit wenigstens 500 (einheimischen oder auslandischen) gemeldeten 

Fremden oder 3000 Vbernachtungen. 
3 Zahlen der Beherbergungsbetriebe und Fremdenbetten gegeniiber dem Vorjahre unver-

andert. 4 Schutzhauser, Pensionen, Sanatorien, Kuranstalten. 

7 

37 

388 
1089 

70 

13343 

6768 
4637 
1938 

79093 
6916 
1320 

272 
723 
204 

1894 
151 
424 

1363 
1890 
1130 

64 
112 
54 
30 
42 

510 
84 

96276 

403,9 
18,7 
5,4 
1,0 
2,4 
0,6 
7,0 
1,1 
1,6 
5,8 
7,9 
6,5 
0,8 
1,2 
0,2 
0,0 
0,2 
2,2 
0,7 

467,2 
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11. Die Statistik des Einkommens. 
A. Statistik des Privateinkommens1• 

Die Einkommensbildung erfolgt nach den aus der Volkswirtschaftslehre be
kannten Regeln der Zurechnung. Die Statistik betrachtet nun das Ergebnis dieser 
Zurechnung und prfrft empirisch das Wirken jener Regeln. Sie gibt damit dem 
Volkswirtschaftspolitiker die Randhabe, die Einkommensbildung in dem von ihm 
erwiinschten Sinn zu beeinflussen. 

Die Einkommensstatistik hat es allerdings nicht leicht, den Gegenstand ihrer 
Betrachtung abzugrenzen. Zu den nationalOkonomischen Verschiedenheiten der 
Bildung des Einkommensbegriffes tritt auch noch die mehr oder weniger willkiir
liche Art, in der von der Steuergesetzgebung der verschiedenen Staaten der steuer
liche Einkommensbegriff abgegrenzt wird. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle, 
weil die Einkommensstatistik nur in ganz seltenen Fallen als unmittelbare Statistik 
lauft, sondern in der Regel auf dem Wege iiber die Einkommenssteuerstatistik zu
stande kommt. 

Dies alles ist wohl zu beriicksichtigen, wenn man eine scharfe Klarlegung der 
Begriffsunterlagen anstrebt, ohne die eine Vergleichbarkeit der Statistiken verschie
dener Zeiten und verschiedener Gebiete nicht moglich ist (I, 15, 132). 

Nach dem deutschen Einkommenssteuergesetz vom 10. August 1925 (RGBl. I, 
S. 189) sind z. B. Schuldzinsen, Renten und steuerliche Lasten, in begrenzter Rohe 
auch Versicherungsbeitrage oder Ausgaben fiir die Fortbildung im Berufe Abzugs-

1 WINKLER, W.: Art. "Einkommen", in: Handw. Staatsw. 3,367-400 (mit Bibliographie). 
MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik, S.255-260. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, 
S. 455-461. BOWLEY, A. L.: The nature and measurement of social phenomena, S.209-216. 
London 1923. KfuINERT, F.: Einkommensstatistik, in: Stat. in Deutschl. 2, 620-651. - Die 
deutsche Einkommensbesteuerung vor und nach dem Krieg. Stat. Dt. R. 312; Statistik der 
veranlagten Einkommensteuer 391, 3f. (1928), des Steuerabzugs yom Arbeitslohn 378, 3f. (1928). 
SCHUSTER, E.: Das Einkommen. Tiibingen 1926. ANGELOPOULOS, A.: Die Einkommensverteilung 
im Lichte der Einkommensteuerstatistik. Probleme des Geld- u. Finanzwesens, hrsg. v. B. MOLL, 
12. Leipzig 1931. BRUCKNER, (AIR.: Einkommensteuerstatistik und Wohlstandsverteilung, in: 
Dt. Stat. Zbl. 24, Iff. (1932). WINKLER, W.: Die Einkommensverschiebungen in Osterreich 
wahrend des Weltkrieges (Carnegiestiftung f. intern. Frieden: Wirtschafts- u. Sozialgesch. d. 
Weltkrieges, Osterr. Reihe). Wien 1930. FISHER, I.: Der Einkommensbegriff im Lichte der Er
fahrung, in: Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, hrsg. v. H. MAYER 3,22££., 42ff. Wien 1928. 
HERVELT, W. W.: The definition of income and its application in federal taxation, Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press 1925. LIVI, L.: Un' indagine sulla dinamica dei redditi nella 
crisi della guerra e del dopo-guerra, in: Metron 3, H. 3/4, S. 556-589 (1924). WURZBURGER, E.: 
Die Einschatzung zur Einkommensteuer fiir 1914, 1916 u. 1918, mit Unterscheidung der Ein
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60-86 (1918). NEARING, S.: Service income and property income, in: Quart. Publ. Amer. 
Stat. Assoc. 14, 236-259 (1914). VOGEL, E. H.: Zur Methodologie der Einkommensstatistik, 
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Die wichtigsten Gliederungsmerkmale der Einkommensstatistik sind die Ein
kommensq ueUe und die Einkommenshohe. Die Gliederung nach der Einkommens
quelle hat moglichst die volkswirtschaftlich wichtige Einteilung der Zurechnung 
nach Produktionsmitteln (Grund und Boden, Arbeit, Kapital), aber auch die 
ebenso wichtige Ausgliederung nach den Wirtschaftszweigen zu beriicksichtigen. 
In der Regel kommt, wie auch im Deutschen Reich in dem Verzeichnis der Ein
kommensquellen, ein unvollstandiges KompromiB aus beiden Einteilungen zustande. 

Die andere Gliederung ist die nach der EinkommenshOhe, an und fiir sich (I, S. 95), 
oder in Verbindung mit der Gliederung nach der Einkommensquelle. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 200. 
Den groBten Antell von den Pflichtigen nahm mit 41 % der Gewerbebetrieb, von den 

Einkommen der gleiche mit 51 % ein. Der groBere Prozentsatz der Einkommen weist darauf hin, 
daB das Einkommen aus dem Gewerbebetrieb iiber dem durchschnittlichen Einkommen iiber· 
haupt stand. Das Umgekehrte sehen wir bei der Land- und Forstwirtschaft zutreffen, die 24% 
der Pflichtigen, dagegen nur 12 % des gesamten Einkommens beistellte. 

Innerhalb der einzelnen Einkommenszweige sehen wir die Einkommensverteilung im all· 
gemeinen fallend, im Sinn des Paretoschen Gesetzes, angeordnet. Storungen, wie sie besonders 
stark in der Gruppe "nichtselbst. Arbeit" zu beobachten sind, gehen auf steuertechnische Um· 
stande zuriick, namlich, daB es sich hier nur um die veranlagten Pflichtigen handelt und daB 
eine Veranlagung nichtselbstandiger Arbeit normalerweise nur bei einem Gesamteinkommen 
von iiber 8000 RM stattfindet (darunter wird die Einkommensteuer im Abzugswege eingehoben). 

B. Statistik des Volkseinkommens1• 

Wenn wir unter Volkseinkommen die Summe aller wirtschaftlichen Werte, 
Gliter, Dienstleistungen und Verbrauchsnutzungen verstehen, die in einer Wirt
schaftsperiode einer V olkswirtschaft als wirksame Einnahmen neu zuwachsen, und 
wenn wir berlicksichtigen, daB diese wirtschaftlichen Werte wohl in natura ent
stehen, aber in Geld veranschlagt werden, so ergeben sich daraus folgende Forde
rungen: 

1. Alle diejenigen Gliter, Dienstleistungen und Nutzungen, die in den Wert 
eines neuen Gutes eingehen, dlirfen neben diesem nicht noch einmal veranschlagt 

1 WINKLER, W.: Art. "Einkommen", in: Handw. Staatsw. 3, 371-380, 396-398 (metho. 
disch), und: "Volkseinkommens, Statistik des". Ebenda 8, 746-770. MEERWARTH,R.: National
okonomie und Statistik, S. 468-477. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 385f£. BOWLEY, A. L.: 
The nature and measurement of social phenomena, S.195-209. London 1923. SCHNAPPER
ARNDT, G.: Sozialstatistik, S. 257 ff. - Das deutsche Volkseinkommen vor und nach dem Kriege. 
(Einzelschrift 24 zur Stat. Dt. R.) Berlin 1932. Vgl. auch Vjh. Kf.4, H.4A, S.44-49 (1928). 
NEULING, W.: Deutschlands Wirtschaftserfolg 1924--1929. Jena 1931. LANDMANN, J., und 
G. COLM: Vergleichbarkeit der Vorkriegs- und Gegenwartsschatzungen des Volksvermogens 
und Volkseinkommens, in: Allg. stat. Arch. 22, 539-555 (1932). V. FELLNER, F.: Das Volksein
kommen, seine statistische Erfassung und sein Stand in den verschiedenen Landern, in: Der 
internationale Kapitalismus in der Krise, Festschrift f. J. WOLF, S.77-93. Stuttgart 1932. 
CLARK, C.: The national income 1924--1931. London 1932. ZAHN, F.: Statistik der Produktivitat, 
in: Allg. stat. Arch. 22, 536ff. (1932). M. MORI, C. GINI, R. D'AnDARIO, F. SAVORGNAN, FR. 
v. FELLNER u. C. VERRIJN-STUART iiber Volkseinkommen und Volksvermogen in: Bull. Inst. 
Int. 25/3, 358f£. und 25/1, 123f£., 180f. KING, W. I.: The national income and its purchasing 
power. New York 1930. WORTMANN, J.: Die Berechnung des Volkseinkommens, Diss. Frankfurt. 
Emstedeen i. W. 1930. FLUX, A. W.: The national income, in: J. Roy. Stat. Soc. 92, 1-25 
(1929), Diskussion S. 163-182. - Volkseinkommen und Volksvermogen. Begriffskritische Un
tersuchungen. (Schriften d. Ver. f. Sozialpolitik 173/1), Referate von K. DIEHL, A. AMONN, 
G. COLM, E. SCHUSTER, M. WEYERMANN u. F. ZIZEK, nebst Diskussion. Miinchen u. Leipzig 1926. 
GINI, C.: La determinazione della richezza e del reddito delle nazione nel dopo-guerra e il 
loro confronto col periodo prebellico, in: Bull. Inst. Int. 23/3, 358ff. ROGOWSKY, E.: Das deut
sche Volkseinkommen (Volkswirtschaftliche Studien 16). Berlin 1926. BOWLEY, A. L. and 
J. STAlIU': The national income 1924. Oxford 1927. STAMP, J.: The wealth and income of the 
chief powers, in: J. Roy. Stat. Soc. 82, 449-507 (1919). v. FELLNER, F.: Die Schatzung des 
Volkseinkommens, in: Bull. Inst. Int. 14/3, 109ff. WAGNER, A.: Zur Methodik und Statistik 
des Volkseinkommens und Volksvermogens, in: Z. PreuB. Stat. Landesamt 44, 41£f. (1904). 
LOSCH, H.: Volksvermogen, Volkseinkommen und deren Verl;eilung. Leipzig 1887. 
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werden, weil das sonst eine Doppelzahlung bedeuten wlirde. Aus dem Auslande ein
geflihrte Rohstoffe und Halbfabrikate, die in den Wert von heimischen Fertig
fabrikaten eingehen, mlissen abgezogen werden. Eigene Rohstoffe oder Halbfabri
kate, die an das Ausland ausgefiihrt werden, sind dagegen mit ihrem Ausfuhrwerte 
in die Rechnung einzusetzen. 

2. AIle Zahlungen aus dem Auslande sind nur insoweit zu berlicksichtigen, als 
sie nicht schon in einer etwaigen Leistung des Inlandes an das Ausland angerechnet 
worden sind. Ausgeschlossen von der Einrechnung in das Volkseinkommen sind als 
unwirksame Einnahmen aufgenommene Anleihen, Erlose aus Vermogensverkauf, 
Rlickzahlungen des Auslandes von Anleihen u. dgl. (Dagegen sind wirksame Ein
nahmen Schuldzinsen aus dem Auslande.) Eigene Zahlungen an das Ausland dlirfen 
nicht im Kompensationsweg aufgerechnet werden. Sie gehoren auf das Konto "Ver
brauch des Volkseinkommens" und wir wlirden die Berechnung des Volksein
kommens zuschande machen, wollten wir irgendeinen Verbrauchsposten als Ab
zugsposten in die Einkommensrechnung einfiihren. 

3. In der Geldrechnung stehen Geldbetrage an Stelle der Gliter, Leistungen 
und Verbrauchsnutzungen. Die Geldrechnung ist unvermeidlich, weil die einzelnen 
Gliter, Dienstleistungen und Nutzungen nicht summierbar sind. Bei der Losung 
methodischer Fragen ist aber immer von den naturalen Vorgangen auszugehen, 
weil diese die ursprlinglichen sind; nur in ihrer Betrachtung konnen eindeutige 
theoretische Losungen gefunden werden. 

Der Weg der Berechnung, der in den bisher dargelegten Gedankengangen ge
kennzeichnet ist, fiihrt in der Statistik den Namen der "realen Methode", "real" 
deswegen, weil der Weg liber die res, die einzelnen Gegenstande des Volksein
kommens, fiihrt. 

4. Es kann auch ein anderer Weg zur Errechnung des Volkseinkommens ge
gangen werden: wir summieren aIle im Inlande gewonnenen Privateinkommen -
in der im aIlgemeinen zutreffenden Annahme, daB in der Einkommensumme die 
neugeschaffenen Werte, Gliter, Dienstleistungen usw. richtig abgespiegelt sind -
und fligen dieser Einkommenssumme diejenigen Bestandteile hinzu, die darin noch 
auf das Volkseinkommen fehlen, wie aIle naturalen Leistungen, denen ein Entgelt 
nicht gegenlibersteht (wie die Leistungen der Hausfrauen), ferner die Reinein
nahmen der offentlichen Erwerbswirtschaften, Auslandszinsen offentlicher Obliga
tionen u. dgl. ("Personale Methode"). Der Weg der Summierung ist hier ein 
anderer: sind wir oben grundsatzlich vom fertigen Produkt ausgegangen, wobei 
wir die in dieses eingegangenen Rohstoffe, Halbfabrikate, Arbeitsleistungen, 
Nutzungen von Grund und Boden, Hausern, Kapital nicht mehr berlicksichtigen 
durften, so erfolgt hier eine Auflosung dieser Elemente in die Einkommen, die an 
der Gutserzeugung gewonnen worden sind: der Wert des darin enthaltenen (im In
lande gewonnenen) Rohstoffes ist in ArbeitslOhne, Unternehmereinkommen, Ka
pitalzinsen usw. aufgelOst, eben so der Wert der Erzeugnisse jeder weiteren Er
zeugungsst ufe. 

Die Einnahmen der offentlichen Korperschaften dlirfen in dieser Berechnung 
nur mit denjenigen (bereits oben berlihrten) Betragen eingesetzt werden, die neu 
zuflieBenden Werten entsprechen, nicht aber auch mit solchen, die Abschopfungen 
aus dem Inlandseinkommen sind, wie Steuern oder Geblihren. 

In diesem Zusammenhang ist ein Irrtum zu erwahnen, der in der volkswirtschaftlichen und 
statistischen Literatur anzutreffen ist, die Meinung, die sogenannten "abgeleiteten" Einkommen 
durften bei der Berechnung des Volkseinkommens nicht berucksichtigt werden. Die Einteilung 
in "ursprungliche" und "abgeleitete" Einkommen (im Zusammenhang mit der Einteilung in 
"produktive", d. h. die Guter erzeugende und mit solchen handelnde, und "nichtproduktive", 
d. h. von Verbrauchsdienstleistungen, Verbrauchsnutzungen usw. lebenden Standen) macht 
einen Unterschied zwischen der unmittelbaren Teilnahme an der Gutererzeugung und dem 
Guterhandel einerseits, der Darbietung von sonst nutzlichen und notwendigen Verbrauchs-
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dienstleistungen und Verbrauchsnutzungen andererseits. Die Unterscheidung ist fUr die Ber€ch
nung des Volkseinkommens gleichgiiltig. Die Leistung des Offiziers, des Richters, des Arztes, 
des Kiinstlers ist in der Kulturwelt ebenso notwendig wie diejenige des Automobilerzeugers 
oder des Krawattenhandlers. Der Irrtum der Nichtanrechnung der "abgeleiteten" Einkommen 
kommt offenbar von einer Verwechslung von Einkommensbildung und Summe des umlaufenden 
Geldes. Der Geldumlauf ist viel kleiner als die Summe der Einkommen in einem Jahre. Er 
kann es darum sein weil die Einkommen nicht aUe an einem Tage zustande kommen, sondern 
in kleinen Zahlungen, die je nach dem Berufe iiber das ganze Jahr verstreut sind. Der Grund
besitzer erzeugt Weizen und verwandelt ihn auf dem Markte in eine Geldsumme, aus der er die 
Bekleidung bezahlt, die der Kleidermacher bereitsteUt, beide bezahlen im Wege der Steuern 
die Organe der Offentlichen Sicherheit, des Unterrichtes usw., die sie genereU oder speziell in An
spruch nehmen. Die gleichen Geldstiicke rollen weiter und werden Bestandteile des Einkommens 
des Arztes, des Advokaten, des Kiinstlers usw., die ihre Leistungen der GeseUschaft zur Verfiigung 
stellen. Dieses Umlaufen des Geldes ist eine rein geldtechnische Erscheinung und darf uns keines
falls hindern, das Nebeneinanderbestehen der Einkommen in einem Jahre klar zu erkennen. 

Wir haben bereits oben (unter 4.) erkannt, daB sich die Summe der Geldein
kommen wesentlich von der Summe der realen Giiter, Dienstleistungen und Ver-
brauchsnutzungen unterschei- Das Volkseinkommen im Deutschen Reiche 
det. Andererseits konnen auch nach Einkommensquellen im Jahre 19311_ 
die in natura bereitgestell-
ten Giiter, Dienstleistungen 
und Verbrauchsnutzungen in 
der entfalteten Geldwirtschaft 
noch nicht den vollen Um-

Einkommensquellen 

Land- und Forstwirtschaft . 
Handel und Gewerbe . . . 
Lohn und Gehalt . . . . . 
Kapitalvermogen ..... 
Vermietung und Verpachtung 
Renten und Pensionen. . . . 

kreis des Volkseinkommens 
darstellen, da es Geldleistun
gen ohne naturalen Gegen
wert gibt (z. B. Geldgeschenke 
oder Schuldzinsen aus dem 
Auslande). Es zeigt sich, daB 
weder die "reale" noch die Privateinkommen ........ . 

"personale" Methode rein 
zum vollen Volkseinkommen 
fiihrt, sondern daB bei beiden 
Erganzungen vorgenommen 
werden miissen. 

Dazu: 
Unverteilte Gesellschaftseinkommen . . 
Offentliche Erwerbseinkiinfte . . . . . 
Arbeitgeberbeitrage zur Sozialversiche-

rung .............. . 
In den Privateinkommen nicht enthaltene 

Steuern ............. . 

Davon ab: 

Grund
zahlen 
Mill. 
RM 

4700 
7500 

33055 
3030 

900 
10057 

% des 
Volks-
ein

kom-
mens 

8,2 
13,2 
57,9 

5,3 
1,6 

17,6 

59242 103,8 

-1000 -1,8 
964 1,7 

2199 3,9 

3750 6,6 

8081 14,2 

Eine praktische Schwierig
keit des Weges iiber die realen 
Werte ist die, daB hierzu eine 
so vollstandige Erzeugungs
statistik notwendig ware, wie 
sie kaum irgendwo auf der 

Doppelzahlungen infolge offentlicher Ein
kommensiibertragung. . . . . . . . 

---------~-----+----
Volkseinkommen 57074 100,0 

Erde bestehen diirfte. Es ist daher notwendig, die hier verbleibenden Liicken durch 
schatzungsmaBige Berechnungen auszufiillen. Die Mangel des Weges tiber die 
Statistik derprivatenEinkommen sind die bereits oben (S.199f.) geschildertenMangel 
der Einkommensstatistik der Steuerbehorde. Auch auf diesem Wege sind daher 
schatzungsmaBig verschiedentliche Korrekturen und Erganzungen vorzunehmen. Es 
ergibt sich daraus, daB die Gesamtzahl des Volkseinkommens nur ein Naherungs
wert sein kann, der zum Teil auf minder sicheren Schatzungen beruht. Die Sicher
heit einer solchen Zahl wird um so groBer sein, ein je groBerer Teil davon statistisch 
zuverlassig unterbaut ist. 

Der Wert der Berechnung des Volkseinkommens ist bestritten. Besonders auf 
der Tagung des Vereines fiir Sozialpolitik in Wien (September 1926) wurde der 
Meinung Ausdruck verliehen, es handle sich hier um eine bloBe Summierung, hinter 

1 Das deutsche Volkseinkommen vor und nach dem Kriege. Einzelschriften zur Statistik 
des Deutschen Reiches, Nr.24, S. 83f. Berlin 1932. 
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der kein realer, volkswirtschaftlicher Sinn stehe. Demgegeniiber ist zu bedenken, 
daB sich eine so erlesene Vereinigung wie das Internationale statistische Institut 

Die Entwicklung des deutschen Volkseinkommens bei ihren Tagungen 
seit dem Kriegel. nicht immer wieder 

Ka
lender

jahr 

Volkseinkommen Fiir lnlandszwecke verfiig-
~- ---~ ~ bares Einkommen2 

ge~::Ut j:;~;_f j;e~:- -~e~::U~-- j~B~~~fl ~:s~~' 
in Mill. M kerung __ ~ __ in Mill. M ker~n~__ _ _ __ 
bzw. RM inM bzw. RM bzw. RM in M bzw. RM 

~l--- - 2---I--s-T-4- 5 6 I 7 

19133 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1913 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1913 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1932 

45693 
59978 
62673 
70754 
75373 
76098 
70165 
57074 

69326 
65087 
67332 
72717 
75373 
75062 
72260 
63713 

100 
131 
137 
155 
165 
167 
154 
125 

100 
94 
97 

105 
109 
108 
104 

A. Grundzahlen 
in jeweiliger Kaufkraft 
766 992 45693 
961 1184 58921 
997 1227 61482 

1119 1375 69170 
1185 1453 73374 
1190 1456 73597 
1091 1332 68466 

883 1076 56082 

in Kaufkraft von 1928 4 

1162 1505 69326 
1043 1285 63940 
1071 1318 66053 
1150 1413 71 089 
1185 1453 73374 
1174 1436 72595 
1124 1372 70511 

986 1201 62605 

B. Me(Jzahlen auf 1913 
in jeweiliger Kaufkraft 
100 100 100 
125 119 129 
130 124 135 
146 139 151 
155 147 161 
155 147 161 
142 134 150 
115 108 123 

in Kaufkraft von 1928 
100 
90 
92 
99 

I 100 
92 
95 

103 
106 
105 
102 

766 
944 
978 

1094 
1153 
1151 
1065 

868 

1162 
1024 
1051 
1124 
1153 
1135 
1097 

969 

100 
123 
128 
143 
151 
150 
139 
113 

992 
1163 
1203 
1344 
1415 
1408 
1300 
1057 

1505 
1262 
1293 
1381 
1415 
1389 
1339 
1180 

100 
117 
121 
135 
143 
142 
131 
107 

100 
84 
86 
92 

. 94 

mit dem Gegenstande 
(ebenso wie mit dem 
des Volksvermogens) 
beschaftigt hatte, wo
bei auch hervorragende 
NationalOkonomen zu 
Worte kamen, wenn 
diese Berechnungen 
sinnlos waren. In der 
Tat ist die Berechnung 
des Volkseinkommens 
mit all ihren Ausglie
derungen und in jeder 
der oben dargestellten 
Begriffsfassungen von 
Wichtigkeit. Dies 
konnte der Verfasser 
am besten ermessen, 
als er in die Lage kam, 
die Einkommensver
schiebungen in Oster
reich wahrend des 
Weltkrieges darzustel
len (siehe Schriften
verzeichnis). Wo an
ders hatte ein MaBstab 
fUr die Leistungsfiihig
keit des yom Auslande 
so gut wie abgeschnit
tenen Staates genom
men werden sollen, wo 
anders ein MaBstab fiir 
die vielfaltigen Auf
und Abwartsbewegun
gen der einzelnen Ein
kommen, als in der 
Betrachtung des Volks
einkommens vor dem 
Kriege und seiner Be
wegung wahrend des 
Krieges 1 

1913 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 92 Beispiel!. Siehe da

zu die Tabelle auf S. 203. 
1m oberen Abschnitt der tl'bersicht sind die Privateinkommen im wesentlichen auf Grund 

der Einkommensteuerstatistik roh in Rechnung gesetzt; es sind namlich aus ihnen die Doppel-

90 

102 
101 
97 
85 

100 
85 
88 
94 
96 
95 
91 
80 

100 
88 
90 
97 
99 
98 
94 
83 

92 
89 
78 

1 Ebendort, S. 69. 2 Volkseinkommen nach Abzug der Reparationsleistungen. 
3 Jetziges Gebiet (ohne Saargebiet); im friiheren Reichsgebiet be~rug das Volkseinkommen 

insgesamt 50131 Mill. RM, je Kopf der Bevolkerung (wegen des Ubergewichtes des relativ 
armeren Ostens innerhalb der Abtretungsgebiete) nur 748 RM. 

4 Umgerechnet iiber die MeBzahlen der Lebenshaltungskosten. 
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zahlungen infolge offentlicher Einkommenslibertragung (z. B. Erteilung einer Subvention an 
die Land· und Forstwirtschaft aus der Einkommenssteuer, wobei der Betrag sowohl in den be· 
steuerten Einkommen als auch im Einkommen der Land· und Forstwirtschaft vorkommt) noch 
nicht ausgeschaltet. Zu diesem Privateinkommen wird das unverteilte Gesellschaftseinkommen, 
im Jahre 1931 wegen des schlechten Geschaftsganges ein negativer Betrag, werden ferner die 
offentlichen Erwerbseinkiinfte, sowie die in dem Privateinkommen noch nicht enthaltenen Lei· 
stungen an Arbeitgeberbeitragen zur Sozialversicherung und Steuern hinzugerechnet und der 
erwahnte Doppelzahlungsbetrag abgezogen. Als endgliltiger Betrag des Volkseinkommens fiir 
1931 ergeben sich demnach 57 Milliarden RM. 

Die Ausgliederung nach Einkommensquellen des Privateinkommens paBt sich naturgemaB 
dem Schema der Einkommenssteuerstatistik an. Wir besitzen darin nicht eine durchgehende 
Gliederung nach Erwerbszweigen, da der Sammelposten "Lohn und Gehalt" sich auf aIle Erwerbs· 
zweige bezieht. Wir dlirfen aber schon aus dem Verhaltnis der Unternehmereinkommen in Land· 
und Forstwirtschaft und Handel und Verkehr im Zusammenhang mit der Statistik der Lohn· 
und Gehaltsempfanger einen SchluB auf die Bedeutung dieser Erwerbszweige fUr die Bildung des 
deutschen Volkseinkommens ziehen. 

Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf S. 204. 
In der vorausgehenden Tabelle ist die Entwicklung des deutschen Volkseinkommens 

seit dem Kriege in Grund. und MeBzahlen dargestellt, wobei die Zahlen nicht nur in der jeweiligen 
Kaufkraft, sondern zum Zwecke einer Ermoglichung des Wertvergleiches auch in der Kaufkraft 
eines einheitlichen Jahres (1928) dargestellt sind. Die Zahlen sind ferner zergliedert nach dem 
Gesamtbetrage und nach dem fiir Inlandszwecke verfUgbaren Einkommen, beide in der Um· 
rechnung auf den Kop£ der Bevolkerung und auf eine Vollperson (vgl. S.217), welch letztere 
Umrechnung durch die Veranderung des Altersaufbaues besonders vor und nach dem Welt· 
kriege begriindet ist. Wenn wir zunachst die Gesamtbetrage in Spalte 2 und 5 betrachten, so 
zeigt es sich, daB das Volkseinkommen des Jahres 1931 nominell hoher war als das des Jahres 
1913, in Betragen gleicher Kaufkraft dagegen niedriger. In den Jahren glinstiger Konjunk. 
tur um 1928 herum stieg es zwar liber diesen Betrag, und zwar sowohl insgesamt als auch in dem 
fiir Inlandszwecke verfligbaren Einkommensbetrage, doch crweist sich diese Steigerung im 
Hinblicke auf die Verschiebung im Altersaufbau als trligerisch, wie die Umrechnung des Yolks· 
einkommens auf Vollpersonen zeigt; trotz den Schwankungen auf und nieder zeigen aIle Zahlen 
der Spalten 4 und 7, in Kaufkraft von 1928 ausgedriickt, nach dem Kriege einen niedrigeren 
Stand als im Jahre 1913, was ja nicht nur der Erwartung, sondern auch der tatsachlichen Er· 
fahrung entspricht. Es zeigt sich, daB auch im glinstigsten Jahre 1928 das flir Inlandszwecke 
verfiigbare Volkseinkommen um 6%, im Krisenjahre 1931 um 22% hinter demjenigen des Jahres 
1913 zurlickgeblieben ist. 

12. Die Vermogensstatistikl. 
Eine Einkommensstatistik allein wiirde uns von dem wirtschaftlichen Wohl· 

ergehen einer Bevolkerung nur ein unvollstandiges Bild bieten, wollten wir nicht 
eine Vermogensstatistik daneben setzen. Denn der Verbrauch kann nicht nur aus 

1 MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik, S. 260-266. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, 
S. 383-385. KUHNERT, F.: Vermogensstatistik, in: Stat. in Deutschl. 2, 651-674. - Statistik 
der Einheitswerte fiir 1928-1930, in: Stat. Dt. R. 392. Berlin 1931. - Die deutsche Vermogens. 
besteuerung vor und nach dem Kriege, in: Stat. Dt. R. 337; Zur Methode der dt. Vermiigens. 
statistik vgl. Stat. Dt. R. 357, 9f.; 379, 6f.; 390. NOACK, C. L.: Grundeigentumsverhaltnisse 
in den Stadten, in: Dt. Stat. Zbl. 22, 138-140, 179-181 (1930). TmRRING, L.: Die Statistik 
des Hausbesitzes, in: AIlg. stat. Arch. 14, 81-113. (1923/24). GIN!, C.: Indici di concentra· 
zione e di dipendenza, S. 73-76, 110ff. Turin 1922. WIRMINGHAUS, A.: Statistik des stadti· 
schen Grundbesitzes, in: Handw. Staatsw. 5, 3. Aufl., S.154ff. FRANKE, B.: Grundstiick· 
statistik, in: Stat. in Deutschl. 2, 886-912. - Vgl. ferner die auf S. 135 u. 205 angegebenen 
Schriften iiber landwirtschaftliche Grundbesitzstatistik und iiber Verschuldungsstatistik. 

Zur Statistik des VolksvermOgens: WINKLER, W.: Art. "Volksvermogens, Statistik des", in: 
Handw. Staatsw. 8, 770--786 (mit Bibliographie). ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 385--389. 
SCHNAPPER.ARNDT, G.: Sozialstatistik, S.257-286. LANDMANN, J., U. G. COLM: Vergleichbar. 
keit der Vorkriegs. und Gegenwartsschatzungen des Volkseinkommens und Volksvermogens, in: 
Allg. stat. Arch. 22, 539-555 (1932). MARsCHAK, J.: Volksvermogen und Kassenbedarf, in: Arch. 
Sozialwiss. 68, 416---419 (1933). HECKMANN, H. : Die Erfassung des W ohlstandes einer Bevolkerung. 
Heidelberg 1932. STAMP, J. C.: The national income, in: J. Roy. Stat. Soc. 94, 1-30 (1931). -
Volkseinkommen und Volksvermogen (Schriften d. Vereins f. Sozialpolitik 123/1). Miinchen u. 
Leipzig 1926. BEUTTENMULLER, 0.: Das Volksvermogen und seine statistische Erfassung, Diss. 
Frankfurt. Borna·Leipzig 1927. GINI, C.: Untersuchungen liber den EinfluB des Krieges auf das 
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Die Verteilung der deutschen Rohvermogen 

% % 
Pflich tige 2 

Vermogens. des Roh. 
Vermogens. (.q uelle) betrag3 des Roh· vermogens tiber 

vermogens bis 6000 
·art Grundzahl in 1000 RM tiberhaupt nattirlicher 

6000 bis Personen RM 10000 

----
I 2 3 4 5 

Rohvermogen 2879222 134444342 100,14 100,I4 10,9 
darunter Vermogen und 
Vermogensteile: 

Landwirtschaftl., forst· 
wirtschaftl. und gartne· 
rische Vermogen 1410252 26096388 19,4 27,6 32,8 

Betrie bsvermogen .. 1029131 53490180 39,8 14,6 41,0 

Grundvermogen 1415055 34982649 26,0 36,9 29,6 

Sonstige Vermogen 986969 19945782 14,9 21,0 51,1 

dem Einkommen, sondern auch aus dem Vermogen bestritten werden. Vermogens. 
verbrauch (VerauBerung von Vermogensteilen und Aufnahme von Schulden) ist 
aber nur in ganz auBergewohnlichen Fallen wirtschaftlich gerechtfertigt; wird das 
Vermogen iiber seine wirtschaftliche Nutzung hinaus als dauernde Verbrauchsquelle 
betrachtet, so muE das zur Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz des Wirt· 
schaftsubjektes fiihren. Andererseits fiihrt ein standiges Zuriickbleiben der Ver· 
brauchsausgaben hinter dem Einkommen zur Vermogensbildung. So steht Ver· 
mogenswirtschaft und Einkommens· und Ausgabenwirtschaft in einem ganz engen 
Z usammenhang. 

Eine vollstandige Vermogensstatistik miiEte (ahnlich wie eine vollstandige Be· 
volkerungsstatistik) von Zeit zu Zeit den Stand, dazwischen die Zuwachse und Ab· 

Volksvermogen, in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 60, 135-153 (1924). STAMP, J.: Wealth and 
taxable capacity. London 1922. DERs.: The wealth and income of the chief powers, in: J. Roy. 
Stat. Soc. 82, 441-507 (1919). MAROI, L.: Come si calcola e a quanto ammonta la richezza 
d'Italia e delle altre principali nazioni. Rom 1919. HELFFERICH, K.: Deutschlands Volkswohl· 
stand 1888-1913. Berlin 1913, seither mehrere Auflagen. v. MAYR, G.: Volksvermogen, Staats· 
vermogen und Statistik, in: Allg. stat. Arch. 10, 325- 364 (1916/17). WEYERMANN, M. R.: Sozial· 
okonomische Begriffsentwicklung des Vermogens und Volksvermogens, in: Jb. Nationalok. Stat., 
3. F. 52, 145ff. DERs.: Die statistischen Versuche in der Erfassung des Volksvermogens, in: Z. 
schweiz. Stat. Volksw. 51, 54ff. (1915); hiezu EGGENSCHWYLER u. WEYERMANN: Ebenda 52, 
313-328 (1916). GINI, C.: L'ammontare e la composizione della richezza delle nazioni. Turin 
1914. LOSCH, H.: Lebendes und totes Volksvermogen, in: Allg. stat. Arch. 8, 187ff. (1914). -
WAGNER, A.: Zur Methodik und Statistik des Volkseinkommens und Volksvermogens, in: Z. 
Preul3. Stat. Landesamt 44, 41ff. (1904). DE FOVILLE, A.: Ce que c'est que la richesse d'un 
peuple et comment on peut la mesurer, in: Bull. lnst. Int. 14/3, 62ff. WEINSCHENK, F.: Das 
Volksvermogen. Jena 1896. VERRIJN·STUART, C.: Uber die Methoden der Berechnung des 
gesellschaftlichen Vermogens aus der Erbschaftssteuer, in: Allg. stat. Arch. 3, 475ff. (1894). 

1 Stat. Dt. R. 390, 8f., II, 13,38,40,46. - 2 Die Zahl der Pflichtigen unter "Rohvermogen" 
ist nicht die Summe der Pflichtigen nach den einzelnen Arten, da hier jeder Pflichtige so oft 
gezahlt ist, als er mit der betreffenden Vermogensart vorkommt. ("Falle" gegentiber "Per· 
sonen" in der Zeile "Rohvermogen"). - 3 Der Vermogensbetrag in der Zeile "Rohvermogen" 
ist urn 70657 Mill. kleiner als die Summe der Vermogensb3triige nach Vermogensarten betragt, 
weil der passive Uberschul3 tiberschuldeter gewerblicher Betriebe natiirlicher Personen, soweit 
der Betriebsinhaber durch anderweitige Vermogen doch vermogenssteuerpfIichtig war, nur beim 
Rohvermogen, nicht beim Betriebsvermogen abgezogen wurde. - 40,1 (strenger 0,06 und 0,07) 
entfallen auf die in Anmerkung 3 erwiihnten Abztige. 

RM 

6 

28,6 

23,2 

19,2 

19,9 

15,2 
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nach der Vermogenssteuerveranlagung fiir 1928 1• 

Von je 100 Pflichtigen, die Vermogen (aus) d. nebenstehenden (QueUe) Art besaBen, 
entfielen auf die Vermogensstufe 

iiber iiber iiber iiber iiber iiber iiber iiber iiber iiber 
10000 20000 30000 50000 100000 250000 500000 I Mill. 2,5 Mill. 5 Mill. iiber 

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 10 Mill. 
20000 30000 50000 100000 250000 500000 1000000 2,5 Mill. 5 Mill. 10 Mill. RM 
RM 

7 

28,7 

23,7 

19,2 

22,3 

15,8 

RM RM RM RM RM RM RM RM RM 

8 9 10 11 12 I 13 14 15 16 17 

1I,3 9,2 6,4 3,3 0,9 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 

8,6 6,4 3,6 1,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

6,2 5,2 4,1 2,8 1,1 0,6 0,4 0,1 0,0 0,0 

9,5 8,5 6,3 3,0 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

6,1 5,0 3,8 2,1 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

gange erfassen. Zur letzteren Erfassung ware es aber notwendig, einen vollstandigen 
Einblick in die Einnahmen- und Ausgabengebarung aller Bewohner durch fort
laufend gefiihrte Haushaltungsbiicher mit doppelter Buchfiihrung (mit einem Ge
barungs- und Vermogenskonto, siehe S.215) zu besitzen, eine theoretische Forde
rung, die begreiflicherweise unerfiillbar ist. So beschrankt sich die Vermogens
statistik darauf, von Zeit zu Zeit den Vermogensstand zu erfassen, woraus sich, 
wenigstens in der Aufrechnung von Vermogenszuwachsen und -abgangen, eine Be
wegungsbilanz ergibt (ahnlich etwa wie auf Grund zweier Volkszahlungsergebnisse 
eine Bilanz der Bevolkerungszu- oder abnahmen). 

Um das Vermogen einer Bevolkerung zu erfassen, ist, ahnlich wie beim Volks
einkommen, ein doppelter Weg moglich: der Weg iiber die Vermogensobjekte un
abhangig von den Vermogenssubjekten und der Weg iiber die Vermogenssubjekte 
(vgl. auch oben S. 132ff. den Unterschied zwischen Bodennutzungs- und Grundbesitz
statistik!). In der ersteren Weise wiirden alle Vermogensbestandteile, Grund und 
Boden, Hauser, Betriebe, bewegliche Kapitalien, Vorrate usw. erfaBt, ihrem Werte 
nach geschatzt und summiert. ("Reales" Verfahren, weil es iiber die Vermogensbe
standteile seinen Weg nimmt, ahnlich dem realen Verfahren in der Einkommens
statistik.) Dagegen fiihrt das "personale" Verfahren iiber die einzelnen Vermogens
trager, deren Vermogen es, nach der Art und nach dem Werte, feststellt. In der 
Regel wird bei Anlage einer Vermogensstatistik dieser letztere Weg beschritten. Die 
Grundlage hierfiir liefert - ahnlich wie oben die Einkommenssteuerstatistik - die 
Vermogenssteuerstatistik. Der Statistiker hat auch hier, da der Weg iiber die Steuer
behorde fiihrt, mit der Fehlerquelle einer zu niedrigen Einschatzung des Vermogens 
als einem schwer vermeidlichen Mangel seines Materiales zu rechnen. AuBerdem sind 
aber sehr wohl unmittelbare vermogensstatistische Erhebungen personlicher als 
auch realer Art denkbar und wiederholt vorgenommen worden. 

Beispiel. Siehe dazu die obige Tabelle. 
Die Tabelle stent die deutschen Rohvermogen auf Grund der Vermogenssteuerveranlagung 

fiir das Jahr 1928 dar. Die Begriffe schlieBen sich hiebei an diejenigen der Vermogenssteuer
gesetzgebung an, weshalb zwar im allgemeinen das Rohvermogen, beim Betriebsvermogen da
gegen das Vermogen nach Abzug der Schulden und Abgaben gemeint ist. Aus diesem Grunde 
gibt auch die relative Verteilung des Rohvermogens (Sp. 3) noch nicht ein ganz zutreffen
des Bild der groBen Bedeutung des Betriebsvermogens, wenngleich dieses auch nach dieser 
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seine verhaltnismaBige GroBe vermindernden Fassung alle iibrigen Vermogensarten iiberragt 
und so den industriellen Charakter des Deutschen Reiches zum Ausdruck bringt. Wenn die Ver
mogen der nicht natiirlichen Personen, die zu 99,3 % Betriebsvermogen waren, herauEgenommen 
werden (Sp. 4), tritt das Betriebsvermogen gegeniiber den iibrigen Vermogensarten, besonders 
dem Grundvermogen und dem landwirtschaftlichen Vermogen zuriick. 

Bei der Betrachtung der vorliegenden Zahlen, besonders aber bei einer etwaigen Erstel
lung zeitlicher Vergleiche darf nicht iibersehen werden, daB der Wert auch der unveran
derten realen Substanz zu verschiedenen Zeiten verschieden in Geld bewertet wird, wes
halb Zuwachs oder Abfall noch nicht den Zuwachs oder Abfall an realer Vermogenssubstanz 
bedeuten muB, sondem auch auf Bewertungsverschiedenheiten zuriickgehen kann. Rieher 
gehort das Vordringen des Wertes des Grundvermogens infolge der Lockerung des Mieter
schutzes, hierher gehoren auch konjunkturell bedingte Schwankungen im Werte verschiedener 
Vermogenstcile. 

Die Ausgliederung der Pflichtigen nach der Rohe des Vermogens (Sp. 5 bis 17) liiBt bei allen 
Vermogensarten, wenn wir die wechselnde GruppengroBe beriicksichtigen (1, 69£.), dic Befolgung 
der Paretoschen Kurve, wenn auch mit einem verschieden starken Gefalle, erkennen. Die Ge
meinsamkeit der Form zeigt, daB das Prinzip der Paretoschen Kurve: abnEhmende Starke der 
Aussiebung der Vermogensbesitzer mit wachsendem Vermogensbetrage, auch hier wirkEam wird, 
das verschiedene Gefalle, daB die Erlangung verhaltnismiiBig kleiner Vermogen in den venchie
denen Vermogensarten verschieden haufig ist (relativ am seltensten beim Grundvermogen, 
am haufigsten beim "sonstigen" Vermogen). 1m Durchschnitt des Rohvermogens, wenn eine 
Summierung der nach Arten gegliederten Vermogensteile fUr die sie zusammenhaltenden Per
sonen erfolgt, ergibt sich aus dieser Gruppierung in den Teilen, daB der Punkt, von dem an die 
Paretosche Kurve gilt, nach oben verschoben liegen muB. (Rier in der Gruppe iiber 10000 bis 
20000RM.) 

Das Volksvermogen ist die Summe der Vermogen, die einer Volkswirtschaft 
zugehoren. Rierbei ergibt sich die dreifache Moglichkeit der Begriffsfassung: ob man 
die Summe der Vermogen meint, die im Inlande vorhanden sind, gleichgiiltig, 
wem sie gehoren, oder ob man die Summe der Vermogen meint, die der im Inlande 
wohnenden Bevolkerung gehoren, oder schlieBlich die Summe der Vermogen, die 
den InHindern gehoren, beide letztere gleichgiiltig, ob die Vermogen im In- oder 
Auslande liegen. Aile drei Erfassungsformen haben ihre volkswirtschaftliche Be
deutung; die iiblichste Fassungsform ist die erstere, wobei nur noch eine Beriick
sichtigung der iiber die Grenze reichenden Forderungen und Verpflichtungen vor
genommen wird. 

Auch bei der Berechnung des V olksvermogens - ahnlich wie bei der des 
Volkseinkommens - ist ein reales und ein personales Verfahren moglich (S.207), 
je nachdem man unmittelbar iiber die Vermogen oder iiber die Personen der 
Vermogensbesitzer geht. 1m ersteren FaIle ist es notwendig, die Vermogensstiicke 
mit ihrem Geldwerte auszudriicken. Riebei ist fUr aIle auf dem Markte gehan
delten Vermogensteile der Marktpreis einzusetzen; dagegen konnen sich bei Ver
mogensbestanden, die auBerhalb des Marktverkehres stehen, Scbvierigkeiten in 
der Wertermittlung ergeben (z. B. Schatzung des Wertes einer offentlichen 
StraBe, eines Domes usw.). Rier wird man in der Regel mit den RersteIlungs
(bei alten Stiicken mit den WiederhersteIlungs-)kosten das Auslangen finden. 

Die Notwendigkeit, auf weiten Strecken der Berechnung wegen des Mangels 
statistischer Erhebungen Schatzungen vorzunehmen, gilt eben so wie fiir das VoIks
einkommen auch fUr das VoIksvermogen. Solche Berechnungen haben daher nur 
innerhalb ziemlich weiter FehIergrenzen GiiItigkeit. 

Ein eigenartiges Verfahren zur Ermittlung des Volksvermogens geht auf 
DE FOVILLE1 zuriick. Aile Vermogen physischer Personen miissen im Laufe einiger 
Zeit wegenAbsterbens der Vermogensinhaber im Erbgange auf die Erben iibergehen. 
Riebei wird es sich wegen der verhiiltnismaBigen Bestandigkeit des Bevolkerungs
ablaufes (I, 53) aIle Jahre urn annahernd gIeiche Betrage handeIn. Wir geIangen 

1 DE FOVILLE, A.: Ce que c'est que la richesse d'un peuple et comment on peut la me surer. 
Bull. lust. Int. 14/3, 62ff. 
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daher, wenn wir die in einem (oder im Durchschnitte mehrerer) Jahre vererbten 
Guter mit dem durchschnittlichen Sterbeabstand der Vater und Sohne ("Genera
tionsdauer", S.llO!f.) multiplizieren, zu einem Werte, der der Summe der Vermogen 
physischer Personen nahe kommen mu.B. Nach der entsprechenden Erganzung 
durch die Summe der nichtvererbbaren Vermogen erhalten wir das Volksvermogen. 
Dieses Verfahren ist sowohl selbstandig als auch neben einer anderen Berechnungs
art, zur Prufung der Ergebnisse, angewendet worden. 

Bei zeitlichen Vergleichen des Volksvermogens sind die Kaufkraftsanderungen 
des Geldes (vgl. S. 182ff.) zu berucksichtigen. 

Das private Vermogen und das Volksvermogen verschiedener 
Staaten nach C. GINI fur das Jahr 19221. 

Staat 

Neuseeland 
Australien 
Kanada. 
Belgien. 
Niederlande . 
Danemark. 
Schweden. 
Norwegen. 
Tschechoslowakei 
Polen. 
Rumanien. 
Bulgarien. 
Sudslawien 
Japan 
Britisch-Indien 

Beispiel 1. Siehe da
zu die obere Tabelle. 

Die Reihe der Staaten 
ist nach dem Kopfanteil 
der Bevolkerung am pri
vaten Vermogen und dem 
Volksvermogen fallend 
geordnet. Das Deutsche 
Reich ist in dieser wie in 
derfolgenden Tabelle man
gels geniigend begriinde
ter Schatzungen nicht ent
halten. Vor dem Kriege 
nahm esnacheinerZusam
menstellung J. STAMPS2 

einen nicht ungiinstigen 
Platz (hinter den Ver
einigtenStaaten von Ame

Privates Vermogen Volksvermogen 

insgesamt auf den insgesamt auf den 

in Mrd. Kopf der inMrd. Kopf der 

schw. Fr. Bevolkerung schw. Fr. Bevolkerung 
schw. Fr. schw. Fr. 

12 10900 14 12700 
42 8500 . 70-71 9100-9200 
55 7200 60 7800 
45 7100 

15,5-17 5200-5600 18,5-19,5 6000-6500 
21-21,5 3700-3800 24,5-25 4400-4500 

9-10 3700-4100 
56--58 4000-4200 
80-85 3000-3200 

45 2900 
9-10 2000-2300 11-13 2500-2900 

22-26 1700-2000 30-35 2300-2700 
72-73 1300-1400 

150-185 470-580 

GINIS Schatzungen des Volksvermogens einiger Staaten 
vor und nach dem Kriege 3 • 

Das Volksvermogen 
in Milliarden 

in Milliarden Index-
derjeweiligen ziffern 

Staat Landes- Vorkriegs- 1925 auf 
wahrungen dollar 1914 (aus 

Mitte I Mitte I Mitte I Mitte 
Sp.3u.4) 

1914 1925 1914 1925 
l"-

I 2 3 4 5 

Italien III 550 21,4 14,1 65,9 
Frankreich 300 1000 57,9 32,6 56,3 
Belgien. 55 230 10,6 7,3 68,9 
Vereinigtes Konigreich . 14 24,5 68,1 74,4 109,3 
Ver. Staaten v. Amerika 200 380 200,0 240,0 120,0 

rika, Argentinien, dem VereinigtenKonigreich, Australien, Frankreich und Kanada) ein. 

Beispiel 2. Siehe dazu die untere Tabelle auf dieser Seite. 

1 GINI, C.: Quelques chiffres sur la richesse et les revenus nationaux de quinze Etats. Metron 
3/1, 112 (1923). 

2 The wealth and income usw., S.491. 
3 GINI, C.: A comparison of the wealth and national income of several important nations 

(Italy, France, Belgium, United Kingdom and United States) before and after the war (Bericht 
an den VOlkerbund). Rom 1925. 

Winkler, GeseUBchaftsBtatistik. 14 
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Auch in dieser Zusammenstellung ist, wie erwahnt, das Deutsche Reich nicht enthalten. 
Wir sehen, wie durch den Weltkrieg die starker betroffenen Staaten EinbuBen an Volksvermogen 
erlitten, die beiden angelsachsischen Staaten dagegen (und manche andere) Zunahmen erfahren 
haben. 

13. Die Verbrauchsstatistik I. 
Der Giiterverbraueh kann auf mehrfaehe Weise erfaBt werden: Einmal in einer 

allgemeinen, wenn aueh ortlieh besehrankten Art dureh Erfassung der vom Handel 
dem Verbraueh zugefiihrten Giiter; in dieser Beziehung deekt sieh die Verbrauehs-

1 a} Allgemeines: CRAIG, J. J.: Statistics of consumption and stocks-in-hand, in: Bull. 
Inst. Int. 26 (im Druck). OLDENBURG, K.: Die Konsumtion, in: GrundriB d. Sozialiikonomik, 
II. Abt., 1. Teil, S. 188-263. Tubingen 1923. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 467 -471. 
BOWLEY, A. L.: The nature and purpose of the measurement of social phenomena, S.135-145. 
London 1923. BALLOD, C.: Guterbedarf und Konsumtion, in: Stat. in Deutschl. 2, 605-619. 
BAUER, ST.: Konsumtion nach Sozialklassen, in: Handw. Staatsw. 6, 3. Aufl., S. 143-151 (mit 
Verweisen auf das altere Schrifttum). 

b} Einzelfragen (auf3er Alkoholstatistik). BAADE, F.: Verbrauchereinkommen und Land
wirtschaft. BAUER, G.: Einkommen und Fleischverbrauch (S.-H.28 zu den Vjh. Kf.). Berlin 
1932. - Getreideversorgung und Getreideverbrauch im Deutschen Reich, in: Vjh. Stat. Dt R. 
40/1, 24ff. (1931). - Materialien zur deutschen Fleischversorgung, in: Bl. f. landwirtEChaftl. 
Marktforschung 2, 505-513 (1932). WINKLER, W.: Statistik der Verschiebungen in der Er
nahrung der Erdbevolkerung, in: Bull. lust. Int. 25/3, 505-536 (mit Schriftenverzeichnis); 
Disk. 25/1, 101ff., 175f. MORTARA, G.: Sulle modificazioni dei consumi. Ebenda 25/3, S.490--504. 
FLUX, A. W.: On foodsupply before and after the war, in: J. Roy. Stat. Soc. 93, 538ff. 
(1930). MOLINARI, A.: Statistiche internazionale suI consumo della carne con speciale riguardo al 
consumo delle grandi citta. Bull. Inst. Int. 22/3, 187 ff. ZING ALI, G.: La bilancia alimentare prebel
lica, bellica e postbellica di alcune stati di Europa. Ebenda S. 380-397. STABEL, H.: Verbrauchs
statistik der Stadte, in: Verhandlungsber. uber d. 36. Konf. d. Verb. d. Dt. Stiidtestatistiker 1928 
zu Hamburg, S. 41-46. TYRON, F. G.: An index of consumtion of fuels and water, in: J. 
Amer. Stat. Assoc. 22, 271-282 (1927). KUCZINSKY, R.: Deutschlands Versorgung mit Nahrungs
und Futtermitteln, 1. Teil. Statistische Grundlagen. Berlin 1926. BERCZELLER, L., H. WASTL 
U. P. FRANKFURTER: Zur Ernahrungsstatistik (Sonderabdruck aus: Wien. Med. Wschr.1927, 
Nr. 15-20). Wien 1927. HOWALD, 0.: Die Ernahrung der schweizerischen Bevolkerung in den 
Jahren 1920/22, in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 60, 237 -251 (1924). - Das osterreichische Er
nahrungsproblem. Wien 1921. REW, H.: Food supplies in peace and war. London 1920. MAY, R.: 
Die deutsche Volksernahrung, gemessen am Konsum groBer Konsumentenkreise, in: Schmol
lers Jb. 41,153-232 (1917). ZAHN, F.: Stadt und Land, Bayern und das Reich in ihrer Ernar
rungswirtschaft, in: Allg. stat. Arch. 10, 384-404 (1916/17). BALLOD, C.: Die Nahrungsmittel
versorgung Deutschlands im 1. und 2. Kriegsjahr, in: Schmollers Jb.40, 75-99 (1916) und: 
Die Volksernahrung in Krieg und Frieden. Ebenda 39, 77 -112 (1915). ROESLE, E.: Eine stati
stische Untersuchung uber die Abstufung des Kartoffelverbrauches in verschiedenen sozialen 
Klassen, in: Arch. soz. Hyg. Demogr. 11, 227 -229 (1916). ESSLEN, F.: Die Fleischversorgung 
des Deutschen Reichs. Stuttgart 1912. ENGEL, E.: Die vorherrschenden Gewerbezweige in den 
Gerichtsamtern mit Beziehung auf die Productions- und ConsumtionsverhaltniEEe des Koni€,
reiches Sachsen, in: Z. Sachs. Stat. Bur. 3, 153-182 (1857), wieder abgedruckt in: Bull. Inst. 
Int. 9/1, Anlage I. 

c} Alkoholstatistik. HARTWIG, J.: Der Streit urn den Alkohol und die Statistik, in: Arch_ 
soz. Hyg. Demogr., N. F. 6, 409-418 (1931) (mit Bibliographie). - Zur Prohibitionsstatistik: 
J. C. GEBHARDT, H. FELDMANN U. I. FISHER, in: ST. E. RICE: Statistics in social studies. Phila
delphia 1930. GUREWITSCH, Z. A.: Vergleichende internationale Statistik des Alkoholkonsums, 
in: Arch. soz. Hyg. Demogr. 5,301-316 (1930). HARMAJA, L.: Die wichtigsten Aufgaben der 
Alkoholstatistik, in: Allg. stat. Arch. 19, 490ff. (1929). HOLLACHER, M.: Alkoholstatistik und 
Alkoholverbrauch m. bes. Ber. Bayerns. Ebenda 10, 140-207 (1916/17). v. MAYR, G.: Moral
statistik, S. 929-938. Tubingen 1917. ROESLE, E.: Art. "Alkoholkonsumstatistik", in: Handw. 
sOZ. Hygiene 1,17-36. Leipzig 1912. SCHNAPPER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, S.552-560. 

d} Statistische N achfragekurven. SCHULTZ, H.: Statistical laws of demand and supply, with 
special reference to sugar. Chicago 1928. DERS.: Der Sinn der statistischen Nachfragekurven 
(Veroff. Frankf. Ges. Konjunkturf. 10). Bonn 1929. FRISCH, R.: Pitfalls in the statistical con
struction of demand and supply curves (Veroff. Frankf. Ges. Konjunkturf. N. F. 5). Leipzig 
1932. RICCI, U.: Die statistischen Gesetze des Gleichgewichtes, in: Z. f. Nationalokonomie 2, 
305--333 (1931). STAEHLE, H.: Die Analyse von Nachfragekurven in ihrer Bedeutung fur die 
Konjunkturstatistik (Veroff. Frankf. Ges. Konjunkturf. 2). Bonn 1929. WORKING, E. J.: 
What do statistical demand curves show? in: Quarterly J. of Economics 41, 212-235 (mit 
Sehriftcnnachweisen). Cambridge, Mass. 
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statistik mit der ortlieh beschrankten Binnenhandelsstatistik (Marktstatistik), wie 
wir sie oben (S. 170) erwahnt haben. Versuehen wir, iiber die ortliehe Besehrankung 
hinaus fiir den ganzen Staat eine Verbrauehsstatistik aufzustellen, so konnen wir 
dabei in der Regel nur in einer mittelbaren Weise verfahren: indem wir die im In
lande erzeugten Mengen, die davon ausgefiihrten, sehlieBlieh die eingefiihrten 
Mengen einander gegeniiberstellen, woraus sieh die fiir den Inlandsverbraueh ver
fiigbaren Mengen ergeben: diese miissen wir dann noch weiter naeh der Art ihres 
Verbrauehes verfolgen und miissen hier besonders den mensehlichen Verbrauch von 
dem als Rohstoff fiir die Erzeugung (z. B. Korn als Viehfutter, Kohle als Brenn
stoff der Industrie) trennen. 

Die gesehilderte mittelbare Berechnung des Verbrauches ist leichter beschrieben 
als durchgefiihrt. Wir werden es auBer mit Zahlen, die auf einer wirklichen statisti
schen Erhebung beruhen, wie z. B. denen der AuBenhandelsstatistik, vielfach mit 
Schatzungen zu tun haben, die die Liicken in der Statistik iiberwinden miissen. So 
wird das Ergebnis einer solchen Berechnung der fiir den Verbrauch verfiigbaren 
Mengen auch nur Anspruch auf die angenaherte Richtigkeit einer schatzungsmaBigen 
Berechnung (I, 60) erheben konnen. 

e) Zur Statistik der Haushaltungsrechnungen: Allgemeines. Methode. Les methodes d'enquete 
sur les budgets familiaux (Bur. Internat. du Travail, Etudes et Documents, Ser. N, 9). Genf 1926. 
- Die Wirtschaftsrechnungen von 2000 Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenfamilien 1927/28 
(Einzelschriften zur Stat. Dt. R. 22). Berlin 1932. PELLER, S.: Aufgaben und Methodik der Er
hebungen iiber Massenernithrung, in: Z. f. Ernahrung 1,247-256 (1931). ZIZEK, F.: GrundriB 
der Statistik, S. 469-473. OGBURN, G. F., W. 1. KING u. H. SYDENSTRICKER iiber das Konsum
einheitenschema, in: ST. A. RICE: Methods in social science. Chicago 1931. SYDENSTRICKER, H., 
u. W. I. KING: The measurement of the relative economic status of families, in: Quarterly Publ. 
Amer. Stat. Assoc. 17, 842-857 (1921). WINKLER, W.: Zur Methodik der Haushaltungslltatistik, 
in: Dt. Stat. Zbl.ll, 171-174 (1919). SCHIFF, W.: Die osterreichische Erhebung iiber Wirtschafts
rechnungen und Lebensverhaltnisse von Wiener Arbeiterfamilien, Methode und Ergebnisse, in: 
AUg. stat. Arch. 10, 509-594 (1916/17). WINKLER, W.: Einnahmen und Ausgaben in Haushal
tungsmonographie und -statistik, in: Z. Volkswirtschaft, Sozialpol. u. Verwaltung 2S, 529-570 
(1914). SCHIFF, W.: Vber Methode und Technik der Haushaltungsstatistik, in: Brauns Annalen 
f. soziale Politik u. Gesetzgebung S, 35-109 (1913). DERS.: Die Statistik der Haushaltsrech
nungen, in: Bull. Inst. Int. 20/2, 764-769; 20/1, 192f. FEIG, J.: Statistik des Arbeitslohnes und 
der Lebenshaltung, in: Stat. in Deutschl. 2, 812-826. ALBRECHT, G.: Haushaltungsstatistik 
(mit Verzeichnis des alteren Schrifttums). Berlin 1912. SCHNAPPER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, 
S.369-409. DERS.: Zur Theorie und Geschichte der Privatwirtschaftsstatistik, in: Bull. Inst. 
Int. 13/2, 284ff. BUCHER, K.: Zur Frage: Haushaltungsbudgets oder Wirtschaftsrechnungen, 
in: Z. ges. Staatsw. 62,686-700 (1906); 63,142-153 (1907). 

f) Unterschiede zwischen den sozialen Schichten. Engelsches und Schwabesches Gesetz. ENGEL, E.: 
Die vorherrschenden Gewerbezweige in den Gerichtsamtern mit Beziehung auf die Productions
und Consumtionsverhaltnisse des Konigr. Sachsen, in: Z. Sachs. Stat. Bur. 3 (1857), wieder ab
gedr. in: Bull. Inst. Int. Stat. 9/1, Anhang 1. DERS.: Das Rechnungsbuch der Hausfrau und 
seine Bedeutung im Wirtschaftsleben der Nation. Berlin 1882. DEBS.: La consommation comme 
mesure du bien-litre des individus, des families et des nations, in: Bull. Inst. Int. 2/1, 50-75. 
DERS.: Die Lebenskosten belgischer Arbeiterfamilien friiher und jetzt. Ebenda 9/1, 1-124. 
SCHWABE, H.: Das Verhaltnis von Miete und Einkommen in Berlin, in: Berlin und seine Ent
wicklung (Gemeindekalender und stadtisches Jahrbuch fiir 1868), S. 264-267. - Einzelschriften 
zur Stat. Dt. R. 22/1, 75-77. Berlin 1932. HEIBERG, P.: Has Engels law its limitations? In: 
J. Amer. Stat. Assoc. 41, 175-177. LUTGE, F.: Die Wohnungsausgaben und das Schwabesche 
Gesetz in den letzten groBen haushaltungsstatistischen Erhebungen, in: J. NationalOk. Stat., 
3. F. 78,265-282 (1930). DERS.: Das Schwabesche Gesetz und das Engelsche Gesetz in der jiing
sten Reichsstatistik iiber WirtschaftsrechnungEn von Einzelhaushaltungen, in: Dt. Stat. Zbl. 22, 
169-174 (1930). KURTEN, 0.: Das Verhaltnis zwischen Einkommen und Mietpreis, in: Z. Sachs. 
Stat. Landesamt 60, 115-124 (1914). HEIBERG, P.: Die Energiemengen der Kost der verschie
denen Gesellschaftsschichten von Danemark, in: Arch. soz. Hyg. Demogr. 15, 57-68 (1922). 
SCHIFF, W.: Der EinfluB von Wohlhabenheitsgrad, EinkommenshOhe und FamiliengroBe auf 
die Befriedigung der Bediirfnisse. Theorie und statistische Tatsachen, in: Z. f. Volkswirtschaft, 
Sozialpolitik u. Verwaltung 26,1-125 (1917). ALBRECHT, G.: Die Struktur der Ausgabenbudgets 
verschiedener Bevolkerungsschichten, in: Jb. Nationalok. Stat., 3. F. 47, 300-326. POHLE, L.: 
Die Entwicklung des VerhiUtnisses zwischen Einkommen und Miete, in: Z. Sozialwiss.9, 22-46, 
88-106 (1906). 

14* 
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Beispiel). Ver bra uchszahlen fiir das 

Roggen3 
Weizen und Gerste3 Kartoffeln3 Fleisch 4 Spelz3 

- ----- - ------ f--- ------- --- --- --1--------
Auf Auf Auf Auf 

1m den 1m den 1m den 1m den 1m Jahr2 Kopf Kopf Kopf Kopf ganzen der ganzen der ganzen der ganzen der ganzen 

Bev. Bev. Bev. Bev. 
Tonnen kg Tonnen kg Tonnen kg Tonnen kg dz 

----- --,---------
---------- ---------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1913/14 103215435 153,15 64552205 95,85 72821855 108,05 471922985 700,25 295296676 

1922/23 5680310 92,5 2810932 45,8 1848773 30,1 34549365 562,9 
1923/24 6623253 107,2 3636685 58,9 2620361 42,4 26530464 429,5 19177068 
1924/25 5462693 87,9 4437476 71,3 2881541 46,3 30185339 485,4 26465102 
1925/26 7209957 115,1 4631543 74,0 3721036 59,4 35690968 569,8 28027261 
1926/27 6156612 97,6 4895518 77,6 4400343 69,8 24122363 382,4 28545898 
1927/28 6466501 102,0 5507840 86,8 4459027 70,3 31566343 497,7 31593018 
1928/29 7414720 116,2 5838255 91,5 4764506 74,7 35067729 549,6 33605773 
1929/30 7020140 109,5 4473487 69,8 5195085 81,0 34051839 531,2 33005109 
1930/31 6978315 108,2 4381355 68,0 3416803 53,0 40398544 626,5 32405951 
1931/32 3301146610 

Die vorangehenden Zahlen sind unter Beriicksichtigung der eigenen Erzeugung, sowie der 
Aus- und Einfuhr berechnet. Es spielt darum keine ausschlaggebende Rolle, daB das Gebiet vor 
und nach dem Kriege sich im allgemeinen um die abgetrennten (iiberwiegend landwirtschaft
lichen) Gebiete unterscheidet. Jedenfalls konnen wir die starke Herabdriickung des Verbrauches 
von der Zeit vor dem Kriege auf die nach dem Kriege wenigstens in der Hauptrichtung, gewiB 
aber annahernd auch im AusmaBe selbst als durch diese Zahlen richtig dargestellt annehmen. 
Diese Verbrauchssenkung folgt auf diejenige des Krieges und entspricht durchaus der groBen 
Entgiiterung, der das Deutsche Reich ebenso wie Osterreich damals ausgesetzt war. Der Ver
brauch ist seitdem wohl gestiegen, bleibt aber nahezu durchwegs hinter der Hohe der Zeit vor 
dem Kriege zuriick. Bei der Abnahme des Bier- und Branntweinverbrauches spielt gewiB auch die 
Enthaltsamkeitsbewegung eine Rolle. Eine Ausnahme von der allgemeinen Verbrauchsabnahme 
macht nur der Zucker, dessen Verbrauch - wohl als Gegenbewegung zu der Abnahme des Alko
holverbrauches - gestiegen ist. Bei der Betrachtung der Kopfanteile diirfen wir nicht iibersehen, 
daB sich die Alters-, aber auch die Geschlechtsgliederung der Bevolkerung verschoben hat (S. 25 
und S. 29). Wiirde die Altersverschiebung bewirken, daB bei gleicher Verbrauchsstarke ein 
groBerer Verbrauch zustande kame (da es derzeit verhaltnismaBig mehr erwachsene Personen 
gibt als vor dem Kriege), so wiirde das Anwachsen des Fraueniiberschusses im allgemeinen in 
entgegengesetzter Richtung wirken (auBer bei den von Frauen reichlicher verbrauchten Giitern, 
wie z. B. Zucker). Es bediirfte einer eingehenden Untersuchung, urn die Wirkung dieser Bevol
kerungsverschiebung genau zu ermitteln. In Ermanglung einer solchen konnen wir nur feststellen, 
daB sich beide Verschieb~lpgen im allgemeinen zum Teil aufheben diirften, wobei aber die Alters
verschiebung sicher das Ubergewicht hat, zudem von Jahr zu Jahr an GroBe zunimmt, wahrend 

1 Stat. Jb. Dt. R. 51, 315f£. (1932); 50, 319ff. (1931); 49, 336ff. (1930); 48, 294ff. (1929); 
47, 400ff. (1928); 46, 350 (1927). 

2 Spalte 1-8: Erntejahre yom 1. Juli bis 30. Juni; Spalte 9-11: Kalenderjahre (1913, 
1922ff.); Spalte 12 u. 13: Betriebsjahre yom 1. September bis 31. August; Spalte 14-19: Rech
nungsjahre yom 1. April bis 31. Marz. 

3 Auch der Verbrauch fiir tierische Ernahrungs- und fUr gewerbliche Zwecke. 
4 Die Fleischmengen sind auf Grund von Schlachtgewichten errechnet, die durch die "Nor

men von 1895" (vgl. die "Ergebnisse der Schlachtvieh- und Fleischbeschau im Dt. Reich", 
1906, 8f.) bestimmt sind. Die als Fleisch verwendbaren Eingeweide und das Fett sind nur bei 
der Berechnung des Auslandverkehres mit Vieh fiir die Zeit von 1927 als Fleisch gerechnet. 
GenuBuntaugliches Fleisch ist in den Angaben nicht enthalten. 

5 Friiheres Reichs- bzw. Zollgebiet. 
6 Umgerechnet auf das jetzige Reichsgebiet. 
7 Friiheres Zollgebiet ohne Luxemburg. 
8 1912/13. 9 Fiir diese Jahre nur in hI angegeben. 10 Vorlaufige Zahlen. 
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Deutsche Reich 1913 bis 19321. 

Fleisch4 Zucker Bier Schaumwein Branntwein 
(zu Trinkzwecken) 

Auf Auf den Auf Auf Auf Auf 
den Kopf eines 1m den 1m den 1m den 1m den 

Kopf Fleisch- Kopf Kopf Kopf Kopf 
der vollver- ganzen der ganzen der ganzen der ganzen der 
Bev. brauchers Bev. Bev. Bev. Bev. 
kg kg Tonnen kg 1000 hI I Flaschen hI I 

--
10 11 12 13 14 15 16 17 18 I 19 

49,496 73,286 12868486 18,995 688185 102,P 124358095 0,19 18712007,8 2,80 7,8 

1199442 19,46 30718 51,2 

I I 
574238 1,05 

31,06 825643 13,32 27759 44,9 9 9 339016 0,58 
42,60 1261388 20,21 37758 60,7 612200 0,99 
44,94 1288708 20,51 47215 75,4 656259 1,04 
45,41 1369118 21,70 47962 76,1 10076323 843872 1,33 
49,95 69,21 1460982 23,02 51173 80,8 14721950 0,23 826303 1,30 
52,82 72,86 1523706 23,86 54556 85,6 14764967 0,23 881568 1,38 
51,60 70,85 1489379 23,22 57614 90,0 11621987 0,18 485022 0,75 
50,40 69,20 1490965 23,08 48102 74,7 8140333 0,13 447290 0,69 
51,0910 70,1310 3674210 56,810 543469po 0,0810 

sich das durch den Krieg geschaffene GeschIechtsverhaltnis von Jahr zu Jahr mehr zuriickbildet. 
Wir werden daher wohl auch annehmen diirfen, daB die Verbrauchsriickgange im allgemeinen 
starker gewesen sein mochten, als es die Kopfanteile ausdriicken. Das sehen wir auch am Bei
spiele des Fleischverbrauches. Dieser ist in der Berechnung auf den Kopfanteil anscheinend ge
stiegen (Sp. 10); wird aber die Bevolkerung wegen der Verschiebung des Altersaufbaus auf Fleisch
vollverbraucher umgerechnetl, dann ergibt sich (Sp. 11), daB in Wirklichkeit auch der Fleisch
verbrauch gesunken ist. 

Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf Seite 214 oben. 
Die Welternte zeigt beim Weizen, bei den Kartoffeln und beim Reis eine Entwicklung 

iiber die der BevolkerungszahI hinaus, beim Roggen darunter; der Weltrinderstand eine Ent
wicklung iiber die der Bevolkerungszahl hinaus, der Schafe- und Schweinestand darunter. 
In diesen Entwicklungsrichtungen der landwirtschaftlichen Erzeugung und des Viehstandes 
sind naturgemaB auch die Entwicklungsrichtungen des Weltverbrauches ausgedriickt; es ist 
eine bekannte und auffallige Tatsache, daB das Streben von dem (unrichtig) als minderwertig 
betrachteten Roggenbrot zum Weizenbrot (und zu Brotchen) und zu einem groBeren Fleisch
verbrauch geht, wobei das Rindfleisch das als weniger wertvoll angesehene Schaf- und Schweine
fleisch zuriickdriingt. 

Beispiel 3. Siehe dazu die Tabelle auf S. 214 unten. 

Die Statistik des Alkoholverbrauchs stellt die drei romanischen Lander: Frankreich, Italien 
und Spanien, die einen hohen Weinverbrauch aufweisen, an die Spitze der Reibe. Das DeutEche 
Reich steht mit 3,66 Litern reinen Alkohols auf den Kopf der Bevolkerung in der zweiten HaUte 
der Reihe. 

Ein Vergleich mit den Zahlen vor dem Kriege zeigt mit der einzigen Ausnahme Spaniens 
einen erfreulichen allgemeinen Riickgang des Alkoholverbrauches, der haupt8achlich in der alko
holgegnerischen Bewegung seine Ursache haben diirfte. 

Ein anderer Weg der Verbrauchsstatistik fiihrt iiber die Haushaltungs
rechnungen. Diese stellen mindestens ganzjahrige Aufzeichnungen der Ein
nahmen und Ausgaben eines Haushaltes nach Einnahmequellen und Ausgabe
zweigen, die Ausgaben auch nach den dafiir erstandenen Mengen dar. Der Nutzen 
der Haushaltungsrechnungen erschopft sich daher nicht in der Verbrauchsstatistik, 
sondern wir entnehmen ihnen auch Einkommensangaben, Preis- und Mengen-

1 Stat. Dt. R. 422, 93. Berlin 1932; vgl. auch die Umrechnung auf Vollpersonen S. 217. 
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MeBzahlen der Welternte, des Weltviehstandes und 
der Welt bevolkerung 1. 

1901/03 19U/13 1926/28 

Weizen Ernte 100 123 127 
Bevolkerungszahl 

d. betr. Staaten 100 U3 124 

Roggen Ernte 100 U3 UO 
Bevolkerungszahl 
d. betr. Staaten 100 U8 132 

Kartoffeln Ernte 100 U6 137 
Bevolkerungszahl 
d. betr. Staaten 100 U8 132 

Reis Ernte 100 129 139 
Bevolkerungszahl 
d. betr. Staaten 100 109 120 

1903 1912 I 1928 

Rinder Stand •. 100 U2 143 
Bevolkerungszahl 
d. betr. Staaten 100 U5 125 

Schafe Stand. 100 107 119 
Bevolkerungszahl 
d. betr. Staatell 100 U3 123 

Schweine Stand. 

I 
100 108 114 

Bevolkerungszahl 
d. betr. Staaten 100 U6 130 

angaben (fiir wirtschaft
liche und verbrauchsphy
siologische Zwecke), ferner, 
in einem beschranktenAus
maBe, auch Bewegungen im 
Vermogensstande. Es sei 
daher auf die allgemeine 
Bedeutung der Haushal
tungsrechnungen hier kurz 
eingegangen, bevor wir uns 
der Bedeutung der Haus
haltungsrechnungen fiir die 
Verbrauchsstatistik zuwen
den. 

Haushaltungsrechnun
gen miissen wenigstens 
ganzjahrig gefiihrt werden, 
weil die Fiihrung einer 
Rechnung iiber einen kiir
zeren Zeitabschnitt, z. B. 
einige Wintermonate, keine 
geniigende Darstellung der 
Wirtschaft fiir das ganze 
Jahr abgibt; denndieAus
gabenwirtschafteinerHaus
haltung unterliegt regel-

Jahrlicher Verbrauch von alkoholischen Getranken (Branntwein, Wein, Bier) 
auf den Kopf der Bevolkerung (in Litern reinen Alkohols)2. 

Liter reinen Liter reinen 

Staat 
Alkohols je Kop£ 

Staat 
Alkohols je Kopf 

der Bevolkerung der Bevolkerung 

1923/26 1906/10 1923/26 1906/10 

Frankreich 20,51 22,93 Deutsches Reich 3,66 7,47 
Italien 15,89 17,29 Estland 3,32 ? 
Spanien. 15,49 10,78 Schweden 3,14 ? 
Schweiz. 8,97 13,71 Danemark 2,81 6,82 
Belgien .. 8,25 10,58 Holland. 2,49 ? 
Osterreich3 5,83 (7,73) Norwegen 2,36 3,31 
GroBbritannien 5,74 9,67 Rumanien. 2,25 ? 
Ungarn • 4,64 ? Kanada 1,73 3,31 
Tschechoslowakei 4,45 3 RuBland' . 0,39 (3,41) 
Australien. 4,34 5,65 Ver. Staaten v. Amer. - 6,89 
Neuseeland 4,16 ? I Finnland - 1,54 
Bulgarien. 3,87 ? 

1 WINKLER, W.: Statistik der Verschiebungen in der Ernahrung der Erdbevolkerung. Bull. 
Inst. Int. 26/3, 516ff. - Da die Weltstatistik der Ernteertrage und des Viehs nicht vollstandig 
ist, konnten nur die Staaten, die die erforderlichen Zahlen jeweils auswiesen, hier beriicksichtigt 
werden. Es sind dabei von der geschatzten Welternte (vom geschatzten Viehstand) erfaBt: beim 
Weizen 84,3 %, beirn Roggen 98,3 %, bei den Kartoffeln 93,4 %, beim Reia 68,8 %, bei den Rindern 
78,1 %, bei den Schafen 78,2% und bei den Schweinen 75,0%. Die bei deneinzelnen Feldfriichten 
(Vieharten) beriicksichtigten Staaten sind in der Quelle auf S.519f. angefiihrt. 

2 Nach Z. A. GUREWITSCH: Vergleichende internationale Statistik des Alkoholkonsums, 
in: Arch. soz. Hyg. Demogr., N. F. 6, 313 (1930). 

3 1906/10 Altosterreich. 4 1923/26: UdSSR.; 1906/10: europaisches RuBland. 
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maBigen jahreszeitlichen Schwankungen. 1m Winter werden wir z. B. einen ge
steigerten Kohlen-, Licht-, Nahrungsmittelverbrauch feststellen konnen, so daB eine 
Verallgemeinerung des Ausschnittes auf das ganze Jahr zu groben Fehlern fiihren 
miiBte. In geringerem MaBe haftet dieser Mangel aber auch den Rechnungen iiber 
ein einziges Jahr an, well es Ausgaben (und Einnahmen) in jedem Haushalte gibt, 
die nicht alljahrlich wiederkehren. Erst ein iiber mehrere Jahre sorgfaltig gefiihrtes 
Haushaltungsbuch kann ein richtiges Bild der Einnahmen- und Ausgabenwirtschaft 
eines Haushaltes gewahren. 

In der Rechnung sind aIle Einnahmen nach der Quelle (Gehalt des Mannes, 
Nebenverdienst aus .... , allfalliger Erwerb der Frau, der Kinder usw.) anzu
fiihren, aIle Ausgaben nach dem Ausgabenzweck, ferner aIle Ausgaben fiir Waren 
auch nach der Menge; diese Mengenangaben sind fiir die Durcharbeitung der Haus
haltungsrechnungen sehr wichtig; sie sind ein naturales Element in derRechnung, 
das uns von dem oft triigerischen Geldwerte 10slOst, die Herausrechnung der fiir die 
Wareneinheit gezahlten Preise ermoglicht, uns aber auch iiber den physiologischen 
Ernahrungsstand, Zulangen oder Nichtzulangen der Ernahrung, aufklart. 

Die Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben hat ferner unter Beriicksichti
gung der wirksamen und unwirksamen Einnahmen und Ausgaben zu erfolgen. Am 
richtigsten ware es, dem Vorschlage SCHNAPPER-ARNDTS folgend, nach den Regeln 
der doppelten Buchfiihrung zu verfahren und der Gebarungsrel?hnung die Ver
mogensrechnung auf einem besonderen Konto gegeniiberzustellen. Auf diese Weise 
wiirden mit einem Schlage aIle Schwierigkeiten und Zweifel aus der Buchung der 
Einnahmen und Ausgaben beseitigt, gleichzeitig wiirde in der Vermog~nsrechnung 
eine wichtige Erganzung der Haushaltungsrechnung geschaffen, ohne die der wahre 
wirtschaftliche Zustand eines Haushaltes nicht beurteilt werden kann1. Aber auch 
wenn dieser Forderung, wie zumeist, nicht Geniige getan wird, hat die Bearbeitung 
darauf zu sehen, daB die nicht wirksamen Einnahmen (Schuldaufnahmen, Spar
buchabhebungen u. dgl.) und die nicht wirksamen Ausgaben (Schuldenriickzah
lungen, Spareinlagen u. dgl.) mit den wirksamen Einnahmen und Ausgaben nicht 
vermengt, sondern von ihnen sauberlich gef!lchieden werden. 

Die Hauptausbeute liefert die Statistik der Haushaltungsrechnungen fiir die 
Verbrauchsstatistik. Wir konnen freilich wegen der Schwierigkeit der Fiihrung 
solcher ein- oder mehrjahriger Haushaltungsbiicher nicht eine allgemeine Durch
fiihrung dieser Statistik von der ganzen Bevolkerung erwarten. Wir miissen uns 
damit begniigen, fiir die verschiedenen Bevolkerungsschichten eine moglichst groBe 
Anzahl von reprasentativen Haushaltungsrechnungen zu erlangen. Dabei darf 
nicht iibersehen werden, daB hier in der Natur der Erhebung eine Fehlerquelle der 
richtigen Vertretung liegt; denn ganzjahrig oder mehrjahrig gefiihrte Haushal
tungsrechnungen stellen ungewohnliche Anforderungen an die Sorgfalt und Aus
dauer der Buchfiihrenden; wir werden daher schon in der Beistellung tauglic4er 
Haushaltungsbiicher eine Auslese der tiichtigsten und wirtschaftlichsten Haus
haltungen einer BevOlkerungsschichte zu erwarten haben. 

Einer ausgebreiteten Erfassung der Haushaltungsrechnungen aIl~r Bevolkerungs
schichten steht auch die Vielfaltigkeit der Lebenshaltung der wohlhabenderen 
Schichten im Wege; um zu giiltigen Durchschnitten zu gelangen, miiBte hier eine 
viel groBere Anzahl von Haushaltungen erfaBt werden als be~ den nieq.rigeren Be
volkerungsschichten, bei denen der groBte Teil der AusgabenExis1ienzlDediirfnissen 
dient, daher auch eine viel groBere Einheitlichkeit in den Hauptziigen aufweist. 

Eine bei der Bearbeitung von Haushaltungsrechnungen zu iiberwindende Schwie
rigkeit ist auch die verschiedene Mischung del' Familien mit Erwachsenen und Kin-

1 Vgl. hiezu SCHNAPPER·ARNDT: Soziaffitatistik, S. 397ff. WINKLER, W,: Einnahmen 
und Ausgaben usw., S. 558££. 
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dern verschiedenen Alters, ferner mit familienfremden Personen. Die letzteren 
bilden eigene Wirtschaftseinheiten, die nur zum Teil, mit der Ernahrung, der W oh
nung, in den Familienhaushalt hereinreichen. Die Bearbeitung muB versuchen, 
diese Anteile zu ermitteln und gesondert darzustellen. 

So ist z. B. auLler dem Lohne des Dienstmadchens sein naturaler Anteil an der Ernahrung, 
Wohnung, Beleuchtung, Beheizung, Wasche usw. auszurechnen und mit seinem Geldwerte als 
Ausgabe fiir Lohn besonders darzustellen. Die weitere Wirtschaft des Dienstmiidchens, die 
Verwendung ihres Geldlohnes, sonstige Einnahmen u. dgl., beriihren die Haushaltungsrechnung 
dagegen nicht. Da es oft nicht leicht ist, solche fremde Teile der Rechnung, die durch Dienst
madchen, Kostganger, Untermieter, Bettgeher usw. hervorgerufen werden, auszuscheiden, 
laLlt man bei der Auswahl Familien mit solchen fremden Beimischungen in der Regel beiseite. 

Schwer zu vermeiden ist dagegen die Zusammenfassung von Familien, die nach 
der Geschlechter- und Alterszusammensetzung verschieden sind. Die Zusammen
setzung des Verbrauches hangt sowohl nach seiner Art als auch nach den ver
brauchten Mengen von dieser Zusammensetzung ab, weshalb bei Vergleichen diese 
Verschiedenheit zu beachten ist. So hat sich z. B. durch den Geburtenriickgang die 
Kinderzahl der Haushaltungen vor und nach dem Kriege geandert. 

Alter 
in 

vollen-

2 
5 
6 

deten 
Jahren 

° 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

5-54 
5-59 
Ou.m. 

Ubersicht iiber verschiedene Stufenleitern der Umrechnung auf 
Verbrauchseinheiten1• 

Deutsches Reich 
~ ,>< ~ ~ ..:l 1"1 1"1 O'l (1907) o~ 1"1 Eo< Iil ~ Z ~ z (1927 C!> z~ u.Oster-

~ ~ 00 Il:l 
~ bis p ~ reich ~ ~~ ~ 1928) (1912) 

0,29 } 0,30 } 0,30 - 0,20 0,20 

} 0,10 
0,31 0,22 0,25 0,30 
0,34 1 

1 
0,30 0,30 

} 0,40 0,37 0,40 0,40 0,35 0,35 
0,40 1 0,39 0,45 

} 0,20 
0,50 0,43 0,42 0,50 ) O~ 0,46 1 1 0,44 0,53 

0,49 0,50 0,50 0,45 0,57 
} 0,30 0,51 1 1 0,46 0,60 

0,54 0,48 0,63 
c! I 'i? 

0,57 } 0,60 } 0,60 1 0,49 0,66 

10,75 

1 0,60 0,54 0,70 
c!l'i? t,6 J 0,40 

0,75 0,63 0,70 0,60 0,70 0,60 0,73 
0,66 ~,80 }0,70 } 0,80 } 0,70 0,65 0,76 

} 0,50 0,69 0,71 0,80 
c! I 'i? c!l'i? c! I 'i? d' I 'i? 

0,70 
}0,90 } 0,90 } 0,80 0,73 0,83 0,80 

}0,7 }0,6 0,74 0,76 0,86 0,80 
0,77 C'I 0 0,78 0,89 

}0,83 
}0,9 }0,7 ~....i ~~ 0,80 <"" <;<.:: 0,82 0,93 

0,83 .... 0,96 .Q) • Q) 

r 1 

0,86 
':;j,.Q ':;j,.Q 

;<.::< "",", 

o,~r 
.... < 

0,80 
S Q) S Q) 

g~ 
.... 1,0 0,9 

1,0 OQ) 

O"rr 0,91 ~~ 1,0 0',.<:1 O'~ 0,94 <> 

r r86 

Q)'" Q) '" 0,97 0,86 ,.<:I • ,.<:I • 

}1,0 

.,0 .,00 
~,...; ~O' 
I=I~ ~~ }0,9 Hll Hll 

1 PELLER, S.: Aufgaben und Methodik usw., a. a. 0., S.250f. 

'~ 
f!'l1"1 
~I'< 
:01'< 

~~ 

0,50 

1,0 
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Die Verschiedenheiten der Geschlechts- und Alterszusammensetzung wird zu
nachst dadurch beriicksichtigt, daB eine Umrechnung der Personen auf Vollpersonen 
vorgenommen wird, was in einer rohen Weise etwa so geschehen kann, daB je zwei 
Kinder unter 14 J ahren als eine V ollperson betrachtet werden, in einer feineren 
Weise dagegen so, daB eine der zahlreichen Umrechnungsskalen beniitzt wird1 . 

Aber auch nach dieser Umrechnung bleibt eine gewisse Verschiedenheit noch be
stehen. Wir finden z. B. in Familien mit vielen Kindem einen h6heren Zucker- und 
Milchverbrauch, in Familien mit mehr erwachsenen Mannem dagegen einen gr6Beren 
Tabaks- oder Alkoholverbrauch. Die Unterschiede dieser Art k6nnen nur in der 
Weise wahrgenommen werden, daB der Bearbeiter bei der Beurteilung der Aus
gabenverteilung zuerst die Familienzusammensetzung beriicksichtigt, bevor er die 
Verschiedcnheit fUr eine wesentliche Erscheinung nimmt. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 216. 
Die Zahlen der vorausgehenden Ubersicht sollen ausdriicken, mit welchen Bruchteilen 

des Verbrauches einer mannlichen Vollperson der Nahrungsmittelverbrauch der Kinder und 
der Frauen des verse hie-
denen Alters anzusetzen Zwischen dem 
ist, um den gesam- - ----~------

EiweiBwert ten Nahrungsmittelver- Kalorienwert 
brauch einer Familie auf --~--'-~~~~~~~~-
den Verbrauch mann- der Nahrung pro Haushalt und der Zahl der Verbrauchseinheiten 

licher Vollpersonen um- je Haushalt besteht ein Korrelationskoeffizient von 

zurechnen. Eine solche 
Stufenleiter kannnurauf 
physiologischer Grund
lage aufgebaut werden: 
indem der Nahrungs- LONGWORTHY '.} + 0,882 
mittelbedarf der ver- PELLER. 
schiedenen Alter physio- ----- - [ 
logisch ermittelt und da- RUBNER . . .. } + 0,878 
nachihre Umrechnungs- ENGEL 
zahl zur mannlichen ATWATER + 0,872 
Vollperson bestimmt ZUNTZ.. ----I + 0,858 
wird. Diese Fragestel- Deutschland i907:: + 0,852 
lung scheint eine Beant- -~~~~-
wortung innerhalb ziem- WORISHOFFER ~-r+-0,847 
lich weiter Grenzen zu- -I 
zulassen, wie die groBen die Kopfzahl . + 0,792 
Unterschiede zwischen 

---[ K~rrela-
Schema tionsko-

effizient 

PELLER ... 
LONGWORTHY 
RUBNER ... 

Deutschland 1907 . 
ATWATER 
ENGEL .... 

ZUNTZ .... 
W ORISHOFFER 

+ 0,878 
+0,876 
+ 0,875 

+ 0,869 
+ 0,866 
+ 0,865 

den Einzelheiten der Stufenleitern erkennen lassen. So werden Sauglinge, wenn wir von 
der ungenauen Art, Kleinkinder mit 0,5 einer mannlichen Vollperson einzusetzen, absehen, 
zwischen 0,10 und 0,30 einer Vollperson angerechnet. Dabei hat es den Anschein, als ob die neue
ren Physiologen (ZUNTZ, RUBNER) den Nahrungsverbrauch der Kleinkinder niedriger, der 
erwachsenen Kinder hoher ansetzten, als dies ENGEL, der Begriinder des Gedankens dieser 
Umrechnung auf Verbrauchseinheiten, letztere von ihm zu Ehren QUETELETS "Quets" ge
nannt, tat. 

Urn die Giite der Anpassung der verschiedenen Umrechnungsarten zu priifen, haben im 
Wiener Universitatsinstitute fiir Physiologie (Prof. DURIG) BERCZELLER, WASTL und FRANK
FURTER eine Rechnung durchgefiihrt, in der sie an 100 Wiener Familien aus dem Stoffe der Wie
ner Erhebung von 1912(14 den Korrelationskoeffizienten zwischen der nach den verschiedenen 
Stufenleitern berechneten Zahl von Verbrauchseinheiten und dem tatsachlichen Kalorien
und EiweiBverbrauch der Familien berechneten. Das Ergebnis ist im vorstehenden Tabell
chen niedergelegt2 • 

Es leuchtet ein, daB die geringste Anpassung des Schemas an den tatsiichlichen Verbrauch 
der mit Kindern gesegneten Familien, also der niedrigste Korrelationskoeffizient, bei der Ver
wendung der rohen Kopfzahl, dann bei der Verwendung der rohen Einteilung in Kinder unter 

1 PELLER, S.: Aufgaben und Methodik der Erhebungen iiber Massenernahrung, in: Z. Er
nahrung 1931, 250f. - Les methodes d'enquete sur les budgets familiaux. Bureau international 
du travail, S. 47ff. Geneve 1926. 

2 BERCZELLER, L., H. WASTL U. P. FRANKFURTER: Zur Ernahrungsstatistik, a. a. O. Auch 
bei S. PELLER, S. 252. 
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14 Jahren und Erwachsene zutreffen muB. Auch die roh ausgebauten Stufenleitern kommen 
schlecht weg. Unter den an der Spitze stehenden Schemen sind aber die Unterschiede nicht groB. 
wenn wir bedenken, daB es sich hier nur um eine verhaltnismaBig kleine Anzahl von Fallen mit 
groBen individuellen Unterschieden handelt. Bemerkenswert ist auch folgendes: Die Stufenleiter 
LONGWORTHYS lehnt sich an die Atwatersche an, diese wieder kann fiir die jiingeren Lebensjahre 
als eine vergroberte Darstellung der Engelschen Stufenleiter betrachtet werden. LONGWORTHY 
riickt nun, trotzdem seine Umrechnungszahlen fiir die jiingeren Jahre roher gefaBt sind, daher nur 
weniger gut entsprechen konnen, dadurch an die erste (zweite) Stelle, daB er die mannlichen Voll
personen (mit 1) bei mittlerer Arbeit annimmt und mannliche Personen bei der Ruhe und bel 
:schwerer Arbeit noch besonders unterscheidet. Es scheint somit diese Unterscheidung eine groBere 
Rolle zu spielen als die richtige Umrechnung des Bedarfes der Kinder, was auch einleuchtet: 
-die Mengen, die erwachsene Personen verzehren, fallen mehr ins Gewicht, als die geringeren 
·der Kinder, weshalb ein Fehler in der Anrechnung bei jenen empfindlicher zu spiiren ist als 
bei diesen. Ohne Zweifel bediirfen die mitgeteilten Korrelationsziffern noch einer reichlichen 
Priifung an anderen Stoffen. 

Das Internationale Statistische Institut hat sich mit der Umrechnung noch 
nicht befaBt_ Es ware notwendig, einen einheitlichen BeschluB herbeizufUhren, um 
den Vergleich zwischen den immer zahlreicher werdenden Statistiken von Haus
haltungsrechnungen zu ermoglichen. Heute herrscht del' unhaltbare Zustand, daB 
jeder neue Bearbeiter sich ein neues Umrechnungsschema zurechtlegt_ 

Die aus dem Nahrungsmittelbedarf gewonnenen Umrechnungszahlen werden all
gemein auch fiir den iibrigen Verbrauch verwendet, was im groBen ganzen vielleicht 
nicht so unrichtig ist, im einzelnen abel' fehlerhaft sein kann. 

Erst wenn die Umrechnung auf Vollpersonen vollzogen ist, kann ein Vergleich 
innerhalb einer und derselben Erhebung (z. B. des Nahrungsmittelverbrauches del' 
verschiedenen Einkommensstufen) odeI' zwischen zwei verschiedenen Erhebungen 
durchgefiihrt werden. 

Die Aufarbeitung geschieht zunachst fiir jede einzelne Haushaltungsrechnung 
gesondert; sie gliedert die Einnahmen fiir die Monate und fiir das ganze Jahr nach 
del' Quelle, ebenso die Ausgaben nach dem Zweck, wobei die Hauptgruppen del' 
Ernahrung, der Wohnung, del' Bekleidung, del' Beheizung, Beleuchtung usw., 
wenn moglich noch eine weitere, eingehende Zergliederung z_ B. nach den vel'· 
schiedenen verbrauchten Nahrungs- und GenuBmitteln, nach Wohnungsmiete und 
Wohnungseinrichtung, nach Kleidung, Wasche, Schuhwerk usw. zu erfahren haben. 
Aus den so zergliederten Zahlen konnen die Gliederungszahlen del' Einkommens· 
verteilung nach Quellen und del' Ausgabenverteilung nach Zwecken berechnet weI'· 
den. Desgleichen ist von Interesse eine Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 
nach den Familienmitgliedern, die sie beziehen oder fiir die sie bestimmt sind. Eine 
solche Ausgliederung del' Ausgaben ist im vollen Umfange allerdings nur mit Hilfe 
von Schatzungen (z. B. des Nahrungs. oder Wohnungsanteiles) moglich. In einer 
solchen allmonatlich und alljahrlich vorgenommenen Durcharbeitung auBert sich 
auch del' privatwirtschaftliche Wert del' Fiihrung von Haushaltungsrech. 
nungen fiir den FUhrer selbst. 

Die volkswirtschaftlich eingestellte Wirtschaftsstatistik sucht das Indi
viduelle der einzelnen Haushaltungsrechnungen im Wege von Zusammenfassungen 
zu Gruppen und Ziehung von Durchschnitten moglichst auf das Typische, das 
die Haushaltungsgebarung beherrscht, zuriickzufUhren. Solche typische Grund
formen del' Haushaltungsfiihrung gibt es; es ware ein Irrtum zu glauben, daB die 
·einzelnen Haushaltungsrechnungen von del' reinen Willkiir des Wirtschaftssubjektes 
gestaltet werden; sie miissen sich den wirtschaftlichen Forderungen, die aus del' 
verschiedenen Dringlichkeit del' zu befriedigenden Bediirfnisse und den durch das 
Einkommen und die Warenpreise gegebenen Moglichkeiten folgen, unterwerfen. 
Je kleiner das Einkommen, urn so engel' wird del' Bewegungskreis des Wirtschafts
.subjektes. Dies hat als erster del' preuBische Statistiker E. ENGEL erkannt, del' 
hinsichtlich del' Nahrungsmittelbefriedigung das Engelsche Gesetz aufstellte: 
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220 Die Wirtschaftsstatistik. 

Je kleiner das Einkommen, um so groBer der Nahrungsmittelaufwand1 . Ferner hat 
ENGEL gefunden, daB, je kleiner das Einkommen, um so groBer der Anteil ist, der in 
der Ernahrung den Kohlehydraten (Brot, Fett, Zucker) gegeniiber dem EiweiB 
(Fleisch, Eier, Kase) zukommt2• H. SCHWABE3 hat neben das Engelsche Gesetz 
das "Seh wa besche Gesetz" gesteIlt, indem er eine ahnliche Abhangigkeit des. 
Mietaufwandes von der Einkommenshohe nachwies, wie ENGEL fUr den Nahrungs
mittelaufwand. Ein gleiches Verhalten zeigt sehlieBlich auch der Heizaufwand. 
AIle Aufwande dagegen, bei denen eine freiere Entfaltungsmoglichkeit fiir entbehr
liehe Bediirfnisbefriedigung moglieh ist, zeigen das entgegengesetzte Verhalten (der 
Aufwand fUr Bekleidung, fiir Bildung usw.). 

Um diese GesetzmaBigkeiten zu beobachten, muB das statistische Material der' 
Haushaltungsrechnungen nach Gruppen der Einkommenshohe zusammengefaBt 
werden. Dabei muB aber auf den storenden EinfluB der Kinderzahl auch noch Riick
sicht genommen werden: eine kinderreiche Familie lebt trotz hohem Einkommen 
auf einem niedrigeren Stand als eine kinderlose mit gleichem und oft auch mit· 
kleinerem Einkommen. Deshalb sind die Gruppen nicht nach dem Einkommen an 
sich, sondern nach dem auf die Verbrauchseinheit entfaIlenden Einkommen zu 
bilden. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 219. 
In der vorausgehenden Tabelle ist ein kurzer Auszug aus der Ausgabenrechnung von. 

896 Arbeiterhaushaltungen im Deutschen Reiche im Jahre 1927/28 enthalten. 
In diesen Zahlen sind die durchschnittlichen Ausgaben der verschiedenen Einkommens

gruppen von Arbeiterhaushaltungen dargestellt. Wenn wir z. B. die Nahrungsmittelausgaben. 
betrachten, so nehmen sie wohl in den Grundzahlen von Stufe zu Stufe zu, verhaltnismaBig aber' 
ab (Engelsches Gesetz). Das Gleiche kiinnen wir bei der W ohnungsmiete feststellen (Schwabesches 
Gesetz), ferner auch beim Beheizungs- und Beleuchtungsaufwand. Dagegen zeigen z. B. der 
Bekleidungs- oder der Bildungsaufwand mit steigendem Einkommen Steigerungen sowohl in. 
den Grund- wie in den Verhaltniszahlen. 

14. Die Hauser- und Wohnungsstatistik 4• 

a) Vorbemerkungen. Wie wir aus der Betrachtung der Haushaltungen gesehen. 
haben, kommt den Wohnausgaben im Rahmen der iibrigen Ausgaben eine ziem
liche Bedeutung zu, heute wegen des Mieterschutzes vielleicht in geringerem Aus-

1 ENGEL, E.: Die vorherrschenden Gewerbszweige usw., a. a. 0., S. 169; auch in Bull. 
Int. Stat. 9/1, AnI. I, S. 28. 

2 ENGEL, E.: Die Lebenskosten belgischer Arbeiterfamilien usw., a. a. 0., S. 121£. 
3 SCHWABE, H.: Das Verhaltnis von Miete und Einkommen usw., a. a. 0., S.264-267. 
4 a) Hiiuser8tati8tik: Stat. Dt. R. 362, 28ff. Berlin 1930. MULLER, J.: Deutsche Wirt-

schaftsstatistik, S.278-283. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 475-478. THffiRING, L.: 
Die Statistik des Hausbesitzes, in: Allg. stat. Arch. 14, 81-113 (1923/24, mit Bibliographie). 

b) Wohnung8statistik. Die Methoden der Wohnungsstatistik (Intern. Arbeitsamt, Studien 
u. Berichte, R. N, 13). Genf 1928. - Reichswohnungszahlung 1927. Stat. Dt. R. 362/1, 5ff. 
Berlin 1930. MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik, S. 284-300. ZIZEK, F.: GrundriB der 
Statistik, S.478-485. PRIBRAM, K.: Rapport sur l'uniformation des statistiques de I'habi
tation urbaine, in: Bull. Inst. Int. 24/2, 528-556; 24/1, 138-143. TmRRING, G.: Wohnungs
verhaltnisse und soziale Schichtung. Versuch einer Wohnungssoziographie, in: Allg. stat. Arch. 
18, 189-235 (1929); hiezu R. DREYDORFF, in: Dt. Stat. Zbl. 21, 79-81; TmRRING: Ebenda, 
S. 81£. BECKER, C.: Die Statistik des Wohnungsbedarfes (Diss. Frankfurt). Friedrichsdorf/Tau
nus 1929. FUCHS, C. J.: Wohnungsfrage und Wohnungswesen, in: Handw. Staatsw., Erganzungs
band 1098-1160. VAN DER BORGHT, R.: Die Sicherung internationaler Vergleichbarkeit der 
Wohnungsstatistik, in: Bull. Inst. Int. 20/2, 944-969; 20/1, 125ff. THffiRING, G.: La statistique 
de l'habitation a Budapest, son organisation, son developpement et ses methodes, in: J. Soc. 
Hongr. de Stat. 7, 116-182 (1929). - Die Feststellung der Wohnungsuchenden nach dem Stande 
vom 16. 5. 1927 in Bayern, in: Z. Bayer. Stat. Landesamt 61, 126f. (1929). STAEDTLER, F. A.: 
Mietpreise und Wohnungszahlung, in: Dt. Stat. Zbl. 21, 73-76 (1929). MORGENROTH, W.: 
Miinchener kinderreiche Familien und ihre Wohnungen, in: Allg. stat. Arch. 18, 81-86 (1929) 
(hiezu ENGELSMANN: Ebenda, S. 616). DERS.: Die deutsche Wohnungsnot (mit Schriftenhinweisen 
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maBe als in normalen Zeiten. Es ist daher angemessen, daB wir an die Betrachtung 
·des menschlichen Nahrungsmittelverbrauches eine solche der Wohnungsnutzung 
kniipfen. Eine Statistik des Wohnens ist aber untrennbar verbunden mit einer 
Statistik der Wohnungen. Da diese in Wohnhausern untergebracht sind, ist es vorher 
notwendig, auch iiber die Statistik der Wohnhauser sowie iiber die Hauserstatistik 
iiberhaupt das Notwendigste zu sagen. 

b) Die Hiiuserstatistik. An die Hauser als Gegenstand statistischer Betrachtung 
kommen wir von drei verschiedenen Seiten heran: einmal von dem ganz allge
meinen Gesichtspunkte der vorhandenen Vermogenswerte bei der Berechnung des 
Volksvermogens. Da spielen aIle Hauser eine Rolle, gleichgiiltig, ob sie Fabriks
gebaude, Lagerhauser, Wohnhauser, Schulen usw. sind. Der zweite Gesichtspunkt 
ist der der Betriebsausriistung: Welche Gebaude dienen als Betriebsmittel den 
landwirtschaftlichen, gewerblichen, handlerischen usw. Betrieben 1 Der dritte Ge
.sichtspunkt ist der der Wohnbestimmung. Neben den ersten umfassenden treten 
also zwei besondere Gesichtspunkte. Dabei ist die Abgrenzung zwischen diesen 
beiden Gesichtspunkten nicht leicht, da sehr haufig das gleiche Gebaude dem einen 
und dem anderen Zwecke gleichzeitig dient. In einem landwirtschaftlichen Wohn
hause sind z. B. im UntergeschoB Stalle untergebracht, in einer Fabrik Dienst
wohnungen, in einem Wohnhaus Verkaufsladen. Aus diesem Vbergreifen ergibt 
sich ohne weiteres, daB die richtigste Art einer Erfassung der Hauser die allgemeine 
ist, wenngleich der praktisehe Gesichtspunkt, von dem aus eine allgemeine Vber
schau iiber die Gebaude erwUnscht und notwendig ist, die Berechnung des Volks
vermogens, wegen der Sache an und fUr sich und wegen der Unsicherheit solcher 
Berechnung sich nicht unmittelbar in den Vordergrund praktischen statistischen 
Handelns drangt. Bei einer Teilerhebung yom betriebsstatistischen oder wohnungs
statistischen Gesichtspunkte aus besteht die Gefahr, daB der Gegenstand, um aIle 
einschlagig gekennzeichneten Hauser zu erfassen, zu weit bestimmt werde, woraus 
sich beim Nebeneinanderbestehen solcher Zahlungen Doppelzahlungen ergeben 
konnen. So hat z. B. das osterreichische Volkszahlungsgesetz als Wohngebaude aIle 
Gebaude bezeichnet, "die zum Wohnen der Menschen bestimmt sind". Es sind dies 
ohne Zweifel aIle Gebaude, in denen, wenn auch nur nebenbei, eine menschliche 
Wohnung vorkommt. Diese weite Auslegung ist durch den Zweck dieser Bestim
mung erklarbar: es sollen fUr Zwecke der Volkszahlung aIle diejenigen Hauser fest
gestellt werden, in denen Menschen wohnen, damit diese bei der Volkszahlung voIl
standig erfaBt werden konnen. Eine ahnlich weite Auslegung miiBte eine Begriffs
bestimmung der fUr gewerbliche, handlerische usw. Zwecke dienenden Hauser 
geben, wenn die Erfassung dieser Hauser einer Betriebszahlung vorangehen sollte. 
Es kann so der endgiiltig verfolgte Zweck leicht den AnlaB zu einer fehlerhaften 
Begriffsbestimmung bieten, wenn der Zweck der Volkszahlung dort, der Betriebs-
zu den deutschen Wohnungszahlungen 1927). Ebenda 16,323-356 (1927). DERS.: Grundlegende 
Begriffe der Wohnungszahlungen, Referat auf der 35. Konf. Dt. Stadtestatistiker 1927 in Niirn
berg, vgl. den Bericht in: Dt. Stat. Zbl.19, 17lf. (1927). VAN ZANTEN, J. H., u. A. J. RICKERT: 
Die Amsterdamer Wohnungs- und Haushaltungszahlung 1925 (Methode), in: AUg. stat. Arch. 
18,462-473 (1929). WOOD, E. E.: The statistics of room congestion, purpose and technique, 
in: J. Amer. Stat. Assoc. 23, 263-273 (1928). FREUDIGER, H.: Die Mietpreisstatistik des eidgen. 
Arbeitsamtes, Krit. Bemerkungen, Bern 1925; auch in Schweizer Z. f. Volkswirtsch. u. Sozial
politik 31, 97ff. u. 143ff.; hiezu GORDON, ebenda S. 155ff. u. FREUDIGER, S. 186ff. BRUSOHWEI
LER, C.: W ohnungsstatistische Irrtiimer, in: Ziircher Statistische N achrichten 2, 163 -167 (1925). 
WARNAOK, M.: Der objektive Wohnungsbedarf, in: Dt. Stat. Zbl. 16, lIlf. (1924). FELD, W.: 
Eine Statistik der Wohnungspflege, in: Jb. Nationa16k. Stat., 3. F. 63, 54-63 (1922) und: Z. 
schweiz. Stat. Volksw. 57, 252-258 (1921). BUSOH, A.: Zur FeststeUung des Wohnungsbedarfs, 
in: Dt. Stat. Zbl. 13, 125f. (1921). BRUSOHWEILER, C.: Entstehung und Umfang der Wohnungs
not in der Schweiz; die statistische Beobachtung des Wohnungsmarktes, in: Z. schweiz. Stat. 
Volksw. 56, 273-301 (1920). KURTEN, 0.: Die Berechnung der Wohndichtigkeit, in: Dt. Stat. 
Zbl.ll, 67f. (1919). DERS.: Die Wohnungsverhaltnisse in Stadt und Land, in: Jb. Nationaliik. 
Stat., 3. F. 52, 345-376 (1916). 
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zahlung hier stark in den Vordergrund tritt, was besonders leicht bei Volkszah
lungen eintritt, wenn die Hauser-(und Wohnungs-)zahlung zum Zwecke des voll
standigen Aufsuchens der Bevolkerung mit ihr verbunden wird. Die deutsche Woh
nungszahlung von 19271, die zwecks vollstandiger Ermittlung der Wohnungen 
einen ahnlichen Weg, den Weg iiber die Grundstiicke und die darauf stehenden 
Gebaude ausfiihrte, hat diesen Fehler vermieden, indem sie aIle Gebaude erfaBte, 
wenngleich sie, ihren Zwecken folgend, nur diejenigen Gebaude in die statistische 
Aufarbeitung einbezog, in denen sich Wohnungen befanden2• Bei der Aufarbeitung 
wurden unterschieden: a) Wohngebaude, das sind Gebaude, die ausschlieBlich oder 
iiberwiegend Wohnzwecken dienen, b) Geschafts-, Amtsgebaude usw. mit Woh
nungen, c) bewohnte Baracken, Wohnlauben usw. 

Wichtig ist fiir die Hauserzahlung vor allem der Begriff des Hauses (Gebaudes). 
Wahrend die Begriffsbestimmung fiir die Mehrzahl der Hauser nach der technischen 
Beschaffenheit des Hauses (Freistehen des Hauses, bei zusammenstehenden Ge
bauden Brandmauer, bei Doppel-, Gruppen- oder Reihenhausern Trennungswand 
yom Dach bis zum Keller) deutlich gegeben werden kann, beginnt die Schwierigkeit 
bei der Anrechnung der Nebengebaude (z. B. Vorder-, Seiten-, Riickgebaude). 
Diese wurden bei der deutschen Wohnungszahlung von 1927 getrennt aufgefiihrt, 
bei der Wohnungszahlung von 1918 iiberwiegend zum Hauptgebaude gezahlt. Aus 
dieser Begriffsverschiedenheit ergab sich eine auffallende Abnahme von Hausern 
mit 21 und mehr W ohnungen, besonders in Berlin. 

Die Aufarbeitung einer Gebaudestatistik muB zuerst die Frage der Zusammen
gehorigkeit der Haupt- und Nebengebaude lOsen; sie muB die Art der Ge
baude nach ihrer Bestimmung (oder wenigstens tatsachlichen Verwendung) 
feststellen; die Stockwerkszahl; das Baujahr; die Kennzeichnung des Eigen
tiimers (im Falle mehrerer Eigentiimer aller oder wenigstens des Haupteigen
tiimers) nach Beruf, Staatsbiirgerschaft usw.; auBer diesen wichtigsten Fragen 
konnen noch allerhand andere Merkmale des Hauses erhoben werden, die Art der 
Bedachung, Bestehen einer Feuerversicherung, Trinkwasserleitung, Nutzwasser, 
Gas, Elektrizitat, Beseitigung der menschlichen Abfallstoffe usw. 

c) Die Wohnnngsstatistik. An die Gebaudestatistik schlieBt sich eng die Woh
nungsstatistik an. Auch in der Wohnungsstatistik tritt uns die Schwierigkeit der 
Begriffsbestimmung entgegen. 

Der Begriff der W ohnung kann in zweifacher Weise bestimmt werden: ent
weder technisch, wonach eine Wohnung die Abteilung eines oder mehrerer zusam
menhangender Raume unter einem gemeinsamen Zugang ware, oder juristisch, 
indem unter einer W ohnung die Gesamtheit derjenigen Raume verstanden wird, 
iiber die mit dem Hausherrn ein Mietvertrag abgeschlossen wurde, dazu noch die 
Eigen- und die Dienst-(Arbeits-)wohnungen. Es ist ersichtlich, daB die beiden 
Wohnungsbegriffe nicht zu den gleichen Ergebnissen fiihren. Nach der ersten Auf
fassung liegen zwei Wohnungen vor, wenn eine Partei yom Hausherrn Raume in 
zwei Stockwerken gemietet hat, nach der zweiten aber nur eine; nur eine Woh
nung ware es nach der ersten Auffassung, wenn zwei Parteien unmittelbar yom 
Hausherrn je einen Teil der Raume unter einem gemeinsamen Zugang gemietet 
hatten, zwei Wohnungen dagegen nach der zweiten Auffassung. Immerhin darf 
behauptet werden, daB sich die beiden Begriffe fiir die groBe Mehrzahl der Falle 
decken. Ein wichtiger Unterschied der beiden Begriffsfassungen kommt in folgen
dem zum Ausdruck: Wird die technische Begriffsfassung der Wohnung gewahlt, so 
wird von einer bestimmten Wohnungsvorstellung ausgegangen und es kann hernach 
durch die Erhebung festgestellt werden, inwieweit Wohnungen (im technischen 
Sinn) wirklich zum Wohnen und inwieweit sie zu anderen Zwecken verwendet wer
den. Diese Moglichkeit entfallt bei der zweiten Begriffsfassung. 

1 Stat. Dt. R. 362/1 u. II. 2 Ebendort I, S. 6. 
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Zu dieser einen Begriffsschwierigkeit kommt noch eine Schwierigkeit aus dem 
Bewohnen von Raumen, die nach ihrem urspriinglichen Zwecke nicht'zum Wohnen 
bestimmt waren, wie z. B. Magazingebaude, Eisenbahnwagen u. dgl. Sind solche 
Raume tatsachlich fiir Wohnzwecke hergerichtet worden, so haben sie gleichfalls 
als W ohnungen zu gelten, wenngleich eine W ohnungsstatistik aus Griinden der 
Gleichartigkeit solche Notwohnungen am besten nicht mit den iibrigen vermischt, 
sondern gesondert ausweist. 

Die Wohnungen sind zunachst nach ihrer GroBe, der Zahl der Wohnzimmer, 
iibrigen Wohnraume (Dienstbotenkammern, bewohnbaren Mansarden), Kiichen, 
sonstigen zugehorigen Raume zu kennzeichnen. Die Erfassung der GroBe der 
Wohnung hat auch noch den Zweck, die GroBe der Wohnung zu der Zahl der sie be
wohnenden Personen in eine Beziehung zu setzen, urn den Grad der Befriedigung 
des Wohnbediirfnisses zu erfassen. Urn hier ganz klar zu gehen, miiBte auch Luft
raum und Bodenflache der bewohnbaren Raume erhoben werden; doch konnen 
solche Angaben, die an die Bevolkerung groBere Anforderungen stellen, bei allge
meinen Erhebungen nicht gut ohne groBere Fehlerquelle gefragt werden. Dagegen 
sind solche Fragen wiederholt bei Sondererhebungen (z. B. iiber Studentenwoh
nungen) gestellt und aufgearbeitet worden. . 

Der zweite wichtige Erhebungsgegenstand sind die Bewohner, nach Haushal
tungszugehorigkeit, Geschlecht, Alter und Familienstand, Beruf usw. gegliedert. 
Die Haushaltungszugehorigkeit ist darum wichtig, weil erhoben werden muB, wie 
viele Haushaltungen die Wohnung bewohnen, ferner in welchem Verhaltnis die 
Haushaltungsvorstande der "aufgenommenen Familien" zum Hauptmieter stehen 
(verheiratete Kinder, sonstige Verwandte, Fremde). Die Angaben von Geschlecht 
und Alter dienen noch ~azu, die gesundheitliche, gegebenenfalls auch die sittliche. 
Seite des Zusammenwohnens zu beleuchten. Wird die W ohnungszahlung wie in 
Osterreich an eine Volkszahlung angeschlossen, so sind diese Angaben schon aus 
der Volkszahlungsliste zu entnehmen. Wird, wie in den Jahren 1918 und 1927 
im Deutschen Reiche, eine selbstandige W ohnungszahlung vorgenommen, dann 
miissen solche personliche Angaben auf der Wohnungsliste besonders erhoben 
werden. 

Eine wichtige weitere Unterscheidung der Wohnungen ist die in Mietwoh
nungen, Eigenwohnungen und Dienstwohnungen. Die Mietwohnungen 
zerfallen in Gebieten, in denen Mieterschutz besteht, in solche unter Mieterschutz 
(diese gegebenenfalls wieder ausgegliedert nach den verschiedenen Abstufungen 
des Mieterschutzes) und solche ohne Mieterschutz. Sehr wichtig, wenn auch sehr 
schwierig, ist die Frage des Mietzinses, schwierig darum, weil hier bedeutende 
Fehlerquellen aus Unkenntnis oder mangelndem Willen auftreten. Allerdings muB 
aber gesagt werden, daB eine Wohnungsstatistik erst dann vollstandig die Art des 
W ohnens beleuchtet, wenn nicht nur die Leistung des Hausherrn an den Mieter> 
sondern auch diejenige des Mieters an den Hausherrn, also der Mietzins, erhoben 
und dargestellt wird. 

AuBer diesen wichtigsten Erhebungspunkten konnen noch weitere Merk
male, die die Wohnung kennzeichnen, erhoben werden, die Stockwerkslage, die 
Abortfrage, das Vorhandensein eines Trinkwasser-, Gas-, Elektrizitatsanschlusses 
usw. 

Aus einer solchen W ohnungsstatistik konnen aIle fiir die W ohnungspolitik 
wichtigen Fragen beantwortet werden, die Frage der leerstehenden Woh
nungen, die Frage der Wohnungsdichte, besonders im Hinblicke auf die 
kinderreichen Familien, die Frage des Verwandtschaftsverhaltnisses der 
aufgenommenen Familien usw. Die deutsche Reichswohnungszahlung von 1927 
hat auch noch eine besondere Erhebung der W ohnungssuchenden durchgefiihrt. 

Diese Reichswohnungszahlung erstreckte sich auf alle Gemeinden mit iiber 
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Die Wohngebaude nach der deutschen Reichswohnungszahlung des Jahres 19271• 

Wohn- Von den Wohngebauden enthielten Von je 100 Wohngebauden 
Gemeinde- gebaude ... Wohnungen enthielten ... Wohnungen 

gr613enklassen 2 liber-
--~ 

~ 1-213-415-1OIllbisI21 u. haupt 1-2 3-4 1 5- 10 111- 20 I 21 u. mehr 20 mehr 
Einwohner 3 T 41-5-T-6-----T--- . 

1 2 7 I 8 9 I 10 III 
1. Samtliche Wohngebaude 

bis unter 1000 197041 174021 18077 4720 216 7 88,3 9,2 2,4 0,11 0,004 
1000 " 2000 272024 234663 28849 8048 430 34 86,3 10,6 2,9 0,16 0,01 
2000 " 5000 761269 637075 95515 27236 1350 93 83,7 12,5 3,6 0,18 0,01 

5000 " 20000 876358 613009 181092 77067 4835 355 69,9 20,7 8,8 0,55 0,04 
20000 " 50000 418840 230206 112884 70442 5061 247 55,0 26,9 16,8 1,21 0,06 
50000 " " 100000 252799 119832 68913 58410 5491 153 47,4 27,3 23,1 2,17 0,06 

100000 " " 
200000 206871 89028 54801 57997 4919 126 43,0 26,5 28,0 2,38 0,06 

200000 " " 
500000 318343 130983 71437 100952 14250 721 41,2 22,4 31,7 4,48 0,23 

500000 u. m. ohne 
Berlin ... .. 180443 54965 28231 64872 29274 3101 30,5 15,6 36,0 16,22 1,72 

Berlin ........ 137737 32898 12218 46790 39058 6773 23,9 8,8 34,0 28,36 4,92 
5000 u. m. ,~ ..... ,2391391 1270921 529576 476530 102888 11476 53,2 22,1 19,9 4,30 0,45 

desg!. ohne Berlin . 2253654 1238023 517358 429740 63830 4703 54,9 23,0 19,1 2,83 0,21 
100000 u. m. ZUB. 843 394 307874 166687 270611 87501 10721 36,5 19,8 32,1 10,37 1,27 

desg!. ohne Berlin.. 705657 274976 154469 223821 48443 3948 39,0 21,9 31,7 6,86 0,56 

2. Altgebaude 
5000 bis unter 20000 767674 526291 ,166487 70162 4419 315 68,6 21,7 9,1 0,58 0,04 

20000 " " 50000 365140 190389 '105048 64708 4772 223 52,1 28,8 17,7 1,31 0,06 
50000 " " 100000 218809 95521 63826 54125 5198 139 43,6 29,2 24,7 2,38 0,06 

100000 ,. " 
200000 183502 73278 51371 54043 4691 119 39,9 28,0 29,4 2,56 0,06 

200000 " " 500000 277032 102560 66360 93791 13627 694 37,0 24,0 33,8 4,92 0,25 
500000 u. m. ohne 

Berlin ...... 159591 41935 26335 59958 28333 3030 26,3 16,5 37,6 17,75 1,90 
Berlin ....... 117956 18559 11305 43390 38083 6619 15,7 9,6 36,8 32,29 5,61 
5000 u. m. zus . . . 2089704 1048533 490732 440177 99123 11139 50,2 23,5 21,1 4,74 0,53 

desg!. ohne Berlin 1971748 1029974 479427 396787 61040 4520 52,3 24,3 20,1 3,10 0,23 
100000 u. m. zus. 738081 236332 155371 251182 84734 10462 32,0 21,1 34,0 11,48 1,42 

desg!. ohne Berlin. 620125 217773 144066 207792 46651 3843 35,1 23,3 33,5 7,52 0,62 

3. Neubauten (seit 1. 7. 1918 errichtete Wohngebaude) 
5000 bis unter 20000 108684 86718 14605 6905 416 40 79,8 13,4 6,4 0,38 0,04 

20000 " " 50000 53700 39817 7836 5734 289 24 74,2 14,6 10,7 0,54 0,04 
50000 " " 100000 33990 24311 5087 4285 293 14 71,5 15,0 12,6 0,86 0,04 

100000 " " 200000 23369 15750 3430 3954 228 7 67,4 14,7 16,9 0,98 0,03 
200000 " " 500000 41311 28423 5077 7161 623 27 68,8 12,3 17,3 1,51 0,07 
500000 u. m. ohne 

Berlin ...... 20852 13030 1896 4914 941 71 62,5 9,1 23,6 4,51 0,34 
Berlin ....... 19781 14339 913 3400 975 154 72,5 4,6 17,2 4,93 0,78 
5000 u. m. zus. .. 301687 222388 38844 36353 3765 337 73,7 12,9 12,0 1,25 0,11 

desg!. ohne Berlin 281906 208049 37931 32953 2790 183 73,8 13,4 11,7 0,99 0,06 
100000 u. m. zus. 105313 71542 11316 19429 2767 259 67,9 10,7 18,5 ,2,63 0,25 

desg!. ohne Berlin 85532 57203 10403 16029 1792 105 66,9 12,2 18,7 2,10 0,12 

5000 und die meisten von tiber 2000 bis 5000 Einwohnern. Die rein landlichen Ge-
meinden waren wegen der Besonderheit der dort herrschenden Verhaltnisse von der 
Zahlung ausgenommen. Auf Grund dieser Zahlung und der Bautatigkeit in den fol-
genden Jahren wird der Wohnungsbestand weitergeftihrt3 . 

1 Stat. Dt. R. 362/1, 38. Berlin 1930. 
2 Unter 5000 Einwohnern ausgewahlte Gemeinden; liber 5000 Einwohnern samtliche GE-

meinden. 
3 Zuletzt z. B. in den Vjh. Stat. Dt. R. 41/II1 (1932) und Stat. Jb. Dt. R. 51, 138, 139 (1932). 
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Die Wohnungen nach der deutschen Reichswohnungszahlung des Jahres 19271. 

Gemeinde
groBenklassen 2 

Be
wohnte 
Woh

nungen 

Von den bewohnten 
W ohnungen enthielten 

... Wohnraume 

Von je 100 be
wohnten Wohnun

gen enthielten 
... Wohnraume 

------ .. _-------- . 

1-3 1 4-6 I 7und 1-3 14-6 1 7u. mehr mehr 
1--1--1--2--c--1 3-r--4 -- 5 I 6 I 7 

unter 1000 Einw. 
1000 bis unter 2000 
2000 ,. 5000 

5000 .. 20000 
20000 " 50000 
50000 ., " 100000 

100000" " 200000 
200000" " 500000 " 
500000 u. m. E. ohne Berlin 
Berlin ........ . 
5000 u. In. Einw. zus. 

desgl. ohne Berlin . . 
100000 u. tn. Einw. ZUB. 

desgl. ohne Berlin . . 

5000 bis unter 20000 Einw. 
20000" " 50000 
50000.. " 100000 

100000.. ,,200000 
200000" ,,500000 " 
500000 u. m. E. ohne Berlin 
Berlin. . . . . . . . . 
5000 u. m. Einw. zus . .. 

desgl. ohne Berlin . . 
100000 u. m. Einw. zus. 

desgl. ohne Berlin . . 

1. Alt- und Neuwohnungen 
316043 153516 127930 
459673 214490 206242 

1348565 596289 623397 

2043347 933278 936985 
1258207 582558 573067 

884843 414464 400461 
785619 345583 375406 

1371237 621537 643882 
1155596 515795 560537 
1210602 840270 308657 
8709451 4253485 3798995 
7498849 3413215 3490338 
45230541232.3185 1888482 
3312452 1482915 1579825 

2. Altwohnungen 
1820680 852511 810131 
1134038 537117 502543 

801724 384128 353148 
723137 325460 337763 

1256966 583597 575638 
1080267 490766 514891 
1140796 810374 273775 
7957608 3983953 3367889 
6816812 3173579 3094114 
4201166 2210197 1702067 
3060370 1399823 1428292 

3. Neuwohnungen 
5000 bis unter 20000 Einw. 222667 80767 126854 

20000 " 50000 124169 45441 70524 
50000., " 100000 83119 30336 47313 

100000.. " 200000 62482 20123 37643 
200000" ., 500000., 114271 37940 68244 
500000 u. m. E. ohne Berlin 75329 25029 45646 
Berlin. . . . . . . . . 69806 29896 34882 
5000 u. tn. Einw. zus. . . 751843 269532 431106 

desgl. ohne Berlin . . 682037 239636 396224 
100000 u. m. Einw. ZUB. 3218881 112988 186415 

desgl. ohne Berlin . . 252082 83092 151533 

Beispiel 1. Siehe dazu die TabeIle auf S. 224. 

34597 48,6 
38941 46,7 

128879 44,2 

173084 45,7 
102582 46,3 
69918 46,8 
64630 44,0 

105818 45,3 
79264 44,6 
61675 69,4 

656971 48,8 
595296 45,5 
311.387 51,4 
249712 44,8 

1580381 46,8 
94378 47,4 
64448 47,9 
59914 45,0 
97731 46,4 
74610 45,4 
56647 71,0 

605766 50,1 
549119 46,6 
288902 52,6 
232255 45,7 

15046 
8204 
5470 
4716 
8087 
4654 
5028 

51205 
46177 
22485 
17457 

36,3 
36,6 
36,5 
32,2 
33,2 
33,2 
42,8 
35,9 
35,1 
35,1 
33,0 

40,5 
44,8 
46,2 

45,8 
45,5 
45,3 
47,8 
46,9 
48,5 
25,5 
43,6 
46,6 
41,7 
47,7 

44,5 
44,3 
44,1 
46,6 
45,7 
47,7 
24,1 
42,3 
45,4 
40,5 
46,7 

57,0 
56,8 
56,9 
60,3 
59,7 
60,7 
50,0 
57,3 
58,1 
57,9 
60,1 

10,9 
8,5 
9,6 

8,5 
8,2 
7,9 
8,2 
7,8 
6,9 
5,1 
7,6 
7,9 
fJ,9 
7,5 

8,7 
8,3 
8,0 
8,4 
7,9 
6,9 
4,9 
7,6 
8,0 
6,9 
7,6 

6,7 
6,6 
6,6 
7,5 
7,1 
6,1 
7,2 
6,8 
6,8 
7,0 
6,9 

Die vorstehende TabeIle ergibt zunachst fiir aIle Gemeinden von iiber 5000 Einwohnern 
eine Anzahl von 2,4 Millionen Wohngebauden, von denen 87,4 % auf Altgebaude, 12,6 % auf 
Neubauten entfielen. Berlin aIlein zahlte rund 138000 Wohngebiiude, von denen 85,6% alte 
Gebaude, 14,4% Neubauten waren. Unter den erwahnten 2,4 Mill. Wohngebauden waren 53,2%, 
also mehr als die Halfte Kleinhauser mit 1 bis 2 Wohnungen. Dieses Verhaltnis war niedriger 
bei den Altgebiiuden (50,2 %), dagegen, wegen der Eigenhausbewegung, bedeutend hoher bei 
den Neubauten (73,7%). Umgekehrt lagen die Anteile der Hauser mit mehr als 3 Wohnungen 
bei den Altgebauden iiber, bei den Neubauten unter dem gesamten Durchschnitt. Wohngebaude 
mit 21 und mehr Wohnungen gab es im Durchschnitt 0,45%, bei den Altgebauden 0,53%, bei 
den Neubauten 0,11 %. 

1 Stat. Dt. R. 362/1, 54f. Berlin 1930. 
2 Unter 5000 Einwohnern ausgewahlte Gemeinden, iiber 5000 Einwohnern samtliche Gf

meinden. 
Winkler, Gesellschaftsstatistik. 15 
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Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf S. 225. 

In den Gemeinden mit 5000 und mehr Einwohnern gab es insgesamt 8,7 Millionen Woh
nungen, das sind im Durchschnitt 3,6 Wohnungen auf ein Wohngebaude, und im Hinblick auf 
die Gesamtzahl von 33192132 gezahlten Bewohnern 3,8 Bewohner auf eine Wohnung. Auf 
Berlin aHein entfielen 1,2 Millionen Wohnungen, davon 94,2% auf Wohnungen in alten Hau
sern, 5,8% auf Wohnungen in Neubauten. 

1m Durchschnitte aller dieser Gemeinden entfielen 49 % der W ohnungen, das ist nahezu 
die Halfte, auf solche mit 1 bis 3 Wohnraumen (davon 3% auf solche mit einem Wohnraum, 
16% auf solche mit 2 Wohnraumen und 30% auf solche mit 3 Wohnraumen). Auch Wohnungen 
mit 4 bis 6 Wohnraumen waren in einem starken AusmaBe (fast 44 %) vorhanden, wahrend auf die 
GroBwohnungen (7 und mehr Wohnraume) nur uber 7% entfielen. Von diesem Verhaltnis gab 
es in den GroBenstufen der Gemeinden verschiedene Abweichungen; am groBten war die in Berlin, 
wo 69% der Wohnungen auf Kleinwohnungen und nur 26% auf Mittelwohnungen und 5% 
auf GroBwohnungen entfielen. Auch innerhalb der Unterabteilungen Altwohnungen .und Neu
wohnungen gab es hier insofern einen Unterschied, als die Neuwohnungen zu erheblich kleineren 
Teilen (36 und unter 7 %) aus Kleinwohnungen und GroBwohnungen, zu einem groBeren Teile 
(57 %) aus Mittelwohnungen bestanden. 

15. Die betriebswirtschaftliche Statistik 1. 

Die betriebswirtschaftliche Statistik wird in einem nachHissigen Sprachgebrauch 
auch "Privatwirtschaftsstatistik" genannt, obzwar diese Bezeichnung fiir sie zu 
weit ist; denn auch die oben erwahnte Statistik der Haushaltungsrechnungen 
ist zunachst Privatwirtschaftsstatistik. Der Unterschied liegt nur darin, daB 
eine Haushaltung ein Verbrauchsbetrieb und in der Regel ein Zwergbetrieb ist, 
wahrend sich die betriebswirtschaftliche Statistik mit Erzeugungs-, Handels-, Ver
kehrsbetrieben u. dgl. beschaftigt und hauptsachlich die statistische Erfassung 
der Betriebsvorgange in groBen Betrieben zum Ziele hat. Wir haben auch oben die 
Haushaltungsstatistik nicht eigentlich um ihrer privatwirtschaftlichen Ausbeute 
willen behandelt, die sie dem sie Fiihrenden zunachst gibt, sondern wegen der Er
kenntnisse, die aus einer groBeren Zahl von solchen Haushaltungsrechnungen fur 
die volkswirtschaftliche Statistik zu gewinnen sind. Ein ahnliches Verhaltnis ergibt 
sich auch fur die betriebswirtschaftliche Statistik. Sie wird zunachst und in vielen 
Fallen ausschlieBlich fiir die privatwirtschaftlichen Zwecke des Unternehmens ge
fuhrt; wenn aber die Ergebnisse fiir eine groBere Zahl von Betrieben verfugbar 
sind - wie dies z. B. in den Verbandsstatistiken der Fall ist - dann ergeben sich 
aus dieser Quelle wichtige Erkenntnisse fiir die allgemeine Wirtschaftsstatistik, 
Erkenntnisse, die unser Wissen von der Erzeugung, dem Handel und Verkehr 
fordern, ja vielfach fiir sie die einzige Moglichkeit einer Erkenntnis darstellen. 

1 BANSE, K.: Organisation und Methoden der betriebswissenschaftlichen Statistik (Allge
meine betriebswissenschaftliche Statistik), darin Bibliographie, S. 235-271. Berlin u. Wien 
1929. CALMES, A.: Die Statistik im Fabriks- und Warenhandelsbetrieb. Leipzig 1911, seither 
viele Auflagen. BODDINGTON, A. L.: Statistics and their application to commerce, 5. Aufl. 
London 1929. MEYER, M., u. VAN ZANTEN, J. H.: Der Begriff "Statistik" in der Betriebswirtschafts
lehre, in: Dt. Stat. Zbl. 24, 187-192 u. 25, 39-42 (1932f.) - Fabrikationskontrolle auf Grund 
statistischer Methoden, hrsg. v. H. PLAUT. Berlin 1930. HERTLEIN, A.: Die Statistik im Dienste 
der Bankorganisation. Leipzig 1930. LANE, M. B.: How to use current statistics. Washington 
1928 (Dep. of Commerce, Bureau of Labour). BECKER, R., H. PLAUT U. I. RUNGE, Anwendungen 
der mathematischen Statistik auf Probleme der Massenfabrikation. Berlin 1927. KNODT, J.: 
Mehr privatwirtschaftliche Statistik, in: AHg. stat. Arch. IS, 158-164 (1927). MAHLBERG, W.: 
Die Statistik im Betrieb, in: GrundriB der Betriebswirtschaftslehre 2. Leipzig 1926. HERZOG, S.: 
IndustrieHe und kaufmannische Statistik. Stuttgart 1926. ISAAC, A.: Betriebswirtschaftliche 
Statistik. Berlin 1925. RIEGEL, PH.: Elements of business statistics. New York 1924. SECRIST,H.: 
Statistics in business. New York 1922. MEERWARTH, R.: ttber Bilanzen, Rentabilitatsberech· 
nung und ~~ntabilitatsstatistik, in: Z. PreuB. Stat. Landesamt 56, 313-331 (1916). NEY
MARCK, A.: Uber Bilanzstatistik, in: Bull. Inst. Int. 13/2, 189-200; hiezu Berichte von K. TH. 
V. INAMA-STERNEGG, A. N. KIAER u. a. Ebenda S. 201-263 u. 14/2, 142-299. 
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Die privatwirtschaftliche Statistik gliedert sich zunachst nach der Art der Be
triebe, das ist nach landwirtschaftlichen, nach gewerblichen Betrieben, Handels
betrieben, Bankbetrieben, Versicherungsbetrieben, Verkehrs- und sonstigen Dienst
leistungsbetrieben. Innerhalb dieser Einteilung ergibt sich noch eine Unterab
teilung nach der GroBe des Betriebes, die eine Verschiedenheit der betriebsstatisti
schen Bediirfnisse hervorbringt, also nach GroB-, Mittel- und Kleinbetrieben, bei 
Handelsbetrieben z. B. auch noch nach der Richtung des :Betriebes (Binnenhandels-, 
Einfuhr-, Ausfuhrbetriebe). 

Auch in sachlicher Beziehung kann der betriebsstatistische Stoff gegliedert wer
den; wie zu erwarten, bedienen sich auch hier die verschiedenen Verfasser vel'
schiedener Systeme. Da wir uns hier nicht von der betriebswirtschaftlichen, sondern 
von der volkswirtschaftlichen Seite her dem Gegenstande nahern, wollen wir eine 
Stoffzergliederung geben, die uns die Betriebstatsachen nach dieser Richtung hin 
am besten zu beleuchten scheint. Wir scheiden da die naturalen von den geldwirt
schaftlichen Tatbestanden. In der ersten Beziehung bieten sich als Gegenstand der 
statistischen Erfassung dar: der Stand der Betriebseinrichtung (Grund und Boden, 
Gebaude, maschinelle Ausriistung u. dgl.); das Warenlager; die im Dienste des 
Betriebes stehenden Personen; die eingehenden Roh- und Betriebsstoffe; die in 
Anspruch genommenen Arbeitsleistungen; die Fabrikation oder sonstige Leistung 
des Betriebes; die Warenlieferungen; die Bewegungen des Warenlagers. In diesen 
scheinbar unzusammenhangenden Tatbestanden sehen wir die Betriebsgl'undlagen 
und den Betriebsablauf, wie er sich in natura abspielt, dargestellt. Dazu kommt 
dann als die notwendige Kehrseite der Geldausdruck dieser Darstellung des Standes 
und seiner Bewegungen: die Vermogensbilanz, Aktiven- und Passivenstand und 
ihre Veranderungen; die Geldleistungen fiir die Roh- und Betriebsstoffe, die Lohne 
und Gehalter fiir die empfangenen Arbeitsleistungen; die Preise der verkauften 
Giiter (Leistungen), sowie der daraus el'zielte Gesamterlos. Das sind die Bausteine, 
aus denen die betriebswirtschaftliche Statistik nun den Kern des Ganzen, die 
Kosten- und Gewinnstatistik aufrichtet. Nicht nur fiir den Ablauf als Ganzes, 
sondern auch fiir jede erzeugte Giiter-(Leistungs-)einheit solI der Betriebsinhaber 
genau feststellen konnen, welchen Anteil am Verkaufswerte die Kosten in ihrer 
Zergliederung auf die verschiedenen Bestandteile haben und was auf den Gewinn 
entfallt. 

Die betriebswirtschaftliche Statistik bedient sich der gleichen Verfahren, wie 
wir sie im 1. Teile dieses Grundrisses fiir die theoretische Statistik iiberhaupt kennen
gelernt haben. Es werden Verhaltniszahlen, Mittelwerte, StreuungsmaBe, Korrela
tionskoeffizienten berechnet, es werden statistische Reihen nach den neueren Ver
fahren auf ihre Hauptrichtung, auf jahreszeitliche und konjunkturelle Schwan
kungen untersucht usw. Die modernen Lehrbiicher der betriebswil'tschaftlichen 
Statistik unterscheiden sich darum auch von den alteren, die zum groBen Teil Be
triebswissenschaft fiir Betriebsstatistik brachten und im Statistischen manchen 
Wunsch offen lieBen, dadurch, daB sie vornehmlich die statistischen Verfahren be
handeln, die sich zul' Darstellung der betriebsstatistischen Tatsachen eignen. So 
wirken diese neueren betriebsstatistischen Lehrbiicher wie Lehrbiicher der statisti
schen Theorie mit einem besonderen Hinblicke auf den betriebswissenschaftlichen 
StofF. Wir miissen uns hier versagen, auf Einzelheiten del' Betriebsstatistik einzu
gehen und miissen die an diesem heute sehr wichtig gewordenen Sonderzweige der 
Statistik interessierten Leser auf das einschlagige Fachschrifttum verweisen. Wir 
begniigen uns hier damit, ein Beispiel aus dem betriebsstatistischen Stoffe vorzu
fiihren. 

1 Vgl. z. B. die oben angefiihrten Lehrbiicher von BANSE und von .A. LESTER BOD-
DINGTON. 

15* 
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Beispiel. 
Darstellung der Korrelation zwischen Leistungsgrad und Produktionskosten ' . 

Einzel- Kosten Ab- Einzel-
Abweichung schwankung in % weichung schwankung 

Monat 
Leistungs- vom Durch- im Verhaltnis des Lei- vom im Verhaltnis 

grad schnitt des zur Durch- stungs- Durch- zur Durch-
Leistungsgrades schnitts- schnitt schnitts-

schwankung grades aus Sp. 4 schwankung 
-- - --------------------. 

1 2 I 3 4 I 5 6 

Janner 100 + 0,75 + 0,086 70 - I -0,187 
Feher 95 - 4,25 -0,502 73 + 2 + 0,375 
Marz no + 10,75 + 1,270 65 - 6 -1,126 
April 105 + 5,75 + 0,679 67 - 4 -0,751 
Mai. 95 - 4,25 -0,502 73 + 2 + 0,375 
.Tuni. 85 -14,25 -1,684 81 +10 + 1,877 
.Juli . 80 -19,25 -2,275 84 + 13 + 2,439 
August 90 - 9,25 -1,093 76 + 5 + 0,938 
September. 100 + 0,75 + 0,086 69 - 2 -0,375 
Oktober . llO + 10,75 + 1,270 64 - 7 -1,314 
November ll5 + 15,75 + 1,861 63 - 8 -1,501 
Dezember 105 , 5,75 + 0,679 67 - 4 -0,751 -r-

ll90: 12 101,50: 12 

I 
852: 12 

I 
64: 121 

arithmet. 
Durchschn. 99,25 8,46 71,0 5,33 

Die Zahlen der obigen Tabelle beruhen auf einer der Wirklichkeit nachgebildeten Annahme 
tiber die GroBe der Leistung und der Kosten eines Betriebes. Wenn wir uns in der Spalte I je 
drei Nullen angehangt denken (also 100000, 95000 usw.), so haben wir die Grundzahlen, von 
denen die Berechnung ausgeht. Spalte 1 stellt nun die monatliche Leistung in MeBzahlen auf 
die Jannerieistung dar und berechnet daraus den Monatsdurchschnitt (~9,25). Spalte 2 stellt 
die Abweichungen der einzelnen MonatsmeBzahlen von diesem Durchschnitt dar, Spalte 3 die 
an der durchschnittlichen Abweichung (8,46) gemessene verhaltnismaLlige Einzelschwankung. 
Die Spalten 4 bis 6 verfahren ebenso mit den Prozenten der Kosten von der LeistungsgroBe. 
Spalte 3 und 6 sind dadurch von der verschiedenen GroBe der durchschnittlichen Abweichung 
befreit, somit untereinander unmittelbar vergleichbar. Dieser Vergleich zeigt eine ausgespro
chene negative Korrelation der beiden Reihen. 

Die neuere Privatwirtschaftsstatistik hat sich auch aile Fortschritte der mathe
matischen Denkmittel in der statistischen Theorie zu eigen gemacht. Sie bearbeitet 
nicht nur ihre zeitlichen Reihen mit den von der Konjunkturstatistik ausgebildeten 
Mitteln (I, 107f£'), sie setzt auch die wahrscheinlichkeitstheoretische Behandlung der 
Probleme und die Korrelationsrechnung fur ihre Zwecke ein. In der Schrift von 
BECKER, PLAUT und RUNGE (a. a. 0., S. 45f£.) werden drei Hauptprobleme der be
triebswirtschaftlichen Statistik mit mathematischen Mitteln behandelt: der Ver
gleich zweier Mengen auf Grund zweier Proben, der Zusammenhang zweier Eigen
schaften eines Materiales und das Abnahmenrisiko. Das erstere Problem ergibt 
sich bei der Priifung der Erzeugnisse auf ihre Gute. Diese Prufung kann nur auf 
Grund einer beschrankten Anzahl von Stichproben durchgefiihrt werden, besonders 
dort, wo die Probe in dem Verbrauch der Ware besteht (z. B. Prufung von GlUh
lampen auf ihre Brenndauer). Die Sicherheit der Aussagen solcher Teilerhebungen 
konnen mit den bekannten Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung (I, 38ff.) be
rechnet werden, gleichgultig, ob es sich urn die Prufung des Genugens der GroBe 
einer solchen Teilmasse, oder um den Vergleich zweier solcher Teilmassen auf 
Wesensverschiedenheit oder Wesensgleichheit handelt (I, 38ff.). Das zweite Problem 
des Zusamrnenhanges zweier Eigenschaften eines Materiales (z. B. der Dehnbarkeit 
und der Harte von Eisenbahnschienen) fuhrt auf die bekannten Verfahren der 

1 BANSE: Organisation und Methoden der betriebswirtschaftlichen Statistik, S.230. Berlin 
1929. 
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Korrelationsrechnung. Bei dem dritten Problem, der Feststellung der Abnahme
bedingungen und der GroBe des Abnahmerisikos, handelt es sich darum, festzu
steIlen, bei welcher Beschaffenheit des Materiales der nbernehmer die einzelnen 
Stucke der Lieferung noch ubernehmen muB und bei welcher er sie beanstanden 
kann. Die Wahl der Grenze, oberhalb deren das Material noch alstauglich zu be
trachten ist, wird einerseits bestimmt werden durch die Rucksicht auf den Ruf der 
Firma - also nicht zu niedrig, andererseits aber auch durch die Rucksicht auf den 
materiellen Erfolg der Lieferung, also nicht zu hoch. Es gilt da zunachst, die Streu
ung des Materiales hinsichtlich der betreffenden Eigenschaft an einem genugend 
groBen Stichprobenmaterial festzustellen. Nehmen wir an, dieses Material wiirde 
erkennen lassen, daB es sich bei der zu priifenden Eigenschaft um eine Streuung 
nach Art der Normalkurve handle. Wir kennen dann die ganze Flache, konnen auch 
denjenigen Flachenteil berechnen, der unterhalb der aufgestellten Abnahmegrenze 
liegt. Der Quotient aus dem Teil zum Ganzen ergibt dann die Wahrscheinlichkeit 
der zu erwartenden Beanstandungen, also das Beanstandungsrisiko. Die ange
gebene Berechnung kann fur jeden Gutegrad des Materiales probeweise vorge
nommen werden und es kann der Fabrikant durch die angefiihrte mathematische 
Betrachtung gewissermaBen experimentell die zu wahlende Untergrenze bestimmen. 
Da es sich bei dieller Feststellung nur um einen beschrankten Ausschnitt aus seiner 
Erzeugung handeln kann, so wird das Haufigkeitspolygon, das er aus der Streuung 
seines Materiales zunachst gewinnt, ziemlich stark mit zufalligen Fehlern behaftet 
sein (I, 24f£'). Er kann daher die gesuchte Antwort nicht unmittelbar aus diesem 
rohen Material erhalten, da er hiebei zu irrigen Ergebnissen gelangen muBte, die 
fur sein ganzes Material keine Geltung hatten. Er muB daher durch irgendeine 
Art der Ausgleichung, im obigen FaIle z. B. durch Anwendung der GauBschen Kur
venformel, der Wesensform der Verteilung nahezukommen trachten, um dann an 
dieser 1dealverteilung die Rechnung durchzufiihren. 

Eine ganz ahnliche Problemstellung konnte sich an der von uns im Band I dieses Grundrisses 
(S.92) mitgeteilten KorpergroBenverteilung von Rekruten ergeben, wenn der Heeresminister 
diejenige KorpergroBengrenze suchte, bei der der Rekrut noch als diensttauglich gelten soll. 
Die Grenze soIl einerseits nicht zu tief gezogen werden, weil das dem guten Aussehen, vielleicht 
auch dem Kampfwert der Truppe schadet, andrerseits nicht zu hoch, weil sonst ein zu groBer 
Prozentsatz von Rekruten auBerhalb der Wehrpflicht fiele. Aus der ausgeglichenen Haufigkeits
kurve (I, 92, Sp. 6) kann nun leicht das Verhaltnis der durch irgendeine Grenzziehung AusEchei
denden zur Gesamtzahl der Rekruten ermittelt, die Frage somit fiir aIle gestellten Annahmen 
beantwortet werden. 

16. Die Konjunkturstatistik 1. 

Die Konjunkturstatistik macht es sich zur Aufgabe, die Bewegungserschei
nungen der Wirtschaft, darunter besonders den Konjunkturverlauf einer ein-

1 a) ZU8ammen/a88endes Uber Konjunkturablauf und Konjunkt1tr8tatistik. MITCHELL, W. C.: 
Der Konjunkturzyklus. Leipzig 1931. WAGEMANN, E.: Konjunkturlehre (mit zahlreichen wei
teren Schriftenangaben). Berlin 1928. DEBS.: Einfiihrung in die Konjunkturlehre (Wissenschaft 
und Bildung 269). Leipzig 1929. DEBS.: Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft. Berlin 1931. 
ROEPKE, W.: Krise und Konjunktur. Leipzig 1932 (Sammlung "Wissenschaft u. Bildung"). PER
SONS, W. M.: Forecasting business cycles. London 1931. PIGOU, A. C.: Industrial fluctuations, 
2. ed. London 1929. - Konjunkturforschung und Konjunkturtheorie. 11 wissenschaftliche 
Gutachten (Schriften d. Vereins f. Sozialpolitik 173/11). Leipzig 1928. H. W. METHOBST, 
A. L. BOWLEY, W. BREISKY, C. GINI, L. MARCH, W. M. PERSONS, E. SZTURM DE SZTREM, E. WAGE
MANN iiber Konjunkturvoraussage und Konjunkturstatistik, in: Bull. Inst. Int. 24/2, 219-347 
und 26/3, 174ff., 470ff. Vgl. auch L. MARCH: Les indices economiques, in: Metron 3, H. 3/4, 
S. 334-362 (1924). SPIETHOFF, A.: Art. "Krisen", in: Handw. Staatsw. 6, 8-91. MORGEN
STERN, 0.: Wirtschaftsprognose. Wien 1928. SNYDER, C.: Business cycles and business measure
ment. New York 1927. MOMBERT, P.: Einfiihrung in das Studium der Konjunktur, 2. Aun. 
Leipzig 1925. PERSONS, W. M.: The problem of business forecasting. Boston 1924. MOORE, H. L.: 
Generating economic cycles. New York 1923. SORER, R.: Vber die Berechnung von Korrelations-
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gehenden Darstellung und Durchforschung zu unterziehen. Der Name ist also, 

koeffizienten zwischen den Symptomen der wirtschaftlichen Entwicklung in Osterreich, in: 
Allg. stat. Arch. 8, 193ff. (1914) und Bull. Inst. Int. 20/2, 772 ff. MORTARA, G.: Numeri indici 
delle condizioni economiche d'Italia, in: Bull. Inst. Int. 20/2, 663ff. 

b) Zur Kritik der Konjunkturstatistik; Barometersysteme. WINKLER, W.: Offene Fragen der 
Konjunkturstatistik, in: Der Stand und die nachste Zukunft der Konjunkturforschung, Fest
schrift fur A. SPIETHOFF. Munchen 1933. - On the mathematical statistical analysis of economic 
data, in: J. Roy. Stat. Soc. 95, 187-278 (1932). PETER, H.: Grenzen der Statistik in der Kon
junkturforschung. Ein Beitrag zur Kritik der Wirtschaftsprognose (Veroff. Frankf. Ges. f. 
Konjunkturf. 5). Bonn 1930. KUZNETS, S.: Wesen und Bedeutung des Trends (Veroff. Frankf. 
Ges. f. Konjunkturf. 7). Bonn 1930. LORENZ, P.: Uber Naherungsparabeln hohen Gradesund 
ihre Aufgabe in der Konjunkturforschung, in: Metron 10, H.4, S. 61-78 (1933). ANDERSON, 0.: 
Zur Problematik der empirisch-statistischen Konjunkturforschung (Veroff. Frankf. Ges. f. Kon
junkturf. 1). Bonn 1929. HAYEK, F.: Geldtheorie undKonjunkturtheorie, S. 1-11. Wien 1929. 
ANDREICH, E.: Critique des methodes de la statistique conjoncturale, in: J. Soc. Hongr. de 
Stat. 6, 296-346 (1928). HEINRICH, W.: Grundlagen einer universalistischen Krisenlehre, S.144 
bis 171. Jena 1928. ALTSCHUL, E.: Konjunkturtheorie und Konjunkturstatistik. Ein Beitrag 
zur Charakterisierung der empirisch-statistischen Stro~~ngen in der amerikanischen National
okonomie, in: Arch. Sozialwiss. 55, 60-90 (1926). - Uber Barometersysteme vgl. WAGEMANN: 
Konjunkturlehre, S. 105-139, Berlin 1928 und die dort angegebenen Schriften, sowie: BRES
CIANI-TuRRONI, C.: Considerazioni sui "barometri" economici, in: Giorn. degli econ. 68, 361 bis 
393, 579 -619 (1928). - Economic Barometer. Report submitted to the Econ. Com. of the League 
of Nations (Internat.Labour Office). Genf 1924. Erganzend: RICHARDSON, J. H.: Konjunktur
voraussagenin denVereinigten Staaten, in: Internat. Rundschau d. Arbeit 7, 210-224 (1929). 
KARsTEN, K. G.: The Harvard business index, a new interpretation, in: J. Amer. Stat. Assoc. 
21, 399-418 (1926). DERS.: Theory of quadrature in economics. Ebenda 19, 14-27 (1924). 
PERSONS, W. M.: Interpretation of the index of general business conditions. Cambridge, Mass. 
1922. DERS.: Explanation of the data and methods used in the index of general business con
ditions, in: Review of economical statistics, Jg. 1, 1919. GATER, R.: Die Konjunkturprognose 
des Harvard-Instituts. Eine Kritik ihrer Methoden und Ergebnisse (Zurcher Volkswirtsch. For
schungen 17). Zurich 1931. GUTFELD, A.: Konjunkturpolitik und Konjunkturprognose in: Z. 
PreuJ3. Stat. Landesamt 68, 1/2, 1-32 (zum Harvardbarometer). STAEHLE, H.: Das Konjunk
turbarometer des Harvard Economic Service, in: Schmollers Jb. 52, 261-310 (1928). CLAU
SING, C.: R. W. Babsons Beobachtungsverfahren der wirtschaftlichen Wechsellagen. Ebenda, 
S.101-120. 

c) Einzel/ragen. Technik der Konjunktur8tatistik. WESTERGAARD, H. C.: On periods in eco
nomic life, in: Metron 5, H. 1, S. 3-26 (1925). EZEKIEL, M.: Preisvoraussage beilandwirtschaft
lichen Erzeugnissen (Veriiff. Frankf. Ges. f. Konjunkturf. 9). Bonn 1930. HANAU, A.: Die Pro
gnose der Schweinepreise, 3. Aufl., S.-H. 18 zu den Vjh. Kf. Berlin 1930. HENNIG, H.: Die Analyse 
von Wirtschaftskurven, S.-H.4 zu den Vjh. Kf. Berlin 1927. DONNER, 0.: Die Saisonschwan
kungen als Problem der Konjunkturforschung, S.-H.6 zu den Vjh. Kf. Berlin 1928. LORENZ, P.: 
Vber das Verfahren von Persons zur Berechnung eines Saisonindex, in: Allg. stat. Arch. 12, 
412-421 (1932). DERS.: Der Trend. Ein Beitrag zur Methode seiner Berechnung usw., mit Tafeln, 
2. Auf!., S.-H. 21 zu den Vjh. Kf. Berlin 1932. ANDERSON, 0.: Die Korrelationsrechnung in der 
Konjunkturforschung. Ein Beitrag zur Analyse von Zeitreihen (Ver6ff. Frankf. Ges. f. Kon
junkturf. 4). Bonn 1929. V. SCHELLING, H.: Die wirtschaftlichen Zeitreihen als Problem der 
Konjunkturforschung (Veroff. Frankf. Ges. f. Konjunkturf. 11). Bonn 1931. RICHTER-ALTSCHAF
FER, H.: Theorie und Technik der Korrelationsrechnung (Schriftenreihe d. Inst. f. landwirt
schaftl. Marktforschung 5). Berlin 1932. - Vgl. ferner den ersten Teil dieses Grundrisses, 
S. 106-115 und die dort angefuhrten Schriften. 

d) Bibliographie zur Konjunkturstatistik vierteljahrlich in: Vjh. Kf., Berlin. - SeMif
tenreihen: Sonderhefte zu den Vjh. Kf., Berlin. - Beitrage zur Konjunkturforschung, hrsg. 
v. Osterr. Institut f. Konjunkturforschung. - Veroffentlichungen der Frankfurter Gesellschaft 
fur Konjunkturforschung, Bonn, und Neue Folge, Leipzig. - Schriftenreihe des Institutes fur 
landwirtschaftliche Marktforschung, Berlin, u. a. - Zeitschri/ten: Vierteljabrshefte zur Kon
junkturforschung, Berlin. - Wochenberichte des (deutschen) Institutes fUr Konjunkturfor
schung. - Der Markt der Fertigware, brsg. v. Inst. f. Wirtschaftsbeobachtung, Niirnberg. -
Blatter fur landwirtschaftliche Marktforschung, hrsg. v. Inst. f. landwirtschaftliche Marktfor
schung, Berlin. - Die Wirtschaftskurve, hrsg. v. d. Frankfurter Zeitung. - Monatsberichte 
des Osterreichischen Inst. f. Konjunkturforschung, Wien. - Harvard Review of Econ. Statistics 
und: Weekly Letters, Harvard Economic Service, New York. - London and Cambridge Econo
mic Service. - Indices du mouvement general des affaires en France et en divers pays, Paris. -
Bulletin de la Statistique Generale Fralll}aise, Paris. - Barometro economico, Rom, usw. Siehe 
ferner die periodischen Veroffentlichungen der Notenbanken und der bedeutenderen Privat
banken, sowie die amtlichen wirtschaftsstatistischen Zeitschriften der einzelnen Staaten. 
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wenn wir die neueste Stromung in der Konjunkturstatistik beriicksichtigen, zu 
eng; denn sowohl die jahreszeitlichen Schwankungen, als auch die Hauptent
wicklungsrichtung der wirtschaftlichen Erscheinungen (I, 107ff.) sind heute Gegen
stand der Konjunkturforschung geworden. Ja es greift ihr Bereich auch iiber die 
Bewegungserscheinungen hinaus; die Konjunkturstatistik befaBt sich heute auch 
mit den Bestanden der Volkswirtschaft und ihren Veranderungen in der Zeit 
("Strukturanderungen"); denn nur aus diesen kann die Hauptentwicklungsrich
tung der wirtschaftlichen Ereignisse verstanden werden. Die heutige Konjunktur
statistik ergreitt somit das ganze Gebiet der Wirtschaftsstatistik, das sie nur in 
einer besonderen Art der Betrachtung behandelt. Sie bleibt aber innerhalb der 
Grenzen der Wirtschaftsstatistik nicht stehen; denn iiberall dort, wo wirtschaft
liche Einfliisse die Gestaltung von Bevolkerungs- oder Kulturerscheinungen bestim
men, werden auch diese von dem Rhythmus der wirtschaftlichen Bewegungen er
griffen, werden damit in den Bereich der Konjunkturforschung mit hereingezogen. 

Entsprechend diesem umfassenden Charakter des Gebietes haben wir es nicht 
unterlassen, bei verschiedenen sich bietenden Gelegenheiten auf die rhythmischen 
Bewegungender behandelten Wirtschaftskurvenhinzuweisen (S. 158,174, 182 usw.). 
Desgleichen haben wir schon im ersten Bande dieses Grundrisses (I, lO7ff.) die 
wichtigsten Verfahren der Auseinanderlegung der verschiedenartigen 
Bestandteile von Wirtschaftskurven ausfiihrlich behandelt. Es bestehen be
kanntlich zwei Hauptgruppen von Verfahren: das eine, hauptsachlich Yom Har
vard-Institut in Amerika herausgearbeitet und angewendet, macht iiber die Haupt
richtung der ganzen Bewegung zuniichst eine Annahme (Gerade, parabolische 
Kurve nten Grades usw.) und fiihrt diese Annahme mit Hilfe des Verfahrens der 
kleinsten Quadrate (I, 111, 117) durch. Dann werden die MeBzahlen der jahres
zeitlichen Schwankungen gewonnen und mit der Kurve der Hauptrichtung multi
pliziert, wonach als subtraktiver Rest (urspriingliche Kurve weniger jahreszeitlich 
beeinfluBte Hauptrichtungskurve) die Kurve der Konjunkturschwankungen, ver
bunden mit allfalligen zufallsartigen StOrungen, iibrigbleibt. Die andere Art be
seitigt durch fortschreitende Anwendung des Verfahrens der gleitenden Durch
schnitte zuerst die jahreszeitlichen, dann die konjunkturellen Schwankungen und 
gelangt so zu der Hauptrichtung. Jahreszeitliche und konjunkturelle Schwankun
gen werden dann subtraktiv ausgeschaltet. An beide Zerlegungsarten hat sich in 
neuerer Zeit die Kritik gekniipftl: es wird die Willkiirlichkeit der Wahl der Haupt
richtung beim ersten Verfahren, ferner die schematische Annahme additiver oder 
multiplikativer Zusammenhange ohne Riicksicht auf die in der Wirklichkeit be
stehenden Zusammenhange getadelt. In der Tat hangt die Gestalt der Konjunktur
(und jahreszeitlichen) Schwankungen von der Art des gewahlten Verfahrens mit ab, 
so. daB die derzeit errechneten Reihen noch nicht den Wert eindeutiger und sicher 
feststehender Ergebnisse besitzen. 

Eine zweite Aufgabe der Konjunkturstatistik besteht darin, die durch eines der 
genannten Verfahren herausgerechneten Konjunkturwellen nach ihrer Dauer, 
nach der GroBe ihres Ausschlages, nach sonstigen Einzelh.eiten ihrer 
Gestalt, sowie nach ihrer Lage zu den Konjunkturwellen anderer Wirtschafts
reihen naher zu bestimmen. 

Als Dauer einer Konjunkturwelle wird der Abstand zwischen zwei gleichen 
Phasen, meist zwischen den tiefsten Punkten der Wellenbewegung, genommen. 
Da jede Welle eine individuelle Gestalt hat, ist es notwendig, den Durchschnitt 
aus einer Anzahl von Konjunkturwellen zu berechnen. Hierbei ergibt sich die Schwie
rigkeit, daB die Konjunkturwellen in ihrer Gestalt zeitlichen Anderungen unter
worfen sind. So sind z. B. die Konjunkturwellen, die vor dem Kriege beobachtet 

1 VgI. besonders O. ANDERSON: Zur Problematik usw., S. Uff., 27ff. 
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wurden, durchschnittlich Iiinger gewesen (6 bis 10 Jahre) als die Konjunkturwellen 
nach dem Kriege. Die GroBe des Ausschlages wird durch die mittlere quadratische 
Abweichung der Jahres-(Monats-)werte der Konjunkturreihe von denen der 
Hauptrichtung, die hier als Ruhelage der Welle aufgefaBt wird, ausgedruckt. Sollen 
verschiedene Konjunkturwellen miteinander verglichen werden, so wird hiezu die 
verhaltnismaBige mittlere Abweichung (der "Variabilitatskoeffizient", I, 82f.) 
benutzt. Die Gestalt der KonjunkturweHen wird auch sonst statistisch beschrieben; 
so ist es z. B. moglich, durch die mittleren Abweichungen der Kurventeile die in 
der Regel zu beobachtende Tatsache des langsamen Anstieges und des steileren 
Abstieges statistisch zu messen. SchlieBlich wird noch die Lage der Konjunktur
wellen verschiedener Wirtschaftsreihen, die sich auf einen und denselben Kon
junkturwechsel beziehen, einer naheren Bestimmung unterworfen. Es ist bekannt, 
daB die gute oder schlechte Konjunktur nicht gleichzeitig aIle wirtschaftlichen Tat
sachen erfaBt, sondern daB dies in verschiedenen Abstanden erfolgt. Der Statistiker 
berechnet nun fur zwei Reihen die Korrelationsziffern fur die verschiedenen mog
lichen Zeitabstande; derjenige Zeitabstand, der der hochsten Korrelationsziffer ent
spricht, wird als der zutreffende Abstand der beiden Konjunkturwellen angesehen. 

Sind die Konjunkturwellen der verschiedenen wirtschaftlichen Zeitreihen be
stimmt und beschrieben, so handelt es sich darum, ein Gesamtbild fur den Kon
junkturablauf in der ganzen Wirtschaft zu gewinnen. Der nachstliegende Gedanke 
ist der, in einer einzigen Reihe von MeBzahlen den Konjunkturablauf der Wirtschaft 
abzuspiegeln (Versuche NEUMANN-SPALLARTS, JULINS u. a.). Dagegen ist nun 
manches einzuwenden. Wenn die Konjunkturwellen der verschiedenen neben
einander laufenden Erscheinungen (z. B. Aktienkurse, Warenpreise, Darlehens
zinsfuB) einander nicht uberdecken, sondern in gewissen Abstanden aufeinander 
folgen, dann muB eine Zusammenfassung zu einer A bsch wach ung des Konjunk
turablaufes fiihren. Ferner fallt es schwer, einem solchen Durchschnittsausdruck 
fUr die Bewegung der verschiedenartigsten Tatbestande einen gegenstandlichen 
Sinn zu unterlegen. Man ist daher mehr und mehr von solchen Versuchen abge
kommen und unternimmt es, den Gesamtablauf der Wirtschaft durch Neben
einanderstellung mehrerer Kurven zu kennzeichnen. Da .mit diesen Versuchen in 
der Regel auch der Versuch einer Konjunkturvorhersage verbunden ist, bezeichnet 
man solche Darstellungen als "Konjunkturbarometer". Eines der bekanntesten 
der neueren Zeit ist das Dreikurvenbarometer des Harvard-Institutes. 

Die Darstellung des Harvard-Institutes, dessen Veroffentlichungen im Jahre 1919 einsetzten 
und das Riickberechnungen bis zum Jahre 1903 vorgenommen hat, fuBte urspriinglich auf 23 
wirtschaftlichen Reihen, die aus 50 auf ihre Verwendbarkeit zur konjunkturstatistischen Dar
stellung gepriiften Reihen nicht nach theoretischen Forderungen, sondern nach rein empirischen 
Gesichtspunkten ausgewahlt wurden. Nach Ausscheidung einiger minder vergleichbarer Reihen 
wurden aus den verbleibenden 17 Kurven, unter Beriicksichtigung ihrer gegenseitigen Lage 
zueinander, 5 Gruppen gebildet ("Fiinfmarktebarometer"). Spater wurde vom Fiinfmarkte
barometer unter Ausscheidung von 4 weiteren Kurven zum Dreimarktebarometer iibergegangen. 

Das Barometer setzte sich folgendermaBen zusammen: 

I
I. Rendite von 10 Eisen- II. Roheisenproduktion, 

bahnobligationen, 2. Bankabrechnungen 
2. Kursindex fiir 20 Eisen- auBerhalb N. Y. City, 

A bahnaktien, B 3. Bradstreet's Preisindex, 

1
3. Kursindex fiir 12 In- 4. Index des Bureau of La-

dustrieaktien, bour, 
4. Bankabrechnungen 5. ReservenN.Y.CityClear-

N. Y. City. ing-House Banken. 

I
I. Zinssatzfiir4-6-Monats

wechsel, 
2. Zinssatz fiir 60-90-Tage-

C wechsel, 

1
3. Darlehen N. Y. C. Clear

ing-House Banken, 
4. Depositen N. Y. C. Clear

ing-House Banken. 

In der weiteren Entwicklung wurde die Zahl der Reihen noch mehr eingeschrankt, so daB 
in der Revision von 1923 nur noch je zwei Kurven fiir jede Gruppe (insgesamt also 6) in Verwen
dung traten. 

Das Harvard-Barometer der drei Markte in der ersteren Fassung, fiir die Jahre 1903-1914 
zuriickberechnet, ergab, nachdem die mittleren Abweichungen der Konjunkturzyklen zwecks 
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besserer Vergleichsmoglichkeit einander gleichgesetzt (jede Abweichung also in Einheiten der 
mittleren Abweichung ausgedriickt) worden waren, das untenstehende Bild. 

Wenn wir in unserer Abb. 18 zunachst den einzelnen VerIauf der dargestellten Kurven ver
folgen, z. B. den der Kurve A, so sehen wir an ihr wohl das Auf und Nieder, das den AnstoB zu 
der Bezeichnung "Wellen" gegeben hat, wir sehen aber auch, daB diese Bezeichnung nur mit 
Vorbehalt aufzunehmen ist. Es sind keine Wellen, wie sie das Wasser schlagt, sondern ganz un
regelmaBige Gebilde, jedes eine "einzigartige historische Episode" (W. C. MITCHELL). Dem ersten, 
etwas breiteren Wellental, das nicht besonders tief liegt, folgt ein Wellenberg mit drei Gipfeln, 
dann folgt ein tiefes Herabsinken mit sofortigem Wiederaufstieg zu einem einfachen Berg, dann 
ein Sinken kaum unter die Norlll:~le, hierauf ein kaum merkliches Ansteigen mit Doppelgipfel, 
ein etwas starkerer Abstieg usw. Ahnlich zackig und unregelmaBig verIaufen die beiden anderen 
Kurven. Wenn wir nun aus dem Auf und Nieder einer solchen Kurve den Durchschnitt ziehen, 
und als "typische Konjunkturwelle" darstellen, so diirfen wir - selbst dann, wenn die "Wellen" 
aile die gleiche Lange hatten, sich also wenigstens nach dieser Richtung hin als gleichartig be
wahrten - nicht iibersehen, daB noch hinsichtlich der Starke des Wellenausschlages und hin
sichtlich der sonstigen Gestalt der Kurve ein weiter Schwankungsspielraum iibrigbleibt. Dies 
ist besonders dann zu bedenken, wenn auf Grund eines solchen Kurvenablaufes der Versuch 
einer Vorhersage im Wege einer statistischen Weiterfiihrung (I, 122 ff.) versucht wird. Wir diirfen 
andrerseits nicht iiber den starken individuellen Verschiedenheiten das Gemeinsame der einzelnen 
Kurven iibersehen, das ihnen das wiederholte Auf und Nieder gibt. Desgleichen diirfen wir. 
wenn wir das Gesamtbild ins Auge fassen, trotz allen individuellen Verschiedenheiten der Auf
einanderfolge der drei Kurven nicht iibersehen, daB wir im allgemeinen sowohl im Anstieg wie 
imAbstieg zuerst dieA-Kurve +3 +3 
(Spekulationsmarkt), dann 
die B-Kurve (Warenmarkt), +2 +2 
dann die C-Kurve (Geld-
markt) vorfinden. Auf die +1 

"Wellenbewegung" und dieses 
wenn auch eigenwillige Auf- 0 
einanderfolgen der Kurven 
griindet sich die "empirische" -1 

Voraussage des Harvard-In-
stitutes. Zeigt z. B. die Spe- -z -2 

kulationskurve Anzeichen ei-
nes Ansteigens nach einem -J 190J 190'1 1905 1905 1907 190B 1.90.9 1910 l.9n 1.912 '.913 197¥ -J 
Wellental, so glaubt man fiir 
die nachste Zeit ein Ansteigen Abb. 18. Das Harvard-Barometer der drei MArkte 1903-1914'. 

der Warenpreise, dann ein 
Ansteigen der Geldzinssatze voraussagen zu konnen. Indessen ist auch die Aufeinanderfolge der 
Kurven so lose und erst, durch so kurze Zeit beobachtet, daB die Grundlage fiir eine Voraussage 
als zu schwach erscheint. In der Tat hat sich auch das Bild der Aufeinanderfolge der Kurven 
nach dem Kriege griindlich geandert (vgl. GATER, a. a. 0., S. 160f.), wodurch das Harvard
Barometer der drei Markte in MiBkredit geraten ist. 

Von dem Fehler, einen einzigen Ausdruck fiir die wirtschaftliche Wechsellage in einem Ein
oder Mehrkurvenbarometer zu gewinnen, halt sich das deutsche Institut fiir Konjunktur
forschung frei. Es stellt den Konjunkturablauf auf einer Reihe von Markten dar (Abb. 19), 
bewahrt somit den einzelnen Kurven (die ja selbst schon ortliche und sachliche Durchschnitte 
sind) besser ihren arteigenen Charakter. Das Harvard-Barometer (das dritte Bildchen links in 
der Abb.19) spielt im Rahmen dieser Darstellung nur eine untergeordnete Rolle. Besonders 
erwahnenswert sind die Einzelforschungen des Institutes auf den verschiedensten Teilgebieten, 
dessen Arbeiten iiberhaupt eine wertvolle Bereicherung unseres wirtschaftsstatistischen vVissens 
vorstellen. 

17. Die Statistik der wirtschaftlichen Organisation 2. 

Unter Statistik der wirtschaftlichen Organisation ist dreierlei zu verstehen: 
1. die Statistik der Unternehmungsformen (Einzelunternehmung, Aktiengesell
schaft, Gesellschaft m. b. H., Genossenschaft usw.), 2. die Statistik solcher Organi
sationen, die iiber die Unternehmung hinausfiihren und ein Zusammenwirken zahl-

1 Aus GATER, a. a. O. S. 158. 
2 MULLER, J. : Deutsche Wirtschaftsstatistik, S. 24-30, 37-48. ZIZEK, F.: GrundriB der 

Statistik, S. 366-377. MOLL, E.: Private Unternehmungsformen, in: Stat. in Deutsch!. 2, 
428-467. (Fortsetzung der Note S. 235.) 
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reicher Unternehmungen bezwecken (Kartelle, Konzerne u. dgl.) , 3. die Statistik 
solcher Verbande, die hauptsachlich als Organisationen im Kampfe zwischen den 
Unternehmern und den Arbeitern (Angestellten) gebildet werden (Unternehmer
verbande, Gewerkschaftsvereine der Arbeiter oder Angestellten). 

a) Statistik der Unternehmungsformen. Die Unternehmungsformen konnen 
in der allgemeinsten Weise durch die gewerblichen Betriebszahlungen erfaBt wer
den; freilich liegt darin eine Erschwerung, daB der Betrieb und nicht die Unter
nehmung (Firma) in den Mittelpunkt der Erhebung gestellt ist. Fiir die groGe Mehr
zahl der Betriebe, bei denen Betrieb und Unternehmung zusammenfallen, wird die 
Unternehmungsform ohne weiteres klargestellt werden konnen, fiir die anderen nur 
dann, wenn besondere Fragen nach der Unternehmung und ihrer Rechtsform ge
stellt sind. Aber auch in diesem FaIle wird die wirtschaftliche Hauptfrage, wie sich 
die verschiedenen Arten von Unternehmungsformen im wirtschaftlichen Leben 
bewahren, in diesem Rahmen kaum beantwortet werden kOnnen. Daher ist es not
wendig, iiber besonders interessierende Unternehmungsformen besondere Statistiken 
aufzustellen. Als Quelle solcher Statistiken dienen in der Regel die gerichtlichen 
Eintragungen (in die Handels-, Genossenschaftsregister), die nicht nur iiber den 
Stand, sondern auch iiber die Bewegung der Unternehmungen der verschiedenen 
Organisationsformen Auskunft geben. AuGer iiber diese Tatsachen der auGeren Ver
breitung der Unternehmungsformen wird, wenn angangig, auch die Statistik des 
geschaftlichen Erfolges hergestellt. Besonders die Aktiengesellschaften, die ihre 
Bilanzen veroffentlichen miissen, bieten der Statistik wiIlkommenes Material. 
Freilich miissen die Angaben dieser Bilanzen wegen des sehr haufigen "Frisierens 
von Bilanzen" mit Vorsicht entgegengenommen werden. Die Hauptpunkte, auf 
denen sich das Interesse vereinigt, sind der Reingewinn und die Dividendenhohe. 

(Fortsetzung der FuBnote 2 von S. 233.) 
a) Stati8tik der Einzelunternehmungen. Abschliisse deutscher Aktiengesellschaften 1929 bis 

1931. S.-H. 1 zu den Vjh. Stat. Dt. R. 41, 3f. (1932). Berlin 1932. ALFTER, J.: Die Lebensschick
sale der Aktiengesellschaft in theoretischer Beleuchtung (Bonner staatswiss. Untersuchungen 
19). Jena 1932. GAEDICKE, H.: Altersaufbau, Abgangsordnung und Lebensdauer von Aktien
gesellschaften, in: Alig. stat. Arch. 19, 523-529 (1929). SAIBANTE, M.: I profitti della societa 
per azione e la concentrazione dei capitali industriali, in: Metron 6, H. 1, S. 165ff. (1926). 
SOMARY, F.: Statistik der Aktiengesellschaften, in: Bull. Inst. Int. 14/4, 45-60. 

b) Verbande. Konzerne, Interessengemeinschaften u. ahnliche Zusammenschliisse im 
Deutschen Reich Ende 1926 (Einzelschr.1 zur Stat. Dt. R.), S. 2f. Berlin 1927. - Das Eigentum 
am Kapital der deutschen Aktiengesellschaften (Konzernstatistik), in: Vjh. Stat. Dt. R. 41/II, 
73 (1932); 4OJII, 3ff. (1931). WAGENFfum, H.: Statistik der Kartelle, in: Allg. stat. Arch. 22, 
241-253 (1932). VOGELSANG, M.: Die Organisation der Konzernstatistik. Ebenda 20, 42-61 
(1930). DERS.: Die deutsche Konzernstatistik. Ein geschichtlicher, kritischer und technischer Bei
trag. Ebenda 19, 29-46 (1929). ELBOURNE, E. T.: Trade association statistics, in: J. Roy. Stat. 
Soc. 90, 637-684 (1927). - The trade association movement (SHARFMAN), und: Statistical 
activities of trade associations (HENDERSON), in: Amer. Econ. Review 16/1,203-239 (mit Dis
kussion). VERSHOFEN, W.: Die Statistik der Wirtschaftsverbande (Niirnberger Beitrage zu den 
Wirtschaftswissenschaften 1). Bamberg 1924. 

c) Genossenschaftsstatistik. IHRIG, K.: Internationale Statistik der Genossenschaften (Verofi. 
d. Ungarischen Statistischen Gesellschaft 5). Berlin 1928. GUTTMANN, A.: Der Aufbau einer 
allgemeinen deutschen Genossenschaftsstatistik (Diss. Miinchen). WeiBenburg 1930. Ass
HEUER, TH.: Das Problem der Reichsgenossenschaftsstatistik, in: Jb. NationalOk. Stat., 3. F. 
74, 571-579 (1928). SCHWEIKERT, R.: Verteilungsstellenstatistik, in: Konsumgenossenschaftl. 
Rundschau 1929, H.5ff.; hiezu TH. KROMER, in: Dt. Stat. Zbl. 21, 115-119 (1929). SCHEIN
MANN: Statistik der Berufsgenossenschaften, in: Berufsgenossenschaft 40/1, 1-8. HEDBERG, A.: 
Internationale Statistik der Konsumgenossensohaftsbewegung, in: Internationaies Genossen
schaftsbulletin 19, 50f£., 88£1. (1926). KREBS, W.: Die Entwicklung des deutschen Genossen
schaftswesens seit 1889, in: Jb. NationalOk. Stat., 3. F. 57, 306f£., 445ff., 556f£., 624£1. (1919). 
PFUTZE, A.: Die amtliche Genossenschaftsstatistik, in: Dt. Stat. Zbl. 10, 114ff., 194 (1918). DERS.: 
Genossenschaftliche Verbandsstatistik. Ebenda 12,23 (1920). - Untersuchungen iiber die Kon
sumvereine, hrsg. von THIEL und WU.BRANDT, 2 Bde. (Schriften d. Vereins f. Sozialpolitik 150, 
151). Leipzig 1915. - Protokolle der Verhandlungen des 9. Kongresses des Genossenschafts
bundes 1914, S. 47-58 (iiber Vereinheitlichung der Genossenschaftsstatistik). 
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Beispiel 1. 
Die am 31. Dezember 1931 tiitigen deutschen Aktiengesellschaften nach 

Ka pitalsgrollenklassen 1. 

Zahl der Gesellschaften mit einem Aktienkapital von 

Gewerbegruppen 

Industrie der Grundstoff 
Verarbeitende Industria 
Wasser-, Gas-, Elektrizit 

e .... 
· .... 
atsgewin-

nung ....... . . . 
· ... Handelsgewerbe3 ••• 

Banken und sonst. Geldh 
Beteiligungsgesellschaften 
Versicherungswesen. . 
Verkehrswesen5 • • • • 

Sonstige Gewerbegruppe 

andel' 

· . 
· ., 
n. 

I nsgesamt 

5000 50000 100000 
bis bis bis 

unter unter unter 
50000 100000 500000 
RM. RM. RM. 

f----- -- ---
I 2 3 

A. Grundzahlen 
67 57 231 

316 398 1679 

19 16 69 
801 555 829 

71 87 159 
15 6 25 
32 16 33 
25 22 86 

122 95 229 

1468 I 1252 3340 

-- - ---~--

500000 1 Mill. 3 Mill. 20Mill. 
bis bis bis RM. 

unter unter unter und 
1 Mill. 3 Mill. 20Mill. dar-
RM. RM. RM. iiber 
-4-1- 5-1--6-1-7--

91 167 124 56 
804 926 482 45 

9 49 92 32 
202 198 73 3 

72 no 72 20 
15 27 35 18 
11 88 70 4 
71 134 91 10 
77 64 31 4 

1352 1763 1070 192 

B. Von 100 Gesellschaften der betreffenden Gewerbegruppe 
e. Industrie der Grundstoff 

Verarbeitende Industrie . 
Wasser-, Gas-, Elektrizit atsgewin-

nung ...... . 

andel. 
Handelsgewerbu . . . . 
Banken und sonst. Geldh 
Beteiligungsgesellschaften 
Versicherungswesen. . . 
Verkehrswesen. . . . . 
Sonstige Gewerbegruppen 

I nsgesamt 

8,4 
6,8 

6,6 
30,1 
12,0 
10,6 
12,6 
5,7 

19,6 

14,1 

7,2 
8,5 

5,6 
20,9 
14,7 
4,3 
6,3 
5,0 

15,3 

I 12,0 I 

29,1 11,5 21,1 15,6 7,1 
36.1 17,3 19,9 10,4 1,0 

24,1 3,2 17,1 32,2 11,2 
31,2 7,6 7,4 2,7 0,1 
26,9 12,2 18,6 12,2 3,4 
17,7 10,6 19,2 24,8 12,8 
13,0 4,3 34,6 27,6 1,6 
19,6 16,2 30,5 20,7 2,3 
36,8 12,4 10,3 5,0 0,6 

32,0 12,9 16,9 10,3 1,8 I 

insge-
samt 

--
8 

793 
4650 

286 
2661 

591 
141 
254 
439 
622 

104372 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

Am 31. Dezember 1931 wurden im Deutschen Reiche 10437 Aktiengesellschaften, am 16. Juni 
1925 11964 Aktiengesellschaften oder 39,5 auf je 100000 Unternehmungen gezahlt6. Den Grund
zahlen nach die meisten Aktiengesellschaften gab es in der verarbeitenden Industrie, im Handels
gewerbe, in einigem Abstand in den Industrien der Grundstoffe usw. Vber die verhiiltnisma1lige 
Haufigkeit der Aktiengesellschaften in den verschiedenen Wirtschaftsgruppen belehrt folgende 
tlbersicht, die wir der Betriebszahlung7 entnehmen: 

Siehe dazu die Tabelle auf S. 237 unten. 
Wenngleich diese Zahlen eine etwas andere Anordnung aufweisen als die der vorausgehenden 

Tabelle, so lassen sie uns doch wohl erkennen, in welchen Gewerbegruppen die Aktiengesellschaf
ten eine grollere Rolle spielen. Dabei ist wegen der Grolle der hier in Frage kommenden Unter
nehmungen die Bedeutung, die ihnen zukommt, mehr noch nach ihrem Anteil an Arbeitern als 
an Unternehmungen zu bemessen. 

Von grollem Interesse ist die Ausgliederung der Aktiengesellschaften nach der Grolle des 
Aktienkapitals. 1m Durchschnitt am haufigsten, beinahe ein Drittel aller umfassend, waren an
scheinend die Aktiengesellschaften mit einem Aktienkapital von 100000 bis 500000 RM. In 

1 Stat. Jb. Dt. R. 1932, 357. 
2 AuBerdem bestanden noch 8 Aktiengesellschaften, die ihr Aktienkapital noch nicht auf 

RM umgestellt hatten. 
, 3 Ohne Banken und BeteiliguJ;lgsgesellschaften. 

« Ohne Reichsbank, Deutsche Rentenbank und Deutsche Rentenbank-KreditanstaIt. 
5 Ohne Deutsche Reichsbahngesellschaft. 
6 Stat. Dt. R. 413, V. 3. 
7 Ebenda, S. 3. 
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Wirklichkeit ist aber diese Besetzung bestimmt durch die verschiedene GroBe der im Kopf 
der Tabelle von der amtlichen deutschen Statistik gebildeten Gruppen. Wenn wir die Gruppen
ungleichheit beseitigen (I, 65, 69), ergibt sich folgende Verteilungsreihe: 

5000 bis unter 50000 . .. 14,1 % Kif 1(11. 
50000 " 100000 . .. 12,0% 11f-1r-------------------11f 

100000 " 500000 8mal 4,0% 
500000 " 1 Mill. IOmal 1,3 % 
1 Mill. 3 Mill. 40mal 0,4 % t~r---------------------~ 

usw. 

Es ergibt sich somit eine Verteilungsreihe, die, 
von den zufalligen Schwankungen und den Storungen 
aus der ungleichartigen Zusammensetzung abge
sehen, im allgemeinen die Form der Paretoschen 
Verteilungskurve hat. (Vgl. auch Abb. 20.) Nach 
Entfernung des triigerischen Schleiers der ungleichen 
Gruppenbildung zeigt es sich also, daB die Aktien
gesellschaften mit kleinstem Aktienkapital ver
haltnismaBig den groBten Anteil an allen hatten, 
und daB dann, allerdings mit von Gruppe zu Gruppe 
abnehmender Siebungsstrenge, die Zahl der Aktien
gesellschaften verhaItnismaBig sank. 

m~~--------------------m 

B~~------------------------B 

B~~------------------------o 

.-----------------------'1 

~------------------t 

Wenn wir mit diesem Vorbehalte die Unter
schiede der einzelnen Gewerbegruppen von dieser 
durchschnittlichen Verteilung betrachten, so stellen 
wir fest, daB im Handelsgewerbe sowie in den 
sonstigen, hier nicht naher ausgefiihrten Gewerbe
gruppen die Besetzung der beiden untersten Stufen 
iiber, bei den iibrigen Gewerbearten unter dem 

Abb.20. Die Gliederung der Aktiengesellschaften 
im Deutschen Reiche im Jahre 1931 nach der 

Hohe des Aktienkapitals. 
hier angefiihrten Durch
schnitte standen, mit 
der Ausnahme des Ban
ken- und sonstigen Geld
handelsgewerbes, dessen 
Gliederung in diesen 
GruppensichdemDurch
schnitte naherte. Die an
deren Gewerbegruppen 
zeigten dann im allge
meinen eine Besetzung 
der hOheren Gruppen 
liber dem Durchschnitt, 
so die Industrie der 
Grundstoffe, die Was
ser-, Gas-, Elektrizitats
gewinnung usw. 

Beispiel 2. Siehe 
dazu die Tabelle auf 
S.238. 

Die haufigste Art 
der Genossenschaften 
waren die Kreditgenos
senschaften mit etwas 
liber 'I. (41,6 %) aller 
Genossenschaften. Es 
folgten die landwirt
schaftlichen Werkgenos
senschaften (14,0 %), 
die landwirtschaftlichen 

Produktivgenossen-

Gewerbegruppen 

Mit Bergbau kombinierte Werke. 
Mit Eisen- und Metallgewinnung 

kombinierte Werke. 
Bergbau, Salinenwesen und Torf-

graberei. . . . . . 
Chemische Industrie . 
Eisen- und Metallgewinnung 
Kautschuk- und Asbestindustrie . 
Wasser-, Gas- und Elektrizitats-

gewinnung . 
Textilindustrie. 
Maschinen-, Apparate- und Fahr-

zeugbau. 
Versicherungswesen 
Industrie der Steine und Erden 
Musikinstrumenten - und Spiel-

warenindustrie. 
Papierindustrie und Vervielfalti-

gungsgewerbe. 
Elektrotechnische Industrie, Fein-

mechanik und Optik. 
usw. 

Zahl 

50 

123 

144 
573 
186 
50 

233 
760 

945 
429 
637 

83 

403 

393 

Aktiengesellschaften 

% der Beschaf- 'Yoder 
Ge- Ge-

werbe- tigte werbe-Personen gruppe gruppe 

59,5 552709 88,8 

26,2 135240 51,6 

7,5 229209 52,4 
7,5 165250 52,4 
7,1 79775 43,5 
5,3 48469 71,5 

2,7 70629 39,3 
2,6 358734 32,5 

2,4 548880 45,5 
2,3 30707 28,1 
2,2 181782 27,6 

1,4 21740 22,2 

1,3 117445 20,3 

1,0 263066 42,9 

schaften (10,7%), die eigentlichen Wohnungs- und Baugenossenschaften (8,1 %) usw. 
In der Mehrzahl der Genossenschaftsarten handelte es sich um Genossenschaften mit be

schrankter Haftung. Eine Ausnahme machten nur die Kreditgenossenschaften (81,8 % mit un
beschrankter Haftung) und die landwirtschaftlichen Produktivgenossenschaften (50,5% mit un
beschrankter Haftung). 
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Bestand an Genossenschaften im Deu tschen Reiche am 1. Janner 19321. 

Zahl der Genossenschaften Vonje Von je 100 Genossenschaften -- --- ------- 100 Ge- waren solche davon nossen- r--------------

mit mit mit schaften mit mit mit Genossenschaftsarten unbe- entfielen unbe-
nach dem Gegenstand insge- unbe- schrank- be- aufsolche unbe- schrank- be-

der Unternehmung samt schrank- ter schrank- der schrank- ter schrank-
ter ter ter ter 

Haft- Nach- Haft- neben- Haft- Nach- Haft-
pflicht schuB- pflicht stehen- pflicht schuB- pflicht pflicht den Art pflicht 

] 2 3 4 5 6 7 I 8 

Kreditgenossenschaften 21652 17723 34 3895 
Rohstoffgenossenschaften 

41,6 81,8 I 0,2 18,0 

gewerbliche . 1666 8 3 1655 3,2 0,5 0,2 99,3 
landwirtschaftliche 4010 1098 2 2910 7,7 27,4 0,0 72,6 

Wareneinkaufsvereine 1070 9 - 1061 2,1 0,8 - 99,2 
Werkgenossenschaften 

gewerbliche. 232 57 1 174 0,4 24,6 0,4 75,0 
landwirtschaftliche 7287 779 2 6506 14,0 10,7 0,0 89,3 

Gen. zur Beschaffung von 
Masch. und Geraten . 46 2 - 44 0,1 4,3 - 95,7 

Magazingenossenschaften 
gewerbliche . 97 3 1 93 0,2 3,1 1,0 95,9 
landwirtschaftliche 1387 52 - 1335 2,7 3,7 - 96,3 

Rohstoff- u. Magazingen. 
gewerbliche . 45 2 - 43 0,1 4,4 - 95,6 
landwirtschaftliche 44 1 - 43 0,1 2,3 - 97,7 

Produktivgenossenschaften 
gewerbliche . 788 12 1 7~5 1,5 1,5 0,1 98,4 
landwirtschaftliche 5587 2821 71 2695 10,7 50,5 1,3 48,2 

Zuchtvieh- u. Weidegen .. 1005 73 2 930 1,9 7,3 0,2 92,5 
Konsumvereine . 1703 56 2 1645 3,3 3,3 0,1 96,6 
Wohnungs- und Baugen. 

eigentliche 4205 5 - 4200 8,1 0,1 - 99,9 
Vereinshauser. 334 2 - 332 0,6 0,6 - 99,4 

Sonstige Genossenschaften 872 29 4 839 1,7 3,3 0,5 96,2 

Zusammen 52030 22732 123 29175 100,0 43,7 I 0,2 56,1 

b) Statistik der Kartelle und Konzerne. Der Begriff des Kartells ist in der volks
wirtschaUlichen Literatur umstritten, was naturgemaB auch fiir die Statistik Be
deutung hat, da die Wahl des Begri££es auch auf die Zahl und Ausgliederung der 
Kartelle EinfluB nimmt2• Die verbreitetste Begri££sbestimmung ist diejenige 
R. LIEFMANNS, nach der zum Wesen eines Kartells die freie Vereinbarung, das 
Selbstandigbleiben des Unternehmens, die Gleichartigkeit der Unternehmungen 
und der Zweck monopolistischer Beeinflussung des Marktes gehort. AuBer der Be
griHsschwierigkeit besteht noch die Schwierigkeit in der Erlassung der Kartelle, 
da viele solche Vereinbarungen geheim gehalten werden. WAGENFUHR schatzt die 
Zahl der Kartelle im Deutschen Reiche (ohne die Konditionsverbande und die
jenigen Einkaufsverbande, die nicht die ausschlaggebende Mehrheit der Konkur
renten eines Marktgebietes hatten) fiir das Ende des Jahres 1930 auf 2400. Un
mittelbar vor dem Kriege (1911) gab es etwa 600. Die Zeit nach dem Kriege hat also 
eine starke Vermehrung der Kartelle im Deutschen Reiche mit sich gebracht. 

Von 1800 Kartellen, die WAGENFUHR fur 1930 nach der Wirtschaftsgruppe aus
gliedert, entfielen auf 

1 Stat. Jb. Dt. R. 1932, 365. 
2 Vgl. hiezu H. WAGENFfum: a. a. 0 .• S.241ft 
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Textilien und Bekleidung 267 Nahrungs- und GenuBmittel . 130 
Chemikalien . . . . . . 200 Maschinen, Kessel, Apparate. 115 
Eisen- und Stahlwaren . 167 Eisenschaffende Industrie .. 108 
Baugewerbe . . . . . . 160 usw. 

Uber die Konzerne des Deutschen Reiches am Ende des Jahres 1926 hat das 
Statistische Reichsamt eine Erhebung durchgefiihrt, die teils aus der Handelspresse, 
teils aus .Jahr- und Handbiichern, Geschaftsberichten, Monographien iiber die 
einzelnen Konzerne usw. schopfte. Unter Konzernen verstand es hiebei "aile be
deutenderen Zusammenschliisse zwischen rechtlich selbstandigen Unternehmungen, 
soweit sie auf einer Kapitalbeteiligung, auf Interessengemeinschafts- und Pacht
vertragen und ahnlichen Bedingungen beruhten, ohne Riicksicht auf den Zweck des 
Zusammenschlusses". Solche Zusammenschliisse konnten in der Weise zustande 
kommen, daB eine iibergeordnete Wirtschaftseinheit (meist selbst wieder eine 
Aktiengeseilschaft) gebildet wurde oder daB lediglich groBe Aktienpakete in einer 
Hand vereinigt wurden. Ausgeschlossen von der Erhebung waren Kartelle und 
Spezialisierungs- und Verkaufsgemeinschaften. 

Beispiel. 
Die folgende Tabelle gibt eine Vbersicht iiber die Ergebnisse der Erhebung. 

Die Hohe des Aktienkapitals deutscher Gesellschaften1 in den erfaBten 
Konzernen 2. 

Gewerbegruppe 

I Bestand an Aktien
gesellschaften 
in Konzernen 

-- ---- -------

Nominal-
Anza.hl kapital 

(in Mill. 
RM) 

Das Aktienkapital 
der in Konzernen 
erfaBten Gesell

schaften in % des 
gesamten Aktien

kapitales der 
Gewerbegruppen 

--------------

Mit Bergbau verbundene Unternehmungen. 
Bergbau 

Darunter: Steinkohlengewinnung 
Braunkohlengewinnung . 
Kalibergbau 

Elektrotechnische Industrie. 
Mit Eisen- und Metallgewinnung verbundene Werke . 
Chemische Industrie .............. . 

Darunter: Farbenindustrie . ......... . 
Wasser-, Gas- und Elektrizitatsgewinnung und -ver-

sorgung. ... ......... . 
Darunter: Elektrizitiitsgewinnung und -versorgung . 

Eisen- und Metallgewinnung . 
Darunter: GrofJeisenindustrie . 

Versicherungswesen . . . . . 
Theater- und Sportgewerbe. 
Handelsgewerbe . . . . . . 

Darunter: Banken 
Hiervon: H ypothekenbanken . 

Finanzierungsges. 
Grundst1ickshandel 

Verkehrswesen. 
Darumer: See- und K ustenschiffahrt 

Binnenschiffahrt 
Bahnverkehr 

usw. 

1 

54 
84 
15 
39 
20 
63 
16 

118 
9 

169 
135 

61 
39 

155 
21 

316 
142 

21 
24 
52 

168 
21 
19 

102 

Zusammen 1967 

2 3 

2739 97,9 
1183 92,9 

421 90,1 
358 94,5 
294 98,3 
583 86,9 
244 83,3 

1533 82,7 
1105 96,3 

1381 81,6 
1117 82,8 

356 79,8 
255 85,0 
435 76,9 

58 64,4 
1504 59,0 
1224 73,8 

128 68,1 
153 77,3 

58 19,7 
753 50,9 
23,3 80,9 
48 60,8 

384 38,8 

13242 65,1 

1 AusschIieBlich der Gesellschaften mit auf Mark lautendem Aktienkapital und der Gesell
schaften im Saargebiet mit auf franzosische Franken lautendem Kapital. 

2 Einzelschriften z. Stat. Dt. R. 1, 13. Berlin 1927. 
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Die TabeIle liiBt erkennen, zu welch hohem Grad die Konzernbildung in manchen Gewerbe
gruppen gediehen ist, am hochsten im Bergbau und den mit Bergbau verbundenen Unterneh
mungen. 

c) Statistik der Unternehmer-, Arbeiter- und Angestelltenverbande. Die Statistik 
der Unternehmer-, Arbeiter- und Angestelltenverbande sehopft aus den 
Angaben, die diese Verbande zur Verfugung stellen. Von Wiehtigkeit sind die Zahl 
der Verbande, gegliedert naeh den Berufsgruppen, sowie naeh ihrer politisehen Ein
stellung, bei ortlieh ausgedehnten Verbanden aueh die Zahl der Landes-, Bezirks-, 
Ortsgruppen, ihre Mitgliederzahl (Stand und jiihrliehe Bewegung), mit der Unter
gliederung naeh dem Gesehleehte, die Gebarungs- und Vermogenswirtsehaft, sowie 
die besonderen Leistungen, die zweeks Erreiehung des Verbandszweekes vollbraeht 
wurden: bei Arbeitervereinen z. B. fur Unterstiitzungen, fur Arbeitskampfe, fur 
Bildungszweeke, fur Agitation, Organisation usw. 

Beispiel 1. 

Die Entwicklung der verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen im 
Deutschen Reich 1908 bis 193P. 

Zahl der Mitglieder MeBzahlen Verhaltniszahlen in % 
(Grundzahlen) (1908 = 100) aller Organisierten 

Richtung WoSr 1913-1-1920 ---I -J.93i.-19131 1920TI931190S-11913-11920 11931 
--1-- -2--[-- 3----4--5--6---7- -8-9[ 10 11 

Freie Gewerk
schaften. 

ChristlicheGewerk
schaften. 

1797963 2525042 8032057 4104285 140 

260767 341735 1105894 689472 131 

447 228 71,1 67,8 79,8 79.0 

424 264 10,3 9,2 11,0 13,2 
Deutsche Gewerk

schaftsvereine 
(H. D.) 105633 106618 225998 181000 101 214 171 4,2 2,9 2,2 3,5 

246892 35774 2,4 0,7 
S yndikalist. u.kom

munist.Verbande 
Wirtschaftsfried -

liche Verbande. 84250 
135127 

280002 
318508 

190204 123083 
181223 ) 

332 
236 

226 
134 

146 3,3 7,5 1,9 2,4 
Sonst. Verbitnde 
Konfessionelle Ar

beitnehmerver
eine. 146000 154253 

62034 

86500 106 

I 22 

59 j 
5,3 8,5 1,8) 

1,2 

5,8 4,1 0,9 

Zusammen 25297403726158 10068768 5195748 147 398 205 100,01100,0 100,01100,0 

Die Gesamtzahl der Gewerkschaftsmitglieder ist in der betrachteten Zeit von 1908 bis 1913 
auf das 1 Y. fache, bis 1920 auf rund das 4fache gestiegen, dann aber bis zum Jahre 1931 auf etwa 
das Doppelte zuriickgegangen. Diese Auf- und Abwartsbewegung laBt sich mit entsprechenden 
Abweichungen fiir die drei erstgenannten Gewerkschaftsrichtungen feststellen, die in der Gesamt
summe den Ausschlag gaben. Die drei letztgenannten hatten bereits im Jahre 1913 ihren Hohe
punkt erreicht und befanden sich seither in bestandigem Abstiege. Die beiden Hauptursachen 
dieser Bewegung, die sowohl die Hauptrichtung als auch die Einzelheiten bestimmen, sind ein
mal der Beschaftigungsgrad der Gewerkschaftsmitglieder - im Kriege mit seinen zahlreichen 
Einriickungcn ist die Mitgliederzahl bis auf 63,0 % des Standes von 1908 herabgesunken und auch 
der Hohepunkt der Mitgliederzahl in der Inflationszeit, wie der Riickgang zum Jahre 1931 
diirfte hauptsachlich von dem Ansteigen der Beschaftigung in der Inflationszeit und dem Abstei
gen in der darauf folgenden Zeit der Liquidierung der Folgen des Krieges und des Friedensschlus
ses hervorgerufen sein -, dann kommen in diesen Zahlen, besonders auch in den Verschiebungen 
in den Einzelheiten gewisse politische Stromungen zum Ausdruck. Die freien und die christlichen 
Gewerkschaften hatten, wie wir den Gliederungszahlen in den Spalten 8 bis 11 entnehmen, 
nach einem verhaltnismiiBigen Riickgang im Jahre 1913, im Jahre 1920 auch verhaltnismaBig 
einen starkeren Zulauf als die anderen Gewerkschaftsarten, die syndikalistischen und kommuni
stischen Verbande traten neu dazu, aIle iibrigen aber verzeichneten verhaltnismaBige Riick-

1 Jb. d. Berufsverbitnde im Dt. R., S. 16*. Berlin 1930. Stat. Jb. Dt. R. 1932, 555. (Jahres
ende.) 
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gange. In der Entwicklung zum Jahre 1931 sind im Rahmen des allgemeinen Mitgliederriick
ganges verhaltnismaBige Riickgange der freien Gewerkschaften unc;l der syndikalistischen und 
kommunistischen Verbande zu beobachten, dagegen Zunahmen der christlichen Gewerkschaf
ten, der deutschen Gewerkvereine und der wirtschaftsfriedlichen Verbande. 

Beispiel 2. 
Richtungen der Gewerkschaftsbewegung der Welt 1921 bis 1928 1• 

Grundzahlen MeBziffer Verhaltniszahlen, % 
Richtung 1921 = 100 aller Organisierten 

1921 1928 1928 1921 1928 

Sozialdemokratisch 22228506 19878843 89 48,1 45,0 
Kommunistisch . 7069000 11706906 166 15,3 26,5 
Anarcho-syndikalistisch 1252217 323643 26 2,7 0,7 
Christlich. 3761711 2117562 56 8,1 4,8 
Sonstige . 11938621 10159285 85 25,8 23,0 

Summe 46250055 I 44186239 96 100,0 100,0 

Die Zahlen dieser Tabelle lassen erkennen, daB die Richtungen der Gewerkschaftsbewegung 
in der Welt mit denen im Deutschen Reiche nicht durchaus im Einklange stehen. Allerdings 
handelt es sich dort zum Teil um Sonderentwicklungen in einzelnen Staaten. So geht z. B. 
die Zunahme der Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaften auf die Ausbreitung der 
Gewerkschaften in SowjetruBland zuriick, wahrend die Zunahme der faschistisch organisierten 
Arbeiter Italiens durch die Abnahme der "sonstigen" in den anderen Landern iiberdeckt wird. 
Eine Erscheinung allgemeiner Art ist dagegen der Riickgang der iibrigen Gewerkschaftsgrnppen, 
der mit dem ziemlich allgemeinen Riickgang des Beschaftigungsgrades von 1921 auf 1928 zu
sammenhangen diirfte. 

18. Die Sozialstatistik2• 

a) Allgemeine Vorbemerkungen. Als Gegenwirkung gegen das £reie Spiel der 
wirtschaftlichen KriHte, das den Starken hebt und den Schwachen zermalmt, ist 
in der zweiten Hiilite des vorigen Jahrhunderts eine neue Richtung in der Wirt
schaftspolitik, die sozialpolitische, aufgekommen, die dem Staate zur Aufgabe 
macht, den Schwachen vor Unterdriickung und Ausbeutung zu schiitzen und da
durch gesellschaftliche Gegensiitze zu mildern. Die Sozialstatistik verzeichnet nun 

1 Annuairede laF&lerationsyndicaleinternationale VI, Amsterdam 1930. Auch in den "Mit
teilungen des statistischen Staatsamtes der cechoslovakischen Republik" 1932, 37. 

B PALLA, E.: Probleme der Sozialstatistik (Wiener statistische Sprechabende 2). Wien 1930. 
CZECH, W.: Der heutige Stand der amtlichen Reichsarbeitsstatistik in Deutschland. Diss. Breslau 
1932. PRIBRAlII, K.: Die Arbeitsstatistik und ihre Aufgaben, in: Internat. RJ!-p.dschau d. Arbeit 
4, 1001-1012 (1926). v. VALTA, R.: Arbeitsstatistik und arbeitsstatistische Amter, in: Handw. 
Staatsw. 1, 872-888. PRIBRAlII, K.: Das Internationale Arbeitsamt und die international ver
gleichende Statistik, in: Dt. Stat. Zbl.17, 67ff., 99ff. (1925). DERS.: Probleme der internationalen 
Arbeitsstatistik (Kieler Vortrage 14). Jena 1925. RICHTER, 0.: Arbeitsstatistik, in: Stat. in 
Deutschl. 2, 734-788. BUSCH, A.: Kommunale Arbeiterstatistik. Ebenda, S.827-851. - Ge
biete und Methoden der Arbeitsstatistik in den wichtigsten Industrielandern, bearb. v. Kais. 
Stat. Amt (Beitrage zur Arbeitsstatistik 12). Berlin 1913. MATAJA, V.: Zur Geschichte der Arbeits
statistik in Osterreich, in: Stat. Monatsschr. 18, 549-592 (1913). - Uber die Konferenzen 
der Arbeitsstatistiker: 4. Konferenz: Internat. Rundschau d. Arbeit 9, 760ff. (1931); 3. Kon
ferenz: Ebenda 5, 333ff. (1927) und: Internat. Arbeitsamt, Studien und Berichte, Reihe N, 
Nr. 12. Genf 1926. 2. Konferenz: Internat. Rundschau d. Arbeit 3, 626ff. (1925); 1. Konferenz: 
Ebenda 2, 320ff. (1924). v. V ALTA, R.: Die Mitarbeit Deutschlands an der internationalen 
Arbeitsstatistik, in: AUg. stat. Arch. 19, 316-327, 371-374 (1929). - Arbeitsstatistik und 
Reichswirtschaftsenquete. Ebenda 18, 320-324 (1929). LIPMANN, 0.: Arbeitswissenschaftliche 
Statistik. Ebenda 20, 1-7 (1930). NIXON, J. W.: Die FeststeUung des (sozialen) Risikos (des 
Arbeiters) in der Arbeitsstatistik, in: Intern. Rundschau d. Arbeit 6, 1101-1116 (1928). - In
ternationale Veroffentlichungen: Annuaire international du travail, Internationales Jahrbuch der 
Sozialpolitik, Internationale Rundschau der Arbeit. Genf, Internationales Arbeitsamt. - Reichs
deutsche amtliche Veroffentlichungen: Reichsarbeitsblatt, und: Arbeit und Bernf, Berlin. 

Winkler, GeseIJschaftsstatlstik. 16 
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alle Tatbestande, die sich auf die schutzbediirftigen Schichten der Bevolkerung be
ziehen, und aIle MaBnahmen, die zu ihrem Schutze getroffen werden. Wir ver
zeichnen hier die Statistik der Arbeitsbedingungen (Statistik der Lohne, der Tarif
vertrage, der Arbeitszeit usw.), die Statistik der Arbeitskampfe (Statistik der 
Streiks und Aussperrungen), die Statistik alIer Einrichtungen und MaBnahmen des 
Arbeiterschutzes (der Gewerbeaufsicht, der Arbeiterversicherung, der Arbeits
losenfiirsorge, der Arbeitsvermittlung). Bis hieher konnte man die Sozialstatistik 
auch Arbeitsstatistik nennen. Nun kommt aber noch ein Abschnitt hinzu, der iiber 
die Statistik der Arbeit und des Arbeitsschutzes hinausgeht: die Statistik der Wohl
fahrtspflege der Schwachen, die Armenstatistik und die Fiirsorgestatistik (Kinder, 
Tuberkulose usw.). 

In der Regel wird in diesen Zusammenhang auch die Wohnungsstatistik gestellt, die wir oben 
im Rahmen der Verbrauchsstatistik behandelt haben. Die EinfUgung an dieser Stelle ist nur 
insofern berechtigt, als es fiir die wirtschaftlich Schwachen auch eine Wohnungsfiirsorge gibt, 
die in den Rahmen der Wohlfahrtsfiirsorge fallt. 

Eine ahnliche Doppelnatur konnen wir auch bei der Lohnstatistik feststellen, da der Lohn 
als Kostenelement der Wirtschaft in die allgemeine wirtschaftliche Betrachtung, als Lebensgrund
lage des Arbeiters in die sozialpolitische Betrachtung gehort; ebenso sind die bereits oben behan
delten Preise, wie sie z. B. zu einem Lebenskostenindex verdichtet werden, zunachst ein wirt
schaftlicher, dann aber auch ein sozialpolitischer Tatbestand. Das gleiche gilt auch von vielen 
anderen hier erwahnten Tatbestanden. Wir sehen eben hier die bereits oben (S.3) erwahnte 
tlberschneidung der Gesichtspunkte: desjenigen nach der sachlichen Zugehorigkeit des Tat· 
bestandes und desjenigen nach dem sozialpolitischen Interesse, das der Tatbestand darbietet. 

b) Die Statistik der Arbeitsbedingungenl. Unter den Arbeitsbedingungen ist fiir 

1 MEERWARTH, R.: Nationa16konomie u. Statistik, S.445-468. V. ZWIEDINECK-SUDEN
HORST, 0.: .Art. "Lohnstatistik", in: Handw. Staatsw. 6,375-396. - Les methodes de la sta
tistique des conventions collectives (Internat. Arbeitsamt, Studien und Berichte, Reihe N, 11). 
Genf 1926. - Die Methoden der Statistik der .Arbeitslohne und der .Arbeitszeit (Internat . .Arbeits
amt, Studien und Berichte, Reihe N, 2). Genf 1923. MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik, 
S. 211-235. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S.213-230. FEW, J.: Statistik des .Arbeits· 
lohnes, in: Stat. in Deutsch!. 2, 798-812. - Zu den deutschen amtlichen Lohnerhebungen 
vgl. Vjh. Stat. Dt. R. 41/1, 19-25 (1932, mit weiteren Verweisungen). - Die Nachpriifung und 
Neubearbeitung der amtlichen (deutschen) Tariflohnstatistik, in: Wirtschaft u. Statistik 11, 
637-640 (1931); Vjh. Stat. Dt. R. 40/II, 94-101 (1931). WOYTINSKY, W.: Die neue Tarifstatistik 
in Deutschland, in: Internat. Rundschau d . .Arbeit 1931, 351f£. HUBER, M.: Statistique des 
salaires et de la duree du travail, in: Bull. Inst. Int. 22/2, 318-344; 22/1, 153-160. WINKLER, W.: 
Die Einkommensverschiebungen in Osterreich wahrend des Weltkrieges (Carnegiestiftung f. 
internat. Frieden: Wirtschafts- u. Sozialgeschichte d. Weltkrieges, Osterr. Reihe). Wien 1930. -
Die wirtschaftliche und soziale Lage der .Angestellten (Erhebung des' G. D . .A.). Berlin 1931. 
- Die Gehaltslage der Kaufmannsgehilfen (Erhebung des D. H. V.), S.19-38. Berlin 1931. 
KUCZINSKY, J. U. M.: Die Lage der deutschen Industriearbeiter 1913/14 und 1924/30. Statistische 
Studien. Berlin 1931. BOWLEY,.A.:.A new index-number of wages (London and Cambridge Econo· 
mic Service, Special Memorandum 28). London 1929. SNYDER, C.: .A new composite index of 
wages in U. S . .A., in: J . .Amer. Stat . .Assoc. 21, 466ff. (1926); 22, 229 (1927). RICCI, U.: Con
siderations sur les methodes de la statistique des salaires, in: Revue Internat. du travail 13, 
530-547 (1926). SOULE, G.: Wage indexes and price indexes, in: J . .Amer. Stat . .Assoc. 19, 
517-519 (1924) . .AGHTE, .A.: .Amtliche Lohnstatistik, in: Dt. Stat. Zb!.12, 73-78 (1920). 
KRAFFT, .A.: Zur Frage der .Aufstellung gleitender Lohnskalen, in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 57, 
75f£. (1921). DIENER, R.: Das Problem der .Arbeitspreisstatistik u. seine Lasung mit Hilfe von 
Berufssterblichkeits- u. Lohnstatistik. Miinchen u. Leipzig 1915. KUCZINSKY, R.: Zur statistischen 
Behandlung von Individuallohnaufzeichnungen in Zeitlohnbetrieben, in: Z. ges. Staatsw. 62, 
122-147 (1906). MITCHELL, W. C.: Methods of presenting statistics of wages, in: Quart. J . 
.Amer. Stat . .Assoc. 9, N. S. 72, S. 325-343 (1905). BOHMERT, V.: Die Methoden der Lohnstatistik, 
in: Z. Sachs. Stat. Landesamt 31, 191-200 (1885). 

Zur Frage des Reallohnvergleiches: ZAHN, F.: Der Preis der menschlichen .Arbeit in seiner 
Bedeutung fiir Produktion und Verbrauch. Ein Beitrag zum internationalen Lohnvergleich, in: 
Bull. Inst. Int. 25/3, 835-887; 25/1, 154ff. DERS. Weltlohnniveau? Eine .Antwort der inter
nationalen Statistik, in: .Allg. stat . .Arch. 21, 1-26 (1931). - EntschlieBung zur Verbesserung 
der MeBziffern der internationalen Lohnvergleiche, in: Intern. RundFchau d . .Arbeit 9,141-146 
(1931). BRITZELMAYR, W.: Zur Problematik der international en Lohnvergleiche. Unzulanglich. 
keiten und Reformmaglichkeiten der Reallohnvergleiche des Internationalen .Arbeitsamtes, in:. 
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den wirtschaftlichen Bestand des Arbeiters die wichtigste die Lohnhohe. Die Lohn
statistik hat ein doppeltes Ziel: 

a) die Lohnsatze, 
b) das Lohneinkommen 

zu erfassen. Beide Ziele haben ihr Interesse. Die Lohnsatze sagen uns, wie die Arbeit 
in der Zeiteinheit (oder bei Akkordlohnen in der Stuckeinheit) bewertet wird. Das 
Lohneinkommen sagt uns dagegen, welche Summen insgesamt dem Arbeiter aus 
seiner Arbeit zuflieBen. Eine solche Aussage kann die andere nicht ersetzen; denn 
die beiden Tatbestande werden wohl meistens die gleiche, konnen aber auch eine 
entgegengesetzte Richtung in ihrer Entwicklung aufweisen. Es konnen z. B. die 
Lohnsatze erheblich steigen, das Lohneinkommen des Arbeiters aber wegen Kurzung 
der Arbeitszeit sinken; es kann andererseits das Lohneinkommen auch bei fallenden 
Lohnsatzen steigen, wenn z. B. gut bezahlte Uberstunden eingefiigt werden. 

Wollen wir demnach die Lohnlage eines Arbeiters genau feststellen, so brauchen 
wir auBer der Kenntnis des Lohnsatzes, zu dem er.in der normalen Arbeitszeit be
schaftigt ist, auch noch die des Lohneinkommens und zu dessen naherem Ver
standnis die Kenntnis der Arbeitszeit, die er zum normalen Lohnsatze arbeitet, die 
Kenntnis der auBerhalb der normalen Arbeitszeit geltenden Lohnsatze und der zu 
diesen Satzen verbrachten Arbeitszeit (Uberstunden, Sonntagsarbeit u. dgl.); 
dann aIle Arbeitspramien, Tantiemen u. dgl., die der Arbeiter etwa im Zusammen
hang mit seiner Arbeitsleistung bezieht, und zwar fur das ganze Jahr. Mit dem Lohn
einkommen ist allerdings erst ein Teil, wenn auch der groBte der Lebensgrundlage 
des Arbeiters gegeben. Weitere Einkommensteile seines Haushaltes (z. B. aus land
wirtschaftlicher Nebenbeschaftigung, Erwerb seiner Frau oder erwachsener Kinder) 
sind unter Umstanden der Einkommensstatistik, besonders auch der Statistik der 
Haushaltungsrechnungen, zu entnehmen. 

Die Lohnstatistik stellt ihren Stoff naturgemaB nach den verschiedenen Er
werbs- und Berufsarten, unter Scheidung nach gelernten, angelernten und 
ungelernten Arbeitern, sowie nach dem Geschlecht und in roher Abgrenzung 
auch nach dem Alter dar. 

Zum vollen Verstandnis der Lohne bedarf es, wie erwahnt, auch noch der Er
fassung der Arbeitszeit, die aber auch losgelost von der Lohnbetrachtung 
Gegenstand einer statistischen Erhebung sein kann. 

Ein besonderes Kapitel der Lohnstatistik bildet die Frage der internationalen 
Vergleichbarkeit der Lohne. Werden lohnstatistische Angaben, z. B. Lohnsatze, 
vom Standpunkt der Erzeugung verglichen, so genugt die Umrechnung auf den 
Goldwert der Lohnsatze, weil der Welthandelsverkehr auf der Goldgrundlage er
folgt. Werden sie aber sozialstatistisch, d. h. von der Arbeitnehmerseite aus ge
sehen, so steht die Frage des Reallohnvergleiches im Vordergrund, d. h. der
jenigen Menge von Gutern, die der Arbeiter fiir seinen Lohn beschaffen kann. Der 
Reallohnvergleich ist auch dort am Platze, wo es sich um den Vergleich der Lohne 
auf einem und demselben Gebiete, aber zu verschiedenen Zeiten, unter Herrschaft 
verschiedener Kaufkraft des Geldes handelt. Hier ist die Durchfiihrung darum ver
haltnismaBig einfach, weil die Verbrauchssitten der Bevolkerung durch die jahr
hundertelange Uberlieferung im allgemeinen festgefiigt sind, wenngleich sie natiir
lich durch Preisanderungen zeitweilig beeinfluBt werden kOnnen. Wir durfen in 
einem solchen FaIle unbedenklich die N ominallohnmeBzahlen durch die zugehorige 

Weltw. Archiv 34, 598-616 (1931). - Commission on real wages and employment, in: Bull. 
lnst. Int. 25/3, 765-791; J. HILTON: Real wages and employment. Ebenda 23/2, 765-791. 
RICHARDSON, J. H.: International comparison of real wages, in: J. Roy. Stat. Soc. 93,398-441 
(1930, mit Diskussion). PRIBRAM, K.: Zur internationalen Statistik der Arbeits16hne, in: Wirt
schaftsdienst 5,147-149 (1926). - Vergleichung der Reallohne in den verschiedenen Haupt
stadten, in: Intern. Rundschau d. Arbeit 2, 131£f. (1924). 

16* 
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LebenshaltungsmeBzahl dividieren, um zu einem Ausdruck fiir die Kaufkraft deil 
Nominallohnes zu gelangen (vgl. oben S. 182ff.). Bei Gebieten mit grundsatzlich ver
schiedenen Verbrauchssitten ist der Vergleich wesentlich schwerer. Man muB, will 
man der Grundforderung des Vergleiches geniigen, eine starre Vergleichsgrundlage 
schaffen, wenngleich sich diese von den tatsachlichen Verbrauchsverhaltnissen in 

Tatsachliche Arbeitsverdienste im Deutschen Reich im Jahre 1931. 
Durchschnittsergebnisse der amtlichen Lohnerhebungen. 

Durchschnitt-
Arbeitergruppe liche Wochen-

arbeitszeit Durch-
Altersstufe schnittlicher aus- I ein-

Stunden-Lohnform Zahl schlieBlich verdienst der er- der durch (Z = Zeitlohn faBten Krankheit, Ur- ein- I aus-p = Priimienlohn Ar- laub, Ausschei-St = Stiicklohn) schlieBlich 
beiter den oder Ein- der tariflichen 

tritt wahrend Zuschlage 
der Erhebungs-

a) in GroBstiidten in Rpf. zeit bedingten 
b) in Orten mit weniger als AusfaIle 

30000 Einwohnern 
1 I 2 3 I 4 5 

Maschinenbau 1 : 

Facharbeiter iib. 21 J. Z 11250 41,8 40,6 104,0 102,0 
St 25277 39,7 37,8 112,9 111,4 

Angelernte Arbeiter iib. 21 J. Z 5756 41,0 39,8 85,4 83,4 
St 9737 37,7 35,8 102,0 100,2 

Hilfsarbeiter iib. 21 J. Z 5103 41,6 39,8 78,1 76,0 
St 663 39,3 38,0 92,1 88,6 

Arbeiterinnen iib. 18 J .. Z 1070 40,3 39,2 51,9 48,9 
St 2078 34,1 32,8 61,2 61,0 

Chemische Industrie2 : 

Gelernte Handwerker iib. 21 J. Z 3886 46,4 44,2 107,9 102,0 
P 5055 43,2 40,8 129,3 124,8 

St 5127 42,2 40,5 129,9 120,5 
Betriebsarbeiter iib. 21 J .. Z 13795 46,6 44,2 88,1 81,4 

P 17216 43,7 41,5 104,1 95,8 
St 3552 43,3 41,5 112,9 104,6 

Arbeiterinnen in der Pro-
duktion iib. 20 J. Z 3280 45,4 43,3 57,2 55,3 

P 4076 45,6 43,4 62,7 61,5 
St 3479 45,3 43,1 66,1 65,6 

SiiB-, Back- u. Teigwarenindustrie3 : 

Facharbeiter iib. 23 J. Za) 1918 47,0 115,7 114,9 
b) 587 47,2 97,9 96,9 

Sta) 288 44,7 132,9 132,5 
b) 40 42,0 118,4 118,3 

Miinnliche Hilfsarbeiter 
iib. 23 J. Za) 1248 46,5 96,1 95,4 

b) 769 46,1 82,7 81,5 
Sta) 63 46,7 112,4 111,8 

b) 25 50,0 96,9 96,4 
Arbeiterinnen iib. 20 J .. Za) 8456 44,8 61,8 61,4 

b) 3444 45,3 53,8 53,5 
Sta) 4216 44,7 70,9 70,7 

b) 737 44,9 62,0 61,5 

1 Oktober 1931: Wirtschaft u. Statistik 12, 641 (1932). 
2 Juni 1931: Stat. Jb. Dt. R. 01, 270 (1932). 
3 Marz 1931: Wirtschaft u. Statistik 11, 769 (1931). 
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den verglichenen Landern ziemlich weit entfernen kann, man muB also eine gewisse 
fUr aile Lander gemeinsame Menge an Fleisch, Brot usw. annehmen und dann 
priifen, wie viele solche "Verbrauchsmittelkorbe" fUr den jeweiligen Nominallohn 
beschafft werden konnen. Diese Koeffizienten konnen in MeBzahlen auf einen Ver
gleichsort umgerechnet werden und driicken dann das Verhaltnis der Reallohne 
von Ort zu Ort aus. Das Verfahren, das zu den VergleichsmeBzahlen fiihrt, ist also 
nicht unbedenklich. Es muB gegeniiber den Ergebnissen eines solchen internationalen 
Vergleichs aber auch noch darum eine gewisse Zuriickhaltung beobachtet werden, 
weil die nicht im Lohn zum Ausdruck gelangenden Nebenleistungen des Unter
nehmers oder des Staates fiir die Arbeiter, Wohnungsfiirsorge, Arbeiterversiche
rung usw. nicht beriicksichtigt sind, ebensowenig wie die verschiedene dem Stunden
lohne entsprechende Arbeitsleistung, ebensowenig wie die Zufriedenheit des Ar
beiters, die bei anspruchsloser Einstellung und niedrigerem Reailohn groBer sein 
kann als bei anspruchsvoller Einstellung und hoherem Reailohn. Dieser sehr wich
tige seelische Zustand, dessen Beachtung in der neueren stark materialistisch ein
gestellten Zeit sehr in den Hintergrund getreten ist, entzieht sich allerdings der 
statistischen Erfassung. . 

Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf S. 244. 
Die vorstehende Tabelle stellt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit und den durchschnitt

lichen Stundenverdienst einer Anzahl von Arbeitergruppen dar, wobei iiberall auf die Unterschei
dung in Zeit- und Stiicklohn Riicksicht genommen ist. Neben den wirklichen durchschnittlichen 
Stundenverdienst werden in Sp. 6 die tarifmaBigen Stundenlohn- und Akkordlohnsatze gestellt. 
Wir erkennen sowohl aus dieser bloBen Nebeneinanderstellung, als auch aus den MeBzahlen 
in Sp.7, daB der durchschnittliche Stundenverdienst immer, und zwar zum Teil betrachtlich, 
iiber den tarifmaBigen Satzen M B hI d h "It' " B' R "h d R 1 t dId 1 t t S It . t e za en er ver a msma Igen 0 e er ea-
s an . n er e z en .pa e IS lohne in den groBeren Stadten verschiedener 
der Brutt0'Yochenyerdienst dar- Lander fiir Janner 19301 (GroBbritannien = 100). 
gestellt. Dleser glbt uns wohl 
ffir die Zeit der Beschaftigung 
der Arbeiter eine angenaherte 
Vorstellung von ihrer sozialen 
Lage, kann aber naturgemaB 
die Erfassung des Jahreslohn
einkommens nicht ersetzen. 

Beispiel 2. 

Land 

Vereinigte Staaten 
Kanada ..... 
Australien. . . . 
GroBbritannien. . 
Irland (Freistaat). 
Niederlande . . 
Deutsches Reich 
Frankreich. 
Osterreich 
Spanien. 
Italien .. 

Zahl 
der 

Stadte 

MeBzahlen 
MeBzahlen unter Beriick

unter Beriick- sichtigung der 
sichtigungder Nahrungs

Nahrungs- mittel, Rei-
mittel zung, Licht 

und Seife 

2 3 

a) Lohnsatze 
10 
6 
2 
7 
3 
4 
6 
4 
3 
4 
7 

197 
168 
152 
100 
100 
89 
77 
59 
53 
49 
51 

197 
165 
148 
100 
97 
87 
77 
58 
52 
45 
43 

b) tatsachliche Verdienste 
Schweden 
Danemark. 
Tschechoslowakei . 
Polen .. . 
Estland .... . 

3 115 
1 112 
3 77 
4 68 
2 45 

113 
112 
74 
65 
45 

Die ne benstehenden inter
nationalen Vergleichszahlen des 
Internationalen Arbeitsamtes 
in Genf iiber die Reallohne sind 
unter Beriicksichtigung nur 
eines, wenn auch breiten Aus
schnittes der Ausgaben. in Sp. 2 
der Nahrungsmittel, in Sp.3 
noch dazu der Heizung, des 
Lichtes und der Seife berechnet. 
Die wichtigen Posten W ohnung 
und Bekleidung sind nicht mit 
in Rechnung gestellt. Die Be
riicksichtigung der Miete wiirde 
sich fUr alle Staaten, in denen 
der Arbeiterschaft noch der 
Mieterschutz zugute kommt 
(wie im Deutschen Reich und 
in Osterreich), darin auBern, 
daB die ReallohnmeBzahlen 
etwas steigen miiBten. Die 
beiden Gruppen a) und b) der Tabelle sind nicht gleichartig, da die eine auf den tarif
maBigen Lohnsatzen, die andere auf den wirklichen Durchschnittsverdiensten beruht, die, 

1 Internationale Rundschau der Arbeit 8, 494. Berlin 1930. 
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wie wir an Beispiel 1 gesehen haben, in der Regel etwas hi.iher sind. Bei Umrechnung der 
ganzen Tabelle auf Verdienste wiirden sich daher die MeBzahlen unter a) urn etwa 5% heben, 
bei Umrechnung auf Lohnsatze diejenigen der Gruppe b) urn annahernd dasselbe Prozent 
senken. Mit diesem und den anderen oben gemachten Vorbehalten sehen wir fiir Anfang 1930 
die Realli.ihne in den angelsachsischen und den nordischen Landern am hi.ichsten liegen. Die Real
li.ihne im Deutschen Reiche nahmen eine Mittelstellung ein, die der romanischen Lander standen 
an letzter Stelle. Freilich konnte in diesen Zahlen nicht beriicksichtigt werden, daB der Arbeiter 
im Siiden einen geringeren Bedarf an Nahrung, Kleidung, Heizung u. dgl. hat, daB dabei aber 
auch seine Stundenleistung niedriger ist als diejenige des ni.irdlicheren Arbeiters. 

1m Vorausgehenden war mehrfach von den tarifmaBigen Lohnen die Rede, 
das sind solche Lohne, die durch Tarifvertrage zwischen den Unternehmern und den 
Arbeitern fiir eine Mehrheit von Betrieben festgelegt werden. In solchen Tarifver
tragen konnen auch Bestimmungen iiber noch andere Arbeitsbedingungen, wie 
Arbeitszeit, Urlaub usw. aufgenommen sein. Die Tarifvertrage haben erst nach dem 
Kriege eine gewaltige Bedeutung erlangt, nicht durch eine Zunahme in ihrem 
auBeren Umfange, sondern durch die starke Verbreitung ihres Geltungsbereiches 
hinsichtlich der umfaBten Betriebe und Arbeiter. (Siehe das untenstehende Beispiel.) 

Beispiel. c) Statistik der Arbeitskampfe 3• Bei 
Entwicklung der Tarifvertrage im der Zusammenballung der Krafte auf der 

Stand 
am 

1. Janner 

1913 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
19242 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

Deutschen Reiche 1. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite in Or

Zahl der Beteiligte Tarif-
vertrage Betriebe 

10739 159930 

7819 107503 
11009 272251 
11624 434504 
II 488 697476 
10768 890237 
8790 812671 
7099 785945 
7533 788755 
7490 807300 
8178 912006 
8925 997977 

Beteiligte 
Arbeiter 

1574285 

1127690 
5986475 
9561323 

12882874 
14261106 
13135384 
II 904159 
II 140521 
10970120 
12267440 
12276060 

ganisationen kommt den Kampfen zwi
schen den beiden eine groBe Bedeutung fUr 
das soziale Leben zu. Darum werden sie 
auch statistisch erfaBt. Bei der Erhebung 
kommen als Auskunftsorgane drei Stellen 
in Betracht: die beiden Streitseiten und 
die zwischen ihnen neutral stehenden poli
tischen Unterbehorden, Einigungsamter 
u. dgl. OhneZweifel wirddievollkommenste 
Statistik diejenige sein, die auf Auskiinf
ten beider Streitseiten oder der neutralen 
politischen Behorde oder gar aller drei 
gleichzeitig beruht. 

Die Erhebungseinheit ist der einzelne 
Streik, die einzelne Aussperrung. Sie solI 
gekennzeiehnet werden nach der Betriebs-
art, in der sie sich zutragt, nach der 

Zahl der beteiligten Betriebe und Arbeiter, naeh dem Streitpunkt (oder den 
Streitpunkten), sowie nach dem Erfolg. Von Wichtigkeit fiir die Kennzeichnung 
der Arbeitskampfe sind ferner die Erfassung der versaumten Arbeitsstunden 
(-tage), der entgangenen Lohne und des daraus entstandenen wirtschaftlichen 
Ausfalls. 

1 S.-H. zum Reichsarbeitsblatt 43, 4*. Berlin 1928; 05, 5*. Berlin 1930. Stat. Jb. Dt. R. 48, 
292 (1929); 50, 318 (1931). - Eine Weiterfiihrung bis 1931 ist wegen der Andcrungen der Zahl
weise nicht mi.iglich. Vgl. Wirtschaft u. Statistik 12/2, 51 (1932). 

2 Die Zahlen des Bestandes am 1. Januar 1924 sind auf Grund der Ergebnisse friiherer Jahre 
prozentual errechnet worden, wei! die Beseitigung der mehrfachen Zahlung durch Zusammen
ziehung der dasselbe Tarifverhaltnis betreffenden Tarifvertrage infolge notwendiger SparmaB
nahmcn nicht erfolgen konnte. 

3 La methode de la statistique des conflits du travail (Bur. Int. du travail, Etudes et doc., 
Ser. N, 10). Genf 1926. MEYER, M.: Art. "Streikstatistik", in: Handw. Staatsw. 7, 1150-1157. 
- Zur internationalen Statistik der Arbeitskampfe vgl. Allg. stat. Arch. 22, 292f. (1932). CONRAD: 
Die Neuordnung der Streikstatistik, in: Reichsarbeitsblatt 1923, 36*-38*. ZrzEK, F.: GrundriB 
der Statistik, S. 504-507. MATAJA, V.: Statistik der Arbeitseinstellungen, in: Jb. NationalOk. 
Stat., 3. F. 13, 344-401. 
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Beispiel. 
Die Arbeitskampfe im Deutschen Reiche in den Jahren 1920 bis 193P. 

Hi:ichstzahl der Verlorene Es kommen auf 

Arbeits- gleichzeitig Ar beitstage fiir einen Streikenden 
Betriebe bzw. Aus-kampfe Streikenden und Streikende und gesperrten Jahr Ausgesperrten 2 Ausgesperrte 2 

durchschnittlich 
-------- verlorene 

ohne die politischen Arbeitsbewegungen Arbeitstage2 
- - - -------------- -- --- ----- ~ --- -------- --------

1 2 3 4 5 

1920 4392 42288 1561735 17702800 11 
1921 4788 57758 1540351 26316390 17 
1922 5201 52783 1969263 28894434 15 
1923 3 (2162) (28105) (1769386) (14138821) (8) 
1924 2012 29218 1634317 36023143 22 
1925 1766 25214 758071 16855856 22 
1926 383 2949 99227 1271884 13 
1927 871 10480 493680 5936006 12 
1928 763 8082 723415 19481258 27 
1929 441 8606 223878 4372907 20 
1930 366 3507 224983 3935977 17 
1931 504 5035 178223 2001978 11 

Die Zahl der Arbeitskampfe hat gegeniiber der ersten Halfte des hier betrachteten Zeitraumes 
stark abgenommen. Die Zeit J).ach dem Kriege war nicht nur politisch, sOJ?;dern auch wirtschaft
lich unruhig und es hat besonders die Unsicherheit aus den schnellen Anderungen des Geld
wertes auf den Arbeitsfrieden sti:irend eingewirkt. Die Abnahme der Arbeitskampfe erscheint 
demnach als ein Ausdruck der Riickkehr zu gesiinderen wirtschaftlichen Verhaltnissen. In der 
Anzahl der an den Arbeitskampfen beteiligten Betriebe und Personen hat sich nichts Wesent
liches geandert. Im Jahre 1920 erstreckte sich ein Arbeitskampf durchschnittlich auf 9,6 Be
triebe und 355,6 Streikende oder Ausgesperrte, im Jahre 1931 auf 10,0 Betriebe und 353,6 
Streikende oder Ausgesperrte. Dagegen sind in der Dauer der Arbeitskampfe Schwankungen 
vor sich gegangen, wodurch auch die Zahl der verlorenen Arbeitstage mitbestimmt wurde. Die 
langste durchschnittliche Dauer, 27 verlorene Arbeitstage im Durchschnitte auf einen Beschaf
tigten, finden wir im Jahre 1928, die kiirzeste, 8 verlorene Arbeitstage, im Jahre 1923. 

Von den 514 Streik- und Aussperrungsfallen des Jahres 19314 entfielen 473 oder 92,0% 
auf Streiks, 41 oder 8,0% auf Aussperrungen. Die Streiks kamen somit mehr als 10mal so haufig 
vor als die Aussperrungen. Dagegen auBerten sich die Aussperrungen mit einer gr6Beren Wucht 
als die Streiks. Bei den Streiks waren im Durchschnitt 9,3 Betriebe und 288,7 Beschaftigte5 

betroffen, bei den Aussperrungen dagegen 15,4 Betriebe und 1016,1 Beschaftigte. Dafiir 
dauerten Streiks in der Regel etwas langer als Aussperrungen, so auch in dem beobachteten Jahre. 
Auf einen Beschaftigten kamen bei den Streiks 11,5 verlorene Arbeitstage, bei den Aussper
rungen 10,3. 

d) Statistik des Arbeiterschutzes. Hier sind zuniichst die Gewerkschaften 
als Selbstschutzorganisationen der Arbeiter zu nennen. Sie haben bereits oben 
(S.240) als ein wichtiger Bestandteil der modernen Wirtschaftsorganisation eine 
Darstellung gefunden. 

Weiter ist hier die Statistik der Gewerbeaufsicht 6 zu erwiihnen, wie sie in 
den Berichten der Gewerbeaufsichtsbehorden gegeben wird. In diesen werden 
die Anzahl der unterstehenden Betriebe nach ihren Arten, die Zahl der Besuche in 
den Betrieben und die Zahl der gemachten Beanstandungen gegen die gewerbe
gesetzlichen Vorschriften nach ihrer Art ausgewiesen. 

1 Reichsarbeitsblatt, N. F.ll, II 179 (1931); Stat. Jb. Dt. R. 51, 307 (1932). 
2 1920-1929 ohne die gezwungen Feiernden, 1930 und 1931 einschlieBlich der gezwungen 

Feiernden (1930: 11052, 1931: 5500). 
3 Unvollstandig (Rheinland und Westfalen fielen wegen der Ruhrbesetzung im wesentlichen 

aus). 
4 In 10 Fallen kam Streik und Aussperrung gemeinsam vor. 
5 Hi:ichstzahl der gleichzeitig Streikenden (Ausgesperrten) und gezwungen Feiernden. 
6 Schriften siehe bei der gewerblichen Betriebsstatistik auf S. 146. 
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Unter die Statistik des Arbeiterschutzes rechnen wir weiter die Statistik der 
Sozialversicherung1. Die Sozialversicherung hat die Bestimmung, die Ar
beiter und AngesteIlten vor Schaden aus Krankheit, UnfaIl, Alter, Invaliditat, Ar
beitslosigkeit zu schiitzen und ihre Angehorigen im FaIle des Todes ihres Ernahrers 
sicherzusteIlen. Da die Fiirsorge um Arbeitslose aber wegen des AusmaBes und der 
Dauer der Arbeitslosigkeit nach dem Kriege weit iiber eine bloBe Fiirsorge durch 
Arbeitslosenversicherung hinausgewachsen ist, faIlt sie nur mit jenem einen Teile 
unter den Abschnitt "Sozialversicherung". 

Jeder dieser Versicherungszweige bietet der Statistik ein doppeItes Betrachtungs
feld: auf der einen Seite das Ereignis, gegen das die Versicherung stattfindet, die 
Krankheit, die Unfalle, auf der anderen die Geschaftsgebarung der Sozialversiche
rungsanstalten, darunter die an die Versicherten gemachten Leistungen. Wahrend 
sich diese Seite der Sozialversicherungsstatistik vor aIlem an den Versicherungs
fachmann wendet, hat die erstere Statistik, die von den Krankheiten, Unfallen 
usw. handelt, -eine viel weiter gehende Bedeutung, da sie iiber eine weite Schichte 
der Bevolkerung, die Arbeiter und Angestellten, Aussagen hinsichtlich Krankheit, 
UnfaIl, Invaliditat u. dgl. macht, die auf einem anderen Wege und iiber andere 
Bevolkerungsschichten schwer gewonnen werden konnen. Wir haben auf diese Be
deutung der Krankheitsstatistik der Arbeiterkrankenkassen bereits oben (S.52ff.) 
hingewiesen. Wir konnen uns hier daher auf die Darstellung eines Beispiels aus der 
deutschen UnfaIlversicherungsstatistik beschranken. 

Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf S.249. 
In unserer Tabelle haben wir fUr die verschiedenen Gruppen der Beruisgenossenschaften 

die Zahl der Betriebe und Arbeiter, sowie die der vorgekommenen und entschadigten Unfalle 
dargestellt. Neben die Zahl der Versicherten ist die Zahl der Vollarbeiter gestellt, das ist die Um
rechnung der Versicherten auf Arbeiter mit 300 vollen Arbeitstagen im Jahre, eine Umrechnung, 
die darum vorgenommen wird, weil die Beschaftigungsdauer der verschiedenen Berufe im Jahre 
(Saisonarbeiter ) verschieden lang ist, daher auch die Unfallsgefahr, unter der sie stehen, ver
schieden lang dauert. Die Umrechnung dient dazu, diese Verschiedenheiten in der Beschaftigungs
zeit auszuschalten und die Berufe untereinander hinsichtlich der Unfallsgefahr vergleichbar zu 
machen. Desgleichen wird die verschieden starke Besetzung der Berufe durch die Berechnung 
auf 1000 Vollarbeiter (Verursachungszahlen, 1,127) beseitigt. Nach der Haufigkeit der vorgekom
menen Unfalle steht das Baugewerbe, die Eisenindustrie und die Industrie der Steine und Erden 
vor den anderen (127,5, 107,7, 102,6'/00)' Werden aber nur die entschadigten, das sind die schwe
reren Unfalle, berucksichtigt, so andert sich die Reihenfolge der hOchsten Unfallshaufigkeit 
in Seeschiffahrt, Baugewerbe und Industrie der Steine und Erden (10,4, 9,4 und 8,0'100)' Wieder 

1 MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik, S. 301-303. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, 
S.517-520. GEBHARDT, F.: Die Sozialversicherung (Handbucherei fur Staatemedizin 14/16). 
Berlin 1928. - Der EinfluB der zukunftigen Bevolkerungsvermehrung auf die Jnvali~enversiche
rung, in: Stat. Dt. R. 401, 673-683. BURGDORFER, F.: Yolk ohne Jugend (Die Dberalterung 
des Volkskorpers und die Soziallasten der Zukunft), S.220-274. Berlin 1932. FERDINAND
DREYFUSS, J.: Previsions statistiques et financieres des assurances sociales, in: J. Soc. Stat. 
Paris 64, 404ff. (1923) u. 60, 5ff., 50f£., 97ff. (1924). ZAHN, F.: Wirkung der deutschen Sozial
versicherung, in: Allg. stat. Arch. 8, 401-516 (1914). KLEIN, G. A.: Statistik der Arbeiterver
sicherung, in: Stat. in Deutschl. 2, 852-883. - Vgl. ferner die zu den Abschnitten iiber Un
fallstatistik (S.52), Krankenkassenstatistik (ebenda) und Arbeitslosenstatistik (S.251) an
gegebenen Schriften. - Zur Stati8tik der Privatver8icherung vgl. J. MULLER: Deutsche Wirt
schaftsstatistik, S.206-208. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S.463-467. MANES, A.: 
Versicherungswesen, 5. Auf!. Leipzig u. Berlin 1930ff. ROSMANITH, G.: Mathematische Statistik 
der Personenversicherung (Sammlung mathematisch-physikalischer Lehrbiicher 28). Leipzig u. 
Berlin 1930. CZUBER, E.: Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung auf Fehleraus
gleichung 2, 3. Aufl., S. 225ff. (tiber die mathematischen Grundlagen der Lebensversicherung). 
Berlin 1921. v. RASP, C.: Statistik der Privatversicherung, in: Stat. in Deutsch!. 2, 401-427. 

ZeitBchri/ten: Zeitschrift ftir die gesamte Versicherungswissenschaft, hrsg. v. A. MANES. 
- NEUMANNS Zeitschrift fiir Versicherungswesen, u. a. - Bibliographie zu Versicherungswesen 
und Versicherungsstatistik, jahrlich in: Assekuranz-Jahrbuch, Wien, hrsg. v. S. J. LENGYEL; 
daselbst auch zahlreiche Aufsatze zur Versicherungsstatistik und eine jahrliche tThersicht tiber 
die Ergebnisse der Versicherungsstatistik in den einzelnen Landern. 
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eine andere Reihenfolge ergibt sich bei den todlichen Unfallen. Hier behauptet zwar die See
schiffahrt mit einem weiten Vorsprung vor den anderen die erste Stelle, an die zweite und dritte 
Stelle treten aber das Verkehrswesen und der Bergbau (4,7, 0,9 und 0,8°/,,). 

Von Interesse ist auch die Verteilung auf die Unfallsursachen, die wir fUr die 
gewerblichen und die landwirtschaftlichen Unfiille nebeneinanderstellen wollen. 

Beispiel 2. 
Ursachen der gewerblichen und landwirtschaftlichen Unfalle im Deutschen 

Reiche im Jahre 19301 

U nfallsursache 

Krafterzeugungsanlagen . 
Krafttibertragungsanlagen . 
Arbeitsmaschinen . 
Fordermaschinen u. -einrichtungen 
Transport 
Koch- u. Druckapparate (Autoklaven) 
Explosivstoffe 
BehaIter fUr verfliissigte und ver

dichtete Gase und Zubehor 
SchweiB- und Schneideanlagen . 
Behalter fUr brennbare Fltissigkeiten 

(Transport- und Lagerbehalter) . 
Feuergebhrliche, heiBe und atzende 

Stoffe (gltihendes Metall, Gase, 
Dtingmittel) 

Zusammenbruch, Einsturz, Herabfal
len und Umfallen von Gegenstanden 

Fall von Personen von Leitern, Trep
pen usw., aus Luken u. dgl., in 
Vertiefungen u. a .. 

Durch Tiere herbeigeftihrte Unfalle . 
Handwerkszeug und einfache Gerate. 
Auf dem Weg von und zur Arbeit 
Rohstoffgewinnung und -bearbeitung 
Verschiedenes. 
Berufskrankheiten . 

_____ . ____ ..----__ V_o_n--c"-je--c-l_00_-. _______ _ 
vorgekommenen I entschadigten I todlichen 

Unfallen entfielen auf die nebenstehende Unfallsursache 

~ow"':I~~; GcW"ber~f GOW",bei ;$; 
1- ----- - ------ f---- ------+----

1 2 3 4 5 6 

0,33 
0,89 

11,67 
2,47 

24,80 
0,03 
0,04 

0,02 
0,33 

0,01 

4,59 

8,41 

14,08 
0,96 
6,37 
6,42 
0,52 

17,22 
0,84 

0,26 
0,51 
6,34 
0,34 

19,39 

0,11 

1,39 

5,27 

26,98 
16,59 
8,76 
1,22 

0,08 I 12,76 
-

0,42 
1,88 

18,31 
4,42 

23,47 
0,04 
0,18 

0,02 
0,11 

0,02 

2,20 

8,54 

17,27 
1,14 
2,70 
8,68 
0,64 
8,48 
1,48 

0,26 
0,65 
6,94 
0,29 

22,02 

0,16 

0,74 

4,72 

34,03 
15,32 
4,95 
1,16 

0,13 I 
8,63 
-

0,61 
7,12 
3,67 
4,00 

34,06 
0,19 
0,50 

0,11 
0,19 

0,03 

3,95 

7,89 

13,08 
0,83 
0,63 

12,67 
0,94 
6,94 
2,59 

0,64 
5,14 
4,39 
0,19 

29,88 
0,04 
0,30 

0,04 

1,95 

6,31 

24,47 
12,39 
2,67 
1,73 
0,86 
9,00 

Am haufigsten waren bei den tiberhaupt vorgekommenen Unfallen im Gewerbe Unfalle beim 
Transport, durch den Fall von Personen und durch Arbeitsmaschinen; bei den entschadigten 
(also schwereren) Unfallen traten die Unfalle durch Arbeitsmaschinen starker hervor, so daB 
sie den zweiten Platz einnahmen. Bei den todlichen Unfallen stellen wir eine noch viel groBere 
Verschiebung in der Bedeutung der Todesursachen fest: die Unblle beim Transport treten 
noch viel starker hervor und nehmen tiber ein Drittel aller Unfalle ein; auch die Unfalle durch 
den Fall von Personen behaupten ihre relative Bedeutung; dagegen treten die Unfalle durch 
Arbeitsmaschinen sehr zuriick, wogegen andere Ursachen, wie Unfalle auf dem Weg zur oder von 
der Arbeit, durch Krafttibertragungsanlagen usw. an Bedeutung gewinnen. Die Ursachen der 
landwirtschaftlichen Unblle zeigen eine ahnliche, aber doch in wesentlichen Punkten verschie
dene Anordnung: die Unblle beim Transport sind im allgemeinen relativ etwas weniger haufig 
als im Gewerbe, dagegen erlangen Unfalle durch den Fall von Personen hier eine viel groBere 
Bedeutung. Unfalle durch Arbeitsmaschinen sind (auBer bei denen mit todlichem Ausgang) im 
allgemeinen relativ seltener als im Gewerbe. DafUr tritt eine fUr die Landwirtschaft eigenttimliche 
Unfallsursache auf: der Umgang mit Tieren, der zu haufigen Unfallen fUhrt, etwas weniger haufig 
zu entschadigungspflichtigen, und noch etwas weniger haufig (aber noch immer als dritte in der 
Reihe der haufigsten Unfallsursachen) zu todlichen Unfallen. 

* * * 
1 Reichsarbeitsblatt, N. F. 12, IV 276 u. 278. 



Die Sozialstatistik. 251 

Die Arbeitslosigkeitl ist zunachst ein allgemein wirtschaftliches, dann auch 
ein soziales Problem. Sie ist in jiingerer Zeit durch die andauernde Umstellung in 
der Weltwirtschaft und durch die hinzukommende Wirtschaftskrise stark in den 
Vordergrund getreten. Ais Konjunkturerscheinung tritt uns die Arbeitslosigkeit 
in einem Auf und Nieder gemaB den von anderen Gegenstanden (Erzeugung, Preise 
usw.) bekannten Wellenbewegungen entgegen. Dazu unterliegt sie auch noch starken 
jahreszeitlichen Schwankungen. Die weltwirtschaftlichen Richtungsanderungen der 
Arbeitslosigkeit, die auf Verschiebungen in der gegenseitigen Inanspruchnahme der 
Volker beruhen, werden durch die nach Ausschaltung der jahreszeitlichen und kon
junkturellen Schwankungen verbleibende Kurve der Hauptrichtung ("Trend", I, 
107) dargestellt. Eine steigende Hauptrichtung der Arbeitslosigkeit bedeutet, daB 
die Wirtschaft des Landes mit der Zahl der vorhandenen Arbeitswilligen nicht 
Schritt halt. Bei ungehemmten Wanderverhaltnissen pflegen diese tiberzahligen 
auszuwandern, bei Hemmung der Wanderfreiheit fallen sie der Arbeitslosenfiir
sorge oder der offentlichen Mildtatigkeit zur Last. Man betrachtet daher an
dauernd starke Arbeitslosigkeit ebenso wie eine starke Auswanderung als ein Symp
tom der tiberbevolkerung. 

Bei der Statistik der Arbeitslosigkeit tritt uns zunachst die Frage der richtigen 
Begriffsfassung entgegen, da der Verlust des Arbeitsplatzes aus den verschiedensten 
Griinden moglich ist. W 0 die Frage nach der Nichtbeschaftigung in der allgemeinsten 
Weise gestellt wird wie bei Berufszahlungen, dort muB gleich auch die Frage nach 
dem Grunde der Arbeitslosigkeit hinzugefiigt werden. Zu unterscheiden ist die Ar
beitslosigkeit im engeren Sinne, das ist die Arbeitslosigkeit arbeitswilliger und ar
beitsfahiger Personen infolge Stellenmangels, von der Arbeitslosigkeit aus Arbeits
unlust, aus Krankheit, Invaliditat und Alter, aus Arbeitskampfen. In der Gruppe 
der Arbeitslosen im engeren Sinne sind weiter zu unterscheiden diejenigen, die 
bereits einen Posten hatten, den sie verloren (Arbeitslosigkeit im engsten Sinne) 
von denjenigen jugendlichen Personen, die nach Beendigung ihres Schulbesuches 
ins Wirtschaftsleben eintreten wollen, aber keine Stellung finden. Die Arbeits
losigkeit wird ferner regelmaBig in der Beschrankung auf die unselbstandig Er
werbstatigen betrachtet, die selbstandig Erwerbstatigen werden dagegen auBeracht 
gelassen, weil bei ihnen die Tatsache der Erwerbslosigkeit schwer feststellbar ist. 

1 Die Mathoden der Statistik der Arbeitslosigkeit (Intern. Arbeitsamt, Studien und Berichte, 
Reihe N, 7). Genf 1925. - Die Industrieberichterstattung (des Inst. f. Konjunkturforschung), 
in: Vjh. Kf. 5, H. lA, S.44-46 (1930). - Statistik der Wohlfahrtserwerbslosen. Vjh. Stat. 
Dt. R. 41/1, 24f. (1932). KUCZINSKY, J.: Die Arbeitslosenstatistik (Methoden und Vergleichs
moglichkeiten der Arbeitslosenstatistik verschiedener Lander), in: Reichsarbeitsblatt, N. F. 10, 
II 298-301 (1930). REITHINGER, A.: Stand und Ursachen der Arbeitslosigkeit in Deutschland 
(S.-H. 29 zu den Vjh. Kf.). Berlin 1932. WOYTINSKY, W.: Die Arbeitsstreckung im Lichte der 
Statistik, in: Allg. stat. Arch. 22,387 -408 (1932). HENNINGER, W.: Die deutsche Arbeitslosen
versicherung. Miinchen 1929. HOGG, M. A.: Sources of incomparability and error in employ
ment-unemployment surveys, in: J. Amer. Stat. Assoc. 25, 284-294 (1930). - Die jahreszeit
lichen Schwankungen des Arbeitsmarktes, in: Int. Rundschau d. Arbeit 6, 520ff. (1928). NOT
HAAS, J.: Die Stellenlosigkeit der Angestellten, in: Allg. stat. Arch. 16, 271-323 (1927). HURLIN, 
R. G., u. W. A. BERRIDGE: Employment statistics of the U. S. A. A plan for their national 
collection and a handbook of methods usw. New York 1926. HILTON, J.: Statistique du chOmage, 
in: Bull. Inst. Int. 22/2, 305-317; 22/1,145-153. YANAGISAWA, Y.: Inquiry for the establish
ment of statistics of unemployment. Ebenda 22/3, 445f£. BRADFORD, E. S.: Methods used in 
measuring unemployment, in: J. Amer. Stat. Assoc. 17,983-994 (1921). HERBST, R.: Die Metho
den der deutschen Arbeitslosigkeitsstatistik (Erganzungsh. 6 zum Dt. Stat. Zbl.). Leipzig 1914. 
MERKLE, B.: Arbeitslosigkeit, ihre statistische Erfassung und Bekampfung, S. 18f£. Miinchen u. 
Leipzig 1913. v. MAYR, G., u. L. VARLEZ: La statistique du chOmage, in: Bull. Inst. Int. 20/2, 
1080ff.; 20/1, 174ff.; VARLEZ: Ebenda 19/2, 55f£. u. 19/1, 128*ff.; C. MORON: Ebenda 9/2, 
241ff. - Die Arbeitslosigkeit, ihre statistische Erfassung und Bekampfung, Mitt. d. Statist. 
Amtes d. Stadt Niirnberg, H. 1, S. 1-36 (1911). - Vgl. ferner die zur Berufsstatistik auf 
S. 123 angegebenen Schriften iiber die Erfassung der Arbeitslosigkeit bei Volks- und Berufs
zahlungen, sowie iiber Arbeitsmarktstatistik auf S. 254f. 
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Die Arbeitslosen im Deutschen Reiche nach der Art der Unterstiitzung in den 
J ahren 1931 und 19321. 

Stand am 
Monatsende 

Janner 
Feber. 
Miirz . 
April . 
MaL. 
Juni . 
JulL . 
August 
Septemb 
Oktober 
Novemb 
Dezembe 

er. 
.. 
er. 
r . 

Jahresdu rch-
schni ·tt 

Janner 
Feber. 
Marz . 
April . 
MaL. 
Juni . 
Juli .. 
August 
Septemb 
Oktober 
Novemb 
Dezembe 

er. 

er. 
r. 

ch-Jahresdur 
schn itt 

Arbeits-
lose ins-

insgesamt gesamt 

1 2 

.14886925 4210954 

. 4971843 4397487 

. 4743931 4180594 
4358153 3777892 
4052950 3512019 
3953946 3370818 
3989686 3294983 
4214765 3507144 
4354983 3692093 
4623480 3837948 
5059773 4193237 
5668187 4713213 

451970413840141 

6041910 5194649 
6128429 5358442 
6034100 5267526 
5739070 4925774 
5582620 4749024 
5475778 4648316 
5392248 4340350 
5223810 4021620 
5102750 3896305 
5109173 3924735 
5355428 4079470 
5772984 4480047 

5579858 4573854 

Unterstiitzte Arbeitslose 

davon 
--- --------

Hauptunterstiit-
zungsempfanger Wohl-

in der fahrts-
~------ --_.- erwerbs-
Arbeits- Krisen- lose 2 

losen- f" 
versich. ursorge 

3 T 4 T-5-
1931 

2554202 810568 846184 
2589314 907665 900508 
2316971 923552 940071 
1887293 902334 988265 
1578174 929395 1004450 
1412313 941344 1017161 
1204880 1026633 1063470 
1281981 1094608 1130555 
1344772 1139592 1207729 
1184700 1350252 1302996 
1365532 1406453 1421252 
1641831 1506036 1565346 

1713219 1044780 1082142 

1932 
1885353 1596065 1 
1851593 1673893 1 
1578788 1744321 1 
1231911 1674979 2 
1076364 1581678 2 

940338 1544412 2 
757294 1354048 2 
697364 1294621 2 
618340 1231428 2 
581715 1138862 2 
638014 1130588 2 
791868 1281233 2 

713231 
832956 
944417 
018884 
090982 
163566 
229008 
029635 
046537 
204158 
310868 
406946 

1054079 143717712 082599 

--

Von je 100 Unter-
stiitzten entfielen auf 

-

Hauptunter-
stiitzungs- Wohl-empfanger fahrts-inder er-
Ar- Kri- werbs-

beits- sen- lose 2 
losen- fiir-
verso sorge 

6 T 7 8 

60,7 19,2 20,1 1 
58,9 20,6 20,5 
55,4 22,1 22,5 
49,9 23,9 26,2 
44,9 26,5 28,6 
41,9 27,9 30,2 
36,5 31,2 32,3 
36,6 31,2 32,2 
36,4 30,9 32,7 
30,9 35,2 33,9 
32,6 33,5 33,9 
34,8 32,0 33,2 

44,6 1 27,21 28,2 

36,3 30,7 33,0 I 
34,6 31,2 34,2 
30,0 33,1 36,9 
25,0 34,0 41,0 
22,7 33,3 44,0 
20,2 33,2 46,6 
17,4 31,2 51,4 
17,3 32,2 50,5 
15,9 31,6 52,5 
14,8 29,0 56,2 
15,6 27,7 56,7 
17,7 28,6 53,7 

23,1 1 31,4 1 45,5 

Nicht-
unter-
stiitzte 

Arbeits-
lose 

.,--

9 

675971 
574356 
563337 
580261 
540931 
583128 
694703 
707621 
662890 
785532 
866536 
954974 

679563 

847261 
769987 
766574 
813296 
833596 
827462 

1051898 
1202190 
1206445 
1184438 
1275958 
1292937 

1006004 

Bei Erhebungen, die sich mit der Frage nach der Arbeitslosigkeit unmittelbar an 
die Beteiligten wenden (z. B. bei Berufszahlungen), besteht die Fehlerquelie einer 
zu weiten Begriffsfassung, d. h., daB alie Personen, die aus welchen Grunden immer 
keine Beschaftigung haben, sich als arbeitslos bezeichnen. Die Alters- und Arbeits
invaliden durfen nicht mehr als arbeitslos bezeichnet werden, da sie keine Hoffnung 
auf Wiedereinsteliung in die Arbeit haben; sie sind als berufslos zu zahlen. Be
zeichnen sie sich selbst als ar bei tslos, so sind sie auszuscheiden, was bei den Alters-

1 Stat. Jb. Dt. R. 01, 298 (1932); Wirtschaft u. Statistik 13, 86 (1933) u. 12, 672, 613, 
472, 346, 271, 211 (1932). 

2 Wohlfahrtserwerbslose, die von den Arbeitsamtern anerkannt sind, einschl. Fiirsorge- und 
(gemeindl.) Notstandsarbeiter. 
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invaliden durch Ziehung einer der Wirklichkeit entsprechenden Altersgrenze (z. B. 
60 oder 65 Jahre) moglich ist. Freilich hangt die Altersgrenze sehr von der jeweiligen 
Wirtschaftslage abo 1m Weltkrieg war sie bekanntlich sehr hoch hinaufgeriickt, da 
der durch die Abziehungen fiir den Heeresdienst entstandene Bedarf nur durch eine 
scharfe Heranziehung von Jugendlichen, Frauen und alten Personen gedeckt wer· 
den konnte; in den Zeiten schwerer wirtschaftlicher Krisen sinkt dagegen die Alters· 
grenze tief herab. 

Die Arbeitslosigkeit kann, wie erwahnt, bei Berufszahlungen in Verbindung mit 
Volkszahlungen erhoben werden, sie kann von der amtlichen Statistik oder von 
Seite der Arbeitnehmer· oder der Arbeitgeberverbande unmittelbar erhoben werden, 
sie kann schlieBlich als Statistik der unterstiitzten Arbeitslosen ein Nebenerzeugnis 
der Arbeitsamter sein. Die Erhebung der Arbeitslosigkeit bei Berufszahlungen er· 
moglicht es, die Berufstatigen in die zur Zeit der Zahlung Beschaftigten und die 
Nichtbeschaftigten zu teilen. AuBerdem ergeben sich aus den bei dieser Gelegen. 
heit erhobenen demographischen und sonstigen Volkszahlungsmerkmalen Aus· 
gliederungsmoglichkeiten weitester Art nach dem Geschlecht, Alter, Familienstand, 
der Kinderzahl, Staatsangeborigkeit usw., so daB hier ein reichlicher Stoff zur 
Erforschung der Arbeitslosenfrage gegeben ist. Leider ist es wegen der Dauer der 
Aufarbeitung der V olks· und Berufszahlungen unvermeidlich, daB die Zahlen iiber 
die Arbeitslosigkeit erst zu einer Zeit der Offentlichkeit iibergeben werden konnen, 
da sie, die den jahreszeitlichen und konjunkturellen Schwankungen stark unter· 
liegt, vielleicht langst ein anderes Aussehen hat als im Augenblick der Yolks· 
zahlung. Ferner bietet die Seltenheit von Berufszahlungen solche Einblicke nur fiir 
weit auseinander liegende Zeitabschnitte. Der Forderung nach ZeitgemaBheit der 
Zahlen, erfiillt durch eine womoglich monatliche Berichterstattung, geniigt diese 
Art der seltenen Erfassung der Arbeitslosen nicht. Das gleiche gilt auch fiir die un· 
mittelbaren Sondererhebungen, die vor dem Kriege vielfach von Stadten veran· 
staltet wurden. Hier kam der Arbeitslosenstatistik der Gewerkschaften eine Be· 
deutung zu; diese Statistik hatte allerdings nur dort gesicherte Grundlagen, wo die 
Gewerkschaften Arbeitslosenversicherung betrieben, lief dagegen auf bloBe 
Schatzungen dort hinaus, wo das nicht der Fall war. 

Wenn Angaben der Arbeitslosenunterstiitzungsstellen (Arbeitslosenversiche. 
rung, Arbeitslosenfiirsorge usw.) fiir statistische Zwecke beniitzt werden, so ist nicht 
zu iibersehen, daB die Zahlen der unterstiitzten Arbeitslosen auch von der Strenge 
der Handhabung der Unterstiitzungsbestimmungen abhangen, so daB bier eine 
formale Ursache der Anderung (I, 132) in der Zahl wirksam werden kann. Es kann 
z. B. eine Zunahme der unterstiitzten Arbeitslosen auf eine abnehmende Strenge, 
eine Abnahme auf eine zunehmende Strenge in der Beurteilung der einzelnen Fane 
zuriickzufiihren sein. Trotz dieser Fehlerquelle ist heute die Statistik der Arbeits· 
losenversicherung (·fiirsorge) die wichtigste Erkenntnisquelle der Arbeitsiosigkeit 
geworden. Sie ist vor allem geeignet, den monatlichen Veriauf der Arbeitslosigkeit 
darzustellen. Zum Zwecke der Berechnung wichtiger Verhaitniszahien sind auBer 
der Zahl der unterstiitzten Arbeitslosen auch die Zahlen der nicht unterstiitzten 
Arbeitslosen, der versicherten Arbeiter und der Arbeiter iiberhaupt nach Betriebs· 
arten zu ermitteln. 

Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf S. 252 und Abbildung 2l. 
Aus der Spalte 1 unserer Tabelle fiir die Jahre 1931 und 1932 und fiir einen noch Uingeren 

Zeitraum aus der beigefiigten Abb. 21 ist die Entwicklung der Gesamtzahl der Arbeitslosen zu 
ersehen. Wir erkennen deutlich die jahreszeitlichen Schwankungen und die konjunkturelle 
Bedingtheit der Arbeitslosigkeit. Die Ausgliederung in unserer Tabelle (Sp. 6-8) liiBt erkennen, 
wie sich unter den unterstiitzten Arbeitslosen infolge der langen Dauer der Krise das Schwer· 
gewicht immer mehr von der Arbeitslosenversicherung weg zur Krisenunterstiitzung und Wohl· 
fahrtspflege hin verschiebt, wobei die Zahl der nicht unterstiitzten Arbeitslosen immer mehr 
anwiichst. 
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Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf S. 255. 
Unsere TabeIle steIlt fur die verschiedenen Gewerbearten die VoIlarbeitslosen und die Kurz

arbeiter fUr zwei Zeitpunkte, den Wintertermin des 31. Dezember 1931 und den Sommertermin 
des 30. Juni 1932 dar. Der jahreszeitliche Unterschied der beiden Termine ist aber dadurch ver
wischt, daB die Arbeitslosigkeit in dem Zeitraum des betrachteten Halbjahres zugenommen hat, 
so daB die Zahl der Arbeitslosen zum Teil schwachere Riickgange zeigt als jahreszeitlich zu er
warten ware, zum groBeren Teil sogar Zunahmen. 1m Durchschnitt aIler Gewerbe betrug die 
Zahl der Arbeitslosen an beiden Stichtagen mehr als zwei Funftel der in dem Erwerbszweig 
stehenden Arbeiter, und zwar am 30. Juni 1932 etwas mehr als am 31. Dezember 1931. Das 
Baugewerbe und die Holzindustrie waren unter den Produktivguterindustrien, die Lederverarbei
tung und die keramische Industrie unter den Verbrauchsguterindustrien die durch die Arbeits
losigkeit am starksten betroffenen Erwerbszweige. 

Abb.21. Die Arbeitslosigkeit im Deutschen Reiche in den Jahren 1925 bis 19321. 

Neben der Arbeitslosigkeit nahm die Kurzarbcit einen breiten Raum ein. Um die Kurzarbeiter 
untereinander und mit den Vollarbeitsiosen vergleichen zu konnen, wurden sie im dritten Ab
schnitt auf Vollarbeitslose umgerechnet (eine ahnliche Umrechnung, wie wir sie oben auf S. 248 
auf Vollarbeiter vollzogen haben). Diese Zahlen bilden eine wertvolle Erganzung zu den im ersten 
Abschnitt gegebenen Zahlen uber Vollarbeitslose, weil erst aus der Zusammenfassung der VoIl
arbeitslosen mit den auf Vollarbeitsiose umgerechneten Kurzarbeitcrn (Abteilung 4, Sp. 7 und 8) 
ein richtiges Bild von der in einem Erwerbszweige herrschenden Arbeitslosigkeit (oder in der 
Erganzung auf 100 Beschiiftigte des Beschaftigungsgrades) gewonnen werden kann. In dieser 
Zusammenfassung steigt der Anteil der Arbeitslosen zwar in verschiedenem MaBe, aber durch
gehends, im Durchschnitt fiir beide Termine fast auf die Halfte der Arbeiter. 

* * * 
1st die Arbeitslosigkeit der au13erste Anzeiger fUr den Beschaftigungsgrad der 

Wirtschaft, so erhalten wir aus der Statistik der Arbeitsvermittlungen 2 

1 Nach Stat. Jb. Dt. R. 50, Tafel VII (1931). 
2 MULLER, J.: Deutsche Wirtschaftsstatistik, S. 242-246. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, 

S. 514-517. MANGELS: Arbeitsmarktliche Auswertung der Krankenkassenstatistik, in: Arbeit 
und Beruf 11 (Ausgabe A), S. 353-357. Berlin 1932. STEINBRUClC Die Andrangsziffcr. Ein kri
tischer Beitrag zur Arbeitsnachweisstatistik, in: Der offentliche Arbeitsnachweis, Jg.4, S.348 
bis 352. PUPPE, D.: Die neuere Entwicklung der amtlichen Statistik des Arbeitsmarktes, insbes. 
d. Arbeitsnachweisstatistik in Deutschland, in: Jb. Nationaliik. Stat., 3. F. 66,161-177 (1923). 
WAGNER-RoEMMICH: Von der Verwaltungsstatistik der Arbeitsnachweise zur Arbeitsmarktstati-
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Die Arbeitslosen im Deutschen Reiche nach Gewerbearten1• 

(Nach den statistischen Aufzeichnungen der Gewerkschaften2.) 

Auf je 100 erfallte Arbeiter der Gewerbeart entfielen 

Kurzarbeiter 

Vollarbeitslose Kurzarbeiter umgerechnet Vollarbeitslose 

Gewerbeart 
auf Voll. insgesamt3 

arbeitslose 

31.XII·130.vr. 
1931 1932 

31. XII. \ 30. VI. 
1931 1932 

31. XII. I 30. VI. 
1931 1932 

31. XII.I 30. VI. 
1931 1932 

1 2 3 4 5 6 7 I 8 

Bergbau. 16,5 18,2 32,3 35,3 5,8 7,8 22,3 26,0 
Metallindustrie . 39,5 45,0 30,7 27,8 9,3 8,4 48,8 53,4 
Chemische Industrie 31,9 32,5 38,1 32,8 8,6 7,6 40,5 40,1 
Baugewerbe . 85,4 78,0 0,6 0,3 0,1 0,1 85,5 78,1 
Holzindustrie . 61,5 65,5 10,1 9,7 3,0 2,7 64,5 68,2 
Papiererzeugende Industrie 24,9 24,5 34,8 35,3 10,7 9,9 35,6 34,4 
Buchdruckgewerbe . 33,0 35,7 16,9 16,0 3,3 3,3 36,3 39,0 
Ledererzeugende Industrie. 28,6 33,0 26,9 28,3 7,5 9,5 36,1 42,8 

Produktivgfiterindustrien 
zus. 51,2 52,3 19,9 18,6 5,5 5,2 56,7 57,5 

Textilindustrie. . 26,9 33,0 38,5 45,0 10,3 13,1 37,2 46,1 
Bekleidungsgewerbe 42,0 42,0 35,5 33,4 14,0 9,9 56,0 51,9 

darunter Schuhindustrie. 39,0 38,0 46,8 38,9 18,9 11,8 57,9 49,8 
Lederverarbeitende Indu· 

strie 61,5 65,9 16,0 12,1 5,2 3,6 66,7 69,5 
Nahrungs- u. Genullmittel-

industrie 31,1 29,8 31,7 31,8 6,6 5,9 37,7 35,7 
darunter Tabakindustrie. 50,3 41,8 30,2 27,5 9,6 7,4 59,9 49,2 

Papierverarbeitende Indu-
strie 36,5 44,4 28,1 29,3 7,7 8,9 44,2 53,3 

Keramische Industrie. 57,6 51,9 16,0 15,9 5,0 5,0 62,6 56,9 

Verbrauchsgiiterindustrien 

I 
zus. 36,4 37,9 31,5 33,3 8,7 8,9 45,1 46,8 

Sonstige Gewerbe 24,0 23,0 18,8 20,7 3,6 3,9 27,6 26,9 

Gewerbe insgesamt. 42,4 43,1 22,4 22,4 5,9 I 5,8 48,3 48,9 

Anhaltspunkte iiber den Zustand des Arbeitsmarktes. Hier wird nach Betriebs. 
arten die Zahl der Stellengesuche und der Stellenangebote sowie der besetzten 
Stellen einander gegeniibergestellt. Das Verhiiltnis der Stellengesuche zu den Stellen
anboten (auf 100 Stellenanbote entfielen ... Gesuche) gibt uns einen brauchbaren 
Anzeiger fiir die Lage des Arbeitsmarktes in den verschiedenen Betriebszweigen, 
besonders, wenn nicht die deutlicheren Zahlen der Arbeitslosen verfiigbar sind. 

e) Fiirsorgestatistik4. Die Fiirsorgestatistik behandelt die 6ffentliche Fiirsorge 

stik. Ebenda S. 64; 64, 237-249 (1922). MEERWARTH, R.: Einleitung in die Wirtschafts
statistik, S.281ff. Jena 1920. FEIG, J.: Arbeitsmarktstatistik, in: Handworterb. d. Kom
munalwiss. 1, 121ff. (1914). MERKLE, B.: Arbeitslosigkeit. Mfinchen u. Leipzig 1913. MEER
WARTH, R.: Betrachtungen fiber Methoden und Ergebnisse der deutschen Arbeitsmarktstatistik, 
in: Arch. Sozialwiss. 33, 744-779 (1911); 34, 145-171 (1912). - Vgl. ferner die Schriften 
fiber die Arbeitslosigkeitsstatistik, S. 251. 

1 Stat. Jb. Dt. R. 51, 304 (1932); Wirtschaft u. Statistik 12,472 (1932). 
2 Die ffir die Gewerbegruppen in Betracht kommenden Verbande der freien, christlichen 

und Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften sind zusammengefaBt worden. 
3 Einschl. der auf Vollbeschiiftigte umgerechneten Kurzarbeiter. 
4 FELD, W.: Art. "Ffirsorgestatistik", in: Handw. Staatsw.4, 540-554; zur Erganzung des 

reichhaltigen Schriftenverzeichnisses dieses Artikels vgl. die Besprechungen FELDS im Dt. Stat. 
Zbl. 17 ff. (1925££.). HESSE, A.: Art. "Ffusorgestatistik", in: Worterbuch d. Volkswirtschaft 1, 
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um aIle diejenigen Personen, die zu schwach sind, um aus eigener Kraft ihren Lebens
unterhalt zu bestreiten und die in Ermanglung unterhaltsverpflichteter Angehoriger 
der offentlichen Fiirsorge zur Last fallen. Es ist von Interesse, diese Personen nach 
der Art ihrer Fiirsorgebediirftigkeit zahlenmaBig auszugliedern, dann die Art der 
Fiirsorge (offentlich, geschlossen), die fiir sie aufgewendeten Mittel, schlieBlich die 
Finanzgebarung der mit der Fiirsorge beauftragten offentlichen Stellen (Fiirsorge
verbande u. dgl.) zu erfassen. 

Beispiel. 
Statistik der im Deutschen Reiche in offener Fiirsorge unterstiitzten Parteien1 . 

31. VII. MeBzahlen auf 1927 Gliederungs-
1---------- ---------~ zahlen 

30. VI. 31. XII. der am 
Gruppe der 1927 1928 1929 1930 1930 31. VII. 31. VII. 30. VI. 31.XII. 31. XII. 1930 

unterstiitzten 1928 1929 1930 1930 Befiirsorgten 
Hilfs bediirftigen (Sp.5) 

---- --

Grundzahlen in 1000 VerhaItniszahlen 
----- --- ------ --

1 2 3 4 5 6 I 7 8 I 9 10 

Kriegsbescha-
digte usw. 73,5 62,7 50,5 39,8 44,7 85,3 68,8 54,2 60,8 1,8 

Sozialrentne r 576,5 609,6 614,0 624,9 644,3 105,7 106,5 108,2 111,8 26,0 
Kleinrentner 

usw .. 332,3 340,8 331,9 317,6 311,6 102,5 99,9 95,6 93,8 12,6 
W ohlfahrts-

erwerbslose . 145,0 182,9 476,1 829,5 126,P 328,42 572,12 33,5 
Arbeitslose mit 

Zusatzunter-
stiitzung . 15,8 32,8 51,3 98,0 207,22 324,42 620,32 4,0 

Sonstige Hilfs-
bed iirftige 589,4 460,2 467,0 474,2 547,5 101,52 103,02 92,92 22,1 

Insgesamt 1571,711634,1 1679,0 1983,9 2475,6 104,0 106,8 126,2 157,5 100,0 

Am 31. Dezember 1930 standen im ganzen rund 2,5 Millionen Parteien (das sind schatzungs
weise 4,1 Mill. Personen) in offentlicher Fiirsorge. Den Hauptanteil davon machten die Arbeits
losen mit 37,5% aus (davon Wohlfahrtserwerbslose 33,5%, Arbeitslose mit Zusatzunterstiitzung 
4,0%), dann folgten die Sozialrentner mit 26,0%, die "sonstigen Hilfsbediirftigen" mit 22,1 % 
usw. 

4. Auf I., S.955-957. MULLER, J.: Deutsche Kulturstatistik, S.193-207 u. 259-275. Jena 
1928. - Zur deutschen Fiirsorgestatistik vgI. Vjh. Stat. Dt. R. 36/1, 3f£. (1927). BOHMERT, W.: 
Statistik der Wohlfahrtspflege, in: Stat. in Deutschi. 2, 913-939. MAC MILLEN, A. W.: Measure
ment, in social work; a statistical problem in family and child welfare and allied fields. Chicago 
1930. - The new survey of London life and labour. London 1930ff.; vgl. zu Band 1 CH. LEU
BUSCHER, in: Jb. Nationa16k. Stat., 3. F. 80, 897-904 (1931). CH. BOOTH: Life and labour 
in London. London 1889-1902. FELD, W.: Aufgaben der Fiirsorgestatistik, in: Arch. soz. 
Hyg. Demogr. 2, 93-96 (1927). DERS.: Die Fiirsorgestatistiken von Amsterdam; zugleich ein 
Beitrag zur Methodik der Fiirsorgefinanzstatistiken, in: Jb. Nationa16k. Stat., 3. F. 71, 431-445 
(1927). MOEST, K.: Statistik des Vormundschaftswesens, in: Allg. Stat. Arch. 16, 373-433 
(1927). NOTHAAS, J.: Die Kriegsbeschadigten- und Hinterbliebenenstatistik. Ebenda, S.634ff. 
SCHULZ, E.: Die Versorgungsberechtigten in PreuBen, in: Z. PreuB. Stat. Landesamt 68, 345-362 
(1928). KLUMKER, CRR. J.: Statistik und Fiirsorgewesen, in: Z. Sozialwiss. 6. Iff., 99ff. (1915). 
FELD, W.: Art. "Armenstatistik", in: Handw. Staatsw. 1, 1009-1044 (mit vielen Schriften
angaben); vgl. auch den Artikel von P. KOLLMANN in der 3. Auf!. des Handw. MULLER, J.: 
Deutsche Wirtschaftsstatistik, S. 303-308. ZlZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 461-463. 
KOLLMANN, P.: Armenstatistik, in: Stat. in Deutschl. 2, 675f£. BOWLEY, A. L., u. M. H. HOGG: 
Has poverty diminished? (a sequel to "Livelihood and poverty"). London 1925. BOWLEY, A. L., 
u. A. R. BURNETT-HuRST: Livelihood and poverty. London 1915. MISCHLER, E.: Armenkataster 
als Grundlage der Armenstatistik, in: Bull. Inst. Int. 13/2, 163f£. EVERTH, G.: Zur Theorie 
und Technik der Armenstatistik, in: Z. PreuB. Stat. Bur. 29, 83ff. (1889). MtrnSTERBERG, E.: 
Die Armenstatistik, in: J. Nationalok. Stat., N. F. 12, 377ff. (1886). 

1 Rcichsarbeitsblatt. N. F. 12, II 234 (1932). 2 31. Juli 1928 = 100. 

-
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Wcnn wir die Entwicklung innerhalb der einzelnen Gruppen seit 1927 verfolgen wollen, 
miissen wir unsere Betrachtung in zwei Abschnitte teilen: in die eine, umfassend die Sommer
zahlungen Yom 31. Juli 1927 bis 30. Juni 1930 und die zweite von der Sommerzahlung 1930 zur 
Winterzahlung desselben Jahres. 

Wenn wir den ersten Abschnitt betrachten, so zeigen beide Gruppen der befiirsorgten Arbeits
losen Zunahmen entsprechend dem sich verschlechternden Wirtschaftsablauf, ebenso die Gruppe 
der sonstigen Hilfsbediirftigen und die der Sozialrentner, bei denen die Verscharfung der Wirt
schaftslage vielfach zum Verluste ihrer Arbeitsstelle gefiihrt hat. Nur die Gruppe der Kriegsbe
schadigten hat durch das Heranwachsen der befiirsorgten Waisen zu der vorliegenden Ver
minderung gefiihrt (wobei die Zahl der versorgungsberechtigten Kriegsbeschadigten noch 
immer anstieg). Ahnlich hat die aus alten Leuten bestehende Gruppe der Kleinrentner eine lang
same Verminderung durch Tod erfahren. Die Zahlen der Winterzahlung yom 31. Dezember 1930 
zeigen einen jahreszeitlichen Anstieg schon bei den Kriegsbeschadigten, urn so mehr also in 
denjenigen Gruppen der Befiirsorgten, bei denen an und fiir sich eine steigende Richtung fest
zustellen war. 

19. Die Statistik der ijffentlichen Finanzen 1. 

Die 6ffentliche Rechnungsfiihrung ahneIt in ihrem Wesen der privaten, wie wir 
sie aus AnlaB der Betriebsstatistik und der Haushaltungsstatistik kennengelernt 

1 ZAHN, F.: Art. "Finanzstatistik", in: Handw. Staatsw.4, 107 -151. DERS.: Finanzwirtschaft 
und Statistik: A. Begriff und Forschungsgebiet der Finanzstatistik; B. Gewinnung und Ver
wertung des finanzstat. Stoffes; C. Verwertung der finanzstat. Zahlen, in: Handbuch d. Finanz
wissenschaft, hrsg. v. W. GERLOFF 1,102-145. Tiibingen 1926. MULLER, J.: Finanzstatistik, in: 
Worterbuch d. Volkswirtschaft 1,4. Auf 1., S. 820-826. DERS.: Deutsche Kulturstatistik, S.283 
bis 333. Jena 1928. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 523-527. ZAHN, F.: Nationale undinter
nationale Finanzstatistik, in: Finanzarchiv 48, 100-123 (1931). I'IEKALKIEWICZ, J.: Les tra
vaux pn\liminaires sur les statistiques des finances publiques, in: Bull. Inst. Int. 25/3, 617 -719; 
25/1, 130ff.; 26 (im Druck). DERS.: Depenses et recettes des coUectiviMs de droit public. 
Ebenda 24/2, 466-512. - Die Methode der Aufbereitung der Reichsfinanzstatistik, in: Die 
Ausgaben und Einnahmen der offentlichen Verwaltung im Deutschen Reich usw. (Einzelschr. 
10 zur Stat. Dt. R.), S. 5*-53*. Berlin 1930. - Die steuerliche Belastung des Haushaltsbedarfes 
durch Verbrauchsabgaben und Zolle (Einzelschr. 21 zur Stat. Dt. R.). KUNZ, K.: Methode und 
Ergebnisse der Reichsfinanzstatistik (Diss. Berlin). Ohlau i. SchI. 1930. TETZLAFF, 0.: Die Auf
bereitung der kommunalen Reichsfinanzstatistik, in: Z. PreuB. Stat. Landesamt 66, 67 -84 
(1926). MEISEL, F.: Steuerbiologie und Steuerstatistik, in: Z. ges. Staatsw. 88, 334-368 (1930) 
u. 91, 493-516 (1931). MASSAR, K.: Zwei Beitrage zur Theorie der Reichsfinanzstatistik, in: 
Arch. Sozialwiss. 61, 542-565 (1929). ZAHN, F.: Die Finanzstatistik in der Theorie, in: AUg. stat. 
Arch. 14, 281-359 (1923/24). DERS.: Die Finanzstatistik in der Praxis. Ebenda 15, 181-224 
(1925). SHIOMI, S.: A study in financial statistics, in: Kyoto econ. review (Tokio) 2, 64-102. 
SEUTEMANN, K.: Finanzstatistik, in: Verhandlungsber. d. 34. Konf. dt. Stadtestatistiker in 
Konigsberg 1926. MOST, 0.: Finanzstatistik, in: Stat. in DeutschI. 1, 759ff. - Die Gemeinde
finanzstatistik in Deutschland (Sonderschr. d. Ver. f. Sozialpolitik 127/2). Leipzig 1910. 
TETZLAFF, 0.: Kommunalfinanzstatistische Grundsatze, in: Z. PreuB. Stat. Landesamt 50, 
40lff. (1910). 

Zum Problem des Finanzvergleiches.- Die Staatsausgaben von GroBbritannien, Frankreich, 
Belgien und Italien in der Vor- und Nachkriegszeit (Einzelschr. 2 zur Stat. Dt. R.) mit ausfiihr
lichen Darlegungen der Methoden und ihrer Entwicklung; Bibliographie S. 517 - 528. Berlin 
1927. - Beitrage zum Steuerbelastungsvergleich (S.-H. 7 zu Wirtschaft u. Statistik). Berlin 
1930 und Einzelschrift 23. - Die Steuerkraft der Finanzamtsbezirke (Einzelschr. 7 zur 
Stat. Dt. R.), S.5-1O. Berlin 1929. - Besteuerung und Rentabilitat gewerblicher Unter
nehmungen (Einzelschr. 4 zur Stat. Dt. R.), S.5-10, 28ff. Berlin 1928. BRAUER, K.: Art. 
"Steuerbelastungsvergleiche", in: Handw. Staatsw. 7, 1087 -1l01. ROMPE, F.: Zur Methode des 
interlokalen Steuervergleichs in: AUg. stat. Arch. 20,499-509 (1930). FIEDLER, E., U. K. MAS
SAR: Kopfquotenmethode und interlokaler Steuervergleich. Ebenda 19, 495-511 (1929). 
COLM, G.: Ein neuer Versuch zur international vergleichenden Statistik (Einzelschr. 2), in: Allg. 
stat. Arch. 17, 36-64 (1928). DERS.: Die methodischen Grundlagen der international ver
gleichenden Finanzstatistik, in: WeltwirtschaftI. Arch. 22, 222-249 (1925). WYLER, J.: Statistik 
der Steuerbelastung. Ein Beitrag zur statistischen Methodenlehre, in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 
60, 153-160 (1924, zu C. HIGY U. M. SENGER. Ebenda, S.90ff.). HOLZ, W.: Sind internatio
nale Vergleiche steuerlicher Belastungen moglich? Leipzig 1924; auch AUg. stat. Arch. 13, 
392-408 (1921/22). WISKEMANN, E.: Zur Statistik des Steuerdruckes in verschiedenen Lan
dern, in: Dt. Stat. ZbI. 14, 79-84 (1922); hiezu HOLZ, S.1l4ff. KIESERITZKY: Die Hauptziele 
eines Vergleiches der Gemeindehaushalte, in: Dt. Stat. ZbI. 8, 17ff. (1916). - Zusammen-

Winkler, GeAellschaftsstatistik. 17 
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haben. Rier wie dort handelt es sich darum, nach bestimmten Grundsatzen Aktiven 
und Passiven des Vermogensbestandes, sowie Ausgaben und Einnahmen der Ge
barungswirtschaft darzustellen. Die Erfassung und Darstellung des offentlichen 
Vermogens ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil hier ein GroBteil der Vermogens
bestande auBerhalb des freien Verkehres stehen (Land- und WasserstraBen, Kirchen, 
Befestigungen usw.), daher bei der Bewertung Schwierigkeiten bieten (vgl. den 
Abschnitt uber das Volksvermogen auf S. 208). Es wird daher, wenn von der Sta
tistik der offentlichen Finanzen gesprochen wird, uberwiegend an die Gebarungs
wirtschaft des Staates, der Gemeinden und der ubrigen offentlich-rechtlichen Ge
bietskorperschaften gedacht. 

Quellen der Finanzstatistik sind die Voranschlage ("Raushaltsplane") fur das 
bevorstehende Wirtschaftsjahr oder die Rechnungsabschlusse ("Raushaltsrech
nungen") fUr das vergangene Jahr. Die Voranschlage haben den Vorteil, daB sie in 
einem fruhen Zeitpunkt uber die (voraussichtliche) Finanzgebarung Bericht geben. 
Die Rechnungsabschlusse sind dagegen die sichereren Quellen; sie zeigen, welche 
Gestalt der Raushalt wir klich angenommen hat. Einen Mangel hat die Betrach
tung nach Rechnungsabschlussen: daB manche Einnahmen und Ausgaben sich bis 
in das folgende Jahr hineinziehen (z. B. verspatete Einnahmen infolge von Steuer
ruckstanden), daB daher der Zeitpunkt des Abschlusses um einige Monate uber das 
Jahresende hinausgeschoben werden muB. Die Gegenuberstellung des "Soll" nach 
dem Raushaltsplan und des "Ist" nach der Raushaltsrechnung wird haufig vorge
nommen und ist lehrreich. 

In den Voranschlagen oder Rechnungsabschlussen sind nun die Einnahmen und 
Ausgaben in einer schier unubersehbaren Fulle von kleinen Posten niedergelegt. 
Aufgabe der Statistik der offentlichen Finanzen ist es nun, diese Fulle durch ent
sprechende Gruppenbildung auf der Einnahmen- und Ausgabenseite zu einer uber
sichtlichen Darstellung zu bringen und mit den Ergebnissen anderer Jahre fur das 
gleiche Gebiet, womoglich aber auch mit den Ergebnissen anderer Staaten, also 
international vergleichbar zu machen. 

Die Bedeutung der Statistik der offentlichen Finanzen geht weit uber das finanz
politische Interesse, das sie bietet, hinaus. 1st doch die Gesamtheit der Bewohner 
des dargestellten Gebietes an der Aufbringung der Einnahmen und an ihrem Ver
brauch beteiligt, wird daher in ihrem wirtschaftlichen und sonstigen, besonders 
auch kulturellen Interesse durch sie auf das engste beruhrt. Rier taucht nun die 
Frage auf, wie die verschiedenen Berufsstande, die verschiedenen ortlichen Gebiete 
an der Aufbringung der gemeinsamen Kosten beteiligt sind, wie sie andererseits an 
den offentlichen Ausgaben teilnehmen; hier taucht ferner fur den geistig Inter
essierten die wichtige Frage auf, wie das Gemeinwesen in seinem Raushalt fur die 
kulturellen Belange vorsorgt. In national verschiedenartig zusammengesetzten 
Staaten tritt die gleiche Fragestellung fiir den Beitrag der Volker zu den offent
lichen Mitteln und fiir die Beteilung der Volker in ihren kulturellen und 
sonstigen Belangen aufl. Durch den Vertrag von Versailles und die Verhandlungen 
iiber die interalliierten Schulden ist ferner die Frage des internationalen finanz
statistischen Vergleiches, besonders im Hinblick auf die Frage der verschiedenen 

stell ungen iiber die Finanzen: Memorandum sur les finances publiques, Publications de Ia 
Societe des Nations, Section econ. et financiere (jahrlich). - Finanzen und Steuern im In- und 
Auslande. Ein statistisches Handbuch, bearb. im Stat. Reichsamt. Berlin 1930. - Die Staats
einnahmen aus Steuern und Zollen im Dt. Reich und im Ausland 1925-1928 (Einzelschr. 9 
zur Stat. Dt. R.). Berlin 1929. - Vgl. ferner die Berichte an das Finanzkomitee des Volker
bundes iiber die Finanzen Osterreichs, Ungarns und Bulgariens. Fiir das Deutsche Reich vgl. 
neben den erwahnten Quellenwerken: EinzeIschrift 14, 16 u. 17 zur Stat. Dt. R. (Die Finanz· 
wirtschaft des Dt. R. vor und nach dem Kriege, und: Der Finanzausgleich im Deutschen Reich). 

1 Vgl. z. B. F. WIESER: Die Steuerleistung der Deutschen in Bohmen und der offentliche 
Haushalt. Leipzig 1904. 
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steuerlichen Belastung der Staaten, in den Vordergrund des 1nteresses getreten. 
Den daruber entstandenen Erorterungen verdanken wir eine Reihe wertvoller, auch 
theoretisch bemerkenswerter Einzelschriften des Statistischen Reichsamtes, sowie 
eine Reihe lehrreicher Aufsatze (siehe das Schriftenverzeichnisl). 

Das Wichtigste bei der Aufarbeitung der Finanzstatistik ist eine geeignete 
Gruppenbildung. Die Einnahmen sollen nach der Einnahmenquelle, die Aus
gaben nach dem Ausgabenzweck, innerhalb dieser moglichst nach der Ausgabenart· 
(Beamtengehalter, Biirobedarf usw.) gegliedert sein. Mit dieser Ausgliederung ist 
die finanzrechtliche Einteilung in ordentliche und auBerordentliche Ein
nahmen und Ausgaben, sowie die finanzwirtschaftliche in wirksame und unwirk
same Einnahmen und Ausgaben (vgl. S. 195) zu verbinden. Nicht zu verwechseln 
mit den unwirksamen sind die durchlaufenden Einnahmen und Ausgaben, die 
nur rechnungsmaBige Buchungen vorstellen, wie z. B. Einnahmen, die fiir dritte 
Rechnung gemacht und wieder abgefuhrt werden, oder Betrage, die als Ausgaben 
bzw. Einnahmen von einem Rechnungszeitabschnitt zum anderen geschoben wer
den. Von Wichtigkeit ist ferner die Beobachtung des Bruttoprinzips, d. h. die 
Darstellung der Bruttoeinnahmen (-ausgaben) ohne vorherigen Abzug der dabei 
gemachten Ausgaben (Einnahmen). Eine solche Aufrechnung wiirde das wahre Bild 
der Finanzwirtschaft verwischen (ahnlich wie z. B. in der Hauswirtschaftsrechnung 
eines Beamten sein Bruttogehalt auf der Einnahmenseite, die Abzuge fiir Steuern. 
Sozialversicherung usw. auf der Ausgabenseite gebucht werden mussen und nicht· 
durch Buchung eines "Nettoeinkommens" aus der Rechnung verschwinden diirfen). 

1m Rahmen einer sol chen Gesamtdarstellung konnen nun einzelne Posten naher 
untersucht werden. Das beliebteste Ziel sind die Steuern zum Zwecke der Feststellung 
der Steuerleistung einerseits, der Steuerbelastung andererseits. Hier ist es 
ublich, neben die festgestellten Steuersummen den auf den Kopf der Bevolkerung 
entfallenden Anteil zu berechnen. Wie aIle ahnlichen Beziehungen auf die Gesamt
bevolkerung liegt hierin, soweit es sich urn die Steuerleistung handelt, der Fehler, 
daB hier die nichtbeteiligten Kinder mit enthalten sind. Die Vornahme der Be
ziehung auf die erwachsene Bevolkerung vermeidet diesen Fehler. Diese Verhaltnis
zahl ist schematisch wie jede derartige Durchschnittsberechnung (vgl. z. B. das 
oben auf S.43 uber die Bevolkerungsdichte Gesagte), und es bedarf groBer Vor
sicht, wenn daraus irgendwie Folgerungen gezogen werden. Der EinfluB des Kinder
anteiles wird jeweils auch bei Berechnungen der Steuerbelastung in der Weise ab
geschwacht, daB die Kinder auf Vollpersonen (vgl. oben S. 217) umgerechnet wer
den. (Naheres uber die Bedenken gegenuber solchen Kopfquotenberechnungen 
findet sich in den einschlagigen im Schriftenverzeichnis angefiihrten Aufsatzen.) 

Sollen internationale finanzstatistische Vergleiche angestellt werden, 
so ist es das erste Erfordernis, daB die statistischen Aufarbeitungen nach einem 
einheitlichen Ausgliederungsplan vorgenommen werden. So muBte die Statistik 
des Deutschen Reiches fur ihre groBen Erhebungen der Reichs-, Landes- und Ge
meindefinanzen der Jahre 1913/14, 1925/26 bis 1929/30 ein einheitliches Schema 
aufstellen, in das die Finanzstatistiken der betrachteten Haushalte zurechtgebogen 
werden muBten. Schon friih haben sich die internationalen statistischen Kon
gresse (zuerst in Paris 1855) mit der Frage der Vergleichbarkeit der Finanzstatistiken 
befaBt; in jungerer Zeit sind es besonders die VorschHige F. ZAHNS gewesen, die bei 
den Tagungen des 1nternationalen Statistischen Instituts Zustimmung fanden und 
auch yom 1nternationalen Statistischen Institut selbst bei einer international ver
gleichenden Finanzstatistik zugrunde gelegt wurden!. Freilich greifen die Schwie
rigkeiten der internationalen Vergleichbarkeit finanzstatistischer Zahlen sehr tief. 
Da kann zunachst der verschiedene wirtschaftliche Aufbau von Staaten, Industrie
oder Agrarstaat, Binnen- oder Seestaat, da konnen ferner die Wechsellagen der 
--l-Annuaire international de statistique VIII, 1-36. La Haye 1921. 

17* 
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Der Ha ushal t des Deu tschen Reiches in den J ahren 1926/27 bis 1932/33 1• 

Haushaltsrechnung Haushaltsplan 

Ausgaben
oder 

Einnahmengruppen 
_1926/2~11927~28J i9~8/29119~/301-1930/3~!9f~32 211932/33 2 

1. AUgem. Verw altung . 
2. Finanz- u. Ste uerverw. 
3. Staats- und 

sicherheit. 
dar.: Polizei 

Wehrrna 

Rechts-

cht 
n 4. Bildungswese 
esen 
ers. 
losenfur-

5. Wohlfahrtsw 
dar.: 80zialv 

Arbeits 
sorge 

6. W ohnungs- u nd 
Siedlungsw esen3 

7. Wirtschaft u . Verkehr 
8. Schuldendien st . 

iegsl. 
9. Kriegslasten5 

dar.: Inn. Kr 
Kriegsv 
AU{3. K 

ersorgung 
riegsl.' . 

Summe 

1. Verwaltungseinnahm. 
2. Einnahmen aus An-

leihen usw .. 
3. Steuer- und ZoUeinn. 

(einschl. Sondereinn. 
zur Deckung v. auB. 
Kriegslasten)8 • 

4. Aus dem Erwerbsver-
mogen9 

5. Ausder MunzpragunglO 

Summe 

104,0 
488,6 

924,4 
213,7 
704,2 

28,2 
856,3 
287,1 

510,2 

160,7 
354,2 
358,4 

3287,0 
491,5 

1486,0 
1309,5 

6561,96 1 

176,1 

329,4 

5312,4 

158,2 
61,6 

6037,7 

1 Stat. Jb. Dt. R. 1932, 434£. 

in Mill. RM 
2 --1--3 

Ausgaben: 

110,1 113,7 106,6 
567,2 589,4 585,1 

983,1 1038,6 964,1 
206,7 204,2 199,3 
769,2 827,0 757,5 

39,5 40,1 37,0 
811,6 1065,4 1307,4 
349,2 419,3 580,4 

351,0 571,4 671,3 

69,4 38,1 26,0 
332,2 366,8 343,2 
552,4 630,2 630,6 

3689,4 4493,5 4043,3 
293,7 497,1 332,7 

1616,4 1818,0 1745,8 
1779,2 2178,4 1964,7 

7154,86 8375,8 8043,26 1 

Einnahmen: 

185,1 178,5 253,7 

123,1 100,5 364,07 

6356,8 6568,3 6740,7 

175,1 270,3 307,0 
273,510 182,711 65,0 11 

7113,76 1 7300,3 17730,46•7 

1 

5 

108,0 
571,3 

961,8 
197,5 
756,8 
35,1 

563,2 
476,0 

1007,0 

101,0 
406,1 
547,54 

3896,2 
288,1 

1701,6 
1906,6 

8190,24 

286,6 

510,3 7 

6634,0 

612,7 
26,011 

8069,67 

6 

93,8 
519,4 

955,5 
191,7 
756,8 
29,6 

1754,3 
490,3 

1189,1 

3,7 
263,1 
492,24 

2783,6 
302,0 

1477,1 
1004,4 

6815,22• 4 

589,9 

70,1 

6064,2 

510,9 

7235,26 

7 

92,3 
473,9 

964,1 
191,4 
766,1 
26,5 

1492,7 
501,6 

944,9 

51,0 
358,5 
532,74 

1932,1 
307,1 

1312,9 
312,0 

5813,92•4•6 

299,0 

5416,5 

418,4 
100,0 

6233,9 

2 Unter Berucksichtigung der Verminderung der Personal- und Sachausgaben infolge 
Lohn- und Preissenkung (1931/32) und durch SparmaBnahmen (1932/33, im Rechnungsjahr 
1931/32 80,0, im Rechnungsjahr 1932/33 110,0 Mill. RM). Eine Aufteilung dieses Betrages auf 
die einzelnen Aufgabengebiete ist im Reichshaushaltsplan nicht durchgefuhrt worden. 

3 Landwirtschaftliches Siedlungswesen ist unter Wirtschaft und Verkehr nachgewiesen. 
4 Ohne auBerordentliche Tilgung der schwebenden Reichsschuld. 
5 EinschlieBlich der Zahlungen aus der auBeren Anleihe des Reiches von 1924. 
6 Infolge von Abrundungen stimmen die angefiihrten Summen um 0,1 mit der Summe der 

Teilposten nicht uberein. 
7 EinschlieBlich Mehrcinnahmen des auBerordentlichen Haushaltes, und zwar: 1929/30: 132,8; 

1930/31: 510,3 Mill. RM, die zur Verminderung der aus Vorjahren ubernommenen Fehlbetrage 
des auBerordentlichen Haushaltes verwendet wurden. 

8 Nach Abzug der Uberweisungen an die Lander. 
9 Nach Abzug der Zuschusse. 

10 Nach Abzug der Kosten der Munzpragung. 
11 EinschlieBlich 1927/28: 190,0; 1928/29: 61,9 Mill. RM Einnahmen aus dem Betriebs

mittelfonds (MunzuberschuB 1924). 
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Der Raushalt des Deutschen Reiches in den Jahren 1926/27 bis 1932/33 
(Fortsetzung) . 

Ausgaben-
oder 

Einnahmengruppen 

Unterschied zwischen 
Ausgaben und Dek
kungsmitteln (Verwal
tungseinn., Allgem. 
Deckungsmittel) : 

Raushaltsrechnung 

1926/2711927/2811928/2911929/30 1 1930/31 

in Mill. RM 

1 L 2 1 3 L 4 I 5 

AbschluB: 

Raushaltsplan 

1931/32 1 1932/33 

I 6 I 7 

Mehreinn. ( + ) oder 
Mehrausgaben (- ). . -542,2 41,1 -1075,4 - 312,8 120,5 + 420,0 + 420,0 

Aus Vorjahren wurden 
iibernommen: 

An Bestanden 1 . • . • 

An Vberschiissen . . . 
Es ergeben sich somit 

Mehreinn. ( +) oder 
Mehrausgab. (- ) von 

Hiervon sind abzusetzen 
die ins nachstfolgende 
Rechnungsjahr iiber
nomm. Bestande zur 
Deckung restl. Ver
pflichtungen 1 • . • • 

Es ergibt sich somit der 
i. d. Raushaltsrech
I};ung nachgewiesene 
UberschuB (+) oder 
Fehlbetrag ( - ) von . 

382,0 
400,J2 

58,5 
199,5 

54,8 - 704,2 
162,0 - 154,4 

706,4 
465,0 

+258,0 +216,8 - 858,6 -1171,4 -1291,9 

58,5 54,8 - 704,2 - 706,4 - 101,9 

+ 199,5 + 162,0 - 154,4 - 465,0 - 1190,0 

In Rohe der Mehr
einnahmen sind im 
Reichshaushaltsplan 
Ausgaben zur auBer
ordentlichen Tilgung 
der schweb. Reichs
schuld, die durch 
Fehlbetrage im or
dentlichen Raushalt 
entstanden ist, ein
gesetzt. 

Wirtschaft Vergleichshindernisse sein, wei! sie auf den HaushaIt einen verschieden
artigen EinfluB nehmen. Ein weiteres Vergleichshindernis liegt in der Verschieden
heit der Reichweite 6ffentlicher Verwaltung gegeniiber der privaten Tatigkeit, dann 
in der Verteilung der Verwaltungsgeschafte auf Staat, Gemeinden und andere Ver
waltungsk6rper, in der verschiedenen Verteilung der Staatsgeschafte auf die Ver
waltungszweige usw. Zu beriicksichtigen ist weiter, worauf G. COLM mit Nachdruck 
hingewiesen hatS, die verschiedene Bedeutung der Steuern, je nachdem sie eine 
Einkommensbeanspruchung oder nur eine Einkommensverschiebung 
darstellen. MaBgebend ist nur die Belastung aus der Einkommensbeanspruchung; 
eine verschiedene Mischung der Steuern zweier Staaten nach diesem Gesichtspunkte 
ist gleichfalls ein Hindernis eines gerechten Vergleiches. So stellen sich der inter
national vergleichenden Finanzstatistik manlligfache Schwierigkeitell in den Weg. 
Trotzdem ist es llotwendig, solche Vergleiche anzustellell, schon darum, wei! die po
litischen Notwendigkeiten nach diesen Vergleichen rufen. Freilich darf ein Vergleich 
nur mit wissenschaftlicher Besonnenheit und Kritik und in vollkommener Beherr
Bchung des staatskundlichen Stoffes der behandeIten Staaten vorgenommen werden. 

AuBer der Darstellung des gesamten 6ffentlichen Haushaltes haben auch in der 
deutschen amtlichen Statistik einzelne Ausschnitte, besonders Steuern (z. B. die 
Einkommens-, die Warenumsatzsteuer) eine eingehende Sonderbetrachtung gefunden. 

1 Ausgabereste abziiglich der Einnahmereste (einschl. Anleiliereste). 
2 Davon 220,0 Mill. RM aus dem Rechnungsjahr 1924. 
3 COLM, G.: a. a. 0., S.39£. 
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Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S.260f. 
Die vorstehende Tabelle gibt in groBen Ziigen die Entwicklung des Haushaltes des Deutschen 

Reiches in den letzten Jahren, und zwar fiir die Jahre bis 1930/31 nach der bereits vorliegen
den Haushaltsrechnung, fiir die zwei weiteren Jahre nach dem Haushaltsplan. Wir sehen im 
ersten Zeitabschnitt die Ausgaben von 6,6 Mrd. RM im Jahre 1926/27 auf 8,4 MId. RM im Jahre 
1928/29 ansteigen, dann im Jahre 1929/30 auf 8,0 Mrd. RM zuriickgehen, im nachsten Jahre 
aber schon wieder auf 8,2 Mrd. RM wachsen. Es sind die Kriegslasten, die den Hohepunkt 
im Jahre 1928/29, dagegen die sozialen Lasten, die das neuerliche Ansteigen im Jahre 1930/31 
hervorgerufen haben. Die Einnahmen haben in der gleichen Zeit eine stetige Steigerung er
fahren, von 6,0 Mrd. RM im Jahre 1926/27 auf 8,1 Mrd. RM im Jahre 1930/31. Die erste 
Zeile im dritten Abschnitte ("AbschluB") ergibt den Erfolg dieser Gebarung: in allen betrach
teten Jahren einen Gebarungsabgang, am starksten im Jahre der hochsten Kriegslasten 
1928/29. Die folgenden Zeilen dieses Abschnittes geben ein Bild davon, wie der Haushalt der 
eirrzelnen Jahre mit dem Vor- und Nachjahre zusammenhangt. Wir finden die Zahlen der 
beiden letzten Zeilen jeweils in der zweiten und dritten Zeile des nachsten Jahres wieder: wir 
sehen, wie Bestande und tlberschiisse aktiver und passiver Art von einem Rechnungsjahre irr 
das andere verschoben wurden. So wird z. B. der groBe Fehlbetrag des Jahres 1928/29 durch 
vom Vorjahre iibernommene Aktivposten (54,8 und 162,0 Mill. RM) und durch Weiterschie
bung eines Betrages von 704,2 Mill. auf das nachste Jahr rechnerisch auf einen Fehlbetrag 
von 154,4 Mill. RM herabgedriickt. Durch solche Weiterschiebung wird allerdings auch be
wirkt, daB der viel kleinere Fehlbetrag des Jahres 1930/31 (120,5 Mill. RM) rechnerisch auf 
1190,0 Mill. RM hinaufgesetzt wird. 

Die Haushaltsplane der folgenden Jahre erwarten Mehreinnahmen, durch die die schwebenden 
Schulden, die durch die Fehlbetrage der vorausgehenden Jahre entstanden sind, getilgt werden 
Bollen. Diese Voraussage griindet sich besonders auf dem aus der Reparationstilgung zu erwarten
den Riickgang der Ausgaben fiir Kriegslasten, dann aber auch auf Ersparungen in nahezu allen 
V erwal tungsge bieten. 

Wir sehen in der obigen Aufstellung wirksame und unwirksame Ausgaben vermengt. Ihre 
Trennung wiirde die Finanzgebarung noch klarer ins Licht riicken. Freilich miiBte dann neben 
die Gebarungsrechnung zum vollen Verstandnisse auch die Vermogens-, oder wenigstens eirr 
Ausschnitt daraus, die Schuldenrechnung treten. 

Die Ausgliederung der Ausgaben nach der Haushaltsrechnung von 1928/29 und dem Haus
haltsplan von 1932/33 ergibt folgendes Bild: 

Abb.22. Verteilung der Ausgaben des Deutschen Reiches in den Rechnungsjahren 1928/29 nnd 1932/33. 

Der grundlegende Unterschied der beiden Ausgabengliederungen fiir 1928/29 und 1932/33 
ergibt sich aus dem Riickgang der Kriegslasten von mehr als der Halfte der Ausgaben auf an
niihernd ein Drittel. AIle Ausgabeposten des Jahres 1932/33 ziehen davon Nutzen, am auffallend
sten die Ausgaben fiir das Wohlfahrtswesen; nur die Ausgaben fiir Wohnungs- und Siedlungs
wesen nehmen verhiiltnismiiBig ab, diejenigen fiir das Bildungswesen bleiben verhiiltnismiiBig 
unveriindert. 
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Die Kulturstatistik hat die Aufgabe, aIle Tatbestande der korperlichen und 
geistigen Bildung darzustellen; es falIt demnach in ihren Rahmen die Statistik der 
korperlichen Ausbildung (Turnen, Sportwesen usw.), der Schulen und sonstigen 
Bildungsstatten wie Museen, Buchereien, Schaubiihnen, Lichtspiele, Rundfunk2, 

VoIksbildungsvereine usw.; ferner die Statistik des Bildungsgrades der Bevolke
rung. In einem weiteren Sinne darf aber in der Kulturstatistik auch die Statistik 

1 a) ZUBammenfussendes zur K ultur- und Bildungsstatistik. MULLER, J.: Deutsche Kultur
statistik. Jena 1928 (MULLER: GrundriB der deutschen Statistik 4). MARCH, L.: Rapport au 
nom de la Commission mixte de la statistique intellectuelle, in: Bull. lnst. Int. 23/2, 609-692. 
ZAHN, F.: Internationale Kulturstatistik, in: AUg. stat. Arch. Hi, 265-292 (1925) u. Bull. Inst. 
Int. 22/3, 28-54. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S. 290f. GRIESMEIER, J.: Die Methode der 
Bildungsstatistik, in: Allg. stat. Arch. 16, 514-564 (1927). CASTRILLI, V.: Gli elementi della 
statistica intellettuale (Annali dell' 1st. di statistica della R. Univ. di Bari). Bari 1930. NICE
FORO, A.: Les indices numeriques de la civilisation et du progres, Paris 1921; deutsch unter dem 
Titel: Kultur und Fortschritt im Spiegel der Statistik. Wien 1930. 

b) Zur Moralstatistik (ohne Kriminalstatistik). Ti:iNNIES, F.: Art. "Moralstatistik", in: 
Handw. Staatsw. 6, 637 - 645; vgl. auch den Artikel von W. LEXIS in der dritten Aufl. des Handw. 
HESSE, A.: Art. "Moralstatistik", in: Worterb. d. Volkswirtsch., 4. Aufl. 2, 969--972 (1932). 
v. MAYR, G.: Moralstatistik (Statistik u. Gesellschaftslehre 3), mit umfassenden SchriftennaQh
weisen. Tiibingen 1917. ZIZEK, F.: GrundriB der Statistik, S.286-291. WADLER, A.: Moral
statistik, in: Stat. in Deutschl. 1, 601-672. SCHNAFPER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, S.413ff. 
MULLER, J.: Moral und Moralstatistik, in: AUg. stat. Arch. 20, 319-329, Disk. S. 361-366. 
MICHELS, R.: Sittlichkeit in Ziffern? Kritik der Moralstatistik. Miinchen 1928. v. INAMA-STERN
EGG, K. TH.: Zur Kritik der Moralstatistik, in: Stat. Monatsschr. 12, 285-295 (1907, gegen 
G. v. MAYR). DERS.: Zur Kritik der Moralstatistik, in: Jb. Nationalok. Stat., N. F. 7,505-527 
(1883, gegen OETTINGEN). KNAPP, G. F.: Die neuerenAnsichten iiber Moralstatistik. Jena 1871. 
QUETELET, A.: Statistique morale. De l'influence du libre arbitre de l'homme sur les faits sociaux, 
in: Bull. de la Commission Centrale des Statistiques 3. Briissel 1847. REICHESBERG, N.: Que· 
telet als Moralstatistiker, in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 1893, 490-499. - Vgl. ferner die Schrif
tenhinweise iiber die Statistik der unehelichen Geburten (S.70), der Ehescheidungen (S. 68), 
der Selbstmorde (S. 87), der Kriminalitat (S. 269) und des Alkoholverbrauches (S. 210). 

e) Zur Bueh- und Pres8estatistik. BUCKING, H.: Die Statistik der Buchproduktion, in: AUg. 
stat. Arch. 19, 530ff. (1929). ELEKES, D.: La methode et les resultats de la statistique internatio
nale et hongroise de la production des livres, in: J. de la Soc. Hongr. de Stat. 8, 388ff. (1930). 
GUNSCHE, B.: Theorie und Geschichte der Pressestatistik, Diss. Greifswald 1928. GROTH, 0.: 
Die Zeitung 1, 187-303. Mannheim-Berlin-Leipzig 1928. - Abschnitt "Internat. Pressestatistik" 
der Zeitschrift "Zeitungswissenschaft", Berlin. - Zeitschrift "Der Zeitungsverlag", Berlin. -
Schriften des Deutschen Instituts fiir Zeitungskunde, Berlin; ferner die unter a) genannten 
Schriften. 

d) Zur sonstigen Bildung8Btatistik. KLEINDINST, J. F.: Theater- und Konzertstatistik, 
Museums-, Bibliotheks- und Pressestatistik, in: Stat. in Deutschl. 1, 525-558. GEHRING, P.: 
Die Bibliotheksstatistik in Deutschland, in: AUg. stat. Arch. 17, 71-121 (1928). EGGER, A.: 
Museumsstatistik. Ebenda 22, 98-100 (1932). - Die Museen in Bayern nach dem Stande von 
1930, in: Z. Bayer. Stat. Landesamt 63, 213-257 (1931). - Die Kolner Oper in den letzten 
25 Jahren im Lichte der Statistik, in: Kolner Verwaltung, Wirtschaft u. Statistik 7, H. 1 (1928). 
REINER, H.: Die bayerischen Hoftheater und ihr Spielplan 1871-1920, in: Z. Bayer. Stat. 
Landesamt 56, 24-42 (1924). JASON, A.: Handbuch der Filmwirtschaft. Berlin 1930. DERS.: Der 
Film in Ziffern und Zahlen. Berlin 1925. LEBERECHT, A.: Der Rundfunk als Kulturfaktor, in: 
AUg. stat. Arch. 15, 244£f. (1925). Ferner die unter a) genannten Schriften von MULLER, MARCH, 
GRIESMEIER u. CASTRILLI. 

e) Zur kirehlichen Stati8tik. MULLER, J.: Die Neugestaltung der kirchlichen Statistik in 
Deutschland, in: AUg. stat. Arch. 20, 78-82 (1930; vgl. auch Deutsche Kulturstat., S. 174 
bis 193). SCHWARTZ, PH.: Art. "Statistik, Kirchliche", in: Handw. Staatsw. 7, Iff. MICHL, G.: 
Religions- und kirchliche Statistik (Beitr. z. Stat. Bayerns 96). Miinchen 1921. KNOPFEL, L.: 
Religions- und kirchliche Statistik, in: Stat. in Deutschl. 2, 307ff. KROSE, H.: Konfessions
statistik und kirchliche Statist,ik im Dt. R., in: AUg. stat. Arch. 8, 267ff., 624ff. (1914). - Ferner 
die auf S.35 verzeichneten Schriften iiber die Konfessionserhebungen bei Volkszahlungen. 

2 Dieser kann auch yom Standpunkt der Verkehrsstatistik betrachtet werden, S.190. 
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der Mangel der menschlichen Gesellschaft dargesteIlt werden, wie sie in der Moral
statistik und in der dazuzurechnenden Kriminalstatistik geoffenbart werden. Es 
ist somit das Gebiet der Kulturstatistik weit und es ware ein viel groBerer Raum 
notwendig, als er hier verfUgbar ist, um sie einigermaBen befriedigend zu behandeln; 
wir miissen uns daher darauf beschranken, nur einige wenige Kapitel herauszu
greifen: Turn- und Sportstatistik, Schulstatistik, Bildungsstatistik und Kriminal
statistik. 1m iibrigen muB auf das eingehendere Fachschrifttum hingewiesen wer
den, hinsichtlich der Moralstatistik auch auf die oben S. 3 gemachten Bemer
kungen, sowie darauf, daB Tatbestande der Moralstatistik (z. B. der unehelichen 
Geburten, der Ehescheidungen, der Selbstmorde) an anderen SteIlen dieses Grund
risses behandelt worden sind. 

2. Die Turn- und Sportstatistikl. 
Die korperliche Ausbildung unseres Volkes liegt iiberwiegend in den Handen 

von Vereinen; daher kann eine Statistik des Turn- und Sportbetriebes nur auf dem 
Wege iiber diese Vereine und die groBen Verbande, in die sie sich zusammen
schlieBen, gewonnen werden. Von Interesse ist die Statistik der Vereine der ver
schiedenen Sportbetatigungen und ihrer Mitgliederzahl nach Geschlecht und Alter, 
dann eine Statistik der Sportanlagen und ihrer Einrichtung, weiter eine Statistik 
der sportlichen Betatigung, schlieBlich eine Statistik des Vermogens der Vereine, 
der Mittelbeschaffung und -verwendung. Bei der Mitgliederstatistik darf nicht iiber
sehen werden, daB die Mitgliedschaften nur die Zahl der FaIle von Mitgliedszuge
horigkeit, nicht die der dahinter stehenden Personen angibt (weil eine Person mehre
ren solchen Vereinen gleichzeitig angehoren kann). Wollten wir die Zahl der Per
sonen ermitteln, so ware das wohl nur im Wege einer Frage nach dem Sport- und 
Turnbetrieb aus AnlaB einer Volkszahlung moglich, wie eine solche Frage z. B. bei 
der letzten ungarischen Volkszahlung gesteIlt wurde. ("Haben Sie der im Korper-
kulturgesetz vorgeschriebenen Verpflichtung zur Gymnastik Geniige geleistet ~ ... . 
Sind Sie gegenwartig einer Korperkultur teilhaftig ~ .... Waren Sie Pfadfinder ~ ... . 
Sind Sie gegenwartig Pfadfinder ~ .... Was fUr einen Sport betreiben Sie ~ .... Von 
welchem Sportverein sind Sie Mitglied? ... ") 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 265. 
Die Erhebung des Verbandes der deutschen Stadtestatistiker bezog sich zwar auf 77 Stadte 

mit 6380 Turn- und Sportvereinen und 1262882 Mitgliedern; fiir die obige Tabelle muBte aber 
die Gruppe der Stadte von uber 500000 Einwohnern ausgeschieden werden, da sie fur die Glie
derung in der angegebenen Weise nicht brauchbar war. Von den hier ausgewiesenen 528522 Mit
gliedsfallen in den 3337 Sportvereinen entfielen auf: 

Leichtathletik 47,4% Radsport . . . 5,8% Wintersport. . .. 2,4% 
Wassersport ..... 17,4% SchieBsport. . .. 4,7% Motorsport. . .. 1,9% 
Wandern ...... 16,2% Schwerathletik 3,7% Ubrige Sportarten . 0,5% 

Zu beachten ist, daB es sich hier nur um Mitgliedsfalle handelt, und daB Haufungen von 
Mitgliedschaften (z. B. Wassersport und Wintersport oder Wandern und Wintersport) nicht 
selten vorkommen. 

Nach der GroBe der Stadte entfielen auf je 100 Einwohner der zugehiirigen GroBenstufe 
Mitgliedschaften von Turnern oder Sportlern 

in Stadten von uber 50000-100000 Einwohnern 10,9 
100000-200000 9,9 
200000-500000 " 9,5 

1 WOLFF, H.: Sportstatistik, in: .Allg. stat. Arch. 20, 61-77 (1930). DERS.: Der Sport und 
seine statistischen Betrachtungen (Veroff. des "Deutschen Archivs fiir Leibesubungen, hrsg. v. 
A. MALLWITZ). Kassel o. J. - Quellenwerk zur I. amtlichen Statistik uber Tumen, Sport und 
Wandern, hrsg. v. A. MALLWITZ. Berlin 1929. MULLER, J.: Deutsche Kulturstatistik, S. 244-259 
v. VALTA, R.: Sportwesen, in: Stat. in Deutschl. 1, 673-719. 
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Wir bemerken somit eine Abnahme der MitgliedsfaUe mit Zunahme der GroBe der Stadte. 
Die Erklarung dafiir kann in einer groBeren Haufigkeit des Sportbetriebes in den kleineren 
Stadten, vieUeicht aber auch darin liegen, daB dort haufiger eine mehrfache Zugehorigkeit zu 
Sportvereinen vorkommen konnte. 

Die Sportvereine der deutschen Stadte von iiber 50000 bis 500000 Einwohnern 
im Jahre 1928 nach Sportartenl. 

Mitgliederbestand 
Zahl 

darunt. J ugendliche 
Sportart der iiberhaupt 

Vereine bis zu 18 Jahren 
---- ---- -------

mannli(;h I 
-

ma~nlich I ~eibli<;~ weiblich 
-.-- -

1 2 3 4 5 

Leichtathletik und Spiel 1469 221507 28765 79129 11018 
Schwerathletik und Kampfsport2 198 19121 607 6064 294 
Schwimmen3 • 198 39156 20918 18388 10178 
Rudern, Paddeln, Segeln 228 30501 1160 5841 253 
Wassersport zusammen . 426 69657 22078 24229 10431 
Wintersport4 72 8706 3886 1714 888 
Radsport5 . 345 25827 4715 5344 1262 
Motorsport6 19 10205 72 - -

Flugsport7 • 15 1848 23 182 -

Reitsport 16 1064 125 102 26 
SchieBsportB • 249 24781 38 1029 -
Wandern. .~ 63892 21605 12776 6491 

Insgesamt (53 Stadte) 3337 446608 81914 130569 I 30410 

3. Die Statistik der Schulen 9. 

Die Statistik der Schulen wird gesondert nach Schulgattungen gefiibrt. Jede 
dieser Schulgattungen, aber auch jede der Stufen, auf der sie stehen, Unterstufe, 
mittlere Lehranstalten und Hochschulen, haben ihre eigenen Problemkreise. Bei den 
Volksschulen der Lander allgemeiner Schulpflicht ist es die Frage des Genugens 
der Schulgebaude mit ihren Einrichtungen und der Lehrkrafte fur die zu unter
richtende Zahl der Schulkinder, die Frage der Aufbringung der Mittel fUr Schulbau 

1 Stat. Jb. Dt. Stadte, N. F., 3. Jg., S.684/685. Leipzig 1929; Artikel Sportstatistik von 
H. WOLFF. 2 bis 5. Es fehlt der Mitgliederbestand von: 2 einem Jiu-Jitsu-Klub; 3 einem 
Schwimmklub; 4 einem Wintersportverein; 5 19 Radfahrklubs. 6 Nur 7 Stadte haben An
gabeniiber Motorsportvereine gemacht. 7,8 Es fehlt der Mitgliederbestand von: 7 einem Flug
sportverein; 8 60 SchieBsportvereinen. 

9 MULLER, J.: Deutsche Kulturstatistik, S. 16-104. MARCH, L.: Rapport usw., in: BuU. 
Inst. Int. 23/2, 616ff., 639ff. WOLFF, H.: Zur neueren Schulstatistik, in: Allg. stat. Arch. 16, 
565-586 (1927). GRIESMEIER, J.: Die Methode der Bildungsstatistik. Ebenda, S.520-534. 
TREDUP, E.: Statistik des deutschen Schulwesens, in: AUg. stat. Arch. 14, Iff. (1923/24, mit 
Bibliographie). ODELL, CH. W.: Educational statistics. New York 1925. TENIUS, G.: Statistik 
des Unterrichtswesens, in: Stat. in Deutschl. 1, 505-524. - Zur deutschen Schulstatistik vgl. 
Vjh. Stat. Dt. R. 41/1, 8-15 (1932, Reichsschulstatistik 1931/32); 37/1, 13-36 (1928); 36/1, 
41-44 (1927); Stat. Dt. R. 201,417-420. - Deutsche Hochschulstatistik: Vjh. Stat. Dt. R. 
3S/I. 112£. (1926); seit Sommersemester 1930: Deutsche Hochschulstatistik, hrsg. von den Hoch
schulverwaltungen, Berlin. FLASKAMPER, P.: Die Hochschulstatistik, in: Schmollers Jb. 06, 
415-435 (1932). BURKHARDT, F.: Statistik der BerufsiiberfiiUung, mit besonderer Beriicksich
tigung der geistigen Berufe, in: AUg. stat. Arch. 22, 482-491 (1932). KELLER, K.: Die statisti
sche Erfassung der Begabungen und Leistungen auf den deutschen Schulen. Ebenda, S. 45--60. 
CASTRlLLI, V.: La statistica dell' istruzione superiore (Italiens), in: Bull. Inst. Int. 22/2, 487 
bis 502. FERRARIS, C. F.: Programme pour une statistique internationale de l'enseignement 
superieur. Ebenda 14/2, 203ff. CONRAD, J.: Das Universitatsstudium in Deutschland wahrend 
der letzten 50 Jahre. Jena 1884. WAGENFUHR, H.: Forschungsstatten der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften im deutschen Sprachgebiet. Ein Beitrag zur Bildungsstatistik, in: AUg. 
stat. Arch. 20, 568-579 (1930). 
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und Schulerhaltung, die Frage des Schulbesuches (besonders des dauernden Nicht
besuches der Schule und seiner Griinde). In national gemischten Staaten gewinnen 
diese Fragen eine besondere Zuspitzung durch das haufige Streben der herrsehenden 
Volker, die Ausriistung eines Volkes mit Schulen zu mindern oder zu vernichten, 
urn es in seinen Grundlagen, der richtigen Erlernung der Muttersprache und der 
Erziehung zum VolksbewuBtsein, zu treffen. Dann wird die Schule ein Gegenstand 
politischen Streites und es wird die Schulstatistik ein Teil der politischen Statistik 
(vgl. unten S. 274). Die Statistik der Volksschulen wird, urn auf die genannten 
Fragen Antwort geben zu konnen, die Zahl der Schulen, Klassen nach Stand, Zu
wachs und Abgang, die Schulausstattung, die Zahl der Lehrer, der SchUler in der 
Gliederung nach dem Geschlecht, Alter, nach der Staatsangehorigkeit, Religions
und Volkszugehorigkeit, die Zahl der die Schule unentschuldigt Versaumenden und 
die Zahl der versaumten Schultage, ferner die Schulfinanzen zu erfassen und darzu
stellen haben. 

Bei den Mittel- und Hochschulen kommen dadurch, daB ihr Schulbesuch nicht 
mehr zwangsmaBig, sondern nach der freien Wahl der Eltern (Studierenden) er
folgt, noch andere Probleme hinzu: Vor aHem die Frage der VerhaltnismaBigkeit 
des Fachstudiums im Vergleiche zum bestehenden Bedarf, eine Frage, die bei der 
im Augenblick der Niederschrift dieser Zeilen herrschenden groBen Arbeitslosigkeit 
in fast allen Fachern eine iiberragende Bedeutung gewonnen hat. Freilich darf bier
bei nicht iibersehen werden, daB das Hochschulstudium gerade bei seiner Gestal
tung im deutschen Spracbgebiet nicht nur dem Bediirfnis einer Vorbereitung zu 
einem bestimmten Beruf, sondern auch demjenigen nach Bildung iiberhaupt ent
sprechen solI, und daB das Studium fiir viele arbeitslos Gewordene einen will
kommenen Ersatz fUr die entgangene Beschiiftigung bedeutet. Trotzdem bleibt es 
richtig, daB die iiberwiegende Mehrzahl der Studierenden sich von ihrem Studium 
die Erlangung eines Akademikerpostens versprechen, so daB die Frage des vor
handenen Bedarfes die ausschlaggebende Rolle behalt. Es ist somit die Zahl der 
jiihrlich die Hochschule cines bestimmten Faches Verlassenden mit der durch
schnittlichen Zahl der jedes Jahr in diesem Fache frei werdenden Stellen in Ver
gleich zu setzen. In diese Frage spielen zum Teil auoh die Fragen nach dem Ge
schlecht der Absolventen (Starke des Frauenstudiums), nach dem Priifungserfolg 
usw. herein, eben so wie die statistische Priifung der studienpolitischen Frage, ob 
und wie die Zahl der Studierenden durch Anderungen in der Dauer und der Schwie
rigkeit des Studiums und der Priifungen beeinfluBt wird. Dauer und Schwierigkeit 
des Studiums konnen naturgemaB auch Gegenstand anderweitiger studienpoliti
scher Zielsetzung sein; so geschah z. B. die Verlangerung des staa tswissenschaft
lichen Studiums in Osterreich von 6 auf 8 Semester unter gleichzeitiger Erschwerung 
des Stoffes und der Priifungen mit der Absicht der Angleichung an die im Deutschen 
Reiche geltenden Studienordnungen. Auch hier hat die Statistik nachher den Ein
fluB solcher MaBnahmen auf die Zahl und sonstige Zusammensetzung der Studenten
schaft zu priifen. Die Statistik gibt weiter Rechenschaft, wie sich die Studierenden 
auf Studienorte, auf die verschiedenen Arten von Hochschulen und auf die Studien
facher verteilen und welcher Wandel hierin in der Zeit vor sich geht; sie zeigt uns 
die Starke des Frauenstudiums, die Ausgliederung der Studierenden nach dem 
Alter, nach der Staats- und Landeszugehorigkeit, nach der Konfession und Na
tionalitiit, nach der sozialen Herkunft (dargestellt durch den Beruf der Vater). Sie 
gibt ferner AufschluB iiber den Studienwechsel. Zu den wichtigsten Gebieten ge
hOrt die statistische Darstellung der Priifungserfolge. Es tritt damit zu der ihrer 
Natur nach sta tischen Betrachtung der Ausgliederung der Studierenden ge
wissermaBen die dynamische ihrer Bewegung hinzu. Wir konnen uns die Masse der 
in das Studium eintretenden Studierenden als eine unter eine Ereignisgefahr (und 
zwar die der Priifungen) tretende Masse denken (I, 128f.) und konnen wie bei andflren 



Die Statistik der Schulen. 267 

ahnlichen Siebungsvorgangen den Verlauf des Ereignisses zahlenmaBig erfassen 
und in einer Abgangsordnung (S.64) darstellen. 

Wir konnen uns hier leider mit allen diesen dem Studierenden so nahestehenden 
Fragen nicht eingehender befassen und mussen den naher Interessierten auf das 
daruber bestehende Sonderschrifttum, besonders auf die sehr gute amtliche Be
arbeitung der deutschen Hochschulstatistik, verweisen. 

Beispiel. 
Verteilung der Hochschulstudierenden des Deutschen Reiches auf die 

Studienfacher in den Sommersemestern 1914 und 19311. 

Studienfach 

Evangelische Theologie . 
Katholische Theologie . . . . 
Rechts- und Staatswissenschaft 
Wirtschaftswissenschaften . 
Allgemeine Medizin. 
Zahnheilkunde . 
Tierheilkunde 
Pharmazie. 
Philologie und Geschichte. 
Philosophie, Padagogik und aIle anderen 

Facher 
Mathematik, Naturwissenschaften, Geo-

graphie . 
Chemie . 
Volks- und Berufsschullehrerstud. 
Landwirtschaft (einschl. landw.-techn. 

N ebengewerbe und Vermessungswesen) 
Forstwirtschaft 
Architektur 
Bauingenieurwesen . 
Maschineningenieurwesen 
Elektrotechnik . 
Schiffbau . 
Bergbau, Hiittenkunde . 

Zusammen 

Zahl 
der Studierenden 

1 

4518 
2880 
9387 
52653 

15962 
1063 
1564 
1255 

11297 

2416 

6287 
2671 

2895 
517 

1780 
2312 
2889 
1008 

153 
1143 

77262 

2 

6501 
4229 

20839 
11150 
21541 

6393 
1780 
1253 

15197 

5277 

12853 
4652 
7573 

2545 
527 

2588 
3362 
5353 
3333 

124 
940 

138010 

MeB
zahlen 
f. 1931 
(1914 

= 100) 

3 

143,9 
146,8 
222,0 
211,8 
135,0 
601,4 
113,8 
99,8 

134,5 

218,4 

204,4 
174,2 

87,9 
101,9 
145,4 
145,4 
187,6 
330,7 

36,6 
82,8 

178,6 

Gliederungs
zahlen 

!-------~-- ---

1914 I 1931 

4 

5,9 
3,7 

12,2 
6,8 

20,7 
1,4 
2,0 
1,6 

14,6 

3,1 

8,1 
3,5 

3,7 
0,7 
2,3 
3,0 
3,7 
1,3 
0,2 
1,5 

100,0 

5 

4,7 
3,1 

15,1 
8,1 

15,6 
4,6 
1,3 
0,9 

11,0 

3,8 

9,3 
3,4 
5,5 

1,8 
0,4 
1,9 
2,4 
3,9 
2,4 
0,1 
0,7 

100,0 

Die Zahl der Studierenden iiberhaupt ist von 1914 auf 1931 von rund 77 000 auf rund 138000 
oder auf die MeBzahl 179 (also um 79%) gestiegen. Innerhalb der einzelnen Studienfacher 
gab es Zunahmen und Abnahmen in verschiedenstem AusmaBe. Die groBte Zunahme von Stu
dierenden zeigten: die Zahnheilkunde auf mehr als das Sechsfache, die Elektrotechnik auf mehr 
als das Dreifache, Rechts- und Staatswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Philosophie 
und Padagogik usw., Mathematik, Naturwissenschaften und Geographie auf mehr als das Dop
pelte. Abnahmen zeigten die Zahlen der Studierenden der Pharmazie, der Landwirtschaft, des 
Bergbaues und der Hiittenkunde, besonders stark des Schiffbaues. 

Infolge dieser verschiedenen Zunahmen hat sich auch die Verteilung der Studierenden auf 
die Studienfacher von 1914 auf 1931 verschoben. AIle Facher, die einen Zuwachs groBer als im 
Durchschnitt der MeBzahlen (179) erfahren haben, sind im Jahre 1931 verhaltnismaBig starker 
vertreten, aIle, die unter dem Durchschnitte zugenommen oder gar abgenommen haben, sind 

1 Deutsche Hochschulstatistik 7, 31*. Berlin 1931. 
2 Ohne die Universitat StraBburg, die Technische Hochschule Danzig und die Philosophisch

Theologischen Hochschulen Posen und Pelplin. 
3 Die Landwirtschaft Studierenden waren fiir Berlin, Greifswald, Marburg und Jena nicht 

auszugliedern und wurden mit in die Wirtschaftswissenschaften iibernommen. 
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relativ zuriickgegangen. Die Verschiebungen waren indessen nicht so groB, daB nicht gewisse 
bevorzugte Facher stark hervortraten, gleichgiiltig, ob sie seit 1914 relativ gewonnen haben oder 
zuriickgegangen sind, wie die Medizin mit rund 16% alier Studierenden, die Recht- und Staats
wissenschaften mit rund 15 % und die Philologie und Geschichte mit II %. 

4. Die Statistik des Bildungsgrades 1, 

Die Ziele der Statistik des Bildungsgrades konnen versehieden weit gesteckt 
werden. Man kann einmal den Versuch unternehmen, die ganze erwachsene Bevolke
rung nach den von ihr absolvierten oder besuchten Schulen zu befragen; man kann 
sich aber auch darauf beschranken, die schlimmsten Bildungsmangel, die Unkenntnia 
des Lesens und Schreibens, aufzudeeken; beide Statistiken kOnnen vollstandig nur 
bei einer Volkszahlung gewonnen werden. Hierbei ist es begreiflieherweise von Wieh
tigkeit, wo die Altersgrenze gezogen wird. Wird sie z. B. bei der unteren Grenze der 
Sehulpfliehtigen gezogen, so wird die Zahl der Analphabeten groBer ausfallen, ala 
bei einer Untergrenze von 10 Jahren. Aus dem gleiehen Grunde wird eine Analpha
betenstatistik aus AnlaB der militarisehen Musterungen andere Ergebnisse zeigen 
als eine solehe bei der allgemeinen Befragung der Bevolkerung, und zwar einerseits 
wegen des Altersuntersehiedes (wei! bis zur Erreiehung des 20. Jahres maneher noeh 
lesen und sehreiben naehlernen kann, der es bis zum 10. Jahre nieht konnte, weil 
ferner unter den alteren Personen die Unkenntnis des Lesens und Sehreibens starker 

Die Zahl der tiber IOjahrigen Analphabeten nach den letzten 
Volkszahlungen 2• 

Zahl der Analphabeten Auf je 100 Personen entfielen 
(in 1000) Analphabeten 

Staat insgesamt darunter von 60 insgesamt 
In d. Altersgruppe 

und mehr Jahren von 60 Jahren 
aufwarts 

Manner I l!'rauen Manner I Frauen Manner Frauen Manner I Frauen 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Europa: 
Portugal 1244 1852 156 276 56,8 72,8 64,4 85,1 
Spanien. 2822 4384 348 627 35,0 50,2 44,1 68,3 
Litauen . 238 299 54 67 30,7 34,4 52,7 62,1 
Polen .. 2833 3764 455 546 29,4 35,7 50,9 57,3 
Griechenland 599 1477 130 248 25,4 60,5 48,7 86,7 
BuIgarien 521 IllS 148 208 25,3 53,9 65,7 94,8 
Italien 3515 4713 827 1I35 23,3 30,0 41,8 55,4 
Lettland 89 207 32 73 12,2 24,3 31,5 52,7 
Ungarn. 302 485 91 161 10,3 15,3 26,2 43,7 
Estland 31 70 16 38 7,2 14,0 29,0 49,7 
BeIgien . 202 266 58 106 6,6 8,4 17,0 25,7 
l!'rankreich 830 Il96 5,1 6,7 
USSR. 17254 36031 2923 5004 33.1 62,9 67,7 91,3 

Amerika: 
Mexiko . 3156 3723 61,7 67,6 
Ver. Staaten. 2540 2392 273 318 6,0 5,9 1I,0 13,0 
Kanada 199 142 31 24 5,7 4,4 14,5 1I,8 

Australien 45 25 14 10 2,1 1,2 6,3 5,4 
Agypten. 3894 4923 358 492 76,0 95,3 83,3 98,6 
Indien (Brit.) 99993 107974 83,9 97,7 

1 MiiLLER, J.: Deutsche Kulturstatistik, S. 99-104. PETERSILIE, E., u. K. KELLER: Art. 
"Analphabetenstatistik", in: Handw. Staatsw. 1, 271ff. GRlESMEIER, J.: Die Methode der Bil
dungsstatistik, a. a. 0., S. 534f. ROM, A.: Der Bildungsgrad der Bevolkerung in den osterreichi
schen Alpen- und Karstlandern, in: Stat. Monatsschr., N. F. 18, 769-794 (1913). 

2 Annuaire statistique de Ia Societe des nations 1931/32, 46f. Genf 1932. 
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verbreitet ist), dann auch darum, weil sich die Rekrutenstatistik nur auf das mann
liche Geschlecht beschrankt, die Verbreitung des Analphabetentums aber beim 
weiblichen Geschlechte erfahrungsgemaB gr6Ber ist als beim mannlichen. Wir miissen 
daher, wenn wir Analphabetenziffern verschiedener Hinder untereinander vergleichen, 
diese Fehlerquellen aus der verschiedenen Begriffsfassung wohl beriicksichtigen. 

Beispiel. Siehe dazu die Tabelle auf S. 268. 
Unsere Tabelle umfaBt die Angaben iiber die Analphabeten nur auf Grund von Yolks· 

zahlungen unter Beriicksichtigung einer gleichen unteren Altersgrenze. Die Zahlen sind daher 
untereinander voll vergleichbar. Zunachst fallt daran auf, daB wir in Staaten, die sich einer alten 
Kultur riihmen (Spanien, Italien, Frankreich), Millionen von Analphabeten finden. Es zeigt sich 
hiebei, daB fiir die Erreichung einer hohen Kulturstufe eine allgemeine Volksbildung durchaus 
nicht notwendig ist; wohl aber ist eine hohe Stufe von Technik und Wirtschaft ohne allgemeine 
Volksbildung schwer denkbar; so sehen wir in der Reihe der Staaten mit hohen Analphabeten. 
ziffern iiberwiegend solche, die eine primitive Landwirtschaft und eine wenig entwickelte In· 
dustrie haben. Es sind dies die siidlichen, ostlichen und siidostlichen Staaten, an der Spitze der 
ausgewiesenen europaischen Staaten Portugal und Spanien. Die Unkenntnis des Lesens und 
Schreibens sehen wir in Bestatigung der vorausgegangenen Bemerkungen bei den Frauen starker 
verbreitet als bei den Mannern, bei den Alten starker als bei den Jungen. Eine Ausnahme von der 
schlechteren Bildung der Frauen scheint nur Australien zu sein; in Wirklichkeit diirfte der 
hohere Analphabetenanteil der Manner darauf zuriickzufiihren sein, daB unter den Mannern 
mehr Zuwanderer sind als unter den Frauen, und daB sich unter diesen Zuwanderernmehr An· 
alphabeten befanden als unter der bodenstandigen Bevolkerung. (Siehe auch Abb. 2 auf S. 29.) 

In der Tabelle fehlen das Deutsche Reich und Osterreich. Fiir das Gebiet des heutigen Oster. 
reich liegt nur die Zahl der 10- und mehrjahrigen Analphabeten fiir das Jahr 1910 (Burgenland 
1923) vor. Es ergab sich demnach ein Durchschnitt an Analphabeten mannlichen und weiblichen 
Geschlechtes von 3,5%. Hiebei ist zu beriicksichtigen, daB die Unwegsamkeit der Alpen den 
Schulbesuch erschwert, so daB die Analphabetenziffer durch die Alpengegenden ungiinstig be· 
einfluBt wird; so hatte z. B. Karnten eine Analphabetenziffer von 12,3%, Steiermark von 6,7%, 
wobei wieder die Landesdurchschnitte durch einen entlegenen Alpenwinkel an der Grenze der 
beiden Bundeslander bestimmt wurden. Seit 1910 diirften sich indessen die Verhaltnisse ge· 
bessert haben. Trotzdem nimmt Osterreich eine giinstige Stellung unter den angefiihrten Staaten 
ein. Fiir das Deutsche Reich besitzen wir nur die Zahl der analphabetischen Rekruten von 1913: 
147 von 387396, das sind 0,04%, also ein ganz verschwindender Anteil. Auch wenn wir beriick· 
sichtigen, daB diese Zahl mit den oben angefiihrten nicht vergleichbar ist, weil die offenkundig 
Untauglichen (KrUppel, Geisteskranke usw.), dann die ganz Jungen, die Alten und die Frauen 
hier nicht beriicksichtigt sind, so diirfen wir doch annehmen, daB ein bei der Volkszahlung ge
wonnenes, mit den obigen Zahlen vergleichbares Vonhundert ein viel niedrigeres AusmaB an· 
genommen hatte als bei allen hier erwahnten Staaten, um so mehr, als die fremdsprachigen Ge· 
biete, die damals die meisten von den erwahnten 147 Analphabeten beistellten, zum groBten 
Teile ausgeschieden sind. 

5. Die Kriminalstatistik 1. 

Die Kriminalstatistik kann nicht die wirklich begangenen, sondern nur die abo 
geurteilten strafbaren Handlungen erfassen. Sie hat also mit der dreifachen Fehler
quelle zu rechnen: daB nicht alle begangenen Straftaten entdeckt werden; daB man 
nicht immer des Taters habhaft wird; und daB auch die Strafverfolgung des wirk-

1 v. MAYR, G.: Moralstatistik, S. 405-987. Tiibingen 1917. HESSE, A. (H. v. SOHEEL): Art. 
"Kriminalstatistik", in: Handw. Staatsw. 6, 1-7. MULLER, J.: Deutsche Kulturstatistik, 
S.207-229. Jena 1928. SOHNAPPER-ARNDT, G.: Sozialstatistik, S. 602-634. - Zur Methode 
der deutschen Kriminalstatistik vgl. Stat. Dt. R. 370, 3-5; 384,4; vergleichende Darstellung 
der Kriminalstatistik von 33 Landern 370, 79-104; Internat. Kriminalstatistik 384, 109f£.; 
Die Entwicklung der Kriminalitat und der Strafen im Deutschen Reich seit 1882: 370,32ff.; 
384, 64f£. ROESNER, E.: Die internationale Kriminalstatistik in ihrer methodischen Entwick
lung, in: Allg. stat. Arch. 22, 17-44 (1932). GINI, C., U. A. SPALLANZANI: Sulla comparazione 
dei dati di statistica criminale dei diversi stati, in: Bull. Inst. Int. 26 (im Druck). MARSHALL, L. C.: 
The beginnings of judicial statistics, in: St. A. RICE, Statistics in social studies. Philadelphia 
1930. GEHLKE, C. E.: Statistical studies of crime and the administration of justice. Ebenda. 
DE Roos, J. R. B. u. S. RZEPKIEWlOZ: Comparaison des statistiques criminelles dans les divers 
pays, in: Bull. Inst. Int. 24/2, 567f£., 569ff. DE Roos: Ebenda 23/2, 762-767. FOLDES, B.: 
Quelques problemes de la statistique criminelle, in: J. Soc. Hongr. de Stat. 10, 1-26 (1932, 
mit Bibliographie). ZURUOKZOGLU, ST.: Zum gegenwartigen Stand der modernen Kriminalbio
logie, in: Arch. sOZ. Hyg. Demogr. 3, 54-57 (1928, mit Schriftenverzeichn;s). WASSERMANN, R.: 
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lichen Taters nicht immer zu einer Verurteilung fuhrt. Die Kriminalstatistik ist 
darum in ihrer Vergleichbarkeit von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort gebunden an 
die Voraussetzung des gleichen Wirkens der Polizei, der Gleichheit der strafrecht
lichen Bestimmungen und der Gleichheit ihrer Handhabung. 

Die Kriminalstatistik gliedert die Verurteilungen nach der Art der Straftaten, 
ferner nach dem Geschlecht, Alter, Beruf, der Konfession und sonstigen Merkmalen 
des Verbrechers, die fur die Verbrechenshaufigkeit von Bedeutung sein konnten. 
Dabei ist allerdings zu beachten, daB in einem Merkmal mittelbar ein anderes ganz 
oder teilweise wirksam werden kann, z. B. in der Konfession die verschiedene Be
rufsverteilung oder Altersgliederung. Hier muB nach dem Verfahren des Unter
schiedes (I, 134f.) vorgegangen werden, um Irrtumer zu vermeiden. FUr viele Straf
taten ist eine Ausgliederung nach dem jahreszeitlichen Verlauf von Bedeutung. 
Wichtig ist es ferner, ob es sich um einen Ruckfall im weiteren Sinn (Vorstrafen 
wegen einer anderen Straftat) oder im engeren Sinne (Vorstrafe wegen der gleichen 
Straftat, also Wiederholung des gleichen Deliktes) handelt. 

Die Kriminalstatistik im hier geschilderten Sinn unterscheidet sich von der 
Geschaftsstatistik der Gerichte, die die Gerichtstatigkeit nach der Art ihres 
geschaftsmaBigen Vorganges (Zahlung der verschiedenen Gerichtshandlungen im 
verwaltungsmaBigen Sinn) vornimmt, ferner von der Strafstatistik, die eine 
formaljuristische Auszahlung der fur die verschiedenen Straftaten verhangten 
Strafen in ihrer Ausgliederung nach der Dauer, der hierbei geltend gemachten 
Milderungen und Erschwerungen, der bedingten Verurteilungen u. dgl. vor
nimmt, schlieBlich von der Gefangnissta tistik, die eine zahlenmaBige Dar
stellung des Gefangniswesens erbringt. Die erstere Statistik ist von Wichtigkeit 
fur die Justizverwaltung, die zweite und dritte fUr den Kriminalpolitiker. Die 
Kriminalstatistik in unserem Sinne nimmt dagegen auBer dem Interesse des Kri
minalpolitikers auch noch dasjenige des Gesellschaftsforschers in Anspruch, weil 
hier der straffallige Mensch und seine Straftat als gesellschaftliche Erscheinung be
trachtet wird. 

Die Entwicklungsphase der kriminalstatistischen Forschung (Kriminalstatistische Abhandlun
gen, hrsg. v. F. EXNER, H. 5). Leipzig 1927. Vgl. auch R. WASSERMANN: Begriff und Grenzen 
der Kriminalstatistik (Krit. Beitrage zur Strafrechtsreform 8). Leipzig 1909. FORCHER, H.: 
Neuerungen in der Statistik der (osterr.) Rechtspflege, in: Stat. Monatsschr., 3. F. 3, 55-73 
(1921). DERs:: Krimin~lpolitische Probleme im Lichte der Massenbetrachtung. Ebenda, N. F. 22, 
215ff. (1917). DERs.: Uber die theoretischen Grundlagen der Kriminalstatistik, in: Stat. Monats
schr., N. F. 18, 1-46 (1913). HOEGEL, H.: Die Grenzen der Kriminalstatistik, in: Stat. 
Monatsschr., N. F. 13, 345ff. (1907). FOLDES, B.: Les bases mathematiques et statistiques de la 
condamnabilite, in: Bull. Inst. Int. 17, 378*ff. SEUTEMANN, R.: Die im engeren Sinne soziale 
Kriminalstatistik als Statistik der Rechtsguterverletzungen, in: Schmollers Jb.23, 399-436 
(1899). WtiRZBURGER, E.: Uber die Vergleichbarkeit kriminalstatistischer Daten, in: Jb. National
okon. Stat. 14, 505-525 (1887). 

Zur Ruckfallsstatistik. FISCHINGER, H.: Die kriminalpolitische Bedeutung der Riickfalls
statistik, in: Wurttemberg. Jb. f. Stat. u. Landeskunde 1923/24, 32-41. FORCHER, H.: Ruck
fallsstatistische Studien, in: Stat. Monatsschr., N. F. 14, 193ff., 265ff., 329ff., 39Off. (1909). 
v. MAYR, G.: Zur Organisation der Ruckfallsstatistik, in: Allg. stat. Arch. 3, 509-524 (1894); 
4, 164-166 (1895). 

Sonstige Fragen. WATTS, R. E.: The influence of population density on crime, in: J. Amer. 
Stat. Assoc. 26, 11-20 (1931). ROESNER, E.: Der EinfluB von Wirtschaftslage, Alkohol und 
Jahreszeit auf die Kriminalitat, in: Ber. d. Zentralstelle f. d. Gefangenenwesen der Provinz 
Brandenburg. Berlin 1930. OGBURN, W. F.: The relationship of marital condition to death, 
crime, insanity and pauperism, in: Bull. Inst. Int. 22/3, 441-454. HOEGEL, H.: Die Statistik 
der Straffalligkeitsursachen, in: Bull. Inst. Int. 20/2, 988ff.; 20/1, 83ff. YVERNES, M.: De la 
recherche des causes du crime par les procedes statistiques. Ebenda 19/1, 270ff., 90*ff. LIEP
MANN, M.: Krieg und Kriminalitat in Deutschland (Carnegie-Stiftung f. internat. Frieden: Wirt
schafts- und Sozialgeschichte des Krieges, Deutsche Reihe). Berlin u. Leipzig 1930. EXNER, F.: 
Krieg und Kriminalitat in Osterreich (Ebenda, Osterr. Reihe). DEBS.: Krieg und Kriminalitat 
(Kriminalstat. Abhandlungen, hrsg. v. F. EXNER, H. I). Leipzig 1926. ZAHN, F.: Kriegskrimi
nalitat, in: Schmollers Jb.47, 243---271 (1924). 
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Eine viel umstrittene Frage ist es, bis zu welchem MaBe aus der Kriminal
statistik Folgerungen auf die Art der Bildung des straffalligen Willens ge
zogen werden konnen. QETELET hat bekanntlich auf die verhaltnismaBig groBe Be
standigkeit der Straftaten nach ihrem auBeren Umfang, mehr noch nach ihrer 
inneren Ausgliederung hingewiesen, und - ahnlich wie bei anderen gesellschaft
lichen Belangen - NaturgesetzmiWigkeit in den Bestimmungsgrunden behauptet. 
Damit ware der Annahme des freien Willens der Boden entzogen und dem De
terminismus die Ture geoffnet gewesen. Eine Auslegung im Sinne des Determinis
mus hat auch sein viel angefiihrtes Beispiel des Kreidekreises erfahren; bei Be
trachtung aus nachster Nahe sehe man nur die Kreideteilchen, an Stelle welcher 
man sich auch beschrankt bewegliche Korperchen denken konne, erst aus weiterer 
Entfernung nehme man den Kreis selbst wahr. In der gleichen Richtung wurde 
seine wiederholte Bezeichnung "causes naturelles", "naturliche Ursachen" an Stelle 
von "Wesensform" (I, 26), gegenubergestellt den individuellen Ursachen, gedeutet. 
Wir haben schon im ersten Teile dieses Grundrisses (I, 50) jeden Zusammenhang 
des Gesetzes der groBen Zahl mit irgendeiner deterministischen Deutungsmoglich
keit abgelehnt. Auch die vermeintlichen NaturgesetzmaBigkeiten der physique 
sociale haben sich als unhaltbar erwiesen (I, 53). Nicht einmal eine Statistik der 
nachsten Beweggrunde der Straftat konnen wir mit Sicherheit aufstellen, weil der 
der Tat uberwiesene Angeklagte in der Regel solche Beweggrunde angeben wird, 
die eine mildere Beurteilung der Tat erwarten lassen und eine Annahme uber die 
Beweggrunde von anderer Seite immer nur Vermutung bleibt. So mussen wir uns 
in der Kriminalstatistik darauf beschranken, die Zusammenhange, die sich aus den 
obengenannten Merkmalen ergeben, festzustellen und mussen darauf verzichten, 
tiefere Einblicke in das Seelenleben der Verbrecher oder gar Auskunft uber die 
metaphysischen Fragen der letzten Bestimmungsgrunde strafbarer Handlungen 
zu erlangen. 

Beispiel 1. Siehe dazu die Tabelle auf S. 272. 
Unsere Tabelle fiihrt uns die Entwicklung der Strafhiiufigkeit im Deutschen Reiche von 

1882 bis in die jiingste Zeit vor Augen. Wir miissen da zwei Abschnittb unterschciden, die Jahre 
bis zum Weltkriege (letztes unbeeinfluBtes Jahr 1913) und die Jahre seither. 1m ersten Abschnitte 
bemerken wir in den Grundzahlen, wenn auch mit Schwankungen, ein bestandiges Steigen, 
wie es schon durch das Anwachsen der Bevolkerung des Deutschen Reiches zu erwarten war. 
Wenn wir, um diese wenig interessante Wirkung auszuscheiden, die Beziehung der Straftaten 
auf die strafmiindige Bevolkerung vornehmen (Sp. 2 bis 9), so bemerken wir in der Summar
spalte 2 eine andere Richtung: unter vielen Schwankungen steigt die Kurve der Verurtei
lungshaufigkeit bis etwas iiber die Jahrhundertwende und geht dann, abermals unter Schwan
kungen, wieder zuriick. Wenn wir diesen Bewegungen in den Einzelheiten nach den. vier 
groBen Gruppen der Straftaten (Sp. 6 bis 9) nachgehen, so bemerken wir zu unserer 'Ober· 
raschung, daB sich jede dieser Gruppen anders verhiilt: Die Kurve der Straftaten gegen das 
Vermogen sehen wir unter heftigen Schwankungen annahernd auf der gleichen Hohe bleiben; 
Vergleiche mit der Preisentwicklung im gleichen Zeitraum zeigen, daB zwischen der Bewegung 
der Zahl der Vermogensdelikte und derjenigen der Preishohe ein enger Zusammenhang be· 
steht. Ganz anders verlaufen die Straftaten gegen die Person: Bis etwa zum Jahre 1895 
zeigen sie eine starke Zunahme, bleiben dann unter Schwankungen ein Jahrzehnt annahernd 
auf der gleichen Hohe und gehen von da an wieder zuriick. Alle Straftaten dieser Gruppe 
machen, wie die hier nicht wiedergegebenen Einzelheiten nach Straftaten erkennen lassen, 
diese Entwicklung mit, am starksten und augenfalligsten die gefahrliche Korperverletzung. 
Die weitere Gruppe der Straftaten gegen Staat, offentliche Ordnung und Religion macht einen 
fast stetigen, wenn auch gleichfalls durch gelegentliche Schwankungen unterbrochenen Aufstieg 
mit, im Gegensatz zur Kurve der Amtsdelikte, die eine stetige Abnahme aufweist. Wir haben 
es hier also mit vier verschiedenen Bewegungstypen zu tun und es ist die Gesamtkurve ein 
lehrreiches Beispiel fiir eine verschiedenartig zusammengesetzte Kurve (I, 103. Zeichnung der 
Kurve und ihrer Bestandteile entwerfen !). 

Mit dem Jahre 1914 setzt eine deutliche Verminderung der Straftaten durch die Abwesenheit 
der Kampfer ein. Fiir die Kriegsjahre ist darum auch nur die weibliche Strafhaufigkeit weiter 
verfolgt. In dieser Zeit finden wir mit der wachsenden wirt,schaftlichen Bedrangnis eine wachsende 
Strafhaufigkeit der Frauen. 
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Die Strafhaufigkeit im Deutschen Reiche in den Jahren 1882 bis 19301,2. 

Verurteilte auf 100000 der strafmiindigen Bevolkerung6 

Gesamt- darunter bei Verbrechen und Verge hen 
zahl 

Jahr der ins-
gegen 

Verurtei- gesamt mann- weiblich Jugend-
Staat, I d' I d ~~ im 

lungen4 lich liche3 "ff 0 d Ie as er- Amte o . r n. p .. 
R r erson mogen u. e Ig. 

~ ----- -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1882 315849 996 1667 379 568 118 339 534 5,1 
1883 314096 984 1642 379 549 112 352 515 5,1 
1884 328492 1025 1724 385 578 121 391 508 5,3 
1885 325122 1006 1708 364 559 119 395 487 4,9 
1886 333420 1020 1742 361 565 125 410 480 4,9 
1887 336189 1020 1744 359 575 128 418 469 4,6 
1888 329244 984 1671 356 563 121 402 456 4,6 
1889 349961 1030 1745 374 614 127 411 487 4,6 
1890 362163 1049 1787 373 663 129 429 487 4,3 
1891 373240 1073 1826 382 671 127 431 511 4,3 
1892 403592 1149 1955 411 729 136 450 559 4,4 
1893 411118 1158 1985 400 685 152 485 517 4,4 
1894 428554 1195 2059 405 716 164 508 519 4,4 
1895 436319 1200 2067 406 702 170 517 509 4,0 
1896 439664 1197 2079 389 701 176 530 487 3,9 
1897 447925 1204 2086 394 702 180 526 494 3,6 
1898 461506 1219 2115 395 744 174 537 504 3,6 
1899 463076 1201 2100 373 733 172 538 488 3,4 
1900 456479 1164 2039 357 745 163 518 480 3,3 
1901 484252 1223 2138 378 739 177 539 504 3,4 
1902 499000 1246 2172 390 740 182 539 522 3,3 
1903 492468 1208 2102 380 726 181 522 502 3,1 
1904 505158 1218 2124 380 715 195 531 489 3,1 
1905 508102 1205 2106 370 733 195 520 487 2,8 
1906 524113 1229 2152 374 764 203 523 500 2,8 
1907 520787 1207 2115 364 728 198 504 502 2,6 
1908 540083 1230 2149 376 727 197 499 532 2,4 
1909 536603 1202 2095 371 652 192 477 530 2,6 
1910 538225 1184 2059 369 668 192 466 524 2,2 
1911 .544861 1180 2045 373 638 197 459 522 2,1 
1912 573976 1225 2134 378 683 206 478 539 2,1 
1913 555527 1169 2043 359 662 199 446 522 2,3 
1914 454064 940 1618 311 565 157 346 435 1,9 
1915 287535 296 
1916 287500 334 
1917 294584 392 
1918 341526 482 
1919 348247 736 1186 340 803 81 135 517 3,2 
1920 608563 1284 2185 475 1137 159 239 881 5,3 
1921 651148 1353 2282 515 956 189 258 899 6,5 
1922 636817 1326 2296 451 906 191 236 893 6,1 
1923 823902 1693 2981 528 1082 228 239 1220 5,6 
1924 696668 1494 2635 467 812 341 246 901 5,6 
1925 575745 1217 2140 377 469 371 269 571 5,8 
1926 589611 1229 2186 356 463 403 274 546 5,7 
1927 608356 1249 2219 362 469 447 279 518 4,6 
1928 585862 1188 2132 324 536 423 268 493 3,8 
1929 593707 1191 2146 314 517 394 280 513 3,6 
1930 594610 1187 

Anmerkungen 1-5 siehe S. 273. 
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Die erste Zeit naoh 
dem Kriege laBt die Ge
samtzahlen zunaohst hef
tig ansteigen, dann an
nahernd auf die Hohe der 
Zahlen vor dem Kriege 
wieder absinken. Auoh 
hier ist es wiohtig, den 
Verlauf der Teilkurven zu 
verfolgen: Die Vermogens
verfehlungen steigen zu
naohst sprunghaft bis zum 
Jahre 1923, dem Jahre 
der Wahrungsfestigung; 
mit zunehmender Gesun
dung der Wirtsohaft er
fahren sie eine Riiokbil
dung annahernd auf die 
Hohe vor dem Kriege. Die 
Straftaten gegen Staat, 
offentliche Ordnung und 
Religion erfahren eine un
geheure Steigerung, ein 
Ausdruck fiir die EinbuBe 
an Staatsgeltung und fiir 
die Zerriittung der Staats
gesinnung der Biirger. 
Erst in den letzten be
trachteten Jahren scheint 
sich eine U mkehr anzu
bahnen. Dagegen sind Ver
urteilungen wegen Straf
taten gegen die Person 
gegeniiber der Vorkriegs
zeit stark zuriickgegangen, 
darunter besonders die ge
fahrliohen Korperverlet
zungen. Die Amtsverfeh
lungen, die zu Beginn un
serer Betrachtung ziemlich 
haufig waren, von da aber 
mit der Festigung der Be
amteniiberlieferung stan
dig abnahmen, sind nach 
dem Kriege stark gestie
gen, zeigen aber in neuerer 
Zeit wieder eine Riickbil
dung. So haben auch hier 
die vier Verfehlungsgrup
pen ihre Eigenbewegung. 

Die Strafhaufigkeit im Deutschen Reiche im Jahre 1928 
nach dem Geschlecht 6• 

Die im Vorausgehen
den geschilderten Ent
wicklungen haben ein In
teresse, das iiber das Kri-

Bezeichnung der Straftat 

Verbrechen und Vergehen gegen 
Staat, offentliche Ordnung 
und Religion: 

Gewalt und Drohungen gegen 
Beamte usw. 

Hausfriedensbruch 
Arrestbruch 
Meineid. 

Verbrechen und Vergehen gegen 
die Person: 

Unzucht und Gewalt an Kin
dern usw .. 

Kuppelei, Zuhalterei, Mad
chenhandel 

Argernis durch unziichtige 
Handlungen usw .. 

Beleidigung 
Mord. 
Totschlag 
Kindesmord 
Abtreibung 
Leichte Korperverletzung . 
Gefahrliche Korperverletzung 
Fahrlassige Korperverletzung 
Notigung und Bedrohung. 

Verbrechen und Vergehen gegen 
das Vermogen: 

Einfacher Diebstahl 
Schwerer Diebstahl. 
U nterschlagung 
Raub und rauberische Er
pressung 

Erpressung 
Begiinstigung und Hehlerei 
Betrug 
Falschung offentlicher usw. 

Urkunden . 
Sachbeschadigung 
Vorsatzliche Brandstiftung 

Verbrechen und Vergehen im 
Amte. 

Auf je 
100000 Personen 
des Gesohlechtes 

entfielen Verurteilte 

~annlich I weiblich 

1 

74 
33 
13 
3,3 

24 

4,5 

16 
134 

0,35 
1,2 

5,2 
52 

137 
80 
22 

246 
61 

140 

2,9 
3,4 

33 
198 

45 
42 

1,8 

7,9 

2 

3,5 
2,7 
2,6 
1,5 

0,18 

3,2 

0,96 
48 

0,04 
0,16 
0,55 

II 
4,8 
6,5 
1,8 
1,1 

63 
3,1 

16 

0,10 
0,39 

10 
22 

6,1 
1,4 
0,24 

0,31 

MeBzahlder 
weibl. Verur

teilungen 
(die mann

liche Verur
teilungsziffer 

= 100) 

3 

4,7 
8,2 

20,0 
45,5 

0,8 

71,1 

6,0 
35,8 
II,4 
13,3 

211,5 
9,2 
4,7 
2,3 
5,0 

25,6 
5,1 

1l,4 

3,4 
II,5 
30,3 
II,1 

13,6 
3,3 

13,3 

3,9 

1 Stat. Dt. R. 370~ 39, 56; 384, 8; 398, 5, 7; Stat. Jb. Dt. R. 61, 535f. (1932). 
2 Jeweiliges Reichsgebiet, ab 1922 ohne Saargebiet. 
3 Yom 1. Juli 1923 ab Jugendliche mit dem vollendeten 14. Lebensjahr strafmiindig. 
, Von 1882-1918 ausschlieElich der wegen Wehrpflichtverletzung Verurteilten und von 

1914-1918 auch ohne die Zuwiderhandelnden gegen die aus AnlaE des Krieges erlassenen Straf
vorsohriften. Von 1919 ab ausschlieBlich der aus AniaE der tJbergangszeit erlassenen Strafvor
schriften und von 1921 ab auch ausschlieBlich der VerstoEe gegen das Militarstrafgesetzbuoh. 

5 Bis zum Jahre 1920 ist die strafmiindige Zivilbevolkerung, von 1921 ab die strafmiindige 
Bevolkerung zugrunde gelegt. Fiir die Jahre 1915-1918 lassen sich die Strafhaufigkeitsziffern 
nur fUr die weiblichen Verurteilten errechnen. 

6 Stat. Dt. R. 384, 34/35. Berlin 1931. 
Winkler, Gesellschaftsstatistik. 18 
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minalpolitische weit hinausgeht. Sie sind der Ausdruck gesellschafts- und geistesgeschichtlicher 
Umstellungen, die die grollte Beachtung und eine eingehende Durchforschung verdienen. 

Beispiel 2. Siehe dazu die Tabelle auf S. 273. 
In dieser Tabelle werden wir liber die verhiUtnismamge Haufigkeit der einzelnen Straftaten 

untereinander sowohl beirn mannlichen, als auch beim weiblichen Geschlechte belehrt; die Sp. 3 
gibt auch Auskunft liber die verhaltnismallige Strafhaufigkeit im Vergleiche der beiden Ge
schlechter. 

Die haufigsten Straftaten der Manner waren einfacher Diebstahl, Betrug, Unterschlagung, 
gefabrliche Korperverletzung und Beleidigung, die haufigsten der Frauen einfacher Diebstahl, 
Beleidigung, Betrug und Unterschlagung (also iihnlich wie bei den Miinnern, nur ohne gefiihrliche 
Korperverletzung und in anderer Reibenfolge und Haufigkeit). Typische Miinnerdelikte (niedrige 
Mellzahl in Sp. 3) waren ane Gewaltdelikte wie fabrlassige. und gefiibrliche Korperverletzung, 
Sachbeschadigung, Raub und rauberische Erpressung; typische FrauendelikteKindesmord und 
Abtreibung. Verhaltnismiimg groll war der Antell der Frauen auch noch bei Kuppelei usw., 
Meineid, Beleidigung, sowie Begiinstigung und Hehlerei. 

Eine ahnliche Betrachtung der Strafhaufigkeit wie nach dem Geschlechte kann auch nach 
dem Alter angestellt werden. Es ergeben sich da erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Straftaten. Es entfant z. B. der Hohepunkt der Strafhaufigkeit der miinnlichen Verurtellten1 : 

bei Gewalt und Drohungen gegen Beamte auf die Altersgruppe 25-29 Jahre 
" Hausfriedensbruch ,,21-24 
" Notzucht usw. " " 16-17 
" Beleidigung " " 30 - 39 

usw. 

V. Die politische Statistik. 
1. Vorbemerkungen 2. 

Die Gegenstande der politischen Statistik gehoren zu ihr entweder durch die 
politische Art des Betrachtungsgegenstandes: Statistik der Wahlen, Statistik der 
gesetzgebenden Korperschaften, Statistik der Verwaltung; oder sie konnen poli
tische Statistik werden durch die politische Betrachtungsweise eines sonst einem 
anderen Sachgebiet zugehOrigen Gegenstandes: Kriegsstatistik, Statistik der ab
getrennten Gebiete usw. Wir werden uns in diesem Zusammenhang begreiflicher
weise auf die durch die politische Art der Betrachtung in dieses Gebiet gehOrigen 
Gegenstande beschranken; die anderen Gegenstande sind bei ihrem jeweiligen 

1 V gl. Stat. Dt. R. 384, 34/35. Berlin 1931. 
2 MULLER, J.: Deutsche Kulturstatistik, S. 342-376. JENNY, O. H.: Die politische Statistik 

in der Schweiz (insbes. Wahlst.), in: Allg. stat. Arch. 16, 209-228 (1927). 
Zur Kriegsstatistik. BURGDORFER, F.: Eugenik und Krieg (Bericht an den Internat. Kongrell 

f. Bevolkerungsforschung). Rom 1931. ROSSET, E.: Les lois demographiques de la guerre. Rom 
1932. HERSCH, L.: Des principaux effets demographiques des guerres modernes (Berichte an In
ternat. KongreB f. Bevolkerungsforschung in Rom). Rom 1931. MAROI, L.: La guerra e la popola
zione, in: Metron 1, H.2, S. 156-212 (1920). WINKLER, W.: Die Totenverluste der osterr.
ungarischen Monarchie nach Nationalitaten; die Altersgliederung der Toten; Ausblicke in die 
Zukunft. Wien 1919. MEERWARTH, R., A. GUNTHER, W. ZIMMERMANN: Die Einwirkung des 
Krieges auf Bevolkerungsbewegung, Einkommen und Lebenshaltung im Deutschen Reich (Carne
gie-Stiftung, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Weltkriegs, Deutsche Reibe). Berlin 1932. 
WINKLER, W.: Die Einkommensverschiebungen in Osterreich wahrend des Weltkrieges (Ebenda, 
Osterr .. ungarische Reibe). Wien 1930. GINI, C.: Untersuchungen liber den Einflull des Krieges 
auf das Volksvermogen, in: Z. schweiz. Stat. Volksw. 60, 135-153 (1924). - Vgl. weiter die 
Schriften liber Kriegskriminalitiit auf S.270. - Hauptwerk zur Kriegsstatistik: Wirtschafts· 
und Sozialgeschichte des Weltkrieges, brsg. v. d. Carnegie·Stiftung fiir internationalen Frieden. 
Darin Bibliographien zur Wirtschafts· und Sozialgeschichte des Weltkrieges fiir Osterreich 
von O. SPANN, fiir das Deutsche Reich von A. MENDELSOHN-BARTHOLDY U. E. ROSENBERG USW. 

Zur Milititrstatistik. MENDELSON, M.: Militiirstatistik, in: Stat. in Deutschl. 1, 720-737. 
ZUGARO, F.: Le egemonie militari in Europa avanti e dopo la guerra, in: Giorn. degli econ. 64, 
161-221 (1923). - Veroffentlichungen des Volkerbundes: Annuaire militaire de la Societe 
des Nations; Dokumente der Internationalen Abrustungskonferenz in Genf; Renseignements 
statistiques sur Ie commerce des armes, munitions et materiels de guerre (periodisch). 
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Sachgebiete mehr oder minder eingehend mitbehandelt worden: so die Wirkungen 
des Krieges auf die Bevolkerung nach Zahl, Geschlechts- und Alterszusammen
setzung beim Altersaufbau oder die Wirkungen auf die EheschlieBungen, Ge
burten und SterbefiiJle bei diesen. Aber auch wo eine solche ausdriickliche Be
handlung nicht stattfindet, untersteht die Kriegsstatistik des jeweiligen Gegen
standes im allgemeinen keinen anderen methodischen Regeln, als wir sie beim be
treffenden Kapitel entwickelt haben: so gelten fiir die Statistik der Kriegswirtschaft 
hinsichtlich Erzeugung, Randel, Preisbildung, Einkommensbildung, Verbrauch, 
offentliche Finanzen usw. keine anderen statistischen Lehren, als wir sie oben im 
Abschnitte iiber Wirtschaftsstatistik ganz allgemein entwickelt haben; das Gleiche 
gilt fiir die Statistik der abgetrennten Gebiete. Damit steht es keineswegs im Wider
spruch, daB die Ergebnisse der Kriegsstatistik oft gewaltsame Anderungen gegen
iiber denjenigen der Friedensstatistik aufweisen, und daB im Kriege neue Tatbe
stande auftauchen konnen, die nach einer neuen statistischen Behandlung rufen, 
wie es z. B. fiir das System der Kriegswirtschaftszentralen oder das der Bedarfs
mittelrayonierung im Weltkriege zutraf. Auf solche Einzelheiten kann aber im 
Rahmen dieser Darstellung nicht eingegangen werden. 

2. Die Wahlstatistik 1• 

In allen demokratischen Gemeinwesen, Staaten, Landern, Bezirken, Gemeinden, 
spielen die Wahlen in die gesetzgebenden Versammlungen des Staates oder auto
nomen Bereiches, in den Republiken auch die Wahlen des Staatsoberhauptes eine 
groBe Rolle und genieBen weit iiber die unmittelbaren politischen NutznieBer 
hinaus eine groBe Beachtung. Die Statistik solI zunachst aussagen, wieviele von den 
Wahlberechtigten in jedem Sprengel auch wirklich ihre Stimme abgegeben haben, 
und zwar getrennt nach mannlichen und weiblichen Wahlberechtigten. Rier wird 
das Wahlberechtigungsprozent und das zugehorige Wahlenthaltungsprozent be
rechnet; weiter solI uns die Statistik vor allem aussagen, wieviele giiltige Stimmen 
auf jede der Wahlparteien entfallen, mannlich und weiblich, wie sich dieses Stimmen
verhaltnis ortlich auf das ganze betrachtete Gebiet verteilt; ferner, welche Ande
rungen von einer zur anderen Wahl vor sich gegangen sind. Von Interesse ist 
weiter die Frage, wie sich auf Grund dieser Wahlen die Mandate auf die ver
schiedenen Wahlparteien verteilen; diese Ergebnisse werden im groBen und ganzen 
mit denen der Stimmenverteilung iibereinstimmen, und zwar urn so naher, je 
starker das Proportionalitatsprinzip in dem zugrunde liegenden Wahlrechte aus
gepragt ist. 

1 HERZ, H.: Wesen und Aufgaben der politischen Statistik. Leipzig 1931. JENNY, O. H.: 
Die Statistik der politischen Wahlen, in: Allg. stat. Arch. n, 370-379 (1928). HART
WIG, J.: Wahlstatistik, in: Verhandlungsber. tiber die 36. Konferenz der Dt. Stiidtestatistiker 
1928 in Hamburg, S. 35-41. RICE, ST. A.: The political vote as a frequency distribution 
of opinion, in: J. Amer. Stat. Assoc. 19, 70-75 (1924). ARNOLD, A.: Wahlstatistik, in: 
Stat. in Deutschl. 1, 738-758. WURZBURGER, E.: Wahlstatistisches, in: Dt. Stat. Zbl. 24, 
225--230 (1932). MEYER, M.: Der Nichtwahler, in: Allg. stat. Arch. 21, 495-525 (1931). 
BARFELS, F.: Uber die Feststellung der Wahlbeteiligung, in: Jb. Nationalok. Stat., 3. F. 
70, 258-269; Dt. Stat. Zbl. 17, 14f. (1925). MERRIAM, E. CR.: Non-voting, causes and methods 
of control. Chicago 1924. Wii"RZBURGER, E.: Zur Kritik der Wahlstatistik, in: Dt. Stat. Zbl.ll, 
55-58 (1919). DERS.: Die Partei der Nichtwahler, in: Jb. Nationali:ik. Stat., 3. F. 35, 381ff. (1907). 
BEYER, H.: Die Frau in der politischen Entscheidung. Eine statistisch-soziologische Untersuchung 
tiber das Frauenwahlrecht in Deutschland (Soziologische Gegenwartsfragen 2). Stuttgart 1932. 
HARTWIG, J.: Das Frauenwahlrecht in der Statistik, in: Allg. stat. Arch. 21, 167-182 (1931). 
BERNSTEIN, F.: Uber eine Methode, die soziologische und bevolkerungsstatistische Gliederung 
von Abstimmungen bei geheimem Wahlverfahren statistisch zu ermitteln, in: Allg. stat. Arch. 22, 
253-256 (1932). 

18* 
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Beispiel. 
Die Wahlen zum Deutschen Reichstag 1919-19321. 

Wahl Wahlen zum Reichstag 
zurNa- ~ .. - - --- - --

tional- II. III. IV. V. VI. VII. VIII. I. ver- Wahl- Wahl- Wahl- Wahl- Wahl- Wahl- Wahl- Wahl-
samm- periode periode periode periode periode periode periode period e 

lung 1920/22 4. V. 7. XII. 20. V. 14. IX. 31. VII. 6. XI. 5. III. 
19.1.19 1924 1924 1928 1930 1932 1932 2 1933 

1 2 3 4 I 5 6 7 8 I 9 

Abgegebene gliltige Stirn-
men (in 1000) . 30400,3 28196,3 29281,8 30290,1 30753,3 34970,9 36882,4 35468,6 39343, 

% aller Wahlberechtigten. 82,7 78,4 76,3 77,7 74,6 81,4 83,4 8,00 
Von je 100 abgegebenen giil-

tigen Stirnmen entfielen 
auf: 

N ationalsoz. deutsche Ar-
beiterpartei . - - 6,6 3,0 2,6 18,3 37,2 33,1 

Deutschnat. Volkspartei3 . 10,3 15,1 19,5 20,5 14,2 7,0 5,9 8,9 
Deutsche Volkspartei. 4,4 13,9 9,2 10,1 8,7 4,5 1,2 1,9 
Zentrum und die Bayr. 
. Volkspartei . . . . 19,7 18,0 16,6 17,3 15,2 14,9 15,7 15,0 

iJbrige Mittelparteien . 20,1 11,4 15,0 14,2 18,9 17,7 4,1 3,8 
Sozialdemokrat. Partei 45,5 39,5 20,5 26,0 29,8 24,5 21,6 20,4 
Kommunist. Partei - 2,1 12,6 8,9 10,6 13,1 14,3 16,9 

Aus den Zahlen unserer Tabelle, deutlicher vielleicht noch aus der Abb. 23, erkennen wir die 
Entwicklung des Parteiwesens im Deutschen Reiche seit dem Kriege auf Grund des Stimmen

verhaltnisses der Wahlen zum deutschen 
Reichstag. Die wesentlichste Tatsache 
ist das Auftreten und Erstarken der 
beiden auBersten Parteien, der National
sozialisten und der Kommunisten. Er
steres ist hauptsachlich auf Kosten der 
biirgerlichen Mittelparteien gegangen, 
letzteres hauptsachlich auf Kosten der 
Sozialdemokratie. Bemerkenswert ist es 
ferner, daB sich die beiden marxistischen 
Parteien in ihrer Zusammenfassung, 
wenn wir von der "roten Welle" nach 
dem Kriege absehen, bis zur vorletzten 

Wahl verhaltnismaBig gut behauptet 
haben; ihr verhaltnismaBiger Anteil 
schwankt in Wellenbewegungen um 40% 
herum. Beachtenswert ist auch das Auf
bliihen und Niedergehen der deutschen 
Volkspartei, ebenso die wechselvollen 
Schicksale der deutschnationalen Volks
partei. Erst die Wahl vom 5. III. 1933 
hat eine deutliche Entscheidung fiir die 

5. nationalen und gegen die sozialistischen 
Parteien gebracht. 

Eine besondere Bedeutung erlangen 
die Wahlergebnisse fiir die Nationali-

Abb.23. Wahlstatistik im Deutschen Reiche 1919-1933. tatenstatistik, wo sie in gewissem Sinne 
eine Kontrolle der bei der Volkszahlung 
gemachten Angaben ermoglichen. Sie 

haben zum Teil eine starkere Aussagekraft als diese, weil Volkszahlungen oft unter einem 
Druck stattfinden, Wahlen aber - wenigstens in groBeren Orten und bei Wahrung des Wahl-, 

1 Berechnet nach:: Stat. Jb. Dt. R. 51, 541 (1932); Wirtschaft u. Statistik 12, H. 21 (1932) 
und: Die Wahlen zum Reichstag am 5. Marz 1933. Endgiiltige Ergebnisse. Berlin 1933. 

2 Vorlaufiges Ergebnis. 3 1933 Kampffront Schwarz-weiB-rot. 

88,8 

43,9 
8,0 
1,1 

13,9 
2,5 

18,3 
12,3 

3 
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geheimnisses - nicht. Bei der Verwendung von Wahlergebnissen zur Priifung der Volkszahlungs
ergebnisse interessiert nur jener Fall, in dem fiir eine Priifung - unter Beriicksichtigung der 
Altersgliederung und der Wahlbeteiligung - verhaltnismaBig mehr Stimmen abgegeben worden 
sind, als nach der VolkszahlungszugehOrigkeit ermittelt wurden. In diesem Falle mull zunii.chst 
die mogliche Fehlerquelle gepriift werden, ob nicht AngehOrige eines anderen Volkes aus wirt
schaftlichen oder sonstigen wahltechnischen Riicksichten ihre Stimmen fiir den Kandidaten 
des fraglichen Volkes abgegeben haben. Trifft dies nicht zu, so ist mit ziemlicher Sicherheit 
ein "Volkszahlungsschwund" anzunehmen. 

3. Die Verw'altungsstatistik 1. 

Die Verwaltungsstatistik ist einerseits eine Statistik der Personen, die die Ver
waltung bestreiten, andererseits eine Statistik der Verwaltungsgescha£te, die be
stritten werden. In der ersteren Hinsicht handelt es sich um eine Statistik der 
Beamten und Angestellten der Verwaltung in ihren verschiedenen Zweigen. 
Eine solche Statistik konnte, da sie einen Ausschnitt aus der Beru£sstatistik vor
stellt, im Wege. einer Beru£szahlung ge£unden werden. Da aber der Angestellten
apparat der Verwaltung einer Statistik leichter zuganglich ist, auBerdem schon 
aus Griinden ihrer Besoldung in einer gewissen Vbersicht gehalten werden muB, 
ist es moglich und notig, eine Beamtenstatistik in einer weitergehenden Weise aus
zu£iihren als bei einer Volkszahlung. Es konnen dann aIle Beamten nicht nur nach 
den allgemeinen demographischen Eigenschaften, wie Geschlecht, Alter, Familien
stand, Kinderzahl, sondern auch nach ihrer dienstrechtlichen Stellung, Art des 
Dienstverhaltnisses (Dienststu£e, Rang, Titel) usw. erfaBt werden. Eine solche 
Statistik kann nicht nur iiber aIle Zweige der Verwaltung ausgedehnt werden, sie 
kann ebenso das Militar, <len Sicherheitsdienst, das offentliche Schulwesen usw. 
umfassen. 

Die Geschaftsstatistik der Verwaltung bezieht sich sowohl auf die eigent
liche Verwaltung (Zahl der erledigten Verwaitungsfalle nach ihrer Art) als auch auf 
die von der offentlichen Gewalt iiberhaupt betreuten Gebiete, z. B. Geschaftsstati
stik der Schulen, der Gerichte. 1m Rahmen dieser Geschaftsstatistik wird auch die 
bereits oben auf S. 154 erwahnte, wirtschaftlich bedeutungsvolle Konkursstatistik 
dargestellt. Die Geschaftsstatistik ist der jeweiligen Verwaltungseinrichtung an
zupassen und ist bestimmt, ein getreues Bild iiber das Ablaufen des Verwaltungs- und 
Gerichtsapparates zu bieten. 

1 Verwaltungsstatistik. MULLER, J.: Deutsche Kulturstatistik, S.276-282 u. 333-344. 
Jena 1928. ZIZEK, F.: Grundrill der Statistik, S. 230f£. METHORST, H. W.: Statistique des fonc
tionnaires, in: Bull. Inst. Int. 25/3, 808-817; 25/1, 139ff., 26 (im Druck). - Der Personalstand 
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Schln.8wort. 
Nun hast du, lieber Leser, den miihevollen Weg zuriickgelegt, der dich in das 

Reich der Statistik gefiihrt hat. Bist du dadurch schon ein vollendeter Statistiker 
geworden 1 Wahrscheinlich nicht. Aber einigen Gewinn hast du sicher gezogen. 
Wenn du, meinem Rate folgend, die eingefiigten Beispiele nicht als einen iiber
fliissigen Ballast, sondern als eine notwendige Erganzung der theoretischen Aus
fiihrungen betrachtet und nicht nur an Hand meiner Erklarung, sondern auch dar
iiber hinaus fleiBig durchstudiert hast, dann diirftest du von Tabelle zu Tabelle 
ein sichereres Gefiihl bekommen haben. Vorher erschien es dir als eine Miihe, 
der du gern aus dem Wege gingst, in einer statistischen Arbeit Zahlentabellen zu 
lesen; du flohst davor gern in den Begleittext. Das diirfte sich jetzt bei dir ins 
Gegenteil gewandelt haben: du wirst jetzt jede statistische Arbeit, wenn du die 
etwa vorhandene methodische Einleitung zur Kenntnis genommen hast, von den 
Tabellen und Zahlen aus zu lesen beginnen und dir iiber ihren Inhalt zunachst ein 
eigenes Urteil zu bilden versuchen, ehe du dich dem Begleittext zuwendest. Du 
wirst diese Tabellen und Zahlenreihen aber nicht wie ein Evangelium glaubig ent
gegennehmen. Statistische Zahlen miissen immer kritisch betrachtet werden: wie 
die Grundbedingungen jeder Statistik, das Gesetz der groBen Zahl, in ihnen erfiillt 
ist; bei ausgewahlten Massen, ob dazu auch noch die Auswahl richtig getroffen ist 
und ein getreues Abbild des Ganzen im kleinen bietet; ob die verwendeten MaB
zahlen, Verhaltniszahlen, Mittelwerte, StreuungsmaBe unter den verschiedenen 
Moglichkeiten sinngemaB ausgewahlt sind und richtig am Platze stehen; ob nicht 
hinter verglichenen Massen wesentliche Gefiigeverschiedenheiten lauern; ob vor
handene Anderungen nicht scheinbar sind, d. h. auf formellen statistischen Ursachen 
beruhen; ob die Mittel der stofflichen Ursachenforschung richtig, d. h. am richtigen 
Platze und mit der geniigenden Vorsicht, angewendet sind - und vieles andere. 
Kommen diese Tabellen aus bewahrten statistischen Erzeugungsstatten, so wird 
sich diese Voruntersuchung meist als iiberfliissig erweisen, obzwar - quandoque 
bonus dormitat Homerus. Tragt eine Statistik aber nicht diesen fachlichen Stempel, 
dann ist doppelte Vorsicht am Platz. Es ist unglaublich, wie kUhn und unbe
rUhrt von jeder Sachkenntnis zahlreiche jugendliche, aber auch altere Verfasser 
Statistik behandeln. Wenn es dir, lieber Leser, nun gelungen ist, dir durch das Stu
dium dieses Grundrisses ein so groBes Wissen und Konnen in der Statistik anzu
eignen, daB du dich beruhigt und als Herr der Lage an die Lesung statistischer Ta
bellen der verschiedenen Gebiete begeben kannst, dann dad das in diesem GrundriB 
gesteckte Lehrziel als voll erreicht angesehen werden. Solltest du dariiber hinaus 
die Lust verspiiren, auf irgendeinem Gebiete selbst statistisch zu arbeiten, so wird 
dich das bei jedem Abschnitte beigefiigte Schrifttum in die Lage versetzen, dir die 
hierzu notigen Kenntnisse anzueignen. 

Eine wichtige Erkenntnis wirst du jedenfalls auf deinem Wege gewonnen haben: 
DaB das statistische Denken ein ganz anderes Denken ist als das gewohnliche Denken 
unseres Verstandes, weil es nicht von Einheiten, sondern von Massen handelt und 
weil die Streuungseigenschaft statistischer Massen fiir dieses Denken besondere 
Formen notig macht. Diese Formen miissen beherrscht sein, wenn man in Massen 
denken will, sonst gibt es Stiirze auf der glatten Bahn. Wir konnen uns wohl vor
stellen, daB wir ohne ein besonderes Studium der Logik ein richtiges allgemeines 
Denken entfalten konnten; denn unsere ganze Erziehung daheim und in der Schule 
war auf die Beibringung dieses richtigen Denkens gerichtet und das Studium der 
Logik hat uns nur das bewuBt gemacht, was wir ohnedies schon richtig iibten. Un
moglich ist es aber, richtig statistisch zu denken, ohne eine griindliche Schulung 
in der Statistik mitgemacht zu haben. Denn in diesen Formen haben wir vorher 
noch nie gedacht, und sie miissen wir eigens erlernen, wenn wir darin richtig denken 



SchluBwort. 279 

wollen. So bedeutet die statistische Schulung fiir den Studierenden einen Gewinn 
allgemeinster Art: Er hat sich hier eine neue Denkwelt aufgeschlossen, die sich nicht 
auf die Staatswissenschaften beschrankt, sondern fast aIle Wissenschaften durch
dringt. 

Das statistische Studium hat aber noch einen besonderen erziehlichen Wert: 
Die Statistik zwingt uns zu niichterner Tatsachenbetrachtung. Mag eine Idee 
staats- oder parteipolitischer, wirtschafts- oder kulturpolitischer Art noch so hoch 
fliegen, im Augenblicke, da sie in Beriihrung mit der irdischen Wirklichkeit kommt, 
da Menschen sich zu ihr bekennen und unter ihrem Einflusse handeln, vermag die 
Statistik ihren Geltungsbereich festzustellen und auch das Wirken dieser Idee 
selbst zu beleuchten. Der Verfasser hat zu diesem Gedanken in einem vor der Wiener 
Deutschen Studentenschaft gehaltenen Vortrag einige knappe Beitrage geliefert, 
indem er die Idee der Demokratie, des Faschismus, des Sozialismus u. a. mit einigen 
kritschen Streiflichtern bedachte1• Die dort gegebene Skizze konnte unschwer nach 
den verschiedenen Richtungen weiter ausgebaut werden. Sie zeigt, wie hohe Le
benswerte der Studierende aus der Statistik ziehen kann, wenn er sich eingehender 
um sie bemiiht. Denn nicht in einer weltfremden Art solI der Studierende seinen 
Ideen nachhangen, nicht blind solI er Schlagworte anbeten; er soIl auch seinen Lieb
lingsideen kritisch gegeniiberstehen, er solI wissen, was sie Gutes leisten, aber auch, 
wo sie anstoBen. Diese Kenntnis wird der praktischen Durchfiihrung der Ideen viel 
niitzlicher sein, als vorsatzliche Blindheit und Taubheit ihnen gegeniiber. So ist die 
Statistik gerade beim deutschen Studierenden berufen, einen Mangel zu bekampfen, 
den er als Ahnenerbe auf seinen irdischen Weg mitbekommen hat: die Weltfremd
heit. Der Studierende ist berufen, dereinst in seinem Volke fiihrend zu wirken. Er 
muB neben einem warmen Herzen, einer hochfliegenden Seele auch noch ein Drittes 
haben, das zum Erfolge notwendig ist: einen nftchternen, priifenden Verstand. Das 
Studium der Statistik hilft dazu, den kritischen Verstand zu starken, auf daB nicht 
das warme Herz, die hochfliegende Seele durchgehe und in aller Unschuld Schaden 
stifte. 

1 WINKLER, W.: Die Statistik im Dienste der Volkspolitik, Sonderdruck aus "Der Acker
mann aus Bohmen". Karlsbad-Drahowitz: Adam Kraft-Verlag 1933. 
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Grundwahrscheinlichkeit 73. 
Gruppenbildung 30, 125, 162, 237. 
Giiterbeforderung, Giiterverkehr 170, 191, 192. 

Handel 159. 
- und Verkehr 85, 120. 
Handelsbilanz 163, 164, 166. 
Handelsmarinen 193. 
HandwerksmaBige Betriebe 151. 
Harvard-Institut 231. 
Haufigkeitskurve 26, 29, 60, 66, 82, 208, 229. 

237. 
Haufigkeitspolygon 44, 229. 
Hauptgebaude 222. 
HauptmeBzahlen 178, 232. 
Hauptrichtung (Trend) 157, 231, 251, 271. 
Hauser 220. 
Hausgehilfinnen, Haushalt, siehe Hausliche 

Dienste. 
Haushalt, offentlicher 260. 
Haushaltsplan, Haushaltsrechnung 258. 
Haushaltungsgemeinschaft ( -zugehOrigkeit) 15, 

20, 33, 105, 216. 
Haushaltungsliste 12, 137. 
Haushaltungsrechnungen 180, 213. 
Hausliche Dienste, Haushalt 120, 126, 127. 
Heimatsbevolkerung 14. 
HeimatszugehOrigkeit 35. 
Heiratsalter 60. 
Heiratsordnungen, Heiratstafeln 63, 79. 
Heiratswahrscheinlichkeiten 62. 
Heiratsziffer, allgemeine, besondere 61, 62. 
Hektarertrag 144. 
Herkunftsland 161. 
Hochschulstudium 267. 
Holzbodenflache 143. 
Holzschlagerung 142. 
Hundertjahrige 27. 
Hygienesektion des Volkerbundes 86. 

"Index-numbers" 178. 
Industrie und Handwerk 61, 85, 120, 129, 140. 
Infektionskrankheiten 53, 86. 
Innenbesiedlung (-kolonisation) 135. 
Innerer Geldwert 180. 
Institut fiir Konjunkturforschung 169, 183. 

233. 
Internationaler statistischer KongreB 10. 
Internationales Biiro ffir Handelsstatistik 162. 
- statistisches Institut 86, 162, 204, 218, 259. 
Interpolation siehe Einschaltung. 
Invaliditatsversicherung 248. 
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J-Kurve 237. 
Jahreszeitliche Schwankungen 231. 
- - der Arbeitslosigkeit 251, 253, 254. 
- - der Ausgabenwirtschaft 215. 
- - der Eheschlie13ungen 60. 
- - der Erzeugung 158. 
- - der Geburten 71. 
- - der Preise 182. 
- - der Sauglingssterbefalle 84. 
- - der Spareinlagen 188. 
- - der Vorrate 174. 

Kalorienwert der Nahrung 217. 
Kartelle 238. 
Kaufkraft der Lohne 244. 
- des Geldes 180, 182, 209. 
"Keinkindersystem" 107. 
Kettenform der Me13zahlen 178. 
Kinderertrag 78. 
Kinderertrages, Langsschnitts betrachtung, 
- Querschnittsbetrachtung des 78, 104. 
Kinderreiche Familien 23, 106, 220. 
Kinderzah122, 139, 216, 220, 253, 277. 
Kirchliche Statistik 3, 263. 
Kleinhandelspreise 177. 
Kleinrentner 256. 
Konfession, siehe Religionszugehiirigkeit. 
Konjunkturbarometer 232. 
Konjunkturforschung, Institut fiir 169, 183, 

233. 
Konjunkturschwankungen 168, 174, 182, 188, 

231, 251, 253. 
Konjunkturstatistik 155, 168, 173, 184, 227, 

229. 
Konjunkturwellen (Dauer, Gro13e des Aus-

schlages, Lage) 231. 
Konkubinat 59, 75. 
Konkurse 154, 277. 
Konskriptionen 8. 
Kontingenzverfahren 47,50, 61. 
Konzerne 238. 
Koordinatensystem 56. 
"Koordinationsverhaltnisse", "Koordinations-

zahlen" 178. 
Kopfquotenberechnung 205, 209, 213, 217, 

259. 
Korperbeschaffenheit 45. 
Korpergro13e 45. 
Korperliche Gebrechen 51. 
Korrelation 50,60, 84, 106,217,228,232. 
Korrelationsverfahren 47. 
Kraftwagen 192. 
Krankenanstalten 53. 
Krankenversicherungsanstalten 53. 
Krankheitsstatistik 52, 248. 
KriegsbescMdigte 256. 
Kriegsgeburten 29, 105. 
Kriegslasten 262. 
Kriegsstatistik 3, 73, 274. 
Kriegssterblichkeit 105 (siehe auch "Toten-

verluste"). 
Kriminalstatistik 264, 269. 
Krisenfiirsorge 253. 
Kulturstatistik 3, 35, 87, 263, 279. 
Kurzarbeiter 254. 

Lagerhaltung 171. 
Land (Stadt und Land) 42, siehe auch "Sied

lungsweise". 
Landwirtschaftliche Betriebe 136. 
Land- und Forstwirtschaft 61, 85, 120, 127, 

132. 
- - forstwirtschaftliche Erzeugung 142. 
Landlicher Boden 184. 
Landstra13en 191. 
Langsschnittbetrachtung des Kinderertrages 

78, 104. 
Lebendgeborene 72. 
Lebendgewicht des Schlachtviehes 140. 
Lebensablauf 4, 56. 
Lebenserwartung, mittlere 95. 
Lebenshaltungskosten 180, 185. 
"Lebensmittelkorb" 245. 
Leerstehende W ohnungen 223. 
Legitimierungen 75, 84. 
Letzter W ohnort 33. 
- Zuzugsort 116. 
Logistische Kurve 108. 
Lohne 243. 
Lohneinkommen, Lohnsatze 243. 

Malthussche Theorie 104. 
Marktstatistik 170, 211. 
Marktwert des Bodens 184. 
Mathematisches "Bevolkerungsgesetz" 107. 
Medizinische Statistik 52. 
Merkmalsverbindungen 61, 127, 166. 
Me13zahlen 72, 84, 92, 156, 158, 177, 178, 245, 

273. 
Methode der kleinsten Quadrate 231. 
Mietwohnung 223. 
Mietzins 223. 
Militarstatistik 46, 270. 
Militartauglichkeit 46. 
Mitgliederzahl 240, 274. 
Mittlere Abweichung 232. 
- Lebenserwartung 95. 
Moralstatistik 3, 75, 223, 264. 
Motorische Krafte 138, 147. 
Muttersprache 39. 

Nachfragekurven, statistische 210. 
Nahrungsspielraum 105, 108, 251. 
Nationalitatenstatistik 38, 113, 258, 266, 276 

(siehe auch Volkszugehiirigkeit). 
Naturgesetzma13igkeit 271. 
Natiirliche Bevolkerungsbewegung 55. 
Nebenerwerb 126, 130. 
Nebengebaude 222. 
Neubauten 225. 
N euwohnungen 225. 
Niederlassung 146. 
Nominallohne 243. 
Normalkurve 60, 180, 229. 
Notenbanken 187. 
Notwohnungen 223. 
Nulljahrig Gestorbene 82. 

Offentliche Finanzen 257. 
Offentliches Vermogen 258. 
Ordentliche Einnahmen, Ausgaben 259. 
Ortliche Darstellung der Bevolkerung 41. 
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Ortsfremde 57, SO. 
Ortsverzeichnis 42. 

Paretosche Kurve 20S, 237. 
Pendelverkehr 113, 190. 
Personale Methode 202, 207. 
Personenkilometer 191. 
Personenstandsaufnahme S, 9, 52. 
Politische Statistik 3,266,274. 
Post 191. 
Preise 163, 172, 174, IS4, 20S, 213, 227. 
Preismellzahlen 177. 
Preisspiegel, volkswirtschaftlicher ISO. 
Privatversicherung 24S. 
Privatwirtschaftsstatistik 226. 
Produktionsmellzahlen 156. 
Priifung der Ware 22S. 
Punktmassen 55 (siehe auch Bestands-, Be

wegungsmassen). 

Querschnittsbetrachtung des Kinderertrages 
7S. 

"Quet" 217. 

Rasse 39. 
Reagible Warmpreise 177. 
Reale Methode 202, 207. 
Reallohne 243, 245. 
Rechnungsabschlull 25S. 
Rechtliche Bevolkerung 9. 
Registerkarte 10. 
Registerzahlung 9. 
Reichswohnungszahlung 225. 
Reihenzahl der Geborenen 76. 
Rekrutierungen 45. 
Religionszugehiirigkeit 35, 52, 61, 77, 7S, SI, 

S5, 127, 139,266, 270. 
Reparationen 163, 164, 196, 262. 
Riickfallsstatist.ik 270. 
Riickwanderer 121. 
Rundfunk 263. 

Saatenstandsberichte 144. 
Saisonwanderung 112. 
Sauglingssterblichkeit 30, 82, 99, 106. 
Schatzung, SchatzungsmaJ3ige Berechnung 6, 

22, 134, 144, 203, 20S, 211. 
Scheintote 79. 
Schiefe Verteilungskurve 60, 66. 
Schlachtungen 145. 
Schuldendienst 262. 
Schulen, Schulstatistik 53, 263, 265. 
Schwabesches Gesetz 220. 
Schwerlinie des Haufigkeitspolygones 44. 
Schwerpunkt der Bevolkerung 44. 
Seeverkehr 192. 
Selbstmorde S7. 
Siedlungsbewegung 136, 139. 
Siedlungsweise 42, 46, 71, SI, 103, 114, 226. 
Soziale Schichtung 123, 124. 
Soziales Connubium 61. 
Sozialrentner 256. 
Sozialstatistik 1, 22, 122, 241. 
Sozialversicherung 24S. 
Soziographie 1. 
Spareinlagen IS8. 

Winkler, GesellsohaftsstatiAtik. 

Sparkassen ISS. 
Sparsame Volksvermehrung 97. 
Spezialhandel161, 165. 
Sportstatistik 264. 
Sprache 39. 
StaatsangehOrigkeit 33, SI, S5, 114, 120, 127, 

139, 253, 266. 
Stabile Bevolkerung 6. 
Stadt und Land 42, 46, 71, SI, 103, 114, 226. 
Stadtischer Boden IS4. 
Stammtafeln 111. 
Standardindex 95. 
Stationare Bevolkerung 6, 2S, 92, 93, 9S. 
Stellung im Beruf 123, 124. 
Sterbeablauf S1. 
Sterbeabstand 111, 209. 
Sterbeort SO. 
Sterberiickgang 92, 100. 
Sterbestatistik 79. 
Sterbetafeln 79, SI, 87. 
Sterbetafelbevolkerung 93. 
Sterbetafelverfahren 95. 
Sterbewahrscheinlichkeiten 90. 
Sterbeziffern SI, S5. 
Sterbeziffer, reine, rohe SI, 94, 96, 9S. 
Sterblichkeit S1. 
Steuerbelastung 259. 
Steuerleistung 259. 
Steuem 261. 
Stichzeit der Erhebung 10, 140. 
Stillstehende Bevolkerung 6, 2S, 92, 93, 98. 
Stockwerkzahl 222. 
Strafhaufigkeit 273. 
Strafstatistik 270. 
Streckenmassen 55 (siehe auch Bestands., Be-

wegungsstatistik). 
Streiks 246. 
Streuung der Preismellzahlen ISO. 
Strukturanderungen der Wirtschaft 231. 
Stiicklohn 245. 
Subjektiver Geldwert ISO. 
Symmetrische Verteilungskurve 60, ISO, 229. 
System der Gesellschaftsstatistik 2. 

Tafeln 55, 95. 
-, Geburten- 79. 
-, Heirats- 63, 79. 
-, Sterbe- 79, SI, 87. 
Tagesbevolkerung 5S. 
TarifmaJ3ige Lohne 244. 
Tarifvertrage 246. 
Tauglichkeitswahrscheinlichkeit, Tauglich-

keitsziffer 47. 
Teildarstellung 53, 175,215, 22S. 
Telegraphie 191. 
Theoretische Statistik 1. 
Todesursachen S6. 
Tonnenkilometer 191. 
Total-Index-Numbers 17S. 
Totenverluste 29, 32, S2, 93, 109. 
Totgeborene 22, 72, SO. 
Turnstatistik 264. 

tl'berfremdung 35. 
"Oberseewanderungen 112, 11S. 
Umgangssprache 39. 
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Umsatze 167, 175. 
Umsatzsteuer 167. 
Unabhiingige Wahrscheinlichkeiten 64. 
Unabhangigkeitszahlen 50. 
Unehelich Geborene 75. 
Uneheliche Fruchtbarkeit 78. 
Unfallshiiufigkeit, -ursachen 248. 
Unfallsstatistik 52. 
Unfallsversicherung 248. 
Unfruchtbarkeit 78. 
Unternehmerverbande 240. 
Unternehmungen 145. 
Unternehmungsformen 233, 235. 
Unwirksame Einnahmen, Ausgaben 195. 215, 

259. 
Ursachenforschung 46, 86, 102, 133. 

Variabilitatskoeffizient 232. 
Verbrauch 144, 170. 172. 2lO. 
Verbrauchseinheit 217. 
Verbrauchsland 161. 
"Verbrauchsmittelkorb" 245. 
Verbrechen, Vergehen 273. 
Veredelung 161.' 
Verein fUr Sozialpolitik 203. 
Vererbungsforschung 45, 50. 
Verfahren der gleitenden Durchsehnitte 231. 
- des Unterschiedes 270. 
Vergleich, statistischer 43, 62, 78, 85, <87, 96, 

162, 165, 177,228,270. 
Vergleichbarkeit, internationale 86, 126, 163, 

218, 243, 259; siehe auch "Vergleich, sta
tistischer" . 

Verkaufsland 161. 
Verkehr 190. 
Verm6gen 205. 
-, 6ffentliches 258. 
Vermogenskonzentration 154. 
Verschiebung, wesentliche 62. 
Verschwenderische Volksvermehrung 97. 
Verursachung 58. 
Verursachungszahlen 61, 248. 
Verurteilungen 271. 
Verwaltungsstatistik 53, 277. 
Verwandtschaft der EheschlieBenden 61. 
Verwandtschaftsverhaltnis zum Wohnungs-

inhaber 223. 
Verwitwung 68. 
Verwi twungsziffer 69. 
Viehstand 140. 
Volkseinkommen 104, 197, 201. 
Volksregister 9. 
V olksvermehrung, sparsame, verschwende-

rische 97. 
Volksvermogen 1l0. 171, 208,221,258. 
Volkswirtschaftlicher Geldwert ISO. 
- Preisspiegel 180. 
Volkszahlung 8,221,264,276. 
Volkszahlungsersatz 9. 
Volkszahlungsmerkmale 24. 

Volkszugehorigkeit 38,77,78,81,85, 127, 139, 
266. 

Vollarbeiter 248. 
Vollarbeitslose 254. 
Vollendete Altersjahre 30. 
Vollperson 205,213,217,220. 
Voranschlag 258. 
Vorausrechnung der Bevolkerung 6, 107. 
Vorrate 171. 

Wagung der ErzeugungsmeBzahlen 159. 
- der PreismeBzahlen 181. 
- der Teilsterbeziffern 95. 
Wahlstatistik 275. 
Wahrscheinlichkeiten, unabhangige, ahhan-

gige 64,66. 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 228. 
Walder 143. 
Wanderungen 57, 87, 112. 
Wanderungsbilanz 114. 
Warenumsatzsteuer 167. 
Warenverzeichnis 162, 171. 
Wehrmacht 262. 
Weiterfiihrnng (Extrapolation) 6, 21, 107, 

233. 
Weltanschauungsgemeinschaften 37. 
Werkbetriebe 146. 
Wert del' Einfuhr, Ausfuhr 161. 
Wesensform 271. 
Wesentliche Verschiebung 62. 
Wirksame Einnahmen, Ausgaben 195, 215, 

259. 
Wirtschaftliche Organisation 233. 
Wirtschaftsstatistik 2, 121. 
-, Genfer Abkommen iiber 122, 157, 161, 162. 
Wohlfahrtserwerbslose 253, 256. 
Wohlfahrtswesen 262. 
Wohnbevolkerung n, 57, 80, 112, 116. 
Wohngemeinschaft 15. 
Wohnort 57, 112, 116, 
-, letzter 33. 
- der Brautleute 59. 
- des Ehemannes 69. 
- der Gestorbenen 80. 
- del' Mutter 71. 
Wohnpartei 20. 
Wohnungen 220, 222, 242. 
-, lecrstehende 223. 
Wohnungsdichte 223. 
WohnungsgroBe 223. 
Wohnungssuchende 223. 

Zahlungsbilanz 194. 
Zeitreihen 55, 73, 102, 108,231,245,271. 
Zufallsfehler 74, 228. 
Zusammenhang zweier Eigenschaften einer 

Ware 228. 
Zuwachsprozente 16, 128. 
Zuzugsort, letzter 116. 
Zweikindersystem 76, 107. 

Druck von Oscar BrandRtetter in J,eipzig. 
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