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Vorwort. 
"Materialsammlung" ist heutzutage die herrschende Mode. 

Geschichtliche Beschreibung und Forschung nach Details, sta
tistische Enquetes und Zii.hlungen fUllen das Gebict der Wissen
sohaft aus. Ein starkes MiBtrauen besteht gegen aIle Theorien 
und macht. sich in den verschiedensten Kreisen bemerkbar. Das 
meiste Interesse wird der "Feststellung von Tatsa.chen" gewidmet, 
und je mehr diese hervortreten, desto weiter in den Rintergrund 
wird die Theorie geschoben. 

Dadurch wird aber die Theoric nicht aua der Welt geschafft, 
soga.r in jenen Kreisen nicht, die sich ganz skeptisch dagegen 
stellen. Ein bestimmter Standpunkt m u 6 bei jeder wissensohaft
lichen Arbeit vorhanden sein, und auch die einfachste "Tat
sa.chenbeschreibung" wird immer von einem leitenden Gesichts
punkt durchgefiihrt. Nur tritt dabei an Stelle der klaren Theorie 
eine unbewuJ3te Voreingenommenhait und ain Vorurteil 
anstatt eines wissenschaftlichen Systems. 

MiJltrauen und Skeptizismus in bezug auf die Theorie, als 
solohe, ist aber immer eine riiokschrittliche Erscheinung. Es ist 
kein Zufa.ll, daB aIle Epochen des gesellschaftlichen Aufschwungs 
das theoretisohe Interesse erregen und nach Universalsystemen 
drii.ngen; und es ist wiederum kein Zufall, da.B jede Reaktion 
und 80zialer Stillstand in den stirksten Skeptizismus riickfallen. 
Der vorwirtsstrebende, kampfeslustige, immer unzufriedene 
Geist kann sich mit Wahrheitsbrookeln nicht begniigen. Er 
drangt nach der ganzen Wahrheit, nach der vollkommenen 
Theorie. 

GewiB gibt es fiir uns keine endgiiltige und absolute Wahr
heit, und gewiB besitzen wir kein absolut-vollkommenes System. 
Trotzdem besteht der ga.nze geistige Fortschritt der Menschheit 
im ewigen Streben nach absoluter Erkenntnis und in der leiden-
8chaftlichen Ringabe an seine Uberzeugung. Und ma.g sich diese 
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spii.terhin als falsch herausstellen: es kommt danneinanderes, voIl
kommeneres System an ihre Stelle. Aus der Flut auftauchender 
und untergehender Theorien haben sich in jeder Wissenschaft fest
stehende Grundsii.tze kristallisiert, die nunmehr ganz unwiderleg
Hch dastehen. Die PhYbik und Mechanik, Biologie und Psycholo
gie bieten viele BeispieJe dafiir. Und nicht nur die Naturwissen
schaften: die Philologie und Kulturgeschichte haben bewiesen, 
daB dasselbe auch auf dem Gebiete der Sozialwissenschaften 
m6glich ist. 

Die Nationa16konomie blickt auf eine 200jii.hrige Geschichte 
zuriick. Ihre Fortentwickelung hatte nicht nur mit der Kom
pliziertheit der 6konomischen Erscheinungen zu kii.mpfen, son
dern es standen ihr noch gr6Bere und starkere Hindernisse im 
Wege. Das Klasseninteresse hat wohl in keiner Wissenschaft 
so groBe Wirkung wie in der Nationa16konomie, und nirgends 
hat sich die soziale Struktur der Gesellschaft so klar wider
spiegelt wie im Kampfe der 6konomischen Theorien. 

Trotzdem steht auch hier die Entwickelung nicht still. 
Auch hier haben sich feste Prinzipien herausgebildet, die, immer 
klarer formuliert und im Kampfe der Richtungen erha.rtet, zur 
Basis jedes weiteren Fortschritts dienen. Daneben mogen immer 
wieder "neue Richtungen" auftauchen, die alies Errungene ver
werfen und welterschiitternde Entdeckungen machen wollen: 
die Wissenschaft iiberwindet sie und geht dariiber hinweg. 

So steht es auch mit der Lohntheorie. Es wird massenhaft 
Material geliefert, Lohnstatistiken, Arbeiterbudgets, Enqueten 
und Beschreibungen beherrschen das Gebiet; von theoretischer 
Zusammenfassung des Ganzen ist aber kaum die Rede. Und so
weit dies der Fall, begniigt man sich meistens mit knappen 
Worten iiber das alte lohnbestimmende Existenzminimum. 

lch muBte daher den ersten Abschnitt der Theorie des 
Existenzminimums widmen. lch bin dabei zum Ergebnis ge
kommen, daB fiir den Arbeitslohn, kein natiirliches 
Existenzminimum maBgebend ist; daB dieses auBerdem fUr 
die Sozialwissenschaften iiberhaupt keine Bedeutung haben kann. 
Der Arbeitslohn als Erscheinung der kapitalistischen Wirtschaft 
ist ein Abschnitt aus der aligemeinen Theorie des KapitaIs und 
lii.Bt sich nur in diesem Zusammenhange untersuchen; er hangt 
von den Gesetzen der Kapita.lsentwickelung abo AndereIseits 
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kommt fUr den Lohn der Bedurfnisstand der Arbeiterklasse und 
die verschiedenen Tendenzen in Betracht, die das Angebot und 
die Nachfrage nach Arbeitskra.ften regulieren: die Ein- und Aus
wanderung, die Arbeitslosigkeit, Arbeitszeit, Geburtenhaufig
keit u. a. m. Daher behandelt Abschnitt III den "Klassenbedarf 
und die Lebenshaltung" und Abschnitt V "die modifizierenden 
Erscheinungen". Und schlieBlich geht der VI. Abschnitt auf 
das Problem der Verelendung und die Entwickelungstendenzen 
des Arbeitslohns ein. 

Der Anhang behandelt die Lohntheorie der &ogen. "sub
jektiven Schule". Ich tue das nicht deswegen, weil ich diese 
Richtung fur einen wichtigen wissenschaftlichen Fortschritt 
hielte. Allein sie hat sich so rasch verbrcitet und glaubt so fest 
an die epochemachende Bedeutung ihrer Entdeckungen, daB eine 
Kritik notwendig wird; ich muBte aber dabei von der eigentlichen 
Lohntheorie immer wieder abweichen, urn auf die Ausgangs
punkte der ganzen "Schule" einzugehen. Dieser Kritik ist der 
Anhang gewidmet, weil die ganze Richtung abseits des Haupt
stroms der nationalokonomischen Entwickelung steht und zweifel
los eine "vorubergehende Erscheinung" darstellt. 

Berlin, April 1913. 

David Lewin. 
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Einleitung. 
"Der Mensch ist ein soziales Tier". Er bildet nicht ein unab

hangiges und selbstandiges Ganzes; er ist in eine hOhere Einheit 
verwoben und bildet einen Bestandteil davon. 

Deshalb werden sein BewuBtsein, seine Gedanken und In
stinkte, seine Wiinsche und Gefiihle nicht aliein durch die natiir
lichen Bedingungen seiner Existenz, durch die Gesetze der Natur
wissenschaften und der abstrakten Psychologie, sondern durch 
Gesetze seines sozialen Daseins bestimmt. Die Naturwissen
schaften aliein geniigen nicht zum Verstandnis der menschlichen 
Beziehungen, sie bilden nur die Voraussetzung, den auBeren 
Rahmen, fiir alie moglichen Erscheinungen des gesellschaftlichen 
Lebens. Daher miissen auch alie Versuche, die Sozialwissen
schaften auf rein natiirlicher Basis aufzubauen, wie z. B. die 
Theorie von dem Kampfe um das Dasein u. a. m., von vorn
herein miBlingen. Diese Verwechslung findet aber ofters statt, 
besonders die Theorie des Arbeitslohnes ist ein beliebtes Feld fiir 
naturwissenschaftliche Konstruktionen. 

"Der Mensch ist ein Werkzeuge machendes Tier", sagt 
Franklin. Das gesellschaftliche Dasein scheidet den Menschen 
noch nicht vom Tiere, denn auch die Tierwelt kennt sehr voli
kommene Geselischaften mit planmaBiger Arbeitsteilung. Was 
den Menschen jedoch iiber die Tierwelt erhebt, das ist die Fahig
keit, die Arbeitsmittel selbst zu erzeugen und sich die einmal 
erkannten Naturgesetze immer mehr zu unterwerfen. 

Zugleich aber ist die Gesellschaft, als deren Bestandteil 
wir den Menschen betrachten miissen, in standiger Entwicklung 
begriffen. Diese Entwicklung des sozialen Organismus, die der 
Tierwelt vollig unbekannt ist, beginnt mit dem Augenblick, 
wo der Mensch sich die ersten Arbeitsmittel erwarb. Diese bilden 
nicht nur das unterscheidende Merkmal des Menschen, sondern 
durch ihre Entwicklung werden auch die Gesetze der geseli
schaftlichen Entwicklung bestimmt. Daher ist es volistandig 

Lewin, Arbeitslohn. I 
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faIsch, auf die menschliche Gesellschaft die Daseins- und Ent
wicklungsgesetze der sozialen Organismen der Tierwelt anzu
wenden. 

Die Gesetze des sozialen Daseins sind Gesetze der sozialen 
Entwicklung. Immer rascher vergroBert und verbessert der 
Mensch die Arbeitsmittel, die eI zwischen sich und die Natur ge
stellt hat, und steigert so seinen Arbeitserfolg und das MaB 
seiner Herrschaft iiber die Natur. Er geht vom Steine zum 
Metall iiber, vom tierischen Motor zum mechanischen, von der 
Dampfmaschine zur Elektrizitat. Er erschlieBt neue Lander 
und bezieht sie in den Kreis seiner unaufhorlichen Entwicklung 
ein. Er unterwirft sich Festland und Meer, herrscht iiber die 
Gewasser, dringt in das Innere der Erde und erobert schlieBlich 
auch das vierte Element, die Luft. Und es gibt kein Ende dieses 
Fortschrittes, kein Ziel dieser unermiidlichen Entwicklung. 

"Der Mensch ist Herrscher der Natur." 

* * * 
AIle menschliche Produktion existiert durch den Menschen 

und fUr den Menschen, oder richtiger ausgedriickt, fUr und 
durch die menschliche Gesellschaft. 

Die menschliche Arbeit ist die einzige scbOpfende Kraft 
-- die natiirlichen Bedingungen vorausgesetzt. Insofern die 
Produkti!ln in die sozialen Wissenschaften gehort und nicht 
ihre technische, naturwissenschaftliche Seite untersucht wird, 
ist sie eine Produktion durch den Menschen. Soviel ist klar und 
steht auBer Zweifel. 

Nicht mehr so einfach ist der andere Satz, daB die Pro
duktion nur den Menschen al Zweck hat. Objektiv ist auch diese 
Behauptung zweifellos richtig und unbestreitbar. Alles durch den 
Menschen Produzierte gelangt zur Verteilung und Konsumtion, 
und umgekehrt ist der Verbrauch durch die Produktion bedingt. 

Subjektiv aber, sobald man die verschiedenen Formen der 
gesellschaftlichen Zustande und Beziehungen in Betracht zieht, 
und vom Standpunkt dieser oder jener Produktionsweise urteilt, 
erscheint nicht immer der Mensch aIs Zweck der Produktion, 
und die Befriedigung seiner Bediirfnisse als bewuBtes Ziel. 

In der urspriinglichen Kommune ist der Verbrauch der 
einzige Zweck der Produktion. In einer Gesellschaft, die -aus 
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gleichberechtigten Mitgliedern besteht, kann die Produktion 
offenbar nur durch die Bediirfnisbefriedigung bestimmt werden. 
Je mehr produziert wird, desto mehr wird konsumiert, und 
zwar von jedem Gesellschaftsmitglied. 

In der Sklavenwirtschaft steht es bereits anders mit dieser 
Frage, - auch dort, wo sie in ihrer einfachen Form auftritt 
und mit dem Markt noch nicht verbunden ist. Hier ist es die 
Person des Sklavenherrn, die die Produktion leitet und beherrscht, 
und seine Bediirfnisse sind dabei ausschlaggebend. Die Produ
zenten seIber sind hier zu Produktionsmitteln geworden, und ihre 
Existenz und Konsumtion wird allein vom Standpunkte der 
Produktion von Mehrprodukt beurteilt. Fiir diese Wirtschafts
form ist es nicht das Ziel, sondern vielmehr eine bittere Not
wendigkeit, daB alle Produzenten auch Konsumenten sein 
miissen. Die Befriedigung der Bediirfnisse des Herrn ist hier 
das bewuBte Ziel; der Verbrauch der Sklaven ist das Mittel. 

In der einfachen Warenproduktion, z. B. im mittelalter
lichen Handwerk, ist dieser Widerspruch wieder verschwunden. 
Zwar wird die Ware nicht mehr zum unmittelbaren Verbrauch 
hergestellt und muB durch den Tausch umgesetzt werden, und 
es sind nicht mehr die konkreten Bediirfnisse des Produzenten, 
denen sie dient. Immer noch ist a.ber hier der arbeitende Mensch 
auch zugleich das Ziel der Arbeit, und seine Bediirfnisse sind 
die Grundlagen der Produktion. 

Die kapitalistische Produktionsweise hat mit der einfachen 
Warenproduktion die Produktion des Tauschwertes gemeinsam, 
und mit der Sklavenwirtschaft die Produktion des Mehrpro
dukts. Zu diesem Ergebnis gelangt sie aber, indem sie die Grund
lagen jenes einfachen Warenproduktionssystems leugnet, aus dem 
sie hervorgegangen ist; sie ist namlich auf der Basis der Expro
priation der Produktionsmittel aufgebaut, auf der Scheidung 
zwischen Kapital und Arbeit. Hier leitet das Kapital die Pro
duktion, und es sind seine Produktion und Reproduktion, seine 
Entwicklung und Anhaufung, seine Anspriiche und Bediirfnisse, 
welche den Produktionsgang bestimmen. Die Schaffung von 
Mehrwert ist das Ziel, alles iibrige ist Mittel. 

Das gesellschaftliche Gesamtprodukt gelangt zur Verteilung, 
und jede Klasse nimmt Anteil daran. Auch hier, wie iiberalI, 
ist der Verbrauch das Resultat, das objektive Endziel der Pro-

1* 
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duktion. Vom Standpunkte des Kapitals aber ist es eine traurige 
Notwendigkeit jene Tatsache, daB in diesem Produkt auBer 
dem Mehrwert noch ein Teil sein muB; und je groBer dieser letztere, 
desto geringer ist der Anteil des Kapitals. Dieser Anteilkann nicht 
bis auf Null sinken, denn dann gabe es keine Produzenten und 
keinen Mehrwert. Er darf andererseits das ganze Produkt nicht 
verschIingen, sonst gibt es wieder keinen Mehrwert. Er muB 
also ein Niveau erreichen, welches den ProduktionsprozeB des 
Mehrwerts sicherstellt. Darin besteht eben das Problem des 
Arbeitslohnes. 

Indem der Kapitalismus die menschIiche Existenz aus dem 
Ziel der Produktion zu ihrem Mittel macht, miBt er den Wert 
dieses Arbeitsmittels vom Standpunkte seines Produktiuns 
zieles. Deshalb ist nicht die Bedurfnisbefriedigung der Arbeiter
bevolkerung der den Produktionsgang bestimmende Faktor, 
sondern im Gegenteil, die Produktionsweise bestimmt, welche 
Bedurfnisse, und in welchem MaBe sie befriedigt werden mussen. 
Die Ernahrung der ArbeiterkIasse, ihre Kleidung, Wohnung, 
Kindererziehung, ihre Krankheits- und Sterbeverhaltnisse werden 
vom Standpunkt der Produktion von Mehrwert bestimmt. Die 
Theorie des Arbeitslohnes wird zum Bestandteile der Theorie des 
Kapitals. 



I. Das Existenzminimum. 
1. Das Existenzminimum in der Geschichte der 

National-Okonomie. 
Vie Arbeit ist eine Ware. Wie aile Waren hat sie ihren 

"natiirlichen Preis", ihren Wert, und ihren Marktpreis. Wie 
bei allen anderen Waren schwankt der Preis urn den natiirlichen 
Preis; bald ist er hOher als der letztere, bald sinkt er tiefer. Auf 
die Dauer kann aber die Differenz nicht bestehen bleiben; der 
Marktpreis muB sich dem natiirlichen Preise annahern und an
passen. Der durchschnittliche Marktpreis ist gleich dem natiir
lichen Preise, - so lautet die klassische Lohntheorie, welche in 
vollem Einklange mit der allgemeinen klassischen Werttheorie steht. 

Die Scheidung zwischen dem natiirlichen Preis und dem 
Marktpreis entspricht dem seit den Physiokraten allgemein 
anerkannten Prinzip, daB der Wert der Ware in der Produktion 
geschaffen wird. Der Tausch, der Markt, oder das Angebot 
und die Nachfrage bilden die verschiedenen Kra.fte, die auf den 
bereits vorhandenen Wert einwirken und den Marktpreis modi
fizieren. Der Schwergewichtspunkt aber, um den sie oszillieren, 
ist der in der Produktion bestimmte natiirliche Preis. Das Pri
mare ist die Produktion und der Wert, das Sekundare der Tausch 
und der Marktpreis. -

Daraus ergeben sich zwei Teile der klassischen Theorie 
des Arbeitslohnes. Erstens die Lehre yom natiirlichen Preis 
der Arbeit oder yom Werte der Arbeitskraft. Hier wird es unter
sucht, durch welche okonomischen Gesetze dieser Schwergewichts
punkt der Lohne bestimmt wird, wodurch seine Vera.nderungen 
bedingt werden, und welche Tendenzen die Entwicklung d<ls 
natiirlichen Preises der Arbeit aufweist. Zweitens der Mechanismus, 
durch welchen sich der Marktpreis dem natiirlichen anpaBt. Das 
ist die Lohnfondstheorie und die "Bevolkerungslehre". Sie ent-
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sprechen in der Arbeitslohntheorie der allgemeinen Theorie von 
Angebot und Nachfrage. 

Was ist der "natiirliche Preis" der Arbeit? 
Wird der Wert aller Waren durch ihre Produktionskosten 

bestimmt, so wird auch der Wert der Ware Arbeit durch die 
Kosten ihrer Produktion und Erhaltung bestimmt. Er muB dem 
Preise der zum Verbrauch notigen Mittel gleich sein. Er muB 
auch ausreichen, um die Familie zu erhalten und Kinder in ge
niigender Zahl zu erziehen, um spater die ausscheidenden Arbeits
krafte ersetzen zu konnen. 

Die Theorie ist klar und deutlich. Die Produktion bedarf 
der Arbeiter, und die Arbeiter bediirfen der Lebensmittel. Wenn 
die Produktion sich entwickeln solI, so miissen die Arbeiter so
viel an Konsumtionsmittel bekommen, wie zum Unterhalt ihrer 
Arbeitskraft notwendig ist. Widrigenfalls geht der Arbeiter zu
grunde, und mit ihm die Produktion, das Kapital und der Profit. 

Die Klarheit verschwindet aber, sobald man auf die Theorie 
naher eingeht. Was ist das MaB des notwendigen Unterhalts? 
Wodurch wird dasselbe bestimmt? Und ist es eine konstante 
oder eine variable GroBe? 

Die geschichtlich erste und einfachste Losung der Frage 
ist die naturwissenschaftliche. Fiir die menschliche Existenz, 
fiir die Lebenserhaltung ist eine bestimmte Warenmenge absolut 
notwendig; sie hangt von physiologischen Ursachen ab und 
bleibt mit der Zeit fast unverandert. Sie hangt andererseits 
von klimatischen und geographischen Verhaltnissen ab und 
kann in verschiedenen Landern verschieden groB sein. Diese 
Veranderungen hangen aber ausschlieBlich von natiirlichen Ver
haltnissen abo Sind die letzteren gegeben, so ist der Lohn eine 
konstante GroBe. Er darf nicht unter diese physiologisch be
stimmte Grenze sinken, solange die Existenz des Arbeiters fiir 
die Produktion notwendig ist. Man kann sich diesen Lohn 
zu allen Zeiten und in allen Landern vorstellen als eine ganz be
stimmte Masse von Produkten ("bestimmtes Quantum von 
Nahrung, Kleidung und Wohnung.") 

Der Wert der Arbeitskraft ist die Summe der Preise aller 
dieser Produkte, weil zur Produktion der Arbeitskraft diese 
Produkte notwendig sind. Da diese Summe eine konstante GroBe 
ist, so konnen Verschiebungen im Preise der Arbeitskraft nur 
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infolge von Veranderungen im Preise jeder dieser Waren eintreten. 
Steigt die Produktivitat der Arbeit in jenen Produktionsbranchen, 
wo die Mittel des notwendigen Unterhaltes hergestellt werden, 
so sinkt auch der Wert der Arbeitskraft; und umgekehrt, bei 
sinkender Produktivitat muB der Arbeitslohn steigen. Mogen 
aber die Produktionsverhaltnisse sich noch so stark verandern, 
die Produktenmasse, die dem Arbeiter zuteil wird, bleibt konstant; 
sie ist durch natiirliche Verhaltnisse bestimmt und bestimmt 
daher ihrerseits den "natiirlichen Arbeitslohn". 

Diese Anschauung herrscht bei den meisten Okonomisten 
des 17. und 18. Jahrhunderts. Es sind nur wenige (wie z. B. 
Cantillon), die auch das soziale Moment - die Gewohnheiten -
beriicksichtigen. Uberhaupt gibt es bis Smith keine Theorie 
des Arbeitslohnes im eigentlichen Sinne. Wie jede andere Wissen
schaft entwickelt sich die NationalOkonomie aus den konkreten 
und praktischen Fragen, die durch den objektiven Gang der 
Entwicklung vor das menschliche Denken gestellt werden. Die 
wissenschaftliche Vernunft vereinigt und verallgemeinert die 
Erfahrung, schafft die abstrakte Theorie, um dadurch die ent
standenen Probleme zu erklaren. Allein kein Genie vermag 
iiber das Wirkliche hinauszugehen und Theorien aus der Luft 
zu greifen. Aristoteles konnte ebensowenig die NationalOkonomie 
schaffen, wie Alexander der Mazedonier die strategische Theorie 
der Dreadnoughts. 

Der Arbeitslohn existiert seit jenem Tage, an dem die Arbeits
kraft zuerst als Ware auftrat; die Theorie des Arbeitslohnes ent
wickeIt sich aber nur parallel mit der Entwicklung der industriellen 
Arbeiterbewegung. Daher gibt es bei Quesnay z. B. keine Lohn
theorie, da er seine Lehre auf den Erfahrungen des landwirt
schaftlichen Kapitalismus aufbaut. Auch bei allen englischen 
Okonomisten, die noch im 18. Jahrhundert die Industrie nur in 
Form von Handwerk!) kennen, gibt es keine Lohntheorie. 

Insofern sie aber auf den Arbeitslohn zu spree hen kommen, 
gesehieht es in der Steuerfrage. Steht der Arbeitslohn auf dem 

1) Z. B. Hume. Wie es mit dem Arbeitslohn als Tatsache und als 
Theorie steht, so ist es auch mit dem Verhaltnis der Arbeit, als ProzeB, zu 
der Arbeitskraft als Ware. Marx war der erste, der diese Scheidung scharf 
durchfiihren konnte, denn es gehOrt eine neue geschichtliche Umgebung 
dazu. 
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Niveau des Existenzminimums, so muB eine Steuer auf den Arbeits
lohn zur Steigerung des Nominallohns fiihren, welcher jetzt dem 
friiheren Werte der Arbeitskraft plus Steuer gleich sein muB; mit 
anderen Worten, die Steuer wird auf den Unternehmer abgewaizt, 
der den Steuerbetrag vermittels des Arbeiters bezahlt. Steht 
aber der Arbeitslohn im Durchschnitt iiber dem Minimum, so 
kann die Steuer vielleicht nur den Reallohn vermindern, ohne 
auf seine NominalgroBe einzuwirken. In diesem FaIle wird sie 
yom Arbeiter getragen. 

Die erstere Ansicht wird von allen fortschrittlichen Schrift-· 
stellern des 17. und 18. Jahrhunderts vertreten, die um dieGrund
besteuerung kampften. Es war schon Locke, der einJahrhundert 
vor den Physiokraten diese Theorie formuliert hatte: "The 
poor labourer and handicraftsman cannot (die Steuer tragen): 
from he just lives from hand to mouth already, and all his food, 
clothing and utensils costing a quarter more then they did before, 
either his wages must rise the price of things to make him leve, 
or else, not being able to maintain himself and family by his la
bour, he comes to the parish; and then the land hears the burthen 
a heavier way. "1) 

Hume steht natiirlich auf dem entgegengesetzten Stand
punkt. Er halt eine Besteuerung des Lohnes fiir "leicht und natiir
lich". "Es ist von verschiedenen politischen Schriftstellern 
mit Eifer vertretene Meinung, daB, da aile Steuern, wie sie vor
geben, in letzter Instanz auf den Grund und Boden zuriickfallen, 
es besser sei, sie diesem von vornherein aufzuerlegen und jegliche 
Abgabe von Verbrauchsartikeln aufzuheben. Allein ich leugne, 
daB aile Steuern schlieBlich auf den Grundbesitz fallen. Wenn 
auf irgendeine Ware, welche der Handwerker2) verbraucht, 
eine Abgabe gelegt wird, so stehen ihm zwei einander entgegen
gesetzte Wege, sie zu zahlen, offen: entweder kann er seinen Auf
wand etwas einschranken, oder er kann seine Arbeitsleistungen 
erhOhen. Diese beiden Mittel sind leichter und natiirlicher 
als dasjenige der Lohnsteigerung. . . . .. Wie solI er es anfangen, 
den Preis seiner Arbeit zu erhohen? Der Fabrikant, der ihn 
beschaftigt, will ihm nicht mehr geben, er kann es auch nicht, 

1) Locke: Considerations of the lowering of the Interest etc., Works. 
Vol. V, p.57. 

2) Das heiBt· Lohnarbeiter. 



Da.s Existenzminimum in der Geschichte der Na.tional-Okonomie_ 9 

weil der Kaufmann, der die Ausfuhr des Gewerbes besorgt, keine 
hoheren Preise zahlen kann, da er seinerseits wieder gebunden 
ist durch den Preis, den die Ware auf den auswartigen Markten 
erzielt",1 ) 

In seinem Briefwechsel mit Turgot verteidigt Rume wieder 
seine Ansichten iiber diese Frage, wahrend Turgot, als Physio
krat, nur eine Produit-net-Besteuerung moglich halt2). 

In seinen Refiexions formuliert dann Turgot seine Existenz
minimumstheorie: "Le salaire de l'ouvrier est borne, par la 
concurrence entre les ouvriers, a sa subsistance. II ne gagne 
que sa vie Le simple ouvrier, qui n'a que ses bras et 
son industrie, n'a rien qU'autant qu'il parvient a vendre a 
d'autres sa peine. IlIa vend plus ou moins cher; mais ce prix 
plus ou moins haut ne depend pas de lui seul, il resulte de l'accord 
qu'il fait avec celni qui paie son travail. Celni-ci Ie paie Ie moins 
cher qu'il peut; comme il a Ie choix entre un grand nombre d'ou
vriers, il prefere celui qui travaille Ie meilleur marche. Les 
ouvriers sont done obliges de laisser Ie prix a l'envie les uns des 
autres. En tout genre de travail il doit arriver et il arrive en 
effet que Ie salaire de l'ouvrier se borne a ce que lui est necessaire 
pour lui procurer sa subsistance".3) 

1) David Hume: Nationalokonomische Abhandlungen (deutsch, 
Leipzig 1877), S. 61. 

2) Sehr charakteristisch ist die AuBerung Quesnays: "L'imposition 
sur les hommes de travail, qui vivent de leur salaire, n'est, rigoureusement 
parlant, qu'une imposition sur Ie travail, qui est payee par ceux qui emploient 
les ouvriers; de meme qu'une imposition sur les chevaux qui labourent la 
terre ne serait reellement qu'une imposition sur les depenses memes de 
la culture." (Quesnay, Oeuvres, Paris 1888, p. 338). Auch Dupont
de-Nemours meint: "Si une autorite quelconque lui (dem Arbeiter) 
enleve provisoirement une partie de ce salaire, il faut bien que l'entre
preneur qui lui paie y suple par une augmentation qui Ie remette au pair; 
et pour l'y remettre, il faut que cette augmentation, outre Ie remboursement 
de l'impot, qu'on l'a force d'avancer, Ie dMomage de desagrement, de 
l'embarras des frais qu'a pu lui occasionner cette avance a laquelle il a ete 
contraint. Car la seule condition qui ne puise etre viole est l'integrite du 
salaire, ou des jouissences que la concurrence a permises et promises." 
Dupont-de-Nemours, Notes sur les oeuvres de Turgot, Paris 1844, 
Bd. I, S. 69.) 

') Turgot, Reflexions, Paris 1844, Bd. I, S.IO. 
Sismondi steht in seinen Nouveaux Principes ebenfalls auf dem 

Standpunkte des Existenzminimums und weicht von seiner friiheren 
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In dieser oder jener Form, mit dieser oder jener Begriindung, 
wird diese Theorie von einer ganzen Reihe von Okonomisten 
angenommen und findet ihre Vertreter bis auf den heutigen Tag. 
Ihr Vorteil besteht in jener Klarheit und logischer Konsequenz, 
mit der sie aus den natiirlichen Verhaltnissen die Hohe des Ar
beitslohnes als die notwendige Voraussetzung der Produktion 
deduziert. Andererseits widersprechen ihr aber die allbekanntesten 
Tatsachen. Jeder weiB, daB zu dem Kreis der Konsumtion 
der Arbeiterklasse auch viele Produkte gehoren, die nicht "lebens
notwendig" sind. Folglich steht der Arbeitslohn iiber dem 
Existenzminimum, und dies ist nicht die Ausnahme, sondern 
die Regel. AuBerdem, wenn der Arbeitslohn auf der Hohe des na
tiirlichen. Existenzminimums stehen bleiben miiBte, so konnte 
er nicht zu gleicher Zeit in verschiedenen Gebieten und zu ver
schiedenen Zeitpunkten fiir eine und dieselbe Arbeiterschicht ver
schieden sein. Verandern konnte sich hochstens die Geldsumme, 
inder sich derWert derArbeitskraft ausdriickt. Esunterliegt aber 
keinem Zweifel, daB sich auch sein Realwert verandert und nach 
den Gebieten und sozialen Gruppen variiert. Und diese Ver
schiedenheiten wieder sind nicht zufallig und voriibergehend, 
sondern bleiben konstant; mit anderen Worten, sie hangen 
nicht mit dem Preise, sondern mit dem Wert der Arbeitskraft 
zusammen. 

Aus diesem Grunde findet die Theorie des Existenzminimums 
in der klassischen Okonomie immer weniger Vertreter. Smith 
nimmt sie in beschrankter Form noch auf; bei Rica.rdo und 
Ma.lth us aber tritt das soziale Moment immer starker hervor. 

Bei Smith erscheint die Theorie des Arbeitslohnes ZUlli ersten 
Male als ein abgeschlossenes Ganzes, welches aber mit der allge
meinen Werttheorie verbunden ist, und andererseits bildet bei 
ihm der Lohn einen Teil des gesellschaftlichen Einkommens. 
Dadurch wird Smith zum eigentlichen SchOpfer der Lohntheorie. 

Meinwig ab: "Quoique l'ouvrier par son travail journalier, ait produit 
beaucoup plus que sa depense journaliere, il est rare, qu'apres avoir partage 
avec Ie proprietaire de terre et Ie capitaliste il lui reste grand'chose au 
dela du strict necessaire. Ce qui lui reste cependant forme son revenu sous 
Ie nom de salaire .... L'ouvrier borne presque toujours sa demande a. 
l'etroit recessaire, sans Iequelle travail qu'il offre n'aurait pas pu se continuer" 
Sismondi, Nouveaux Principes, Paris 1827, S.87, 91). 
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Was aber die Hohe des natiirlichen Lohnes betrifft, so steht 
er einerseits auf dem Standpunkte des Existenzminimums, 
andererseits bemerkt er aber: "In GroBbritanien scheint der 
Arbeitslohn offenbar hoher zu sein, als durchaus notig ist, 
damit ein Arbeiter eine Familie ernahren konne"l). Und dann 
beweist er sehr ausfiihrlich, daB infolge der giinstigen Verhalt
nisse der Marktlohn iiber dem natiirlichen Lohn steht. So "schlagt 
er schlieBlich der Bestimmung des Arbeitslohnes durch den Wert 
der notwendigen Lebensmittel ins Gesicht durch den Nachweis, 
daB dieses in England nicht der Fall zu sein scheine" 2). 

Rica.rdo ist nicht mehr Vertreter der Existenzminimums
theorie; er fiihrt die Hohe des Arbeitslohnes auf die gewohn
heitsmaBige Lebenshaltung zuriick. Auf demselben Standpunkte 
stehen auch Ma.lthus und .J. St. Mill. Und iiberhaupt ver
Hert die Theorie immer mehr an Bedeutung. 

Auf kurze Zeit taucht diese Theorie in Deutschland wieder 
auf. Rodbertus, Marx und Engels (in den 40er Jahren) 
waren zwar nicht ausdriickliche Vertreter des "natiirlichen Mini
mums", es treten aber in ihren Theorien die Spuren der alten 
Lehren klar hervor. So meint Rodbertus im "Kapital": "Die 
Arbeit erhalt unter der Herrschaft der Tauschwertgesetze, gleich 
den Produkten, eine Art "Kostenwert", der auf ihren Tausch
wert, den Lohnbetrag, eine Anziehungskraft auBert. Dies ist 
derjenige Lohnbetrag, der notig ist, um sie " in Stand zu erlw.lten", 
d. h. um ihr die Kraft zur eignf:,n Fortsetzung, wenn auch nur 
in ihrer Nachkommenschaft, zu gewahren, der sogenannte "not
wendige Unterhalt'(3). Und im kommunistischen Manifest heiBt 
es: "Die Kosten, die der Arbeiter verursacht, beschranken sich 
fast nue auf die Lebensmittel, deren er zu seinem Unterhalt und 
zur Fortpflanzung seiner Rasse bedarf'(4). "Der Durchschnitts
preis der Lohnarbeit ist das Mini mum des Ar bei tslohnes, 
d. h. die Summe der Lebensmittel, die notwendig sind, um den 
Arbeiter am Leben zu erhalten. Was also der Lohnarbeiter 
durch seine Tatigkeit sich aneignet, reicht nur dazu hin, um gein 

1) A. Smith: Die Quellen des Volkswohlstandes (Stuttgart 1861), 
Bd. I, S.70. 

') Ma.rx: Theorien iiber den Mehrwert, Stuttgart 1905, Bd.2, S.80. 
3) Das Kapital, Berlin 1884, S. 183. 
') Das komunistische Manifest, Berlin 1899, S. 14. 
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nacktes Leben wiederzuerzeugen"l). Und Engels hatte schon 
im Jahre 1844 geschrieben: ,,1m Kampfe siegt der Starkere, 
und wir werden, um das Resultat dieses Kampfes vorauszu
sagen, die Starke der Kampfenden zu untersuchen haben. Zuerst 
sind Gnmdbesitz und Kapital jedes starker aIs die Arbeit; denn der 
Arbeiter muB arbeiten, um zu leben, wahrend der GrundbeRitzer 
von seinen Renten, und der Kapitalist von seinen Zinsen, im Not
falIe von seinem Kapital oder yom kapitalistischen Grundbesitz 
leben kann. Die Folge davon ist, daB der Arbeit nur das Aller
notigste, die nakten Subsistenzmittel zukommen, wahrend der 
groBte Teil der Produkte sich zwischen d{)m Kapital und dem 
-Grundbesitz verteilt" 2). . 

Marx und Engels haben spater ihre Ansichten geandert3 ) 

und die modeme Literatur des wissenschaftlichen Sozialismus 
steht nicht mehr auf diesem Standpunkte. Er findet aber noch 
seine Vertreter in der "historischen Schule", welche auf der Suche 
naeh einem "Lohngesetz" bei ihrer theoretischen Armut auch nach 
dem Existenzminimum zu greifen bereit ist. Schonberg z. B., 
der gemaB den Brauchen der historischen Schule die Verschieden
heiten in der Lage der einzelnen Arbeitergruppen besonders hervor
heht, halt die Theorie des Existenzminimums aufrecht, beschrankt 
sie aber auf die untersten Schichten. "Nur in einer Lohnklasse 
ist der Klassen bedarf eine feste WertgroBe: fiir erwachsene 
mannliche Arbeiter in der untersten Klasse der ungelemten 
Arbeiter. Die ihm entsprechende LohnhOhe gestattet hier nur 
einer Familie mit einigen Kindem die notdiirftige Befriedigung 
der a bsol u ten Existenzbediirfnisse"4). 

So ist die weitverbreitete Meinung, als ob die Theorie des 
Minimums langst verworfen ware, nicht ganz richtig. Die Be
deutung des Existenzminimums ist aber auf die genannten 

') Ebenda, S. 19. 
2) Umrisse zu einer KIitik der NationalOkonomie, 1844 (aus dem 

deutsch-franzos. Jahrbiichern) Lit. NachlaB, Bd. I, S.457. 
3) "Der wirkliche Wert der Arbeitskraft weicht vom physischen 

Minimum ab; er ist verschieden je nach dem Klima und dem Stande der 
gesellschaftlichen Entwicklung; er hangt ab nicht nur von den physischen, 
sondern auch von den historisch entwickelten gesellschaftlichen Bediirfnissen, 
die zu zweiter Natur werden." Marx, Ka.pital, Bd. III, 2, S. 395. 

') Arbeitslohn. Im Handworterbuch der Sta.atswissenscha.ften, 1890, 
S.684. 
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6konomisten nicht beschrankt. Denn auch jene Theoretiker, 
welche den Arbeitslohn nicht auf das natiirliche Minimum zuriick
fiihren, operieren dennoch in dieser oder jener Form mit diesem 
Minimum und fiigen es in ihre Systeme ein. Das Existenzmini
mum hort hier auf, die normale durchschnittliche Stufe des Lohnes 
zu sein; vielmehr steht der letztere in der Regel iiber diesem 
Punkte_ Das Minimum behalt aber seine Bedeutung als tiefste 
Grenze des Arbeitslohnes, und es sind dann andere Verhli.ltnisse 
(das Herkommen, der okonomische Kampf usw.), die bestimmen, 
wie hoch iiber diesem Punkte der wirkliche Arbeitslohn sich 
stellt. 

"Une portion du salaire des ouvriers productifs represente 
cette partie de la richesse mobiliaire, qui est strictement necessaire 
a leur entretien; ... nous l'appelerons Ie salaire necessaire ... La 
premiere classe qui partage Ie revenu national est celIe des ouvriers 
productifs lesquels outre Ie salaire necessaire obtiennent presque 
toujours une partie plus ou moins considerable du superflu de 
leur propre production; .... j'appelerai cette part Ie salaire 
superflu" 1). 

"Die Summe der Subsistenzmittel, welche eine Arbeiter
familie zur Erhaltung ihrer Arbeitsfahigkeit notwendig bedarf, 
setze ich fiir jede Fawilie im W 3rte gleich "a" Scheffel Roggen 
jahrlich .... Es ~oll durch diese Unterhaltsmittel dem Arbeiter 
nicht bloB das Leben, sondern auch die Arbeitsfahigkeit erbalten 
werden. Ander~rseits bleiben all':l GenuBmittel, die hierzu nicht 
absolut erforderlich sind, von dem was wir mit "a" bezeichnen, 
ausgeschlossen "2). 

Bekanntlich enthielt der Th iinensche "natiirliche Arbeits
lohn" noch einen zweiten Bestandteil, der die Genu/3mittel re
prasentierte, und der mit "y" bezeichnet war3). 

I) Sismondi: De 130 richesse commerciale, Geneve 1903, I, p.85, 
86, 90. 

2) Thiinen: Der isolierte Staat, Jena 1910, S.476. 
3) Dieselbe Ansicht ist auch von den Nachfolgern der klassischen 

()konomie, wie auch von den modernen ()konomisten vertreten. So meinte 
z. B. Lotz: "Der niedrigste Arbeitslohn mull immer so hoch sein, dall sein 
Betrag dem Arbeiter wenigstens so viel gewahrt, als er zur fortwahrenden 
Restauration seiner produktiven Kraft, wenigstens zur NotC'urft braucht. 
Doch erfordert es selbst das Interesse des Unternehmers, den Arbeitslohn 
nie auf diesen Punkt herabsinken zu lassen, sondern den Lohn der Arbeit 
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Die Theorie des ExistenzmiPimums erscheint auf den Jrsten 
Blick ganz plausibel und selbstverstandlich, und die darauf auf
gebaute Theorie scheint ebenso fest zu sein wie die Naturwissen
schaften, aus denen sie abgeleitet ist. 

Der erste Einwand aber, der sich sogleich dagegen erheben 
Ia.Bt, besteht darin, daB die Physiologie und die Botanik eigentlich 
nicht ein Existenz mini mum, sondern einen Normaltypus der Er
nahrung kennen, nicht ein "MindestmaB" dessen, was zum "Lebens
unterhalt" notwendig ist, sondern eine "entsprechende Ernahrung". 

Wichtiger noch aber ist die Tatsache, daB sich naturwissen
schaftliche Gesetze und Begriffe iiberhaupt nicht ohne weiteres 
auf die Gesellschaft iibertragen lassen. Insbesondere ist das 
Existenzminimum ein Begriff, der in den Gesellschaftswissen
schaften nicht anwendbar und fiir sie ohne jede Bedeutung ist. 
Nicht nur in dem Sinne, daB das Existenzminimum den "natiir
lichen Arbeitslohn" nicht bestimmt, sondern, daB es iiberhaupt 
in der NationalOkonomie unhaltbar ist. 

Der Fehler, der dieser Theorie zugrunde liegt, besteht in 
folgendem. Man stellt sich einen abstrakten Menschen zu 
einem abstrakten Zeitpunkte vor und fragt sich alsdann: Was 
rouB notwendig dieser Mensch haben, damit er nicht an Hunger 
und Frost zugrunde geht? Und die selbstversta.ndliche Antwort 
lautet: Gegen Hunger Nahrung, gegen Frost Wohnung und 
Kleidung. Ergo: Bestimmte Mengen von Nahrung, Kleidung 
und Wohnung bilden das physische Existenzminimum. 

immer so zu regulieren, daB dem Arbeiter auBer dem, was er zur diirftigsten 
Restauration seiner schafl'enden Kraft braucht, wenigstens noch etwas 
iibrigbleibt." (Revision der Grundbegriffe der Nationalwirtschaftslehre, 
1813, Bd. III, S. 130.) "Der groBe Teil des produktiven Kapitals eines 
Landes, der zur Bezahlung der Lohne und Gehalter der Arbeiter ange
wendet wird, ist ofl'enbar nicht durchaus notwendig zur Produktion. So
viel davon a~ iiber den wirklichen Lebensbedarf hinausgeht (was bei ge
schickten Arbeitern in betrachtlichem MaBe der Fall ist), wird nicht aUB
gegeben, um Arbeiter zu unterhalten, sondern um dafiir eine Extravergiitung 
zu geben." (J. St. Mill, Grundsiitze der politischen ()konomie, Deutsch 
Leipzig 1869, Bd. I, S.61.) "Die Nachfrage nach Arbeit, wie na.ch jeder 
anderen Ware, beruht einerseits auf dem Gebrauchswerte derselben, anderer
seits auf der Zahlungsfahigkeit der Kaufer. Diese beiden Momente be
stimmen die Maximalgrenze des Lohnes, wie die Unterhaltsmittel des 
Arbeiterstandes die Minimalgrenze." (W. Roscher, Grundlagen der 
Nationalokonomie, Berlin 1906, S.492.) 
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Die "Methode" ist aber vollstandig falsch. Die physische 
Existenz des Menschen ist sein Leben von Anfang bis zu Ende, 
und yom okonomischen Standpunkte hat hier seine Arbeits
fahigkeit eine besonders groBe Bedeutung. Nur insofern und so
lange !"ie existiert, kann er auf dem Markte als Verkaufer seiner 
Arbeitskraft auftreten und an der Produktion aktiven Anteil 
nehmen. Daher muB der Arbeitslohn nicht nur seine "physische 
Existenz", sondern auch seine Arbeitsfahigkeit sichern. 

Zweitens gehort yom nationalokonomischen Standpunkte 
aus auchdie Existenz der Frau und der Kinder zu der 
Existenz des Arbeiters seIber. Der Arbeitslohn muB ["l:sreichen 
zur Fristung der notwendigen Bediirfnisse nicht nur des Arbeiters 
allein, sondern auch seiner ganzen Familie. Zu den not
wendigen Ausgaben der Produktion der Arbeitskraft gehOren 
auch die Kosten der Kindererziehung und die Existenz 
der Frau, insofern wenigstens, als sie seIber nicht arbeiten 
kann. 

Das Existenzminimum muB allen diesen Anforderungen ent
sprechen. 

Nehmen wir an, daB ein dem Existenzminimum ent
sprechendes Einkommen sich wirklich finden laBt. Was wiirde 
der Fall sein, wenn der Arbeitslohn unter dieses Niveau herunter
sanke? MiiBte dann die Existenz des Arbeiters aufhoren, oder 
wenigstens seine Arbeitsfahigkeit verschwinden? Dies wiirde 
die logische Konsequenz des Existenzminimums sein; denn 
eine dauernde Existenz unter dem Existenzminimum ist ein Ding 
der Unmoglichkeit. Die Okonomisten sprechen aber oft von 
ganzen Klassen und Schichten, die dauernd unter dem Niveau 
des Minimums leben1). Es ist aber klar, daB nur das eine von 
beiden richtig sein kann: entweder gibt es ein solches Minimum 
- dann gibt es unter ihm keine Existenz, oder es ist auch unter 
ihm eine Existenz moglich - dann ist es kein Minimum, sondern 
em ganz willkiirlich gJwahlter Punkt. 

Man konnte darauf vielleicht erwidern, daB dieser Punkt 
keinefeste und bestimmte GroBe ist, daB man ihn nur im allge
meinen bezeichnen kOnnte. Sieht man sich aber die Sache naher 

1) Z. B. die englischen "Public Wealth-Reports", die belg.: "Budgets 
economiques des Classes ouvrieres" von Ducpetiau. Dariiber beiMarx, 
Kapital, Bd. I, S.620-639. S. auch unten S.41-48. 
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an, so wird der Umfang dieses Begriffes so weit, daB er jede 
konkrete Bedeutung verliert. 

Es ist kIar, daB beim Sinken des Arbeitslohns unter das Mini
mum nicht der Tod die unmittelbare Folge ist, sondern die Ver
schlechterung der Gesundheitsverhaltnisse, der Rtickgang der 
Arbeitsfahigkeit und die Verktirzung der mittleren Lebensdauer. 
Es fangen hier jene "Mittel" zu wirken an, welche Malthus 
die zerstorenden genannt hat: Krankheiten, vorzeitiger Tod, 
groBere Kindersterblichkeit usw. Je tiefer der Arbeitslohn sinkt, 
desto starker die Wirkung dieser Faktoren, desto, ktirzer die 
mittlere Lebensdauer, desto geringer die Arbeitsfahigkeit, desto 
kleiner der lebensfahige Nachwuchs. Wo der Arbeitslohn bis zur 
absoluten Null gesunken ist, also bei vollstancligem Mangel 
an Lebensmitteln, beschranken sich die Lebensdauer und Arbeits
fahigkeit nur auf eine ganz kurze Zeit, sinken also ebenfalls auf Null. 

In den Grenzen zwischen Null des Arbeitslohnes und dem 
Existenzminimum sind Lebensdauer und Arbeitsfahigkeit pro
portional dem Einkommen. Die "Existenz" ist eine Funktion 
des Einkommens. 

Was ware aber der Fall, wenn der Arbeitslohn tiber das 
Minimum stiege, also wenn nach der Deckung der notwendigen 
Bedtirfnisse dem Arbeiter ein DberschuB bliebe? 1st hier seine 
physischJ Existenz von der Rohe seines Lohnes vollstandig unab
hangig? Sind zwei Arbeiter, welche beide "tiber dem Minimum" 
stehen, aber verschiedene Lohne haben, in ihrem rein "physischen 
Dasein" vollstandig gleich? Mit anderen Worten, verschwindet 
der Zusammenhang zwischen dem Einkommen und der Existenz? 

Nein, auch hier nicht. Je bessere Nahrung sich der Arbeiter 
leisten kann, je besser die KIeidung und Wohnung, tiber die er 
verftigt, desto besser ist seine Existenz gesichert, desto groBer 
seine Lebensdauer, desto hoher seine Arbeitsfahigkeit. Also 
auch hier - in dem Gebiete tiber dem Existenzminimum (bis 
zu einem gewissen hoch liegenden Punkte) ist es richtig, daB 
die physische Existenz mit der Rohe des Einkommens sich andert. 
Auch hier ist die Existenz eine Funktion des Ein
kommens. 

Ein paar Zahlen mogen diese· Frage illustrieren. In den 
Jahren 1863-1869 kam in Danzig auffolgende Zahlen von Leben
den je ein SterbefaIl: 
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i. d. StraJ3en mit dureh
schnittlieher Kommunal

steuer auf einen Einwohner 

0,3 Taler 
0,31-0,7 " 
0,71-1,6 " 
1,61-3,5 " 
3,51 und mohr Taler 

25,67 
29,56 
30,95 
42,92 
52,601). 

In Braunschweig starben 1000 Personen des betreffenden 
Alters. 
i. StraJ3en mit durehschnittl. Alter in Jahren 
Einkommen auf cine Person 5-15 15-30 30-50 60-70 

bis zu 75 Taler. 96 74 140 472 
75-100 " 93 59 135 373 

100 -150 " 80 50 123 382 
150-200 " 85 43 129 311 

libel' 200 " 64 42 135 2552). 

Dber diese Zahlen sagt Westorga.a.rd: "Da die Beob
achtungsreihe recht klein ist, kann es nicht wunder nehmen, 
wenn die Ergebnisse etwas schwankend sind; so viel geht jedoch 
klar hervor, daB die Sterblichkeit in den Stral3en mit wohl
habender Bevolkerung im ganzen viel kleiner war als in denen 
mit armerer, und zwar nicht am wenigsten 1m Alter 5-15, wo 
yon einem EinfluI3 des Berufs auf die Sterblichkeit noch kaurn 
die Rede sein kann." 

Um das dem Existenzminimum entsprechende Einkommen 
zu tinden, ist es notwendig, eine normale Sterblichkeit zu er
mitteln; dann wiirden die Klassen mit geringerer Sterblichkeit 
libel' dem Minimum stehen, und die mit groI3erer Sterblichkeit 
unter ihm. Ein solcher Begriff abel', als absoluter odernaturwissen
schaftlicher, ist ganz unmoglich. MuI3 die Sterblichkeit 10, 50 
odeI' 100 % betragen 1 Die Frage ist offenbar unlOsbar. Auch die 
Durchschnittszahlen konnen dabei nicht aushelfen, eben deshalb, 

1) A. Lievin: Die Mortalitat in Danzig wahrend der Jahre 1863 
bis 1869 mit Beziehung auf die offentliche Gesundheitspflege. In derDeut· 
schen Vierteljahrsschrift fUr offent!. Gesundheitspflege, Braunschweig 
1871, III. 

2) Nach Reck, zit. bei West.ergaar d: Morta.litat und Morbilitiit, 
Jena 1901, S.472. 

Lewin, ArbeitsJobn. 2 
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weil sie Durchschnitte sind zwischen den verschiedenen Koeffi
zienten der verschiedenen Klassen. Sie konnen nicht den Aus
gangspunkt fiir die Bestimmung des Existenzminimums bilden, 
weil sie seIber mit dem Wohlstande und der Anzahl der verschie
denen Klassen sich verschieben. AuBerdem, da die unbemittelten 
Bevolkerungsklassen iiberall die Mehrheit bilden, so steht der 
durchschnittliche Sterblichkeitskoeffizient dem speziellen Koeffi
zienten fiir diese Klasse nahe. Er kann daher nichts zur Losung 
dieser Frage beitragen. 

Die Untersuchung iiber die Sterbeverhaltnisse der Berliner 
Bevolkerung, welche Grimscha.w in den Jahren 1883-85 durch
gefiihrt hatte, beweist ebenfalls, daB Verschiedenheiten in den 
Sterbeverhaltnissen der verschiedenen Klassen (auch fiir die 
wohlhabenden Gruppen der Bevolkerung) existieren. Er hat 
die ganze Bevolkerung in 4 Gruppen eingeteilt. Zu der ersten 
gehoren Tagearbeiter, Brief trager, Gesinde, Kutscher usw, 
zu der zweiten Handwerker, Facharbeiter, Kleinhandler, zu der 
dritten Gehilfen im Handel, Kontoristen, selbstandige Kaufleute 

. (die nicht als Kleinhandler bezeichnet werden konnten) und zur 
vierten liberale Professionen, Beamte, groBere Fabrikanten, Kauf
leute, Kapitalisten. Von 1000 Personen jeder Altersklasse 
sta.rben jahrlich: 

Alter (J.) 
5-20 . 

20-40 . 
40-60 . 

1. Gruppc 2. Gruppe 
11 9 
16 12 
37 24 

3. Gruppe 
8 

4. Gruppe 
3 

60 und dariiber no 61 

14 
29 

154 

1) Zit. bei Westergaard, S.477. Fiir Krankheiten als soziale Er
scheinung seien noch folgende Zahlen erwahnt, die beweisen, wie erheblich 
die Unterschiede sind. 

Auf 10 000 Lebende kamen in Hamburg Todesfalle an Tuberkulose 
(1896-1900): 

in Familien mit 900- 1200 M. Einkommen. . 65,7 
1 200- 2000 ,," 55,9 
2 000- 3 500 " . 36,3 
3 500- 5 000 " . 22,8 
5000-10 000 "" . 18,3 

10000-25000"" . 17,2 
25000-50000 "" . 22,1 

Auf 10000 Lebende kamen Sterbefalle an Lungensch windsueh t 
in Wien: 
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Alle Zahlen weisen auf einen sehr engen Zusammenhang 
der Lebensdauer mit der EinkommenshOhe hin. Wenn man 
eine Stufenreihe von Null des Einkommens an bis zu einem Maxi
malpunkt aufstellt, so entspricht jeder Einkommenstufe eine ganz 
bestimmte "Existenz". (Die Rede ist hier iiberall nur von der 
"physischen Existenz", d. h. hauptsachlich von der Lebens
dauer und Arbeitsfahigkeit.) Das Einkommen und die Existenz 
bilden zwei parallel laufende Reihen. Wo liegt aber alsdann 
das Minimum 1 Und ist es moglich, aus dieser langen Kette 
ein Glied auszuwa.hlen und es als Minimum zu bezeichnen 1 Offen
bar wird eine solche Auswahl ganz willkiirlichsein, denn ein Punkt 
hat das gleiche Anrecht darauf wie jeder andere. 

Zu demselben Schlusse in der Frage des Existenzminimums 
gelangt man, wenn man, Btatt den Zusammenhang der Lebens
fahigkeit mit dem Gesamteinkommen zu untersuchen, den Ar
beitslohn in seine Bestandteile zerlegt und jeden Teil besonders 
beriicksichtigt. Wir haben es hier in erster Linie mit dem Auf
wand fiir Nahrung, Wohnung und Kindererziehung zu tun. 

2. Die Ernlihrung. 
Die Ernahrung ist ein Gebiet, auf dem die Naturwissen

schaften in bezug auf die Frage des "Lebensnotwendigen" zu 
festen und bestimmten Ergebnissen gekommen sind. Zum 
Unterschied von der Wohnung, Kleidung usw. ist es hier mog 
lich, auf den Eigenschaften des menschlichen Organismus fuBend, 
zu konkreten und exakten Normen zu gelangen. Man braucht 
hier nicht auf die banale Tatsache sich zu beschranken, daB 
ohne Nahrung der Mensch nicht existieren kann, sondern die 

Bezirke 
sehr arm . 64,9 
arm . . . 55,8 
wohlhabend • . 42,2 
sehr wohlhabend 42,4 
reich . . . . . . . 32,1 
sehr reich. . . . . 14,8 

(Prinzing, Handbuch der medizinischen Statistik S. 437 -438.) 
Was speziell die Arbeitsfahigkeit betrifft, BO ist dafiir keine entsprechende 
Statistik vorhanden. Es ist aber wohl anzunehmen, daB mit der Einkommen
abstufung die Arbeitsfahigkeit BOgar in rascherem Tempo zu- und abnimmt 
a.ls die Sterbe- und Krankheitsverhaltnisse. 

2* 
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Naturgesetze bestimmen es, welche Stoffe und in wclchen Mcngen 
sie dem Menschen notwendig sind. 

Es miiBte scheinen, daB dieser Umstand einen festen Aus
gangspunkt fiir ein physiologisches und okonomisches Existcnz
minimum bildet - wenigstens auf dem Gebiete der Ernahrung. 
In Wirklichkeit ist dem aber nicht so. Ja, im Gegenteile, die 
Fragen der Nahrung tmd Ernahrung beweisen am klarsten, wie 
wenig die naturwissenschaftlichen Gesetze vermogen, die Probleme 
zu lOsen, die mit der gesellschaftlichen Entwicklung entstehen. 
Ich gehe deshalb auf diese Frage naher ein. 

Von den Stoffen, die zur Wiederherstellung des mensch
lichen Organismus und zur Erhaltung seiner normalen Tem
peratur gehoren, sind drei Arten von besonderer Bedeutung: 
EiweiB, Fett und Kohlehydrate. Wasser, Sauerstoff und manch 
andere Substanzen sind zwar nicht minder als die genannten not
wendig; allein bei normalen Verhaltnissen sind sie in ausreichen
den Mengen vorhanden, und ihre Beschaffung macht keine Sorgen. 
EiweiB, Fett und Kohlehydrate existieren dagegen nur in pflanz
lichen und tierischen Verbindungen, und ihre Produktion erfordert 
daher eine wesentliehe Arbeit. 

Diese Stoffe sind zur Wiederherstellung des Organismus 
notwendig. Zur Erhaltung der korperlichen War me muB bei 
deren Verbrennung ein gewisses Quantum von Warme entstehen. 
Die Ernahrungsfragen sind daher auf diese drei Elemente und 
auf die Warmequanten konzentriert. 

Von diesen drei Elementen steht wieder das EiweiB im Vorder
grunde. Fett und Kohlehydrate Mnnen in gewissen - sehr 
weiten - Grenzen einander ersetzen l ). Das EiweiB ,aber ist in ge
wissenMengenabsolutnotwendigundlaBtsichdurchnichtsersetzen. 

1) :Fett und Kohlehydrate ersetzen sich im Verhaltnis von 100 zu 175-
(V oi t, Physiologie des allgemeinen Stoffwechsels und der Ernahrung. 
Leipzig 1881, S.499). "Wir kennen viele FaIle, in welchen das Fett in del' 
Kost fehlt nnd auBer Eiweis eigentlich nur Kohlehydrate vorhanden sind 
(bis zu 85 % des ganzen Warmewertes) und Beispiele extremer Fettnahrung. 
Ein Holzknecht im Gebirge, der bis 300 g Fett verzehrt, oder der kanadische
Jager, der von dem aus Fleischpulver und Fett hergesteIlten Pemmikan die 
Mahlzeiten bereitet, decken fast ausschlieBlich ihren Kraftbedarf mit 
Fett. In der Tat gelangen noch derartig groBe Ifettmengen gut zur Resorp
tion; ein Gesunder resorbiert 306 g Fett im Tage, welche mit 734 g Kohle· 
hydraten gleichwertig sind" (Rubner, Lehrbuch der Hygiene, 1903, S. 475), 
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Die notwendigen Mengen EiweiB und anderer Na.hrstoffe 
sind unter verschiedenen Verhaltnissen sehr verschieden. Sie 
sind in kaItem Klima, ferner beim Manne, bei schweren Menschen, 
bei anstrengender Arbeit groBer aIs in warmem Klima, bei der 
Frau, bei leichten Menschen und leichter Arbeit usw. Aus diesen 
Griinden konnen die Nahrungssatze nicht einen absoluten, alI
gemein gultigen Charakter haben, sondern nur die Bedeutung 
von Durchschnittszahlen, und sie sind nur insofern miteinander 
vergleichbar, als sie fUr analoge Verhaltnisse ermittt>lt sind. 

Voit hat die Mengen des notwendigen Verbrauchs fur einen 
Mann mittleren Gewichts (70 kg) auf U8 g EiweiB, 56 g Fett 
und 500 g Kohlehydrate bestimmt, und R u bn er ha.lt 3000 Warme
kalorien fur notwendig. Die Meinungen gehen aber sehr ausein
ander, insbesondere in der Frage des notwendigen EiweiBver
brauchs. Es wurden z. B. folgende Satze bei Mannern mittleren 
Alters und mittleren Gewichts bei leichter Arbeit gefunden 1) : 

Voit u. Pettenkofer 137 g EiweiB 
Forster . . . . . 130 g " 

" (165 Jager) U6 g " 
Hoch . 108 g " 
Ranke 100 g " 
Beaunis 92 g " 
Beneke 90 g " 
Nakahama (bei maBiger Arb.) . 85 g " 
Hoeh (bei ein. Steinhauer 86 kg) 93 g " 

Die Schwankungen sind also sehr groB: von 85 g bis zu 
137 g. Zieht man noch die Extremfa.lle in Betracht, so sinkt 
der Arbeitsverbrauch bis 65 g (47 ReineiweiB) bei den Webern 
in Zittau 2) und steigt bis zu 189 bei anstrengender Arbeit bei 
8chwedischen Arbeitern 3). Schwanken aber diese Normen 
schon so stark auch bei ungefahr gleichen Verhaltnissen, so ver
Heren sic offen bar ihre absolute Bedeutung und behalten nur den 
Charakter von arithmetischen Durchschnitten. 

1) Munk: Einzelernahrung und Massenernahrung. 1m "Handbuch 
der Hygiene", herausg. von Weyl, Bd. III, S.84. 

2) C. V. Rcchenberg: Die Ernahrung der Handweber in der Amts
hauptmannschaft Zittau, Leipzig 1890, S. 27. 

3) Konsumtion nach Sozialklassen. Von Stefan Bauer, im Hand
worterbuch der Staat,swisBenschaften, Rd. VI, S. 136. 
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Die ermittelten Satze sollen die Bedeutung von Minimal
sa.tzen haben; da der Organismus dieser Mengen notwendig 
bedarf, so muB er bei geringerer Nahrung allmahlich zugrunde 
gehen. Trotzdem geht aus der angefuhrten Tabelle hervor, 
daB einerseits die menschliche Existenz auch tief unter der Grenze 
moglich ist, und daB andererseits der Verbrauch nicht selten die 
Grenze wesentlich ubersteigt. 

Die erste Ursache dieser Erscheinung liegt darin, daB die 
notwendigen EiweiBmengen auch davon abhangen, in welcher 
Form sie dem Organismus zugefUhrt werden. Rubner ist der 
Ansicht, daB "das EiweiBminimum" sich nur feststellen laBt, 
wenn man ganz genau bestimmt, mit welchen Nahrungsmitteln 
es erreicht werden soll; nicht einmal das Verhaltnis des EiweiBes 
zu den anderen Nahrungsstoffen entscheidet hieriiber ausschlieB
lich. Die einzelnen Nahrungsmittel mussen, was ihre Wirkung 
auf den Korper anlangt, direkt gepriift werden. 

Nimmt man fUr einen mittleren Arbeiter den Bedarf von 
3080 Kalorien fUr einen Tag an, so kann man diese bestreiten 
durch 

3080 g Kartoffeln mit 83 g EiweiB 54 g ReineiweiB 
800 g Reis ,,75 g" 71 g " 
800 g Mais ,,78 g" 71 g " 

1500 g Schwarzbrot" 95 g" 88 g " 
"Dadurch wiirde bei Kartoffeln, Mais und Schwarzbrot das Ei
weiBbediirfnis vollig, bei Reis nicht ganz gedeckt"l). Dagegen 
ist der EiweiBverbrauch bei Fleisch 240-300 g im Tage und 
bei ausschlieBlicher Eierkost (20-22 Stuck im Tage) mindestens 
141 g2). 

Die Ernahrungssatze weisen infolgedessen groBe Verschie
denheiten auf. Es wiirde aber ganz falsch sein, anzunehmen, 
daB die 83 g KartoffeleiweiB eben so nutzlich sind wie 300 g 
in Fleisch. Die Art der Nahrung wirkt ihrerseits auf den Organis
mus wieder ein; seine Arbeits-und Leistungsfahigkeit sind im 
ersteren FaIle viel geringer als im letzteren, trotzdem in beiden 
Fa.llen die notwendigen Mengen erreicht sind. 

Die zweite Ursache liegt in dem Umstande, daB zahlreiche 
Bevolkerungsgruppen sich schlechter ernahren, als es notwendig 

') Handhuch der Hygiene, S.465-466. 
') Ebenda.. 
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ware, um die Leistungsfahigkeit des Organismus auf der Hohe 
zu erhalten. Wenn man die Erna.hrungsverhii.lnisse solcher 
Personen untersucht, so findet man sehr geringe Nahrungssatze, 
die aber in Wirklichkeit als Beispiele der Unterernahrung dienen 
miillten. Da man aber die Versuche nur an lebendigen Menschen 
anstellen kann, so ist es ganz natiirlich, daB in den ermittelten 
Normen auch die Verschiedenheiten der Ernahrungsverhaltnisse 
verschiedener Gesellschaftsklassen sich aus<lriicken. 

Dieser letztere Umstand hat eine groBe Bedeutung. Be
stimmten Lebens- und Arbeitsverhaltnissen entsprechen auch be
stimmte Quanten von Nahrungsmitteln, die zur Erhaltung der 
vollen oEnergie und Arbeitsfahigkeit notwendig sind. Diese 
"norma Ie Ernahrung" ist aber bci weitem nicht allen zuga.ng· 
lich. Da aber die biologischen Untersuchungen nicht mit ab
strakten, durchsehnittlichen, "nolmalen" Menschen zu tun 
haben, sondern mit konkreten Individuen, so ist das Resultat 
der Untersuchung unter anderem auch von der sozialen Stellung 
des Versuchsobjektes stark beeinfluBt. Freilich strebt der Mensch 
instinktiv danach, auf irgendeine Art, in irgendeiner Form die 
ihm notigen Mengen von Eiweill, Fett usw. aufzunehmen; ist 
er nicht imstande, diese Quanten in Fleisch, Eiern und Milch 
zu verbrauchen, so geht er zu Kartoffeln und Heringen iiber. 
Allein auch diese unbewullte ZweekmaBigkeit hat ihre Grenzen. 
Statt zur monotonen Pflanzennahrung iiberzugehen und die 
Minimalsatze auf diese billigste Art zu erreichen, zieht er dennoch 
vor, seine Kost zu variieren, selbst auf die Gcfahr hin, dabei 
unter den normalen Satzen bleiben zu miissen1). Der Organismus 
und sein Leben sind sehr elastische Dinge. Von 45 g (EiweiB
verbrauch des hungernden Menschen 2) bis zu 200 hinauf zieht 
sich eine ununterbrochene Reihe von "Ernahrungssatzen", die 
dieser oder jener Forscher in seiner Untersuchung ermittelt 
und als Minimum angenommen hatte3). 

') Rubner, Volkserniihrungsfragen, Leipzig 1908. S.112. 
2) Das wirkliche Leben aber rechnet natiirlich auch mit der Hunger

norm von 45 g nicht und riickt oft den Verbrauch noch tiefer herunter. 
3) Viel einfacher und weniger streitbar ist die Frage von den Wii.rme. 

kalorien, die dem Menschen notwendig sind. Zwar hat man auch auf diesem 
Gebiete fast unglaublich niedrigc Normen gefunden (Tuczek, der in drei 
}1'aIlen die Sii.tze von 614, 620 und sogar 300 Kalorien gefunden, hat dies6 
Zahlen als "Normen" angenommen. An dieser Theorie Tuczeks zweifelt 
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Ist aber eine Existenz auch auf dem niedrigsten Niveau, 
ja sogar bei Hungernorm moglich, so kann offenbar nicht davon 
die Rede sein, ein Ernahrungsminimum zu finden, sondern 
nur ihre normale GroBe, d. h. jene Zusammensetzung der Nahrung, 
welche den Bediirfnissen des Organismus vollstandig geniigt; 
mit anderen Worten, es muB sich um eine Kost handeIn, die nicht 
nur die Existenz von heute auf morgen crhalt, sondcrn auch die 
Krii.fte vollstandig wiederherstellt, den Anforderungen voll
standig geniigt und die Energie und Arbeitsfahigkeit das Maxi
mum erreichen IaBt. Was in den meisten Biichern iiber Er
nahrungshygiene at'! EiweiB- und Verbrauchsminimum bezeichnet 
wird, ist eigentIich diese normale GroBe, und nicht jene geringen 
Satze, bis zu weichen der Verbrauch des Menschen unter ge
wissen gesellschaftlichen Zustanden sinktl). "Die fiir den mitt-

sogar Rechen berg. welcher auch seIber nicht geneigt ist, allzu hohe 
Normen aufzustellen ("Ernahrung der Handweber in Zittau", S.44»; im 
allgemeinen ist die Norm von 3000 Kalorien fiir den erwachsenen 
Arbeiter bei mittlerer Anstrengung angenommen. Diese Norm ist aber bei 
verschiedener Muskelanstrengung verschieden und steigt bei schwerer 
Al'beit noch viel hoher. Rubner hat folgende Zahlen gefunden: 

Kraftverbrauch (brutto ) 
in Kalorien fiir 24 Stund. 

Hungernd und ruhend . . . . . . . 2303 
Arbeiterkategorie I (leichte Arbeit) . 2631 

II (mittlere Arbeit) 3121 
III (schwere Arbeit) 3659 

" IV (Bergleute, Bauernknechte, Holzfaller) 5213 
Diese Zahlen stimmen mit den Resultaten anderer Untersuchungen 

tiberein, und ihre Richtigkeit steht auBer Zweifel. Aber eben deshalb, 
weil sie Normen der soz. abstrakten Warme sind, und nicht konkreter Stoffe, 
so konnen sie nicht - wenigstens nicht allein - dazu dienen, die Qualitat 
und Quantitat der erforderlichen Nahrung zu bestimmen (Rubner, 
Handbuch der Hygiene, S.474). 

1) "Es gibt einzelne, bis aufs auBerste herabgekommene Personen, 
welche bei moglichster Ruhe auffallend wenig Material .zur Bestreitung 
ihrer geringen Bediirfnisse notig haben; dies ist jedoch ein krankhafter 
Zustand ohne Leistungsfahigkeit, bei dem aber doch noch eine gewisse Menge 
von allen Nahrungsstoffen erforderlich ist". (Voit, S. 496.) Rechenberg 
hat bei den Zittauer Webern sehr geringe Nahrungssatze gefunden. 1m 
Durchschnitt kamen auf einen erwachsenen Mann (netto) 47 g EiweiB, 
4.5 g Fett, 451 g Kohlehydrate = 2461 Kal. Rechenberg zieht daraus den 
SchluB, daB die Handweber der Zittauer Gegend "uns ein bewunderns
wertes Beispiel geben, wie billig auBerstenfalls die Ernahrung ohne Scha
digung del' Gesundheit, und del' gesamte Haushalt ohne hervorragende 
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leren Arbeiter erhobene Forderung von 188 g EiweiB pro Tag 
entspricht sicherlich keinem EiweiBminimum im physiolo
gischen Sinne"l). 

Wird die Frage in dieser Form gestellt, so ist sie nicht mehr 
auf die notwcndigen Quanten EiwciB, Fett und Kohlehydrate 
(und Warmekalorien) beschrankt, sondern es muB auch ent
schieden werden, in welcher Form diese StofIe verbrauclit werden, 
da es dem Organismus, wie bereits erwahnt, durchaus nicht 
gleichgiiItig ist, ob er diese StofIe in Form von Fleisch cder Kar
tofIeln, Milch oder Reis bekommt. "Es kann das gleiche Re-
8ultat, die Erhaltung des stofIlichen Bestandes auf mannigfachc 
Art, d. h. durch verschiedene Mischungen und Mengen der Nah
rungsstofIe erreicht werden; aber nur ein Fall aus der mannig
fachen MogIichkeit ist fUr den jeweiligen Korperzustand der 
richtige. Dies ist derjenige, bei welchem mit den kleinsten 
Mengen jedes NahrungsstofIes jener EfIekt errcicht wird" 2). 

Dann ist aber auch mit der Durchschnittsnorm von 118 g 
EiwC'iB 5G g Fett und 500 g Kohlehydrate noch niehts ge-

Diirftigkeit eingerichtet werden kann" (S. 76). Diese "Gesundheit" schildert 
er aber auf S. 34 folgendermaBen: "Die Manner sehen blaB und meist sehr 
mager aus, sind schwiichlich, zuweilen so sehr, daB sie zu einer mehr Muskel
kraft erfordernden Arbeit, z. B. zu Taglohnerarbeit auf dem Felde wahrend 
der BesteU- oder Erntezeit, nicht fiihig sind. Die Frauen gleichen den Mannern 
im allgemeinen ..... Die Siiuglinge werden, wenn immer moglich, wenigstens 
die ersten 4 Wochen von derMutter gestillt. Nach demAbstillen werden die 
Kinder infolge der fiir sie unzweckmii..Big zusammengesetzten Kost zwar 
yoU und rund, sie sind aber gedunsen und haben meist sogenannte "KartofIel
bauche" (zu fettarme Kost!). Auch die heranwachsenden Kinder sind 
blaB und im Durchschnitt schlecht erniihrt." DaB eine Existenz auf diescr 
tiefen Erniihrungsstufe moglich ist, hat R e c hen b erg aUerdings bewiesen; 
daB sie aber "ohne Schiidigung der Gesundheit" moglich ist, dafiir fehIt 
eben der Beweis. Es ist auch nichts damit gesagt, daB "dieser Ernahrungs
zustand von der tiefstmoglichen Grenze noch ziemlich weit entfernt ist" (S. 40). 

1) Rubner, Volkserniihrungsfragen, S.24. 
') V oi t, S. 501. "Fiir jedes einzelne Individuum gibt es nur ein ganz 

bestimmtes Optimum des Erniihrungszustandes, und da3 Urteil de~ Arztes 
kann nur dann richtig au~fallen, wenn er die gesamten Lebensverha.ltnisse 
und den Gesundheitszustand und die Leistungsfahigkeit alIer Organe mit 
in Rechnung zieht." (Noorden, 'tJberernahrung und Unterernahrung. 
In der "deutschen Klinik am Eingange des XX. Jahrh., III. Bd., S.204.) 
"Eine sorgsame Ernahrung muB moglichst allen Bediirfnissen gerecht 
werden." Rubner, o. C., S.475. 
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sagt. Es entsteht eben die Frage, in welcher Form diese Stoffe 
zugefiihrt werden. Die vegetarische Kost ist im allgemeinen 
viel billiger als die ammalische1). Sie ist deshalb in der Nahrung 
der armen Klassen stark vertreten. Es ist auch moglich, den 
Eiwei13bedarf mit rein vegetarischer Nahrung zu decken. Rubner 
meint, da.B dafiir 3080 g Kartoffeln oder 800 g Reis oder 800 g 
Mais oder 1500 g Schwarzbrot geniigen; und "tatsachlich lebt 
der arme Neapolitaner wesentlich von Wei.Bbrot, 1000-1500 g 
Brot fiir den Tag sind ein durchaus gewohnliches Vorkommnis. 
Dazu manchmal Kartoffrln und Gemiise, wohl auch Bohnen .... 
In der Emahrung des japanischen Volkes finden nur Vegeta
btlien Verwendung, aber nicht ein einziges Nahrungsmittel, 
sondem ein Gemisch, Reis, Gerste und Weizen, Hirse und Buch
weizen, Blattgemiise und dgl."2). 

"Es konnte kaum moglich erseheinfll, meint Bunge3), 

da.B ein Mensch in Form von Vegetabilien die zur Behauptung 
des Stickstoffgleichgewichts erforderliche tagliche Menge von 
wenigstens 100 g Eiwei.B aufnimmt. Besonders ungeeignet er
scheint die Kartoffel. Um in dieser Form 100 g Eiwei.B in den 
Magen einzufiihren, mii13ten wir 5 kg Kartofl'eln verzehren ..•. Ein 
skeptischer BeurteiIer wird dennoch die Moglichkeit zugeben 
miissen, da.B mancher irische AI'beiter 5 kg Karto;ffeln verzehrt 
und sein Sticksto;ffgleichgewicht b€hauptet". "Die landlichen 
Arbeiter in einigen Gegenden Bayems sollen sich ausschlie.Blich 
vonSpeisfll emahren, die aUI> Mehl und Schmalz bereitet werden, 
und dabei die schwerste Arbeit leisten"4). In 1497 g Reis nimmt 
ein chinesischer Arbeiter 112 g Eiwei.B und 1189 g Stlirkemehl 
auf. Da.B manche Arbeiter wirklich hOchst bedeutende Mengen 

1) Um lOCO Kal. zu liefern sind notwendig: 
Rindfl. Eier Hering Butter 
846g 14 St. 6 St. 126g 

Geldwert von 1000 
Kalorien 1,35M 0,84M O,48M O,30M 

Schweinefett Reis Brot KartofIeln 
107 g 290g 430g IlO8g 

Geldwert von 1000 
Kalorien O,15M O,17M O,llM O,07M 

(F. Hirschfeld, Nahrungsmittel und Ernahrung, Berlin 1900, S.27.) 
.) Rubner, o. c., S.478 . 
• ) Bunge, Lehrbuch der Chemie, 2. Aufl., Leipzig 1889, S.73 . 
• ) Bunge, o. c., S.74. 
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von Vegetabilien und Starkemehl aufnehmen, geht aus folgenden 
Angaben hervor 1). 

Arbeiter Kost EiwelB Fett Kohlehyd. 
Italienisehe 

Ziegelarb. l000g Mais,178g Kase 167g 117g 675g 
Holzkncchte i. 

Reichenhall Brot, Mehl, Schmalz 112 309 691 
Holzknecht i. 

Oberaudorf Brot, Mehl, Schmalz 135 208 876 
Bauemknechtc 

i. Laufzom Mehl, Schmalz 143 108 788 
Bergleute :in 

der Grube . 
Silberau. . Viel Vegetabilien 133 113 634 

Die Nahrung der Zittauer Weber ist eine fast ausschlieBIich 
vegetarische, und die Zahl solcher Beispiele konnte noch stark 
vermehrt werden. 

Diese FaIle einer einformigen vegetarischen Nahrung sind 
naturlich Extremfalle; meistens ist die Nahrung gemischt llld 
es sind darin vegetarische und auch animalische Elemente ver
treten. Aber wenn eine solche Nahrung auch die menschliche 
Existenz ermoglicht, so muB sic doch als hochst unrationell be
zeichnet werden. Der Darmkanal des Menschen ist zu kurz, 
um die groBen Volumina von Speisen zu bewaltigen, die er bei 
rein vegetarischer Nahrung aufnehmen muB, oder wenn die 
pflanzliche Substanz verhii.ltnismaBig sehr stark vertreten ist. 
Auch die EinschlieBung del' Nahrungsstoffe bei vielen Vegeta
bilien in feste Gehiiuse aus Zellulose, welche von den Verdauungs
siiften gelOst oder wenigstens durchdrungen werden mussen, 
wirkt erschwerend 2). Diese und manch andere Ursachen machen 
eine rein pflanzliche Nahrung fur den Menschen ungeeignet. 
Daher ist als Folge vegetarischer Diiit in vielen Fallen "eine 
groBere Neigung zu Erkrankungen und eine geringere Widerstands
fahigkeit des Korpers gegen Erkrankungen zu beobachten, so 
daB der Vegetaricr bei derselben Form und Schwere der Erkrankung 
schneller und mehr herunterkommt als andere, bei gemischter 
Kost Lebende.... Endlich lehrt die Statistik, daB in fruheren 
Jahren, wo in Gefangnissen die Kost eine ausschlieBlich vege-

I) Voit, c. 0., S.524. 
') V 0 i t, Uber die Kost eines Vegetariers. Zeitschrift fUr Biologie, 

25. Bd., 1889. 
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tabilische war, die Erkrankungs- und Sterbeziffer der Insassen 
eine viel hohere gewesen ist als in neuerer Zeit, wo dane ben 
wenigstens einen Tag um den anderen AnimaIien verabreicht 
werden"l). Voit ist der Ansicht, daB der Mensch fiir die Dauer 
nicht mehr als 750 g Brot im Tag aufnehmen soUte 2). Anderer
seits soUte er nicht iiber % seiner Nahrung in Fleisch aufnehmen. 
Als normal halt Voi t die Kost, in der 35 % des EiweiBes dem 
Tierreich entnommen sind. Bei einer Norm von 118 g EiweiB 
sind es 40 g TiereiweiB; man braucht dazu 230 g Fleisch (= 191 g 
reines Fleisch). 

AuBer diesen aUgemeinen Prinzipien der richtigen Ernahrung 
ist es unmogIich, exaktere und mehr ins Detail gehende Normen 
aufzustellen; die Ernahrung eines jeden Menschen muB sich, 
um zweckmaBig zu sein, an die individuellen Eigenschaften seines 
Organismus anpassen. In der Regel 
1. muB jeder Nahrungsstoff in geniigender Menge vorhanden sein; 
2. die einzelnen Nahrungsstoffe miissen in richtigem Verhaltnis 

gegeben werden; 
3. die Nahrungsstoffe miissen aus dem Darmkanal in die Safte 

aufgenommen werden konnen; 
4. es miissen auBer den Nahrungsmitteln noch GenuBmittel ge

geben werden. 

Dies sind die Anforderungen an die Ernahrung, die die 
moderne Hygiene steUt. Wie steht es aber in WirkIichkeit mit 
den Ernahrungsverhaltnissen? 

Vor aUem kommt die Erscheinung der Sattigung hinzu. 
In Sattigung und Hunger driiekt sich die geniigende oder unge
niigende Ernahrung aus, und darin besteht die groBe Bedeutung 
diesel' Instinkte. Sic sind machtige Anpassungsmittel des tieri
schen Organismus an seine Lebensumgebung, und je feiner sie 
entwickelt sind, desto giinstiger die Stelhmg im Kampfe um das 
Dasein. 

Der Hunger kann aber nicht bezeugen, welche Stoffe und in 
wclchem MaBe sie dem Organismus notwendig sind, und das Satti
gungsgefiihl beweist keineswegs, daB del' Bedarf an EiweiB, 

1) Munk, Einzelernahrung und Massenernahrung. S.73. 
") V 0 i t, Physiologie der Ernii.hrung, S. 503. 
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Fett und dgl. vollstandig gcdeekt ist. Hunger und Sattigung 
sind im allgemcinen richtige Barometer des Bediirfnisses an 
Stoffen zur Wiedcrherstellung eines sich abarbcitenden Organismus. 
Dieses Bediirfnis entsteht aber nicht ala Funktion der ehemi· 
schen Eigenschaften der Nahrung, sondern steht mit der Nah
rungsmenge im Zusammenhange. Der Bedarf an Stoffen be
stimmter Qualita.t erscheint als Bedarf an bestimmter Quantitat. 
"Das Gefiihl der Sa.ttigung hangt von verschiedenen Momentell 
ab, einmal von der GroBe, von der absoluten und relativen 
Kapazitat des Magens, sodann sehr wesentlich von dcrGcwohnheit. 
Wer von Jugend an gewohnt ist, ein groBes Speisevolumen auf
zunehmen, wie das bei vorwiegender Pflanzenernahrung der Fall 
ist und fast ausnahmslos bci den niedercn Volksklassen zutrifft, 
die ihre Verpflegung um einen moglichst gering en Preis be
streiten miissen, bei dem bleibt das Sattigungsgefiihl aus, sobald 
cr eincweniger voluminose gemischte, aber gehaltreiche, animalische 
Mittel einschlieBende Nahrung gcnieBt, selbst wenn letztere in 
reichlicherem MaBe verwertbare Nahrstoffe enthaIt als die sonst 
gewohnte pflanzliche Nahrung.... Bei gewohnheitsmaBigem 
GenuB einer sehr voluminosen, durch dieZubereitung sehr wasser
reich gewordenen pflanzlichen Nahrung: Kartoffeln, Reis, Mais, 
Hiilsenfriichte, Schwarzbrot, findet eine Anpassung des Magens 
an die groBen Speisevolumina statt, es kommt durch die stete 
iibermaBigc Anfiillung zu cincr dauernden Erweiterung des ge
samten Verdauungskanals, Magens und Darms, die unter dem 
Namen Kartoffelbauch bekannt ist, weil er haufig bei den fast 
nur von Kartoffeln lebenden armen Volksklassen beobachtct 
wird"l). 

"Ein 5 kg Kartoffeln im Tage verzehrender Irlander befindet 
sich dabei seiner Meinung nach ganz gut, obwohl er schlecht ge
nahrt ist; ja er wird sich nicht gesattigt fiihlen und iiber Hunger 
klagen, wenn er eine ausreichende und gute Nahrung in einem 
kleineren Volumen erhalt. Die an ein groBcs Volumen del' Speisen 
gewohnt sind, beurteilen nach der Anfiillung des Magens und dem 
triigenden Gefiihl der Sattigung den Wert der Nahrung, sie ver
spiiren ein Hungergefiihl, sobald ihr Magen bei einer besseren 
und kompendioscren Kost nicht mehr so stark angefiillt wird ...• 

I) Munk, o. c., S.59-60. 
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Um aus einer Schii.digung des Korpers oder aus der Leistungs
fahigkeit auf eine unrichtige Ernahrung, z. B. auf eine zu geringe 
-oder eine iibermaBige Aufnahme des einen oder anderen Nahrungs
stoffes zu schlieBen, miiBte man haufig lange Zeit, monatelang, 
die betreffende Kost aufnehmen" 1). 

Diese Erscheinung hat eine groBe soziale Bedeutung. Die 
armen Bevolkerungsklassen, welche nicht imstande sind, sich die 
notigen Nahrungssubstanzen in ausreichenden Mengen zu be
schaffen, miissen weniger nahrhafte Produkte (Kartoffeln, Brot) 
in solchen Massen verbrauchen, daB ein Sattigungsgefiihl hervor
gerufen wird. Die Qualitat del' Nahrung wird durch die Quan
titat ersetzt. "Der kiimmerliche Ernahrungszustand, die schwach
liche Entwicklung del' Eifelbewohner, del' Oberschlesier, del' Erz
gebirgler und allgemein del' armsten Bevolkerungsschichten in 
Deutschland wie iiberall auf del' Erde wird wohl vorzugsweise durch 
die unzureichende Menge del' Nahrungsaufnahme verursacht. Sie 
essen zu wenig, und doch kann nicht angenommen werden, daB 
sie Tag flir Tag hungrig zu Bette gehen. Ein dauerndes Nicht
sattigen diirfte nul' ausnahmsweise stattfinden; denn das Hunger
gefiihl wird von allen Bediirfnissen des Lobens zuerst befriedigt, 
und sollte es in unrechtmli.Biger Weise geschehen. Nein, sie 
·essen sich satt und essen doch zu wenig'(2). 

Auf Grund del' Beobachtungen iiber die Ernahrungsverhii.lt
nisse del' Zittauer Weber kommt Rechenberg zu folgendem 
SchluB: ,,sie sattigen sich vollstandig; sie stehen gesattigt von 
del' Mittagsmahlzeit auf, gehen abends gesattigt zu Bette. Ohne 
Zweifel wird die EBlust hei dem steten Aufenthalte in kleinen nie
drigen, schlecht ventilierten, im Winter iiberheizten Stuben un
giinstig beeinfluBt. Abel' damit ist die ausreichende Nahrungs
aufnahme nicht vollstandig erklart; denn die Taglohner auf dem 
Felde del' Zittauer Gegend, iiberhaupt die dort weniger bemittelten 
Bevolkerungsklassen, die im groBen und ganzen nach del' 
gleichen Kostart leben, sind zwar bessel' als del' Durchschnitt 
del' anderen ernahrt, bieten abel' nicht entfernt das Bild eines 
normalen Ernahrungszustandes, eines kraftigen, leistungsfahigen 
Korperzustandes. Nicht also in mangelnder EBlust, sondern in 

1) Voit, o. c., S.493-494. 
I). Rechen berg, . KatechiBmus der menschlichen Ernahrung, 

Leipzig, S.70-71. 
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der Kostart muB die hauptsa.chliche Ursache der ungeniigenden 
Sa.ttigung liegen" 1). 

Der Mangel an den notwendigen Na.hrstoffen tritt nur all
mahlich durch den allgemeinen Zustand des Organismus vor 
Augen. Das unmittelbare Sattigungsgefiihl beweist aber nichts 
fiir eine richtige oder unrichtige Ernahrung. Und tatsachlich 
leben Tausende von Menschen, ohneHunger zu kennen, und sterben 
an mangelhafter Nahrung. 

Der Geschmack wirkt in der entgegengesetzten Richtung. 
Er steht nicht mit der Quantitat, sondern vor aHem mit der 
Qualitat der Nahrung in Verbindung. In der Auswahl der Kost 
leitet dieser Instinkt den Menschen nicht minder als das Streben 
nach Sattigung, und daher erganzen sich in gewissen Grenzen 
die beiden Instinkte. Auch der Geschmack ist eine wichtige, 
unbewuBt-zweckma.Bige Anpassungsfahigkeit im Kampfe um 
das Dasein, und solange er normal wirkt, veranlaBt er den 
Menschen, womoglich aIle Bediirfnisse seines Organismus zu 
decken. 

"Die freic Wahl ist gar nicht frei im wahren Sinne des Wortes. 
Die Wahl zwingt uns im groBen und ganzen der Appetit auf, 
und dieser ist ein instinktiver Wachter der Gesundheit. Ver
langen nach gewissen Speisen ist ein AusfluB der Notwendigkeit 
eines Bediirfnisses .... 1st der Appetit normal, so bleiben wir genau 
auf dem Gewicht und der Zusammensetzung. Was unserem 
K6r'per fehlt, nach dem treibt uns das instinktive Verlangen. 
Die Erhaltung der Spezies ist im ganzen Tierreich auf den Appetit 
als Regulator gesteHt'(2). 

Die erste Wirkung des Geschmacks besteht darin, daB er 
zu einer Abwechslung in der Nahrung fiihrt. Eine einzelne 
Nahrungsart, mag sie noch so viele Nahrstoffe enthalten, kann 
allen Bediirfnissen niemals gerecht werden. Daher ist eine ge
wisse Abwechslung in der Nahrung ein dringendes Bediirfnis. 
"Die Gefiihle und Wiinsche sind wandel bar. Ein N ahrungsmittel 
pflegt der Organismus nicht dauernd zur Ernahrung zu ertragen, 
solche Kost wird als monoton empfunden und zuriickgewiesen. 
Dauernd gleichartige Ernahrung ist offenbar nicht bekommlich, 
weil dieselbe, wenige FaIle ausgenommen, die normale Zusammen-

1) Rechenberg, Emii.hrung der Handweber, S. 35,52. 
2) Rubner, Volksemahrungsfragen, S.29. 
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setzung des Korpers in allen seinen Teilen nicht zu erzielen im
stande ist"l). Del' Geschmack zwingt auch die armsten Bevolke
rungsklassen diesem Bediirfnisse nachzukommen; sie ziehen 
eine teuere, abel' abwechselnde Nahrung einer billigen und 
gleichartigen YOI', obwohl sie dabei die notwendigen Quanten 
EiweiB usw. nicht erreichen konnen. Davon war bereits oben 
die Rede. 

Das abstrakte "Nahrungsbediirfnis des Organismus" er
scheint also als eine Summe konkreter Bediirfnisse an konkretcn 
Nahrungsarten. 

Der Geschmackssinn ist ferner ein richtiger Regulator der 
Ernahrung, indem er bei der Auswahl zwischen verschiedenen 
Nahrungsarten zugunsten der niitzlicheren entscheidet. Die 
allgemeine Tendenz besteht darin, daB die "monotone Nahrung 
durch verschiedenartige, die schwer verdauliche durch leicht 
verdauliche, die geschmacklose durch wiirzige Kost ersetzt 
wird. Entspricht nun diese Entwicklung des Geschmacks, die 
sich iiberall zeigt, wo die Verhalntisse den Individuen eine leid
liche Freiheit in der Wahl del' Nahrungsmittel gestatten, nul' 
einem Zuge del' Naschhaftigkeit und GenuBsucht 1 Oder gelangt 
darin ein instinktiv richtiger, einem allgemeinen Fortschritt 
in del' menschlichen Ernahrung zugerichteter Trieb zum Aus 
druck 1 Ich glaube, daB letzteres del' Fall ist. Denn die Bevor
zugung del' leicht verdauliehen vor del' schwerverdaulichen, del' 
konzentrierten VOl' del' voluminosen Nahrung ist yom physiolo
gischen Standpunkt als durchaus rationell zu bezeichnen. Auch 
bei der Wahl seiner Nahrungsmittel scheint sich del' 
durch auBere Verhaltnisse nicht allzu sehr eingeengte Mensch 
in seinem dunkeln Drange des rechten Weges wohl bewuBt zu 
sein '(2). 

Diese natiirliche, allgemein wirkende Tendenz der Ge
schmacksinstinkte bestimmt bei fl'eier Wahl die Auswahl dieser 
odeI' jener Speise. In der geschichtlichen Entwicklung fiihrt 
sie zum Ersetzen del' iiberlieferten Nahrungsweise durch eine neue, 
dem Geschmacksbediirfnisse besser entsprechende. Da sie aber 
eben nur die allgemeine Tendenz ist, die die Entwicklungsrichtung 

1) Rubner, Physiologie der Nahrung und Ernahrung, S.21-22. 
I) G. Grotj ahn, Wandlungen in der Volksernahrung. Sch moIlers 

Forschungen, Ed. XX, S. 65. 
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bestimmt, so ist der Fortschritt auf dem Ernahrungsgebiete un
begrenzt. "Die Quantitat, sagt Grotj ahn, hat ihre physiologisch 
begriindete Grenze, wahrend hinsichtlich der Qualitat eine unbe
grenzte Moglichkeit der Differenzierung und Verfeinerung besteht, 
die in der bei den wohlhabenden Bevolkerungsschichten in Bliite 
stehenden Kochkunst ihren Ausdruck findet. Entwicklungs
tendenz und Entwicklungsunterschiede in der Kost der Wohl
habenden richten sich nicht mehr auf die Quantitat der Speisen, 
deren Verringcrung im Gegenteil angestrebt wird, sondern auf 
ihre Qualitat. Donn die Kochkunst erstrebt nur eine subjektiv 
zusagende, schmackhafte Ernahrung, indem sie dabei das all
gemein menschliche Bediirfnis nach () bjektiv ausreichender Nahrung 
absichtslos mitbefriedigt"2). Diese natiirliche Tendenz ent
spricht aber nicht der tatsachlichen Entwicklung der mensch
lichen Ernahrung, da die letztore sich niemals geradlinig ent
wickelt hat. Sie wird von sozialen Erscheinungen durchkreuzt, 
welche hin und wieder in einer anderen, manchmal sogar in 
entgegengesetzter Richtung wirken. Nicht eine einfache und 
gerade Linie ist die Ernahrungsentwicklung, sondern eine 
komplizierte Kurve. 

Das Bediirfnis nach dieser oder jener Nahrungsart hangt 
von den Lebens- und Arbeitsverhaltnissen abo Bei sitzender 
Lebensart braucht der Mensch eine wesentlich andere Nahrung 
als bei steter Bewegung - mag auch sein Kraftverbrauch der 
gleiche bleiben; der im Freien Arbeitende fiihlt das Bediirfnis 
nach anderer Nahrung als der im geschlossenen Raume usw. 
Die Arboitsumgebung des Menschen hangt aber von seiner 
Produktionsweise ab und wechselt mit deren Entwicklung. So 
verandert z. B. die sich auf Kosten der Landwirtschaft ent
wickelnde Industrie die Arbeitsverhaltnisse fur Hundert
tausende von Menschen; sie macht eine neue Nahrungsart not
wendig, welche den veranderten Verhaltnissen bosser angepallt 
sein miiBte. 

"Ein Landarbeiter hat schwere korperliche Arbeit zu leisten 
und bedarf daher einer Nahrung, die ihm 5000 Kal. am Tage liefen. 
Wcnn er nur von Brot, Kartoffeln und anderen Vegetabilien 
lebt-, so erhalt er in den 5000 Kal. miihelos 100 g EiwciB, ja mehr. 

1) Grotjahn, o. c., S.14-15. 
Lew in, Arbeitslohn. 3 
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Nun wandert derselbe Mann in die Stadt und wird dort zu einem 
Berufe gefiihrt, der ihn zu sitzender Lebensweise zwingt. Er 
bedarf daher nur 2500 Kal. Behalt er nun seine Nahrung der 
Qualitat nach bei, so ist zweierlei moglich: entweder iBt er die 
bisherige Menge, das ist auf die Dauer unmoglich, da der Korper 
die iiberfliissige Menge nicht bewaltigt; oder er schrankt sie auf 
die Halfte ein, dann ist die Kalorienmenge richtig, aber er be
kommt dann nur 50 g EiweiB pro Tag. Will er sich richtig er
nahren, so muB er seine bisherige Nahrung auf die Halfte ver
ringern, aber dafiir 50 g EiweiB, z. B. 250 g Fleisch hinzufiigen"l). 

Bestimmt aber die Entwicklung der Produktionsweise den 
Wandel der Nahrungsbediirfnisse, so ist dadurch die Ent
wicklung der Nahrung, wie es geschichtlich der Fall war, weder 
bestimmt noch erschtipft. Denn die Produktionsweise wirkt auch 
in einer anderen Richtung hin: erstens bestimmt die gesell
schaftliche Produktionskraft, welche Nahrung dem Menschen 
zuganglich ist, und zweitens fiihrt die Klassenbildung in der 
Gesellschaft zu Verschiedenheiten in der Ernahrungsweise. 

Gleich dem Tiere entnimmt der Mensch seine Nahrung der 
auGeren Natur. Er braucht sich aber dabei nicht darauf zu be
schranken, was die Natur ihm "freiwillig" gibt, d. h. darauf, 
was er als "natiirliches Gut" fiudet. Er erobert die Natur, indem 
er ihre Gesetze erkennt, und das Niveau seiner Produktions
technik ist das MaB dieser Herrschaft. Je htiher die Produktions
kra.fte entfaltet sind, desto groBer die Macht des Menschen, desto 
geringer seine Abhangigkeit von den natiirlichen Zufalligkeiten 
und UnregelmaBigkeiten. 

Die Nahrung eines Urjagers ist eine mehr oder weniger be
stimmte, sie besteht hauptsachlich aus dem Fleische der Tiere, 
die in der Umgebung loben. Sie variiert auBerdem mit dem 
Klima, der geographischen Lage und dgl., bleibt aber im wesent
lichen immer eine Fleischnahrung; die wenigen Pflanzen, die der 
Jager in seiner Umgebung findet, werden daher sehr hoch geschatzt. 

Ahnlich stehen die Dinge bei dem Urfischer. Seine Nahrung 
besteht fast ausschlieBlich aus Fischen und wechselt mit den 

1) Otto Cohnhei m, Ernii.hrungsprobleme. In den "Siiddeutschen 
Monatsheften" 1905, S. 253-254. Dies ist der ExtremfalL 1m allgemeinen 
braucht aber die stadt. Bevolkerung eine Nahrung, in der die Animalien 
verhii.ltnismii.Big starker vertreten Bind. 
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geographisehen Verhaltnissen - je naeh den versehiedenen 
Fliissen und Seen. Erst dort, wo die Jagd mit der Fiseherei ver
bunden auf tritt, entsteht eine groBere Abweehslung in der 
Nahrungsweise. 

Die Tierzahmung ist ein groBer Fortsehritt auf dies em Ge
biete. Sie siehert dem Mensehen nicht nur eine regelmaBigere 
Ernahrmlg und eine groBere Auswahlsfreiheit, sondern bringt 
ihm auch neue wichtige Nahrungsarten, wie Milch und Milch
produkte. Die Ausdehnung der Viehzucht auf neue Tierarten 
und die kiinstliche Auslese befand sich bis heutzutage in steter 
Entwicklung, und die riesigen Fortschritte der Viehzucht im 
19. Jahrhundert beweisen, daB die Grenzen der Entwicklung auf 
diesem Gebiete noch keineswegs erreicht sind. 

Der Dbergang zum Ackerbau ruft wieder eine Revolution 
auf dem Gebiete der Ernahrungsweise hervor. Erst mit der 
Entwicklung des Ackerbaus finden wir die pflanzlichen Substanzen 
in der Nahrung ziemlich stark vertreten. Bis in die neueste 
Zeit - bis zur Anwendung des Dampfes und der Elektrizitat 
in der Landwirtschaft - bleibt der Ackerbau mit der Viehzucht 
auf das engste verbunden, daher sind auch die Fleischstoffe in 
der Nahrung so stark vertreten. Die Kost des "freien Bauern" 
steht ihrer Nahrhaftigkeit nach sehr hoch und seine Auswahl
freiheit ist ziemlich groB. 

Der Ackerbau hat die gleiche Entwicklung durchlaufcn 
wie die Viehzucht. Die Anzahl der gebauten Pflanzen wird immcr 
vermehrt, und dieser Dmstand erweitert wieder die Auswahl
freiheit in der Nahrung, verfeinert ihre Qualitat und laBt sie immcr 
verschiedenartiger gestalten. Man braucht dabei nur an die Ein
fiihrung der Kartoffeln aus Amerika oder an die moderne Ent
wicklung des Gemiisebaus und der Gartnerei zu denken! Dnd 
andererseits haben sich nicht nur die Bodenbeauungs- und Boden
ausnutzungsmethoden entwickelt, sondern auch die Qualitat 
der Produkte hat sich geandert. Der Fortschritt der wissen
schaftlichen Agronomie schafft schlieBlich auch hier unbegrenzte 
Moglichkeiten. 

Mit den Arten der Nahrungsmittelerzeugung entwickeln 
sich auch die Methoden ihrer Bearbeitung. Die Erfindung des 
Feuers ist epoehemachend und bleibt vielleicht die groBte Er
findung in der ganzen weiteren Geschichte dieses Gebiets; die 

3* 
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Rosterei der auf der Jagd getoteten Tiere ist daher die erste Stufe 
der "Kochkunst". Da es lange Zeit kein Kochgeschirr gibt, so 
ist das eigentliche Kochen noch unmoglich; hier und da dienen 
dafiir mit Wasser gcfiillte Gruben, worin gliihende Steine geworfen 
werden. Die Erfindung des Tongeschirrs macht einen weiteren 
Schritt vorwarts und bildet zugleich die erste Stufe der bedeutungs
vollen Entwicklung des Kochgeschirrs. An Stelle des Tons tritt 
spater Eisen- und Kupfergeschirr, in dcm das Kochen viel 
rascher geht. 

Die Kunst der Speiscnzubereitung entwickelt sich dagegen 
nicht so geradlinig und ununterbrochen wie die allgemeine Kiichen
technik; sic bildet iiberall einen Luxusgegenstand und findet 
ihre hochste Entwicklung dort, wo auch der Luxus am starksten 
getrieben wird, wo also eine Gruppe reicher Leute an der Spitze 
der Gesellschaft steht. 1m Altertum war es bekanntlich Rom, 
das hier das Hochste geleistet hat; die kolossalen Mittel, die aus 
dem bis aufs auBerste ausgebeuteten Weltreiche Hossen, dienten 
der romischen Oligarchie zu einem noch nie dagewesenen Luxus, 
unter anderem auch in der Speisetafel. War doch die "Gastro
sophie" die einzige Wissensehaft, in der Rom Griechenland und 
die iibrige Antike iiberHiigelte. 1m naturalwirtschaftlichen und 
bauerischen Mittelalter halt dann die Entwicklung still. Umso 
rascher geht sie wieder im 17. und 18. Jahrhundert vorwarts, 
und die Kochkunst erreicht nunmehr in Frankreich ihren hochsten 
Punkt. Fiir den Pariser Adel blcibt die Kiiche der einzige Ort, 
wo eincm Gentilhomme die physische Arbeit erlaubt war, und viel 
Scharfsinn und Kenntnis diescs geistreichen Zeitalters war fiir 
die Verfeinerung der Speisctafel verwendet. "Manger est un 
besoin, mais savoir manger est un art" - so formulierte Larochc
foucaut den Geist seiner Zeit. 

Nicht iiberall aber geht die Entwicklung in gleicher Weise 
vor sich: ihre Richtung hangt von lokalen, klimatischen und 
ahnlichen Ursachen ab, und unter verschiedenen Verhaltnissen 
fiihrt sie zu verschiedenen Resultaten. Dies ist ohne weiteres 
in bezug auf die Jagd und Fischerei klar; auch die Vichzucht 
hangt offenbar von diesen Verhaltnissen ab; und der Ackerbau 
konzentriert sich je nach dem Klima auf Roggen, \Vcizen, 
Mais oder Reis. 

Solange zur Konsumtion nUl' Produkte verwendet werdon 
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konnen, die in dcr unmittelbaren Umgebung erzeugt werden, 
hat die Volksernahrung einen scharf ausgepragten lokalen Charak
ter. Erst der Kapitalismus schafft einen Weltmarkt fUr die land
wirtschaftlichen Produkte. Die Entwicklung del' Transportmittel 
verringert einerseits die Frachtkosten und macht den Tranport 
okonomisch moglich, andererseits steigert sie die Schnelligkeit 
des Transports und dehnt den Welthandel auf Produkte aus, 
die einen langeren Transport nicht ertragen konnen. Zu gleicher 
Zeit zerstort der Kapitalismus aIle Uberbleibsel der alten Natural
wirtschaft, wo diese sich noch erhalten hat, und zieht in den Welt
verkehr immer neue Produzenten und deren Produkte hinein. 
Er beseitigt auf diese Weise die lokalen Konsumtypen und gleicht 
sie in der Richtung zu einem einheitlichen Welttypus immer 
mehr aus. Von del' Manlligfaltigkeit der lokalen Typen mit 
gleichartiger Konsumtion fiihrt die Entwicklung zum ver
schieden artigen Verbrauch innerhalb eines einheitlichen 
Welttypus. 

Indem aber die Entwicklung der Produktivkrafte der Kon
sumtion neue Gebiete erschlieBt, den Geschmaek verfeinert 
und immer groBere Moglichkeiten der Bediirfnisbefriedigung 
schafit, entspricht diesem ProzeB die Entwicklung der Ernahrung 
nur solange, als keine Klassenbildung stattfindet. In der ur
spriinglichen Kommune dient jede Erfindung und Entdeckung 
allen zum Nutzen und die Entwicklung der Produktionsweise 
verbessert die Lage eines jeden. Anders wird es in einer in Klassen 
zerlegten Gesellschaft. Die herrschende Gruppe monopolisiert 
fiir sich aIle Vorteile der gesteigerten Produktivitat und schlieBt 
im Klassenkampfe die untersten Klassen von allen Errungen
schaften im Kampfe mit der Natur aus. 

Hier hangt die Ernahrungsweise auBer von den lokalen und 
natiirlichen Verhaltnissen und vom Stande der Produktion noch 
von der sozialen Stellung des Betrefienden abo Neben der senk
rechten Einteilung in lokale Ernii.hrungstypen entsteht hier 
noch eine horizontale in soziale Klassentypen. Die weitere Ent
wicklung dieser letzteren hangt wieder von der allgemeinen gesell
schaftlichen Entwicklung abo 

"Die unzweifelhaft vorhandene Tendenz, sagt M. Web er , 
zur Beseitigung del' histol'isch gegebenen lokalen Konsumtypen 
stellt eine Tendenz dar zur Uniformierung des Konsums iiberhaupt 



38 Das Existenzminimum. 

in dem Sinne, daB die' Art desselben sehleehthin Funktion der 
KlassenzugehOrigkeit und EinkommenshOhe wird"l). 

Der Lokaltypus und der Sozialtypus konnen auch zu gleicher 
Zeit bestehen, indem innerhalb des Lokaltypus verschiedene 
soziale Konsumtypen sich ausbilden. Wahrend das Dahin
schwinden der Lokaltypen die Folge einer Entwicklung der 
Weltwirtschaft ist, entstehen die Sozialtypen iiberall mit der 
Klassenschichtung. Erst in der letzten Zeit wirken die beiden 
Tendenzen zusammen. 

Die Sozialtypen in der Enahrung sind so aIt wie die Klassen 
seIber. Man braucht sich nur die Ernahrungsverhaltnisse irgend
einer solchen Epoche zu vergegenwartigen. 

"Eine Revolutionierung der Nahrung des Bauern vollzog 
sich yom 15. Jahrhundert an. Noch im 14. Jahrhundert lieferten 
Wald, Weide, Wasser und Gefliigelhof reichliche Fleischnahrung. 
Fleisch war damals die gewohnliche tagliche Speise des gemeinen 
Mannes in ganz Deutschland. Zwei bis drei Fleischspeisen fiir 
Taglohner im Tage waren nichts Ungewohnliches. 

"Wie verbreitet der Fleisehkonsum in jener Zeit war, zeigt 
uns eine Berechnung Klodens, der zufolge in Frankfurt an der 
Oder im Jahre 1308 der Fleischkonsum mindestens 250 Pfund 
pro Kopf der Bevolkerung betrug, wahrend heute der Fleisch
verbrauch Berlins pro Kopf zwischen 130-150 Pfund schwankt. 
In Breslau betrug er 1880-1889 gar nur 86 Pfund. 

,,1m 16. Jahrhundert fiel die Entscheidung gegen die Bauern. 
Der Wald und das Wasser wurden ihnen verschlossen, das Wild, 
statt dem Bauern Nahrung zu geben, verwiistete seine Nahrung. 
Die Weide wird eingeschrankt, was der Bauer noch an Vieh 
und Gefliigel aufzieht, muB er, abgesehen yom Zugvieh, in die Stadt 
verkaufen, um das notige Geld aufzutreiben. Der Tisch des deut
schen Bauern wird nun rasch arm, dieser selbst ein Vegetarier, 
gleich dem Hindu. 

"Schon 1550 jammerte der Schwabe Heinrich Miiller: "Noch 
bei Gedenken meines Vaters, der ein Bauersmann war, hat man 
bei den Bauern ganz anders gegessen als jetzt. Da waren jeden 
Tag Fleisch und Speisen im VberfluB, und auf Kirmessen und 
anderen Gastereien, da bersteten die Tische von alledem, was 

1) Max Weber: Vorbemerkung zu Abelsdorffs "Beitragen zur 
Sozialstatistik der deutschen Buchdrucker", 1900, S. IX. 
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sic tragen soUten; da soff man Wein, als ware es Wasser, da fraB 
man in sich und nahm mit sich, was man woUte, denn da war 
Wachstum und tJberfluB. Das ist jetzt anders geworden. Es 
ist cine gar kostspielige und schlechte Zeit geworden seit vielen 
Jahren, und ist dieNahrung der bestenBauern fast viel schlechter, 
als von ehedem die der Taglohner und Kncchte war." 

" ... Wir haben gesehen, wie der Bauer im 16. Jahrhundert 
ein Vegetarier wurde, im 17. und 18. Jahrhundert hOrte er in 
manchen Gegenden iiberhaupt auf, sich satt zu essen. Bekannt 
ist die Beschreibung, die hundert Jahre vor der groBen Revolution 
Labruyere vom franzosischen Bauern gab: "Es gibt eine Art 
menschenscheuer Tiere, Mannchen und Weibchen, schwarz, 
hager und sonnverbrannt; sie finden sich auf dem Lande und sind 
an den Boden gekettet, den sie mit unbesiegbarer Ausdauer auf
wiihlen und umgraben. Sie haben etwas wie eine artikulierte 
Stimme und zeigen, wenn sie sichaufrichten, ein menschlichesGe
sicht. In der Tat, es sind Menschen, die sich des Nachts in Hohlen 
zuriickziehen, wo sie von Schwarzbrot, Wurzeln und Wasser 
leben". In manchen Dorfern lebten die Bauern nur von Gras und 
Feldkrautern. Massilon, Bischof von Clermond-Ferrand, 
schrieb 1740 an Fleury: "Unser Landvolk lebt in furchtbarem 
Elend ... Die meisten entbehren das halbe Jahr hindurch sogar 
das Gersten- und Haferbrot, das sonst ihre einzige Nahrung 
bildet. 

"Geradezu entsetzlich wurden die Zustande in MiBjahren, 
und angesichts del' zunehmenden Unfruchtbarkeit des Bodens 
nahmen diese immer mehr zu. Von 1698 bis 1715 verringerte 
sieh die Bevolkerung Frankreichs infolge der sich haufenden Not
stande von 19 auf 16 Millionen"l). 

Diese Schilderung bezieht sich auf das 16.-18. Jahrhundert. 
"Das finstere Mittelalter" war langst iiberwunden; die Entwick
lung hielt nicht still, die Industrie entfaltete sich rapid und 
energisch, Erfindungen und Entdeckungen folgten rasch aufein
ander. Dieser Fortschritt fiihrte aber nur zu einem verfeinerten 
Luxus der oberen Klassen, und die Volksmassen sanken immer 
tiefer in das Elend. Die Kartoffel, die im 16. Jahrhundert nach 
Europa eingefiihrt wurde, erlangt im letzten Viertel des 17. Ja.hr 

1) K. Kautzky: Die Agrarfrage, Stuttgart 1902, S.24-25. 



40 Das Existenzminimum. 

hunderts eine besonders groBe Bedeutung. Diese schlechteste 
Volksnahrungsart hii.ttc auch ohne die eintluBreiche Protektion 
der preuBischen Herrscher die hauptsii.chlichstc werden mussen; 
durch sie aber wurde sie es noch rascher. 

Hunger und Elend der Bauern warcn die ersten Folgen 
der Entwicklung der Geldwirtschaft. Darauf beschrankte sich 
aber ihre Wirkung nicht: war es dem Bauern auch in den neuen 
Verhii.ltnissen noch moglich, seine Wirtschaft nach alter Sitte 
weiterzufiihren, und mu13te er nur Steuern und dgl. in Geldform 
zaWen, so wii.lzt der Kapitalismus spater den ganzen Cha
rakter seiner Wirtschaft um. Er zerstort vollstii.ndig ihre 
naturale Grundlage, und aus einem Universalproduzenten macht 
er den Bauern zu einem reinen Landwirt, indem er ihm durch die 
Industrie aIle iibrigen Produktionszweige nimmt. Und anderer
seits, je rascher die Stadteentwicklung vor sich geht, desto groBer 
ist del' Teil seiner Produkte, die sie verschlingt, desto starker 
die Faden, die den Bauern an den stadtischen Markt binden. 
Diese Tendenz dauert noch im 19. und 20. Jahrhundert fort 
und iibt auf die Lebensverhaltnisse der Bauern den starksten 
Einflu13 aus. 

"Die moderne Entwicklung der Volks- und Weltwirtschaft 
droht auch die Ernahrung der landlichen Bevolkerung in einer 
Weise zu verschlechtern, die die ernsteste Beachtung der sozialen 
Hygiene verdient. Die Ausbreitung der Industrie, das Wachsen 
der Stadte, die Entwicklung der Geldwirtschaft und die Ver
voIlkommnung der Verkehrsmittel haben auch jenen landlichen 
Produkten, die friiher zu nichts anderem als zum eigenen Ver
brauch verwendet werden konnten, einen Marktwert verliehen. 
Ihr Konsum wird im eigenen Hause auf das notwendigste be
schrankt, weil sie an den Zwischenhandler verkauft werden 
konnen. In Ermangelung eines bessel'en Ausdruckes mochte 
ieh diesen ProzeB als eine "Merkantilisiel'ung" del' Nahl'ungsmittel 
bezeichnen. Wie vel'hii.ngnisvoll diese Merkantilisiel'ung auf die 
Volksernahrung manchel' Gegenden gewirkt hat, schildert be
sonders anschaulich del' eidgenossisehe Gewerbeinspektor und 
Arzt Schuler an dem Beispiele der Schweiz. 

"Fl'iiher wul'den in der Schweiz, wo die Molkel'eiprodukte 
im Vol'del'grunde der landwil'tscha.ftlichen Produktion stehen, 
groBe Quantita.ten von Milch, Kase und Butter verzehrt. Die 
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Bevolkerung all also eine zwar monotone, aber im Verein mit 
dem groben Schwarzbrot iiberreichliche und in bezug auf das 
Verhaltnis von EiweiB, Fett und Kohlehydraten durchaus 
zweckmli.Big zusammengesetzte Kost. Jetzt wird die Milch ganz 
aUgemein von den Bauern in die mit alIer tcchnischen Voll
kommenheit des GroBbetriebs eingerichteten Molkereien einge
liefert; die Produkte der Molkereien gehen grolltenteils als 
Schweizerkase oder als Schweizerbutter in die Stadte und in 
das Ausland. Fiir die einheimische Bevolkerung bleiben in er
heblicher Menge nur die minderwertigen Produkte, Magermilch 
und Magerkase, zuriick. Zwar besitzen diese einen nicht unerheb
lichen Nahrwert, sind aber wenig schmaekhaft und fettarm. 
ErfahrungsgemaB werden sie nicht in groBen Quantitaten ge
nossen, ohne Widerwillen zu erregcn. Die Ernahrung der schwei
zerischen Landbevolkerung wiirde noch schlechter sein, wenn 
nicht in vielen Kantonen die Molkereien verpflichtet waren, 
Milch en detail zu bestimmten Preisen abzugeben. Aber die 
Milch muB dort immerhin erst gekauft werden, und es faUt ins 
Gewicht, ob ein Familienmitglied taglieh ein oder zwei Liter 
Milch trinkt, was in friiheren Jahren, als Milch und Molkerei
produkte noch keinen so hohen Marktwert hatten, von geringcl' 
Bedeutung war. 

"Was hier von derSehweiz beriehtet wird, finden wirin vielen 
Gegenden Deutsehlands ebenfalIs. Dureh die Entstehung aus
gedehnter Industrien innerhalb del' landlichen Bevolkerung und 
das enorme Wachstum der Stadte wurde die Merkantilisierung 
aueh der minderwertigen landlichen Produkte angebahnt. Auch 
dadureh werden die landliehen Konsumtypen untergraben, daB 
auf ausgedehnten Flaehen des besten Ackers Produkte gezogen 
werden, die hauptsachlieh fiir den Export bestimmt sind .... Am 
bedenkliehsten wird jedoch die moderne Entwicklung mit ihrer 
ausschlieBlichen Produktion fUr den Markt" wenn sie zu gewerb
lichen Zwecken Nahrungsmittel verwiistet" 1). "Die moderne 
Entwicklung der Landwirtschaft beginnt neuerdings zu einer 
drohenden Gefahr auch bei sonst befriedigenden Zustanden zu 
werden" 2). 

1) Grotjahn o. c., S.66, 67. 
2) Ruhner, Volkserniihrungsfragen, S.85. 
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Der Kapitalismus schafit, wie wir sahen, immer neue Moglich
keiten, die Nahrung verschiedenartiger zu gestalten und die Be
dlirfnisse des Organismus immer besser zu befriedigen. Um 
dieses Ziel aber zu erreichen, vereinfacht er die Ernahrung del' 
Volksmassen und bringt den Bauern um seinBrot und seine Milch. 

Was die Nahrungsverhaltnisse der Stadte betrifIt, so ist die 
Meinung sehr verbreitet, daB hier eine wesentliche Besserung 
in den Ernahrungsverhaltnissen der Volksmassen im 19. Jahr
hundert stattgefunden hat. Diese Annahme stlitzt sich auf 
den wachsenden Fleischkonsum. Flir die erste Halfte des Jahr
hunderts aber kann von einem Wachsen kaum die Rede sein; 
der Fleischverbrauch war hier groBen Schwankungen unter
worfen, im allgemeinen aber hat er sich eher verringert als ver
groBert. In den letzten Jahrzehnten schwankt der Fleisch
verbrauch mit dem Wechsel der industriellen Phasen, und seine 
Steigerung ist so gering, daB eine wesentliche Verbesserung 
gar nicht eintreten konnte. AuBerdem wird diese Steigerung 
wahrscheinlich "von den in den Stadten numerisch stark ver
tretenen hoheren und mittleren Bevolkerungsschichten ab
sorbiert .... Als bewiesen kann daher eine wesentliche Ver
besserung der Nahrung der unteren BevOlkerungsschichten 
nicht gelten. Sie ist haufig weiter nichts als eine Umwandlung 
zureichender derber, Lokalcharakter tragender Landkost in 
eine Ernii.hrung, die qualitativ die der wohlhabenden Klassen 
nachahmt, aber sie quantitativ doch nicht erreicht" 1). 

Man darf sich deshalb auf die Durchschnittszahlen nicht 
bcschranken, sondern muB die Ernahrungsverhaltnisse der ein
zelnen Volksschichten analysieren. Trotz der groBen Schwierig
keiten, die diese Arbeit bietet, ist sie nicht unmoglich. So hat 
Grotjahn folgende drei 2) Konsumtypen gefunden: 

1. Die frei gcwahlte Kost der Wohlhabenden. Bei der 
Untersuchung der Ernahrungsverhaltnisse der AngehOrigen dieser 
Klasse konnte Grotj ahn keine Zahlen ermitteln liber den Fleisch
konsum von reichen deutschen oder englischen Familien. Er 

1) Ich lasse beiseite "die Kost der Klassen mit ausgeprii.gt lokalem 
Charakter". 

2) Grotjahn o. c., S.34. Zu demselben Ergebnis kommt auch 
P. Mombert fiir die letzten Jahrzehnte ("Nahrungswesen" in Weyls 
Handbuch d. Hyg., Ed. X, S. 131, 133). 
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muJ3te sich daher auf Angaben liber Familien beschranken, "die 
zwar samtlich den besseren Kreisen angehoren, aber doch nicht 
so wohlhabend sind, daJ3 sie sich im Fleischkonsum gar keinen 
Zwang aufzulegen brauchen"l). Dieser Umstand ist sehr zu 
beachten, da man die Ernahrung solcher Familien nicht als voll
standig rationell ("ideal", wie Grotjahn sich ausdrlickt) be
trachten kann. Sie verbrauchen weniger Fleisch, als es der Fall 
sein mliJ3tc, und daher mehr andere Produkte. 1m Durch
schnitt verbraucht ein Erwachsener 175 kg Brot, 175 kg Kartoffeln, 
25 kg Zucker, 25 kg Fett (Butter) und 100 kg Fleisch. 

2. Die Kost der stadtischen Handwerker, Unterbeamten 
und gut gestellten Arbeiter. Sie unterscheidet sich von der 
Kost der ersten Gruppe einmal dadurch, daB der Fleischkonsum 
nur ausnahmsweise die Hohe des Konsums bei gut gestellten 
Familien erreicht, und dann durch die (aus den Haushaltsrech
nungen nicht ersichtliche) Zubereitungsweise. 

3. Die Kost der Industriearbeiter. Der Fleischverbrauch 
erreicht flir sie niemals die Norm von 100 kg; meistens steht 
er sogar unter 50 kg, nicht selten auf 20, 15, ja auf 5 kg. Der 
Mangel an Fleisch wird durch groBe Mengen Brot und Kartoffeln 
ersetzt. Der Brotverbrauch steigt daher haufig bis 250 und 300 kg, 
und der Verbra'.lCh von Kartoffeln a.uf 450-550 kg. Auf Grund 
eines reichen doutschen und belgischen Materials kommt Grot
j ahn zu dem Schlusse, daJ3 "die auf reinen Geldlohn angewiesenen 
groJ3stadtischen und industriellen Arbeiter meistens keinen ge
nligenden Fleisch- und Fettverbrauch erreichen"2), und daB 
"eine Unterernahrung unter den Arbeitern auch dort besteht, wo 
von eigentlichem Pauperismus nicht gesprochen werden kann"3). 

Der Zusammenhang zwischen der Hohe des Einkommens 
und dem Nahrungsmittelverbrauch wird durch die folgende 
Ta.bclle gut illustriert4): 

1) Uberhaupt ist der Verbrauch des Fleisches, dieses notwendigen 
und kostspieligen Konsum'trtikels, der beste MaBstab der allgemeinen 
Lebensverhii.ltnisse, weil er von den Einkommensverschiedenheiten am 
fiihlbarsten beeinfluBt wird. 

') o. c., S. 63. 
3) Grotj ahn, S. 71. 
') F. Hirschfeld, Verbrauch wichtigster Nahrungsmittel und die 

verschiedenen sozialen Verhii.ltnisse in Deutschla.nd. "Soziale Medizin" 
1903, S.15. 
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Zahl del' Bei einem ja.brl. Der ta.gliche Verbrauch von Einkommen eines Beobacbt. Erwachsenen von Getreide, Kartoffeln, Fleisch und V{urst 

I. 12 100-150 641 g 598 g 19,5 g 
II. 13 150-200 706 g 749g 15,1 g 

III. 14 200-300 711 g 575 g 43 g 
IV. 15 300-400 636 g 664 g 80 g 
V. 11 400-500 637 g 594 g 101 g 

Die Tabelle beweist, daB der Fleischverbrauch mit dem Ein
kommen steigt; aber auch in der hOchsten Gruppe (Familien
einkommen 1500-2000 M.) steht er immer noch sehr tief. 

Lichtenfeltl) hat eine detaillierte Untersuchung iiber die 
Ernahrungsverhaltnisse der deutschen Arbeiter auf Grund seiner 
eigenen Enquete und anderen Materials durchgefiihrt. Seine 
Enquete brachte folgendes Resultat. 

Bei dem durchschnittlichen Nahrungsaufwand eines er
wachsenen Mannes im Tage enthielt seine Nahrung folgende 
NabrstoiIquanten: 

EiweiB Fett Kohlehydrate 
105,4 Pf. 89,2 g 113,9 g 618,8 g 
99,5 Pf. 78,1 g 114,3 g 456,5 g 
76,0 Pf. 65,9 g 97,0 g 494,9 g 
64,3 Pf. 63,4 g 78,7 g 462,8 g 
54,0 Pf. 66,6 g 84,3 g 415,6 g 
41,5 Pf. 61,3 g 64,2 g 551,6 g 

Die zwei hochsten Gruppen gehoren vorwiegend dem Berg
bau und der Stein- und Erdindustrie an. Bei der anstrengenden 
Arbeit in diesen Berufen brauchen die Arbeiter eine viel reich
haltigere Kost, und daher steht ihre Ernahrung in Wirklichkeit 
relativ nicht so hoch, wie es aus den Zahlen hervorzugehen scheint. 
1m Durchschnitt verbrauchen die Arbeiter2): 

im Bergbau ..... . 
" Stein- u. Erdindustrie 
" Maschinenindustl'ie. . 

EiweiB Fett 
98,9 109,0 
94,3 119,3 
80,3 104,3 

Kohlehydrate 
559,4 
533,3 
404,8 

1) Lichtenfelt, Uber die Ernahrung und deren Kosten bei deutschen 
Arbeitern. BasIer volkswirtschaftliche Abhandlung. Nr. 2, Stuttgart 1911, 
S.38-39. 

I) S.32. 
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EiweiB Fett Kohlehydrate 
im Chemisehe Industrie (ohne 

Bayern) . 76,3 79,1 332,7 

" 
Textilindustrie . 72,0 90,6 447,6 

" Nahrungs- und GenuB-
mittelindustrie . 72,2 70,8 474,3 

Die beiden Tabellen weisen sehr sehleehte Ernahrungs
verhaItnisse auf, insbesondere in bezug auf EiweiB. Sogar 
die hOehste Gruppe erhli.lt bei einem Nahrungsaufwand von 
1,05 M. pro Tag nur 89 gEiweiB, und man braueht nieht zu wieder
holen, daB sieh bei weitem nieht aIle Arbeiter eine solehe Aus
gabengroBe erlauben konnen; aber aueh dann wiirde die EiweiB
menge tief unter der Norm (120 g bei mittlerer und 150 g bei an
strengender Arbeit) stehen. 

Noeh eharakteristiseher sind die Sehliisse, zu denen die 
Bearbeitung des amtlichen Materials fiihrt. Lichtenfelt 
hat in seiner Enquete mit der Verpflegung in Menagen zu tun 
gehabt. In der amtliehen Statistik dagegen sind die Zahlen 
dem Verbrauehe von Arbeiterfamilien mit eigener Wirtsehaft 
entnommen. Bei einem durchschnittlichen Nahrungsaufwande 
eines erwaehsenen Mannes erhielt or 1) : 

Pf. EiweiB Fett Kohlehydrate 
0,48 44,7 61,5 313 
0,57 56,6 75,1 413 
0,63 59,6 72,3 489 
0,68 69,0 79,0 527 
0,73 71,4 93,0 498 
0,77 74,7 96,0 506 
0,83 82,4 100 525 
0,87 85,6 105 550 
0,92 87,8 107 563 
0,98 93,8 103 520 

Also bei einem Nahrungsaufwande von 1 Mark maeht sieh 
immer noeh ein groBer Mangel an EiweiB fiihlbar. Die Mehr
zahl der Familien aber, dieeine sole he Summe fiir die Nahrung 
ausgeben konnen, haben ein Einkommen von 1500-2000 M.2) 

1) S.54. 
') S.66. 
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Lichtenfelt hat daher vollstandig recht, wenn er zu dem 
Schlusse gelangt, daB die Ernahrungsverhaltnisse der groBen 
Mehrzahl der Arbeiter ganz unbefriedigend sind. 

Mombert untersuchte die Ernahrungsverhaltnisse yon 
Arbeiterfamilien auf Grund der publizierten Arbeiterbudgets. 
Aus den. EinkommengroBen der betreffenden Familien ist ersicht
lich, daB hier keinesfalls von der untersten Sehieht die Rede 
ist; meistens sind es qualifizierte Arbeiter. Trotzdem aber ist 
ihre Ernahrung ganz ungeniigend 1): 

J h E' k Aufnahme einer er-
a res- m ommen wachsenen Person an 
einer er- der Kohle-wachs. ganzen EiweiB Fett hydrate Pers. Familie 

Pforzheimer Bijouteriearbeiter 525 2031 III 82 375 
Bad. Zigarrenarbeiter . 344 1204 97 61 419 
Mannheimer Fabrikarb. 

a) i. d. Stadt wohnende . 493 1795 103 77 374 
b) auf d. Lande 

" 
358 1435 98 61 398 

"Es ergibt sieh, meint Mombert, daB eine groBe Anzahl 
von Arbeiterfamilien, aueh relativ gut gestellte, das erforderliche 
KostmaB nicht erreichen". 

Mom bert versucht ferner festzusteIlen, welcher Teil der Be
yolkerung in einem Zustande dauernder Unterernahrung lebt. 
Er nimmt an, daB man bei einem Nahrungsaufwande von 62 Pf. 
pro Tag die notwendigen Substanzen erhalten kann, daB also 
bei einem Aufwande von weniger als 62 Pf. die Folgen einer Unter
ernahrung eintreten. Wenn die Nahrungsaufwande durchschnitt
lich 60 % der Gesamtausgaben bilden, so ist eine richtige Er
nahrung bei einem Familieneinkommen von weniger als 1300 
bis 1400 M. unmoglich. AIle Tatsaehen spreehen aber dafiir, 
daB diese Satze zu tief gegri,ffen sind. Liehtenfelts Angaben, 
welche auf einem sehr reiehen Tatsachenmaterial basieren, be
weisen, daB bei einem Aufwande von 60-70 Pf. pro Tag die 
Nahrung noch sehr ungeniigend bleibt. Auch die Annahme, 

1) Mombert, o.c. S. 104-106. DieAngaben iiberdieMengenvonEi
weiB,Fett undKohlehydraten sindmeistens viel groBer, als es den Tatsachen 
entspricht (s. Lichtenfelt, Anleitung zur Begutachtung des Niihrwertes 
der Kost, Bonn 1903). Die wirklichen Ern~hrungsverhaltnisse sind also 
noch Bchlimmer. 
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daB 60 % der Gesamtausgaben auf die Nahrung verwendet 
werden, ist fiir unsere Zeit kaum zutreffend. Es ist daher 
zweifellos, daB eine Arbeiterfamilie mit einem Einkommen von 
1400 M. noch nicht imstande ist, sich gut zu nahren. Und trotz 
dieser groBen, ja vielleicht sogar zu groBen Vorsicht, kommt 
Mombert zu dem Schlusse (auf Grund der preuBischen Ein
kommenstatistik), daB die Zahl derjenigen, deren Einkommen 
zu einer ausreichenden Nahrung nicht geniigt, ein Drittel bis 
eine Halfte der Bevolkerung ausmachtl). In Wirklichkeit ist 
dieser Teil wahrscheinlich viel groBer. Jedenfalls steht es fest, 
daB "das heutige durchschnittliehe Arbeitereinkommen nicht 
geniigt, um neben den anderen groBen Ausgaben des Lebena 
bei den heutigen Lebensmittelpreisen 2) eine gute Ernahrung 
zu beschaffen. Das gilt nicht nur von der iiberwiegenden Mehr
zahl der Lohnarbeiterschaft, sondern in demselben Grade von 
Tausenden von Kaufleuten, Handwerkermeistern, klein en Be
amten und Bauern "3). 

SchlieBlich ist ohne weiteres klar, daB zwischen den Nahrungs
verhaltnissen und der allgemeinen Lebens- lmd Arbeitsfii.higkeit 
ein enger Zusammenhang besteht. Er driickt sich darin aus, 
daB der schlechteren Ernahrung groBere Sterbe- und Krankheits-

'<l Auf je 1000 beobachtete Personen 
.<;.- "" 
.~ ~ ~ 

Eiweisverbrauch Minner Frauen 
~.c:..c:: 
~~eIS Krank· Krankheitstage Krank- Krankheitstage ",oO'" heltsfiilIe heitsflUle 
~~~ .... ., 

animaI.1 pllanzi. 
25-34 35-54 25-34 35-54 25-34 35-54 25-34 

~~'d Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre 

.ndustrie der 49,23G Nahrungsmittel 12,2 
(= 100) 31,7 G 354 447 6684 10456 558 538 14016 

~extilindustrie . 12,6 42,84 36,3 393 422 7539 9607 678 672 16759 
:ndustrie der (=87) 

Steine u. Erden: 
a) Zement und 

llO'~ 14807 Kalk ... r69 
685 9981 - - -

b) Steinarbeiten 29,85 31,3 495 603 12168 19363 - - -
c) Glas u. Por- (= 60.6)1 359 461 7381 11615 - - -

zellan .. .. 1 

1) S.lIl-H3. 
t) Der Artikel ist im Jahre 1904 geschrieben. Seitdem sind die Lebem

mittelpreise bekanntlich noch bedeutend gestiegen. 
I) S.123. 

35-54 
Jahre 

13916 

18244 

--
-
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ziffern entsprechen und umgekehrt. Bauer hat z. B. folgende 
Tabelle zusammengsetelltl). 

"Aus dieser Tabelle geht folgendes hervor: Sinkt der Ver
brauch an animalischem EiweiB von einer zur anderen dieser In
dustrien wie 100 : 87 : 60,6, so steigtdie Zahl der Krankheitstage bei 
Mannern von 25-34 Jahren umgekehrt etwa wie 100: 113: 147, bei 
Frauen schon in den erstgenannten Industrien (Nahrungsmittel
und Textilindustrie) wie 100 : 125 und 100 : 130, ihren niedrigen 
Lohnen ganz entsprechend. Wir gelangen somit auf Grund der 
Bereehnung von 2958 Nahrungsbildern und einer Krankheits
statistik, die 56234 (davon 13907 weibliche) Personen umfaBt, 
zu dem Ergebnis: Das AusmaB des animalischen Ei
weiBes, das sieh die Arbeiter dureh die Kaufkraft ihres 
Lohneinkommens in einer Industrie versehaffen 
konnen, steht in umgekehrtem Verha,ltnis zu ihrer 
relativen Krankheitsdauer. Je weniger tierisches EiweiB, 
desto starBer ihre Krankheitswahrscheinlichkeit". 

Und fUr die Sterblichkeitsverhaltnisse bringt Li eh teni el t 
folgende Zahlen2): 

Verbrauch an animal. SterbJichkeit 
Eiweill verdaullch fUr auf je 1000 

den Mann und Tag Lebende 
Chemische Industrie 54 g 6,53 
Steine und Erden . . 51 8,63 
Maschinen und MetaUverarb. 47 9,87 
Bergbau . . . . . . . . . 46 8,68 
Textilindustrie . . . . . . 34 13,66 
Nahrungs- u. GenuBmittelind. 31 11,33 

Obwohl es sich in den beiden Tabellen um ganz betracht
liche animalische EiweiBmengen handelt, tritt der enge Zu
sammenhang zwischen del' Nahrungszusammensetzung und den 
Lebensverhaltnissen auch hier klar hervor. Und die Konsumtion 
von Fleisch (animalischem, EiweiB) ist das genaueste Symptom 
fUr die Einkommensverhaltnisse. 

Von hier aus dio SchluBfolge in der Fmge des Existonz
mmlmums. Einerseits entsprieht jeder Einkommenstufe ein 
bestimmter Ernahrungstypus, IDld jedem Ernahrungstypus ent
sprieht andererseits ein"",-bestimmter Existenztypus. Foiglich 

1) Basler volkswirtschaftliche Arbeiten, Nr. 2, S. XIX. 
J) Lichtenfelt, Volksernahrung und Teuerung, Stuttgart 1912, S.38. 
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ist es unmoglich, ein abstraktes Minimum der Kostaufwande zu 
finden. Es besteht hier eine Stufenreihe, wo jeder einzelnen Ein
kommenstufe eine bestimmte "Existenz" entspricht. 

Die zahlreichen Versuche, das Minimum dessen zu bestimmen, 
was man fiir die Ernahrung notwendig ausgeben muB, sind nicht 
vom theoretischen, sondern vom praktischen Gesichtspunkt 
aus geleitet: man will damit nur eine Anweisung fUr die Zu 
sammenstellung von Speisezetteln fUr verschiedene Einkommens
klassen geben. Daher finden wir hier aIle mag lichen Ausgaben
graBen von 30 Pf. pro Tag an!). Aber der Vergleich dieser Speise
zettel mit der Ernahrung, wie sie in der Wirklichkeit ist, kann zu 
interessanten Resultaten fiihren. Bei folgenden Nahrungsauf
wa.nden erhielt eine Person EiweiB: 

Ausga.be: ... 
Na.oh Meinert2) 

" Konig3). 

Kaile') ..... . 
d. Gesundheitsbiioh
lein') . . . . . . . 
d. Erhebungen Lioh
tenfelts u. a.. 6). • • 

40-50 Pf. 57 Pf. 60 Pf. 73 Pf. 80 Pf. 
105 g 106 128 

44,7 bis 
61,3 

119,6 105,5 115,3 

135,1 
59 6b' 71,4 bis 824 

566 ' IS 659 ' 
, 60,5 (Ausg.'= 76) (Ausg. = 83) 

Die Rezepte von Meinert, Kalle u. a. sind im wirklichen 
Leben unausfiihrbar. Die Ursache dafiir liegt natiirlich nicht 
darin, daB die Hausfrauen diese Biicher nicht lesen; denn wa.ren 
die Rezepte wirklich verwendbar, so miiBten sie irgendwie in 
die Arbeiterkiicben eindringen konnen. Sie haben aber aIle einen 
FeWer: indem sie namlich die notwendigen EiweiBquanten zu 
erreichen suchen, lassen sie die Kompliziertbeit der Bediirfnisse 
und die Mannigfaltigkeit der Anforderungen, die an die Ernahrung 

1) Aber auoh diese Zahl ist willkiirlioh. Wenn aIle diese Rezepte 
mit 30 Pf. (meistens mit nooh hOheren AusgabengroBen) beginnen, so ist 
es nur deshalb der Fall, weil bei geringeren Aufwanden die N ahrung sich ganz 
gleiohartig gestalten wird, und ihre Zusammenstellung keine Sohwierigkeiten 
bietet: Brot und Kartoffeln, Kartoffeln und Brot . 

• ) Wie nahrt man sioh gut und billig? Berlin 1882, S.53, 63, 73. 
3) Chemie der Nahrungsmittel. Berlin 1889, S.1094-1097. 
') Wie nahrt man sioh gut und billig? Leipzig 1891, S.20. 
6) Herausgegeben vom Kaiserliohen Gesundheitsamt, Berlin 1904, 

S.64. 
e) S. Liohtenfelt, Ernahrung deutscher Arbeiter, S.38, 58. 

LewIn, ArbeitBlohn. 4 
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gestellt werden, auBer achtt). Es ist dann eine ganzleichteArbeit, 
billige Nahrungsmittel zu finden, eine Tabelle zusammenzustellen, 
die Zahlen zu addieren, - und es ist erreicht: man nahrt sich gut 
und billig !2) 

Es gibt also keine absoluten Minimalsatze in der Ernahrung. 
Erstens hangen die Quanten von EiweiB, Fett und Kohlehydraten, 
mit denen der Mensch "am Leben erhalten werden kann", von 
den Speisen ab, mit denen sie aufgenommen werden, und zweitens 
durfen diese Satze fiir die Aufstellung von Kostsatzen und fur 
die Beurteilung der wirklichen Nahrungsverhaltnisse keine An
wendung finden. Ferner ist es fUr den Menschen - fur seine Lei
stungsfahigkeit und Widerstandskraft gegen Krankheiten - nicht 
gleichgiiltig, mit welchen Speisen die bestimmten Mengen von 
EiweiB usw. aufgenommen werden. Die Existenz wachst mit dem 
Wachsen der Nahrungsaufwande. Daher gibt es in bezug auf 
die Nahrung kein okonomisch Existenzminimum, keine feste 
AusgabengroBe, welche die "Existenz" sichern sollte. Der 
einzige Anhaltspunkt in dieser Hinsicht sind die Kosten der 
"rationellen Nahrung" oder die Hohe des "idealen Kostsatzes". 
Dieser hangt von der erlangten Stufe der Produktionsentwicklung 
ab und verandert sich mit dieser; in jedem historischen Augen
blick ist er aber eine mehr oder weniger feste GroBe und kommt 
der "frei gewahlten Kost der Wohlhabenden" nahe3). Bei allen 
Einkommen, die unter diesem Punkt stehen, kann die Zusammen
setzung der Kost nicht allen Bedurfnissen gerecht werden, und 
es liegt also die Unterernahrung vor. Der Abstufung der Ein
kommen lauft hier auch die sinkende Leistungsfahigkeit und 
Widerstandskraft des Korpers parallel. 

1) Es sei nur ein Beispiel erwahnt. In allen Zusammenstellungen 
kommen immer 100-200 g Hiilsenfriichte auf den Mann vor. Lichtenfelt 
hat aber gefunden, daB der tagliche Konsum an Hiilsenfriichten nur zu 
2,5 % des Gesamtgewichts der Nahrung anzunehmen ist; fUr 2000 g ware 
dies also 50 g (Volksernahrung und Teuerung S.28). Zieht man aber in 
allen Rezepten die billigen Hiilsenfriichte ab, so wird die Kost sofort viel 
eiweiJ3armer. 

2) Daher sind alle Rechnungen iiber die Volksernahrung, die zu be
weisen suchen, daB man sich bei 60-70 Pf. ausreichend ernahren kann, 
nicht zutreffend. 

8) Heutzutage entspricht ihm wahrscheinlich die EinkommengroBe 
von mindestens 6000-10 000 M. S. Hirschfeld, Soziale Medizin 1903, 
S.72. 
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3. Die W ohnung. 

In der Wohnungsfrage gibt es noch weniger Anhaltspunkte 
fiir ein Existenzminimum als in der Ernahrung. Die Hygiene 
stellt zwar auch auf dies em Gebiete bestimmte Forderungen auf; 
sie werden aber nur ganz selten erfiillt, und es ist ein Ding der 
Unmoglichkeit, ein absolutes Minimum der Wohnungsverhalt
nisse aufzustellen. Menschen wohnen jahrelang, manchmal 
das ganze Leben in Kellern und Dachstuben, kalten und feuchten 
Wohnungen, wohin das Sonnenlicht niemals dringt. Welches 
Minimum ist hier iiberhaupt moglich 1 

Zwar hat man eine bestimmte Anzahl Kubikmeter Luft 
festgesetzt. Aber auch diese Forderung ist kein Minimum. Wir 
wissen wohl, daB ganze Menschenmassen in Verhaltnissen leben, 
die diesem Bediirfnis gar nicht entsprechen. In der GroBstadt 
mit ihren weiten Entfernungen und teuren Wohnungen muB 
auch an dem "Raume" gespart werden; ist die eigne Familie 
zu klein, um die Wohnung bis auf das auBerste auszunutzen, so 
vermietet man Zimmer und Schlafstellen. Diese Wohndichtig
keit bleibt aber ihrerseits nicht ohne EinfluB auf die Gesundheit 
und Sterblichkeit der Bevolkerung. 

Das Durchschnittsalter der zwischen 50 und 60 J ahren 
Gestorbenen war in Wohnungen, wo III einem Zimmer 
wohnten 1): 

bis 2 Person en 36 Jahre und 5 Monate 
von 2-5 

" 
33 

" " 
2 

" 
" 5-10 " 31 

" " 
11 

" tiber 10 
" 

30 6 
" 

Ahnliche, aber noch krassere Zahlen hat Lievin fiir Danzig 
gefunden. Es kamen da Lebende auf einen Todesfall: 

in Hausern bis zu 15 Einwohnern 
von 15,1-18,5 
von 18,51-24 
tiber 24 . . . . 

38,65 
32,10 
28,61 
27,46 2) 

1) Jos. Korosi, Ober den EinfluB der Woblhabenheit und der 
Wohnverhaltnisse auf Sterblichkeit und Todesursachen, Stuttgart 1895, 
S.62. 

2) Lievin, o. c., S. 381. 
4* 
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Dnd in Leipzig!) war die Kindersterblichkeit in StraBen 
mit folgender 

Durchschnittszabl von 
Bewohnern auf je ein 

heizbares Zimmer 

0-1. . 
1-1,5 
1,5-2 
2-2,5 
2,5-3 
iiber 3 

im Alter 
0-1 J. 1-5 J. 

11,11 % 
25,10 % 
25,89 % 
34,49 % 
33,06 % 
41,89 % 

1,39 % 
3,23 % 
4,14 % 
4,59 % 
4,36 % 
4,88 % 

Es ergibt sich, daB die Sterblichkeit mit der Dichtigkeit 
der Bewohnung steigt, und daB es in den beiden Reihen keinen 
Punkt gibt, den man - zum Dnterschied von den iibrigen - als 
dem Existenzminimum entsprechend bezeichnen konnte. 

Die Wirkung der WohnverhaItnisse kann man auch von 
einer anderen Seite aus untersuchen. Die besten Wohnungen 
befinden sich - wenigstens in der GroBstadt - in den mittleren 
Stockwerken. Die oberen Etagen werden von armeren Bevol
kerungsgruppen bewohnt und sind dementsprechend schlechter 
eingerichtet; am schlimmsten steht es natiirlich mit den Keller
wohnungen. Die Bedeutung dieser Verhaltnisse driickt sich 
in folgenden Zahlen aus. Das Durchschnittsalter der Gestorbcnen 
war in Budapest2): 

in Kellerwohnungen 39 Jahre 11 Monate 
im ErdgeschoB 42 

" 3 " in den 1. u. II. Etagen 44 
" 

2 
" in den III. u. IV. Etagen. 42 

" 
2 

" 
In Berlin war die Sterblichkeit3 ) 

1) Seutemann, Kindersterblichkeit der sozialen Bevolkerungs
gruppen, Tiibingen 1894, S. 48. 

') Korosi O. c., S.59. "Es geht aus den Beschreibungen hervor, 
meint Westergaard, daB viel Elend den scblechten Wohnungen und 
iibrigen hygienischen Ubelstanden zuzuschreiben ist, deren Wirkung von 
derjenigen der .Armut an sich kaum zu unterscheiden ist" (Westergaard 
o. c., S. 472). Aber auch der EinfiuB der Wohnungsverhaltnisse seIber ist 
doch zweifellos. 

3) Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin 14. Jahrgang (1886-87), 
S. 63. Seitdem feblen in den statistischen J ahrbiichern die betreffenden 
Angaben. 
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in Kellerwohnungen 
im ErdgeschoB . . 
in den I. Etagen 
in den II. 
in den III. 
in den IV. " 

" 

21,1 %0 
20,4 %0 
18,4 %0 
18,8 %0 
19,0 %0 
21,4 %0 
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Fiir die Bedeutung der Wohnungsverhaltnisse (und der 
·allgemeinen Wohlhabenheit) sind noch folgende Zahlen charak
teristisch : 

Die Sterblichkeit war in Berlin im Jahre 1906: 
in den reichen VierteIn 1 ) : 

Friedrichstadt . . . . . . 
Berlin, KolIn, Dorotheenst., Konigsviertel 

(Siidw.) . . . . . . . . . . 
Friedrich- u. SchOneb. Vorstadt . . . . . 

in den Arbeitervierteln: 
Gesundbrunnen 
Wedding .... 
Stralauer Viertel westl. 

" " 
ostl. 

Durchschnitt fiir Berlin 

10,51 %0 

14,95 %0 
14,64 %0 

19,71 %0 
19,54 %0 
18,20 %0 
16,24 %0 
16,75 %0 

Was ist alsdann das Minimum in bezug auf die Wohnung? 
Liegt es in den Verhaltnissen der Friedrichstadt oder im Wedding? 
In reichen oder armen Vierteln? In dem Wohnungstypus der 
I. oder IV. Etage oder vielleicht des Kellers? Und iiberhaupt: 
1st es eine Urjagerhohle oder die moderne Mietskaserne oder die 
den sanitaren Forderungen entsprechende Wohnung am Kur
fiirstendamm und im Grunewalde? 

Um diese Fragen zu beantworten, miiBte man wieder das Pro
blem der normalen Sterblichkeit lOsen: 1st die Sterblichkeit 
bei 10 0/00 eine normale, oder bei 30 oder 50? Wie lang ist die nor
male Lebensdauer: 30,40 oder 50 Jahre? 

1) Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin, 31. Jahr"ang, 1909, S.79. 
"In StraBen mit hohem Steuerertrag wird es auch Arme geben und umgekehrt. 
Das wird in der Regel kein Hindernis fiir richtige SchluBfolgerungen bilden, 
nur werden die gefundenen Differenzen der Sterblichkeit kleiner sein als 
es der Wirklichkeit entspricht." 
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Es gibt zwar eine durchschnittliche, aber keine normale 
Lebensdauer fiir die Sozialwissenschaften. Man kann vielleicht 
das Sterblichkeitsminimum bei den denkbar giinstigsten Verhalt
nissen bestimmen. Zwischen diesem Minimum aber und dem 
Maximum von 100 % liegt das ganze wirkIiche Leben mit seinen 
verschiedenen Sterbeziffern bei verschiedenen Klassen und in 
verschiedenen Verhaltnissen. Die Lebensdauer und die Sterblich
keit sind fiir den Menschen zu sozialen Erscheinungen geworden, 
und ein absolutes natiirliches MaB ist hier unmoglich. Dann 
ist aber auch.das Existenzminimum unhaltbar und fiir die Sozial
wissenschaften - unbrauchbar. 

4. Die Kindererziehung. 

"Ein Mensch muB immer von seiner Arbeit leben, und sein 
Arbeitslohn muB wenigstens hinreichend sein, um ihm den Unter
halt zu verschaffen. Ja, er muB in den meisten Falle~ noch 
mehr als hinreichend sein; sonst ware er nicht imstande, eine 
FamiIie zu ernahren, und das G.eschlecht solcher Arbeiter wiirde 
mit der ersten Generation aussterben. Aus diesem Grunde 
seheint Cantillon anzunehmen, daB die geringste Art gewohn
lie her Arbeiter iiberall wenigstens doppelt soviel, als zu ihrem 
Unterhalt notig ist, verdienen muB, damit jeder instand gesetzt 
werde, durchschnittlich zwei Kinder zu ernahren; dabei wird ange
nommen, daB die Arbeit der Frau wegen des unumganglichen 
Wartens der Kinder nicht mehr als hinreichend ist, sie selbst 
zu erhalten. Aber, wie man berechnet hat, stirbt die Hi.i.lfte 
der Geborenen vor dem mannbaren Alter. Deshalb miissen die 
armsten Arbeiter nach dieser Berechnung durchschnittlich 
wenigstens vier Kinder aufzuziehen suchen, damit zwei davon 
gleiche Aussicht haben mogen, jenes Alter zu erie ben. Aber der 
notwendige Unterhalt fiir vier Kinder mag etwa, wie angenommen 
wird, ungefahr dem eines Mannes gleich sein. Derselbe Autor 
fiigt hinzu, die Arbeit eines kri.i.ftigen SkIaven werde an Wert 
auf das Doppelte seines Unterhaltes angesetzt, und es konne, 
meint er, die des geringsten Arbeiters nicht weniger wert sein 
als die eines krB.ftigen Sklaven. Soviel scheint allerdings gewiB 
zu sein, daB, um eine Familie zu ernii.hren, die Arbeit des Mannes 
und der Frau, selbst in den untersten Klassen gewohnIicher 
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Arbeit, etwas mehr einbringen muS, als gerade fiir den eigenen 
Unterhalt beider notig ist"l). 

S mi th halt also einen Arbeitslohn fiir "natiirlich", der die 
Moglichkeit gibt, zwei Kinder zu erziehen, bei dem also die Be
volkerungszahl sich auf der gleichen Rohe erhalt. Wie hoch 
der Arbeitslohn dafiir sein muB, das hangt von der durchschnitt
lichen Sterblichkeit von Arbeiterkindern ab 2). Den theoreti
schen Ausgangspunkt bildet aber die Erhaltung der vorhandenen 
Bevolkerungszahl. Auch Ricardo ist der gleichen Ansicht. 
"Der natiirliche Preis der Arbeit ist derjenige, bei dem die Arbeiter, 
einer wie der andere, existieren und ihr Geschlecht fortpflanzen 
konnen, ohne sich zu vermehren oder zu vermindern"3). 

Diese abstrakte, "natiirliche" Losung der Frage ist fiir 
Smith und Ricardo sehr charakteristisch. Aber Malthus 
ist damit nicht mehr einverstanden. "Den natiirlichen Preis der 
Arbeit, sagt er, hat Ricardo im V. Kapitel seiner politischen 
Okonomie als "den Preis" bezeichnet, der notwendig ist, damit 
die Arbeiter aIle miteinander bestehen und ihre Klasse fort
pflanzen konnen, ohne daB eine Zunahme oder Abnahme ein
tritt. Diesen Preis bin ich geneigt einen hOchst unnatiirlichen 
zu nennen, weil in einem natiirlichen Zustand, ohne daB un
natiirliche Hindernisse den AnhaufungsprozeB bedrohen, ein 
solcher Preis nicht eher dauernd in einem Lande eintreten kann, 
als bis die Bebauung des heimischen Bodens oder die Fahigkeit 
zur Einfuhr die auBersten Grenzen erreicht hat .... Ich mochte 
den natiirlichen oder notwendigen Preis der Arbeit ·in irgend
einem Lande als den Preis bezeichnen, der unter den bestehenden 
Verha1tnissen der GeseIlschaft notwendig ist, um ein Durch-

1) A. Smith, Natur und Wesen des Volkswohlstandes, Jena 1908, 
S.87, 88. 

2) Die meisten Gedanken der Malthusschen "Bevolkerungslehre" 
lassen sich schon bei Smith finden. Nachdem er den "natiirlichen Lohn" 
so ausfiihrlich bespricht, meint er 20 Seiten weiter, "daB der an Arbeits
leute und Dienstboten alier Art gezahlte Lohn so beschaffen sein muB, 
daB er sie in8tand setzt, das Geschlecht der Arbeitsleute und Dienst
boten in dem MaBe fortzupflanzen, wie es die wachsende, ab
nehmende oder stationare Nachfrage der Gesellschaft gerade verlangt" 
(0. c. S. 104). 

3) D. Ricardo, Grundsii.tze der Volkswirtschaft und Besteuerung, 
(Deutsch. Jena 1905), S. 81, 82. 
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schnittsangebot von Arbeitskraften zu bewirken, das der tat 
sa.chlichen Nachfrage geniigt" 1). 

Mal th us hat recht. Fiir die kapitalistische Produktions 
weise ist nicht der unveranderte Zustand normal, sondern das 
stete Wachsen, nicht die einfache Reproduktion, sondern die 
Akkumulation. 1m Wesen des Kapitalismus liegt eine Tendenz, 
die die Erweiterung der Produktion zu einer Existenzfrage fiir 
seine Vertreter macht und diese dazu mit eiserner Notwendig
keit zwingt. S mi ths und Ricardos "unveranderter Zustand" 
ist der "unnatiirlichste" Zustand: er tritt in Krisenjahren ein, 
wo die Gesetze der kapitalistischen Produktion selbst ihren 
eifrigsten Verehrern undVerfechtern anormalzu scheinen beginnen .. 

In der unveranderten Bevolkerungszahlliegt nichts "Natiir
liches"; daher ist auch jener "natiirliche Lohn" nicht natiirlich, 
der den Arbeitern die Moglichkeit gibt, "ihr Geschlecht fortzu
pflanzen, ohne sich zu vermehren oder zu vermindern". Es gibt 
keine mathematischen, abstrakten Anhaltspunkte fiir die Be
stimmung der normalen Kinderzahl. Fiir die Ermittlung aber 
eines dem Existenzminimum entsprechenden Lohnes ist eine 
solche Zahl notwendig. 

Eine normale Kindersterblichkeit gibt es ebensowenig wie 
eine solche fiir die Erwachsenen. Sie steigt mit dem Sinken 
des Einkommens und sinkt mit seinem Steigen; sie ist fiir die 
Lebensverhaltnisse in noch starkerem Mafie fiihlbar als die der 
Gesamtbevolkerung. 

In Koinz. B.starben von 100GeborenenimerstenLebensjahre: 

in den Familien mit einem Einkommen 
bis 600 M. . . . . 29 
von 600-1500 . . 25 
von 1500-3000 M. 18 
iiber 3000 M.. . . 152 ) 

In Erfurt war die Sauglingssterblichkeit: bei den Ar
beitern 30,5 %, bei dem Mittelstande 17,3 %, bei den hOheren 
Klassen 8,9 %3). 

1) Grundsiitze der politischen ()konomie, (Deutsch. Berlin 1910), S. 303. 
2) Seutemann, Kindersterblichkeit sozialer Bevolkerungsgruppen, 

Tiibingen 1894, S. 42. 
3) Olden d 0 rff , Die Siiuglingssterblichkeit in ihrer sozialen Bedeutung. 

Brauns Arch., Bd. I, S.89. 
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In Braunschweig starben von 1000 Kindern im ersten Lebens
jahre1) : 

in Familien mit 
einem jaml. Ein- innere Stadt auBere Stadt 

kommen von 
bis 500 M. . 219 
500-800 M.. 169 
tiber 800 M. 
bis 5000 M. 
5000-8000 M. 
tiber 8000 M. 

162 
192 
113 
131 

In Halle starben im ersten Lebensjahre 2) nach Schumanns. 
Untersuchungen: 

1. bei den hOheren Standen . . . . . 10,01 Ofo 
2. bei Handwerkern . . . . . . . . . 19,98 Ofo 
3. bei Subalternbeamten, kleinen Kauf-

leuten usw. . . . . . . . . . . . 23,73 Ofo 
4. bei Arbeitern usw. . . . . . . . . 20,26 0J0 

Seutemann3 ) gibt noch folgende Zahlen fUr ganz PreuBen 
an: es starben im ersten Lebensjahre 

bei den Almosenempfangern 
beim Gesinde . . . 
bei den TaglObnern 
bei den Gehilfen 
bei Selbstandigen . 
bei Privatbeamten 
bei 6ffentlichen Beamten 

Grimschaw hat folgende Zahlen fUr 
bis zum 5. Lebensjahre gefunden4): 

42,15 % 
33,19 % 
25,12 % 
22,84 % 
21,59 % 
21,11 % 
20,31 % 

Kindersterblichkeit 

Beamte, liber. Professionen, gr6Bere Fabrikanten und 
Kaufleute ................ . 

Angestellte im Handel, Kontoristen usw. . .. . 
Handwerker und Kleinhandler, Facharbeiter usw. 
Dienstleute, Kutscher, allgemeine Arbeiter usw .. 

1) Oldendorff, S.89. 

22 0/00 
59 0/ co 
71 Ofol) 

110 oleo 

2) Beitrag zur Untersuchung des Einflusses von Lebensstellung und 
Bernf auf die Normalitatsverhaltnisse. Conrads Abhandl., Jena 1877, S.36. 

3) o. c., S.69-70. 
') Westergaard, o. c., S.401. 
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Korosi schlieBlich gibt die mittlere Lebensdauer fUr Buda
pest!) an: 

Bei den Reichen 
Bei der Mittelklasse . 

fiir Kinder 
(0-6 J.) 

IJ. 4M. 
1 2% 

fUr Erwachsene 
(Uber 5 J). 

52J. 
46 1M. 

Bei den Armen . . . 1 41 7 

tJberall das gleiche Bild: die Kindersterblichkeit steht im 
umgekehrten Verhaltnis zum Einkommen. Je besser die Wohnung, 
Nahrung und Pflege, desto groBer ist die Anzahl der Kinder, die 
am Leben erhalten werden konnen. Die Unterschiede in der 
Sterblichkeit sind aber nicht auf die untersten Schichten be
schrankt, sondern bestehen auch unter den wohlhabenden Klassen 
und bilden aus diesen verschiedene Gruppen. Die Kindersterb
lichkeit hat ferner noch deshalb eine groBe Bedeutung, weil hier 
der unmittelbare EinfluB der Berufsarbeit auf die Sterblich
keit ausgeschlossen ist. Und die kolossale Sterblichkeit der 
Arbeiterkinder tritt klar und offen als Folge des niedrigen Arbeits
lohnes auf. 

Es gibt also keine "natiirliche Kindersterblichkeit", es 
gibt auch keine "naturliche" Kinderzahl, und folglich auch keine 
Basis fUr das naturliche Existenzminimum als Grundlage des 
Arbeitslohnes. 

5. Die Struktnr der Arbeiterbudgets. 
AuBer den Ausgaben fUr Nahrung, Wohnung, Kleidung· 

und Kindererziehung nehmen noch andere Bediirfnisse im Ar
beiterbudget eine groBere oder kIeinere Stellung ein. In welchem 
Verhaltnis stehen diese zu dem gesamten Lohn 1 Und welche 
Bedeutung haben sie fUr die Frage des Existenzminimums 1 

Unter die Abteilung der "sonstigen Ausgaben" gehoren 
in den Haushaltrechnungen die Aufwande fur Erhaltung der 
Reinlichkeit, fUr soziale und Kulturbedurfnisse, ffir GenuB
mittel und dgl. tJber diese Dinge ist die Ansicht sehr ver
breitet, daB sie nur in beschranktem MaBe zum notwendigen 
Lebensunterhalte gehOren und im allgemeinen entbehrlich 
sind; und wenn sie trotzdem aber existieren, so solI dies ein 

') Korosi. o. c., S. 11. 
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Beweis dafiir sein, daB die Arbeiter das Minimum iiberschritten 
haben 1). 

Als Basis dieser Anschauung dient die Klassifikation der 
Bediirfnisse nach dem Grade ihrer Dringlichkeit. Man nimmt an, 
die "menschliche Natur" habe eine bestimmte Skala der Be
friedigungsdringlichkeit der Bediirfnisse; an erster Stelle stehen 
diejenigen, die zur Existenz unentbehrlich sind, dann kommen 
die Aufwande fiir Komfort, kulturelle Zwecke, weiter die Luxus
ausgaben usw. Wagner klassifiziert z. B. die Bediirfnisse 
folgendermaBen: 

1. Bediirfnisse, deren Befriedigung zum Bestehen des Men
schen notwendig ist: 

a) der absolute unumgangliche Umfang, in welchem die 
Befriedigung erfolgen muB: Existenzbediirfnisse ersten 
Grades; 

b) der von Sitte und Gewohnheit, von der "Lebenshaltung", 
vom "LebensmaBstabe" des Volkes und der verschiedenen 
Bevolkerungskreise (Klassen) abha.ngige Umfang der Be
diirfnisbefriedigung: Existenzbediirfnisse zweiten Grades. 

2. Bediirfnisse, deren Befriedigung einmal zur ErhOhung 
des feineren Lebensgenusses materieller wie immaterieller Art 
(z. B. privater Kunstluxus), sodann zur weiteren Entwicklung 
des Menschen, insbesondere der geistigen Seite seines Wesens, 
dient: Kulturbediirfnisse, zu welchen auch die meisten aus dem 
menschlichen Zusammenleben hervorgehenden Gemeinbediirfnisse 
gehoren '(2). 

Wagner begniigt sich mit diesen drei Klassen, Brentano 
halt dagegen 10 fiir notwendig. Er stellt folgende Bediirfnis
skala auf: 

1) Z. B. "Es wiirde iibrigens nicht so leicht'sain, heuteTaglohne nachzu
weisen, sei es in was immer fiir einem Berufszweig, die nicht geniigen, das 
betreffende Individuum, welches den Taglohn erhiLlt, iiberhaupt lebenskrii.ftig 
und arbeitsfii.hig zu erhalten. J a, man darf wohl mit ziemlicher Verlii.lllichkeit 
behaupten, daB bei der iiberwiegenden Mehrzahl der Lohnarbeiter in 
Kulturlii.ndern ein Einkommen festgestellt werden konnte, welches den zur 
Erhaltung ihrer Personlichkeit physiologisch unerlii.Blichen Aufwand 
decken und noch einen Restbetrag dariiber hlnaus enthalten wiirde." 
(Zwiedeneck-Siidenhorst, Lohnpolitik und Lohntheorie, Leipzig 1900, 
S.5-6.) 

.) Wagner, Grundlegung der politischen Okonomie, 1892, S. 676. 
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1. die Bediirfnisse der wahren Lebenshaltung und der Not-
durft: 

a) Nahrung, 
b) Kleidung, 
c) Wohnung, 
d) Ruhe und Erholung; 

2. die geschlechtlichen Bediirfnisse; 
3. das Bediirfnis nach Anerkennung durch andere; 
4. die Fiirsorge fUr das Wohlbefinden in der Zeit nach dem 

Tode; 
5. das Bediirfnis nach Erheiterung; 
6. die Vorsorge fUr die Zukunft; 
7. das Bediirfnis nach Heilung; 
8. das Bediirfnis nach Reinlichkeit; 
9. das Bediirfnis nach Bildung in Wissenschaft und Kunst; 

10. das Schaffensbediirfnis 1). 

Natiirlich ist auch diese Anzahl von 10 Bediirfnisklassen 
keinesfalls die Grenze. Innerhalb jeder Gruppe lassen sich noch 
weitere Abteilungen und Unterabteilungen aufzahlen - und so 
wird die "Theorie der Bediirfnisse" zu einer unerschopflichen 
QueUe von Begriffsbestimmungen, Klassifikationen usw. usw. 2) 

AIlein die Theorie der Bediirfnisse gehOrt gar nicht in die 
Nationalokonomie. DaB Bediirfnisse die Voraussetzung der 

1) Brentano, Versuch einer Theorie dor BedUrfnisse. Miinchen 
1908. 

2) Siehe z. B. "Die Lehre von den BedUrfnissen" (Innsbruck 1907,) 
von "k. k. Regierungsrat Dr. Franz Cuhel". Er weiB nicht weniger ala 
29 Klassifikationen der Bediirfnisse aufzufiihren, wenigstens 60 Bediirfnis
arten zu unterscheiden und eine gewaltige Menge von Definitionen vor
zunehmen; im Worte Bediirfnis selbst hat er acht (!) verschiedene Begriffe 
entdeckt und glaubt sogar dariiber sagen zu dUrfen: "nach meiner 
unmaBgeblichen Ansicht diirfte eine solche (theoretische) Bedeutung dem 
im zweiten Kapitel gelieferten Nachweis zukommen, daB dasjenige, was 
in der Wirtschaftswissenschaft bisher mit dem Ausdruck "Bediirfnis" 
bezeichnet wurde, sich nicht als ein einheitlicher Begriff, sondern als ein 
Gemengsel von drei einander koordinierten und fiinf einander iiberge
ordneten Begriffen darstellt, von welchen eine ganz besondere Beachtung 
die Begriffe Wohlfahrts-, Verwendungs- und Verfiigungsbediirfnis verdienen 
diirfen" usw. Es ist hochst zweifelhaft, ob diese Haarspalterei und Be
griffsspielerei irgendwelchen "bleibenden Wert" iibrig laBt, mit Ausnahme 
vielleicht des "Bediirfnisses nach Erholung" von der furchtbaren Langen
weile, die das Buch hervorruft. 
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Produktion bilden, ist wirklich altbekannt; aber auch Licht und 
Luft und alle natiirlichen Gesetze und Erscheinungen bilden die 
Basis der Produktion und der menschlichen Existenz. Wiirde 
doch alles ganz anders aussehen, wenn die N ewtonschen Gesetze 
andere waren. Oder geh6rt die gesamte Naturwissenschaft in 
die Nationa16konomie? 

Die klassische Okonomie hat von den Bediirfnissen wenig 
gesprochen, obwohlQuesnay, S mi th undRicardodiegroBeEnt
deckung der neuesten Zeit zweifellos kannten, daB zur Produktion 
Bediirfnisse gehoren. Dnd alles, was heutzutage in den national
okonomischen Arbeiten iiber Bediirfnisse zusammengeschrieben 
wird, geht iiber die Gemeinheiten eines Benthams nicht hinaus. 
Es enthalt kein neues Wort, solange es richtig bleibt, - und wird 
falsch, sobald es etwas Neues entdeckt. 

Fiir die sozialen Wissenschaften kommt nur die relative 
Bedeutung der Bediirfnisse in Betracht, d. h. deren geschicht
liche Entwicklung. Davon ist aber am wenigsten die Rede. Was 
dagegen die Bediirfnisbefriedigung und den GenuB betrifft, so ge
hOrt das alles in das Gebiet der Psychologie, welche hier wahr
haftig groBere Fortschritte gemacht hat, als die Nationalokonomie. 
Solange man den abstrakten Menschen untersucht, gehort er 
in die Naturwissenschaft; die Soziologie und die Nationalokonomie 
hat nur mit dem geschichtlichen, in Entwicklung begriffenen, 
konkreten Menschen bestimmter Epochen zu tun. 

Allein die Frage, wohin die Bediirfnisse gehoren, ist nicht 
ein inhaltsloser "Gebietsstreit". Es ist kein Zufall, daB die 
allerneuesten Lehrbiicher, Grundrisse usw. mit der Theorie der 
Bediirfnisse beginnen. Man will der Nationa16konomie ein natur
wissenschaftliches Geprage geben; die okonomischen Erschei
nungen miissen etwas "Natiirliches" in sich enthalten, und ihr 
relativer, geschichtlicher Charakter ein wenig verwischt werden. 
Alles solI dann in der unerforschlichen und unverganglichen 
Weisheit begriindet und bestimmt sein - und dann: hoch 
der "soziale Frieden" und die "okonomische Harmonie"! 

Ja es war wirklich der Verfasser der "Okonomischen Har
monien", der groBe Patriarch der modernen Wissenschaft Fre
deric Bastiat, der diese Mode eingefiihrt hat. "Besoin
effort - satisfaction" sagte er, und seitdem baut man auf diesen 
W6rtern "das stolze Gebaude der Wissenschaft" auf. Bastiats 
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Witzigkeit fehlt allerdings; umsomehr wird deduziert, klassi
fiziert und geschrieben, geschrieben, geschrieben ... 

Fiir die Sozialwissenschaften gibt es iiberhaupt kein festes 
System der Bediirfnisse. Es gibt keinen abstrakten normalen 
Menschen mit seiner bestimmten Bediirfnisskala, wei! diese 
sich verandert und entwickelt, wie aIle iibrigen sozialen Er
scheinungen. Manche Bediirfnisse sterben ab, andere treten auf, 
und unter den lebendigen Bediirfnissen geht stets und unauf
hOrlich Stellungswechsel vor, je nach der sich andernden 
Dringlichkeit des Bediirfnisses1 ). 

Gabe es ein fUr allemal bestimmtes System der Bediirfnisse, als 
AusfluB der menschlichen Natur, entsprachen also die Theorien 
Wagners Brentanos u. a. der Wirklichkeit, "0 lieBe sich 
daraus ein natiirliches Existenzminimum ableiten. Die Klasse 1 
wiirde dann den Komplex des Existenzminimums bilden. Die 
Theorie des natiirlichen Existenzminimums und die der Bediirf
nisse wachsen aus einer und derselben Wurzel auf: aus der Vor
stellung eines abstrakten Menschen. Gibt es einen solchen fiir 
die soziale Wissenschaft, dann gibt es auch ein Existenzminimum, 
- dann existieren aber die sozialen Wissenschaften seiber nicht; 
gibt es einen solchen nicht, - dann ist ein natiirliches Existenz
minimum unmoglich, dann sind die "Theorien der Bediirfnisse" 
falsch. Es ist nicht schwer einzusehen, daB das letztere der 
Fall ist. 

Versuchen wir uns auf den Standpunkt dieser metaphysi
schen Bediirfnistheorien zu stellen. In folgendem Schema be
deuten die romischen Zahlen die Bediirfnisarlen (z. B. I. das 
nach Nahrung, II. nach Wohnung, III. nach Kleidung usw.). 
Das erste ist das dringlichste, das zweite weniger dringliche usw. 
Die "entbehrlichsten" stehen an letzter Stelle (Kinematograph, 
Zigarren u. dgl.). 

Jede Bediirfnisart kann durch verschiedene Mittel befriedigt 
werden. Als Nahrung konnen Schwarzbrot, Rindfleisch oder 
Austern dienen, als Wohnung eine Hirtenhiitte oder ein Fiirsten
schloB. Die Bediirfnisse nach Nahrung, Kleidung und dgl. sind 

1) "Der Umfang sogenannter notwendiger Bediirfnisse wie die Art 
ihrer Befriedigung, ist selbst ein historisches Produkt und hangt daher 
griiI3tenteils von der Kulturstufe eines Landes ab." Mar x, Das Kapital, 
Bd. I, S. 134. 
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keine einfachen Erscheinungen, sondern Komplexe mannig
faltigster Bediirfnisse: physiologischer, kultureIler, asthetischel' 
usw. Schwarzbrot und Fleisch sind aile beide Nahrungsmittel; 
innerhalb dieser Art aber befriedigt das zweite mehr Bediirfnisse 
als das erstere. Und andererseits je billiger ein Verbrauchs
mittel ist, desto weniger Bediirfnisse befriedigt es und zugleich 
desto dringlicher ist es. Das Bediirfnis nach Brot wirkt am stark
sten, es ist unter I. mit 9 oder 10 bezeichnet: sind doch unter 
den Nahrungsbediirfnissen "die allernotwendigsten" diejenigen, 
die durch Brot befriedigt werden. Und das Fleisch steht unter 
6 oder 7. Die Billigkeit und Dringlichkeit laufen parallel, und 
beide stehen in umgekehrtem Verhaltnis zu der Anzahl del' 
damit befriedigten Bediirfnisse. Es ist unmoglich, daB em 
billigeres Verbrauchsmittel besser und reichlicher die Bediirfnisse 
befriedigt, als ein teueres; denn dann hOrt die Produktion des 
teueren einfach auf. Wer gebraucht Zunder und Feucrstahl, 
wenn man billiger und bequemer Streichholzer haben kann? 

Ebenso lassen sich in den iibrigen Bediirfnisarten die Be
friedigungsmittel je nach der Dringlichkeit in eine Reihe auf
steIlen, und so erhalten wir das gesamte Schema del' Bediirf-
nisse. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 
9 8 7 6 5 4 3 2 I 
8 7 6 5 4 3 2 I 
7 6 5 4 3 2 I 
6 5 4 3 2 I 
5 4 3 2 I 
4 3 2 I 
3 2 I 
2 I 
I 

Nehmen wir jetzt an, aIle Bediirfnisse, die mit 7 oder mehr 
bezeichnet sind, gehorten zu dem notwendigsten Lebensunter
halt; was darunter ist, ist entbehrlich. Dann bildet jenes Dreieck 
den Komplex des Existenzminimums. Es gehoren nur jene Be
diirfnisse hinein, deren Befriedigung zum Lebensunterhalt not
wendig ist; alles weitere ist ausgeschlossen. 
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Was ware aber dann der Fall, wenn durch die historische 
EntwickIung das Verhaltnis der Bediirfnisse zueinander sich ver
schObe? Die geistige EntwickIung macht das Bediirfnis nach 
Zeitungen, Biichern, Theatern und dgl. immer dringlicher. Sie 
erzeugt auch ein immer kraftiger wirkendes Bediirfnis von groBer 
Wichtigkeit eben fUr die untersten Klassen - das nach Rein
lichkeit in Kleidung und Wohnung. Die ProduktionsentwickIung 
erzeugt Bediirfnisse nach neuer Wohnungseinrichtung, nach 
Modearlikeln u. dgl. 

Nehmen wir also an, das BediirfnisnachZeitungen und Biichern 
standefriiherunterVI-5;jetztistesabersodringendgeworden,daB 
es 8 gleich ist und an Dringlichkeit hinter jenen nicht zuriicksteht, die 
mit derselben Zahl in den Spalten I., II. und III. bezeichnet sind. 
Da dieses Bediirfnis groBer geworden ist, als diejenigen die 7 gleich 
waren, so muB der Arbeiter bei gleichbleibendem Einkommen 
auf die Befriedigung jener Bediirfnisse (z. B. Fleischnahrung) 
zum Teil verzichten, um das neue befriedigen zu konnen. Da 
aber jenes zum notwendigen Lebensunterhalte gehorle, so sinkt 
der Arbeiter dadurch unter das Minimum. Indem er aber das 
Neue befriedigt (welches nicht zum "notwendigen Lebensunterhalt" 
gehOrt), steigt er zur selben Zeit iiber das Minimum. Auf diese 
Weise wird das Existenzminimum durchbrochen, und der Ar
beiter befriedigt weitere Bediirfnisse auf Kosten seiner physi
schen Existenz, seiner Gesundheit und Arbeitsfahigkeit. 

Es ist jedem bekannt, daB, wahrend die groBen Massen der 
Arbeiter an Nahrungs- und Wohnungsverhaltnissen stark leiden, 
die sozialen, kulturellen Bediirfnisse in ihren Haushaltsbudgets 
eine wichtige Stellung einnehmen. Denn es miissen zu diesen 
nicht nur die Aufwa.nde fUr Biicher und dgl. gerechnet werden, 
sondern auch die Gewerkschafts- und Parleibeitrage, ein groBer 
Teil der Erziehungsaufwande fiir Kinder und viele andere kIeine 
und groBe Ausgaben. 

So stehen die Dinge nicht nur bei den Arbeitern; man konnte 
vielleicht meinen, die Lebensweise der chronisch Arbeitslosen, 
der Lumpenproletarier stelle das Minimum dar, unter welchem 
keine Existenz mehr moglich ist. Aber auch hier stoBen wir 
wieder auf dieselbe Erscheinung. Ein Lumpenproletarier, welcher 
.sich nur ganz selten eine Fleischspeise gonnen kann, ist ein tiich
tiger Konsument von Bier, Zigarren, Schnaps usw. Seine Nahrung 
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steht offen bar unter der Normalgrenze, und er geht deshalb friih 
zugrunde. Viele seiner Bediirfnisse beziehen sich dagegen nicht 
auf die zum Leben notwendigen Produkte. Er st3ht also zu 
gleicher Zeit unter und iiber dem Minimum. 

Dies ist natiirlich ein Widerspruch. Er ist aber die not
wendige Folge eines auf die Gesellschaft iibertragenen natur
wissenschaftlichen Begriffes. 

Ein Schema der Bediirfnisse laBt sich nur in der formalen 
und nichtssagenden Art aufstellen wie z. B. jenes auf S. 63. Dieses 
Schema kann trotz aller Verschiebungen in dem Verhaltnis 
der Bediirfnisse untereinander bestehen bleiben - infolge dieses 
seines forma.Ien Charakters. Will man ihm aber ein materielles 
Gewand geben und jede Ziller mit einem bestimmten Bediirfnis 
verbinden, so stoBt man auf unlOsbare Fragen und gerat in unlOs
bare Widerspriiche. 

6. Existenzminimum und Existenzmaximum. 
In- der Reihe der Einkommenstufen und der ihnen ent

sprechenden Lebensverhaltnisse gibt es einen Punkt, den man 
eigentlich als Existenzminimum bezeichnen konnte. Dies ist 
jenes Niveau, hinter welchem die Proportionalitat zwischen den 
EinkommensgroBen und der Lebens- und Arbeitsfahigkeit auf
hort. 1m ganzen Gebiete, das unter diesem Punkte liegt, ent
sprechen den Einkommensunterschieden auch Unterschiede in 
der "Existenz". Unter denjenigen Einkommen aber, die iiber 
diesem Punkte liegen, gibt es solche Unterschiede nicht mehr: 
das Steigen des Einkommens mag alle moglichen Geniisse ver
schaffen und die verschiedenartigsten Bediirfnisse befriedigen, 
auf die physische Existenz aber bleibt dieses Steigen Ohne EinfluB. 
Sie ist durch das Existenzminimum gesichert, und solange dieses 
nach unten hin nicht iiberschritten wird, konnen die Schwan
kung en des Einkommens nicht die Sterbe- und Krankheits
ziffern verandern und die Arbeitsfahigkeit steigern oder verringern. 

Mit dem Begrill des Existenzminimums wird gewohnlich 
eine ahnliche Vorstellung verbunden. A1s Notwendigkeit erscheint 
vom Standpunkt der Produktion nur die physische Existenz 
des Arbeiters, und der Arbeitslohn muB sie in vollem MaBe sichern. 
Was dariiber hinausgeht, ist fiir die Produktion gleichgiiltig: 
der DberschuB mag vorhanden sein, kann aber auch fehlen. 

Lewin, Arbeitslohn. 5 
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Wie oben ausgefuhrt, ist dieser SchluB theoretisch unhalt
bar. Der Arbeiter kann unter dem "Minimum" existieren, und die 
kapitalistische Produktion braucht darunter gar nicht zu leiden. 
Er wird als einzelne Person fruh zur Arbeit unfa.hig werden 
und fur die Produktion verloren gehen. Die Folge wird aber 
nicht etwa die Einstellung der Produktion sein, sondern bloB eine 
raschere Ablosung der Generationen in der Fabrik. 

Auch in Wirklichkeit leben die Arbeiter unter einem solchen 
Niveau. Es liegt viel zu hoch, als daB es die Arbeitereinkommen 
erreichen konnten. 

Das "physische Dasein" eines Milliarda.rs unterscheidet 
sich von dem eines Milliona.rs nicht. Ihre Erna.hrung ist von 
einerlei Art, die etwaigen Unterschiede sind fiir die Gesund
heit belanglos. Eine Wohnung von 20 Zimmern fur die mittlere 
Familie ist der Gesundheit kaum giinstiger als eine von 10 
Zimmern. Das gleiche ist auch in bezug auf Kleidung und 
andere physiologisch bedeutende Verha.ltnisse der Fall. Beide 
stehen also uber dem Niveau des eigentlichen Existenzminimums. 
Die Sterblichkeit hOrt hier auf, sich mit den Einkommenstufen 
zu vera.ndern. In einem bestimmten Punkt in der Einkommens
skala erreicht die Sterblichkeit ihr mogliches Minimum, und 
keine weitere Steigerung des Einkommens vermag sie noch weiter 
zu reduzieren. Das Existenzminimum bedeutet hier 
Maximum der Existenz. 

Sun d b a.r ghat eine Tafel uber die Sterblichkeit in den 
europa.ischen souvera.nen Fiirstenfamilien ausgearbeitet. 1m 
ersten Lebensjahre war die Sterblichkeit auf 100 lebend geborene 
Kinder 6,4, und vor dem 5. Lebensjahre starben 12,3 %; die 
Sterblichkeitsintensitat zwischen 5 und 10 Jahren war bloB 
4,5 0/0°' und zwischen 10 und 15 Jahren 3,6 %01). 

Der einzige Sinn, den das Existenzminimum haben kann, 
ist ein Komplex der Lebensverha.ltnisse, bei denen der Mensch 
seine Krii.fte vollsta.ndig entfalten kann, und wo keine sozialen 
Erscheinungen existieren, die seine Gesundheit, Energie und 
Arbeitsfa.higkeit verringern. Es ist aber klar, daB dieser Punkt 
fUr den Arbeitslohn ohne jede Bedeutung ist. Dieses Minimum 
ist fiir die groBe Mehrheit der Bevolkerung ein Maximum, und 

1) Von den Berliner Kindem sOOrhen iiber 40 % vor dem dritten 
Lebensjahre. 
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fiir die Arbeiterklasse ist es iiberhaupt ein unerreichbares Niveau. 
Das Existenzminimum wird also nur von einern kleinen Teile der 
Bevolkerung erreicht. 

Auch dieses absolute Sterblichkeitsminimum und Existenz
maximum ist aber wieder relativ. Es verii.ndert sich mit der 
technischen Entwicklung und mit dem Fortschritte der Natur
wissenschaften. 

Wir haben es in bezug auf die Ernahrung bereits gesehen. 
Da.s Menii eines Urjagers wiirde dem mittelalterlichen Bauem 
monoton und schlecht erscheinen, und heuzutage steht die 
Nahrung des letzteren tief unter den hygienischen Forderungen 
und technischen Moglichkeiten. 

Das gleiche ist in der Wohnungsfrage der Fall. Man braucht 
nicht die Hohlen und Hiitten der "Naturvolker" zum Vergleiche 
heranzuziehen; es geniigt, die Ruinen Pompejis - dieser bliihenden 
Stadt des romischen Kaiserreiches - oder die Schlosser der 
mittelalterlichen Fiirsten den heutigen Wohnungseinrichtungen 
gegeniiberzustellen, um zu sehen, welche Fortschritte auf diesem 
Gebiete gemacht sind. Sogar viele der jetzt bewohnten SchlOsser, 
die doch verhii.ltnismaBig kurze Zeit bestehen, machen meisten
teils einen ahnlichen Eindruck. Sie steillten einst das Maxi
mum der Baukunst und des Komforts dar, heutzutage aber er
wecken sie nur durch ihre Dimensionen Erstaunen. In der 
SchOnheit und im Komfort bleiben sie weit hinter dem zuriick, 
was die heutige Technik bieten kann. 

Ane Erfindungen auf diesem Gebiete - yom Ziegel und 
Fensterglas bis zum Lift und der Zentralheizung - haben fort
wahrend die Lebensverhaltnisse verandert und verbessert. Je 
sicherer der Mensch vor auBeren klimatischen Einwirkungen 
geschiitzt ist, je normaler die Temperatur und Beleuchtung 
seiner Wohnung, je zuganglicher ihm das Wasser ist, desto giin
stiger seine Umgebung, desto hoher sein Lebensniveau, desto 
geringer die Morbilitat und Mortalitat. Die Entwicklung der 
Naturwissenschaften stellt dafiir immer neue Forderungen auf: 
und wern ist es unbekannt, welch einen groBen EinfluB diese 
Verhaltnisse auf die Arbeits- und Lebensfahigkeit aUB
iihen 1 

Eine analoge Entwicklung haben die Kleidung und alle iibrigen 
Vcrbrauchsgegenstande und Lebensverhaltnisse durchgemacht. 

5* 
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Fiir jeden historischen Zeitpunkt sind daher das Maximum 
der Arbeitsfii.higkeit und das Minimum der Sterblichkeit be
stimmte GroBen; jeder Zeitpunkt hat ein bestimmtes Existenz
mmlmum. Mit jeder neuen Entdeckung und technischen Er
findung (insofern sie fiir die Existenz bedeutend sind) steigt 
das Existenzminimum, - weil die Summe der Bedingungen 
steigt, aus denen es zusammengesetzt ist; aber auch sein EfIekt 
verschiebt sich zugleich in positiver Richtung. Die Lebens
umgebung heutiger Zeit war unerreichbar vor 100 oder 50 Jahren, 
und unser Maximum wird unserer Nachkommenschaft, von 
deren Lebensverhaltnissen wir uns keine Vorstellung Machen 
konnen, elend erscheinen. 

Das Existenzminimum ist eine Funktion der Produktivkraft 
und kann deshalb nicht konstant bleiben. Fur den sozialen 
Menschen ist kein absolutes und konstantes Minimum moglich. 



n. Die gewohnte Lebenshaltullg. 
An Stelle der natiirlichen Minimumstheorie tritt spater die 

der gewohnten Lebenshaltung. Es ist nicht mehr das zum Leben 
absolut Notwendige, sondern die Gewohnheiten des Arbeiters 
in bezug auf seine gesamte Lebenshaltung, die den Arbeitslohn 
bestimmen sollen. Der Wert der Arbeitskraft ist durch die 
Gewohnheiten bestimmt, und ihr Preis schwankt um diesen 
Zentralpunkt. 

Ricardo und Malthus, Mill und Thornton, Lange 
und Lassalle, die ganze Schule des "ehernen Lohngesetzes" 
halt an dieser Theorie fest. FUr sie bilden die Gewohnheiten 
der Arbeiterklasse das MaB dessen, was der Arbeiter bekommen 
muB, um seine Arbeitskraft zu erhalten, - und zugleich die erste 
Basis der Verteilung des gesellschaftlichen Produkts. Nur das, 
was iibrig bleibt, nachdem dieser Abzug fiir den Lohn gemacht 
ist, bildet nach Ricardo das gesellschaftliche Einkommen, 
nach Rodbertus die Rente, also den Mehrwert der nationalen 
Produktion. 

Die Tatsache selbst aber steht fest, daB die Klassiker nach 
Smith, wie auch Mill und Lassalle, mit der Theorie des natiir
lichen Existenzminimums als Wert der Arbeitskraft nichts mehr 
zu tun haben. Die Meinung ist sehr verbreitet, daB das Wesent
liche an dem "ehernen Lohngesetze" in der fixen und festen 
Hohe des Arbeitslohnes besteht, daB da.s "Eherne" an dem 
Gesetze nicht in seiner GesetzmaJ3igkeit und Notwendigkeit 
besteht, sondern in der absoluten natiirlichen Begrenztheit der 
LohnhOhe. Man findet iiberall solche AuJ3erungen, wo das eherne 
Lohngesetz als Theorie des natiirlichen Existenzminimums 
aufgefaJ3t wird. So meint z. B. Oppenhei mer: "Dieser Null
punkt (das Einkommen der "Grenzkuli") ist '" der Nullpunkt 
des standard of life, der Lebenshaltung. Das beriichtigte "eherne 
Lohngesetz'" ist hier buchstabliche traurige Wahrheit. Der Grenz-
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lohn der Grenzkulis ist das Minimum, bei demMenschen indertief
sten Erniedrigung noch Leib und Seele zusammenhalten konnen" 1). 
Und Seutemann sagt iiber die Taglohner: "Es ist die Hefe 
der Arbeiterschaft, deren Existenz die unsicherste und ungiinstigste 
von allen ist. Heute haben sie Verdienst, morgen werden sie aufs 
Pflaster geworfen; ... hier in diesem untersten, dem fiinften 
Stande waltet das eherne Lohngesetz mit unerbittlicher Strenge. 
Die immer bereite Reservearmee sorgt hier dafiir, daB der Lohn 
sich nicht iiber das Existenzminimum erhebe. Fiir diesen Stand 
verdient das eherne Lohngesetz den Beinamen des grausamen; 
denn die hergebra.chten Anspriiche dieser Gruppe sind die absolut 
niedrigsten, eine Unterschreitung des Existenzminimums ist hier 
nicht mehr moglich" 2). 

In der Tat aber sollte das Lohngesetz nicht mehr "ehern" 
sein als jedes andere okonomische Gesetz. Nicht sein Inhalt, 
sondern seine okonomische Notwendigkeit verleiht ihm diese 
Eigenscha.ft. Dies wird auch von Ricardo, Malthus und 
Lasalle betont. "Das ist jedoch nicht so zu verstehen, daB 
der natiirliche Preis der Arbeit, selbst wenn er na.ch Nahrungs
mitteIn und Bedarfsartikeln des ta.glichen Lebens geschatzt 
wird, absolut fest und unveranderlich sei. Er wechselt in ein 
und demselben Lande zu verschiedenen Zeiten und zeigt in 
verschiedenen Landern sehr betrachtliche Unterschiede. 1m we
sentlichen ha.ngt er von den Gewohnheiten und Gebrauchen des 
Volkes ab"8}. Und La.ssa.lle meint: "Die Beschra.nkung des 
durchschnittlichen Arbeitslohnes auf die in einem Volke gewohn
heitsmii.Big zur Fristung der Existenz und zur Fortpflanzung 
erforderliche Lebensnotdurft - das ist das eherne und grausame 
Gesetz, welches den Arbeitslohn unter den heutigen Verhi:i.ltnissen 
beherrscht.... Dieser auBerste Rand (dessen, was nach dem 
Bediirfnis jeder Zeit zu dem notwendigsten Lebensunterhalt ge
hort) kann sich in verschiedenen Zeiten durch ein Zusammentreffen 
der angegebenen Umstande geandert haben, und es kann somit 
kommen, daB, wenn man verschiedene Zeiten miteinander ver
gleicht, die Lage des Arbeiterstandes in dem spateren Jahrhundert 

1) Franz Oppenhei mer, Die 80ziale Frage und der Sozialismus, 
1912, S.56. 

I) o. c. S. 97 . 
• ) Ricardo, Grundsatze, S.85. 
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oder in der spateren Generation - insofern jetzt das Minimum 
der gewohnheitsmaBig notwendigen Lebensbediirfnisse etwas 
gestiegen ist - sich gegen die Lage des Arbeiterstandes in dem 
friiheren Jahrhundert und der friiheren Generation etwas ge
bessert hat"l). 

Diese Theorie hat in der Geschichte der politischen Okonomie 
eine umso groBere Bedeutung bekommen, als darauf das wich
tigste Mittel zur Hebung der Arbeiterklasse beruhen sollte. Ist 
der Lohn durch die Gewohnheiten des Arbeiters bestimmt, so 
muB er steigen, wenn diese sich vermehren und entwickeln; er 
sinkt aber, wenn die Gewohnheiten sich verkiirzen, verringern 
und abschwachen. Fiir Mill und andere folgte daraus, daB man 
die Hebung der Gewohnheiten der Arbeiterklasse fordern sollte. 
Daher die langen Ausfiihrungen iiber den EinfluB der Lohn
steigerung auf die Lebensgewohnheiten usw. 

Man mag aber die Entwicklung der Gewohnheiten befiir
worten, soviel man will, auf die Lage der Arbeitermasse kann 
diese Agitation kaum eine Wirkung ausiiben. Was die Gewohn
heiten dieser Massen betrifft, so miissen sie sich, wie aHe Massen
erscheinungen, gesetzmii.Big entwickeln und von sozialen Ur
sachen abhangen. Und iiberhaupt bleibt fiir diese Theorie die 
Frage unbeantwortet, worauf die Entwicklung der Gewohn
heiten beruht, woher sie stammt und wie sie vor sich geht. Die 
ganze Losung der Frage ist bei weitem bier nicht so klar und un
bestreitbar, wie es nach ihrer allgemeinen Fassung scheint. Vor 
der Existenzminimumstheorie hat sie den Vorzug, daB sie 
den Tatsachen mehr entspricht und der Kompliziertheit des 
sozialen Lebens Rechnung tragt. Indem sie aber an Einfachheit 
verlor, biiBte sie zugleich auch jene Klarheit und Deutlichkeit 
ein, die keine Theorie entbehren kann. Die Frage lautet: Wo
durch wird der gewohnliche Arbeitslohn bestimmt 1 Und die Ant
wort: Durch die Gewohnheiten des Arbeiters. Das ist bestens
falls nur die halbe Erklarung. Was die "Gewohnheiten" sind, 
wie sie sich entwickeln, und auf welche Art sie den Lohn bestimmen, 
das alles blieb von jenen Theorien der politischen Okonomie 
unbeantwortet. 

Allerdings ist bei den Klassikern ganz begreiflich, daB sie 
den gewohnlichen Lohn aus den Gewohnheiten zu erklaren ver-

I) Lassalle, II, S. 422, 424. 
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suchten, wie sie den Tausch durch den Tauschtrieb erkllirten 
Das steht in vollem Einklang mit der individualistischen An
schauung jener Epoche, wo man aIle Bediirfnisse, Sitten und Ge
wohnheiten des Individuums als aus ihm selbst hervorgegangen 
betrachtete und die Gesellschaft und die sozialen Erscheinungen 
(wie es der Tausch und die Gewohnheiten zweifellos sind) aus dem 
einzelnen Individuum ableitete. Die geschichtliche Entwicklung 
existiert eigentlich fiir die klassische Okonomie nicht; hochstens 
sind es "die Herrscher" und "Gesetzgeber", die die Geschichte 
machen und auf die Volkssitten einwirken. Alles, was die klassi
sche Okonomie iiber die Gewohnheiten zu sagen vermag, sind 
daher Gemeinplatze yom Despotismus, von der Wirkung einer guten 
und schlechten Verwaltung auf die Volkssitten usw. I ) 

Anders in der neuen Zeit. Die Fragen der Lebenshaltung 
und der Gewohnheitenentwicklung scheinen nicht mehr so ein
fach und selbstverstandlich zu sein; Lange und Lassalle gehen 
auf die Frage naher ein. Lange will nicht mehr mit den einzelnen 
Gewohnheiten operieren; er nennt daher das betreffende Kapitel 
"die Lebenshaltung". Diese erscheint ihm nicht als eine mechani
sche Summe von einzelnen Gewohnheiten, sondern als organische 
Einheit, die mit der erlangten Kulturstufe verbunden ist. Die 
Bediirfnisse und Gewohnheiten des Arbeiters sind aIle mitein
ander verkniipft und lassen sich nicht beliebig abbrockeln oder 
anhaufen. Und dieses feste Netz von Gewohnheiten ist es eben 
was die LohnhOhe bestimmt. 

"Die Wichtigkeitdes Begriffes der Lebenshaltung, sagt Lange. 
liegt darin, daB man in diesem das NormalmaB der Anspriiche 
des Arbeiters an das Leben, und nicht einen bloBen statistischen 
Durchschnittssatz sieht, sondern eine soziale Macht, daB man 
der Lebenshaltung des Arbeiterstandes eine Widerstandskraft 
gegen den Druck des Kampfes um das Dasein zuschreibt. Zu
gleich ist der Begriff so allgemein, daB er aIle, auch die moralischen 
Mittel umiaBt, mit welchen der Arbeiterstand iiberhaupt im 
groBen ganzen dem Drange des Lebens zu widerstehen 
vermag" 2). 

Die Lebenshaltung ist nach Lange eine psychologische 

1) Siehe z. B. Malthus, PoIitische Okonomie, deutsch von Marinoff, 
Berlin 1910, S. 307 -308. 

2) Die Arbeiterfrage, 2. Aufi., S. 149. 
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Kraft von enormer Wiehtigkeit, die auf die Arbeiter einwirkt 
und sie zwingt, ihre Krli.fte auf das auBerste anzustrengen, urn 
das gewohnte Niveau der Lebenshaltung aufreeht zu erhalten. 
Das ist der Weg, auf dem sieh jenes okonomisehe Gesetz im 
Leben auBert, daB der Arbeitslohn dureh die gewohnte Lebens
haItung bestimmt wird. Hier tritt aber gleieh eine Frage auf: 
Auf welehe Weise kann jene Vermehrung der Gewohnheiten 
vor sieh gehen, die das einzige Mittel sein solite, um die Lage der 
Arbeiter zu bessern. Die Lebenshaltung des Arbeiters bestimmt 
seinen Lohn; hat sie ihn aber einmal bestimmt, so ist sie dann 
seIber durch den Lohn begrenzt. Die neuen hinzukommenden 
Gewohnheiten, die den Lohn steigern sollen, konnen aber nieht 
zu Gewohnheitcn werden, denn dafiir fehIt eben die Voraus
setzung, namlieh daB der Lohn hoeh genug sei, um dies moglieh 
zu machen. Ein Arbeiter hat z. B. 20 versehiedene Gewohnheiten, 
die er normalerweise aus seinem Lohn befriedigt. Nun kann er 
die einen Gewohnheiten dureh andere, wiehtige und kostspielige 
dureh kleinliche oder umgekehrt, ersetzen; eine He bung seiner 
Lebenshaltung kann daraus in der Regel gar nicht entstehen. 
Denn es bleibt immer unbegreiflieh, woher die 21. Gewohnheit 
stammt, welehe aus seinem Lohn nieht gedeekt werden 
konnte ... 

Diese Theorie kOnnte vielleicht anders ausgelegt werden. 
Die Lohnsteigerungen in den giinstigen Perioden sind es, die 
die Vermehrung und Entwicklung der Gewohnheit ermogliehen. 
Es gelingt na.mlieh den Arbeitern in solehen Perioden, ihreLebens
haltung zu heben, und diese neue Stufe der Lebenshaltung wird 
dann zur gewohnheitsmaBigen, so daB der Arbeitslohn sieh naeh 
dieser riehtet. 

Aueh das hilft aber niehts, denn die giinstigen Perioden 
gleiehen sieh im Durehschnitt mit den ungiinstigen aus. Ge
lingt es'den Arbeitern unter den einen Bedingungen, ihren Lohn 
zu heben, so miissen sie bei entgegengesetzten ein Sinken 
desselben iiber sieh ergehen lassen. Die Herabsetzung des Lohnes 
gleieht seine Steigerung aus, so daB im Durehsehnitt keine Besse
rung daraus entstehen kann. So sehlieBt tatsa.ehlieh diese Theorie 
jede Steigerung des Reallohnes aus, und die stattfindende Stei
gerung bleibt fiir sie ein Ra.tsel. Sie geht von den Gewohnheiten 
der Arbeiterklasse aus, um darauf die LohnhOhe zu begriinden. 
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Nachdem sie dies aber einmal angenommen hat, muB sie zu dem 
Schlusse kommen, daB die Gewohnheiten - ihre MaBe und Kraft 
- yom Lohne abhii.ngig sind. Die Hohe des Lohnes bestimmt 
in jedem Augenblick die moglichen Gewohnheiten. Die Gc
wohnheiten bestimmen den Lohn, der Lohn bestimmt die Ge
wohnheiten. 

Fiis eine praktische, konkrete Untersuchung iiber zeitlich 
und rii.umlich begrenzte Verhii.ltnisse mag diese Aufeinander
wirkung gewisse Bedeutung haben. Als Theorie aber kann dieser 
Satz offen bar nicht gelten. Die Hohe des Lohnes bleibt uner
klii.rt und mit ihr viele andere Erscheinungen, wie der Profit
satz usw. 

Ferner ist diese Grundlage der Lohntheorie iiberhaupt keine 
Erklii.rung. Mag es als bewiesen gelten, daB die gewohnte Lebens
haltung den Punkt bestimmt, an dem die Arbeiter mit allen 
Krli.ften festzuhalten bestrebt sind. Konnen sie es aber auch 1 
MuB es ihnen immer geUngen, das gewohnte Niveau zu behaupten 
-und die Lebenshaltung ferner aufrecht zu erhalten 1 GewiB 
nicht. Sagt dochLange seIber: "Es istiiberjeden Zweifel erhaben, 
daB die groBe Masse unserer Arbeiterbevolkerung selbst in giin
stigen Zeiten nicht imstande ist, sich zu nii.hren und zu kleiden, 
so zu wohnen und mit Arbeit und Erholung zu wechseln, daB 
den einfachen Anspriichen einer richtigen Gesundheitspflege 
geniigt werden konnte"l). 

Welche Bedeutung hat aber alsdann die Theorie1 Ent
weder die, daB der Lohn durch die Lebenshaltung bestimmt 
ist - dann ist sie falsch, oder die, daB bei den Arbeitern die 
Tendenz vorhanden ist, gegen die Herabdriickung unter den 
gewohnten Stand zu kii.mpfen - dann ist sie richtig, vermag 
aber die LohnhOhe gar nicht zu erklii.ren. 

1st aber der Ausgangspunkt selbst richtig, daB der gewohnte 
Standard diejenige Stufe bildet, die als Normalpunkt fiir die 
Arbeiterklasse gilt, und um deren Verteidigung allein es pich bei 
den Lohnkii.mpfen handelt 1 

Betrachten wir z. B. den Zustand vor einem Streik. Es 
handelt sich dabei meistenteils nicht um die Erhaltung der ge
wohnten Lebenshaltung, sondern um eine Erhohung derselben. 

1) Lange, A~beiterfrage. 3. Aufi., S. 161. 
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Die Befriedigung neuer Bediirfnisse ist hier das leitende Motiv. 
Jeder okonomische Kampf, insbesondere ein Streik, fordert groBe 
Opfer und laBt sich ohne 80lche nicht durchfiihren. Er droht 
mit groBen Entbehrungen, die Gesundheit von Frau und Kind 
wird aufs Spiel gesetzt. Das Bemerkenswerteste an den modernen 
okonomischen Kampfen ist aber eben jene Entschlossenheit, 
mit welcher groBe Arbeitermassen es vorziehen, wochenlang 
groBe Entbehrungen zu erduldcn, um bloB nicht in die alten 
Zustande zuriickkehren zu miissen. Ohne ganz ernste Motive 
zu haben, wird_ eine Arbeitermasse sich nicht in einen solchen 
Kampf stiirzen; sie muB ihre Lebenslage schon fUr ganz schlecht 
halten, wenn sie sich hierzu entschlieBt. Die gewohnte Lebens
haltung erscheint hier als der FIuch, den man loswerden muB. 
Sie ist eben jene Stufe der Lebenshaltung, auf die das Kapital die 
Arbeiter zuriickdrangen will, und wohin die Arbeiter nicht zuriick
kehren wollen. 

Die Frage laBt sich nur folgenderweise erklaren: Es sind 
nieht nur die Gewohnheiten der Arbeiter, sondern auch ihre Be
diirfnisse in Betracht zu ziehen, welche mit dem vorhandenen 
Lohn nicht befriedigt werden konnen. Es erwachsen neue Be
diirfnisse und verschmelzen mit den Gewohnheiten; die Un
moglichkeit, die ersteren oder die letzteren zu befriedigen, wird 
als Entbehrung empfunden und zwingt die Arbeiter, Lohnkampfe 
zu fiihren. 

lch habe oben die Stelle angefUhrt, wo Lange iiber die Wir
kung der Lebenshaltung spricht. Er sagte, daB die Bedeutung 
der Lebenshaltung darin bestehe, daB man ihr "eine Widerstands
kraft gegen den Druck des Kampfes um das Dasein" zuschreibt, 
daB "sie alle, auch die moralischen Mittel umfaBt, mit welchen 
der Arbeiterstand iiberhaupt im groBen ganzen dem Drange 
des Lebens zu widerstehen vermag". Dasselbe gilt aber auch 
von denjenigen Bediirfnissen, deren Befriedigung aus irgend
einem Grunde dringend geworden, bei der vorhandenen Lohnhohe 
aber unmoglich ist. Es ist selbstverstandlich, daB alle Gewohn
heiten zu Bediirfnissen werden. Nicht aHe Bediirfnisse aber 
konnen zu Gewohnheiten werden. Und um solche handelt es 
sich doch meistens bei den Lohnkampfen. 

In der Wirklichkeit ist die Sache aber noch komplizierter. 
Der Kampf fUr die Moglichkeit der Befriedigung noocr Bediirf-
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nisse setzt sieh gewohnlieh in einen Kampf fiir Erhaltung und 
Befriedigung alter Gewohnheiten um. leh habe friiher ein Exempel 
angefiihrt, wie die Entwieklung geistiger Bediirfnisse auf die 
Lebenshaltung einwirkt: der Arbeiter muBte· auf die Befriedi
gung herkommlieher Bediirfnisse verziehten, um die neuen be
friedigen zu konnen. Empfindet er naehher seine Lebensweise 
als versehlimmert, und will er eine Lohnerhohung erhalten, so 
muB sein okonomiseher Kampf die Form eines Kampfes um das 
Notwendigste und um die gewohnte Lebenshaltung annehmen. 
Tatsaehlieh aber liegt diesen Forderungen die Erhohung seiner 
Bediirfnisse zugrunde 1). 

Aller Lohnkampf ist daher ein Kampf um das Notwendigste 
und urn die gewohnte Lebenshaltung. Geht man von dieser auBe
ren Tatsaehe aus, so kommt man zu der niehtssagenden Theorie 
der "gewohnten LebenshaItung". 

') In einer Zeit. der Teuerung z. B. wird die Lebenshaltung vieler 
Arbeiter heruntergedriickt; als l.i'olge erscheint eine mangelhafte Nahrung, 
schlechte Wohnung UBW. Wollte aber der Arbeiter auf die Befriedigung 
seiner kulturellen und gebtigen Bediirfnisse verzichten, so konnte er seine 
gewohnheitsmiWige Nahrung und Kleidung beibehalten. Er tut es aber 
nicht, weil diese Bediirfnisse eine grollere Dringlichkeit fUr ihn erreicht 
hahen. 



Ill. Der Klassen bedarf nnd die 
Lebenshaltnng. 

Die Lebensweise des Menschen ist eine soziale Erscheinung. 
1st sein Einkommen bekannt, so laBt sich daraus noch kein 
Bild seiner Lebenshaltung machen. Die Art, wie er seine Mittel 
verwendet, hangt von seinen Bediirfnissen ab, die aber in sooter 
Entwicklung begriffen sind. 

Nicht durch alles, was einem niitzlich oder angenehm sein 
kann, wird sein Bediirfnis befriedigt. Dalai-Lama befriedigt 
nicht sein Bediirfnis, wenn er im Operntheater sitzt, auch nicht 
der franzosische Prasident, wenn er mit dem Luftschiff die Runde 
um die Kirchtiirme macht. Ein Bediirfnis ist nur da vorhanden, 
wo die Befriedigung notwendig erscheint und das Unbefriedigt
lassen als Entbehrung empfunden wird. Nur Bediirfnisse dieser 
Art konnen fiir die Soziologie in Betracht kommen. 

Es ist eine alte Wahrheit in der NationalOkonomie, daB 
die Bediirfnisse die Produktion ins Leben rufen.· Aber auch 
das Umgekehrte ist richtig: die Produktion schafft die Bediirf
nisse. Das Existieren der Bediirfnisse ist die Voraussetzung 
der Produktion; wonach aber das Bediirfnis besteht, hangt 
von der Produktion seIber abo 

In den Bediirfnissen des sozialen Menschen spiegeln sich 
die Produktionsmoglichkeiten seiner Zeit wieder. Es existiert 
nie ein Bediirfnis nach unerreichbaren Dingen 1). Del'technische 
Fortschritt, die Erfindungen und Entdeckungen, kurz die 
Produktionsentwickiung schafft die Befriedigungsmoglichkeit 
kiinftiger Bediirfnisse. Und erst nachdem diese Moglichkeit 

1) Die Verwandlung des Kindes in den Erwachsenen ist in diesel' 
Hinsicht nichts anderes als seine AnDa.s8Ung an die soziale Umgebung. 
Seine Psyche wird immer mehr von geseilschaftlichen Elementen durch
drungen. und seine Bedlirfnisse beschranken sich nach und nach auf einen 
bestimmten Kreis. 
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gegeben ist, kann ein normales Bediirfnis danach entstehen 
Die Produktion geht den Bediirfnissen voran1). 

Alle Erfindungen und iiberhaupt aIle Erscheinungen der 
Produktionsentwicklungsind vonzweierleiArt: erstens werden neue, 
unbekannte Verbrauchsmittelerfunden underzeugt, zweitens - und 
hierzu gebOrt wohl der groBte Teil - werden Verbesserungen 
und Erleichterungen in die alte Produktionsweise eingefiihrt. 
Die beiden Arten wirken auf die Entwicklung der Bediirfnisse 
ein. 

Die erste Klasse umfaBt aIle Arbeitsprodukte, die zugleich 
Verbrauchsmittel sind. Hierzu gehoren aIle die Gegensti.i.nde, 
.die im Laufe der Entwicklung in das Gebiet der Konsumtion 
eingetreten sind. Und es ist ganz klar, daB das Bediirfnis nach 
Biichern und Zeitungen, nach Tee und Tabak, nach Uhren und 
Fahrra.dern nicht eher entstehen konnte, als bis sie erfunden 
wurden. Welches auch die Ursachen ihrer Erfindung sein roogen 
- und sie sind sehr verschiedel1 -, ein konkretes Streben nach 
(liesen Gegensta.nden ist erst dann vorhanden, wenn sie bereits 
existieren und daher erreichbar sind2). 

1) "Die Bediirfnisse entwickeIn sich mit und an den Mitteln ihrer 
Befriedigung." Marx, Das Kapital, Bd. I, S.476. 

t) "Aucun b.3ssoin social n'a pu etre anterieur al'invention qui a permis 
.de concevoir 180 denrt~e, l'article, Ie service propre a Ie satisfaire. Il est vrai 
que cette inve.ntion a eM 180 reponse a un desir vague, que, par exemple, 
l'idee du Mlegraphe electrique a repondu au probleme, depuis longtemps 
pose, d'une communication epistolaire plus rapide; mais c'est en Be specifiant 

..de 180 sorte que ce desir s'est repondu et fortifie, qu'il est ne au monde 
social; et lui·meme d'ailleurs n'a·t-il pas toujours eM develope par une 
invention ou une suite d'inventions plus anciennes Boit, dans l'exemple choi3i, 
par l'etablissement des postes, puis du telegraphe allrien? Je n'excepte 
pas meme les besoins physiques, lesquels ne deviennent forces sociales, 
,eux aussi, que par une specification analogue, comme j'ai deja eu 
occasion de faire remarquer. II est trop clair, que Ie besoin de fumer, 
de prendre du cafe, du the etc. n'a apparu qu'apres 180 decouverte 
·du ca.fe, du the, du tabac. Autre exemple entre mille: "Le vetement 
ne suit pas 180 pudeur, dit tres bien M. Wiener, mais au cont
.raire, 180 pudeur se manifeste a 180 suite de vetement, c'est-a-dire 
que Ie vetement qui cache telle ou telle partie du corps humain, 
fait paraitre inconvenante 180 nudiM de cette partie, qu'on a l'habi
tude de voir couverte." En d'autres termes Ie be80in d'etre vetu, 
·en tant que be80in social, a pour cause 180 dooouverte du vetement 
·et du tel vetement" (G. Tarde, Les lois de I'imitation, Paris 1900, 
p. 101 et 102). 
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Zu der zweiten Kla.sse gehoren diejenigen Momente der 
Produktionsentwicklung, die auf das Endresultat der Produktion, 
auf den Verbrauchswert des Produktes, keinen EinfluB haben. 
Nicht neue Produkte werden dabei erzeugt, sondern die alten auf 
eine bessere und leichtere Weise. Der Maschinenweber produziert 
dieselbe Leinwand wie der Handweber; der Verbrauchswert bei 
der Produkte ist vollkommen gleich. Die Verwendung der Dampf
maschine in der Fabrik, der Elektrizita.t fiir gewerbliche Zwecke 
und dgl. gebOrt ebenfalls hierher. Die erate Wirkung derMaschine 
besteht eben darin, daB sie gewisse Funktionen der Menschen
arbeit iibernimmt, und daB sie gleiche Resultate auf andere Art 
hervorbringt. Erst spa.ter kommen die Umwa.lzungen hinzu, die 
die neue Produktionsweise an den Produkten seIber vornimmt. 

Die Erscheinungen der ersteren Art fiihren zur Entwicklung 
neuer Gewerbebranchen. Je mehr Produktenarten, desto mehr 
Produktionsabteilungen und Abzweigungen. Die Verteilung 
der Arbeitskra.fte der Gesellschaft verschiebt sich, indem 
die neuen Zweige auf Kosten der alten sich entwickeln. So nimmt 
regelma.Big die Zahl der Arbeitskra.fte jm Ackerbau und in der Vieh
zucht ab, wahrend sie in den neuen Industriebranchen ganz 
wesentlich zunimmt; und unter den Industrien entwickelt sich 
die a.ltere Textilindustrie am langsamsten. 

Die Abwanderung von den alten und der ZufluB zu den neuen 
Indnstrien wird aber meistenteils erst dadurch moglich, daB sich 
der technische Fortschritt nicht nur auf Erfindung neuer Ver
brauchsmittel beschra.nkt. Seine sozusagen Hauptaufgabe besteht 
darin, daB er die Produktivita.t der Arbeit in den bereits be
stehenden Industrien steigert, daB jede Ware einen geringeren 
Arbeitsaufwand zu ihrer Herstellung erfordert. Die gleiche 
Warenmenge wird dann durch eine geringere Arbeiterzahl pro
duziert, und die "frei gewordenen" Arbeitskra.£te (und das Kapital) 
konnen in die neuen Industrien abwandern. 

Der allgemeine Vorgang ist also hier der folgende: Steigerung 
der Produktivita.t in den alten Produktionsbranchen, Errichtung 
neuer Industrien und Entwicklung der Bediirfnisse nach neuen 
Verbrauchsmitteln. 

Zweitens aber schafft die Verbesserung und Vervollkommnung 
der Produktion auch unmittelbar neue Bediirfnisse, ohne daB 
neue Produktionszweige errichtet wedren. 
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Der Stand der Produktivkrafte jeder Gewerbeart findet 
seinen Ausdruck im Werte des Produkts (Arbeitswert, Geldwert 
und dgl.). Das Bediirfnis nach dem Produkt entwickelt sich desto 
starker, je niedriger sein Wert ist. Zu einem Massenbediirfnis 
wird es erst dann, wenn der Stand der Produktion seine Befriedi
gung moglich machtl). 

Eine andere Frage ist es wieder, ob die neuen Bediirfnisse 
sich rasch oder langsam verbreiten, und in welche Volksschichten 
sie eindringen. Dies ha.ngt sowohl von der speziellen Bedeutung 
des einen oder anderen Gegenstandes wie auch von den allgemeinen 
Kulturzusta.nden abo Die romische Toga ist fiir die AntiJre 
ebenso charakteristisch wie die Krinoline fiir das 18. Jahrhundert. 
Welches aber auch die Qualitat der Bediirfnisse sei, so sind 
sic der Quantitat nach durch objektive Umstande be
schra.nkt. 

Das Gesamtprodukt der Gesellschaft ist die Grenze fiir die 
Gesamtbediirfnisse; dariiber konnen sie nicht hinaus. 

Wa.hrend die Entwicklung der Produktivkrafte die Bediirf
nisse unaufhorlich steigert und innerhalb der vorhandenen 
Bediirfnisse Wandlungen schafft, so ist der Stand der Bediirf
nisse unter gegebenen Verhaltnissen eine bestimmte GroBe. 
Jedes Zeitalter und jedes Land, jede Stufe der Kulturentwicklung, 
jede Volksklasse und Volksschicht hat einen bestimmten Kom
plex von Bediirfnissen, d. h. eine Summe der Bediirfnisse, die 
miteinander eng verbunden sind und sich zu einem einheitlichen. 
Ganzen verflechten. Die dem Komplex der Bediirfnisse ent
sprechende Produktenmenge bildet den Klassenbedarf der be
treffenden sozialen Gruppe. 

Die Lebenshaltung und der Klassenbedarf sind zwei ver
schiedene Dinge, die aber oft verwechselt werden. Der Klassen
bedarf bestimmt dasjenige Lebensniveau, welches die betreffende 
Volksschicht fiir befriedigend halt, und das fiir sie als MaBstab 
ihrer Lage gilt. Die Lebenshaltung dagegen ist ihr tatsachliches 

1) Es ist vom Standpunkte der gesellschaftlichen Produktion aus 
unmoglich, daB man alle Geschaftsreisen mit Luftschiffen unternimmt; 
ein solches Bediirfnis existiert tatsachlich nicht. Es ist aber zu einem Massen
bediirfnis geworden, daB man mit der Eisenbahn nach der Arbeitsstatte 
fahrt und nicht zu FuB groBere Strecken gehen muB. Edelsteine und Austern 
sind zweifellos sehr schone Sa.chen, dennoch gibt es Millionen von Mehschen, 
die gar nicht ahnen, daB ihnen diese Dinge fehlen. 
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Lebensniveau in jedem gegebenen Augenblick. Der Komplex 
der Bediirfnisse ist durch die gesamte soziale Umgebung be
stimmt, durch technische und geographische Ursachen, durch 
Herkommen und Tradition, durch politische und kulturelle 
Entwicklung usw. Die Lebenshaltung ist durch das Einkommen 
begrenzt und folgt den Schwankungen des letzteren. In der 
kapitalistischen Gesellschaft bestimmt der Komplex der Be
diirfnisse den subjektiven Wert der Arbeitskraft (fiir den Arbeiter 
selbst); die Lebenshaltung ist durch den Marktpreis der 
Arbeitskraft bestimmt. 

Das Verhaltnis der Lebenshaltung zum Klassenbedarf ist 
das MaG des Reichtums und der Armut. Denn als MaBstab 
des Wohlstandes gilt nicht die objektive, absolute Masse der zur 
Verfiigung stehenden "Giiter", sondern das subjektiveEmpfinden, 
inwiefern die Bediirfnisse befriedigt werden, mit anderen Worten, 
in welchem Verhaltnis die tatsachliche Lebenshaltung zu den Be
diirfnissen steht. 

Reichtum und Armut sind keine absoluten natiirlichen Be
griffe l ); sie haben vielmehr einen relativen geschichtlichen Cha
rakter. Zweifellos kann sich der moderne Arbeiter vieles leisten, 
wovon die Konige und Prinzen alterer Zeit nicht tra.umten. Eisen
bahn, StraBenbeleuchtung, Post, Telegraph und Telephon, Zei
tungen und Streichholzer und Hunderte von anderen groBeren 
und kleineren Erfindungen stehen auch dem modernen Prole
tarier zur VerfUgung. Er kann vielleicht mehr "Giiter" ver
brauchen, als es einst die Reichsten konnten. 1st er aber dadurch 
reicher geworden ~ "Ob sie aber, fragtLassalle, sich heute besser 
stehenals der Arbeiter vor 80, vor 200, vor 300 Jahren, - welchen 
Wert hat diese Frage fUr sie und welche Befriedigung kann sie 
ihnen gewahren ~ Ebensowenig als die freilich ganz ausgemachte 
Tatsache, daB sie sich heute besser stehen als die Botokuden 
und die menschenfressenden Wilden ... Alles menschliche Leiden 
und Entbehren hii.ngt also nur von dem Verha.ltnis der Befriedi-

1) " Was sind, gerade na.ch dem MaBstabe einer Gesellschaft, 
die na.ch Reichtum und Klassen geschieden ist, Armut und Hilfs
bediirftigkeit anderes, ala daB jemand die berechtigten Bediirfnisse 
seiner Klasse nicht zu befriedigen vermag? Armut ist also ein 
gesellschaftlicher, d. h. relativer Begrlff." Rodbertus, 1. sozialer Brief, 
Berlin 1885, S. 171. 

Lewin, Arbeitslohn. 6 
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gungsmittel zu den in derselben Zeit bereits vorhandenen Bcdiirf
nissen und Lebensgewohnheiten ab."l) 

Es wurde aber noch ein anderer MaBstab in dieser Frage an
gewandt. Die Verelendung der Arbeiterklasse sollte darin bestehen, 
daB der Arbeiter einen immer geringeren Teil seines Arbeitspro
duktes erhaIt, und je kleiner dieser Teil, desto groBer sein 
Elend. Nun ist es gewiB richtig, daB der Arbeiter einen immer 
kleineren Teil seines Arbeitsproduktes im Arbeitslohn bekommt: 
je groBer die Produktivita.t der gesellschaftlichen Arbeit, desto 
geringer der Wert seines Gesamtverbrauches. Sein Reallohn 
braucht aber dabei nicht zu sinken; im Gegenteil, er kann steigen, 
trotzdem der Arbeitswert gesunken ist 2), und in derTat, wenn seine 

1) Lassalle, Reden und Schriften, Berlin 1893, II. Bd., S.426. 
Ubrigens ist Lassalle der Ansicht, daB "jede Zeit" eine bestimmte Hohe der 
"gewohnheitsmiiBigen Lebensbediirfnisse" hat, die den Arbeitslohn bestimmt. 
"Jede menschliche Befriedigung hiingt aber immer nur ab von dem tJber
schuB der Befriedigungsmittel iiber die unterste Grenze der in einer Zeit 
gewohnheitsmiiBig erforderlichen Lebensbediirfnisse." Dies ist aber 
lnindestens unklar. Wo liegt die Grenze dieser "gewohnheitsmiiBig cr
forderlichen Lebensbediirfnisse"? Nicht etwa dort, wo die Grenze des 
Arbeitslohns liegt? Ktinnen aber die LebensbediirfniBse iiberschritten werden, 
wenn der Arbeitslohn zweimal, fiinfmal, zwanzigmal groBer ware? 

Jedenfalls steht Lassalle turmhoch iiber jener verflachenden Kritik, 
die sich als Ziel gestellt hat, ihn zu "widerlegen". So sagt z. B. Brentano: 
"Es liegt nichts Entsetzliches darin, daB das Einkommen und der Bedarf 
der Arbeiter immer ziemlich zusammenstimmen. und noch weniger darin, 
daB, wenn das Einkommen sich hebt, auch der Bedarf sich hebt, so daB 
trotz der Erhohung des Einkommens das Einkommen doch nur soviel 
betrii/:,t wie der Bedarf. Schlimmer ist es dagegen, wenn das Einkommen 
unter den Bedarf herabsinkt, weil dann Entbehrungen notwendig werden. 
Die Angehtirigen aller Gesellschaftsklassen leiden, wie gesagt, al, und zu 
empfindlich unter solchen Entbehrungen.. . Der Satz, daB der Arbeits
lohn stets mit der Lebenshaltung iibereinzustimmen bestrebt ist, ist anstatt 
eines Hindernisse., daB Mittel, um diesen Anteil zu erreichen." (Das Arbeits
verhiilt.nis gemiiB dem heutigen Recht, S.180, 181.) Brentano hat das 
Wesentlichste bei Lassalle nicht erblickt: die sich entwickelnden und 
unbefriedigten Bediirfnisse. Er konnte dann mit groBer Leichtigkeit zu 
dem Schlusse kommen, daB "Lassalle nichts von dem bewiesen hat und 
beweisen konnte, was er zu beweisen hatte". 

I) Mit dieser Tatsache glaubten manche sogar beweisen zu konnen. 
daB der Arbeiter nicht armer, sondern immer reicher wird. So meint z. B. 
Roscher: "Die absolute personlicheHohe des Arbeitslohnes, die bei solcher 
relativen Erniedrigung gar nicht mit zu leiden braucht, ja wachsen kann. ist 
fiir das Gliick der Lohnarbeiter weitaus die Hauptsache". "Ist ein Mensch 
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Bediirfnisse dieselben blieben, so wiirde diesel' steigende Reallohn 
eine stete Verbesserung seiner Lage bedeuten, mag sein Wert 
auch noch so niedrig sein. Bei wachsenden Bediirfnissen aber 
kommt es nicht nur auf den Reallohn an, sondern auch auf sein 
Verhaltnis zu dem jeweiligen Stand der Bediirfnisse. 

Man kann derselben Auffassung auch eine andere Form geben, 
indem man sagt: die Lage einer Klasse bemiBt sich durch ihr Ver
haltnis zur Lebensweise anderer Klassen; je groBer die Gegen
satze, desto groBer die Armut. Objektiv ist das wohl richtig. 
Daraus braucht aber nicht notwendigerweise das Gefiihl des 
Elends zu entstehen. Dieses entsteht nur unter ganz bestimmten 
Umstanden, und nur unter diesen werden die Gegensatze in der 
Lebensweise zu einer Quelle des Klassenkampfes. Das romische 
Sklaventum hatte eine ganz andere Geschichte, als das heutige 
Proletariat, trotzdem in den beiden Fallen eine "objektive Ver
elendung" stattfand. Denn es hangt von den tatsachlichen 
Verhaltnissen ab, wie sich diese letztere im BewuBtsein dieser 
oder jener Klasse wiederspiegelt. 

1m Verhaltnis del' Lebenshaltung zum Klassenbedarf sind 
drei FaIle moglich: 

1. Lebenshaltung = Klassenbedarf. 
Dieses Gleichgewicht ist del' normale Zustand fiir Epochen, 

wo es keine Klassengegensatze gibt. Wo diese Gleichung statt
findet, gibt es weder Reich noch Arm. 

Am klarsten liegt es in der urspriinglichen Kommune. Es 
wird gemeinsam produziert und gemeinsam konsumiert. Die 
Bediirfnisse sind vollstandig gedeckt; sie miissen in vollem Ein
klang mit den Produktionsfaktoren stehen, da aIle okonomischen 
Erscheinungen auf der Hand liegen, und die gesellschaftliche 
Konsumtion sich an die Produktion leicht anpaBt. Vera.ndert 
sich die Produktionsweise, geht z. B. der Hirtenstamm zum 
Ackerbau iiber, so passen sich auch hier die Bediirfnisse an die 
neuen Verhli.ltnisse sehr rasch an; sobald die Produktionsmoglich
keiten gekla.rt I"ind, ist auch del' tatsa.chliche Anteil eines jeden 
bestimmt. Und seine Anspriiche gehen nicht dariiber hinau-. Hier 

zu bedauern, dem es absolut gut geht, aucb relativ besser ala vorber, nur 
nicbt bessser ala anderen Menschen1" (Roscher, Nationalokonomie, 
S.411, 488.) Das gleiche ist die "Theorie" Cobns, Brentanos UBW. 

USW. 

6* 
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herrscht tatsachlich die "okonomische Harmonie", und es gibt 
innerhalb der Gesellschaft keinen Kampf um das Produkt. 

Ebenso staht es auf der anderen auBersten Stufe der sozialen 
Entwicklung, in der sozialistischen Gesellschaft, nur ver
schwindet hier die monotone Gleichartigkeit der Bediirfnisse. 
Die kleine Wirtschaft der Kommune verwandelt sich in eine 
Weltwirtschaft, und der einfache und einartige Klassenbedarf 
wird mannigfaltig und unbestandig. Aber auch hier ist der Stand 
der Produktivkraft der Gesellschaft in allen Hinsichten klar, 
und trotz der groBen Mannigfaltigkeit in den Bediirfnissen ent
sprechen sie im groBen ganzen dem jeweiligen Zustande der 
Produktion. 

Die Gleichung: Lebenshaltung = Klassenbedarf kann durch 
natiirliche und soziale Umstande gestort werden; in der sozia
listischen Gesellschaft konnen auch groBe technische Umwalzungen 
fiir kurze Zeit die Gleichung storen, indem ein groBerer Teil des 
Gesamteinkommens in Produktionsmittel verwandelt wird. Diese 
Erscheinungen bilden aber iiberall nur die Ausnahme von der 
Regel. 

In den beiden angefiihrten Fa.llen ist der Mensch Herr iiber 
seine Produktivkriiofte, und die Gesellschaft regiert den Gang der 
Produktion. Anders steht es in der Geldwirtschaft. Die sozialen 
Erscheinungen scheinen hier unabhangig von demMenschen zu sein, 
die sozialen Gesetze iiben ihre Wirkung "hinter dem Riicken des 
Menschen" aus. Das Individuum bleibt ein Mitglied der Gesell
schaft, zu gleicher Zeit stehen aber die beiden - das Individuum 
und die Gesellschaft - einander gegeniiber. 

Der Komplex der Bediirfnisse des modernen Menschen bleibt 
auch hier eine Widerspiegelung der Produktionsverha.Itnisse in 
seinem Kopf. Die Anpassung seines Klassenbedarfs findct hier 
wie dort statt. Nur kommt hier dieser ProzeB dem Menschen 
selbst nicht zum BewuBtsein, und sein Klassenbedarf erschcint 
ihm als eine metaphysische, natiirliche, "innere" Macht. 

Auch die Lebenshaltung des mittelalterlichen Handwerkers 
entspricht seinem Klassenbedarf. Bei dem langsamen Tempo 
der technischen Entwicklung werden seine Bediirfnisse zu alten 
Gewohnheiten, und bei normalen Zustanden ist es ihm moglich, 
die gewohnte Lebenshaltung aufrecht zu erhalten. Erst spater, 
wenn der selbstandige Handwerker sich einerseits zum kapi-
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ta.listischen Unternehmer und andererseits zum abhangigen 
Arbeiter entwiekelt, hort der "harmonisehe Zustand" auf und ver
sehwindet immer mehr in den sozialen Kampfen des aufkommenden 
Kapitalismus. 

II. Die Lebenshaltung ist groBer als der Klassenbedarf. 
Dieses Verhaltnis ist der Reiehtum. 

In einer in Klassen geteilten Gesellsehaft gibt es keinen all
gemeinen Typus des Klassenbedarfs. Jede Klasse und jede 
soziale Sehieht innerhalb der Klasse bildet einen selbstandigen 
eigentiimliehen Komplex der Bediirfnisse. 

Die obere Klasse hat einen hohen Klassenbedarf; sein Wert 
iibersteigt wesentlieh den gesellsehaftliehen Durehsehnitt. Es 
gehoren zu ihrem Klassenbedarf aueh solehe Bediirfnisse, die 
nieht befriedigt werden konnten, wenn sie eine allgemeine Ver
breitung bekamen; nur in einer Klassengesellsehaft sind solehe 
Bediirfnisse regelmaBig moglieh, und nur hier konnen sie befriedigt 
werden. Vom Standpunkte der gesellsehaftliehen Produktion 
aus bilden diese Bediirfnisse den Luxus. 

Wohl aber nur vom sozialen Standpunkt aus. Fiir die 
betreffenden Klassen seIber bilden viele Bediirfnisse, die sozial 
zum Luxus gehoren, selbstverstandliehe und unentbehrliehe 
Lebensbediirfnisse. Je raseher sich die Produktion entwiekelt, 
je tiefer die Klassengegensatze werden, desto rapider waehst 
der Klassenbedarf der oberen Klassen, desto starker der Wider
sprueh zwischen dem Begriff des sozialen Luxus und dem sub
jektiven Empfinden der Betreffenden selbst. 

Daher entwiekelt sieh die Produktion von Luxusgegenstanden 
in einer Klassengesellsehaft viel raseher, als wo es keine Klassen
gegensatze gibt. Wahrend in der letzteren nur individuelle 
Abweiehungen vom typisehen Klassenbedarf den Luxus bilden 
konnen, wird er in der letzteren zu einem Bestandteile des Klassen
bedarfs einer ganzen Klasse. 

Wie hoeh aber dieser auch stehen mag, so iibersteigt ihn 
gewohnlich die Lebenshaltung der oberen Klassen ganz wesentlieh. 
Es werden hier nieht nur alle Bediirfnisse gedeekt, sondern es 
bleibt noeh ein ObersehuB iibrig, welcher hier und da zur Quelle 
des "tollsten Luxus" wird. Man braueht sieh nur an die Orgien 
der Romer der Kaiserzeit zu erinnern, um zu sehen, daB cs sieh 
dabei nicht um die Deckung des Klassenbedarfs handelt. 



86 Der Klassenbedarf und die Lebenshaltung. 

Der reiche Feudalherr des l\Iittelalters, der sein Einkommen 
in Naturalien bekommt, kann es allein nicht verzehren; er muB 
einen Teil davon aufspeichern, bis er verfault und verloren geht, 
oder groBe Gastmahler fiir die Noblesse veranstalten. Der groBe 
Ruhm der Schmause der feudalen Schlosser, die Gastfreund
schaft undFreigebigkeit des Mittelalters wurzelnin demNaturalien
iiberschuB der Feudalwirtschaft. 

Die kapitalistische Gesellschaft kennt andere Wege, um ihren 
nberschuB anzulegen und raumt mit diesen Auswiichsen des 
Mittelalters auf. Heutzutage dienen dazu die Aktien, Staats
papiere, Banken und Sparkassen. l\Iit der Entwicklung der 
Geld wirtschaft biiBt das alte Dilemma" ver bra uchen oder verlieren" 
fiir den einzelnen seine Kraft ein. Vielmehr kann er seinem 
Produkt die immer giiltige Form des Geldes geben, um es dann 
"produktiv", d. h. mit Aussicht auf l\Iehrwert zu verwenden 1). 

Der Klassenbedarf der oberen Klassen steht in der kapita
listischen Gesellschaft so hoch wie nie zuvor. Infolge der raschen 
Entwicklung der Produktion wachst er auch viel rascher 
al8 jemals. Die Lebenshaltung steigt aber noch rascher als der 
Klassenbedarf. Nur wenigen gelingt es, auf die Spitze der Pyramide 
hinaufzukIettern; diejenigen aber, die so weit gekommen sind, 
verfiigen iiber ein Einkommen, das den groBten Klassen
bedarf unserer Zeiten mit groBen nberschiissen deckt. Auch der 
Umstand andert nichts an dieser Tatsache, daB ein groBer Teil 
des kapitalistischen Einkommens akkumuliert werden muG. 
Das VerhaItnis, in dem das Einkommen in die beiden Teile geteilt 
wird, hangt im groBen und ganzen von der Hohe des Klassen
bedarfs abo Ceteris paribus - je groBer der Klassenbedarf, 
desto geringer die Akkumulation. Yom Standpunkte der Gesamt
produktion ist die Akkumulation notwendig und mit dem Wesen 
des Kapitalismus auf das innigste verbunden; fiir jeden einzelnen 
Kapitalisten aber bildet sein Gesamteinkommen die QueUe sowohl 
der einen wie auch der anderen Verwendungsart. Daher ist die 

1) Das Sparen beginnt in der Regel dort, wo die Bediirfnisse gedeckt 
sind. Nicht alles Sparen i3t aber ein Zeichen fiir diesen Reichtumszustand. 
Bis zu einem gewissen Grade kann es auch in der Sorge fiir die Zeiten der 
Invaliditat und Arbeitslosigkeit usw. begriindet sein und gehort deshalb 
zu den dringlichaten Bediirfnissen. Sind diese Motive ausschlaggebend, 
so kann von einem UberschuO noch keine Rede sein. 
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steigende Akkumulation ein Zeichen dafiir, daB der Klassenbedarf 
der besitzenden Klassen mit groBen und standig wachsenden 
Uberschiissen gedeckt wird. 

III. Die Lebenshaltung steht unter dem Klassenbedarf. Hier 
ist das Gebiet der Armut. 

Der Klassenbedarf der unteren Klassen hangt, auBer von 
den allgemeinen technischen Produktionsverhaltnissen, noch 
speziell von der Produktionsweise ab, d. h. von der Stellung des 
Arbeitenden im ProduktionsprozeB. Die Entwicklung des Klassen
bedarfs der industriellen Arbeiter z. B. geht ganz anders vor sich 
als bei den Bauern oder bei den Handwerksgesellen. 

Uberall aber, wo es Klassengegensatze gibt, hat die obere 
Klasse die Macht, die Lebenshaltung der unteren unter deren 
Klassenbedarf herunterzudriicken; und in der Regel steht auch 
die Lebenshaltung in den letzteren Klassen unter dem Klassen
bedarf. Wie groB aber ihre Entfernung voneinander ist, und in 
welcher Richtung das Verhaltnis sich entwickelt, hangt von den 
tatsachlichen Umstanden abo 

Je geringer das Einkommen der unteren Klasse, desto groBer 
der Anteil der oberen am Gesamtprodukte der Gesellschaft. 
Daher die Tendenz, die Lebenshaltung der ersteren so tief als 
moglich zu halten und sie auf das "NotdUrftigste" zu beschranken. 
Diese Tendenz wird aber durch eine entgegengesetzte durch
kreuzt. 

Denn je geringer das Einkommen, desto niedriger die Lebens
haltung, desto starker die Sterblichkeit und desto schwacher die 
Arbeitsfahigkeit. Ein zu tiefer Stand der Lebenshaltung der 
unteren. Klassen bedeutet nicht mehr ein steigendes Einkommen 
der oberen, sondern einen sinkenden Arbeitsertrag und eine Aus
artung der Klasse. Daher die Gegentendenz, die Lebenshaltung 
der Volksmassen nicht zu tief herunterzudriicken. Die Resultante 
der heiden Tendenzen ist aber je nach den Produktionsverha.lt
nissen verschieden. 

Der Sklavenbesitzer weiB, daB sein Einkommen desto groBer 
ist, je mehr Sklaven bei ihm arbeiten. Es ist "unwirtschaftlich" 
fUr ihn, seine Sklaven schlecht zu ernahren und ihre Anzahl auf 
diese Weise zu verringern; vielmehr sorgt er fUr kraftigere N ahrung 
und fiir einen umso langeren Arbeitstag. Eine Sklavenzucht ist 
fur ihn meistens zu kostspielig; er tut aber "am besten", wenn er 
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von den vorhandenen Arbeitskraften so viel nimmt, als sich 
nehmen laBt und die groBeren Kosten seiner Sklaven durch deren 
starkere Ausbeutung wieder einholt. trbrigens ist die Lage der 
Sklaven verschieden, je nachdem es sich um eine patri
archalische Naturalwirtschaft oder um eine Geldwirtschaft 
handelt. 

Auch der Feudalherr hat kein Interesse an einer tiefen 
Lebenshaltung seiner Bauern. Seinen eigenen Bediirfnissen 
sind ziernlich enge Schranken gezogen, und in der Naturalwirt
schaft findet er fiir seine Dberschiisse keine breite Anwendung. 
Die Dinge andern sich aber radikal mit der Entwicklung des 
Geldverkehrs. Zu dieser Zeit verliert die feudale Klasse ihre 

. soziale Berechtigung immer mehr. Sie wird riickstandig, und indem 
sie ihre soziale Funktion zu erfiilIen aufhort, erkennt sie immer 
besser aIle Reize und Geniisse des Geldes und des Reichturns. 
NaturalIeistungen werden in Geld verwandelt und steigen unauf
horlich; die Steuerschraube driickt immer sta.rker auf die Schultern 
des Bauerntums, und der Herr selbst siedelt nach der GroBstadt 
iiber, um dort in der "hohen GeselIschaft" zu glanzen. 
"Apres nous Ie deluge" - das ist die Devise dieser Klasse, 
und sie kiimmert sich tatsachlich sehr wenig um die Schicksale 
der Volkswirtschaft und der Bevolkerung. Mit jedem Jahrzelmt 
wird die Lage der Bauern schlechter und erreicht in Frankreich 
im XVIII. Jahrhundert ihre tiefste Stufe. 

In der kapitalistischen Gesellschaft liegen die Dinge ganz 
anders. Die Funktionierung des Kapitals und die Produktion von 
Mehrwert ist nicht mehr an die Existenz dieses oder jenes kon
kreten Arbeiters gebunden. Der Arbeiter ist "frei" und kann seine 
Arbeitskraft nur auf kurze Zeit verkaufen; frei ist aber auch der 
Unternehmer in der Auswahl seiner Arbeiter. Er verliert nichts 
bei steigender Sterblichkeit seiner Arbeiter, weil er den einen 
durch den andern leicht ersetzen kann. Vom Standpunkte der 
gesellschaftlichen Produktion aus ist die schlechte Lage der 
Arbeiter eine negative Erscheinung, fUr den Unternehmer sind 
aber alIein die Interessen des Kapitals maBgebend, und er richtet 
sich nur nach den Forderungen der Konkurrenz. In diesem 
Punkte kommen die Interessen der Gesellschaft mit denen des 
Kapitals in Widerspruch. Daher das Problem der Ausartung, 
das in der letzten Zeit so akut geworden ist. 
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Die Lebenshaltung kann deshalb tief unter den Klassen
bedarf sinken, ohne daB die Existenz des Kapitals in Frage 
gestellt wird. Die Bestimmung des jeweiligen Wertes der Arbeits
kraft wird hier zu einem gesellschaftlichen ProzeB, welcher das 
eigentliche Lohnproblem bildet. Dieser ProzeB bestimmt auch, 
in welcher Richtung sich das Verha,1tnis der Lebenshaltung des 
modernen Proletariats zu seinem Klassenbedarf entwickelt. 



IV. Kapital nnd Arbeitslohn. 
1. Wert nnd Preis der Arbeitskraft. 

Hat die Arbeitskraft, wie alle iibrigen Waren, ihren Wert 
und ihren Preis, so ist hier das Verhaltnis zwischen dem Warenwert 
und dem Warenpreis ein ganz besonderes. Dies hangt mit den 
Eigentiimlichkeiten dieser Ware zusammen, die sie aus' der 
gesamten Waren welt ausscheiden, sowohl von seiten ihrer Kon
sumtion wie auch von der ihrer Produktion her. 

1. Der Verbrauch der Arbeitskraft unterscheidet sich vom 
Verbrauche aller andenen. Waren dadurch, daB er eine Produktion 
von Werten darstellt; der Verbrauchswert dieser Ware besteht 
in der Produktion von Mehrwert. Die Frage gehort in die Theorie 
der Warenproduktion und -reproduktion des Kapitals. 

2. Die Produktion der Arbeitskraft ist von der Produktion 
aller iibrigen Waren dadurch verschieden, daB sie picht mittels 
des Kapitals vor sich geht. Die Arbeitskraft, diese spezifisch 
kapitalistische Ware, kennt fiir sich seIber keine kapitalistische 
Produktion; es gibt in der Gesellschaft kein Kapital, das auf die 
Produktion von Arbeitskraft verwendet ware, weder auf Er
zeugung von Menschen noch auf Erhaltung ihrer Existenz. 
Daher konnen auf die Arbeitskraft nicht ohne weiteres ane Ge
setze der Warenwelt iibertragen werden. 

Insbesondere ist es in der Frage vom Verhaltnis des Markt
preises zum Wert der Fall. Der Mechanismus, der zur Anpassung 
des Warenpreises an den Wert dient, ist seit Smith bekannt. 
8teigt der Marktpreis einer Ware iiber deren Wert, so steigt 
auch der Profit iiber seinen Durchschnittssatz. Kapitalien aus 
anderen, weniger giinstig stehenden Industrien flieBen dann in 
die betrefIende Branche und verstarken ihre Produktion. Die 
Warenmasse, die zu Markt gebracht wird, steigt, und der Preis 
sinkt infolge der gesteigerten Konkurrenz. Dieser ProzeB dauert 
solange an, bis der Profit zu seiner normalen Hohe herunter
sinkt und der Preis der Ware mit ihrem Werte sich ausgleicht. 
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Und umgekehrt, steht der Preis unter dem Werte, so muB das 
Kapital von der betreffenden Industrie in andere so lange abflieBen, 
bis das reduzierte Angebot den Profit zu seinem normalen Stande 
und den Preis .lum Werte steigert. 

Di3 Tenoenz zur Ausgleichung der Profitsatze ist zugleich 
eine Tendenz zum Anpassen der Marktpreise der Waren an 
ihre Werte. Nur auf diese Weise kann der Waren wert zu jenem 
Zentralpunkt werden, um den die Marktpreise oszillieren, und 
von dem sie auf die Dauer nicht abweichen konnen. Die Arbeits
kraft bildet aber hier die Ausnahme. Da es kein Kapital gibt, 
das fUr die Produktion der Arbeitskraft verwendet wird, so 
findet dieser ganze ProzeB hier nicht statt. Ihr Preis kann hoch 
iiber ihren Wert steigen oder tief unter diesen sinken, und kein 
Kapitalien-Ab- oder ZufluB vermag die Ausgleichung herbeizu
fiihren. 

Wir stehen also vor einem Dilemma: entweder hat der Wert 
der Arbeitskraft iiberhaupt keine Bedeutung, und diese Ware hat 
eigentlich nur einen Marktpreis, ohne einen Wert zu besitzen, 
oder aber es muB fUr sie einen anderen Mechanismus geben, 
der fiir diese spezifische Ware die Funktion der Anpassung des 
Marktpreises an den Wert erfiillt. Tertium non datur. 

Leugnet man aber einen Wert der Arbeitskraft, so heiBt es, 
daB man auf jede Theorie des Arbeitslohnes verzichtet; dies wiirde 
fur den Arbeitslohn das gleiche bedeuten, was ein Verzicht auf 
die Werttheorie fUr aIle iibrigen Waren ware. Ebenso wie die 
oberflachliche Untersuehung immer nur die Sehwankungen 
der Marktpreise sieht und iiber Angebot und Naehfrage nieht 
hinausgehen kann, so besehrankt sie sich aueh hier auf die 
Sehwankungen des Lohnes, ohne naeh den tieferen Grundgesetzen 
zu suehen. 

"Solange die Produktivitat der Arbeit in Industrie und 
Landwirtsehaft sieh hebt, die Transportmittel sieh verviel
faltigen und noeh Boden der Bearbeitung offen steht,. gibt es 
kein Naturgesetz der Wirtschaft, das eine bes~immte VJhnhohe 
diktiert. Allerhand gesetzgeberische MaBregeln und Unter
lassungen (die Duldung wucherischer Monopole usw.), aIlerhand 
privatwirtschaftliche Manover konnen ihre Hebung aufhalten, 
aber es sind dann keine Naturgesetze, die den Stillstand diktieren. 
Die Masse der jahrlich erzeugten GenuBgiiter ist in steter Zunahme 
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begriffen, es gibt kein wirtschaftliches Naturgesetz, das vorschreibt, 
wieviel da von den produzierenden und Dienste leistenden Schichten 
der Gesellschaft und wieviel dem Besitz als Tribut zufallen soli. 
Die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums war zu allen 
Zeiten eine Frage der Macht und Organisation" 1). "Das Lohn
problem ist ein soziologisches Problem, das sich niemaL'l rein 
okonomisch wird erklaren lassen" 2). 

Der Arbeitslohn hangt also allein von den Machtverhaltnissen 
ab, und es gibt kein okonomisches Gesetz, das seine Rohe bestimmt 
- dies ist die Meinung aller derer, die statt einer Theorie des 
Arbeitslohnes nur mit seinen "Bestimmungsgriinden" zu tun 
haben wollen. Am klarsten wird sie folgendermaf3en ausgelegt. 
Der Arbeitslohn hat zwei Grenzen: sein Minimum bildet das ab
solut Notwendige fiir die menschliche Existenz, sein Maximum 
ist bestimmt durch den Produktionspreis (minus die Produktions
mittel). Innerhalb dieser Grenzen wird er durch das Machtver
haltnis der kampfenden Parteien bestimmt. 

Was die erstere Grenze betrifft, so war da von im ersten 
Kapitel die Rede. Ich habe dort nachzuweisen versucht, daB 
es fiir die Okonomie einen solchen Punkt nicht gibt. Dnd auBer
dem: wie wird dieser Punkt zum Minimum des Arbeitslohnes? 
Was wiirde geschehen miissen, wenn der Arbeitslohn unter diesen 
Punkt gesunken ware? MiiBte dann die "soziale Theorie der Ver
teilung" nicht die "naiven. Klassiker" zu Rilfe rufen? 

DaB del' Produktenwert die Maximalgrenze des Arbeitslohnes 
bildet, ist klar und zweifellos. Sinkt der Profit bis auf Null, 
so gibt es weder Profit noch Arbeitslohn. Dieses Argument dient 
aber eher fiir den Kampf gegen die Arbeiterbewegung als zu einer 
Begriindung der Lohntheorie. In Wirklichkeit steht der Mehrwert 
iiberall so hoch, daB diese obere Grenze jede praktische Be
deutung verliert. Was wiirde man von einer biologischen Theorie 
sagen, die als "Maximalgrenze" des menschlichen Lebens ein
tausend Jahre aufstellte? 

Konnen schon diese beiden Grenzen nichts erklaren, so ist 
die Theorie noch von einer anderen Seite schwach begriindet. 
Nehmen wir an, es haben in irgendeiner IndustI'ie innerhalb 

1) Eduard Bernstein, Theorie und Geschichte des Sozialismus, 
IV. Aufi., S. 75, 76. 

Z) Ebend~ S. 71. 
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eines bestimmten Zeitraumes folgende Lohnverschiebungen statt
gefunden: zuerst eine Steigerung von 800 a.uf 1200 M., dann 
ein Herabsinken auf 1000 M., dann wieder ein Steigen auf 1400 M. 
und schlieBlich ein Sinken auf 900 M. Angenommen, diese Theorie 
konne die Schwankungen erklaren, angenommen, die beiden 
Steigerungen von 800 auf 1200 und von 1000 auf 1400, ihre 
Zeitpunkte und Grolle, werden durch die erhOhte Macht der 
Arbeiterklasse erklart, und das zweimalige Sinken - auf 1000 
und spater auf 900 - ist auf die geschwachte Macht der Arbeiter
bewegung zuriickzufiihren. 1st aber alles dies eine Theorie des 
Arbeitslohnes 1 Nicht im mindesten. 

Denn die Frage besteht eben darin, warum die Verschie
bungen sich zwischen 800 und 1400, und nicht zwischen 1600 
und 2800 oder 400 und 700 bewegten. Oder: Warum mullte der 
Durchschnittslohn dieser Periode, sagen wir 1000 M., und nicht 
etwa 400, 2000, 5000 betragen 1 Die Machtverhaltnisse erklaren 
hier ebensowenig wie das Angebot und die Nachfrage in der 
allgemeinen Werttheorie1 ). 

Aber auch zur Erklarung der Lohnverschiebungen geniigt die 
"soziale Theorie" nicht. Ebenso wie hinter dem Angebot und der 
Nachfrage bestimmte Produktionsvorgange stehen, die die Markt
situationen schaffen, so mull auch die grollere oder geringere 
soziale Macht der einen oder der anderen Partei tiefere Ursachen 
haben, die den Ausgang des sozialen Kampfes bestimmen. Davon 
weill aber die Theorie nichts zu sagen, weil sie iiberhaupt nur die 
Oberflache der Erscheinungen kennt. 

Ein Verzicht auf den Wert der Arbeitskraft ist ein Verzicht 
auf aIle wissenschaftliche Verteilungstheorie. Vom gesamten 
gesellschaftlichen Reinprodukt wird zuerst der Arbeitslohn ab-

1) "Der Weehsel im Verhaltnis von Naehfrage und Angebot erklii.rt 
fiir den Preis der Arbeit wie fiir den jeder anderen Ware niehts, d. h. die 
Sehwankung der Marktpreise unter oder iiber eine gewisse GroBe." Ma.r x, 
Kapital, Ed. I, S. 500. Denn was sind hier sehlieBlieh die "Ma.chtver
hiiltnisse" anderes ala das Verhiiltnis von Angebot und Na.chfrage, modifiziert 
durch die eigentiimliehe Form der Ware Arbeitskraft. Stehen sieh im Kauf 
und Verkauf jeder anderen Ware aufs versehiedenste zusammengesetzte 
Gruppen von "Produzenten" und "Konsumenten" gegeniiber, so ist fiir den 
Verkauf der Arbeitskraft charakteristisch, daB die beiden Parteien zu 
verschiedenen Klassen gehoren, ja daB dieser Akt die Klassenscheidung 
bestimmt. Daher nimmt die Bestimmung des Arbeitslohnes die Form eines . 
sozialen Kampfes an. 
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gezogen, das Verbleibende bestimmt die Rohe der iibrigen Teile 
des gesellschaftlichen Einkommens. Die Profit- und Zinssatze 
hangen von der Rohe des Arbeitslohnes ab; deshalb bildet der 
Arbeitslohn den Ausgangspunkt der gesellschaftlichen Verteilung. 
Nicht der "Schematismus" und "ungeniigende Kenntnis der 
komplizierten Erscheinungen des okonomischen Lebens", die 
man den Klassikern so gerne zuschreibt, sondern ein sehr dringen
des wissenschaftliches Bediirfnis, war es was die Klassiker (und 
Marx) veranlaBte, eine Theorie des "natiirlichen Lohnes" auf
zustellen. Die Lohnfondstheorie diente zugleich zur Erklarung 
des Mechanismus der Lohnanpassung an den Wert der Arbeits
kraft. 

Diese Theorie geht von dem Vorhandensein eines festen Fonds 
aus, der in der Gesellschaft als Lohn ausgezahlt werden muB. 
Sie stellt dies en Fonds zugleich als Geld- und als Produkten 
masse vor, um in dem letzteren die beschrankte Quelle aller 
Lohne zu sehen. Diese Masse bildet dann das zum Ankauf von 
Arbeitskraften dienende Kapital. Je mehr Arbeiter von dem
selben leben miissen, desto geringer der Anteil eines jeden ein
zelnen; je kleiner die Zahl der Arbeiter, de8t~ groBer del' Anteil 
und desto besser ihre Lebenslage. Vnd die Konkurrenz unter 
den Arbeitern sorgt dafiir, daB dieses Gesetz seine Wirkung 
ausiibt. Je groBer die Zahl der Arbeiter, desto starker ihre Kon
kurrenz untereinander, desto geringer der Lohn; je kleiner die 
Zahl der Arbeiter, desto b )sser ihre Stellung gegeniiber dem Vnter
nehmer, desto hoher der Lohn. Sinkt der Lohn unter die normale 
Rohe herab, so nimmt die Armut zu und mit ihr Krankheiten 
und Sterblichkeit; die Zahl der Ehen dagegen nimmt abo Dieser 
Zustand dauert so lange, bis das Angebot der Arbeitskraft sich 
in solchem MaBe verringert, daB die Lage der Arbeiter auf dem 
Arbeitsmarkte sich bessert. Der Lohn steigt und erreicht seine 
normale Rohe. 

Vnd umgekehrt, steht der Lohn iiber seinem natiirlichen 
Punkt, so vermehrt sich die Zahl der Ehen, und infolgedessen 
steigt das Angebot von Arbeit, die Konkurrenz unter den Arbeitern 
nimmt zu, und der Lohn muB bis auf seine norma Ie Rohe sinken. 

Die Rohe des Lohnes hangt in jedem Augenblick von zwei 
GroBen ab: der des Kapitals und der der Arbeiterzahl. Das Ver
hii.ltnis dieser GroBen zueinander bestimmt den tatsa.chlichen 
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Lohn, oder, da diese beiden GroBen in stetem Wachsen be
griffen sind, so ist der Lohn bestimmt durch da8 Verhaltnis 
der Schnelligkeit ihres Wachsens. 

K 
L=p. 

Wachst der Zahler (das Kapital) schneller als der Nenner (die 
Zahl der Arbeiter), so muB auch der Quotient (der Lohn) wachsen; 
wachst der Nenner schneller als der Zahler, so muB der Quotient 
sich vermindern. Wachsen die beiden gleichmaBig, so bleibt der 
Lohn unverandert. 

In dieser FOlm ist der Grundfehler der Theorie klar: sie 
addiert zuerst die Arbeitslohne zu einem Fonds, um dann diesen 
letzteren durch die Arbeiterzahl zu dividieren und auf diese Weise 
den Arbeitslohn zu ermitteln. Es war aber ganz natiirlich fUr die 
klassische cJkonomie, daB sie den Lohnfonds mit dem Kapital 
verwechseIte. Wie schon erwahnt, hat sie alle gesellschaftlichen 
BegrifIe naturwissenschaftlich und sachlich aufgefaBt, daJ,"UIlter 
auch den des Kapitals. Seine historische und relative Be
deutung, seinen Charakter als soziales Verhaltnis und den Mehrwert 
als Masse des gesellschaftlichen Wertes, hat sie nicht erblicken 
konnen. Sie setzte das Kapital jenen materiellen Gegenstanden 
gleich, in deren Form es auftritt. Auf diese Weise wurden die 
Existenzmittel, die zum Ankauf von Arbeitskraft dienen sollen. 
mit dem Kapital verwechselt undidentifiziert. Bei den einen bildet 
der Lohnfonds einen Teil des Kapitals, bei den anderen wieder 
lOst sich das ganze Kapital in Lohne auf; wie es aber damit auch 
stehen mag, so erscheint immer jenes Kapital als eine Masse von 
Existenzmitteln. 

In Wirklichkeit sind die Existenzmittel der Gesellschaft 
und das Kapital ganz verschiedene Dinge, die zwar nicht selbstan
dig nebeneinander auftreten, aber dennoch keineswegs identisch 
sind. 

Jener Lohnfonds, der zum Unterhalte der Arbeiter dienen 
sollte, ist materiell genommen nichts anderes als ein Teil des 
gesamten zum Verbrauch bestimmten gesellschaftliehen Produkts. 
Dieses letztere, welches seiner WertgroBe nach dem National
einkommen ungefahr gleich ist, kann sich in verschiedenen 
Proportionen unter die sozialen Klassen verteilen. Je groBer der 
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Anteil der Arbeiter, desto geringer der der Grundbesitzer und 
Kapitalisten, und umgekehrt. Der Lohnfonds ist daher keine 
feste und bestimmte GroBe, vielmehr ist er selbst von jenem 
Verhaltnisse abhangig, in welchem sich das Nationaleinkommen 
unter den einzelnen Klassen verteilt. Bei der Lohnfondstheorie 
bestimmen diese Fonds die mogliche GroBe der einzelnen Lohne; 
es ist aber klar, daB ein allgemeines Steigen der Lohne nicht nur 
moglich ist, sondern schlechthin ein Sinken des Kapitalprofits 
nach sich ziehen wiirde, oder mit anderen Worten: eine allgemeine 
Lohnsteigerung wiirde nur den Lohnfonds vergroBern und das 
Einkommen der iibrigen Klassen verringern. Der Lohnfonds 
erscheint daher nicht als die beschrankte Quelle aller Lohne, 
sondern als die Summe dieser, die sich nach selbstandigen Ge
setzen entwickeln. Dadurch aber verliert der Lohnfonds jede 
weitere Bedeutung!). 

Die Theorie hatte ein merkwiirdiges Schicksal. Sie wurde 
zuerst von allen Okonomisten anerkannt und galt jahrzehntelang 
als unbestreitbar. Die besten und objektivsten Vertreter der 
Wissenschaft, wie Ricardo und Mill, haben sie in ihr System auf
genommen und wichtige Schliisse daraus gezogen. 1m prak
tischen Leben wurde sie zum wichtigen Kampfmittel mit 
der Arbeiterklasse, da gewisse Okonomisten daraus den SchluB 
ziehm} zu konnen glaubten, daB aIle Arbeiterbewegungen um 
hoheren Lohn zwecklos seien. Sie wurde zur heiB verteidigten 
Theorie der Vulgar-Okonomie, wie auch der Inhalt der zahllosen 
Broschiiren und Pamphlete der "gebildeten Unternehmer". 

In den 60er Jahren kam dann der Umschwung. Die Ent
wicklung der kapitalistischen Produktion hat zu dieser Zeit 
eine Rohe erreicht, bei der die Elastizitat des Kapitals klar vor 
Augen tritt, und die aIle Theorien eines fixen"Fonds" jedenAugen
blick mit Tatsachen widerlegt. Ferner bewiesen das Wachstum 
und die Erfolge der englischen Gewerkschaften, welche Bedeutung 
Arbeiterorganisationen haben kOnnen. Zugleich tritt in Deutsch-

1) "Wir rechnen erst die wirklich gezahlten individuellen Arbeit.s
lohne in eine Summe zusammen, dann behaupten wir, daB diese Addition 
die Wert.summe des von Gott und Naturoktrovierten "Arbeitsfonds" bildet. 
Endlich dividieren wir die so erhaltene SUI~me durch die Kopfzahl der 
Arbeiter, um hinwiederum zu entdecken, wieviel jedem Arbeiter individuell 
im Durchschnitt zufallen kann." Ma.rx, Kapital, Bd. I, S.575. 



Wert und Preis der Arbeitskraft. 97 

land Lassalle mit seinem offenen Antwortschreiben auf. Er 
stellt sich vollstandig auf den Boden dieses Gesetzes, zieht aber 
daraus einen neuen SchluB. 1st der Lohn mechanisch, ja fast 
automatisch durch den oben bezeichneten Vorgang bestimmt, 
so kann der Arbeiter auf Verbesserung seiner Lage in der heutigen 
Gesellschaft nicht hoffen; er muB deshalb dieser letzteren gegen
iiber eine feindliche Stellung einnehmen, da er nur in einer neuen 
Gesellschaftsordnung auf bessere Lebensbedingungen hoffen kann. 
So wurde aus der Lohnfondstheorie ein revolutionarer SchluB 
gezogen. 

SchlieBlich erscheint am Ende der 60er Jahre der erste Band des 
Marxschen Kapitals, der eine "Kritik der politischen Okonomie" 
vomimmt und eine ganz neue Theorie des Kapitals entwickelt. 
J e mehr sich der Marxismus verbreitete und an EinfluB gewann, 
desto mehr verschwand die Lohnfondstheorie. 

Auch in der biirgerlichen Okonomie ist dieses Gesetz fast 
vollstandig verworfen, allerdings aus ganz anderen Griinden. 
Hier will man die Klassengegensatze, soweit es geht, nicht er
blicken, und der "soziale Frieden" ist das erstrebte Ziel. Man 
will glauben, daB die Lage der Arbeiterklasse in der kapitalistischen 
Gesellschaft sich bessem kann und bessem wird, und da sich 
aus der Lohnfondstheorie aIle Schliisse des ehemen Lohngesetzes 
ziehen lassen, so wird auch dieses nicht mehr anerkannt. Seit 
Lassalle haftet ihr ein sozialistischer Geist an. 

Andererseits will ein groBer Teil der biirgerlichen Okonomie 
beweisen, daB nicht die kapitalistische GeseIlschaft die Schuld 
trii.gt, wenn es dem Arbeiter heutzutage schlecht geht. Die 
Arbeiter selbst tragen die ganze Schuld, weil sie zu fruh heiraten 
und die Arbeiterklasse zu schnell vermehren. So kommt die 
Malthussche Theorie der biirgerlichen Okonomie gelegen, und sie 
herrscht tatsachlich in allen Systemen, Theorien, Handbiichem 
usw. 

In Wirklichkeit aber gibt die Malthussche Theorie neue 
Argumente fiir die Lehre yom Lohnfonds. Sie gibt ihr einen An
haltspunkt und rettet sie von ihrem inneren Widerspruch. Jetzt 
hat sie nicht mehr das gesamte zum Verbrauch bestimmte GeseIl
schaftsprodukt im Auge, sondem speziell nur denjenigen Teil, 
der aus Bodenprodukten besteht, wie Brot, Fleisch usw. In diesem 
Punkte kniipft sie an die Bevolkerungstheorie von Malth us 

Lew In, ArbeitsJohn. 7 
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an. Nach dieser bewegte sich die Gesellschaft an der Grenze der 
Existenzmittel, sie produziert davon immer das Maximum, 
welches sie produzieren kann. Da aber die Menschen sich schneller 
vermehren ala das Bodenprodukt, so ist ein Teil der Bevolkerung 
iiberfiiissig. Die Kapazitat eines Landes in bezug auf die Be
volkerung ist durch dasBodenprodukt bestinunt, welchesstetssein 
moglichstes Maximum erreicht. Von diesem Standpunkt aus er
scheint es ganz richtig, daB jedes schnellere Zunehmen der Be
volkerung im Verhaltnis zur Produktion von Bodenerzeugnissen 
den Anteil jedes Einzelnen an diesen Produkten verringern muB. 
Die Malthussche Bevolkerungslehre erscheint als die notwendige 
Voraussetzung der Lohnfondstheorie. 

Der Grundfehler dieser Lehre besteht darin, daB sie den Zu
sammenhang der Bevolkerungszahl mit dem Kapital vollstandig 
verkennt. Die Masse der Bodenprodukte erreicht nie ihr Maximum; 
der beste Beweis dafiir ist die Tatsache, daB die Industriebe
volkerung einen groBen Teil der Gesamtbevolkerung ausmacht 
und stets absolut wie auch relativ zunimmt. Die Kapazitiit eines 
Landes ist nicht durch die landwirtschaftliche Produktion be
stimmt, sondern durch den Bedarf des Kapitals an Menschenkraftl). 
Die landwirtschaftliche Produktion ist denselben Gesetzen unter
worfen, wie die der industriellen: die wachsende Nachfrage wiirde 
der Landwirtschaft neue Kapitalien zufiihren und das Angebot 
vergroBern. Wenn dies nicht der Fall ist, so beweist es nicht die 
Unmoglichkeit einer erweiterten Produktion, sondern nur, daB 
die "wirkliche Nachfrage" gedeckt ist. Und diese letztere hli.ngt 
schlieBlich vom Bedarf des Kapitala an Arbeitskraft abo 

Die Bevolkerung eines kapitalistischen Landes muB aus
reichen, um jeweila den Bedarf des Kapitala an menschlicher 
Kraft decken zu konnen. In diesem Punkte wieder war die alte 
Theorie ganz fa.lach. Nach dieser Lehre fand der erhOhte Bedarf 
des Kapitals seinen Ausdruck in hohen Lohnen; diese sollten 
dann zur Vermehrung der Ehen und zur schnelleren Zunahme 
der Bevolkerung veranlassen. Der ProzeB miiBte aber geraume Zeit 
in Anspruch nehmen; der Menschenbedarf des Kapitala konnte 
nicht eher a.la in 16-20 Jahren gedeckt werden. In diesem Zeit
raume miiBten aber bereits mehrfach Hochkonjunkturen und 

1) Dies wuBte an anderenStellenMalthus selbst. Siehe seinePolitische 
Okonomie, S. 317. 
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Krisen stattfinden; in dem Augenblick, wo die angewachsene 
Bevolkerung den Bedarf des Kapitals decken konnte, miiBten 
sich bereits aIle Umstande radikal geandert haben und die Be
dingungen die im Ausgangspunkt den ersten AnstoB zum Wachsen 
der Bevolkerung gaben, existieren nicht mehr. "Fiir die moderne 
Industrie mit ihrem zehnja.hrigen Zyklus und seinen periodischen 
Phasen, die auBerdem im Fortgang der Akkumulation durch 
stets rascher aufeinanderfolgende unregelmaBige Oszillationen 
durchkreuzt werden, ware es in der Tat ein ~chones Gesetz, 
welches die Nachfrage und Zufuhr von Arbeit nicht durch die 
Expansion und Kontraktion des Kapitals, also nach seinen jedes
maligen Verwertungsbediirfnissen regelte, so daB der Arbeits
markt bald relativ untervoll erscheint, weil das Kapital sich 
expandiert, bald wieder iibervoll, weil es sich kontrahiert, sondern 
umgekehrt, die Bewegung des Kapitals von der absoluten Be
wegung der BevOIkerungsmenge abhangig machte.... Bevor 
infolge der LohnerhOhung irgend ein positives Wachstum der 
wirklich arbeitsfa.higen BevOIkerung eintreten konnte, ware die 
Frist aber und abermals abgelaufen, worin der industrielle Feld
zug gefiihrt, die Schla.cht geschlagen und entschieden sein 
muB" 1). 

SchIieBIich auch in der Frage vom Werte der Arbeitskraft, 
d. h. von jenem Zentralpunkt, um den sich alles dreht, war die 
Lohnfondstheorie falsch. Sie kannte nur zwei Theorien: das 
Existenzminimum und die gewohnheitsmaBige Lebenshaltung. 
Infolge ihres ungeschichtlichen Charakters konnte sie nicht dariiber 
hinausgehen. 

Hat sie aber trotzdem eine groBere Bedeutung erreicht 
und ein Jahrhundert lang iiber die ganze Wissenschaft geherrscht, 
so war es nur deshalb, weil sie einen starken Punkt hatte: sie bot 
die einzige MogIichkeit, das Bevolkerungswachstum mit der 
okonomischen Entwicklung zu verbinden, und die Bevolkerung 
als Funktion des Kapitals darzustellen. Trotzdem sie vom Kapital 
eine falsche Vorstellung hatte, trotzdem sie es mit den Konsum
tionsfonds oder mit dem Bodenprodukt verwechselte, so ging sie 
doch immer von dem Prinzip auf', daB nur mit der Anhaufung 
des Kapitals die Bevolkerung wachs en kann, und daB das Tempo 

1) Marx, Kapital, Bel. I, S. 602. 
7* 
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dieses Wachstums durch das Tempo del Kapitalsentwicklung 
bestimmt wird. Ihre Theorie des Arbeitslohnes kannte ein Mittel 
der Anpassung dar Bevolkerungszahl an die Bediirfnisf'e des 
Kapitals. Dies Mittel war die GroBe des Einkommens. Das Steigen 
cder Sinken des Einkommens der Arbeiterklasse, welches die 
Entwicklung des Kapitals wiederspiegelt, reguliert seinerseits 
die Vermehrung der Bevolkerung. Der Mechanismus der Schwan
kung en des Marktlohns um den natiirlichen Lohn war analog dem 
allgemeinen Vorgang fiir die iibrigen Waren und erreichte fUr die 
Arbeitskraft das, was fiir die gesamte Waren:welt durch den Dber
gang von Kapitalien aus einem Industriezweig in den anderen 
erreicht wird: namlich das Gleichgewicht zwischen Nachfrage und 
Angebot. Wird die Arbeitskraft, zum Unterschied von den 
iibrigen Waren nicht kapitalistisch produziert, so bleibt trotz
dem die Gesamtarbeitskraft der Gesellschaft eine 
Funktion des Gesamtkapitals. 

In vielen Punkten irrte sie auch hier: als Kapital erschien 
bei ihr ein fester Lohnfonds; das Wachs en oder Abnehmen der Be
volkerung stellte sie sich hauptsachlich als Folge einer Zu- oder 
Abnahme der Ehen vor; das Vorhandensein einer Reservearmee 
war ihr unbekannt und schlie.BIich hat sie nicht die Umwii.lzungen 
in der organischen Struktur des Kapitals gesehen, noch ihre Ein
wirkung auf die Vermehrung der Arbeiterklasse. 1m Ausgangspunkt 
aber hatte sie vollstandig recht und schuf das, was eine politische 
Okonomie schaffen konnte, die in den Verhaltnissen der Manu
fakturperiode aufgewachsen war. 

Niemand wird die Tatsache leugnen, daB nur so viel Menschen 
existieren konnen, als Beschii.ftigung und Einkommen finden. 
Solange als Nachfrage nur eine auf Geld fuBende wirkliche Nach
frage bleibt, muB alles, was keine Beschii.ftigung findet, als iiber
fliissige Bevolkerung erscheinen. Auf welche Weise wird aber 
dieses Dbereinstimmen der Bevolkerung mit jenem Bedarf des 
Kapitals an Arbeitskraft erreicht, welcher die Zahl derjenigen 
bestimmt, die irgend ein Einkommen haben sollen 1 Ist es nicht 
eine "prastabilierte Harmonie", so kann diese Folge nur dadurch 
erreicht werden, daB die Bevolkerung zur Funktion des Einkom
mens wird. In den kapitalistischen Landern hat das Angebot 
der Arbeitskraft die Nachfrage stets wesentlich iiberstiegen. 
Auf welche Weise wurde die "iiberfliissige Bevolkerung" entfernt 1 
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Offen bar nur durch die Regulierung der EinkommenshOhe und 
dadurch der Auswanderungs- und der Krankheits- und Sterbe
verhii.ltnisse der Bevolkerung. 

Die Marxsche Theorie der kapitalistischen Bevolkerung 
ist in den wesentlichsten Punkten von der Fondstheorie verschieden. 
Sie geht von einer neuen Theorie des Kapitals und der Entwicklung 
seiner Bestandteile aus; und die Bevolkerungsfrage wird hier ganz 
anders gelost. In einem Punkte aber kniipft sie an die Theorie 
der Klassiker an: sie stellt wieder die Bevolkerung als Funktion 
des Kapitals dar. Dies ist die einzige wissenschaftliche Basis aller 
Arbeitslohn- und Bevolkerungstheorie. 

2. Die industrielle Reservearmee. 
Die Bevolkerung eines rein kapitalistischen Landes be

steht aus Grundbesitzern, Kapitalisten, aktiven Arbeitern und 
der Reservearmee. Die beiden letztel'en Klassen verhalten sich 
aber zueinander ganz anders als irgend ein anderes Paar, als 
z. B. Kapitalisten und Grundbesitzer oder Grundbesitzer und 
Arbeitm. Dies hangt mit dem besonderen Charakter der industrie
ellen Reservearmee zusammen. 

Wahrend jede andere Klasse in der Produktion eine be
stimmte Stellung einnimmt, und auf diese Weise eine Gesell
schaftsfunkiton erfiillt, - steht die Reservearme-:J auBerhalb des 
Rahmens der Produktion. 

Ihre Funktion ist die Freiheit von jeder Funktion; ihre 
raison d'etre besteht darm, daB sie Reserve enthaIt fiir die wech
seInden Bediirfnisse des Kapitals an Arbeitskraft. Sie steht dem 
aktiven Proletariat nicht als selbstandige Klasse gegeniiber, 
sondern ist jeden Augenblick bereit, mit ihm zu einer Klasse zu 
verschmelzen. Zwischen den beiden geht unaufhorlich ein Aus
tausch vor: der heutige Arbeiter tritt morgen in die Reserve
armee ein, um spater wieder in die Reihen des aktiven Proletariats 
zuriickzukehren. Jede Verringerung des letzteren versta.rkt die 
Reservearmee; jede Erweiterung verringert sie. Daher gehoren 
die aktive Arbeiterarmee und die industrielle Reservearmee 
eigentlich zu derselben Klasse; nicht nur als Paria der modernen 
Gesellschaft, sondern auch in ihrer okonomischen Funktion: sie 
dienen beide der ununterbrochenen Produktion von Mehrwert. Sie 
sind beide notwendig, damit diese Produktion glatt vor sich geht. 
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Auch die Existenzquellen sind bei den beiden die gleichen. Die 
kapitalistische Gesel1schaft kennt nur drei Einkommensarten: 
die Grundrente, den Kapitalsgewinn und den Arbeitslohn. Lassen 
wir die Wohltatigkeit und den Diebstahl beiseite, so kann nur der 
Arbeitslohn die Existenzquelle der Reservearmee bilden 1). Dies 
kann in den verschiedensten Formen geschehen: im Verbrauch 
der friiher gesparten Summen, in der Hilfe von Freunden und 
Verwandten, in der Unterstiitzung von Gewerkschaften, oder 
schlieBlich im Kredit. In allen diesen Fallen bildet der gesamte 
gesellschaftliche Arbeitslohn die Einkommensquelle nicht nur des 
aktiven Proletariats, sondern auch der Reservearmee. Es liegt 
im Wesen der kapitalistischen Produktionsweise, daB die Arbeiter
klasse unter der Arbeitslosigkeit doppelt leiden muB: einerseits 
driickt die letztere auf den Arbeitslohn, und andererseits muB 
ein Teil desselben Lohnes dem Unterhalte der Arbeitslosen ge
widmet werden. 

Die Schwankungen des Arbeitslohnes beriihren deshalb 
nicht nur das aktive Proletariat, sondern auch die Armee der 
Arbeitslosen. Diese wird von ihnen sogar noch starker betroiIen, 
weil die Moglichkeit, die Arbeitslosen zu unterhalten, relativ 
sta.rker steigt oder sinkt als der Arbeitslohn. Die Steigerung des 
Arbeitslohnes ist einerseits ein Symptom der gesteigerten Nach
frage nach Arbeitern und folglich der Verringerung der Reserve
armee, andererseits verbessert sie auch unmittelbar die Lebens
lage der Arbeitslosen. Das Sinken des Arbeitslohnes wirkt in der 
entgegengesetzten Richtung: erstens wird die Existenzquelle der 
Reservearmee verringert, und zweitens geschieht dies meistens zu 
derselben Zeit, wo die Nachfragenach Arbeitskrii.ften sich vermindert 
und Tausende von Arbeitern in die Reihen der Reservearmee 
getrieben werden; es verbreiten sich Elend, Hunger und Krank
heiten, und schonungslos wird die "iiberfiiissige Bevolkerung" 
entfernt. Die Reservearmee ist fiir die Schwankungen des Arbeits
lohnes in starkerem MaBe empfindlich, als die Arbeiterklasse selbst. 

Betra.gt die Zahl der in einem Lande zu einem gewissen 
Zeitpunkt beschli.ftigten Arbeiter 10 Millionen und die der 
Arbeitslosen 500000, und ist der Durchschnittslohn 3,50 M. pro 

1) Die potentielle Reservearmee lebt zum Teil auch von Kleinhandel 
u. dgl. Dieser Umstand ii.ndert aber nichts an den folgenden Ausfiih
rungen. 
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Tag oder 1050 M. im Jahr, so miissen die 10 500 000 von 10,5 
Milliarden Mark existieren; ein jeder erhalt im Durchschnitt 
1000 M. Sinkt aber die Zahl der beschaftigten Arbeiter auf 
9,5 Millionen und schwillt die der Arbeitslosen auf 1 Million an, 
sinkt zugleich der Arbeitslohn von 1050 M. auf 945 M., d. h. um 
10 %, so miissen jetzt die 10 500 000 von 945 M. X 9 500 000 
= 8 977 500000 M. leben, und der Durchschnittsanteil eines 

. db'" 8 977500 85 M d h M d 14 0/ Je en et~agt 10 500 000 = 5 ., . . um 145 . 0 er ,5 /0 

weniger. Die Reservearmee wird aber darunter noch starker 
leiden, aIs es nach diesen Durchschnittszahlen scheint. War 
friiher jeder Arbeiter imstande, sagen wir 2 % seines Lohnes, 
das sind 21 M., fUr die Arbeitslosenunterstiitzung (Gewerk
schaftsbeitrage, Deckung der Schulden aus den Zeiten der Arbeits
losigkeit usw.) auszugeben, so lebte die gesamte Reservearmee 
von 21 M. X 10 000 000 = 210 000 000 M.; das macht auf den 

. In . D h h' 210 000 000 420 M 1) S' k d ernze en 1m urc sc mtt 500 000 = .. rn t er 

Arbeitslohn auf 945 M., so wird der Arbeiter zu diesem Zwecke 
nicht mehr 2 % seines Lohnes, sondern vielleicht nur 1,5 %, 
d. h. 14,20 M. ausgeben konnen. Sind 9,5 Millionen beschaftigte 
Arbeiter vorhanden, so werden sie 14,20 M. X 9 500 000 = 

= 134 900 000 M. dafiir ausgeben; jeder Arbeitslose mu.B jetzt 
134900000 . . 

von 1 000000 = 134,9 M. leben, also em Minus von 285 M. 

Wenn der Lohn um 10 % gesunken ist, haben sich die Ausgaben 
eines Arbeitslosen um 68 % verringert. 

Die Anzahl der Arbeitslosen schwankt mit den Phasen des 
kapitalistischen Zyklus; bei dem Aufschwung wachst der Bedarf 
der Industrie an Arbeitskraften, und die Reservearmee verringert 
sich. In Stagnations- und Kriseperioden sinkt der Menschenbedarf 
des KapitaIs und die Zahl der Arbeitslosen nimmt zu. Rangt 
der jeweilige Bestand der Reservearmee von der industriellen 
Situation ab, so mu.B die erstere im allgemeinen eine Rohe 
erreichen, die geniigt, den Maximalbedarf des KapitaIs zu decken; 
je elastischer das Kapital wird, je starker die Schwankungen 

1) Die Tatsache, daB der Arbeiter nur selten ein ganzes Jahr hindurch 
arbeitslos bleibt, iindert nichts an dieser Rechnung mit Jahresausgaben 
der Arbeitslosen. Die Personen wechseln, die Reservearmee bleibt. 
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des Bedarfs an Arbeitskraft, desto zahlreicher muB die Reserve
armee werden. Mit anderen Worten: je hoher die erreichte 
Stufe der okonomischen Entwicklung, desto groBer muB der ar
beitslose Teil der Bevolkerung sein. Dies liegt in der Natur der 
kapitalistischen Produktionsweise. 

Der Bedarf des Kapitals bestimmt also nicht nur die Zahl 
der beschaftigten Arbeiter, sondern auch die der Reservearmee. 
Diese bewegt sich in gewissen, ziemlich breiten Grenzen, folgt 
aber im allgemeinen den Direktiven des Kapitals und kann ein 
Minimum und Maximum nicht iiberschreiten. Den Mechanismus 
der Bewegungen der Reservearmee erklaren, heiBt die Gesetze 
des Arbeitslohnes finden. 

Die Erscheinungen der Bevolkerungsbewegung wirken auf 
die aktive und die Reservearmee verschieden ein: wahrend die 
erstere davon gar nicht betroffen wird, bezieht sich die Zu- und Ab
nahme der Bevolkerung allein auf die Reservearmee. Die GroBe 
des aktiven Proletariats ist durch die Menge und Struktur des 
Kapitals mehr oder w«:lniger fest bestimmt; folglich bezieht sich 
die Zu- und Abnahme der Sterblichkeit, der Morbilitat usw. 
ausschlieBlich auf die Reservearmee. Ceteris paribus ist aIle 
Zu- oder Abnahme der Bevolkerung eine Zu- oder Ab
nahme der Reservearmee. 

Dies bedeutet natiirlich nicht, daB bei einer Zunahme der 
Sterblichkeit der ganze DberschuB den Arbeitslosen entnommen 
wird, daB bei der Auswanderung es die Arbeitslosen aHein sind, 
die das Land verlassen, oder daB aHe heranwachsende Jugend 
und aHe Einwanderer in die Reservearmee eintreten. Dies soH 
nur bedeuten, daB am Schlusse aner Veranderungen in der Personal
zusammensetzung verschiedener Klassen es die Reservearmee ist, 
die die Summe zieht. 

Nimmt die Auswanderung in einem Lande mit 10 Millionen 
aktiven Arbeitern und 500 000 Arbeitslosen zu, so werden davon 
nicht nur Arbeitslose, sondern auch beschaftigte Arbeiter getroffen. 
Da aber die Produktionsverhaltnisse die alten geblieben sind, 
so miissen die ausgeschiedenen durch neue Arbeiter ersetzt 
werden, und die Zahl der Arbeiterarmee bleibt auf ihrer alten 
Rohe bestehen: sie betragt wieder 10 Millionen. Die Reserve
armee muB sich dagegen aus zwei Ursachen verringern: erstens in
folge der sta.rkerfln Auswanderung aus ihrer Mitte, zweites weil sie 
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mehr als fruher dem aktiven Proletariat abgeben muB. Konnte sie 
fruher ihre Bilanz ohne Rest abschlieBen, so ist nun ihre Ausgabe 
groBer als die Einnahme geworden, und ihre Anzahl muB infolge
dessen sinken. Das gleiche ist bei steigender Sterblichkeit, zuneh
mender Morbilitat usw. der Fall. Bei sinkender Sterblichkeit und 
dergl. tritt das Umgekehrte ein. 

Die Anzahl der aktiven Arbeiter ist von der sog. natiirlichen 
Bewegung l ) der Bevolkerung vollstandig unabhangig und 
hangt allein von den Produktionsverhaltnissen ab; die Bevol
kerungsbewegung bezieht sich allein auf die Reservearmee. 

3. Der Arbeitslohn bei einfacher Reproduktion des 
Kapitals. 

Das konstante Kapital einer Gesellschaft betragt 50 Milliarden; 
um es in Bewegung zu setzen sind 10 Millionen aktiver und 
500 000 Reservearbeiter notig. Wie hoch muB der Arbeitslohn 
in dieser Gesellschaft stehen, wenn keine kapitalistische Akku
mulation stattfindet, und die Produktion von Jahr zu Jahr in 
demselben Umfang und in denselben technischen VerhaItnissen 
erneuert wird? 

Dabei ist zu bemerken: 
1. A1s gegeben darf nur die GroBe des konstanten Kapitals 

angenommen werden. Das variable Kapital und die organische 
Struktur des Gesamtkapitals mussen als Ergebnisse der Unter
suchung ermittelt und als Funktionen des konstanten Kapitals 
dargestellt werden; widrigenfalls kommt man zur petitio principii 
der Fondstheorie. Das variable Kapital ist nichts anderes als die 
Gesamtsumme der ArbeitslOhne. 

2. Die Anzahl der notwendigen Arbeiter laBt sich auf Grund 
des Wertes des konstanten Kapitals nicht bestimmen. Sie hangt 
von seinen technischen Eigenschaften ab und steht in keinem 
festen Verhaltnis zum Werte des Kapitals. Fur jede Maschine und 
jede Fabrik laBt sich diese Zahl ohne Schwierigkeit annahernd 
bestimmen. Gewohnlich schwankt sie in gewissen Grenzen; 
wir setzen ihre DurchschnittsgroBe gleich 10 Millionen Mann. 

1) InBofern die GeburtB- und Sterblichkeitsverhaltnisse usw. des 
Menschen durch soziale Momente bestimmt werden, gibt es fiir ihn eigentlich 
keine natiirliche Bevolkerungsbewegung. 
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3. Die Anzahl der Reservearmee hangt von den Pendel
schwingungen der Produktion abo Eigentlich ist eine kapitalistische 
Produktion ohne Akkumulation, ohne technischen Fortschritt, 
ohne Krisen- und Aufschwungsperioden undenkbar; daher bleibt 
in unserem FaIle die Funktion der Reservearmee unbestimmt. 
Diese Annahme erleichtert aber die Analyse, und ich nehme aus 
diesem Grunde das Vorhandensein einer Reservearmee an; ihre 
Durchschnittszahl betragt 500000. 

Da die Produktion jedes Jahr in unveranderten Verhaltnissen 
erneuert wird, so bleibt die Zahl der aktiven wie auch die der 
Reservearbeiter im allgemeinen unverandert. Die Abnahme der 
Bevolkerung (durch Sterblichkeit, Auswanderung und dgl.) 
muB durch Zunahme gedeckt werden und muB dieser letzteren 
gleich sein. Bleibt die BevOlkerung bei einer Sterblichkeit von 
40%0 auf ihrer Hohe bestehen, so ist diese Ziffer die normale 
Sterblichkeit - fUr die gegebenen sozialen Verhaltnisse. 

Es ist im ersten Kapitel bewiesen worden, daB jeder Ein
kommenstufe eine bestimmte Sterbe- unq Krankheitsziffer 
ceteris paribus entspricht. J enes Einkommen, bei dem sich 
die Sterblichkeit auf 40%0 stellt, bildet in den gegebenen 
Verhiiltnissen den Wert der Arbeitskraft 1). 

Dieses Einkommen sei gleich 1000 M.; dann betragt das 
variable Kapital der Gesellschaft 1000 M. X 10 000 000 . 
= 10 000 000 000 M. Das Gesamtkapital der Gesellschaft besteht 
alsdann aus 50 000 000 000 konstantem + 10000000 000 variab-

1) Das Gesamtarbeitsvermogen der Gesellschaft hii.ngt nicht nur 
von den SterbIichkeitsziffern und den allgemeinen Gesundheitszustii.nden 
ab, sondern noch in grollerem Malle von der Ein- und Auswanderung der 
Arbeitskrii.fte. Diese Ietzteren Faktoren verleihendem Kapitaleine EIastizitii.t, 
die auf dem Wege einer. Regulierung der Krankheits- und Sterbeverhii.lt. 
niSBe gar nicht zu erreichen wii.re. Trotzdem bin ich in dieser abstrakten 
Untersuchung der Grundtendenzen des Arbeitslohnes wohl berechtigt, 
von den konkreten Verhaltnissen einzelner Lander zueinander abzusehen 
und die kapitalistische Produktion abstrakt ala Weltproduktion zu be
trachten. Dann bleiben ala wichtigste Faktoren der Regulierung des Arbeits
vermogens nur die Verii.nderungen der Sterbe- und Krankheitsverhaltnisse 
iibrig. lJberalI daher, wo unten die Rede von den Sterbeverhii.ltnissen sein 
wird, sind, um der Wirklichkeit nii.her zu treten, an deren Stelle alle die 
Erscheinungen zu setzen, die die Masse der Arbeitskraft einer Gesellschaft 
bestimmen. 
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lem Kapital = 60 000 000 000 M. Seine organische Zusammen
setzung ist das Verhii.ltnis von 50 : 10 oder 100 : 20. 

Auf diese Weise wird der Wert der Arbeitskraft, die normale 
SterbezifIer, der Wert des gesellschaftlichen Kapitals und seine 
Zusammensetzung zu einer Funktion des konstanten Kapitals; 
mit anderen Worten, es werden aHe diese Erscheinungen durch 
die erreichte Stufe der Entfaltung der Produktivkrii.fte bestimmt. 
Nicht das Gesamtkapital ist das primare, sondern aHein sein 
konstanter Teil. 

Das variable Kapital ist das Produkt des Wertes der einzelnen 
Arbeitskraft und der Arbeiterzahl, und nicht der Arbeitslohn ist 
der Quotient eines Bruches, wo die Anzahl der Arbeiter den Nenner 
bildet. Steigt die "normale Sterblichkeit" aus irgendeinem 
Grunde auf 45 °/00' und sinkt infolgedessen der Wert der Al'beits
kraft auf 800 M., so muB I'!ich das variable Kapital auf 8 Milliarden 
Mark, und das Gesamtkapital auf 58 Milliarden Mark verringern; 
die organische Zusammensetzung wird jetzt 100 : 16. Oder ent
spricht der SterbezifIer von 40 t / 00 nioht mehr ein Einkommen von 
1000, sondern von 1200 M., so muB das variable Kapital nunmehr 
12 Milliarden Mark betragen, das Gesamtkapital 62 Milliarden. 
und die organische Zusammensetzung wird gleich 100: 24. 
Dies a.ndert aber nichts an der Regel, daB, solange die iibrigen 
Verhaltnisse unverandert bleiben, der Wert der Arbeitskraft 
wie auch das variable Kapital eine Funktion der Produktiv
krli.fte bilden. Dbrigens hii.ngen auch die "iibrigen Verhii.ltnisse" 
von denselben Krii.ften wieder ab; dariiher aher spater. 

Der Marktpreis der Arbeitskraft schwankt um ihren Wert, 
wie der Marktpreis jeder anderen Ware um deren Produktions
kosten schwankt. Da aber die Arheitskraft nicht mit Kapital 
produziert wird, so muB der ganze ProzeB der Oszillationen 
des Marktlohnes ein ganz anderer sein. Die hetreffende Ein
kommensumme wird nur deshalh zum Werte der Arheitskraft, 
weil es auf dieser Einkommenstufe moglich wird, die dem Kapital 
notwendigen Arbeitskrii.fte herbeizufiihren; zwar werden die 
1 tzteren nicht kapitalistisch produziert, vom Standpunkte del' 
gesamten Produktion aber gibt es eine bestimmte AusgabengroBe, 
die weder nach oben noch nach unten iiberschritten werden darf. 

Sinkt der Arbeitslohn unter den Wert der Arbeitskraft, z. B. 
auf 800 M., so miissen die Sterbe- und KrankheitszifIern zunehmen. 
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Entspricht dem Einkommen von 800 M. eine Sterblichkeit von 
45 %0' so werden jahrlich 5 %0 Arbeiter mehr sterben als friiher. 
Rei 10,5 Millionen Arbeitern ist as ein Minus von 52 500 Mann, 
die ausschlieBlich von der Reservearmee genommen werden 
mussen; diese verringert sich deshalb im ersten Jahre auf 447500, 
im zweiten auf 395 000, im dritten auf 342 500 usw. 

Der wirkliche Verlust der Reservearmee ist aber noch groBer. 
Die zunehmende Sterblichkeit ist nur das greifbarste Resultat des 
nicdrigen Abeitslohnes; bevor aber die Sterbeziffer zunimmt, 
werden die aHgemeinen Lebensverhaltnisse, die Nahrung, Woh
n ung usw. verschlechtert; das empfindlichste Barometer fUr 
die Vel'schiebungen des Einkommens sind die Gesundheitsverha.lt
nisse. Das Sinken des Arbeitslohnes muB vor aHem eine Zunahme 
der Morbilitat hervorrufen. Wird die durchschnittliche Krankheits
dauer jedes Arbeiters um einen Tag im Jahre groBer, so bildet 
das einen VerIust von 10 MiIIionen Arbeitstagen, und ist ein Arbeits
jahr 300 Tagen gleich, so ist dieser Verlust gleich der Arbeit von 

10 000 000 = 33 333 Arbeitern. Da aber deren Arbeit auf irgend-
aoo 

cine Weise verrichtet werden mui3, so wird die Reservearmee die 
33333 Arbeiter an das aktive Proletariat abgeben und den Verlust 
auf ihr eigenes Konto setzen mussen. 

SchlieBlich muB auch die Arbeitsintensitat infolge del' schlech
teren Lebensverhaltnisse abnehmen. Die fruhere Anzahl der 
Arbeiter genugt jetzt nicht mehr, um die gleiche Arbeit zu leisten. 
Die gleicheArbeitsleistung wird jetzt einerseits durch Verlangerung 
des Arbeitstages erreicht, andererseits durch Einstellung neuer 
Arbeiter - wieder auf Kosten der Reservearmee. 

Aus allen dies en Grunden muB sich die Reservearmee ver
ringem: die Zunahme der Sterbe- und Krankheitsziffern, die im 
Vergleich mit der Gesamtbevolkerung ganz gering zu sein scheint, 
erhalt eine groBe Bedeutung, sobald sie an die rechte Stelle gesetzt 
wird. 

Dic Abnahme der Rcscrvearmee ist eine Abnahme der Arbeits
losigkeit. Sie muB desto schneller vor sich gehen, je groBer die 
Differenz zwischen dem Werte und dem Preise der Arbeitskraft 
wird, und sie muB so lange anhalten, bis der Arbeitslohn das 
Niveau des Wertes der Arbeitskraft wieder erreicht. - Nicht die 
absolute UnmOglichkeit, auf dem Markte Arbeiter zu finden, 
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fiihrt zur Steigerung des Arbeitslohnes, wie es die klassische 
Schule lehrte. Die Reservearmee braucht nicht auszusterben, 
bevor eine Rebung des Lohnes moglich wird. 1m Gegenteil, 
sie verschwindet nur sehr selten, namlich dann, wenn sie von der 
Produktion aufgesaugt wird. In der Regel aber ist sie stets 
vorhanden, und es ist eben ihre Anzahl, die fUr die Unternehmer 
und Arbeiter die Aussichten im okonomischen Kampfe bestimmt. 
Mit ihrer Abnahme bessert sich die SteIlung der Arbeiter, und es 
wird ihnen leichter moglich, eine Steigerung zu erzielen. ,,1m 
groBen und ganzen sind die allgemeinen Bewegungen des Arbeits
lohnes ausschlieBlich reguliert durch die Expansion und Kontrak
tion der industrieIlen Reservearmee, welche dem Periodenwechsel 
des industrieIlen Zyklus entsprechen. Sie sind also nicht be
stimmt durch die Bewegungen der absoluten Anzahl der Arbeiter
bevolkerung, sondern durch das wechselnde Verhaltnis, 
worin die Arbeiterklasse in aktive Armee und Reserve
armee zerfallt, durch die Zunahme und Abnahme des relativen 
Umfangs der tJbervolkerung, durch den Grad, worin sie bald 
absorbiert, bald wieder freigesetzt wird" 1). 

Ist der Arbeitslohn tiber den Wert der Arbeitskraft hinaus
gewachsen, so muB das Umgekehrte eintreten: es vermindern sich 
Sterblichkeit und Krankheiten, und die Reservearmee nimmt 
um die Differenz zu; die Arbeitslosigkeit wird immer bedeutender, 
und der Arbeitslohn muB fruher oder spateI' bis auf seinen alten 
Stand heruntersinken. 

4. Der Arbeitslohn bei der Reproduktion auf 
erweiterter Stufenleiter. 

Wenn die Kapitalisten nicht den ganzen Mehrwert verbrauchen, 
sondern einen Teil davon akkumulieren, so waehst das Gesell
schaftskapital mit jedem Jahre. Die Kapitalsakkumulation ist 
das immanente Gesetz der kapitalistischen Produktion und findet 
immer und ununterbrochen statt. 

Das konstante Nationalkapital, welches im ersten Jahre 
50 Milliarden betrug, wachst jahrlich um 2 %. Da aIle iibrigen 
Verha.ltnisse die gleichen geblieben sind, so halt das Wachstum 
der Arbeiterklasse und der Reservearmee mit der Kapitalsakku-

1) Marx, Kapital, Bd. I, S. 602. 
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mulation Schritt, d. h. die beiden Klassen mussen ebenfalls 
ji.i.hrlich um 2 % zunehmen. Dann driickt sich die ganze Ent
wicklung in folgendem Schema aus: 

D. konst. 
Kap. 

im 1. Jahre 50 000 Mill. 
im 2. " 51000 " 
im 3. " 52020 " 
im 4. " 53060 " 

Aktive Arb .. 
Armee 

10000000 
10 200000 
10404000 
10612080 

Res.- Akt.Prol. und Zundahm'l 
R er Armee es.·Armee BevOlk. 

500 000 10 500 000 
510 000 10 710 000 210000 
520200 10 924 200 214200 
530604 11 142 684 218484 

usw., usw. 
1m zweiten Jahre braucht das Kapital eine neue Armee von 

200000 Mann; die Sterblichkeit muB daher stark sinken. Wendet 
sich das Kapital ausschlieBlich an die Reservearmee, so muB sich 
diese so stark und rasch verringern, daB der Arbeitslohn steigt 
und die Sterbeziffer bis auf das entsprechende Niveau herunter
sinkt. Bei einer Sterblichkeit von 40 %0 blieb die Bevolkerungs
'Zahl unveri.i.ndert; damit sie jedes Jahr um 20 0/ 0J zunimmt, 
muB die Sterbeziffer bis auf 20 %0 sinken, und der Arbeitslohn 
muB eine Bohe erreichen, bei der die Sterblichkeit sich auf dieses 
Niveau stelltl). Entspricht einem Einkommen von 1500 M. 
eine Sterblichkeit von 20 0/-98' so ist diese Summe der Wert der 
Arbeitskraft. 

Das variable Gesellschaftskapital betragt im eraten Jahre 
1500 M. X 10 000 000 = 15 Milliarden Mark; mit jedem Jahre 
wird es sich um 2 % vergroBern. Das gesamte Gesellschafts
kapital entwickelt sich dann in folgender Weise: 

Org. 
Konst. Ka.pital Variables Kapital Gesamt.Kapital Zusamm.· 

setzung 
1. Jahr 50 000 000 000 15000 000 000 65 000 000 000 100: 30 
2. " 51000000 000 15300 000000 66300 000 000 100: 30 
3. " 52020000000 15606000 000 67626000000 100: 30 
4. " 53 060 400 000 15 918 120000 68 978 520 000 100: 30 

1) Mit dem Steigen des Arbeitslohnes nimmt die Morbilitii.t ab und 
die Arbeitsintensitat zu, so daB mit diesen beiden Faktoren der Bedarf 
des Kapitals zum Teil bereits gedeokt wird. Deshalb mull die wirkliohe 
Zunahme der Bevolkerung geringer sein aIs 210000, 214200 und 218484, 
und die Sterbliohkeit brauoht nioht bis auf 200 / 00 zu sinken. loh lasse aber 
absiohtlioh aIle iibrigen Ersoheinungen auBer aoht, damit die Tendenzen 
.des Arbeitslohnes klarer hervortreten. 
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Beim "Obergange von der einfachen Reproduktion zur er
weiterten muB sich das Geselischaftskapital erstens in der Form 
der Erweiterung des konstanten Kapitals vergroBern und zweitens 
infolge des relativ noch rascheren Wachsens des variablen Teiles. 
Das gleiche tritt auch bei der Beschleunigung des Akkumulations
prozesses ein. Und umgekehrt, wird das Tempo der Akkumulation 
langsamer, so entwickelt sich auch das variable Kapital lang
samer als das konstante. 

Der Wert der Arbeitskraft h1i.ngt also von dem Tempo der 
Kapitalsa,kkumulation abo Je groBer das sich anh1i.ufende Kapital 
ist, je rascher sein Bedarf wachst, desto geringer muB die Sterb
lichkeit, desto hOher muB der Arbeitslohn sein. Die absolute GroBe 
des Kapitals ist dabei ganz belanglos. Von zwei Landern mit 
gleichen Kapitalien und verschiedenem AkkumulationsmaB steht 
der Arbeitslohn am hochsten in demjenigen Lande, wo die Akku
mulation am schnellsten vor sich geht. Umgekehrt, bei verschie
denen MaBen der Kapitalien und gleicher Akkumulation, steht 
der Arbeitslohn ceteris paribus auf der gleichen Stufe1). 

In . einem und demselben Lande schwankt der Lohn ent
sprechend den Schwankungen der Akkumulation. Diese geht aber 
nirgends gleichmaBig vor sich. In den Jahren des industriellen 
Aufschwungs erreicht sie ihr Maximum, und das Kapital ent
wickelt sich am raschesten; in Stagnationsjahren wird das Tempo 
viel langsamer, daher die groBen Schwankungen des Arbeits
lohnes. Mit der steigenden Nachfrage nach Arbeitskraften er
reicht er auf dem Gipfel der industriellen Bliite sein Maximum, 
stiirzt dann in Krisejahren herunter, um dann den gleichen 
ProzeB von neuem wieder zu beginnen. 

Dieselbe Akkumulation aber, welche die giinstigsten Bedin
gungen fiir den Arbeitslohn schafft, ruft wieder eine andereTendenz 
hervor, die aIle die Vorteile zu vernichten fahig ist. 

1) "Nicht die jeweilige GroBe des nationalen Wohlstandes, Bondern 
sein unausgesetztes Wachsen bringt ein Steigen des Arbeitslohnes hervor. 
Demnach steht der Arbeitslohn nicht in den reichsten Landern am htichsten, 
sondern in den bliihendsten oder denen, die am schnellsten reich werden." 
Ad. Smith, Reichtum der Nationen, S.89. 
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5. Der Arbeitslohn bei Verschiebuugen in der technischen 
Zusammensetzung des Kapitals. 

Das Verhii,ltnis zwischen konstantem Kapital und der Anzahl 
der aktiven Arbeiter wird durch technische Momente bestimmt. 
Mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktion wachst 
der Wert der Produktionsmittel relativ rascher als die Anzahl der 
notwendigen Arbeiter; in dieser Tendenz au13ert sich das Wachs
tum der Arbeitsproduktivitat. In der kapitalistischen Gesellschaft 
erhii.1t dieser Proze13 die Form eines raschen Wachsens des kon
stanten Kapitals im Verhaltnis zum variablen. 

Braucht anfangs ein Kapital von 50 Milliarden Mark eine 
Arbeiterarmee von 10 Millionen Mann, so mu13 sich diese mit der 
technischen Entwickelung verringern; sie wird ni.Jht mehr 10 
Millionen betragen, sondern (bei einer 1 proz. Abnahme) 

im 2. Jahre 9900000 
,,3. " 9 801 000 
,,4. " 9 702 990, 

so daB auf einen Arbeiter an konstantem Kapital entfallen: 

im 1. Jahre 5000 M. 

" 
2. 

" 
5050 

" 
" 

3. 
" 5102 " 

" 
4. 

" 5153 ". 

Die Bevolkerung muB sich dann folgendermaBen entwickeln: 

Aktive Arb. Res.- GesamteAr- Bev.-
in %0 Armee beiterklasse Abnahme 

im 1. Jahre 10 000 000 500 000 10 500 000 

" 
2. 

" 
9900000 495000 10395000 105000 10 

" 
3. 

" 
9801000 490050 10291050 103950 10 

" 
4. 

" 
9702990 485149 10188139 102911 10 

Eine Bevolkerungsabnahme von 10 %0 wird dadurch erreicht, 
daB die Sterblichkeit auf 50 %0 steigt. Entspricht dieser Sterbe
ziller ein Einkommen von 600 M., 80 bildet diese Summe den 
Wert der Arbeitskraft. Das Kapital setzt sich alsdann folgender
maBen zusammen: 
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Die organ. 
Konst. Kapital Variabl.Kapital Gesamtkapital Zusammen-

setzung 
1. J ahr 50 000 000 000 6 000 000 000 56 000 000 000 100 : 12 
2. " 50000 000 000 5 940000000 55 940000000 100 : 11,88 
3. " 50000000000 5880600000 55880600000 100 : 11,76 
4. " 50000000000 5821 794000 55 821 794000 100 : 11,64 

Daraus folgt, daB, wenn sich die technische Zusammensetzung 
des Kapitals zugunsten des konstanten Teiles verschiebt und 
zugleich keine Akkumulation stattfindet, der Arbeitslohn sehr 
tief sinkt und die Bevolkerung ausstirbt. Eine absolute Be
volkerungsabnahme tritt aber nur selten ein. Dies hangt damit 
zusammen, daB die Verringerung der Arbeiterarmee in der einen 
Industrie meistens zu derselben Zeit geschieht, wo eine starke 
Akkumulation in derselben und in den iibrigen Industrien statt
findet. Die Totalsumme ist die Resultante der beiden Tendenzen: 
Kapitalanhaufung und Abnahme des variablen Kapitals. 

Lassen wir die Akkumulationsrate wieder 2 % betragen und 
die Verschiebungen in der Kapitalzusammensetzung sich in den 
gleichen Zahlen wie oben ausdriicken, so hat die Entwicklung des 
Kapitals und der Bevolkerung folgendes Bild: 

Konst. Kapihl Akt.Arb.-Armee 

im 1. Jahr 50 000 000 000 (:5000=) 10000 000 

" 2. 

" 
3. 

" 
4. 

" 
51 000 000 000 ( : 5050 = ) 10 100000 

" 
52 020 000 000 ( : 5102 = ) 10 201000 
53 060 400 000 ( : 5153 = ) 10303010 

Akt. Arb.-Armee 
u. Res.-Armee 

im 1. Jahr 10500000 
,,2. " 10 605 000 
,,3. " 10 711 050 
,,4. " 10818 161 

Bevolkerungs-
wachstum 

105000 
106050 
107 III 

%0 

10 
10 
10 

Res.· 
Armee 

500000 
505000 
510 050 
515151 

(In diesem Schema bildet die Zahl der aktiven Arbeiter den 
Quotient der Division des Wertes des konstanten Kapitals durch 
den Wertbetrag, der auf den einzelnen Arbeiter entfallt; das Ver
hii.ltnis der Reservearmee zum aktiven Proletariat ist wie friiher 
= 5 : 100.) 

Lewin. Arbeltlliohn. s 
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Die jahrliche Zunahme der Bevolkerung betragt I %, die 
des konstanten Kapitals 2 %. Die normale SterbezifIer ist alsdann 
30%°' und wenn ihr ein Einkommen von 1200 M. entspricht, 
so ist dies der Wert der Arbeitskraft. Das Gesamtkapital ist 
dann folgendermaBen zusammengesetzt: 

Konst. Kapital Variabl.Kapital Gesamtkapital 
Organ. 

Zusammen-
setzung 

1. Jahr 50000 000 000 1200000000062000000000 100 : 24 
2. " 51000000000 12120000000 63120000000 100 : 23,76 
3. " 52020000000 12241200 000 64 261200000 100 : 23,50 
4. " 53 060 400 000 12 362 412 000 65 422 812 000 100 : 23,30 

Trotz den Verschiebungen in der organischen Zusammen
setzung des Kapitals nimmt bei diesen Zahlen die Bevolkerung 
jahrlich um 1 % zu. Indem aber die Akkumulation fast 2 % 
(1,81 %) betragt, bleibt die Bevolkerungszunahme hinter dieser 
zuriick. 

Die Entwicklung ist bis heute im groBen und ganzen diesen 
Weg gegangen: trotz technischer Verschiebungen in der kapita
listischen Produktion ist die Bevolkerung dennoch stets ge
wachsen. Die Resultante der heiden Tendenzen hli.ngt aber 
von der Starke jeder einzelnen ab, und es gibt keine okonomische 
Notwendigkeit eines steten Bevolkerungswachstums. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daB technische Umwalzungen auf die allgemeine 
Entwicklung einen derartigen EinfluB bekommen, daB· die Be
volkerung sich zu vermindern anfangt. 

Dies sind die Grundtendenzen des Arbeitslohnes. Die Lohne 
der verschiedenen Berufsgruppen gra vitieren nach den verschie
denen Produktionskosten der Arbeitskraft, und der Ab- und 
ZufluB der Arbeitermassen aus dem eineI). Beruf in den anderen 
fiihrt die Aufrechterhaltung der Lohnabstande herbei. 

AuBerdem kommen als modifizierende Tendenzen des 
Arbeitslohnes noch folgende Erscheinungen in Betracht: 

1. der Real- und der Nominallohn, 
2. die Arbeitsdauer und die Arbeitsintensitat, 
3. die relative GroBe der Reservearmee, 
4. die Proletarisierung und die Einwanderung, 
5. die Unternehmer- und die Arbeiterorganisationen, 
6. die Geburtsziffern. 



V. Die modifizierenden Erscheinungen. 
1. Reallohn nnd N ominallohn. 

Die Theorien des Arbeitslohnes beziehen sich immer nur 
auf den Reallohn. Von diesem allein hangt die Arbeitsfahigkeit 
der Proletarier, ihre Sterbe- und Krankheitsverhaltnisse usw. 
abo Vberall daher, wo von einem Steigen oder Fallen des Lohnes 
die Rede war, bezog es sich allein auf den Reallohn. 

Der Reallohn ist eine bestimmte. Warenmenge, die der 
Arbeiter zu seinem Verbrauche erhalt - ohne Riicksicht auf 
ihren Preis; fiir das tatsachliche Lebensniveau des Arbeiters 
kommt allein der Reallohn in Betracht. Mogen die Warenpreise 
hoher oder tiefer stehen, - solange der Reallohn unverandert 
bleibt, miissen auch die Schwankungen der Warenpreise dem 
Arbeiter gleichgiiltig sein. Solange der Arbeiter seinen Lohn in 
Naturalien bekommt, ist sein ganzes Interesse auf die Produkten
menge konzentriert, die er erhalt; nach dieser miI3t er die Rohe 
seines Lohnes, und nicht nach den Marktpreisen. In solchem 
Zustande befindet sich in riickstandigen Landern ein groBcr Teil 
der Landarbeiter, manchmal auchviele Industriearbeiter. Alie 
unmittelbaren Wirkungen der Geldwirtschaft auf den Lohn sind 
hier ausgeschlossen, und die Teuerung ist im Naturallohnsystem 
eine unmogliche Erscheinung. Das heiBt, die Waren konnen auch 
hier teurer oder billiger werden, der Arbeiter empfindet aber diese 
Preisverschiebung nicht als eine Rerabdriickung oder Steigerung 
seiner Lebenshaltung. 

Anders in der entwickelten Geldwirtschaft - in der kapi
talistischen Wirtschaftsordnung. Der Naturallohn wird immer 
unbequemer fiir den Unternehmer wie auch fUr den Arbeiter, -
auch abgesehen von den bewuBten MiBbrauchen des Truck
systems. Bei der Mannigfaltigkeit und Kompliziertheit der Be
diirfnisse der stadtischen Arbeiter ist es fast unmoglich, ihren 
Bedarf richtig zu befriedigen, wenn man nicht ihnen selbst die 

8* 
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Mittel dazu gibt. Und :andererseits befreit die Entwicklung 
des Handels den Unternehmer von der Sorge um die Existenz 
seiner Arbeiter; die notigen Lebensmittel stromen von selbst 
dahin, wo eine Nachfrage danach entsteht und das Kapital kann 
ruhig die Konsumtion der Arbeiter ihnen selbst iiberlassen. 
Der Naturallohn wird abgeschafft, und der Geldlohn ist heutzutage 
das iiberall geltende System. 

Man darf aber nicht den Natural- und Geldlohn mit dem 
Real- und Nominallohn verwechseln. Wahrend die ersteren 
historische Stufen des Arbeitslohnes sind, bilden die letzteren 
zwei verschiedene Formen des einen und desselben Lohnes. Wo 
Naturallohn besteht, kann der Geldlohn zu gleicher Zeit selbst
verstandlich nicht existieren, und umgekehrt; der eine schlieBt 
den anderen ausl). 

Anders steht es mit dem Real- und Nominallohn. Diese 
sind die Formen des jeweilig existierenden Arbeitslohnes. Der
selbe Lohn ist Reallohn oder Nominallohn, je nachdem er in 
Waren oder in Geld ausgedriickt wird. Der Reallohn ist der Ver
brauchswert des Nominallohnes; der Nominallohn ist der Ta.usch
wert des Reallohnes. 

Reallohn und Nominallohn existieren zu gleicher Zeit 
iiberall, wo es einen Arbeitslohn iiberhaupt gibt. Es konnte 
scheinen, daB im Naturallohnsystem dem Nominallohn kein 
Platz bleibt, da der Lohn in Waren ausgezahlt wird und der 
Arbeiter miiBte sich sehr wenig um den Wert derWaren kiimmern, 
die er als Lohn bekommt. DaB aber dieser Geldwert existiert 
und auch eine groBe Bedeutung hat, das beweisen die Geschafts
biicher des Unternehmers. Dieser muB den Geldwert der Arbeits
kraft, die er verbraucht, kennen, weil diese Kosten einen Teil 
seiner Produktionskosten bilden; will er in der Konkurrenz seine 
Stellung behaupten, so muB er seine Gesamtselbstkosten genau 
berechnen und den entsprechenden Gewinn hinzuschlagen, um 
den Preis seiner Waren weder zu boch noch zu niedrig zu be
stimmen. Die Real- und Nominalformen des Lohnes existieren 
a.lso auch im Naturallohnsystem. 

1) Es gibt auch gemischte Formen, wo ein Teil des Lohnes in Geld 
und der andere in Waren ausgezahit wird. Jeder Teil muB aber entweder 
Geld· oder NaturaJIohn sein. Er kann nicht zu gleicher Zeit beide Formen 
annehmen. 
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Mit der Entwicklung des Geldlohnes aber bekommt die 
Frage yom Verhaltnis des Reallohnes zum Nominallohn eine ganz 
besondere Bedeutung. Erhalt der Arbeiter seinen Lohn in Waren, 
so erscheint er nur einmal auf dem Markt, namlich als Ver
kaufer seiner Arbeitskraft und zugleich als Kaufer seiner Ver
brauchsmittel; dieser Kauf und Verkauf sind ein Tauschakt, 
und zwar ein Akt des unmittelbaren Warentausches. Die Arbeits
kraft und die Verbrauchsmittel des Arbeiters wechseln ihre Be
sitzer, und damit haben die beiden Tauschsubjekte ihre Funk
tion auf dem Markte erfiillt. Jetzt gehen sie zur Produktion iiber, 
wo der Arbeiter seine voraus verkaufte Arbeitskraft verbrauchen 
und ihren Wert mit einem Mehrwert seinen Kontrahenten 
riickerstatten wird. 

Bekommt aber der Arbeiter seinen Lohn in Geld, so erscheint 
die Sache viel komplizierter. Jeder unmittelbare Waren
tausch zerfallt nun in zwei Teile: Ware - Geld, und Geld - Ware, 
und der erstere zieht den zweiten nach sich. Nunmehr steht der 
Arbeiter in ganz neuen Beziehungen zum Markte. Einmal er
scheint er hier als Verkaufer seiner Arbeitskraft, der einzigen 
Ware, die er hier wie dort zu verkaufen hat. Er bekommt aber 
yom Unternehmer nicht mehr seine Verbrauchsmittel, sondern 
nur den Lohnbetrag in Geld. Und mit diesem muB er wieder auf 
den Markt gehen, nunmehr aber als Kaufer; er muB an den 
verschiedenen Stellen des Marktes immer wieder auftauchen, 
um sein Geld auszugeben und seine gesamten Verbrauchsmittel, 
von der Bibel bis zum Biere, sich anzuschaffen. Die Verkaufer
rolle kann er nur einmal spielen, als Kaufer aber erscheint er 
mehrfach. Er kann nun an dem Preisverzeichnis der Waren 
nicht mehr so kaltbliitig vorbeigehen, wie er es friiher tat. Seine 
Ahnungslosigkeit ist dahin, und er bekommt ein leidenschaft
liches Interesse £iir die Vorgange des Warenmarktes. Keine 
Verschiebung im Preise seiner Verbrauchsmittel kann ohne Wirkung 
auf seine Lebenshaltung bleiben. 

Fiir die Beurteilung der Lage der Arbeiterklasse ist die 
Betrachtung der Nominallohne das leichteste Mittel. Man hat es 
dabei mit fertigen Zahlen zu tun und braucht nur die Ziffern fiir 
die verschiedenen Perioden zu vergleichen. So leicht aber diese 
Arbeit ist, so ist es dennoch klar, daB die Bewegungen des Nominal
lohnes keinen AufschluB iiber die interessierenden Fragen geben 
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konnen, solange die Warenpreise nicht mit in Betracht gezogen 
werden. Will man zu einem richtigen Schlusse kommen, so muB 
man den RealIohn und seine Veranderungen kennen lernen. 
Diese Arbeit ist aber viel schwieriger. Hat man dieAngaben tiber 
den Stand des NominalIohnes und tiber die Preise der Verbrauchs
mittel des Arbeiters in der Hand, so mull man auch die Struktur 
der Haushaltungen kennen, um daraus ein durchschnittliches 
Normalbudget zu bilden. Finden wir z. B., dall der Preis flir 
Brot und Zucker um 10 % gestiegen ist, so konnen wir daraus 
noch keine Schltisse tiber die Last dieser Teuerung ftir den Arbeiter 
ziehen; as wiirde nattirlich falsch sein, daraus zu schliellen, daB 
die Kaufkraft des Lohnes um 10 % abgenommen hat. Gibt 
der Arbeiter bei einem LOhn von 100 M. - 10 M. flir Brot und 
3 M. ftir Zucker aus, so muB er jetzt fur das erstere II M. und 
fur den letzteren 3,30 M. ausgeben, im ganzen eine Mehrausgabe 
von 1,30 M., d. h. 1,3 % seines Lohnes. Sind dagegen die beiden 
Ausgaben nicht 10 und 3 M., sondern 25 M. und 5 M., so steigen 
sie bei einer 10 proz. Teuerung auf 27,50 M. und 5,50 M., im 
ganzen ein Plus von 3 M. oder 3 % des Lohnes. Erst wenn die 
Stellung einer jeden Ausgabe im Haushaltsbudget des Arbeiters 
bekannt ist, laBt· sich ein Urteil uber die Wirkung der Preisver
schiebung fallen. 

Solange aIle Verhaltnisse, die den Wert der Arbeitskraft 
bestimmen, unverandert bleiben, ist der RealIohn eine bestimmte 
Grolle, und der Nominallohn ist der Gesamtwert der Waren, 
die den Verbrauch des Arbeiters bilden. Die notwendigen Ver
brauchsmittel sind das Primare, und der Geldlohn ist das Sekun
dare. Daraus mullte folgen, daB entsprechend den Preisverschie
bungen der Verbrauchsmittel auch der Arbeitslohn sich andern 
mull. Der Arbeitslohn mullte entsprechend den Verschiebungen 
des Gesamtpreises dieser Waren sich verandern. Mit anderen 
Worten: der Reallohn ist konstant, und nur der Nominallohn ver
andert sich. 

Dies war auch die Ansicht der klassischen Okonomie, be
sonders ausflihrlich dargelegt bei Ricardo und seinen Schtilern. 
Sie waren der Ansicht, dall die Verteuerung und Verbilligung 
der Waren fiir den Arbeiter bedeutungslos seien. Steigen die 
Produktionskosten einer Tonne Eisen oder eines Meters Leinwand, 
80 steigt auch der Wert des Eisens und der Leinwand, und da 
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die Arbeitskraft eine Ware wie andere ist, so muB sich auch ihr 
Wert entsprechend den Produktionskosten verschieben1). 

Jeder weiB aber, daB dem nicht so ist. De; Preis der Ver
brauchsmittel bestimmt den Lohn, andererseits ist aber der 
Verbrauch durch den Lohn bestimmt. Will man von den beiden 
Lohnformen die eine als konstant und die andere als verii.nderlich 
bezeichnen, so ist vielmehr fUr den Nominallohn die Konstant
heit charakteristisch und der Reallohn variiert fast jeden Tag. 
1st es aber nicht ein Unding, daB eine gewisse Geldsumme eine 
solche Bedeutung bekommt, und daB der Arbeitslohn eine feste 
Summe bildet ungeachtet ihres Inhaltes? Oder haben die Ziffern 
der Lohnsii.tze eine mystische Kraft sich zu erhalten, trotzdem 
ihre Bedeutung ganz neu geworden2)? 

Die Erklii.rung liegt darin, daB das Verhii.ltnis von Wert und 
Preis sich bei der Arbeitskraft anders gestaltet als bei den iibrigen 
Waren. Die Preise von Eisen und Leinwand werden auf dem 
Markte jeweilig durch die Konkurrenz bestimmt, und die Markt
konjunktur verschiebt die Preise nach oben und unten; sie lii.Bt 

1) "lch hoffe hinlanglich bewiesen zu haben, daB jede Steuer, welche 
eine LohnerhOhung bewirken muB, in Gestalt einer Profitverminderung 
bezahlt werden wird, und daB infolgedessen eine Lohnsteuer im Grunde 
genommen eine Profitsteuer ist..... Wenn sich die Wirkungen der 
Lohnsteuern so gestalten, wie ieh sie besehrieben habe, dann verdienen sie 
auch nicht den Tadel, welchen Ad. Smith iiber sie ausgesprochen hat." 
Theoretisch steht aber auch S mi t h auf demselben Standpunkt: "Eine 
direkte Steuer auf den Arbeitslohn kann keine andere Wirkung haben, 
als ihn etwas hoher zu treiben, als die Steuer betragt." Ricardo, Grund
satze der Volkswirtschaft, S.225, 226, 214. 

2) Zwiedineek - Siidenhorst nimmt diesen Schein fiir Wirkliehkeit 
an und baut darauf sogar eine Lohntherorie auf: er nimmt einfaeh eine 
gewisse Geldsumme als lohnbestimmend an. "Das grundlegende Element 
fiir die Lohnbildung, meint er, ist der herkommliehe Lohn oder, genau 
genommen, da es nicht einen Lohn sehlechthin gibt, das herkommliehe 
Lohnsehema. . . .. Die Lohnsumme als solehe, die konkrete Ziller, ist es, 
welehe hier als grundlegendes Element in Betraeht kommt." (Lohnpolitik 
und Lohntheorie, Leipzig 1900, S. 6.) Mag aber der konservative Charakter 
des Arbeitslohnes noeh so groB sein, so ist es doeh unmoglleh, von seiner 
Realbedeutung abzusehen, wenn man seine Bewegung untersuehen und 
den Zentralpunkt bestimmen will, um den sieh die Lohne bewegen; sagt er 
doeh seIber, daB, "wo die Fluktuation der Bevolkerungselemente in den 
Arbeiterkreisen eine bedeutendere ist, also zumal in groBen Industrie
zentren, aueh das Herkommen einigermaBen an seiner Kraft verllert. 
Versehiebungen werden leiehter erzielt, Meh abwarls wie Meh aufwii.rts." 
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andererseits die Preise um ihren Schwergewichtspunkt - urn 
die Produktionskosten schwanken. Auch der Arbeitslohn hli.ngt 
von Nachfrage und Angebot ab, nur auBert sich die Wirkung dieser 
Faktoren durch einen okonomischen Kampf, und der Preis der 
Arbeitskraft hli.ngt auBerlich in jedem Gewerbe und jedem Moment 
von den Machtpositionen der Unternehmer und Arbeiter abo 
Eine Lohnveranderung ist keine einfache Verschiebung im Preise 
der Ware Arbeitskraft, sondern ist zugleich die Folge eines groBe
ren oder kleineren Sozialkampfes, mag dieser eine noeh so fried
liche Form tragen. Und diese Eigentiimlichkeit des Arbeitslohnes 
verleih t ihm eimin sozusagen konserva tiven Charakter. Die Verse hie
bungen der Lebensmittelpreise finden jeden Tag statt, die beiden 
Parteien aber, die Unternehmer und die Arbeiter, sind nur selten 
zu einem Kampf bereit und entsehlossen. In der Regel miissen sie 
die Preisverschiebung iiber sich ergehen lassen und ihre Lebens
haltung danach einrichten. Die Lohnsatze, die im Moment ihrer 
Entstehung einen Sinn und Grund in den damaligen Waren
preisen hatten, fahren fort den Verbrauch des Arbeiters zu regieren, 
trotzdem sich aIle Bedingungen total verschoben haben. So 
triumpbiert der Nominallohn iiber den Reallohn und iiber den 
sogenannten gesunden Verstand. 

Letzten Endes muB sich doch der Arbeitslohn mit den neuen 
Preisen in Einklang setzen, und insofern hatten die Klassiker 
recht. Wenn sich die iibrigen Verhaltnisse nicht verandert hatten, 
so wird ein Lohnkampf mit der Zeit kommen miissen, der den 
Lohnsatz an die neuen Preise anpaBt. Wann er aber kommt, 
und wie er ausfallt, wenn er einmal gekommen ist, hangt wieder 
von einer so groBen Anzahl von Bedingungen ab, daB diese Fragen 
sich fiir jeden einzelnen Fall gar nicht beantworten lassen. Ist 
z. B. der Lohnsatz durch Tarif festgesetzt, so ist der Moment des 
Lohnkampfes durch die Ablaufsfrist des Tarifs den beiden Parteien 
aufgezwungen, und sein Resultat hangt von den Bedingungen 
dieses Momentes abo Fallt diese Frist in eine Periode der industri
ellen Krise, so haben die Arbeiter sehr wenig Aussicht auf Erfolg. 
Sie miissen den meisten Forderungen der Unternehmer nach
geben und den Kampf wieder aufschieben bis zu einer giinsti
geren Zeit. Auch die Uneinigkeit unter den Arbeitern kann hier 
von groBter Bedeutung sein. Der Widerspruch zwischen dem 
Reallohn und dem Nominallohn mag sehr groB geworden sein, -
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sind aber die momentanen Kampfbedingungen fiir die Arbeiter 
ungiinstig, so kann es ihnen nicht gelingen, diesen Widel'
spruch sogleich aus der Welt zu schafIen. Hier stehen wir wieder 
vor der groBen Kompliziertheit des Lohnproblems. Der Kampf 
um den Lohn kommt nur selten, trotzdem der Verbrauchswert 
des Lohnes sich jeden Tag verandert; kommt er aber einmal, so 
fiihrt er nicht notwendig zu einemAusgleich, sondern er kann auch 
die veranderten Verhaltnisse auf Jahre befestigen. 

1m groBen und ganzen, im Durchschnitt und fiir groBe 
Perioden ist es richtig, daB sich der Nominallohn entsprechend 
den Warenpreisen verandert. Jeweilig aber, fiir das einzelne 
Gewerbe und fiir einen kiirzeren Zeitraum, muB diese Anpassung 
nicht notwendigerweise stattfinden. Dnd solange sie nicht statt
gefunden hat, bleibt der Nominallohn eer einzige Regulator des 
Verbrauchs der Arbeiterklasse. 

Da der Wert aller Waren durch die Arbeitskosten ihrer 
Produktion bestimmt ist, so muB der Wert entsprechend dem 
Fortschritt der Produktionstechnik sinken. Jede Verbesserung 
und Vervollkommnung der Pl'oduktionsweise bedeutet eine 
Steigerung der Produktivitat der Arbeit, und der Wert steht be
kanntlich in umgekehrtem Verhaltnis zur Produktivitat. Es miiBte 
daher im Laufe der letzten Jahrhunderte ein stetiges Sinken der 
Warenpreise stattfinden, welches fast ausnahmslos ware, da auch 
del' technische Fortschl'itt sich ausnahmslos auf aIle Produktions
gebiete erstreckt. Ganz besonders miiBte es in den letzten Jahr
zehnten del' Fall sein, wo die Technik eine riesige Entwicklung 
erfahrenhat. Bei gleichem N ominallohn miiBtedann derReal
lohn immer steigen. Dieses Wachstum miiBte dann zum Gesetz 
del' kapitalistischen Produktionsweise werden, welche doch die 
Entwicklung del' Produktivkraft, trotz allen inneren Hemmungen, 
stark £ordert. Dnd vor allem miiBte eine Teuerung voIlstandig 
ausgeschlossen sein. 

Tatsachlich ist dem nicht so. Eine allgemeine Verbilligung 
del' Waren findet nicht fortwahrend statt, und die Preise fUr die 
Verbrauchsmittel des Arbeiters, wie auch vieler anderer Waren, 
befinden sich in stetigem Schwanken, ohne eine regelmaBige 
Tendenz nach unten aufzuweisen. Diese Erscheinung, die von 
groBter Wichtigkeit fiir die Lohnarbeiter ist, hangt mit folgenden 
Ursaehen zusammen: 
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1. behauptet sich das Geset~ des Arbeitswertes nur in langen 
Perioden, als Durchschnitt der Preise von Aufschwungs- und Krise-. 
epochen. Bei einer Krisis sinkt der Waren preis unter deren Produk
tionskosten, bei einem Aufschwung iibersteigt er diese ganz 
wesentlich. Daher muB der Dbergang von der Krise zur Bliite 
als Teuerung empfunden werden, die mit dem rapiden Wachsen 
Schritt halt und bis zur nachsten Krise sich ausdehnt. Diese 
Tatsache ist fiir den Lohn von groBter Bedeutung. Die Zeiten des 
illdustriellen Aufschwungs sind die giinstigsten fiir den okono
mischen Kampf der Arbeiter, und der groBte Prozentsatz der 
erfolgreichen Lohnbewegungen entfallt auf solche Epochen. 
Da aber auch die Warenpreise zu derselben Zeit steigen, so werden 
groBtenteils die Lohnerhohungen durch diese Warenteuerung 
ausgeglichen, ja oft iiberfliigelt. Das Steigen des Reallohnes 
bleibt hinter dem Wachsen des Nominallohnes zuriick. 

2. konnen die groBen Kapitalistenverbande trotz der ge
sunkenen Produktionskosten die Preise dennoch hoch halten. 
Dies hangt mit der Monopolstellung der Unternehmerverbande 
auf dem Markte zusammen. Je starker sich diese Organisationen 
entwickeln, je rascher die Kartellierung der Industrie vor sich 
geht, desto bedeutender ihr EinfluB auf die Preisgestaltung, desto 
Ofter diese Art der Teuerung. 

3. tl'itt in den letzten Jahl'zehnten die kapitalistische Welt 
in eine neue Phasis del' Zollpolitik ein, die ausschlieBlich darauf 
gerichtet ist, die Pl'eise im Lande hoch zu halten. Es ist klal', 
je groBel' die Zolle, desto hOher sind die Warenpreise. 

4. tl'agt die Preisgestaltung der landwirtschaftlichen Produkte 
eine ganz besondere Form. Fiir diese ist ein Weltmarkt vorhanden 
und die Preise hangen von den Produktionskosten auf dem 
letzten, am entferntesten liegenden Produktionsgebiete ab, 
konkret von den Kosten in den Vereinigten Staaten und Argen
tinien. Da aber auch der Bedarf dieser Lander steigt, so konnen 
weniger Bodenprodukte zur Ausfuhr gelangen. Diese Erscheinung 
kann zuweilen eine Teuerung hervorrufen. 

5. geniigen aber aIle diese Ursachen nicht, um die Frage zu 
beantworten. Sie konnten die Wirkungen der Produktionsent
wicklung vielleicht auf gewisse Zeit aufhalten, aber nicht ver
nichten; das Wertgesetz miiBte sich in Form von niedrigen 
Preisen dennoch durchsetzen, - wenn nicht die Revolutionierung 
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der Goldproduktion. Die Arbeitskosten in der Produktion von 
Gold haben im XIX. Jahrhundert wesentlich abgenommen; 
das Gold ist billiger geworden, und eine Goldeinheit reprasentiert 
heutzutage einen geringeren Wert als friiher. Deshalb konnen die 
Warenpreise, in Gold ausgedriickt, steigen, trotz der gesunkenen 
Arbeitskosten. 

2. Arbeitszeit und Arbeitsintensitat. 
Die Arbeitszeit wurde im obigen iiberall als konstant an 

genommen. Wenn die Arbeitsmenge zunahm, die zu leisten 
war, so war es nur durch die Einstellung neuer Arbeiter zu er
reichen, und wenn sie sich verminderte, so nahm die Anzahl der 
Arbeiter abo Die Lange des Arbeitstages bildet aber in der Wirk
lichkeit keine konstante GroBe; sie ist vielmehr sehr elastisch 
und paBt sich den Bediirfnissen des Kapitals an, insbesondere 
den Phasen des industriellen Zyklus. Die wachsende Nachfrage 
in den Prosperitatsjahren veranlaBt das Kapital zur Verlangerung 
der Arbeitszeit, um eine groBere Warenmenge zu produzieren, 
ohne die Zahl der Maschinen, Gebaude usw. zu erweitern. Mit der 
Einstellung neuer Arbeiter muB das konstante Kapital beinahe 
in demselben Verhaltnis zunehmen; bei einer Verlangerung des 
Arbeitstages brauchen dagegen nur die Ausgaben fiir Rohmate
rialien zu steigen. Daher die Tendenz zur grenzenlosen VerIan
gerung der Arbeitszeit auch dann, wenn die Vberstunden teurer 
bezahit werden miissen als die normalen Arbeitsstunden: als 
Gesamtergebnis bringt diese "Produktionsweise" einen nicht unbe
trachtlichen Profitl}. 

Die industrielle Stagnation verkiirzt dagegen die Arbeits
zeit. Vberstunden gibt es beinahe gar nicht; statt des ganzen Tages 
wird die Arbeit auf die Halfte oder ein Viertel herabgesetzt 
oder statt sechs wird nur drei oder vier Wochentage gearbeitet. 
Das Kapital begniigt sich mit der Verringerung seiner aktiven 
Arbeiterarmee nicht, es verkiirzt zugleich die Arbeit und bindet 
seine Arbeiter an sich, indem es ihren Arbeitsverdienst vermindert. 
Nur die tote Maschine darf einen Anspruch auf stetig gleiche 
Aufmerksamkeit erheben unbekiimmert um die Marktsituation! 

• 
1) Es gilt als Axiom, daB in den Aufschwungsjahren der Arbeitslohn 

am hOchsten steht. Man darf aber nicht vergessen, daB dabei auch der 
ArbeitBaufwand und die Abnutzung des Arbeiters kolossal zunehmen. 
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Die Arbeitsmenge, die verrichtet werden muB, z. B. 120000 
Arbeitsstunden, bestimmt noch nicht, wieviel Arbeiter dafiir 
notwendig sind. Bei einem Arbeitstage von 12 Stunden gehOren 
10 000 Arbeiter dazu, bei einem von 8 Stunden 15 000, bei 
6 Stunden 20000. Trotzdem war es ganz berechtigt, in der all
gemeinen Theorie des Arbeitslohnes das Verhaltnis der Arbeiter
zahl zu der Arbeitsleistung im groBen und ganzen als konstant 
anzunehmen. Nicht allein deshalb, weil man von allen modifi
zierenden Erscheinungen abstrahieren muB, wenn man die Grund
tendenzen des Arbeitslohnes untersucht, sondern noch aus einem 
anderen Grunde. 

Beschra.nkt man sich in der Betrachtung des Verhaltnisses 
zwischen Arbeiterzahl und Arbeitsleistung auf einen kiirzeren 
Zeitraum, z. B. auf ein paar Jahre, so kommt man zu dem Schlusse, 
daB dieses Verhaltnis sich stark verandert; es sinkt mit dem 
industriellen Aufstieg herunter und nimmt mit der Krise wieder 
zu. Anders aber wird die Sache, wenn man groBere Epochen 
in Betracht zieht und analoge Verhaltnisse miteinander vergleicht, 
z. B. den einen industriellen Zyklus mit dem anderen. Die Tenden
zen zur Verringerung del' Arbeitszeit sind in den beiden Fallen 
gleich und der Arbeitstag seIber ist - ceteris paribus - von 
gleicher La.nge. Hat sich aber das Kapital vermehrt und die zu 
erfiillende Leistung vergroBert, so ist dies bei gleicher Lange des 
Arbeitstages nur mit der Anstellung neuer Arbeiter moglich. 
In langeren Zeitperioden muB sich also die Arbeiterarmee, ent
sprechend dem Wachstum des Kapitals, vermehren (insofern in 
seiner· Zusammensetzung keine Verschiebungen stattgefunden 
haben). 1m groBen und ganzen kann die ErhOhung der Arbeits
leistung nur durch entsprechende Zunahme der Arbeiterzahl 
erreicht werden. 

Zweitens besteht zwischen der Arbeitszeit und Arbeits
intensitat ein umgekehrtes VerhaItnis: die Verkiirzung der 
Arbeitszeit, die das physische und kulturelle Niveau desArbeiters 
hebt, steigert dadurch auch die Masse der Energie, die er in einer 
Zeiteinheit entwickeln und in der Produktion verwenden kann 1) 

1) ,~e Wirkungsfahigkeit der Arbeitskraft steht in umgekehrtem 
Verhii.ltnis zu ihrer Wirkungszeit. Es wird daher, innerhalb gewisser Grenzen, 
am Grade der KraftauBerung gewonnen, was an ihrer Dauer verloren geht. " 
Marx, Kapital, Bd. I, S.375. 
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und umgekehrt verringert die VerJii.ngerung des Arbeitstages 
das AusmaB der Arbeitsenergie und der Arbeitsqnalitat. Dieses 
Verhaltnis ist aber nicht vollstandig proportional; die Ver
langerung der Arbeitszeit von 12 auf 13 Stunden wiirde hentzntage 
die Arbeitsintensitat so stark reduzieren, daB trotz der langeren 
Arbeitszeit und des lii.ngeren Arbeitstages die Gesamtleistung 
wahrscheinlich abnehmen miiBte, und umgekehrt konnte eine 
Verkiirzung des Arbeitstages von 12 auf 11 Stunden den dadurch 
entstehenden Verlust durch Zunahme der Intensitat iiber
kompensieren. Andererseits wiirde bei mittlerer physischer 
Arbeit die Verkiirzung der Arbeitszeit von 4 auf 3 oder ihre 
Verlangerung von 4 auf 5 Stunden auf die Arbeitsintensitat 
nur einen geringen EinfluB haben. Es gibt also in der Skala der 
Arbeitszeit einen bestimmten Punkt, von welchem jedes Ab
weichen auf die Produktion ungiinstig einwirkt: nicht nur die 
Verkiirzung des Arbeitstages wird die Gesamtleistung verringern, 
sondern auch seine Verlangerung -'- durch die Abnahme der 
Arbeitsintensitat. 

Ist die Produktivitat einer Arbeitsstunde gleich p und der 
Arbeitstag n Stunden lang, so ist die Gesamtleistung = p n; die 
Verkiirzung des Arbeitstages urn x Stunden wird die Produk
tivitat jeder Stunde urn y steigern. Dann wird die Gesamtleistung 
gleich 

(p + y) (n - x) 

werden. y ist aber eine Funktion von x. Bei einem langen 
Arbeitstage steigert die Verkiirzung des n das p in einem MaBe, 
daB 

(p + y) (n - x) > p n 

wird. d. h. die Produktion erweitert sich. Diese letztere Un
gleichung aber, welche man in der Form von 

y (n - x) - p x > 0 
ausdriicken kann, ist nur in dem Faile richtig, wenn 

p x < y (n - x), 

d. h. wenn die friihere Leistung in den fehlenden Arbeitsstunden 
geringer war als der nberschuB der Produktion wahrend des 
kiirzeren Arbeitstages. Solange p rasch zunimmt, findet diese 
Ungleichung statt; nachdem es aber eine gewisse GroBe iib~r
schritten hat, wird sein Wachstum immer langsamer, die Kiirzung 
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des n wird durch diese Zunahme nicht mehr kompensiert, und der 
linke Teil der letzteren Ungleichung wird groBer als der 
rechte, d. h. 

p x> y (n - x) 
oder 

(p + y) (n - x) < p n. 

Der Punkt der hOchsten Produktivitat muB zwischen den beiden 
Grenzen liegen, also dort wo 

px=y(n-x), 

d. h. wo die Produktionszunahme (das Verhaltnis von y zu x) 
sich folgendermaBen ausdriickt: 

px 
y = n-x· 

Dies ist die Formel des normalen Arbeitstages fiir die kapitalisti
sche Produktion. 

1m allgemeinen ist aber der Arbeitstag in der heutigen 
Produktion nicht bis zu dieser Norm gesunken; fast iiberallsteht 
er hoher, und seine Kiirzung konnte meistens zu einer Steigerung 
der Produktivitat fiihren. Das umgekehrte Verhaltnis aber der 
Produktivitat zur Arbeitszeit auBert sich nur langsam und 
allmahlich. Die ersten Resultate werden wahrscheinlich erst 
nach Monaten eintreten; seine Vollwirkung wird sich abet erst 
nach einer Zeitperiode au/lern konnen, wo die ganze Lebens
umgebung des Arbeiters sich verandert hat, und in die Produktion 
neue, jiingere Krii.fte eintreten, die durch die lange Arbeitszeit 
noch nicht erschopft sind. Diese Tatsache, daB die Wirkung des 
verkiirzten Arbeitstages auf die Arbeitsintensitat sich nicht un
mittelbar offenbaren kann, und daB daher der Profitsatz eine 
Zeitlang unter dem Durchschnitte stehen muB, ist das wichtigste 
Hemmnis fiir die Einfiihrung einer kiirzeren Arbeitszeit seitens 
des Kapitals 1). Es gesellen sich dann noch Motive hinzu aus dem 

1) "Ich habe auf Verbesserungen der lebenden Maschinerie viel Zeit 
und Kapital verwendet, und es wird sich bald zeigen, daB die Zeit und Mittel, 
die ich in der Neu-Lanarker Fabrik hierauf verwendete - obwohldiese 
Verbesserungen erst im Werden, und ihre wohltatigen Wirkungen erst zur 
Halfte erreicht sind -, schon jetzt einen Ertrag von mehr ala 50 % ergeben 
und in kurzem einen Nutzen abwerfen werden, welcher 100 % des urspriing
lich auf sie verwendeten Kapitals gleichkommt" (Ro bert Owen. Eine 
neue Auffassung von der Gesellschaft, Leipzig 1909, S.42), Owen weiB 
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Gebiete des okonomischen und politischen Klassenkampfes. 
Wie in vielen anderen Fragen steht das Kapital auch hier inmitten 
eines fiir ihn unlosbaren Widerspruchs, es hat seIber nicht die 
Kraft, die Reformen durchzufiihren, welche ihm eine groBere 
Rentabilitat und bessere Arbeitsqualitat sichem konnen. Werden 
trotzdem solche Reformen durchgefiihrt, so geschieht es immer 
gegen seinen Willen. Dort aber, wo das Kapital nach eigener 
Initiative die Arbeitszeit verkiirzt, z. B. in der industriellen 
Depression, schafft es zugleich unregelmaBige Arbeitsverhaltnisse, 
und die kiirzere Arbeitszeit kann daher auf die Produktivitat 
keinen EinfluB haben. Sobald eine bessere Marktsituation ein
tritt, verlangert es wieder die Arbeitszeit und stoBt dabei kaum 
auf den Widerstand der Arbeiter, welche mit einer kiirzeren 
Arbeitszeit zugleich auf einen geringeren Lohn heruntergehen 
muBten. 

Fiir langere Zeitperioden aber wechselt die Intensitat mit 
dem Wechsel der Arbeitszeit. Eine Verlangerung des Arbeits
tages kann daher den Bedarf des Kapitals an Menschenmaterial 
bei stcigender Akkumulation nicht decken. Die Arbeitsstunde 
als MaB der geleisteten Arbeit hort auf eine konstante GroBe 
zu sein; mit der Verlangerung der Arbeitszeit steigt auch die 
notwendige Arbeitszeit, und seinen gestiegenen Bedarf kann das 
Kapital nur durch Einstellung neuer Arbeiter decken. 

1m groBen ganzen ist es also richtig, daB entsprechend der 
zu leistenden Arbeit auch die Arbeitsarmee zunimmt. 

Die Lange des Arbeitstages, die vom Standpunkte der Pro
duktion die giinstigste ist, ist wieder keine konstante GroBe. 
Sie verringert sich mit dem gesellschaftlichen Fortschritt, mit 
der Entwicklung der Intelligenz und der Hebung des Kliltur
niveaus der Arbeiterklasse. 

Die technische Entwicklung der letzten lYz Jahrhunderte 
hat den Charakter der Produktionsmittel radikal verandert. 

aber, daB der kapitalistische Nutzen dieser Verbesserungen nicht binnen 
kurzem eintreten wird - muBte er doch 12 Jahre mit seinen Kollegen um 
diese Frage im Kampfe stehen, bis die Fabrik groBeren Profit abzuwerfen 
begann -, und er fiigt hinzu: "Sollten auch ihre Geldinteressen durch die 
Annahme des hier empfohlenen Verhaltens ein wenig leiden, so sind ja doch 
viele von ihnen so vermogend ..... " (S. 43). 
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Je riesenhafter diese Mittel, je grof3er ihre Dimensionen und ihr 
Wirkungskreis werden, desto groBerer Aufmerksamkeit bediirfen 
sie, desto bedeutender de(Energieaufwand, den sie vom Arbeiter 
erfordern, desto starker binden sie den einzelnen Arbeiter an 
sich. Wi:i.hrend in der Manufakturperiode der ProduktionsprozeB 
von dem FIeiB, der Geschicklichkeit, tiberhaupt den subjektiven 
Eigenschaften des Arbeiters abhangt, macht die Maschine die 
Produktion viel selbstandiger: ,,1m Maschinensystem besitzt die 
groBe Industrie einen ganz objektiven Produktionsorganismus, 
-den der Arbeiter als fertige materielle Produktionsbedingung 
vorfindet" 1). Die Produktion erhebt sich tiber den einzelnen 
Arbeiter und ihr Gang hangt allein von der Gesamtmasse ihrer 
Arbeiter abo Bestimmen die Eigenschaften der Arbeiterklasse 
auch jetzt noch, wie friiher und wie immer, den Gang der Pro
-duktion, so herrscht zu derselben Zeit die Produktion tiber jeden 
einzelnen Arbeiter. Und wird mit der Entfaltung der Produktiv
kri:i.fte die Abhi:i.ngigkeit der menschlichen Gesellschaft von der 
auBeren Natur immer geringer, so ist die Abhangigkeit jedes einzeln en 
arbeitenden Menschen vom ProduktionsprozeB g!'of3er geworden. 

Diese Tatsache braucht aber nicht der Natur der Produktion 
nach als "objektive Notwendigkeit" empfunden zu werden, 
d. h. als erdriickende Abhangigkeit von i:i.uBeren blinden Kraften. 
In der gleichen Richtung, wie sich die maschinelle Produktion 
entwickelt, wirkt auch die Hebung der Arbeiterklasse, die Stei
gerung ihres geistigen Niveaus. Je hOher die Intelligenz des 
Arbeiters steht, desto grof3er die Arbeitsmasse, die er entwickeln 
kann, desto grof3er die Energie, die er in seine Arbeit hineinlegt. 
Dies erkli:i.rt die hohe Intensiti:i.t der englischen Arbeit im Ver
gleich ZUlli Beispiel mit der russischen. Solange die Arbeiter 
meses letzteren Landes sich nicht auf eine neue, hOhere Kultur
stufe erheben, kann auch keine Verktirzung der Arbeitszeit dio 
l"Ussische Arbeitsproduktiviti:i.t die englische Norm erreichen 
lassen. 

In dem Zusammenhang der Arbeitsintensiti:i.t mit der Intelli
genz der Arbeiterklasse hat ein Punkt eine besondere Bedeutung: 

1) Marx, Kapital, Bd. I, S.350. Die Verkiirzung des nonnalen 
Arbeitstages, dem zugleich ein groJ3erer Energieaufwand entspricht, liegt 
daher im Wesen der kapitalistischen Produktionsentwicklung und bildet 
in bestimmtem Grade ihre notwendige Folge. 
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die Kenntnis des Arbeiters von dem Gang der Produktion und der 
technischen Bedingungen seiner Arbeit. Freilich ist dies 
unmoglich fUr die kapitalistische Produktion mit ihrer 
bis auf das Minimum verkiirzten Lehrzeit, mit raschem Wechsel 
der Arbeitskrafte und mit niedrigen ArbeitslOhnen. Trotzdem 
bildet diese Forderung den starksten Hebel fiir die Steigerung 
der Arbeitsintensitat und den technischen Fortschrittl). Eine 
Gesellschaft von freien Produzenten wird sich dieses Ziel als 
erste Aufgabe steIlen miissen. 

Zu gleicher Zeit, als die Entwicklung des Maschinenwesens 
die notwendige Arbeitsintensitat steigert, kann ein ProzeB der 
geistigen Entwicklung und der kulturellen Hebung der Arbeiter
klasse stattfinden, der dieselbe Tendenz erzeugt. Die Entfaltung 
der objektiven Produktionsbedingungen und der subjektiven 
Eigenschaften des Arbeiters bewegen sich dann in einer und der
selben Richtung. 

Diese freie Entfaltung der physischen und geistigen Kra.fte 
des freien Menschen hat aber nichts mit den Methoden der Arbeits
intensivierung zu tun, zu denen das Kapital greift, um in einem 
Minimum von Zeit ein Maximum von Mehrwert zu produzieren. 
Einerseits, wie erwahnt, schafft es aIle moglichen Hemmnisse 
fiir die geistige Entwicklung der Arbeiter und gibt ihnen nicht 
die Gelegenheit, in die Verha.ltnisse des Produktionsprozesses 
einzudringen, andererseits verla.ngert es den Arbeitstag bis zum 
Maximum, erschopft den Arbeiter durch monotone Arbcit und 
strebt aus ihm ein gehorsames Werkzeug des kolossalen Produk
tionsapparates zu machen. Es steigert die Maschinenschnelligkeit 
weit iiber die Grenzen hinaus, dietechnisch notwendig, sogar 
technisch verniinftig sind, und la.Bt den Arbeiter sich diesem 
tollen Produktionsgang anpassen. Es erfindet immer neue, 
immer feinere "Entlohnungsmethoden" und fiihrt immer starkere 
Ausbeutungsmittel ein. Es steigert bis auf das Maximum die 
Masse von Energie, die der Arbeiter in den Arbeitsstunden ab
geben muB, und verkiirzt bis auf das Minimum die Zeit und die 
Krafte, die ihm fiir sein personliches und gesellschaftliches Leben 
verbleiben. In wenigen Jahren nimmt es ihm alles, was zu nehmen 

') Zugleich reduzieren diese MaBnahmen bis auf das Minimum die 
Zahl der gewerblichen Unfaile, d. h. die erschreckende Zahl von menschlichen 
Leben, die heutzutage das Kapital verschlingt. 

Lewin, Arbelt8lohn. 9 
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ist, um ihn dann der Schicksalswillkiir zu iiberlassen. Es verkiirzt 
die Arbeitsperiode im Leben des Arbeiters und vergeudet Menschen
leben billiger als die Auswilrfe seiner Produktion. Dnd es gehOrt 
wirklich die ganze kollossale Energie des jungen Organismus 
dazu, um trotz alledem den Riesen aus sich zu entwickeln, zu 
dem die Arbeiterbewegung heutzutage geworden ist! 

3. Die relative Gro13e der Reservearmee. 
Das Verhli.ltnis der Reservearmee zum aktiven Proletariat 

war bisher als konstant angenommen. Die Akkumulation des 
Kapitals fiihrte daher zu gleich schnellem Wachsen del' beiden 
Klassen, und die Verschiebungen del' organischen Zusammen
setzung zu deren gleicher Abnahme. Die Annahme trifft abel' 
nicht zu, weil das Verhaltnis del' beiden Klassen fortwahrend 
wechselt. Es ist hier nicht von jenen periodischen Schwankungen 
del' Reserven der Arbeitskraft die Rede, die den Phasen des kapi
talistischen Zyklus entspl'echen. In Iangeren Perioden abel' findet 
ein stetes Wachsen del' Reservearmee - im Verhaltnis zum aktiven 
Proletariat - statt. 

In del' Manufakturperiode und in del' Anfangsperiode del' 
maschinellen Produktion ist die Elastizitat des Kapitals noch 
sehr gering. Die Marktsituationen mogen sich noch so radikal 
verandern, den moglichen Erweiterungen der Produktion sind 
ziemlich enge Schranken gesetzt und die zusatzliche Masse der 
Arbeitskraft, die zu dieser Erweiterung notwendig ist, ist eben
falls gering. Je sta.rker aber der Kapitalismus entwickelt ist, 
desto groBer ist die Moglichkeit einer plOtzlichen Erweiterung. 
Je groBere Dimensionen das Kapital annimmt, je entwickelter 
das Kreditsystem wird, desto raseher und Ofter wechselt die 
Menschenmasse, die es bei diesen Erweiterungen gebrauchen muB. 
Dementsprechend muG auch die relative GroBe der Reservearmee 
zunehmen. 

Daher sind die Schemata des Kapitels IV der Wirklichkeit 
nicht vollkommen entsprechend. Wahrend die Arbeiterklasse 
sich im Verhaltnis zum Kapital verringert, nimmt die Resorve
armee im Verhaltnis zu jener zu. Die Einteilung der Arbeiter
klasse in aktive Armee und Reservearmee verschiebt sich zugunsten 
der letzteren. Diese Verschiebung aber geht viel langsamer VOl' 

Rich, als die relative Abnahme der gesamten Arbeiterklasse. 
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Wahrelld die allgemeinen Tendenzen der kapitalistischen Ent
wicklung eine stete Zunahme der Reservearmee notwendig machen, 
ist es fast unmoglich, dieses Wachstum in Zahlen auszudriicken. 
Erstens ist eine zuverlassige und umfangreiche Arbeitslosenzahlung 
noch fast nirgends durchgefiihrt worden, und von periodischen und 
regelmaBigen Zahlungen kann noch keine Rede sein. Zweitens 
geben die Zahlen der Arbeitslosen noch keinen AufschluB iiber die 
wirklichen Reserven, die die Industrie eventuell heranziehen 
konnte. Hierzu gehort auch die gesamte potentielle Reservear
mee, vor allem die groBen Massen der landlichen Bevolkerung, 
die bei giinstigeren Verhaltnissen in die Stadt iiberwandern 
wiirden; dann Tausende von "selbstandigen Unternehmern", 
wie Stiefelputzer, Streichholzhandler usw.; ferner die Armee der 
Hausindustrie; schlie.Blich die Dienstboten, Lakaien - iiberhaupt 
die unproduktive Klasse der "hauslichen Dienste", die fiir die 
Industrie ebenfalls Reserven von Arbeitskraft bildet und sich desto 
rascher verringern kann, je hoher der Arbeitslohn in der Fabrik 
steht. AIle diese groBen Menschenmassen sind in jedem Moment 
bereit, den steigenden Bedarf des Kapitals zu decken; eine Ab
grenzung und Zahlung aller dieser Schichten ist aber fast unmoglich. 

Ausdehnungen und Verringerungen der Reservearmee finden 
erstens in jedem Jahre mit dem Saisonwechsel statt, und zweitens 
mit der AblOsung der Krise durch den Aufschwung und um
gekehrt. 

Die Saisonarbeit hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr 
stark entwickelt. Dies hangt mit dem absoluten und relativen 
Wachstum des Baugewerbes zusammen1) und auBerdem mit 
der Entwicklung der Mode und der Modeartikeln. Auf 100 
offene Stellen kamen bei den Arbeitsnachweisen mannliche Arbeits
suchendc 2): 

1) 

1m Baugewerbe waren 
tatig 

1882 
1895 
1907 

946583 
1353637 
1905987 

Von 1000 Erwerbs· 
tatigen waren tatig 

im Baugewerbe 

50 
59 
63 

2) Nach dem "Reichsarbeitsblatt". 
9* 

Von 100 in der 
Industrie Be· 

schaftigten waren 
tatig im Baugew. 

14,8 
16,3 
16,9 
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1907 1908 1909 1910 1911 
im Januar 160 217 318 254 196 

" 
April 113 175 181 166 143 

" Septemb. 118 IS2 168 145 133 
" Dezemb. 230 330 269 21S IS3, 

so daB die DifIerenz zwischen Dezember und dem folgenden 
April betrug: 

55 149 103 75. 
Nach den Zahlungen vom Jahre 1895 waren arbeitslos1): 

darunter 
wegen Krank- wegen Mangel anAr-

heit beitsgelegenheit 

am 14. Juni 299352 120 349 179 004 
,) 2. Dezember 771 005 217365 553640 

+ 471653 + 3746362) 

Auf 100 Arbeitslose im Juni kamen im Dezember: 
in der Landwirtschaft, Gartnerei und Tierzucht 547 
in der Industrie der Steine und Erden . 392 
im Baugewerbe •. . . . . . . . . . 545 
unter den Fabrikarbeitem, Gesellen usw. 719 
Verkehrsgewerbe . . . . . . . . . . . 234 

iiberhaupt. . . • . . . . • . 271 
Noch klarer treten die Schwankungen des Beschii.£tigungs

grades vor Augen, wenn man die Berichte des Reichsarbeits
blattes iiber den Mitgliederstand der Krankenkassen betrachtet. 
Gesetzt den Stand vom 1. Januar 1905 = 100 und den durch
schnittlichen Bevolkerungszuwachs abgerechnet, so waren mann
Hche Mitglieder vorhanden: 

am 1. Januar 1905 . 100 
9 1. Juli 1905 109 + 

" 4 
" 

1. Januar 1906 . 105 -
8 

" 
1. Juli 1906 . 113 + 

7 

1) Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1896, Er
ganzungsheft. 

2) Die Difierenz wiirde noch groBer sein, wenn 1. die zweite Zahlung 
spater stattgefunden hatte, 2. der Winter 1895 nicht so mild gewesen 
ware, 3. wenn auch die teilweise Arbeitslosen mit hineingezogen werden 
konnten. Dabei war das Jahr 1895 fiir die Industrie ziemlich giinstig. 
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am 1. Januar 1907 . 
" 1. Juli 1907 . . 
" 1. Januar 1908 . 
" 1. Juli 1908 . . 
" 1. Januar 1909 . 
" 1. Juli 1909 . . 
" 1. Januar 1910 . 
" 1. Juli 1910 . . 
" 1. Januar 1911 . 
" 1. Juli 1911 • . 
" 1 Januar 1912 . 

106 
115 + 9 
107 8 
112 + 5 
103 - 9 
113 + 10 
108 5 
115 + 7 
112 - 3 
123 + 11 
118 - 5 
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Die Schwankungen zwischen Sommer und Winter betragen 
meistens 7-10 %. Die Gesamtzahl der Lohnarbeiter (Gruppe "c" 
in den Berufsklassen A bis C und hii.usliche Dienste) betrug nach 
der letzten Berufszahlung 18307816. Setzen wir ihren Stand fUr 
heute auf 20 Millionen, so sind es nicht weniger als 1,5-1,9 Mill., 
welche die Reservearmee im Winter vermehren; fiir die Industrie 
allein sind es 850000-1200000 Mann. 

Auf Grund der Berichte des Reichsarbeitsblattes 1) lii.Ilt 
sich auch eine ungefahre Vorstellung von den Arbeiterarmeen 
gewinnen, die arbeitslos werden, sobald eine Krise eintritt. Man 
braucht dazu nur den Bestand der Prosperitatsjahre 1906-1907 
mit demjenigen der Krise 1908/09 zu vergleichen. Es waren ver
sichert mehr oder weniger gegen den gleichen Termin des Vorjahres: 

in Tausend 
im Jahre 190&-06 1906-07 ]907-08 1908-09 

September + 102 + 91 + 26 - 139 
Oktober + 84 + 102 + 10 - 141 
November + 108 + 97 + 6 - 154 
Dezember + 128 + 87 28 - 158 
Januar . + 121 + 32 + 10 - 139 
Februar + 160 + 24 24 - 116 
Marz. + 124 + 36 28 - 169 
April + 101 + 35 54 - 110 
Ma,i + 116 + 73 - 101 44 
Juni . + 98 + 42 - 95 34 
Juli + 105 + 36 - 103 21 
August. + 97 + 45 - 122 0 

1) Reichsarbeitsblatt 1909, Nr. 12, S. 891. 
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Addieren wir je zwei dieser Jahre, so bildet die Zeit VOlll 

Semptember 1905 bis August 1907 die Periode der industriellen 
Prosperitat und der Zeitraum vom September 1907 bis August 
1909 die der Stagnation. Es waren versichert mehr oder weniger 
gegen den gleichen Termin: 

des Jahres 1904/05 des Jahres 1906/07 

im September 1906 + 193000 im September 1908 - 112000 
Oktober I 186000 Oktober 130000 T " 

" 
November. + 205000 

" 
November 148000 

" 
Dezember + 215000 

" 
Dezember . 186000 

" 
Januar 1907 + 153000 

" 
Januar 1909 129000 

Februar. I 184000 Februar 140000 T " Marz. I 160000 Marz 198000 
" I " 
" 

April . + 136000 
" 

April 162000 
Mai I 189000 Mai. 145000 

" 
-j-

" Juni . + 139000 
" 

Juni 129000 
Julif . I 141000 Juli 123000 T " 

" 
August + 142000 " August 123000 

Die Krankenka.ssen, die dem Reichsarbeitsblatt berichten, 
umfaBten im Jahre 1907 3,2 Millionen mannliche Versicherte 
und 1,3 Millionen weibliche. Die Gesamtzahl der Versicherten 
betrug in demselben Jahre 9,77 l\-lillionen Manner und 3,18 
Millionen Frauen. Daher mftssen die Angaben des Reichs
arbeitsblattes im Verhaltnis von 9,7: 3,2 vergroBert werden, 
wenn man die entsprechenden Zahlen fUr die mannlichen Arbeiter 
des ganzen Reiches ermitteln ·will. 

Wir haben also in den vier Jahren 1905-1909 eine Menschen
welle, die zu Anfang del' Periode dem Dienste des Kapitals bereit 
steht, aber noch keine Arbeit finden kann, dann in del' Blftte
periode 1906/07 vom ProduktionsprozeB aufgesaugt und schlieB
lich mit del' Krise wieder auf die StraBe geworfen wird. FUr 
die mannlichen Arbeiter des ganzen Reiches bildet dies eine 
Zahl von 450 000-600 000 Mann. War die Arbeitslosigkeit 
der Frauen nicht so akut wie die der Manner, so finden wir 
dennoch, daB fill die gesamte Klasse des industriellen Prole
tariats die Zahl der Arbeitslosen 7-800 000 Mann erreichte. 

Es mftssen dann hinzugerechnet werden: 1. viele Tausende 
von teilweise Arbeitslosen; 2. in den entsprechenden Monaten 
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die periodisch Arbeitslosen (die Saisonarbeiter), deren An
zahl fUr die Industrie allein urn eine Million schwankt, und 3. die 
Gesamtreservearmee des Jahres 1907, die jedenfalls nicht voll
standig von der industriellen Blute absorbiert warl). Es wird 
daher eher zu niedrig als zu hoch gegriffen sein, wenn wir die 
Anzahl der Reservearmee (ohne die potentielle) fur die Industrie 
allem im Winter 1907/08 auf 2-2,5 Millionen berechnen. 

Uber die Zustand~ wahrend derselben Krise in Nordamerika 
schreibt Algernon Lee aus New-York: "Die drei gro~en elek
triscben Gesellschaften entlieBen ungofahr 14 % ihrer Leute; 
die zwei groBten Fabriken von Eisenbahnwagen verminderten 
ibr Personal urn ein Drittel. Nach der finanziellen Krise machte 
der Niedergang rasche Fortschritte. Viele Fabriken und Werk
statten schlossen vollstandig. Eine groBere Anzahl entlieBen 20, 
30 oder sogar 50 % ihrer Arbeiter. Andere wieder, die zwar die 
meisten ihrer Arbeiter behielten, lieBen nur 3 oder 4 Tage in der 
Woche die Werke gehen. Die Eisenbahnen stellten fast ganzlich 
die Bautatigkeit ein, notwendige Reparaturen wurden verschoben, 
ebenso der Ersatz von rollendem Material; sie vermmderten sogar 
die Zahl der Zuge und entlieBen einen Teil des Zugpersonals. Das 
Holzfallen in den nordwestlichen und sudlichen Landern 'vurde 
fast ganz aufgegeben. Die Zahl der Bauten in den Stadten 
war geringer als seit vielen Jahren. Unzahlige Angestellte, Ver
kaufer und Buchhalter in Handelshausern wurden entlassen ... 
Vollkommene und genaue statistische Angaben zu machen, ist 
allerdings unmoglich, aber einige wenige Feststellungen mogen 
die gegenwartige Lage klarlegen. Die Woll- und Baumwoll
spinnereien, die sonst gewohnlich fiber 250 000 Manner und Frauen 
bescbaftigten, arbeiten mit weniger wie % ihrer Kraft. Die 
Eisen-, Stahl-, WeiBblech- und Kohlenwerke im Pittsburger 
Bezirk beschiiftigen nur noch 40-50 % der bisher Tatigen, 
und ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse in den anderen Eisen
und Stahlzentren. Die Zahl der unbeschaftigten Arbeiter in 

1) Nach der Berufsziihlung vom Jahre 1907 waren in der Industrie 
und im Handel Beschiiftigte 14733880 Mann, wiihrend die Hochstzahl 
der in denselben Betrieben beschiiftigten Personen 15 152 877 betrug. 
Die Weltkrise, die im Herbst 1907 ausbrach, hat die weitere EntwicIrlung 
lahmgelegt. Bei anderen Verhiiltnissen aber wiirde es an Arbeitskriiften 
nieht fehlen, wenn die Arbeiterzahl ihr Maximum erreichen 8011t~. 
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der Stadt New-York wird verschiedentlich geschatzt, von 125000 
bis 250 000; selbst wenn wir den Durchschnitt dieser Zahlen 
annehmen, so bedeutet dies immerhin eine Arbeitslosigkeit, 
die dreimal so groB ist, als sie gewohnlich um diese Jahresfrist 
herrscht. Der Chicagoer "Daily socialist" hat sorgfaltige Unter
suchungen angestellt und gefunden, daB in Chicago nicht weniger 
als 139 000 Arbeitslose vorhanden sind; dabei sind nicht mit
gerechnet die verschiedenen Gewerbe, die normalerweise im 
Winter brach liegen. Wir sind wohl berechtigt zu sagen, 
daB die "Armee der Arbeitslosen" in den Vereinigten 
Staaten heute 2 oder 3 Millionen mehr betragt als vor 
6 Monaten". Und dabei wurde "eine verhii.ltnismii.Big (im 
Vergleich zu den frUheren Krisen) kleinere Zahl von Arbeitern auf 
das Pflaster geworfen, aber eine weit groBere Anzahl wurde auf 
kiirzere Arbeitszeit und geringeren Lohn gesetzt"l). 

Die deutschen Verhii.ltnisse scheinen noch sehr gUnstig zu 
sein im Vergleich mit vielen anderen Landern. England und 
Frankreich haben eine viel stii.rkere Arbeitslosigkeit; es genfigt, 
dafiir die Arbeitslosenstatistik der Gewerkschaften zu ver
gleichen. 

Es waren arbeitslose Mitglieder in P1;ozent 2): 

Deutschland Frankreich England 

Januar 1907 1,7 7,8 4,2 
Juli 1907 1,4 6,0 3,7 
Januar 1908 2,9 10,9 6,2 
Juli 1908 2,7 8,0 8,2 
Januar 1909 4,2 13,5 8,7 
Juli 1909 2,5 6,3 7,9 
Januar 1910 2,6 7,5 6,8 
Juli 1910 1,9 4,4 3,8 
Januar 1911 2,6 7,7 3,9 
Juli 1911 1,6 5,7 2,9 

Fiir England konnen auch die Angaben fiber die ofl'entliche 
Armenpflege dienen. Bekanntlich wenden sich bei weitem 
nicht alle Arbeitslosen an die ofl'entliche Armenpflege. Der 
englische Arbeiter wendet alle moglichen Mittel an, um nur an 

1) Die "Neue Zeit" 26.Jahrgang. Bd. I, S. 737 -738. 
I) Nach dem Reiohsarbeitsblatt. 
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die Armenpflege nicht herantreten zu miissen, und erst nachdem 
alles erschOpft ist und dem Arbeiter mit seiner Familie der Hun
gertod droht, wird er zu einem "Armen" und bittet um die 
{liIentliche Hilfe. Trotzdem betrug die Zahl der in GroBbri
tannien von der oiIentlichen Armenpflege Unterstiitzten1) im 
Durchschnitt der Jahre 

1891/1995 
1896/1900 
1901/190{i 
1906/1910 

776932 
792399 
816204 
929116 

4. Die Proletarisiernng und die Ejuwanderung. 
Bei einer rein kapitalistischen Produktion kann das auf die 

heimischen Arbeiter angewiesene Kapital die durchschnittliche 
Anzahl dieser Klasse nur durch jenes Mittel vergroJlern, welches 
ihm iiberhaupt zur Regulierung der Bevolkerung dient, namlich 
durch die Steigerung des Arbeitslohnes. Anders dort, wo eine 
Proletarisierung groBer Bevolkerungsmassen noch stattfindet, 
insbesondere wo der landliche Kleinbetrieb verbreitet ist. Dieser 
bildet iibera.ll die potentielle Reservearmee. Der Zuzugder 
landlichen Bevolkerung in die Stadte hangt nicht nur von der 
Hohe des stadtischen Arbeitslohnes ab, sondern auch von den 
Lebensverhii.ltnissen der Arbeiter auf dem Lande. Der stadtische 
Arbeitslohn mag unter Umstanden sehr tief stehen, die not
wendige Arbeitskraft kann trotzdem in geniigendem Mafie vor
handen sein, wenn der Zuflufi vom Lande stark genug ist. Die 
neuen Schichten der Arbeitermassen stammen dann nicht aus 
der Mitte der Arbeiterklasse seIber, sondern bilden sich aus 
sinkenden Elementen anderer Klassen; nicht eine Fortpflanzung 
der Arbeiterklasse findet hier statt, sondern das Absterben be
stimmter sozialer Schichten und das Ablosen derselben durch 
neue. Trotz der hohen Sterblichkeit kann sich die Arbeiter
klasse rasch vermehren. Daher: je starker die Proletarisierung, 
desto tiefer der Lohn. 

Dies ist auch in allen kapitalistischen Lii.ndern der Fall. 
Zuerst treibt die Zersetzung des Handwerks neue Arbeiter in die 

1) "Armenwesen" im "Handworterbuch der Staatswissenschaften" 
und "Statistical abstract of the united Kingdom" 1912. 
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Reihen des Proletariats und driickt den Lohn der entsprechenden 
Berufsklassenherunter. Diese Quelle wird aber gar bald erschopft, 
und ihr EinfluB auf den Arbeitslohn ·wird immer geringer. Dau
eruder und starker wirkt die Proletarisierung del' landlichen 
Bevolkerung und ihre relative Abnahme: jahrhundertelang 
liefert das Land seine Sohne und Tochter der stadtischen In
dustrie und verschafft dem Kapital massenhaft seine ungeleruten 
Arbeiterschichten. Diese Armeen frischer und gesunder Menschen 
(im Vergleich mit dem stadtischen Proletariat) ersetzen jene 
Arbeitermassen, die nur durch hohere Ar1feits16hne am Leben 
und del' Arbeit erhalten bleiben konnen. Jetzt konnen sie aus
sterben, ohne daB es das Kapital irgendwie spUrt. 

Diese Quellen del' Arbeitskraft verlieren ihre Bedeutung 
umso eher, je rascher die Industrie sich ent-wickelt. Bestcht die 
Bevolkcrung eines Landes aus 10 Millionen in del' Industrie Tatigen 
und 20 Millionen - in del' Landwirtschaft, so kann eine 5 proz. 
Abwanderung del' Iandlichen Bevolkerung in die Industrie die 
industrielle Bevolkerung um 10 % vermehren. 1m Gegenteile, 
zahlt die Industrie 40 Millionen Erwerbstatige und die Landwirt
schaft 20, so muB del' AbfluB in die Industrie 20 % betragen, 
damit ihre Zunahme auf der alten Hohe bleibt. Der absolut 
gleiehe ZufluB in die Industrie bedeutet im ersten FaIle ein 
starkeres, im zweiten ein geringeres Wachstum del' industriellen 
Bevolkerung. Dnd da beinahe del' ganze ZufluB yom Lande in 
die Arbeiterklasse stromt, so maeht sich dieser ProzeB fUr den Ar
beitslohn umso starker fiihlbar, je groBer die relative Be
deutung des Landes unter del' allgemeinen Bevolkerung ist. 

In Deutschland gestaltete sich das Verhaltnis del' stadti
schen zu der landlichen Bevolkerung folgendermaBen: Es waren 
Einwohner in Prozenten: 

in del' Stadt auf dem Lande 

1871 36,1 63,9 
1880 41,4 58,6 
1890 47,0 53,0 
1900 54,3 45,7 
1905 57,0 43,0 

In 35 Jahren hat a.lso die Differenz um 40 % zugenommen. 
Von 100 Erwerbstatigen waren beschaftigt: 
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1882 
1895 
1907 

in Industrie, 
Handel u. 
Verkehr 

42,0 
48,0 
52,4 

in der Land-, 
ForstwirtEchaft, 

Fischerei 
43,4 
37,5 
35,2 

Je geringer die Bedeutung des Landes wird, desto starker 
hangt die Vermehrung der Arbeiterklasse von anderen Faktoren, 
insbesondere von der Einwanderung 'abo Wenn in diesel' Vber
gangsperiode zu gleicher Zeit auch eine rasche Kapitalakkumt,la
tion und Stadteentwicklung stattfindet, so sind dadurch bc
sonders gunstige Bedingungen fUr den Arbeitslohn geschaffcn. 
Je geringer aber die Bedeutung der Zuwanderung vom Lande 
wird, desto schwacher ihr EinfiuB auf den Arbeitslohn, d{'sto 
unabhangiger del' Lohn von diesem Faktor. 

Mit der relativen ErschOpfung der landlichen Bevolkerung 
hart aber die Reservearmee zu existieren nicht auf. England, 
welches uber eine riesige Arbeitslosenarmee verfugt, hatte im 
Jahre 1901 Erwerbstatige1): 

in del' Land- u. Forstwirtsch .. 
in Industrie, Handel u. Verkehr 

I 258275 oder 
10 176 123 " 

8,8 % 
71 % 

Gibt es keinen Zuzug vom Lande, so mussen neue Mittel 
zur Vermehrung der Arbeiterklasse dienen, vor < Hem die EiD
wanderung. Heutzutage ist kein vorgeschrittenes kapitalistisches 
Land nur auf seine eigenen Arb~iter angewiesen; das Kapital 
Deutschlands, Englands und der Vereinigten Staaten von Nord
amerika verwendet groBe Massen auslandischer Arbeiter und 
kann bei der Hohe des Arbeitslohnes, die in diesen drei Landcrn 
erreicht ist, nur mit Hilfe der Einwanderung existieren. 

Die Massen der modernen Ein- und Auswanderer sind aus 
verschiedensten Elementen zusammengesetzt: es befinden sich 
darunter erstens "selbstandige Produzenten", die im Einwandc
rungslimde eine eigene Wirtschaft, insbesondere auf dem Lande, 
zu grunden beabsichtigen; zweitens reine Proletarier, die in der 
neuen wie auch in der alten Heimat ihre Arbeitskl'aft verkaufen 
mussen; und drittens degradierte Handwerker und kleine Bau{'l'l1, 
denen die Existenz in ihrem Vaterlande unmoglich gewol'den 

I) Statistisches Jahrbuch des Deutschen Reichs 1910. 



140 Die modifizierenden Erscheinungen. 

und die in den neuen Verhaltnissen zu Proletariern werden 
mussen. Diese letztere Gruppe bildet im allgemeinen eine Folge 
der kapitalistischen Entwicklung der okonomisch zUrUckgeblie
benen Lander, welche groBe Massen selbsttatiger Produzenten 
pro!etarisiert und, da sie dieselben nicht aIle zu Hause verwenden 
kaml, dem internationalen Kapital zur Verfugung stellt. Sie 
ist die gleiche Erscheinung, die in anderer Form als Zuzug vom 
Lande in die Stadte auf tritt, nur daB es hier ein fremdes Kapital 
ist, das die Arbeitskraft kauft. Die beiden letzten Gruppen 
bilden die proletarische Emigration. 

Unter den Mitteln der "richtigen Verteilung" der Arbeits
krafte unter die einzelnen Nationalkapitalien ist die proletarische 
Emigrat.ion das weitaus starkste und wichtigste. Weder die 
Verschiebung in den Sterbe- und Krankheitsziffern eines be
stimmten Landes noch der Zuzug VOll Lande in die Stadte ver
mogen d<:n wechselnden Bedarf an Arbeitskra.£ten so rasch zu 
decken und den wechselnden Verhaltnissen sich so volIkommen 
anzupassen. Wahrend die einen Lander eine Dberproduktion 
an Arbeitskraften und die anderen eine Unterproduktion haben, 
gleicht die Emigration diese Abweichungen von der "richtigen 
Norm" aus und stellt auf diese Weise die Gesamtmasse der Ar
beitskraft dem Bedarf .des Gesamtkapitals der Welt gegenuber. 

Fiir die vorgeschrittenen und in rascher Entwicklung be
griffenen kapitalistischen Lander bildet die proletarische Emi
gration, die einen immer zunehmenden Teil der Gesamtemigration 
darstelU, eine absolute Notwendigkeit. Das Kapital Deutsch
lands und der Vereinigten Staaten ist auf fremde Arbeitskra.£te ange
wiesen und konnte schwerlich mit den heimischen allein auskommen. 

Die Vereinigten Staaten, die im Jahre 1770 eine Bevolkerung 
von nicht ganz 2 Millionen hatten, zii.hlten 1910 liber 90 Millionen. 
Dieses gewaltige Wachstum ging natiirlich auf Kosten der euro
paischen Auswanderung. Die Gesamteinwanderung in die Ver
einigten Staaten von Nordamerika betrug in den Jahren: 

1821-1830 143078 
1831-1840 552000 
1841-1850 1 558300 
1851-1860 2707624 
1861-1870 2492209 
1871-1880 2944 695 
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1881-1890 
1891-1900 
1901-1908 

5189004 
3844355 
5716681 

In den letzten Jahren ist die Einwanderung in starker Zu-
nahme begriffen und betrug: 

1904 . 
1905 . 
1906 . 
1907 . 

812870 
1026499 
1100735 
1285349 

Diese Millionen Einwanderer sind in ihrer groBen Mehrheit 
"uberfiftssige Bevolkerung", die das europaische Kapital nicht 
gebrauchen kann. 

Deutschland hatte bis zu Anfang der 70er Jahre eine groBe 
und rasch zunehmende Auswanderung. Der Bedarf des relativ 
geringen Kapitals wuchs zu schwach an, um die groBen Massen 
der aus dem zersetzten Handwerk und vom (relativ bedeutenden) 
Lande zustromenden Menschenmassen aufnehmen zu konnen. 
Der DberschuB muBte sich auBerhalb Deutschlands Arbeit suchen, 
und die Auswanderung nahm folgendermaBen zu: 

1820-1830 . 7 729 
1830-1840 . 152454 
1840-1850 . 
1850-1860 . 
1860-1870 . 

434626 
591667 
822007 

In den 70er Jahren bleibt die Auswanderung stationar 
und erreicht mit 220000 im Jahre 1882 ihren Hohepunkt. Seit
dem nimmt die Nachfrage des deutschen Kapitals nach Arbeits
kraften zuerst langsam, dann seit den 90er Jahren immer rascher 
zu; und da der Zuzug vom Lande immer (relativ) geringer wurde, 
so muBte die Auswanderung ganz wesentlich sinken und hat 
tatsachlich seit 1893 40 000 nicht mehr uberschritten. Die Bilanz 
der Ein- und Auswanderung ist ffir Deutschland positiv geworden. 
Wahrend es etwa 30000 Auswanderer jedes Jahr abgibt, gebraucht 
sein Kapital eine stets zunehmende Masse fremder Arbeitskra.£te. 
Die Zahl der Auslander im Deutschen Reiche betrug: 

1880 . 276 057 
1900 . 778737 
1910 . 1259873 
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und die Zahl der auslandischen Arbeiter betrug nach der Berufs
ziihlung vom Jahre 1907 800000. 

\Vii.hrend also Deutschland eine Einfuhr von Arbeitskriiften 
braucht, liefern die ostlichen Staaten, vor aHem RuBland, Oster
reich und Italien das l\1enschenmaterial in ganz gewaltigen 
Massen. Denn die Emigration, wie der ZufluB der landlichen 
Bevolkerung in die Stii.dte, hangt nicht nur von den Lebens
verhii.ltnissen des Einwanderungs-, sondern auch von jenen des 
Auswanderungsgebietes abo Und das Eindringen des Kapitalismus 
in die entferntesten Lander, die Zerstorung ihrer naturalen 
,Virtschaft und die mod erne Kolonialpolitik verschaffen dem 
Kapital groBe Reserven von Arbeitskraft noch auf lange Jahre 
hinaus. 

5. Die Gewerkschaften und die Unternehmer
organisation en. 

Die Abneigung gegen die Lohnfondstheorie entwickelte 
sich desto starker, je groBeren EinfluB die Trade-Unions ge
wannen, denn diese Theorie schlieBt jede M6glichkeit einer 
Rebung des Arbeitlohnes auS und macht die Tatigkeit der Ar
beiterorganisationen zwecklos. Die Art und Weise, \Vie die Fonds
theorie bekampft wurde, paBte sich den Bediirfnissen der Trade
Unions an. 

Der Antagonismus zwischen der Theorie des Arbeitslohnes 
und del' Tii.tigkeit der Arbeiterorganisationen, der bei der Lohn
fondstheorie so klar auf tritt, scheint eigentlich fiir jede Theorie 
des Arbeitslohnes existieren zu konnen, die von einem objektiven 
Werte del' Arbeitskraft ausgeht. Wie dieser Wert auch immer 
bestimmt werden mag: wenn es einen solchen iiberhaupt gibt, 
und wenn sich der Marktlohn diesem Werte anpassen muB, so 
entsteht die Frage, was kann die Vereinigung del' Arbeiter zu 
cinem Verbande niitzen 1 Bei bestimmten geschichtlichen Ver
haltnissen scheint daraus das Dilemma zu entstehen: Entweder 
Theorie oder Praxis; entweder Wissenschaft oder sozialer Kampf; 
und es scheint keine Moglichkeit zu geben, die beiden zu ver
einigen. 

Daher del' Skeptizismus der Gewerkschaftsbewegung in 
bezug auf die Theorie und die Verworfenheit der letzteren, die in der 
letzten Zeit so klar hervortritt. Daher auch die neuen "Theorien", 
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die aIle "ehernen Gesetze" ersetzen und der Gewerkschafts
bewegung und dem Arbeitslohn einen ununterbrochenen Aufstieg 
sichern soUten. Das Bediirfnis nach einer solchen Theorie ist 
nicht nur bei den Gewerkschaften vorhanden, sondern auch und 
sogar in starkerem MaBe bei denen ihrer biirgerlichen "Freunde", 
die die okonomische Arbeiterbewegung im Gegensatz zur politi
lOchen fordern wollen und auf dem ersteren Wege aile moglichen 
Erfolge voraussehen. 

Thornton in England und Brentano in Deutschland 
haben sich zuerst auf diesen Standpunkt gestellt. Beide gehen 
von der Ansicht aus, daB die Hohe des Arbeitslohnes letzten Endes 
von den Konsumenten abhangt, und daher iiberaIl, wo der Unter
nehmer die Moglichkeit hat, die Lohnerhohung auf die Konsu
menten abzuwalzen - ist eine solche moglich. Brentano be
nutzte dazu noch die Herr mannsche Theorie Vom Kapital als 
"Frachtmittel", und die alte Theorie ward vernichtet: nicht ein 
"ehernes Gesetz", sondern die Kaufkraft "der Konsumenten" 
ist es, was die erreichbare Lohnhohe bestimmtl); die letztere sei 
aber ein sehr dehnbares Ding. Die Schaffung der Arbeiterorgani
sationen hebt denn iiberhaupt das "cherne Gesetz" auf2). 

Thornton, der im allgemeinen von denselben Prinzipien 
ausgeht, rechnet ebenfa1ls nur mit der Kaufkraft der Konsumenten; 
daher weiJ3 er sechs FaIle aufzuzahlen, in denen eine Lohnerhohung 
moglich ist. Diese sind: 

1) "Es ist undenkbar, daB del' Lohn abhiingig ist von der GroBe des 
disponiblen Kapitals im Verhaltnis zur Arbeiterzahl des Landes, wie gesagt 
worden. Er hangt auf die Dauer immer bloB ab von dem Preise, den die 
definitiven Kaufer fiir das Produkt zahlen wollen und konnen, in welchem 
die Arbeit enthaltenist." (Herr mann, Statswirtschaftliche Untersuchungen, 
2. Aufl., S.477/78.) Herrmann.erklart weiter, zu welchem Zwecke dieser 
theoretische Wandel notig ist: "DaB die QueUe des Lohnes das Kapital 
der Unternehmer sei, ist nicht nur theoretisch irrig, sondern auch in prak. 
tischer Beziehung eine hOchst bedenkliche Lehre, weil sie die Arbeiter 
in der oberflachlichen Ansicht bestarkt, der Unternehmer sei sein Arbeit· 
geber und von diesem hange die Hohe seines Lohnes ab." 

2) "Das eherne Lohngesetz ("daB innerhalb der kapitalistischen 
Produktion der Lohn notwendig auf die zur Erhaltung und Fortpflanzung 
notigen Subsistenzmittel beschrankt bleibt") ..... hat seine Giiltigkeit 
dort, wo nicht mehr das Herkommen den Lohnsatz bestimmt und noch 
nicht die Organisation der Arbeiter den Druck der Beschaftigungslosen 
abhaIt, wo also wirklich die Konkurrenz der Arbeiter die LohnhOhe regelt." 
(Brentano, Meine Polemik mit Karl Marx, Berlin 1890, S.7.) 
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,,1. in einemGewerke, in welchem zufolge einer Eigentiim
lichkeit seines Wesens die Untemehmer tatsachlich ein Monopol 
fUr die Industrie besitzen; 

2. in einem Gewerke, fUr dessen Betrieb das eine Land 
auBerordentliche Fortschritte vor den iibrigen Landern be
sitzt; 

3. in einem Gewerke, bei dem die Nachfrage infolge des 
wachsenden Reichtums oder der zunehmenden Anzahl der Kunden 
zurzeit in fortwii.hrender Steigerung begriffen ist; 

4. in einem Gewerke, in dem ohne Steigerung, vielleicht 
sogar bei einer betrachtlichen Herabsetzung der Preise die durch 
verbesserte Maschinen und Arbeitsprozesse gehobene Produktivitat 
der Industrie den Arbeitgebem eine groBere Warenmenge zur 
Verfiigung stellt und also ihren Bruttogewinn vermehrt; 

5. in samtlichen Gewerken, falls die LohnerMhung in allen 
gleichzeitig und gleichmii.Big stattfindet, und 

6. in jedem Gewerke, in dem die Gesch8.£te in so groBem 
MaBstabe betrieben werden, daB dabei trotz eines mitteleren Pro
zentsatzes ein groBerer Gewinn zu erzielen ist als in anderen Ge
werken bei einem hohen Prozentsatze"l). 

Es ist klar, daB diese Theorien iiber die oberflachlichen 
Erscheinungen nicht hinausgehen. Die Abwalzung der Lohn
steigerung und die KaU£kraft der Konsumenten sind Dinge, 
die jedem Unternehmer wohl bekannt sind; sie miissen aber noch 
eine theoretische Erklii.rung finden. Und vor allem verschwindet 
in diesen Theorien jeder Zusammenhang des Arbeitslohnes mit 
der Reproduktion der Arbeiterklasse, der doch die Seele aller 
Lohntheorien war und bleibt. Alles ist hier derart zugerichtet, 
daB einer LohnerMhung - wo sie stattfinden kann - fast keine 
Grenzen gesetzt sind. 

Weder die Gewerkschaften noch die Untemehmerverbande 
sind imstande, okonomische Gesetze zunichte zu machen. Wird 
der Arbeitslohn, solange keine Organisationen bestehen, durch 
Angebot und Nachfrage bestimmt, so Mren diese Faktoren 
auch dann zu wirken nicht auf, wenn die Verbande geschafIen 
werden: ja im Gegenteil, das Ziel jeder der beiden Parteien be
steht eben darin, das Verhii.ltnis von Angebot zur Nachfrage 

1) Thornton, Die Arbeit. Ubersetzt von Schramm, Leipzig 1870, 
S.317-318. 
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in ihrem Interesse zu regulieren. Auch der Zusammenhang, 
der zwischen dem Gesamtarbeitsvermogen der Arbeiterklasse 
und der Rohe ihres Lohnes besteht, ist durch keine Organisationen 
aus del' Welt zu schaffen. Daher kann ein Gesetz des Arbeits
lohnes, welches es auch sei, mit dem Entstehen der Gewerkschaften 
nicht verschwinden. 

Von jenem Momente ab, wo die Berufsorganisationen (der 
Arbeiter und der Unternehmer) irgendeine Bedeutung erlangen, 
werden sie seIber zu Objektivierungsmitteln der okonomischen 
Tendenzen1). Alle die Faktoren, die sonst durch das Verhaltnis 
zwischen Angebot und Nachfrage auf den Arbeitslohn einwirken, 
- sei es eine industrielle Krise oder em Aufschwung, Ein- und 
Auswanderung, groBere oder geringere Akkumulationsrate und 
dgl. - bestimmen nunmehr die Forderungen der Parleien und 
offenbaren sich durch ihren organisierten Willen. Alle Lohn
verschiebung, welche auch sonst statfinden miiBte, wird hier zu 
einem Ergebnis des organisierten Kampfes und zu einem Siege oder 
einer Niederlage einer der kampfenden Parteien. Alle Berufs
organisationen haben eine lange Geschichte der Lohnregulierung 
hinter sich; es ist aber ganz unmoglich, in dieser Geschichte den 
EinfluB der Organisationen als solcher von dem der allgemeinen 
okonomischen Verhii.ltnisse zu scheiden; es ist unmoglich zu be
stimmen, welche ErhOhung oder Rerabsetzung des Lohnes der 
Existenz der Organisationen zu verdanken ist, und welche auch 
ohne ihre Hilfe geschehen wiirde. Man braucht nur die Geschichte 
der Lohnkii.mpfe in verschiedenen Gewerben miteinander zu ver
gleichen, um zu sehen, wie verschieden die Erfolge des okono
mischen Kampfes bei gleich starken Organisationen, aber ver
schiedenen okonomischen Verhii.ltnissen sind. Auch die Tat
sache, daB in den letzten 15 Jahren die Lohnbewegungen der 
deutschen Arbeiter im allgemeinen viel erfolgreicher waren als 

1) Fiir Brentano steht die Frage folgendermaBen: "Besteht unter 
den VerhiiJtnissen eines gegebenen Augenblickes nur ein moglicher durch
schnittlicher Lohnsatz, oder steht dieser Lohnsatz unter dem Einflusse 
des Willens der Kontrahenten 1" ("Lohnsteigerungen in einzelnen Ge
werben." Hilde brand ts Jahrbiicher 1871, S. 253.) Die meisten sozialen 
Erscheinungen stehen aber "unter dem Einflusse der Kontrahenten", 
verlieren aber dadurch nicht ihren gesetzmaBigen Charakter. Denn die 
soziale Notwendigkeit steht nicht auBerhalb des Menschen, sondem tritt 
durch seinen Willen zutage. 

Lew in, Arbeitslohn. 10 
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die ihrer englischen und franzosischen Kollegen, kann durch 
bessere Organisationen und dgl. nicht erkIart werden. Vielmehr 
muB der hohe Stand der deutschen Gewerkschaftsorganisation aus 
den giinstigen okonomischen Verhii.ltnissen erklii.rt werden. 

Es ist trotzdem zweifellos, daB die Berufsorganisationen 
durch ihre Tii.tigkeit seIber einen EinfluB auf den Arbeitslohn 
ausiiben und zu einem der Faktoren werden, die die allgemeinen 
Tendenzen des Arbeitslohnes modifizieren. Sie arbeiten dabei 
nicht im Gegensatz zu den okonomischen Gesetzen, sondern durch 
und mit diesen letzteren, nicht im Kampfe mit den Grundbe
dingungen der kapitalistischen Produktionsweise, sondern voll
standig auf deren Boden. Als Mittel dient hier vor allem die Re
gulierung des Angebots und der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 
in normalen Zeiten wier auch in akuten Momenten des okonomi
schen Kampfes. In diesem Streben aber, das Angebot und die 
Nachfrage bestimmtermaBen zu gestalten, ist keine der Parteien 
imstande, die Zahl der vorhandenen Arbeiter und den Bedarf 
an Arbeitskraften wesentlich zu verschieben. Die Unternehmer
verbande konnen nicht beliebig die technischen Eigenschaften 
ihres Kapitals verandern; und die Gewerkschaften konnen nicht 
Tausende von Arbeitslosen vom Arbeitsmarkte entfernen. Die 
ersteren konnen dagegen die Intensitat der Nachfrage nach Ar
beitern verringern; und die zweiten vermogen den Druck der Ar
beitslosen auf die Arbeitermasse zu schwachen und, ohne dem 
Kapital seine Reservearmee zu nehmen, ihren EinfluB auf den 
Arbeitslohn trotzdem auf das Minimum zu reduzieren. 

Die Entstehung einer verhii.ltnismaBig starken Gewerkschaft 
verschiebt mit einem Schlage ganz wesentlich die Marktsituation; 
auBer allen anderen Erscheinungen, die mit der Geburt der Ge
werkschaft meistens verbunden sind, ist die anscheinende Ab
nahme des Angebots und der Konkurrenz der Arbeiter allein im
stande, den Arbeitslohn zu steigern. Ihre groBten Erfolge, die 
sie ihrer Existenz zu verdanken hat, erlangt die Gewerkschaft 
in den erst en Zeiten ihres Bestehens. Aber wieder sind der Lohn
steigerung Schranken gesetzt: 

Erstens verbessert der gesteigerte Arbeitslohn die allgemeine 
Lebenslage der Arbeiterklasse, verringert die Auswanderung, 
verstarkt die Einwanderung, vermehrt die Arbcitsfahigkeit, 
verringert die Sterblichkeit, und fiihrt schlieBlich zu einer 
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Zunahme der Reservearmee. Solange mit diesem wachsenden 
Angebot der Arbeitskraft das Wachstum der Organisation 
Schritt MIt, bleibt sie trotzdem imstande, den Arbeitslohn 
auf der erreichten Hohe zu erhalten oder sogar noch weiter 
zu steigern. Wiirde aber die Steigerung des Lohnes so groB 
sein, daB die Gewerkschaft nicht mehr imstande ware, das Ange
bot der Arbeitskraft zu regulieren, so konnte der Arbeitslohn auf 
der erlangten Stufe sich auf die Dauer nicht erhalten und miiBte 
bis zu einem Zwischenpunkte sinken. In der Steigerung des 
Arbeitslohnes durch die Gewerkschaften sind bereits Bedin
gungen gegeben, die diese Steigerung in gewissen Grenzen halten. 

Zweitens verdanken die Gewerkschaften ihre ersten Erfolge 
dem Umstande, daB die Arbeiter die ersten waren, die streng organi
siert auf den Arbeitsmarkt traten; die Unternehmerverbande 
entstehen in der Regel spater als die Gewerkschaften. Sobald 
aber die letzteren entstanden sind, und je rascher sie sich ent
wickeln, desto starker das Streben nach einer Organisation auf 
seiten des Kapitals 1). Die ganze weitere Entwicklung ist eine 
standige Wechselwirkung, wo jeder Erfolg der einen Partei zu 
einem Ansporn der Energie der anderen wird und sie zu einer 
weiteren Entfaltung veranlaBt. Bei diesen Verhaltnissen wird der 
Kampf fiir die Gewerkschaften umso schwieriger, als mit dem 
Wachstum der Unternehmerverbande ein ProzeB der Zentralisa
tion des industriellen Kapitals und seine Konsolidierung mit dem 
Finanzkapital vor sich geht. 

So wiirden die Dinge dort stehen, wo die Organisationen 
sich auf aIle Branchen der Volkswirtschaft in gleichem MaBe er
strecken. Solange dies nicht der Fall ist, schaffen Industrien, 
wo die Organisationen bereits bestehen, besonders giinstige Be
dingungen fUr deren Tatigkeit. Das Gesamtangebot von Arbeits
kraft auf dem nationalen Arbeitsmarkte ist die Summe des An
gebots in den einzelnen Industrien. 1st in einer Branche ein 
auBerordentlich hoher Arbeitslohn erreicht, so muB dies nicht 
notwendigerweise zu einer Zunahme des Angebots in derselben 
Industrie fUhren. Eine starke Arbeiterorganisation ist imstande, 
das Angebot zu beschranken und es auf einem tiefen Niveau zu 

') Diese Tendenz findet ihren Ausdruck darin, daB unter den Mitteln 
des okonomischen Kampfes die Bedeutung der Aussperrung immer groBer 
wird. 

10* 



148 Die modifizierenden Erscheinungen. 

halten. Der ganze Dberschull an Arbeitskraft, der dadurch ent
steht, mull dann die Reservearmee der iibrigen Industrien ver
mehren, wo noch keine starken Verbande enstanden sind; und 
der hohe Lohn in der einen Industrie bleibt auf Kosten der an
deren bestehen. Je rascher aber der Organisationsprozell vor 
sich geht, desto geringer die Bedeutung dieser Art von Lohn
steigerungen. An Stelle der Interessengegensatze der Arbeiter
aristokratie mit der iibrigen Arbeitermasse tritt nunmehr eine 
Solidaritat ein, und es bleibt keine Moglichkeit mehr fiir eine der
artige Unterdriickung der einen Arbeiterschicht durch die andere. 
Die Geschichte der englischen Arbeiterbewegung ist der beste 
Beweis dafiir. 

Eine andere Funktion der Berufsorganisationen in der Lohn
bewegung besteht nicht in der Veranderung des Lohnsatzes, 
sondern darin, daB sie ihm eine Beharrlichkeit verleihen, die 
friiher ganz unbekannt war. Solange es keine Organisation en gibt, 
sind die Schwankungen des Lohnsatzes bedeutend und kommen 
oft vor: Er sinkt mit jeder Krise herunter, um dann in der 
Bliiteperiode wie<w,l' hoch zu steigen. Besserte sich die Lage 
der Arbeiter in ~ dem einen FaIle, so verbreitete sich in dem 
anderen furchtbares Elend, Hunger und Krankheiten. Mit der 
Entstehung der Gewerkschaften und der Unternehmerverbande 
andert sich die Sache ganz wesentlich. Jede Lohnveranderung 
wird erst nur durch einen schweren und gefahrlichen Kampf 
moglich, weil die Kra.fte der Gegner sich stark entwickelt haben. 
Jede Steigerung und Herabsetzung des Lohnes wird zu einem 
Ereignis im okonomischen Leben und erhii.lt eine desto groBere 
Bedeutung, je groBeren Umfang die Lohnbewegung angenommen 
hat. Infolge dieses steten Druckes auf den Arbeitslohn von oben 
und unten erhii.lt er eine groBere Beharrlichkeit im Vergleich 
mit friiheren Zeiten; es gibt die plotzlichen Spriinge nicht mehr, 
und ein Plus und Minus des industriellen Zyklus verteilt sich 
gleichmaBiger auf die ganze Linie. In den Tarifvertragen findet 
diese Tendenz ihren klarsten Ausdruck. 

Was speziell die Gewerkschaften betrifft, so haben sie noch 
eine weitere Bedeutung fiir den Arbeitslohn, die aber nicht mehr 
eine unmittelbare ist. Indem sie die Arbeiter in den Kreislauf 
der Arbeiterbewegung und ihrer Kampforganisationen hineinziehen, 
heben sie in sehr starkem Malle das Kulturniveau des Proletariats. 
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Konsumvereine, Bildungsschulen, politische Parteien wirken in 
der gleichen Richtung; die erste Organisation aber, die den Arbeiter 
aus den herkommlichen Anschauungen herausreiBt und in den 
Strudel des sozialen Lebens hineinzieht, ist fast immer die Gewerk
schaftsorganisation. Es treten dem Arbeiter mit einem Male 
Dutzende friiher unbekannter Probleme auf, und es erwachsen 
ihm neue soziale Gefiihle und soziale Pilichten. Daher fiihrt 
der Weg vom un bewuBten Vegetieren zum kulturellen Leben 
fast immer durch die gewerkschaftliche Organisation. Dieser 
Umstand wirkt seinerseits auf den Arbeitslohn durch den Klassen
bedarf der Arbeiter wieder ein. 

6. Die Gebnrtenziffer. 
Die Geburtenziffer ist in den obigen Ausfiihrungen iiberall 

als konstant angenommen. Tatsachlich aber schwankt sie sehr 
wesentlich und ist im allgemeinen unabhangig von der wechselnden 
Nachfrage nach Arbeitskraft. Die Auffassung der Klassiker, 
daB groBerer Wohlhabenheit auch hohere Geburtsziffern ent
sprechen und umgekehrt, war ganz falsch. Nirgends steht die 
Geburtenzahl so hoch wie im armen RuBland (48 %0 im Jahre 
1904); sie sinkt in Deutschland und England und steht besonders 
tief in Frankreich1). Besteht irgendein Zusammenhang zwischen 
Geburtenhaufigkeit und Wohlhabenheit, so ist er jedenfalls nicht 
unmittelbar und einfach. 

Die Fortpilanzung der besitzenden Klassen, der GroB- und 
Kleinbourgeoisie und der Bauern ist durch die Sorge urn die Er
haltung und die Vermehrung ihres EigentumE' bestimmt; daher 
das modern gewordene Zweikindersystem der franzosischen 
Bauern wie auch der reichen Klassen der stadtischen Bevolkerung. 

1) Auf 1000 Einwohner kamen Geburten: 
Frankreich England Deutschland 

1895 21,7 30,3 37,3 
1897 22,4 29,6 37,2 
1899 21,9 29,1 37,0 
1901 22,0 28,5 36,9 
1903 . 21,1 28,4 34,9 
1905 . 20,5 27,2 34,0 
1907 . 19,7 26,3 33,2 
1909 . 19,6 25,6 31,9 

(Statist. Jahrb. f. d. Deutsche Reich und d. Vierteljahrsh.) 
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Die Fortpflanzung der Arbeiterklasse ist durch ganz andere 
Ursachen bestimmt. Der Arbeiter ist frei von jeder Sorge um 
Kapitalsanhaufung, und diese kann seine Fortpflanzung nicht 
verringern. Seine Nachkommenschaft wird sich, wie er selbst, 
auf eigene Faust ihren Weg suchen miissen und durch eigene 
Arbeit die Selbstandiglreit erwerben. Zwei Kinder oder zwolf -
ihr Schicksal wird dasselbe sein. Daher steht die Geburten
ziffer bei der Arbeiterklasse hoher als bei den Reichen 1). 

Andererseits aber, je hoher der erreichte Kulturzustand 
des Proletariats, desto starker wirken andere Tendenzen ein. 
J e groBer die Kinderzahl einer Familie ist, desto schlechter sind 
ihre Lebensverhaltnisse, desto schwierigerwird es, diewachsenden 
Bediirfnisse zu decken, und insbesondere desto schlimmer die 
Lage der Arbeiterfrau. Mit der Kulturentwicklung der Arbeiter
klasse geht daher die Geburtenzahl in ihren intelligenteren Schich
ten zuriick. ErhOhte Wohlhabenheit kann zu einer Verminderung 
der Geburten fiihren, undo zwischen den beiden kann ein umge
kehrtes Verhaltnis entstehen. "Nicht nur die Masse der Geburten 
und Todesfalle, sondern die absolute GroBe der Familien steht in 
umgekehrtem Verhaltnis zur Hohe des Arbeitslohnes, also zur 
Masse der Lebensmittel, woriiber die verschiedenen Arbeiter
kategorien verfiigen 2)". 

Die Verringerung der Geburtenzahl kann ihrerseits auf den 
Arbeitsmarkt nicht ohne EinfluB bleiben. Geniigen die Schwan
kung en der Geburten nicht, um die Bevolkerung dem Bedarfe 
des Kapitals anzupassen, so sind sie dennoch imstande, auf das 
Angebot der Arbeitskraft einzuwirken. Gehen die Geburten in 
einem Jahre zuriick, so werden nach 14-18 Jahren a"lf dem Ar
beitsmarkte weniger Arbeitskra.fte als friiher das Angebot bilden, 
und das Kapital wird seinen Bedarf nur durch entsprechende 
Lohnsteigerung, durch Riickgang der Sterbefalle usw. decken 
konnen. 

Es ist ganz falsch, die raschere oder langsamere Bevolkerungs
vermehrung eines Landes auf hohere oder geringere Geburts
ziffern zuriickzufiihren. Die Bevolkerung Frankreichs nimmt 
bekanntermaBen nicht zu; sie ist stabil. Man erklart dies gewohn-

1) Kautsky, Vermehrung und Entwicklung in der Natur und 
Gesellschaft, S. 178 -196. 

") Marx, Kapital, Bd. I, S.608. 
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lich durch die geringe Geburtenzahl in dies em Lande. Eine solche 
Erkla.rung wiirde aber nur dann zutrefIen, wenn die Sterblichkeit 
auf dem Minimum sta.nde; tatsa.chlich steht sie aber in Frank
reich ziemlich hoch. England, das eine groBere GeburtenzifIer 
als Frankreich hat, hat zu gleicher Zeit eine geringere Sterblichkeit. 
Es kamen auf 1000 Einwohner Sterbefalle 

1895 
1897 
1899 
1901 
1903 
1905 
1907 
1909 

Frankreich 
22,2 %0 
19,6 %0 
21,1 %0 
20,1 %0 
19,3 %0 
19,6 %0 
20,2 %0 
19,3 %0 

England 
18,7 %0 
17,i %0 
18,2 %0 
16,9 %0 
15,4 %0 
15,2 %0 
15,0 %0 
14,5 %0 

Der stabile Zustand der franzosischen Bevolkerung ist ofIenbar 
nicht allein in der geringen GeburtenzifIer begriindet. Wo die 
Nachfrage nach Arbeitskraft groB genug ist, und die Einwande
rung nicht geniigt, sinkt die Sterblichkeit bis zur notigen Norm 
und Ia.Bt die Bevolkerung weiter zunehmen. Das Verhii.ltnis 
der Sterbe- zu den GeburtenzifIern war in: 

Frankreich England DiLnemark Holland 
Sterbefalle %0 20,2 15,0 14,2 14,6 
Geburten %0 19,7 26,3 28,3 30,0 
+ oder - - 0,5 +11,3 +14,1 +15,4 

Schweden N orweg. 
14,6 14,0 
25,5 25,9 

+10,9 +11,9 

Michigan 
12,7 
18,1 

+ 5,4 

Das letztere Land beweist, daB die Bevolkerung auch dann 
ganz wesentlich zunehmen kann, wenn die Geburtenzahl noch 
tiefer steht als in Frankreich. Die Ursache der Stabilitii.t der 
franzosischen Bevolkerung kann allein in dem langsamen Tempo 
liegen, in dem sich die Nachfrage des Kapitals nach Arbeitskraft 
entwickelt. Indem Frankreich zum Weltbankier geworden ist, 
investiert es seine Kapitalien in fremden Lii.ndern, und die Ent
wicklung seiner eigenen Industrie geht ziemlich langsam vor sich. 
Deshalb ist Frankreich das Beispiel eines Landes mit tiefem 
Stande der GeburtenzifIer und zugleich mit niedrigem Niveau 
des Arbeitslohnes und bedeutender SterbezifIer. 

Der Geburtenriickgang fiihrt also nicht immer zu einer 
Steigerung des Arbeitslohnes; unter Umstii.nden kann er es aber 
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tun. Trotzdem ist dieses Mittel keine AbhiIfe fiir die Not der 
Arbeiterklasse, da in ihm seIber die Gegentendenzen verborgen sind, 
die in Erscheinung treten miissen, sobald es seine Wirkung auszu
iiben anfangt. Dies sind die allgemeinen Reaktionen der kapi
talistischen Wirtschaft auf den hohen Arbeitslohn: 

1. werden bei den neuen Lohnverhaltnissen Maschinen 
rentabel, die friiher nicht eingefiihrt werden konnten wegen des 
niedrigen Arbf'itslohnes; 

2. bildet jede LohnerhOhung einen starken Ansporn zur Ver
besserung der Technik und zu neuen Erfindungen, die die Ver
wen dung von Arbeitskraft aufs Minimum herabzusetzen be
strebt sind; 

3. muB auch die Akkumulationsrate des Kapitals nach wesent
lichen Lohnsteigerungen abnehmen. Die Teilung des Mehrwertes 
in Einkommen und Kapital hangt im groBen und ganzen vom 
Stande des Klassenbedarfs der besitzenden Klassen abo Je ge
ringer der DberschuB des Mehrwertes iiber den Klassenbedarf 
ist, desto tiefer ceteris paribus der Stand der Akkumulation. 
Und da eine Lohnsteigerung auch eine Kiirzung des Mehrwertes 
bedeutet, so fiihrt sie zu einem Riickgang der Akkumulation 
und folglich zu einer Abnahme der Nachfrage nach Arbeitskraft. 
"Die Akkumulation erschlafft infolge des steigenden Arbeits
preises, weil der Stachel des Gewinns abstumpft. Die Akku
mulation nimmt ab, aber mit ihrer Abnahme verschwindet die 
Ursache ihrer Abnahme, namlich die Disproportionen zwischen 
Kapital und exploitabler Arbeitskraft.... Die ErhOhung des 
Arbeitskreises bleibt also eingebannt in Grenzen, die dieGrundlagen 
des kapitalistischen Systems nicht nur unangetastet lassen, 
sondern auch seine Reproduktion auf wachsender Stufenleiter 
sichern " 1). 

Dberhaupt hangt der Fortschritt der Arbeiterklasse nur von 
sozialen Umsmnden ab, insbesondere von seinem sozialen Kampfe 
und nicht von dieser oder jener Art der Einrichtung des person
lichen Lebens. Die Hebung seiner gesellschaftlichen Interessen, 
die Entwicklung seiner Bediirfnisse sind die einzigen Mittel und 
zugleich die Ziele dieses Fortschrittes. 

') Marx, KapitaI, Bd. I, S.583-585. 



VI. Die Entwicklungstendenzen des 
Arbeitslobnes. 

Der Arbeitslohntheorie liegt ein enger Zusammenhang 
der Einkommenstufe mit der Sterbliehkeit zugrunde oder, rich
tiger, mit dem Gesamtarbeitsvermogen der ,Gesellschaft. Dieser 
Zusammenhang ist aber nicht konstant und hangt yom Typus 
des Klassenbedarfs des Proletariats abo 

Das Einkommen der Arbeiter wirkt auf die Reproduktion 
des Proletariats nur verrritteis seines Klassenbedarfs. Die Be
diirfnisskala allein bestimmt es, welche Produkte der Arbeiter 
verbrauchen und welche Bediirfnisse er befriedigen wird. Bei 
gegebener Lohnhohe bestimmt der Bediirfniskomplex den Typus 
der Lebenshaltung; der Arbeitslohn zieht einen Strich durch die 
Skala und entscheidet, was befriedigt werden kann und was 1mbe
friedigt bleiben muG. 

Der Arbeitslohn kann stehen: 
1. auf dem Stande des Klassenbedarfs. Dann erreicht die 

Sterblichkeit ihr Minimum, welches aber nur ein soziales Mini
mum ist. Das theoretische Sterblichkeitsminimum, d. h. das 
auf der erreichten Entwicklungsstufe der Naturwissenschaften 
mogliche, steht immer tiefer als das soziale Minimum der Arbeiter
klasse. Dieses letztere hangt yom Kulturniveau der Arbeiter ab, 
und kann sich mit der Hebung der Volksmassen dem wissen
schaftlichen Minimum nahern. 

Setzen wir den Wert des Klassenbedarfs gleich 3000 M.; 
lassen wir die Sterblichkeit auf diesem Punkte 15 %0 betragen. 
Mit der geistigen Entwicklung der Arbeiterklasse kann dieses 
Minimum abnehmen, sagen wir bis zu 8 % 0, die fiir den be
stimmten Zeitpunkt das absolute Minimum bilden. 

2. kann der Arbeitslohn iiber dem Klassenbedarf stehen. Diese 
DberhOhung bleibt auf die Sterblichkeit in der Regel ohne EinftuB. 
Der Arbeiter mag seinen DberschuB, wie er will, verwenden, fiir 
Spiel, Bier, Theater, Ersparnisse, - sein gesamtes Lebensbild ver
andert sich dadurch sehr unwesentlich, und nur in dem MaBe, wie 
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sich seine Bediirfnisse entwickeln und der hohe Arbeitslohn 
ibm die Moglichkeit gibt, diese zu befriedigen, wird die 
Sterblichkeit zurUckgehen konnen. Die Entwicklung seines 
Klassenbedarfs braucht aber nicht notwendigerweise der Steige
rung des Lohnes zu folgen; nicht jede LohnerhOhung fiihrt zu 
einer Entwicklung des Klassenbedarfs, welche von vielen anderen 
Ursachen abhangt. Bleibt also der Wert des Klassenbedarfs 
auf 3000 M. stehen, und ist er mit dem Lohn gedeckt, so wird 
die Sterblichkeit auf 15 0/ 00 auch dann stehen bleiben, wenn der 
Lohn 3100 oder 350Q M. betragen wird. Mit anderen Worten, 
die maximale Arbeitsleistung ciner sozialen Schicht 
ist auf einem gegebenen Kulturniveau eine bestimmte 
GroBe und wird auf der Stufe des Klassenbedarfs er
reicht. 

3. bildet aber ein solcher Zustand eine seItene Ausnahme. 
In der Regel steht der Arbeitslohn unter dem Werte des Klassen
bedarfs. Der Bedarf des Kapitals an Arbeitskraft ist nur selten 
so groB, daB die Sterblichkeit auf das Minimum sinken muB; 
vielmehr ist er meistens auch bei groBeren Sterblichkeitsziffern 
gedeckt. Deshalh hraucht auch der Lohnsatz die Stufe des 
Klassenbedarfs nicht zu erreichen. 

Bei gegebener Hohe des Klassenbedarfs muB mit jedem 
Riickgang des Arbeitslohnes die Sterblichkeit zunehmen. Steht 
sie hei 3200 M. auf 15 %0' so wird sie sich z. B. folgenderweise 
verschieben: 
bei einem Lohn von 2400 M. 

1800 " 
1350 " 
1012 " 

759 " 
570 " 

18 %0 
21,6 %0 
25,9 %0 
31,1 %0 
37,3 %0 
44,8 %0 

Die Frage, in welchem MaBe die Sterblichkeit mit jeder 
Herabsetzung des Lohnes zunehmen wird, hangt von dem Be
diirfniskomplex ab, d. h. im wesentlichen davon, welche Bediirf
nisse es sind, die der Arbeiter decken, und diejenigen, auf deren 
Befriedigung er wird verzichten miissen 1). 

') Wir haben also vier Stufen von Sterblichkeit (und Arbeitsfahigkeit): 
1. das naturwissenschaftliche Minimum. Es geht mit der wissenschaftlichen 
Entwicklung zuriick; 2. das soziale Minimum jeder Gesellschaftaschicht. 
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Die Frage, welches Einkommen bei gegebenen VerhaJ.t
nissen den Wert der Arbeitskraft bildet, ist daher eine Frage, 
in welchem MaBe der Klassenbedarf des Proletariats 
gedeckt werden muB, damit die Sterbeziffer usw. auf 
das notwendige Niveau sich steUt und die Arbeits
fahigkeit der Arbeiterklasse dem Bedarf des Kapitals 
entspricht. Oder mit anderen Worten: Wie groB miissen 
die Entbehrungen der Arbeiter sein, damit diese mit 
derjenigen Schnelligkeit aussterben, die dem Bedarf 
des Kapitals an Arbeitskraft entspricht1 Jedem Typus 
des Klassenbedarfs entspricht eine bestimmte Skala der Sterb
lichkeit und Morbilita.t, die diese Frage in Wirklichkeit 
lost. 

Mit der Entwicklung des Klassenbedarfs verschiebt sich das 
Verha.ltnis der Einkommenstufe zur Sterbeziffer, und die alte 
Skala verliert ihre Bedeutung. Je hoher der Kulturstand des 
Arbeiters ist, desto hoher sein Klassenbedarf, und je hoher 
der Klassenbedarf steht, desto geringer die Sterblichkeit usw. 
auf dem Punkte des Klassenbedarfs. Fiihlt der chinesische Kuli 
seine Bediirfnisse bei einem Lohn von 600 M. und der europaische 
Arbeiter erst bei 3000 M. befriedigt, so ist die Masse der Arbeits
kraft der heiden Schichten hei 600 M. wie auch bei 3000 M. ganz 
verschieden. Einem tiefen Stand des Klassenbedarfs ent
spricht eine geringere Arbeitsleistung und umgekehrt. 

Daher ist die minimale Sterblichkeit (und die maximale Arbeits
leistung) auf verschiedenen Kulturstufen verschieden. In riick
standigen Lli.ndern steht sie hoher als in vorgeschrittenen, auf 
dem Lande hOher als in den Stii.dten, fiir riicksta.ndige Arbeiter
schichten hOher als fiir gebildete usw. 

Bei einer gegebenen Hohe des Arbeitslohnes wirkt die Er
weiterung des Klassenbedarfs in zwei Richtungen. Erstens be
deutet sie eine Steigerung der Intelligenz der Arbeiterklasse 
und die Vermehrung ihrer Kenntnisse. Diese Tatsache ist ohne 
weiteres imstande, die Arbeitsfahigkeit zu erhOhen. Die Hebung 

Dies wird auf der Stufe des Klassenbedarfs erreicht; 3. die normale Sterb
lichkeit der betr. Schicht. Sie wird durch den Bedarf an Arbeitskraft be
stimmt; 4. die tataiichliche Sterblichkeit, die um die normale bald nach oberr, 
bald nach unten Bchwankt. 
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des Kulturniveaus der Arbeiterklasse vergroBert das gesellschaft
liche Gesamtvermogen an Arbeitskraft. 

Andererseits aber wirkt die Entwicklung des KIassenbedarfs 
auch in einer entgegengesetzten Richtung. SoIange der Lohn 
auf seiner alten Hohe bestehen bleibt, ist eine Erweiterung des 
Bediirfniskomplexes gleichbedeutend mit einer abnehmenden 
Moglichkeit der Bediirfnisbefriedigung. Steht der Lohn auf 1500 
Mark, so sind bei einem Werte des KIassenbedarfs von 2000 M. 
drei Viertel davon gedeckt, bei einem von 3000 M. nur die 
'Halfte. Von den neu entstandenen Bediirfnissen wird ein Teil 
iiberhaupt unbefriedigt bleiben miissen. AuBerdem findet eine 
Umgestaltung des Bediirfniskomplexes statt, und viele Bediirf
nisse, die friiher unbekannt waren, fordern dringend Befriedigung. 
Die Entbehrungen der Arbeiter werden groBer, und zur Deckung 
der neu entstandenen Bediirfnisse - wenn diese befriedigt werden 
sollen - miissen Mittel verwendet werden, die friiher vielleicht 
zur Befriedigung physischer Bediirfnisse dienten. Die Lebens
verhaltnisse verschlechtern sieh, und die Arbeitsfahigkeit nimmt 
wieder abo 

Von zwei Arbeiterschichten, die einen gleichen Lohn bei 
verschieden hoher Bediirfnisentwicklung aufweisen, ist die 
Lage derjenigen Gruppe schlechter, bei der die Bediirfnisse den 
hoheren Punkt erreicht haben. "Ein gesteigertes Minimum 
der Lebensbediirfnisse gibt auch Leiden und Entbehrungen, 
welche fwhere Zeiten gar nicht kannten. Was entbehrt der 
Botokude dabei, wenn er keine Seife kaufen, was entbehrt der 
menschenfressende Wilde dabei, wenn er keinen anstandigen Rock 
tragen, was entbehrte der Arbeiter vor der Entdeckung Amerikas 
dabei, wenn er keinen Tabak rauchen, was entbehrte der Arbeiter 
vor Erfindung der Buchdruckerkunst dabei, wenn er ein niitz
liches Buch sich nicht anschaffen konnte?"l). 

Trotz groBerer Intelligenz und groBerer potentieller Arbeits
fahigkeit der vorgeschritteneren Schicht kann ihre tatsachliche 
Arbeitsleistung bei dem gleichen Lohne unter die der riickstan
digen sinken, und ihre Sterbeziffer kann die der letzteren iiber
steigen. Von demselben Lohn kann sie nur einen geringeren 
Teil zur Fristung der physischen Bediirfnisse verwenden; soIl 

1) Lassa.lle, Reden und Schrlften, Bd. II, S.426. 
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ihr Arbeitsvermogen auf alter Hohe bestehen bleiben, so muB der 
Lohn entsprechend steigen. 

Von den beiden Tendenzen der Bediirfnisentwicklung: der 
einen nach unmittelbarer Steigerung der Arbeitsfii.higkeit und 
der anderen nach deren Abnahme, hii.ngt es ab, in welcher Richtung 
und in welchem MaBe der Arbeitslohn sich verschieben muB. 
Wenn der Bedarf des Kapitals an Arbeitskraft unverii.ndert ge
blieben ist, darf die physische Existenz der Arbeiterklasse im 
groBen Ganzen nicht zuriickgehen. Um den erreichten Stand zu 
sichern, muB auf eine Erweiterung des Klassenbedarfs oft 
eine LohnerhOhung folgen. Dem hOheren Bediirfniskomplex 
entspricht dann auch ein hoherer Lohn und umgekehrt. 

Wie hoch der Lohn aber dabei steigen muB, wenn dies 
der Fall ist, hii.ngt wieder von der allgemeinen Gestaltung 
des Klassenbedarfs ab. Das eine ist aber dabei klar: ob eine 
Lohnsteigerung stattfindet oder nicht, - jedenfalls braucht 
sie mit der Entwicklung der Bediirfnisse nicht Schritt zu halten, 
um die Reproduktion der Arbeitskraft auf dem erreichten Punkte 
zu erhalten. Es geniigt dafiir eine geringere VergroBerung des 
Lohnsatzes im Vergleich zu der Steigerung pes Klassenbedarfs. 
Das Arbeitsvermogen nimmt nicht in dem MaBe ab, wenn 
dies iiberhaupt der Fall, wie der Klassenbedarf sich ent
wickelt. Daher muB die Steigerung des Arbeitslohnes hinter 
der des Klassenbedarfs zuriickbleiben. 

Die Folge davon ist, daB der Abstand zwischen der Lebens
haltung und dem Klassenbedarf immer groBer wird. Je mehr sich 
die kapitalistische Produktion entfaltet, je hOher der Bediirfnis
stand der Arbeiterklasse, - desto relativ tiefer ihre Lebenshaltung 
und desto groBer ihr Elend. 

Am Anfange der kapitalistischen Periode, solange die In
dustrie nur in Form von Handwerk und Manufaktur existiert, 
ist das Verhii.ltnis der Lebenshaltung zum Klassenbedarf ein 
ziemlich giinstiges: in normalen Zeiten bleibt die Lebenshaltung 
nicht weit hmter den Bediirfnissen zuriick. Die Gegensa.tze 
von reich und arm sind noch nicht groB und entwickeln sich 
nur ganz la.ngsam; die Erweiterung der Produktion geht nur all
ma.hlich vor sich, und die Bediirfnisse entwickeln sich viel lang
samer ala heutzutage. Alles lebt dabei in den Anschauungen 
von Standesprivilegien und "sta.ndesgemaBer Lebensweise" ; 
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der Klassenbedarf steht tief, und wird der Lohn nicht durch 
besondere Umsta.nde (Kriege, Bauernexpropriationen u. dgl.) 
heruntergedriickt, so steht er nicht bedeutend niedriger als der 
Klassenbedarf. 

Erst mit dem Auftreten der Maschine, die dem Kapitalismus 
freie Bahnen und volle Herrschaft verschafft, und mit ihrem 
Eroberungszuge iiber die ganze Industrie wird die zunehmende 
Entfernung zwischen der Lebenshaltung und dem Bediirfnis
komplex zum Gesetz der sozialen Entwicklung. 

Die Geschichte der Nationalokonomie liefert einen klaren 
Beweis fiir diese Tendenz, namlich in der Frage vom Verhaltnis 
des Arbeitslohnes und der Arbeitszeit zur Arbeitsleistung. Bren
tano hat auf den Wandel in dieser Hinsicht !:ingewiesen1). 

AIle Schriftsteller des 17. und 18. Jahrhunderts, di_' Houghton, 
Petty, Temple, Child, Tucker, Arthur Young vertreten 
die Auffassung, daB "hoher Lohn gleichbedeutend mit geringerer 
Arbeitsleistung ist. Man fordert geradezu Herabsetzung des 
Lohnes, um den Preis zu steigern, oder, was auf dasselbe heraus
kommt, Verteuerung der Lebensmittel und ErhOhung der Steuern. 
Es gilt als Axiom, <wB die Leute umso weniger arbeiten, je besser 
sie es haben. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts dagegen be
ginnt ein Umschwung sich anzubahnen. Zunachst tritt die ent
gegenstehende Lehre polemisch auf bei Vanderlint, Postleth
wait, Forster, Tucker; ausfiihrlich begriindet tritt sie bei 
Ad. Smith uns entgegen. Er Iehrt umgekehrt, hoher Lohn sei 
soviel wie groBe Arbeitsleistung. Er begriindet dies nicht nur 
psychologisch und physiologisch, sondern auch aus der Erfahrung" . 
Der gleichen Ansicht sind dann auch Benjamin Franklin, 
Mc-Culloch, Senior u. a. m. 

Worauf ist dieser Wandel der Theorie zuriickzufiihren? 
Einerseits ist er im Wesen der Maschinenarbeit begriindet: 

diese braucht eine geschulte Arbeiterarmee mit strenger Disziplin 
und kann es nicht mehr jedem iiberIassen, mit welcher Schnellig
keit und wie lange er arbeiten will. Bei den alteren Produktions
formen war es moglich, daB ein Arbeiter einen Tag in der Woche 
der Arbeit fern blieb, da der gesamte ProduktionsprozeB darunter 
nicht litt; heutzutage muB er dagegen zur bestimmten Zeit an 

') Uber das Verhiiltnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeits
leistung, Leipzig 1893. 
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seiner Stelle erscheinen, 
Gesamtapparates bildet. 
Frage. 

weil er nunmehr nur einen Teil des 
Dies ist die objektive Seite de::-

Andererseits hat auch ein Wandel auf seiten der Arbeiter 
stattgefunden, der bei ihnen ein neues Verhalten gegeniiber 
der Arbeit schuI. Solange der Arbeitslohn ausreichte, um die 
Bediirfnisse zu decken, konnte eine Steigerung des Lohnes nur zu 
einer Verringerung der Leistung fiihren ; ist der Bedarf des Arbeiters 
bei kiirzerer Arbeitszeit oder geringerer Arbeitsintensita.t ge
deckt, - wozu soll er mehr Arbeit aufwenden als notwendig ist, 
um seine Bediirfnisse zu decken? 

1m 17. und 18. Jahrhundert stand der Arbeitslohn nicht 
tief unter dem Klassenbedarf; die Steigerung des Arbeitslohnes 
verkiirzte daher die Zeit, die zum Verdienen der Lohnsumme 
notwendig war, und die Arbeiter zogen es vor, weniger zu arbeiten 
statt mehr zu verdienen. In den heutigen Verha.Itnissen stehen 
die Dinge umgekehrt. Der Lohn gibt durchaus nicht die Mog
lichkeit, die Bediirfnisse vollstandig zu decken; daher kann auch 
die Arbeitsleistung bei besseren Arbeitsverha.Itnissen nicht ab
nehmen. Auf dieser Tatsache sind alle Lohnformen begriindet, 
die einen groBeren Arbeitsaufwand durch in Aussicht gestellten 
hoheren Lohn hervorrufen. In a.lteren Verha.ltnissen wiirden sie 
dagegen oft wirkungslos bleiben miissen. 

Der Gegensatz von LebenshaItung und Klassen bedarf entwickelt 
sich dann im 19. Jahrhundert in einem immer schnelleren Tempo. 
Einerseits wachst die Produktion immer rascher und ruft jeden 
Tag neue Bediirfnisse ins Leben. Andererseits befreit die Maschine 
die Arbeiter von Arbeit und Verdienst und setzt den Wert der 
Arbeitskraft herab. Zugleich verschwinden die alten Standes
abgrenzungen und Vorurteile und der Glaube an eine gottge
wollte Hierarchie der Stande und Klassen. Eine VoIksschicht 
nach der anderen bricht mit den alten Sitten und Begriffen und 
mit der ganzen Ideologie, die ihren neuen Verhaltnissen nicht 
mehr entspricht. Sie wird ihre alte Weltanschauung los, um dann 
aus sich heraus eine neue selbsta.ndige Macht zu entwickeln 
mit eigener Kultur, eigenen Zielen und eigener Organi
sation. 

Diese Entwicklung geht nicht iiberall zu gleicher Zeit und 
in gleichem Tempo vor sich, und die Arbeiterklasse hat nicht 
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eirren einzigen und einheitlichen Bediirfniskomplex. Vielmehr 
besteht sie aus verschiedenen Schichten, und jede Schicht lebt 
und entwickelt sich bis zu einem gewissen Grade selbsta.ndig 
und schafft sich selbsta.ndig ihren Typus des Klassenbedarfs. 
Diese Unterschiede in der Bediirfnisgestaltung bilden auch die 
Grundlage weitgehendster Verschiedenheiten in der Lohnhohe 
von sta.dtischen und la.ndlichen Arbeitern und von entwickelten 
und zuriickgebliebenen La.ndern. Auch heute noch sind diese 
Unterschiede groB; je weiter wir aber von den heutigen Zu
sta.nden zuriickgehen, desto mannigfacher die Lohn- und Lebens
verha.ltnisse, die wir finden. Seither haben sich die Extreme 
gena.hert, und die Kluft, die verschiedene Berufe und Lohnklassen 
voneinander trennte, ist kleiner geworden. Auch heutzutage 
hat noch jede soziale Schicht ihren spezifischen Bediirfniskom
plex; es besteht aber zu gleicher Zeit eineTendenz zur Anna.herung 
der verschiedenen Bediirfnistypen und zur Bildung eines einheit
lichen allgemeinen Klassenbedarfs. Diese Tendenz wird sich 
aber wahrscheinlich niemals vollsta.ndig durchsetzen und zu einer 
absoluten Gleichheit fiihren konnen. Sie ist aber die Voraus
setzung einer erfolgreichen Arbeiterbewegung als Klassenbe
wegung. 

Die Entwicklung der Gewerkschaften ist ein weiteres Sym
ptom der Verscha.rfung des Gegensatzes zwischen der Lebens
haltung und dem Klassenbedarf. So lange es diesen Gegensatz 
nicht gibt, hat die Gewerkschaftsbewegung keinen Sinn: wozu 
Geld, Energie, manchmal noch viel mehr opfern, wenn die 
Bediirfnisse des Arbeiters befriedigt sind lIDd ihm nur iibrig 
bleibt, das Leben zu genieBen 1 Dies wiirde einen Unsinn be
deuten, zu dem man nicht Millionen von Menschen bewegen konnte. 
Und solange kein Zunehmen der Armut stattfindet,' ist eine 
stete Entwicklung der Gewerkschaften unmoglich. Die Tat
sachen der gewerkschaftlichen Entwicklung sind der klarste Be
weis, wie sehr sich die Lage der Arbeiterklasse zugespitzt hat. 

Ganz natiirlich ist es deshalb. daB die Gewerkschaftsbe
wegung in allen La.ndern mit jenen Berufen anfa.ngt, die auf der 
hochsten Kulturstufe stehen und ihre Lage zuerst als unbefriedi
gend empfinden. Dies sind iiberall die Buchdrucker. Es ist eine 
bedeutungsvolle und charakteristische Tatsache, daB diese best
bezahlte Arbeiterschicht die Notwendigkeit einer okonomischen 
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Kampforganisation friiher erkennt als viele andere, schlechter 
situierte Gruppen1 ). Den Druckern folgen dann andere Berufe 
- zuerst die gelernten, die Maschinenbauer, Schlosser, Tischler, 
Bauarbeiter usw.; ferner die Textilindustrie mit ihrem verein
fachten ArbeitsprozeB und stark entwickelter Frauenarbeit, 
und zuletzt die riickstandigen Arbeitergruppen: die untersten 
Schichten der stootischen Industrie, und schlieBlich auch das 
landliche Proletariat. Diese letztere Klasse steht iiberalI auf 
dem tiefsten Kulturniveau: die Stadt zieht die besten und ent
wickeltsten Elemente des Landes an, aIle, die um ihr Recht zu 
kampfen fahig sind, und laBt dem Lande nur die zuriickgeblie
benen und anspruchlosesten. Deshalb ist die Gewerkschafts
bewegung unter den landlichen Arbeitern am schwachsten 
entwickelt. 

Eine gute Illustration zur Frage von den verschiedenen Be
diirfnistypen geben die Angaben iiber die LohnhOhe und die 
Arbeitszeit in verschiedenen OrtsgroBen. Wir finden hier, daB 
der la.ngste Arbeitstag am schlechtesten entlohnt wird, und daB 
der Arbeitslohn in groBen Stooten hOher steht als in kleinen, 
wobei die Differenz groBer ist als die Unterschiede der Verbrauchs
mittelpreise usw. 

Der Stundenlohn betrug 2) in Pfennigen in den Sta.dten mit 
einer Bevolkerung 

1) Dabei kommt nicht so sehr der Entstehungsmoment der Gowerk
schaft in Betracht - dieser ist meistens der gleiche fUr die meisten Berufe -
als der Gang ihrer Entwicklung. Von 100 Arbeitern des entsprechenden 
Berufes waren in Deutschland im Jahre 1911 organisiert: 

Polygraphisches Gewerbe . . . 61 
Holzindustrie . . . . . . . . . . . 33 
Metall- und Maschinenindustrie . . . 31 
Baugewerbe . . . . . . . . . . .. 25 
Bergbau . . . . . 23 
Textilindustrie 18 
Bekleidungsgewerbe 15 
Bickerei . . . . . 11 

(August Mai, Partei und Gowerkschaft in vergl. Statistik, Dresden 1912, 
S.17.) 

I) Beitr. zur Arbeiterstatistik. Statist. Amt. Nr. 4, Berlin 1906. 

Lewin, Arbeiulobn. 11 
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Metallgewerbe 39-411 45 46 51 60 
Braugewerbe . 22-25 23-25124-27 25-29 32 
Schneider 34 37 I 36 141 - 46 50 

Und dabei "von vereinzelten Ausnahmefa.llen abgesehen, stehen 
den kiirzesten Arbeitszeiten die hochsten LOhne, den langsten 
Arbeitszeiten die niedrigsten Lohne gegeniiber"l). Weder die 
Unterschiede in den Verbrauchsmittelpreisen noch in den Arbeits
zeiten gleichen diese Unterschiede der Lohnhohe aus. Vergleichen 
wir die Wochen- oder JahreslOhne, so finden wir auch da bedeu
tende Verschiedenheiten nach den OrtsgroBen. 

Worauf sind diese Unterschiede zuriickzufiihren, wenn nicht 
auf das verschiedene Kulturniveau verschiedener Arbeiter
schichten, daher auf verschieden starke Zuspitzung ihrer okono
mischen Lage, und schlieBlich - auf der Oberflache - auf ver
schieden starke Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung. 

Das dritte Symptom fiir dieselbe Erscheinung ist das Zu
nehmen der Frauenarbeit. Objektiv bildet eine be
stimmte Produktionsweise die Ursache und Voraussetzung 
fiir die Entwicklung der Frauenarbeit: das Entstehen neuer 
einfacher Arten physischer Arbeit, Vereinfachung des Arbeits
prozesses in den bereits bestehenden Berufen, der wachsende 
Bedarf an ungelernten Arbeitern usw. Diese Tendenzen be
stimmen aber nur die steigende Nachfrage des Kapitals nach ein
facher und billiger Arbeitskraft. Es miissen aber noch andere 
Verhi:i.ltnisse auf seiten der Arbeiterklasse eintreten, urn dieser 

I) Ebenda, S. 28. 
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Nachfrage das Angebot entgegenkommen zu lassen - ein Ange
bot, das der Nachfrage nicht nur entspricht, sondern diese noch 
wesentlich iibersteigt, wie es iiberall der Fall ist. Es gehOren 
tiefes Elend und groBe Entbehrungen dazu, um die Arbeiterfamilie 
zu veranlassen, die Frau und Mutter in die Fabrik zu schicken, 
die ganze Familienordnung zu zerstoren und die Kinder ohne 
PHege und Erziehung zu lassen, - und dies alles um des geringen 
Zuschusses willen, den die Frauenarbeit bringen kann1). Ist 
aber dies der Fall, und sogar in immer groBerem MaBe, so be
weist es, wie weit die tatsachliche Lebenshaltung den Bediirf
nissen nicht mehr entsprechend ist2). 

Die Zahl der Erwerbstatigen betrug in Deutschland S) : 

1) "Die Zunahme der Frauenarbeit iet eine sichere Anzeige der 
Zunahme des Elends. Aus ihm entsprossen, erzeugt sie neues Elend. Denn 
die kapitalistische Gesellschaft bildet keine hOheren Formen des Haushalts, 
durch die der Einzelhaushalt ersetzt wiirde. Die Lohnarbeit der Frau fiihrt 
zu ihrer eigenen Abrackerung, da zur Arbeit des Haushaltes Lohnarbeit 
sich geselit, zur Verkiimmerung des proletarischen Haushalts, zur Ver
wahrlosung der proletarischen Jugend, zur Begiinstigung des Wirtshaus
besuches, zur Vergeudung an Material alier Art durch die iiberbiirdete, 
zu den Geschaften der Hauswirtschaft nicht erzogene, des Kochens und 
Nahens unkundige Lohnarbeiterin. Was niitzt dem Lohnarbeiter das 
Steigen der Lohne, das Sinken der Getreidepreise, wenn seine Frau nicht 
mehr ver3teht, aus dem Mehle in sparsamer Weise wohlschmeckende 
nahrhafte Gerichte zu bereiten Was niitzt ihm das Sinken des Preises 
von Kleidungsstiicken, wenn seine Frau die abgetragenen Kleider nicht 
flicken kann, so daB er jetzt doppelt soviel anschaffen muB, wie ehedeml" 
(Kautzky Anti - Bernstein, Stuttgart 1899, S.223.) 

2) "Die Kaufkraft des Geldes hat durch die Verteuerung der Nahrungs
mittel, die zum Teil durch die Steuer- und Zoligesetzgebung herbeigefiihrt 
worden ist, erheblich eingebiiBt. Zur Ernahrung der Familie sind hierdurch 
groBere Aufwendungen notig. Fiir groBere Stadte kommen die gegen friiher 
bedeutend gesteigerten W ohnungsmieten in Betracht. AuBerdem stelit 
die heute kulturell hOher stehende Arbeiterklasse gegen friiher auch erhOhte 
Anforderungen an das Leben in bezug auf gesiindere Wohnung, bessere 
Nahrung, Kleidung und Korperpflege und die Befriedigung geistiger Be
diirfnisse." (Statist. Beil. zum Korrespondenzblatt der Gewerkschaften 
1912, Nr.3, S.92-93.) 

3) Nach den Ergebnissen der Berufszahlungen von 1882, 1895 und 
1907. 

ll* 
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in d. Land- u. Forstwirtsch. i. J. 1882 1895 1907 
iiberh. 8236496 8292692 9883257 

Frauen 2534909 2753154 4598986 
n der Industrie iiberh. 6396465 8281220 11256254 

Frauen 1126976 1521118 2103924 
im Handel u. Verk. iiberh. 1570318 2338511 3477626 

Frauen 298110 579608 931373 

Summe iiberh. 16203279 18912423 24617137 
Frauen 3959995 4853880 7634283 

Um diese Entwicklung in Verhi:i.ltniszahlen auszudriicken, lassen 
wir den Zustand von 1882 100 gleich sein. Dann erhalten wir die 
folgende Tabelle: 

1882 1895 1907 
Land- u. Fortwirtsch. iiberh. 100 101 12(} 

Frauen 100 109 182 
Industrie iiberh. 100 128 176 

Frauen 100 135 177 

Handel u. Verkehr iiberh. 100 149 221 
Frauen 100 194 314 

Summa iiberh. 100 117 152 
Frauen 100 123 194 

Von 100 Erwerbstatigen jeder der drei Abteilungen waren 
Frauen: 

1882 1895 1907 
Land- u. Forstwirtsch. 31 33 46 
Industrie . . . . 17 18 19 
Handel u. Verkehr 18 25 27 

Summa 24 26 31 

Die Zahl der erwerbstatigen Frauen, die 1882 24 % betrug, 
stieg 1907 auf 31 %; dies ist schon eine ganz betra.chtliche Zu
nahme. {Wiirden wir die Zahl der beschii.ftigten Frauen nicht 
mit der Gesamtzahl der Erwerbstatigen vergleichen, sondem 
mit der der Manner, so miiBten die Zahlen natiirlich noch groBer 
sein.} 

Die angefiihrten Zahlen lassen keinen Zweifel, daB die be
zeichnete Erscheinung wirklich stattfindet. Von groBer Be-
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deutung ist aber noch, in welehen BevoIkerungsklassen die Fmue-n
arbeit zunimmt. Es ergibt sieh, daB die Klasse der Selbstandigen 
.an dieser Entwieklung nur in geringem MaB beteiligt ist. Unter 
den Arbeitern geht sie dagegen folgendermaBen vor sich: 

1882 1895 1907 
Land- u. Forstwirtsch.iiberh. 5 015 326 5 627 794 7 283471 

Frauen 2 133607 2 388 148 4 254488 
Industrie iiberh. 4 09(; 243 5 955711 8 593 125 

Frauen 545 229 992302 1 562698 
Handel u. Verkehr iiberh. 727262 1233047 1959525 

Frauen 144 377 365005 605 043 

Summa iiberh. 9 838831 12 816552 17 836 121 
Frauen 2823213 3745455 6422229 

Gesetzt den Zustand von 1882 = 100, so betragen die Relativ
zahlen: 

Land- u. Forstwirtsch. iiberh. 
Frauen 

Industrie iiberh. 
Frauen 

Handel u. Verkehr iiberh. 
Frauen 

1882 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1895 
113 
112 
145 
182 
170 
253 

1907 
145 
199 
210 
279 
280 
420 

Summa iiberh. 100 130 181 
Frauen 100 133 248 

Von 100 Arbeitern jeder Klasse waren Frauen: 
1882 1895 1907 

Land- u. Forstwirtsch.. 42 43 56 
Industrie . . . . • , 13 17 18 
Handel u. Verkehr . . 20 30 31 

Summa . . . . 29 30 36 
Die Zahlen der letzteren Tabellen ergeben ein ganz anderes Bild 
.als die der Erwerbstatigen: die Zunahme der Arbeiterklasse 
wa.r viel bedeutender als die der Gesamtzahl der erwerbstatigen 
BevoIkerung. Wahrend die letztere in den 25 J ahren von 
100 auf 152 stieg, betrug die Zunahme der Arbeiterklasse 99 %. 
d. h. doppelt soviel. Dies Mngt mit der relativen, und manch
mal auch absoluten, Abnahme der selbstandigen Klassen zu
sammen. 
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Trotz dieses rapiden Wachstums der Arbeiterklasse geht das 
Vordringen der Frauenarbeit noch viel rascher vor sich. Wahrend 
die erstere im Verhii.ltnis von 100 : 199 zunahm, stieg die Zahl 
der Arbeiterinnen von 100 auf 248! Es ist ferner sehr charak
teristisch, daB diese Entwicklung, die eich auf aIle Gebiete der 
Volkswirtschaft erstreckt, in der zweiten Epoche (1895-1907) 
nicht nur nicht langsamer, sondern im Gegenteil noch rascher 
geworden ist, trotzdem die absolute Za·hl der Arbeiterinnen 
schon im Jahre 1895 ganz betrachtlich war und man daher ge
ringere Wachstumszahlen erwarten konnte. 

Die Entwicklung der Frauenarbeit war in der Arbeiterklasse 
viel rascher als unter den Erwerbstatigen iiberhaupt. Wahrend 
die Anzahl der erwerbstatigen Frauen von 100 auf 194 gestiegen 
ist, wuchs die Zahl der Arbeiterinnen von 100 auf 248; damus folgt, 
daB die Entwicklung der Frauenarbeit hauptsachlich in den un
selbstandigen Klassen stattfindet. Wird auch in den reichen 
Klassen die Familie zerstort, so ist jedenfalls nicht der Mangel 
an Mitteln daran schuld, sondern eher der OberfiuB. 

DaB die Zunahme der Frauenarbeit die Zerstorung der 
Arbeiterfamilie bedeutet, ist ohne weiteres klar. Oft fiihrt dazu 
auch die Berufstatigkeit der unvelheirateten Frauen - wo 
diese die Haushaltung besorgen miissen. Die Entwicklung der 
Frauenarbeit beschrankt sich aber nicht auf die Unverheirateten; 
im Gegenteil, sie geht in besonders raschem Tempo eben unter 
den Verheirateten vor sich, die mit der Familie und der Haus
haltung immer verbunden sind. 

Die Zahl der verheirateten Arbeiterinnen betrug: 

1882 1895 1907 
Land- u. Forstwirtsch. 414189 567542 1971155 
Industrie .. ... 69215 158160 333018 
Handel u. Verkehr 24380 73292 182933 

Summa 507784 807172 2487106 

in Proz.: 
Land- u. Forstwirtsch. 100 137 466 
Industrie . .... 100 228 481 
Handel u. Verkehr 100 300 750 

Summa 100 159 490 
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Das Tempo dieser Entwicklung iibersteigt alle friiher er
wa.hnten Zahlen. Wahrend unter der erwerbsta.tigen Bevolkerung 
die Arbeiterklasse am raschesten zunimmt, und in der Arbeiter
klasse der Frauenanteil, so sind es die Verheirateten, deren Antell 
an der Berufsarbeit der Gesamtzahl der beschii.ftigten Frauen 
besonders rapide steigt. Auch hier wieder war die Entwicklung 
in den letzten 12 Jahren bedeutender als in den ersten 13 Jahren: 
die Zahl der verheirateten Arbeiterinnen stieg in der ersten 
Periode um 59 %. in der zweiten dagegen von 159 auf 490! Diese 
ungeheuer rasche Entwicklung erstreckte sich auf alle Gebiete 
der Volkswirtschaft und auf die verschiedensten Berufe und ist 
bis in die kleinsten Dorfer eingedrungen. Die Zerstorung der 
Arbeiterfamilie geht umso rascher vor sich, je starker die kapita
listische Entwicklung in der Stadt und auf dem Lande ist. 

Ein viertes Symptom der Verschlechterung der sozialen Zu
stii.nde ist die immer zunehmende Zahl der Selbstmorde in ganz 
Europa. In jedem Einzelfalle ist eine ganze Menge verschieden
ster subjektiver Motive vorhanden, die schlieBlich zum Selbst
morde fiihren; allein in der Massenstatistik treten diese Ursachen 
hinter die allgemeinen sozialen Verhaltnisse zuriick. Das Leben 
wird schwerer, es wird immer schwieriger im Leben eine Befrie
digung zu finden - dies ist der Sinn und die klare Sprache der 
statistischen Kolonnen. Hinter jeder Einheit dieser Zahlen steht 
stets das Ungliick von Hunderten und Tausenden, und lange 
Jahre von Qual und aussichtslosem Kampf; jede dieser Einheiten 
ist aus jenen Faden gewoben, die das moderne Leben nach allen 
Seiten durchziehen und hie und da zu einer Schlinge fiir "Aus
gewa.hlte" werden. Es gibt keine schii.rfere Anklage gegen das 
Zeitalter der "Menschlichkeit, des Fortschrittes und der Zivi
lisation" als die Zahlen der Selbstmordstatistik. 

Die Zahl der Selbstmorde betrug in Europa!): 

im Jahre 1881 
1885 
1890 
1895 

28 003 (~= 100) 
38774 (= 138) 
39999 (= 143): 
42 793 (= 153) 

I) Mayr, Selbstmordstatistik. 1m Handworterb. d. Staatswissensch. 
2. Aufl., S.705; 3. Aufi., S.456. 
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im Jahre 1900 ...•. iiber 45602 (= 163) 
1905 ..... iiber 51246 (= 183) 

FoIgende Zahlen beweisen, mit welcher Schnelligkeit die Selbst
morde in den einzelnen Staaten zunehmen. Auf 1 Million Be
volkerung kamenSelbstmorde in demZeitraume vonI821-19001); 

1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901 
bis bis bis bis hiol bis bis hia bis 

1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 

PreuJ3en 86 100 105 121 128 144 201 200 204 
Sachsen .. - 136 197 246 280 326 351 313 319 
Bayem .... - - (63) 84 85 108 137 134 146 
Wiirttemberg . - - (107) 100 131 172 160 165 179 
Osterreich (30) (42) (45) (54) (67) 134 161 158 -
Italien . - - - - (28) 38 49 60 -
Frankreich . (54) 70 91 105 130 157 205 239 -
Belgien - (45) 59 60 55 82 114 124 -
Niederlande - - - - - (43) 55 56 -
England - (62) - (67) 66 70 77 89 -
Norwegen. (81) 103 107 101 81 73 67 60 -
Schweden 60 60 67 64 80 87 107 147 -
Finnland. - - - - - 32 39 48 -
Dii.nemark - (211) 238 279 269 256 255 234 -
RuJ3land . . - - - - - - 30 32 -

Das Wachstum ist nicht auf Europa allein beschrankt. Ober
all, wo der Kapitalismus eindringt, bringt er Elend, Leiden und 
eine Selbstmordwelle mit sich. Auch Japan mit seinen klima
tischen und Rasseeigentiimlichkeiten ist von diesem Mitlaufer 
des Kapitalismus nicht verschont geblieben; diese Tatsache be
weist, wie rasch alle natiirlichen Eigentiimlichkeiten und Unter
schiede unter dem Drucke der okonomischen Entwicklung zuriick
treten. Die Zahl der Selbstmorde betrug in Japan2) fiir die Jahre: 

1882 4630 
1890 7479 
1900 8615 
1904 10630. 

Der EinfluI3 des KapitaIismus auf die Selbstmorde auI3ert 
sich auch darin, daB sie auf dem Lande eine viel seltenere Er-

1) Schnapper _ Arendt, Sozialstatistik, Leipzig 1908, S.579. 
I) Mayr, Selbstmordstatistik, im Handworterbuch der Staats

wissellBOhaften. 
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scheinung sind a.m in der Sta.dt. Je fester die herkommliche 
Lebensweise, je sta.rker die pa.triarcha.lischen Traditionen, je 
geringer der Grad der Proletarisierung, desto seltener die freie 
Wa.hl dieses ErlOsungsmittels. Auf 1 Million BevoIkerung kamen 
Selbstmorde in Deutschland 1) : 

im J. 1907 1908 
in Hamburg 0 0 0 360 399 
Provo Brandenburg 325 320 
Bremen 0 • • • 324 419 
Stadt Berlin . . . 323 345 
Konigr. Sachsen 0, 295 313 
Durchschnitt f. d. Reich 206 219 

Nach Wagner kamen Selbstmorder auf 1 Million Bevol
kerung2): 

in Stadt. 

Belgien 61,4 
Genf •. 338 
Da.nemark 342 
Schweden 149 
PreuBen 173 
Wiirttemberg 158 
Hannover 198 
Bayern (150) 

in Land. 

34 
185 
232 
62 
94 
84 

120 
(39) 

auf 100 la.ndl. 
Selbstmorder 

kam. sta.dtische 
181 
182 
147 
240 
186 
188 
165 

(385) 
Es besteht auch keine Unklarheit dariiber, welche Schichten 

der sta.dtischen BevoIkerung das meiste Material fiir die Selbst
mordchronik liefern. Wenn es auch heutzutage iiberhaupt keine 
einzige soziale Gruppe gibt, die gegen diese Epidemie gesichert 
ist, so istesdoch das Proletariat,das das Hauptkontingent fiir diese 
lehrreiche Statistik liefert. In der Schweiz z. B. erreichte die 
Selbstmordziffer in keiner Berufsabteilung die Zahl10 von 10 000 
der BevoIkerung; die Ausnahme bildet nur die 40. Klasse: "Tag
lohner verschiedener Art". Sie ergibt 27,9 von lO 000, wa.hrend 
die Durchschnittsziffer fiir die ganze Schweiz 5 betra.gt3). In 

1) Mayr, Statistik, S.267. 
I) Die Gesetzmii./ligkeit in den scheinbar willki;irlicben menscblichell 

Handlungen. Hamburg 1864, Bd. 12, S. 198. 
B) Mayr, Statistik, S.334-335. 
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Preu6en kamen Seibstmordfalle auf je 1 Million Angehorige des 
betreffeaden Berufes1): 

1895 1907 
I. Land wirtschaft . 

136,7 
133,8 

II. Forstwirtschaft 129,0 
III. Berg-, Hiitten- u. Salinenwesen 74,5 66,1 
IV. Industrie 169,7 176,0 
V. Handels-, Versicherungs-, Verkehrs-, 

Beherbergungs- u. Erq uickungsge-
werbe 242,4 227,7 

VI. Hausliche Dienste (ohne mndl. Ge-
sinde) . . 206,3 215,6 

VII. Lohnarbeit weehselnder Art (ohne 
landl. Tagl.) 1242,7 1969,9 

VIII. Offentl. Dienst . 196,3 202,8 
IX. Ohne Beruf u. B61'ufsangabe 474,4 441,9 

"Es ist eine ganz eigenartige Erscheinung, die sieh in den 
Zahlenreihen der Gesamtiibersicht auspragt. 70-100 Jahre im 
Maximum umfa3t der Zeitraum, ausdem wir genaue Nachriehten 
iiber die Ha.ufigkeit des Selbstmordes besitzen. Das ist nur eine 
kurze Spanne Zeit· in der Geschiehte der Menschheit, die nach 
Jahrtausenden zahlt, und doch welch gro3e Veranderung ist in 
dieser verhaltnisma3ig kurzen Zeit unter der BevOikerung 
Europas in bezug auf die Selbstmordneigung vor sich gegangen! 

"Man kann nur mit Sehrecken damn denken, welehe 
Zahlen sich erst im Verlaufe des XX. Jahrhunderts ergeben 
mUssen, selbst wenn jetzt ein Stillstand in der bisher unaufh'tlt
samen Vermehrung der Selbstmorde eintreten und die Zahl sich 
nur auf der Hohe halten wiirde, die sie in den letzten Jahrzehnten 
erreicht hat. 1m letzten Jahrzehnt ziihlte man in Europa durch
schnittlieh ungefahr 40000 FaIle. Das wird in 25 Jahren schon 
1 Million ausmachen, ganz abgesehen von der mit dem Anwachsen 
der Bevolkerung naturgemall erfolgenden Zunahme der absoluten 
Zahl. Aber ist ein Stillstand in der Zunahme der Selbstmorde 
wahrscheinlieh ~ Nach den bisherigen Erfahrungen gewill nicht"2). 

') Ebenda, S.330. In dieser Tabelle sind innerhalb der Berufe die 
Klassen nicht geschieden. Es ist daher nur die Klasse VII von Interesse. 

I) Krose, Der Selbstmord im XIX. Jahrh., Freiburg 1906, S. 98, 
no. Wohin man gelangen kann. wenn man die tatsachlichen Verhii.ltnisse 
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Es ist also eine feststehende Tatsache, daB, je weiter der 
Kapitalismus fortschreitet, der Gegensatz zwischen den Lebens
verha.ltnissen der Arbeiter und ihrem Bediirfnisstande umso tie£er 
wird, und seine Vertie£ung liegt im Wesen der kapitalistischen 
Produktionsweise. Dieser Gegensatz bildet ihre Folge mit der 
gleichen Notwendigkeit, wie sie die Produktivkraft der Gesell
schaft steigert, den gesellschaftlichen Reichtum in riesigem 
Tempo vermehrt und zugleich den Wert der Arbeitskraft nach den 
Bediirfnissen der Kapitalsproduktion und -reproduktion bestimmt. 
Produktionsent£altung, Bediirfnissteigerung, Zuriickbleiben der 
Lebenshaltung bilden eine Reihe, wo die letzteren zwei Elemente 
die Funktion des ersteren sind. Und ist der Kapitalismus nicht 
imstande, die Produktionsentwicklung in Stillstand zu bringen, 
so kann er auch nicht den Gegensatz der beiden letzten Ten
denzen aus der Welt schaffen. Die Bediirfnisse der Arbeiterklasse 
wachsen iiber den Rahmen hinaus, den ihnen der Kapitalismus 
stellt, und iiber das MaB, in dem sie innerhalb des letzteren 
be£riedigt werden k6nnen. Die Vertie£ung des Gegensatzes 
zwischen der Lebenshaltung und dem Klassenbedarf wird zum 
wachsenden Gegensatz der Arbeiterklasse zum Kapitalismus.' 

Daher a.uBert sich dieser Gegensatz nicht nur in der Form 
einer raschen Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung. Je 
schneller er zunimmt und je gr6Bere Arbeitermassen er umfaBt, 
desto intensiver der KonsolidierungsprozeB der Arbeiterbewegung 
zu einer einheitlichen politischen Macht. Auf diesem Boden sind 
aIle sozialistischen Theorien aufgewachsen, wie auch aIle sozia
listischen Arbeiterbewegungen. Es ist kein Zufall, daB aIle 
Revolutionen des XIX. Jahrhunderts in die Jahre der 6konomi
schen Krisen fallen: in diesen Jahren steht das Verhaltnis der 
Lebenshaltung zum Bediirfniskomplex am ungiinstigsten. Die 
Bildung einer selbsta.ndigen Arbeiterbewegung aufdem politischen 

nicht sehen will, beweistMasaryk(DerSelbstmord, Wien). Erfindet,daB die 
moderneSelbstmordneigung auf die zunehmende Irreligiositat zuriickzufiihren 
ist! Folglich: "Wir brauchen eine Relibion, wir brauchen Religiositiit" -
und nun beginnt die "Therapeutik der Selbstmordneigung". Es bleibt die 
Frage zu lOsen, welche Religion es sein Bolle. "Der Gedanke liegt nahe, 
das Christentum als die erlosende Religion anzusehen. Allein welche Formen 
des Christentums! ... Der Katholizismus ist fiir uns unmoglich geworden. 
Sollen wir also protestantisch werden? Nein, unsere Zeit ist fiir eine 
neue Religion wie geschaffen". Amen! 



172 Die Entwicklungstendenzen des Arbeitslohnes. 

-Gebiete ist ebenfalls die Folge der bezeichneten Tendenz, und ihre 
Entwicklung geht desto rascher, je tiefer der Widerspruch wird. 
Ceteris paribus wird die Energie der Arbeiterbewegung desto 
groBer, je groBer der Abstand der Lebenshaltung yom Klassen
hedarf wird. 

Und umgekehrt, wo auBerordentIiche Umstli.nde die Lage 
der Arbeiterklasse besonders giinstig gestalten, wo der Wert der 
Arbeitskraft ein hohes Niveau erreichen kann, hat die Arbeiter
bewegung einen gemaBigten Charakter und geht liber den Rahmen 
cines Gewerkschaftskampfes nicht hinaus. Die Monopolstellung 
Englands auf dem Weltmarkte in der Periode 1850-1880 gab 
den hOheren Arbeiterschichten die MogIichkeit, ihre okonomische 
Lage wesentIich zu verbessern und ihren Arbeitslohn zu steigern; 
.die untersten Arbeiterschichten standen noch auf einem zu 
tiefen Niveau, um eine selbstiiondige Organisation und selbstandige 
Bewegung zu schafIen. Seitdem aber England seine Monopol
stellung eingebliBt hat und der machtigen Konkurrenz Deutsch
lands und der Vereinigten Staaten gegenlibersteht, nimmt der 
'Tra.de-Unionismus immer mehr den Charakter der kontinentalen 
Arbeiterbewegung a.n. Und die Eracheinungen und Ereignisse der 
letzten Jahren lassen nunmehr keinen Zweifel damn, daB der 
besondere Typus der "englischen Arbeiterbewegung" rasch ver
schwindet. 

Auch das Vorhandensein groBer Vorrate freien Bodens in 
.den Vereinigten Staaten gestaltet das Verha.ltnis der Reserve
armee zum aktiven Proletariat besonders glinstig und laBt den 
Arbeitslohn cine Hohe erreichen, die in Europa vollstandig unha
kannt ist. Dies ist ein Hebel von genligender Sta.rke, um MilIionen 
der "liberfllissigen Bevolkerung" von Europa nach Amerika 
hinliberzuwerfen und dem amerikanischen Kapital die notwendige 
Arbeitskraft zu beschafIen. Aber auch der freie Boden ist nicht 
grenzenlos, und die letzten Jahre bringen immer haufigere Nach
richten einerseits liber dessen rasche Erschopfung und anderer
seits liber einen zwar langsamen, aber sicheren Wandel im Charakter 
der amerikanischen Arbeiterbewegung. 

Und in Deutschland flihrte der beispiellose industrielle Auf
schwung 1895-1907 zu der Ausbildung einer gemaBigteren 
Richtung, die durch die Gewerkschaften vertreten ist. Ob diese 
Prosperitat noch anhalten und die Entwicklung in demselben 
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Tempo weitergehen wird, dies vorauszusagen ist natiirlich 
unmoglich. Asiens politisches und okonomisches Erwachen wird 
in der nachsten Zeit dem europaischen Kapital vielleicht den 
AnstoB zu einem neuen Aufschwung geben. Jedenfalls ist und 
bleibt eine solche Bliiteperiode eine Ausnahme; sie ist vielen 
anderen europaischen Landem unbekannt und muB sich nacho 
kurzer Zeit erschopfen. 

Die Verschlechterung der Lage der Arbeiterklasse und 
ihre stete Verelendung sind eine Regel, von welcher dieses oder' 
jenes Land nur fiir eine kurze Zeit eine Ausnahme bildet. Je 
weiter wir kommen, desto tiefer wird die Kluft zwischen demo 
Kulturniveau der Arbeiterklasse, zwischen ihrem BewuBtsein 
und der Lebensumgebung, in die sie eingestellt ist. Der Kapitalis
mus ist aber nicht imstande, diesen Widerspruch zu 16sen; im 
Gegenteil, er vertieft ihn immer mehr. Auf einer bestimmten Stufe 
seiner Entwicklung stellt er dadurch selbst die Frage von seiner' 
eigenen Existenz und macht seine Sklaven zu seinen Toten
grabem. 



Anhang. 
Die Lohntheorie der "snbjektiven Schnle". 

I. Die "Zurechnung". 
Wie bestimmt der Unternehmer den Normalpreis seiner 

Produkte1 Er rechnet den Preis der Roh- und Hilfsstoffe und 
die Lohne zusammen, schlagt hinzu die entsprechende Amorti
sationsquote des fixen Kapitals und den entsprechenden Teil 
der Generalunkosten und gewinnt da.durch den Ausgangspunkt 
ffir die Bestimmung des Wa.renpreises: die Selbstkosten. Die 
Selbstkosten mehr den iiblichen Profitsatz ergeben den Normal
preis der Wa.re. 

Durch Vertiefung dieser Berechnungsmethode kam die 
klassische N a.tionalOkonomie zur Theorie des Arbeitswerts; denn 
als eigentliche Produktionskosten aller Waren gilt immer die 
menschliche Arbeit allein. Sie ist "die einzige Quelle alles Reich
tums". 

Die "subjektive Schule" rechnet umgekehrt. Sie geht Vom 
Warenwerte aus, der aus subjektiver Schatzung entsteht. Dieser 
Wert wird dann in einer Weise zerlegt, da13 jedem Produktiv
faktor ein bestimmter Anteil am Gesamtwerte "zugerechnet" 
wird. So entsteht die "Theorie der Zurechnung". 

Den Eckstein der ganzen Lehre bildet "der Grenznutzen " , 
d. h. die Schatzung der "letzten" verfiigba,ren Giitereinheit durch 
den "wirtschaftlichen Menschen". Durch Verlust dieser Einheit 
geht ffir ihn em "Genu13" verloren, der geringste Genu13 , der 
mit dem betreffenden Gut erla.ngt werden kann, und dieser "ent
ga,ngene Genu13" bestimmt den subjektiven Wert des Gutes. 
Der Marktpreis wird dann durch die verschiedenen Schatzungen 
der Anbietenden und Nachfragenden bestimmt und mu13 eine 
Hohe erreichen, bei der das gesamte Wa.renangebot Absatz 
findet. . 

Der Preis der Produktionsmittel wird nach dieser Theorie 
in ahnIicherWeise bestimmt. Es besteht ein Unterschied zwischen 
~rsetzbaren und unersetzbaren Produktionsmitteln, ffir die Lohn-
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theorie kommt es aber nur auf die Wertbestimmung der ersteren 
an. Diese soIl in folgender Weise vor sich gehen. Die meisten 
Produktionsmittel werden in mehreren Produktionsprozessen 
verwendet, in verschiedenen Quantitaten und Qualitatsverhalt
nissen. Es entstehen dadurch die verschiedensten Kombinationen 
der Produktivguter untereinander, und die Zahl der ersteren 
ist graBer als die Anzahl der Produktionsmittelarten. So kommt 
man zur Lasung der Zurechnungsaufgabe. "Wir erhalten eine 
Anzahl von Gleichungen, durch die wir in den Stand gesetzt 
sind, die Leistungen der einzelnen Produktivmittel zuverlassig 
zu berechnen. Statt der einen Gleichung x + y = 100 (100 ist 
der Gesamtert,rag) haben wir z. B. die folgenden Gleichungen: 

x+ y=100 
2x + 3z = 290 
4y + 5z =590 

wo sich x mit 40, y mit 60, z mit 70 berechnet" 1). 
Die Lasung dieser Gleichungen ist das einzige, was uns zur 

Aufteilung des Gesamtwertes dienen solI. Trotz der mathe
matischen Form laBt aber die Lasung an Klarheit noch viel 
zu wiinschen ubrig. Die Anzahl der verschiedenen Kombinationen 
soll in der Volkswirtschaft graBer sein als die der Produktions
mittel; "mathematisch" ausgedriickt: die Anzahl der Gleichungen 
ist graBer als die der Unbekannten. Wie kommt es aber, daB die 
Bedeutung der x, y, z usw. in allen Gleichungen dieselbe ist 1 
Nur in einem FaIle wiirde das zutreffen: wenn der Wert der 
Produktionsmittel von vornherein in der ganzen Volkswirtschaft. 
einhei tlich bestimmt ware. Die Zurechnungstheorie leugnet 
aber die primare Bedeutung der gesellschaftlich-notwendigen 
Arbeit; dann wird es aber ganz unbegreiflich, wie die einzelnen 
Unternehmer und die verschiedenen Produktionszweigein der 
Aufteilung des Guterwertes vorgehen. Mage man das obige Rechen
exempel Wiesers lOsen, wenn man eine vierte Gleichung noch 
hinzufugt, z. B. 2x + 3y = 200. 

Eine Identitat der x, y, z usw. in der Volkswirtschaft kann 
sich, der subjektiven Theorie nach, erst nach dem AbschluB der 
Marktgesch1i.fte ergeben. Es ist selbstverstandlich, daB, nachdem 
sich ein allgemeiner Preis herausgebildet hat, er fur aIle um den 
Markt gruppierten Wirtschaften gilt. Was aber zu erkIa.ren 

1) Wieser, Der natiirliche Wert, S.87. 
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war, ist etwas ganz anderes: die Frage nii.mlich, ",ie die einzelnen 
Unternehmer, bevor sie auf den Markt kommen, den Wert ihrer 
Produktionsmittel bestimmen. Was dient dem Unternehmer 
als MaJlstab zur "Aufteilung" und "Zurechnung" ~ Wie weiJl 
er den "produktiven Beitrag" der Kohle von demjenigen des 
Schmierols, den der Beleuchtung von demjenigen des Geba.udes 
zu unterscheiden1 Wiesers Gleiehungen konnen sieh hOehstens 
auf die Marktvorga.nge beziehen; der eigentliche "Zurechnungs
prozeJl" bleibt ganz mysterios. 

Einzelne Vertreter der subjektiven Sehule WOIlCil diese Wider
spriiehe dadureh vermeiden, daJl sie die Wirkungen der Zurechnungs
theorie auf die "unlohnendsten" Kapitalinvestionen beschranken. 
Die Wertbestimmung der Produktionsmittel soIl fiir die Volkswirt
schaft indenjenigen Zweigen stattfinden, in denen das Kapital sieh 
am ungiinstigsten rentiert; ffir aIle iibrigen Produktionsgebiete 
dienen als Ausgangspunkt die dure die ersteren bestimmten Preise. 

Klarer wird dadureh die Theorie nieht; denn unter den 
ungiinstigen Anlagen konnen eben falls mehr Gleiehungen als 
Unbekannte vorhanden sein. Es entsteht aueh wieder die alte 
Frage; was dient dem einzelnen Unternehmer als MaJlstab zur 
Aufteilung seines Gesamtertrags unter den Produktionsfaktoren? 
Ferner verdanken oft die minder rentabeln Kapitalsanlagen 
ihre sehleehten Gesehiifte einer mangelhaften Einriehtung der 
Unternehmungen - insbesondere die kIeinen Betriebe. Sollen 
etwa diese die Kosten ffir die ganze Volkswirtsehaft bestimmen 1 

Die Bereehnung der Kosten und des Warenpreises ist bei 
aJIen Kapitalsanlagen absolut die gleiehe; der Unternehmer aus 
dem "unlohnenden" Zweige handelt naeh den gleiehen Prinzipien 
wie sein Kollege aUs dem giinstigsten und ist seiner Funktion 
als aussehlaggebender Faktor ffir die "Kostenbestimmung" 
gar nieht bewuJ3t. Er geht immer nur von bestimmten Markt
preisen der Produktionsmittel aus, Marktpreisen, deren GroJle 
von ihm ganz unabhangig ist. W 0 spielt sieh aber der Prozell 
der Zurechnung abP) 

1) Man wird darauf vielleicht erwidem: Damit das Gesamtangebot 
der Produktivgiiter Absatz findet, muD der ,,8chwii.chste Kapitalist" heran
gezogen werden. Dadurch wird er zum preisbestimmenden Faktor auf dem 
Produktionsmittelmarkt. 

Wovon hii.ngt das Angebot der Produktionsmittel aM Offenbar von 
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Durch die Beschrankung der Zurechnungstheorie auf die 
"letzten Kapitalsanlagen" wird aber auch die Wirkung des 
"Grenznutzens" ganz wesentlich eingeschrankt: er behiilt ffir 
seine Anhanger seine wertbestimmende Funktion nur ffir eine ganz 
geringe .Warengruppe. Fur die ubergrolle Mehrheit aller Waren, 
d. h. als Regel in der Volkswirtschaft, soll die einfache Kosten
berechnung gelten; mag der Grenznutzen auch hier seine Be
deutung als Maximum und Minimum des Marktpreises behalten, 
bei Normalverhaltnissen bleibt er fur den faktischen Warenpreis 
ganz belanglos. 

Eine zweite, noch wesentlichere Beschrankung, und zwar 
fur alle Waren, erhalt der Grenznutzen durch die Theorie der 
"Substitution". Diese besteht darin, dall man den Wert eines 
Gutes nicht an seinem eigenen Grenznutzen, sondern am Grenz
nutzen eines anderen Gutes millt, das zum Ersatz des ersteren 
dienen kann. Wer einen Winterrock verliert, braucht nicht ohne 
Winterrock zu gehen; er kauft sich einen neuen, mull aber des
halb andere "Genusse" entbehren. Je nach seiner Wohlhabenheit 
konnen es Luxusgegenstande oder dringende Bedfirfnisse sein, 
der Wert des Winterrocks wird immer am Grenznutzen dieser 
Guter gemessen, die nunmehr entbehrt werden mussen, weil 
sie mittel bar oder unmittelbar zum Ersatz des Winterrocks 
dienen. "Was man durch den Verlust eines Gutes der einen 
Art in Wahrheit verliert, ist der Nutzen, den die vertretenden 
Guter anderer Art sonst gestiftet hatten, und da man die letzteren 
naturlich wieder nicht aus den wichtigeren, sondern aus den 
unbedeutendsten Verwendungen ihrer Nutzsphare abberuft, so 
trifft der Verlust den Grenznutzen der vertretenden fremden 
Guter. Es bemillt sich also hier der Grenznutzen und Wert eines 
Gutes einer Art nach dem Grenznutzen der zur Vertretung heran
gezogenen Guterquantitat einer fremden Art"l). 

deren Produktion; und diese wird nur solange erweitert, bis der Absatz den 
Durchschnittsprofit noch sichert. Kann der "schwachste" Untemehmer 
den erforderlichen Preis fiir die Produktionsmittel nicht bezahlen, so geht 
er vom .Markte mit leeren Handen aus. Es sind also die Kostenverhii.lt
nisse in der Produktion der Produktionsmittel, die den "schwachsten 
Kaufer", der zum Tausche noch gelangen kann, bestimmen, und nicht 
etwa umgekehrt. 

1) Bohm. Bawerk, Positive Theorie des Kapita1s, S.262. 
Lewin, ArbelWohn. 12 
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Dieser richtige Gedanke kann fiir die ganze Grenznutzen
theorie sehr gefii.hrlich werden. Wodurch ersetzt die Gesell
schaft aIle verloren gegangenen und verbrauchten Giiter? Letzten 
Endes durch Arbeit allein. Vom gesellschaftlichen Standpunkt 
aus besteht also der "Substitutionswert" aller Waren in gesell
schaftlicher Arbeit und ist desto groBer, je groBer der notwendige 
Arbcitsaufwand ist. Bei denjenigen Wirtschaftsformen, wo der 
gesellschaftliche Charakter der Produktion offen vor Augen tritt, 
findet diese Erscheinung einen klaren Ausdruck. 

In einer Patrimonialwirtschaft liegen die Produktionsver
haltnisse klar auf der Hand. Mag das Produkt ein dringendes 
oder ein entbehrliches Bediirfnis befriedigen und einen hohen 
oder einen niedrigen "Grenznutzen stiften" - die Wirtschaft 
schii.tzt es allein na.ch der Arbeitsmenge, die zu seinem Ersatz 
notwendig wird. Sie iiberlii.Bt es nicht dem "freien Spiel der 
wirtschaftlichen Krafte", den Preis der Produkte zu bestimmen, 
sondern muG jedesmal von vornherein deren Wert kennen -
unabhii.ngig davon, ob es spater zu einem Tausche kommt oder 
nicht. Dieser Wert kann offenbar nur an Arbeit gemessen werden, 
weil der "Substitutionswert" mit den Reproduktionskosten 
identisch ist, diese aber auS Arbeit bestehen. 

Ebenso steht es mit der sozialistischen Wirtschaftsordnung. 
Auch hier gibt es keinen allgemeinen Warenmarkt, und~wie hoch 
der Wert der Produkte steht, muB die Gesellscha.ft planmaBig 
durch ihre Orga.ne feststellen lassen. Was karin aber in der soziali
stischen Wirtschaft fiir die Wertbemessung auBer den in Arbeit 
bestehenden Reproduktionskosten noch in Betracht kommen? 
Die Wertbestimmung hat hier u. a. den Zweck, die gesellschaft
lichen Arbeitskrafte auf die verschiedenen Produktionszweige 
richtig zu verteilen, und der Arbeitswert gibt den Schliissel dazu 1). 

1) Der "Sozialistenstaat" spielt in der "Grenznutzenschule" eine ganz 
eigentiimliche Rolle: man glaubt an seine Moglichkeit nicht, umso lieber 
aber bedient man sich seiner als eines Versuchsobjektes fiir aIle moglichen 
FAIle, und selbstverstiindlich findet man in diesem "phantastischen Ge
bilde" alle moglichen Beweise fiir alles, was man ausfiihren will. So hat 
z. B. Wieser seine Zurechnungstheorie in der sozialistischen Wirtschaft 
gefunden. Bohm - Bawerk hat eine noch groJlere Leistung vollbracht: 
er hat nicht nur den Grenznutzen, sondern auch den Zins und sogar die 
Ausbeutung im "Sozialistenstaat" entdeckt! "WAhrend z. B. das Produkt. 
das ein Arbeiter in einem Tage beim Brotbacken erzeugt, vielleicht nur 2 fl. 
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Der Form nach steht es mit dieser Frage in der Tauschwirt
schaft anders. Hier geht die Wertbestimmung von individuellen 
Produzenten aus, und der gemeingilltige Preis wird auf dem 
Markte gebildet. Dieser Umstand ofinet ein weites Feld ffir die 
verschiedensten "psychologischen" Konstruktionen. Trotzdem 
bleibt das Wesen des Wertes immer das gleiche: auch hier hangt 
er von der Masse der gesellschaftlich notwendigen Arbcit abo 
Denn wie entsteht uberhaupt der Tausch? 

Zwei selbsta.ndige Wirtschaften tauschen miteinander: ein 
Tisch wird gegen ein Paar Schuhe umgetauscht. Die subjektive 
Theorie erklart dies folgendermaBen: In der einen Wirtschaft 
steht der Grenznutzen des Tisches auf 5, derjenige der Schuhe 
auf 10; in der andern steht es mit der Schatzung umgekehrt: 
der Tisch hat einen Grenznutzen 10, die Schuhe 5. So 
kommt der Tausch eines Paars Schuhe gegen den Tisch zustande. 

"Hier stock ich schon; wer hilft mir weiter fort?" Wie ist die 
erate Wirtschaft dazu gekommen, in der Tischproduktion so weit zu 
gehen,. daB der Grenznutzen auf 5 gesunken ist 1 Und warum hat sie 
zugleicher Zeit der Schuhproduktion so wenig Arbeit gewidmet, daB 
der Grenznutzen sich auf 10 gestellt und einen Austausch notwendig 
gemacht hat? Ware es nicht "wirtschaftlicher", in den beiden 
Produktionszweigen so viel Arbeit zu verwenden, daB der Grenz
nutzen hier wie dort sich auf 7 oder 8 stellt? Sonst hangt die 
Bedfirfnisbefriedigung vom Tausche, d. h. von anderen Wirt
schaften ab und ist allen Gefahren und Zuf1i.lligkeiten der Markt
vorgange ausgesetzt. Unter diesen Voraussetzungen ist der 
Tausch von absolutem Nachteil; je mehr sich die Produktions-

wert ist, mag ein Arbeiter bei der Aufforstungsarbeit in einem Tage viel
leicht 100 EichenschOlllinge setzen, die, ohne weiteren Arbeitszusatz nach 
100 Jahren zukrii.ftigenEichensmmmenausgereift, jeder lOti., also zusammen 
1000 fl. wert sein mogen". (Positive Theorie S.582.) Bohm· Bawerk 
findet es gar nicht fiir notig, zu erklaren, wo und wie der mysteriose Wert· 
zuwachs bei den Eichenbaumen stattgefunden hat; denn gibt es ein gesell. 
schaftliches Organ, das die Wertbestimmung der Produkte durchfiihrt 
- und dies gehOrt wohl zum Wesen der sozialistischen Wirtschaftsordnung -, 
so mull es einen festen Mallstab zur Bemessung des Wertes haben, und dieser 
kann offenbar nur aus Arbeit bestehen. Bohm· Bawerk ist aber von der 
Ewigkeit der kapitalistischen Gesetze so durchdrungen, dall er sie auch 
n der sozialistischen Wirtschaft voraussetzt, um dann aus dieser den 

notwendigen Beweis fiir seine Theorien abzuleiren. 
12* 
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technik entwickelt, desto praziser wird die wirtschaftliche Rech
nung, und desto seltener mliBte es zu einem Austausch kommen. 

Bekanntlich steht es in Wirklichkeit umgekehrt, und dies 
aus einem einfachen Grunde: in der Rechnung mit Grenznutzen 
usw. fehlt eine Kleinigkeit, namlich die menschliche Arbeit. 
Eher muB das klassische Beispiel folgenderma.13en a.ussehen: In 
allen Bedlirfnisga.ttungen einer jeden Wirtschaft sind Bedlirf
nisse bis zu einem gleichen Grade befriedigt, z. B. bis zum Grenz
nutzen 7. Der Unterschied zwischen den beiden Wirtschaften 
besteht aber da.rin, da.13 die eine einen Tisch in einem Tage, die 
andere in 2 Ta.gen herstellt. Mit der Schuhproduktion steht es 
umgekehrt: die erst ere Wirtschaft mu13 darauf 2 Arbeitstage 
verwenden, wahrend in der zweiten daflir 1 Tag genligt. Unter 
diesen Umstanden kann ein Tauschakt nicht nur entstehen, 
sondern auch zu einer regelmaBigen Erscheinung werden: ein 
Tisch muB gegen ein Paa.r Schuhe umgbta.uscht werden. Beide 
Wirtschaften gewinnen dadurch je einen Arbeitstag, der nun
mehr zur Produktion anderer Gliter dient und die allgemeine 
"Gliterversorgung" um eine Stufe hoher hebt. So kommt man, 
auch wenn man von der Grenznutzentheorie ausgeht, zu einer 
vollstandigen Ausschaltung des Grenznutzens bei der Betrachtung 
der Markterscheinungen. "Innerha.lb des Austauschverhaltnisses 
gilt ein Gebrauchswert gerade soviel wie jeder andere, wenn er 
nur in gehoriger Proportion vorhanden ist. Oder wie der alte 
Barbon sagt: "Die eine Warensorte ist so gut wie jede andere, 
wenn ihr Tauschwert gleich groB ist. Da existiert keine Verschie
denheit zwischen Dingen von gleich groBem Tauschwert." Als 
Gebrauchswerte sind die Waren vor allem verschiedener QuaIitat, 
a.ls Tauschwerte konnen sie nur verschiedener Quantitat sein, 
enthalten also kein Atom Gebrauchswert"l). 

Wie hoch steht nun der allgemeine Grenznutzen in den 
tauschenden Wirtschaften 1 Er ist in den beiden flir aile Gliter 
von 7 auf 6 gesunken; eine Ausnahme bildet nur die Tischpro
duktion in der einen Wirtschaft und die Schuproduktion in der 
andern. Da jede der beiden nicht nur ihren eigenen Bedarf, 
sondern auch den der Nachbarwirtschaft decken muB, so produ
ziert sie mehr Tische (oder Schuhe), als sie seIber braucht, d. h. 

') Marx, Kapital. Bd. I, S.4. 
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bei einem allgemeinen Grenznutzen von 6, stellt er sieh in der 
Tisehproduktion auf 3, 2 oder 1, und ebenso tief kann in der 
andern Wirtsehaft der Grenznutzen der Schuhe sinken. So ent
steht die "Erwerbswirts chaft " , als ein uber den Durchschnitt 
herausgewachsener Produktionszweig mit einem unterdurch
sehnittliehen Grenznutzen, und sie trennt sieh von der privaten 
Hauswirtschaftl). 

Die kapitalistisehe Volkswirtschaft besteht auS einer Reihe 
derartiger Einzelwirtschaften, die sieh auf die Produktion be
stimmter Warenarten spezialisieren; fiir den Kapitalisten ist der 
Grenznutzen seiner Produktioll meistens gleich Null, jedenfalls 
ganz gering. Wenn seine Schatzung auf dem Markte fiir die 
Preisbestimmung irgendwas zu sagen hatte, wiirde auch der Preis 
sehr tief stehen mussen. In Wirkliehkeit kennt aber kein einziger 
Unternehmer den Grenznutzen seiner Waren, weil diese fiir seinen 
eigenen Bedarf in der Regel gar nieht in Betracht kommen. 
Auf dem kapitalistisehen Warenmarkte wird der Grenznutzen 
auf der Angebotsseite vollstandig ausgeschaltet. 

Aber aueh auf der Naehfrageseite verliert der Grenznutzen 
jede Bedeutung. Wollten wir den Nutzen eines Gutes fiir die 
Kaufer und die Verkaufer vergleiehen, so kamen wir zu zwei 
Sehatzungslinien: der einen der Verkaufer, die ganz tief liegt, und 
der andern der Kaufer, die viel hOher verlauft. Wo stellt sieh 
dazwischen der Marktpreis? Kein Grenznutzen in der Welt 
kaonn diese Frage beantworten. 

Aueh kann es nieht die angebotene Warenmenge: auf die 
Dauer sind es die Unternehmer, die die Produktion der Naeh
£rage in einer Weise anpassen, daB ihnen der Durehsehnittsprofit 
verbleibt. Die Angebotseite, die mit der Grenznutzen
berechnung nichts zu tun hat, bestimmt auf diese Weise 
den "letzten Kaufer", d. h. den normalen Marktpreis. 

Diesem Tatbestande muB aueh die "Grenznutzensehule" 
Reehnung tragen, indem sie zugibt, daB man im alltaglichen 
Leben, bei Kauf und Verkauf, yom Grenznutzen niehts merkt. 
Man geht von bereits feststehenden Marktpreisen aus, und die 
Nutzensehatzung beh1i.lt ihre Bedeutung nur als Maximal- und 
Minimalgrenze des Preises. Dureh diese einfaehe Tatsaehe ist 

1) In den Schriften der "subjektiven Schule" werden aber die beiden 
grundverschiedenen Wirtschaftsarten immer als eine Einheit betrachtet. 
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die ganze Grenznutzentheorie widerlegt. Denn so steht es eben 
in der Wirkliehkeit: solange die Produktion sich normal ent
wickeln kann, merkt weder der Kaufer, noeh der Verka.ufer 
irgendetwas vom Grcnznutzen. Nur unter auBerordentliehen 
Umstanden, wenn der normale Gang der Produktion ge
stort wird, gewinnen neue Erscheinungen auf die Marktvor
gange EinfluB, und die Nutzensch8.tzung kann als Maximal
und Minimalgrenze des Preises auftreten. Es ist aber ganz faisch, 
die Marktverhaltnisse einer belagerten Stadt oder den Tauschakt 
unter Wustenreisenden fUr die normalen Verhaltnisse als Muster 
vorzuffthren. 

Diese Betrachtungen beweisen, daB es aueh in der Tausch
wirtsehaft fiir den Warenpreis nieht auf irgendwelche Nutzen
sohatzung ankommt. Der "Substitutionswert", der bei anderen 
Wirtsehaftsordnungen immer nur aus Arbeitszeit besteht, kann 
auch in der kapitalistischen GeselIschaft nichts anderes dar
stellen. Wahrend aber vom geselIschaftlichen Standpunkte es 
fUr aIle Wirtschaftsformen klar ist, daB der Ersatzwert alIer 
Produkte in Arbeit besteht, so besteht er in der kapitalistischen 
Gesellschaft vom Standpunkte der Privatwirtschaft in 
Geld. 1m Gelde offenbart sich der geselIschaftliche Charakter 
dieser in einzelne Unternehmungen zerrissenen Gesellschaft. Eine 
Werttheorie muB daher vor aHem das Geidproblem losen konnen. 
Die "Grenznutzenschule", die von der Individualpsychologie aus
geht, hat nicht vermocht, dafUr eine Losung zu geben, und diese 
Tatsache beweist von neuem, daB die Theorie des "Grenznutzens" 
und der "Zurechnung" voUstandig milllungen ist. 

n. "Der letzte :Arbeiter". 
Die Theorie vom "letzten Arbeiter" bildet eine Anwendung 

der Zurechnung fUr den konkreten Fall des Arbeitslohns. Gelten 
hier aIle Einwande gegen die Zureehnungstheorie im allgemeinen, 
so werden dabei die unmogliehen Pramissen und die inneren 
Widerspruche der "subjektivcn Theorie" besonders klar. 

Die eine Auffassung vom lohnbestimmenden "letzten Ar
beiter" besteht in folgendem 1): solange auf dem Arbeitsmarkt 

') S. z. B. Bohm· Bawerk. Der letzte Ma6stab des Giiterwerts. 
Zeitschrift flir Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. 1894. 
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unbeschaftigte Arbeiter vorhanden sind, driickt die Konkurrenz 
unter den Arbeitern den Lohn herunter, bis aIle Arbeiter an
gestellt sind. Jede weitere Arbeiterschicht aber vergroBert die 
Warenmenge, die auf den Markt gelangt; wahrend dadurch das 
Angebot steigt, mussen zum Absatz des gesamten Warenvorrats 
neue, "schwachere" Kaufer herangezogen werden. Der Marktpreis 
sinkt, und "folglich" sinkt auch der Preis der Produktionsmittel. 
Der Arbeitskraft muB ein absolut geringerer Beitrag "zuge
rechnet" werden, - und der Arbeitslohn sinkt. Je mehr Arbeiter, 
desto groBer die Produktion; je graBer die Produktion, desto 
geringer der Marktpreis; und je geringer der Marktpreis, rdesto 
tiefer der Arbeitslohn. Mit anderen Worten: der "letzte Arbeiter" 
bestimmt den "letzten Kaufer"; dieser bestimmt seinerseits den 
Marktpreis der Ware; und der Marktpreis bestimmt schlieBlich 
die Hohe des Arbei+slohncs. Folglich bestimmt der "letzte Arbeiter" 
die Hohe des Arbeitslohncs. 

Der ganze Vorgang paBt sehr gut in die allgemeine Grenz
nutzentheorie: zum Grenz wert , Grenzkapital und Grenzkaufer 
gesellt sich noch der Grenzarbeiter, und der Grenznutzen 
feiert seine Herrschaft in allen Kapiteln des "national
okonomischen Systems". Trotz alledem hat er emen nicht 
unwesentlichen Mangel: der Wirklichkeit entspricht er nicht 
im mindesten. 

Unter welchen Umstanden kommt der Unternehmer zur 
Anstellung neuer Arbeiter 1 In der Regel, nur wenn er auf erhohten 
Absatz hofft. Es ist nur die steigende Naehfrage oder wenigstens 
die Aussichten auf eine solche, die ihn veranlassen, die Produktion 
zu erweitern. Dem steigenden Angebot entspricht dann auch eine 
stii.rkere Nachfrage, und der Marktpreis bleibt wenigstens auf 
seiner Hohe bestehen. Selbstverstii.ndlich kann sich der Unter
nehmer in seiner Spekulation verrechnen; sein Angebot kann 
keinen Absatz finden, und er muB sich dann mit einem germgeren 
Marktpreis ffir seine Waren begnugen. Dann schrii.nkt er aber 
wieder die Produktion ein und entlaBt einen Teil seiner Arbeiter. 
Es ist doeh kein Zufall, daB guten Konjunkturen auch steigende 
Warenpreise, hOherer Arbeitslohn und groBeres Angebot ent
spricht, wii.hrend in Krisenperioden der Warenpreis, der Arbeits
lohn und das Warenangebot zugleich tief stehen. SolIte der 
'Varenpreis infolge der ProdukHonserweiterung immer sinken, 
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so ware es ga,nz unerfindlich, wozu die Unternehmer diese Er
weiterung vornehmen. Etwa der "subjektiven Theorie" und dem 
"letzten Arbeiter" zuliebe? 

Es ist auch ganz unrichtig, daB nach jeder Produktionser
weiterung "schwachere Kauferschichten" zum Kauf gelangen 
mUssen. Um dies zu beweisen, muB die Grenznutzenschulc eine 
neue Gesellschaftsklasse "postulieren", die eigentlich auBer der 
Gesellschaft lebt, und deren alleiniger Beruf in der Konsumtion 
besteht. Wer sind die Kaufer oder Konsumenten? Es sind doch 
dieselben Klassen, die in der Produktion als Arbeiter, Kapitalisten 
usw. erscheinen. Wird die Produktion erweitert und neue Arbeiter 
angestellt, so muB auch die Nachfrage zunehmen; sie geht nicht 
nur von den neuen Arbeitern, sondern auch von den Kapitalistcn 
aus: erst ens als starkere Nachfrage nach Produktionsmitteln 
fUr den erweiterten Betrieb, nicht zuletzt aber als ge
steigerte Nachfrage nach Konsumtionsmitteln; den Antrieb 
dazu gibt der gesteigerte Profit (sonst ware die Produktions 
erweiterung ein Unsinn). Auf diese Weise steigt die Nach
frage in allen Gesellschaftsklassen, und die Unternehmer 
brauchen sich nicht mit der "Grenzwertung" schw1i.cherer 
Kaufer zu begnugen. 

Auch die andere Voraussetzung, daB aIle Arbeiter stets 
besch1i.ftigt sind, entspricht nicht den Tatsachen. Jedem Stande 
der Produktionsentwicklung entspricht eine - in bestimmten 
Grenzen sich bewegende Nachfrage nach Arbeitskrii.ften, und es ist 
cine schwache theoretische Basis, wenn man davon ausgeht, 
daB bei einer bestimmten GroBe des Kapitals cine beliebig 
groBe Arbeitsmenge angestellt werden kann. 

Das letztere gilt in noch starkerem MaBe gegen eine andere 
Fassung derselben Theorie. Hier heiBt es, daB nicht "schwachere 
Kaufer" dem "letzten Arbeiter" entsprechen, sondern daB jeder 
weitere Arbeiter immer minder produktiver wird, so daB die 
"Grenzproduktivit1i.t" des "letzten Arbeiters" den Stand des 
Arbeitslohnes reguliert. 

"Give to a isolated community a hundred million dollars' 
worth of capital, and introduce gradually a corresponding force 
of workers. Put a thousand laborers into the rich environment 
that these conditions afford, and their product per capita will 
be enormous. Their work will be aided by capital to the extent 
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of a hundred thousand dolla.rs per man. This sum will take such 
forms as the workers can best use, and a profusion of the avai
la.ble tools, machines, ma.terials, etc., will be at every la.borer's 
hand. If we were to try to imagine the forms of productive 
wealth that such a condition would require, we should bring before 
the mind a picture of automatic machinery, of electrica.l motors 
and of power obtained from cataracts, tides and waves. We 
should see chemical wonders performed in the preparing of 
materials, the creating of soil and the like. We should place 
the worker in the position of a lordly director of natural forces 
so great and so varied that they would seem more like occult 
powers of the air than like tools of mundane trades. . . . Add, 
now, a second thousand workers to the force; and, with the 
appliances at their service changed in form - as they must be -
to a.dapt them to theuses of the larger. number of men, the output 
per man will be smaller than before. This second increment 
of labor has at its disposal capital amounting to only half a hundred 
thousand dollars per man; and this it has taken from the men 
who were formerly using it. In using capital, the new force of 
workers goes share in share with the force tha.t was already in 
the field. Where one of the original workers had an ela.borate 
machine, he now has a cheaper and less efficient one; and the 
new workers by his side also have machines of the cheaper 
variety. " The product that can be attributed to this second 
increment of labor is, of course, not all that it creates by the aid 
of the capital that the earlier division of workers has surren
dered to it; it is only what its presence adds to the product pre
viously created... Add increment after increment of labor, 
till the force is decupled; and the product that is due to the 
la.st of the a.dditions is still great. Continue to add to the force till 
it numbers a hundred thonsand having still the hundred million 
dollars' worth of capital, but in changed form... If, now, this 
hundredth increment of labor is the last one that the isolated 
society contains, we have the law of wages... The effective 
value of any unit of labor is always what the whole 
society with all its capital produces, minus what it would produce 
if that unit were to be taken away. This sets the universal 
standard of pay. A unit of labor consists, in the supposed case, of 
a thousand men, and the product of it is the natural pay of a 
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thousand men. If the men are equal, a, thousandth part of this 
amount is the natural pay of anyone of them. "1) 

Hat die "abstrakte Methode" der "subjektiven Schule" 
mit der okonomischen Wirklichkeit auch sonst wenig zu tun, 
so verIiert sie bei Clark jede AhnIichkeit mit den Tatsachen 
des okonomischen Lebens. Die gauze Art, wie er seine Beweis
fiihrung unternimmt, ist sehr charakteristisch: er geht von un
moglichen Pramissen aus, schmuggelt dann sein "demonstran
dum" mitten in die Beweisfiihrung hinein, und mit Triumph 
erhalt er schlieBlich seine Theorie, als der Wissenschaft letztes 
Wort! 

Bei cinem Kapital von 100 Millionen Dollars sind zuerst 
1000 Arbeiter beschaftigt - das ist alles, was uns Clark iiber 
seinen Ausgangspunkt klar macht. Woraus besteht aber das 
Kapital1 Sind es Handwebstiihle, kleine Schmiedewerkstatten 
und Hakenpfliige oder Stallwerke, Textilfabriken und elektrische 
Landwirtschaftsmaschinen 1 . Auf welcher Entwicklungsstufe 
stehen die Produktionsmethoden 12) Das gesamte "Produktiv
kapital" eines antiken Reiches war kaum 100 lYIill. Doll. wert; 
heutzutage hat jede GroBstadt diese Summe uberschritten. Die 
Frage ist aber insofern von entscheidender Bedeutung, als das 
antike "Kapital" bekanntlich relativ mehr Arbeiter notig 
hatte, als das moderne. Denn Kapitalien von gleichem 
Werte bediirfen bei verschiedenen Produktionsformen verschie
dener Arbeitermengen. Dber diese Frage geht Clar k hinweg; 
um so begeisterter schildert er die Vorteile, die seine isolierte 
Kommune aus ihrem Kapitalreichtum ziehen kann.. Manches 
Wunder der Technik aus Clar ks poetischer Schilderung wird heut
zutage noch nicht ganz verstandlich sein; wohl geht a.ber da,raus 
hervor, daB er wenigstens die heutigenProduktionsmoglichkeiten 
vor Augen hat. 

Die 1000 Arbeiter, die dem Kapital von 100 Mill. Doll. 
gegeniiberstehen, decken durch ihre Arbeit den gesamten Be
dar£ der Gesellschaft. Sie miissen auf die verschiedenen Pro
duktionszweige entsprechend den verschiedenen Bediirfnissen 

1) Clark, Distribution of wealth. S.174-178. 
2) Oder stehen vielleicht die Arbeiter mit 100 Mill. Doll. ill Gold 

ausgeriistet? Dann kommen sie in der Produktion mit einem solchen 
Reichtum nicht besonders rasch Yorwarts. 
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der Gesellschaft vcrteilt sein. Es wurden (z. B. nach der heutigen 
Berufsteilung Deutschlands) beschii.ftigt sein: im Bergbau und 
Huttenwesen 32 Mann, in der Metallverarbeitung 39, in der 
Maschinenindustrie 30, in der chemischen 5, Textilindustrie 
35, im polygraphischen Gewerbe 6, Eisenba.hn-, Post- und Tele
graphenbetrieb 22 usw. Nun, man denke sich die "automatic 
machinery" und die "electrical motors", die die 30 Mann der 
"Maschinenindustrie" erzeugen sollen! Und die "chemical 
wonders" der "Industrie" mit 5 Mann! Und die Eisenbahn, 
die von 20 Arbeitern im Betriebe erhalten wird! 

Es ist eine Tatsache, daB jedem Stande der technischen Ent
wicklung ein Minimum der Bevolkerung entspricht; die riesige 
Produktivitat der menschlichen Arbeit, die heutzutage erreicht 
ist, kann nur in GroBbetrieben entfaltet werden. Um diese 
aber in Bewegung zu setzen, mussen viel groBere Arbeitermassen 
vorhanden sein, als in Clarks Beispiel. Je weiter sich die Pro
duktion entwickelt, je hOher die Produktivitat der Arbeit steigt, 
desto groBer werden die modernen Betriebseinheiten und desto 
groBer das Bevolkerungsminimum, das zur Ausnutzung aIler 
technischen Errungenschaften gehort. Eine "isolierte Wirt
schaft" war vor 1000 Jahren mit 50 oder 100 Arbeitern moglich; 
heutzutage gehOren Millionen dazu. Die Clarkschen 1000 Arbeiter 
werden, um existieren zu konnen, alle neuesten Produktionser
findungen und Verbesserungen verwerfen und aus "the rich 
environment" keinen Gebrauch machen konnen. Sie werden 
urn ein paar Jahrhunderte zuruckgreifen, um sich diejenigen Pro
duktionsmethoden herauszusuchen, die ihren Verhii.ltnissen ent
sprechen. Aus den 100 Mill. Doll. wird also nichts, und der 
"lordly director of na.tural forces" wird zu einem armseligen 
Ha.ndwerker und Ba.uer! 

Nun fugt Clark das zweite Tausend der Arbeiter hinzu; er 
dividiert dann das Kapital durch die Anzahl der Arbeiter, und 
findet einen verminderten Anteil: 50 taus. Doll. statt lOO; 
und daraus schlieBt er gleich auf eine sinkende Arbeitsproduktivi
tat. In diesem ganz unbegreiflichen und willkiirlichen SchluB 
ist a.ber bereits seine ganze Theorie enthalten. 

In Wirklichkeit sieht es auch hier gerade umgekehrt aus. 
Die kleine Gesellschaft wird nunmehr jedem Produktionszweig 
die doppelte Arbeitsmenge zufuhren konnen. Die Betriebs-
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groBe kann groBer gegrifIen und die Produktionsweise wesentlich 
verbessert werden. Aus dem "rich environment" konnen jetzt 
die kleineren Betriebe in Bewegung gebracht werden, die friiher 
noch nicht zuganglich waren. Das Arbeitsprodukt der ganzen 
Gesellschaft nimmt rascher zu als die Bevolkerung, und das 
"Grenzprodukt" des zweiten Tausends ist um vieles groBer 
als dasjenige des ersten. Mit der Zunahme der Arbeitermenge 
sinkt also da.s Kapital "per capita", und zugleich wachst die Pro
duktenmenge - ebenfalls "per capita". Mit jedem weiteren 
Tausend der Arbeiterbevolkerung nimmt die Produktivitat 
del' Arbeit zu; es werden immer groBere und immer ergiebigere 
Produktionsmethoden in AngrifI genommen und die vorhandenen 
Produktionsmittel tatsachlich ausgenutzt. Dieses Wachstum hat 
abel' sein Ende: in jenem Augenblick, wo die Arbeitelmasse 
eine GroBe erreicht (sagen wir 50 taus.), die dem Stande del' 
Produktionsmittel vollstandig entspricht, erreicht auch dic Pro
duktenmenge ihr Maximum. AIle Fabriken sind besetzt, aile 
Maschinen in Bewegung gebracht, und die "power obtained from 
cataracts, tides and waves" wird tatsachlich umgeformt und del' 
Produktion zugefiihrt. 

Solange die Arbeiterbevolkerung von 1 bis 50 tausend an
wuchs, war das "Grenzprodukt" jedes weiteren Tausends immer 
groBer als das dcs voraufgegangenen. Wie verha.It es sich mit 
diesel' Frage, wenn die Zahl von 50 taus. erreicht ist? 

Bleibt das Kapital auch weiter in seiner GroBe und seinen 
technischen Eigenschaften unverandert, so ist das "Grenzprodukt" 
ailer weiteren Arbeiter gleich Null. CIar k laBt die Anzahl del' 
Arbeiter allmahlich 100 tausend erreichen und will jedesmal 
einen weiteren Riickgang der Produktivitat beobachten; er hat 
uns abel' vorenthalten, was und wo die neuen Arbeitelmassen 
zu tun haben. Es ist klar, daB nur eins von beiden moglich ist: 
entweder werden aIle Produktivkrii.fte in irgendeinem Punkte 
zwischen dem ersten und hundersten Tausend voilstandig aus
genutzt, oder aber es bleibt immer ein Teil der Produktions· 
mittel frei. 1m ~rsteren FaIle haben aIle weiterer: Arbeiter zwischen 
dem 50. und lOO. Taus. einfach nichts zu tun, daher iiberhaupt 
keine Produktivitii.tl); im zWfiten nimmt die Produktivitat jedrs 

1) Die 50 tausend Arbeiter sind natiirlich keine absolut feste GroBe, 
und die dem Stande der ProduktionsmitteI entsprechende Arbeitermasse 
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,veiteren Tausends zu. In den beiden Fallen hat a.ber Cla.rk 
mit seiner "sinkenden Produktivitat" unrecht2). 

Daher ist auch der ganze Begriff des "letzten Arbeiters" 
ganz wertlos. Jedes Werkzeug, jede Maschine und jede Fabrik 
bedarf einer bestimmten Anzahl von Arbeitskra.£ten, und diese 
muB vorhanden sein, wenn die Produktion vorwarts kommen 
soIl. Innerhalb dieser notwendigen Arbeitermenge ist der eine 
Arbeiter ebenso produktiv wie jeder andere3); dariiber hinaus 
ist jeder Arbeiter absolut unproduktiv. Clark miiBte doch ma.l 
die "Grenzproduktivitat" eines letzten Droschkenkutschers bei 
einer Droschke oder eines letzten Buchdruckers bei einer Setz
ma,schine auseinandersetzen! 

III. Der "Subsistenzfonds". 
"Das Angebot an Subsistenzvorschiissen in einer Volkswirt

schaft wird mit einer geringfiigigen Ausnahme reprasentiert 
durch die Gesamtsumme des - abgesehen vom Grund und Boden 
- in derselben existierenden Vermogensstocks. Die Funktion 
dieses Vermogensstocks besteht darin, das Yolk wahrend del' 
Zwischenzeit, die zwischen dem Einsatz seiner originaren Pro-

kann vielleicht zwischen 45 und 55 tausend schwanken. Auch innerhalb 
dieser Grenzen findet aber Clarks Theorie keine Anwendung, weil neue 
Arbeiter nur angestellt werden, wenn die Nachfrage steigt und die neuen 
Kosten einen wenigstens ebenso groBen Gewinn versprechen wie zuvor. 

2) Nachdem Olar k das Bild der "automatic maehinery" und "chemical 
wonders" entworfen hat, versetzt er plotzlich diese Reize in das gelobte 
Land, dessen Pforten sich uns erst in entfernter Zukunft ofinen werden. 
"All this, however, is only a picture of what would be slowly and remotely 
approached, if capital were quietly to outgrow population and were to 
rewal its power of taking the forms that the needs of the relatively few 
workers would require." (Distribution of wealth S. 175.) Clarks Mit
menschen mochten aber wissen, wie die Produktion der "isolierten Ge
meinschaft" heutzutage schon aussieht. Was ist der Ausgangspunkt 
der Produktionsentwicklung? Wie fa.ngt die Zukunftsmusik an? Und 
was fangen die Arbeiter mit den 100 Mill. Dollar an? 

3) SolI hier nach Clark jedem Arbeiter das gesamte Produkt "zu
gereohnet werden", und soll der Lohn dem Ertrage einer ganzen Arbeiter
gruppe gleich sein? 

Ubrigens bleibt es iiberhaupt ein Ra.tsel, wozu die "letzten Arbeiter", 
die doch einen unterdurchschnittliohen Profit hervorbringen, vom Unter
nehmer angestellt werden. 
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duktivkrii.fte und der Gewinnung ihrer genuBreifen Fruchte 
vergeht, also wahrend der durchschnittlichen gesellschaftlichen 
Produktionsperiode zu erhalten, und die gesellschaftliche Produk
tionsperiode kann desto Hinger gegriffen werden, je groBer der 
aufgesammelte Vermogensstock ist"l). 

"Wir durfen als fix annehmen, daB das ganze Angebot 
an Arbeit und das ganze Angebot an Gegenwartsgutern gegen
einander zum Umsatz kommt. Dadurch daB dies £eststeht, 
kommt nun auch eine gewisse Bestimmtheit in die Lange 
der Produktionsperiode und damit in die GroBe des Produkts, 
das der Unternehmer aus der gekauften Arbeit erlangen kann. 
Es mull namlich jedenfalls eine solche Produktionsperiode 
angenommen werden, dall wii.hrend der Dauer derselben gerade 
der ganze disponible Subsistenzfonds zur Besoldung der ge
samten vorhandenen Arbeitermenge erforderlich, aber auch ge
nugend ist"2). 

Auf den ersten Anblick ist diese Theorie der alten Lohnfonds
theorie ii.ullerst ii.hnlich: die beiden gehen von einem £ixen 
Existenz£onds aus, und beide bestimmen die Hohe des Arbeits
lohns durch eine Division des Fonds durch die Anzahl der vor
handenen Arbeiter. Trotzdem sind die Theorien sehr ver
schieden. 

Was ist der Subsistenzfonds bei Bohm-Bawerk1 Er be
steht aus dem gesamten "Vermogensstock" der Gesellschaft, d. h. 
aus dem gesellschaftlichen Kapital. Durch die Produktion, durch 
Vereinigung der Produktionselemente verwandeln sich Rohstofie, 
Maschinen und Arbeitskraft in "Guter erster Ordnung,", - in 
fertige Verbrauchsguter. Aus diesem Grunde glaubt Bohm
Bawerk das gesamte Kapital in lauter "Subsistenzvorschusse" 
verwandeln zu durfen. Bei der Darstellung der "Zurechnungs
theorie" behauptet die "subjekt.ive Schule", es nahmen auller 
der Arbeit noch Kapital und Boden an der Warenproduktion teil, 
und der Wert der Verbrauchsguter verteile sich in bestimmten 
Proportionen unter allen Produktionselementen. In der Lohn
und Zinstheorie verschwinden plOtzlich alle ubrigen Produktions
mittel, und das Kapital erscheint als lauter Lohnfonds. T'\~,!lll 

ist es aber eine leichte Arbeit, den Arbeitslohn auszurechnen: 

1) Bohm. Bawerk, Positive Theorie, S.525. 
2) Ebenda, S.602. 
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ma.n braucht ja nur die elementarsten Divisionsregeln zu 
kennen! 

Jeder Unternehmer investiert sein Kapital nicht nur in 
Arbeitskrafte, sonderu auch in Rohstoffe und Produktionsinstru
m~nte. 1st es aber anders mit dem gesellschaftlichen Kapital1 
MuLl dieses nicht zum groBen Teil aus Maschinen, Rohstoffen 
und dgl. bestehen? Auch dann, wenn wir das Gesamtkapital 
der Gesellscha£t "im Werden" betrachten, wenn wir den An£a,ng 
und das Ende einer Produktionsperiode vergleichen, konnen 
wir nicht dazu kommen, das konsta.nte Kapital a,uszuschlieBen 
oder es in Arbeitslohne zu verwandeln. Die Maschinen uud Roh
stoffe mussen am Ende der Produktionsperiode wenigstens in 
derselbeu Menge vorhanden sein wie am An£a,ng. Die abge
nutzten Maschinen und die verarbeiteten Rohstoffe verwandeln 
sich freilich (okonomisch) in £ertige Verbrauchsmittel, an dieser 
Verwandlung nimmt aber nicht die gesamte gesellschaftliche Ar
beit teil. Ein gewisser Teil davon muB der Wiederherstelluug del' 
verbrauchten Produktionsmittel gewidmet sein, und so bleibt 
immer da.s konstante Kapital ein nicht auszuscheidender Be
standteil des gesamteu Nationalkapitals. Man kaun mit gleichem 
Rechte, wie es Bohm-Bawerk ffir den Arbeitslohn tut, das 
Kapital nur aus Maschinen bestehend betrachten, weil diese 
zur Produktion jedes Gutes verwendet werden. Tausende von Va
riatiouen konnte man auf diese Weise ffir "das Wesen" des Ka
pitals erfinden, um dann darauf okonomische Theorien au£zu
bauen. 

Dadurch, daB Bohm-Bawerk von vornherein die Sub
sistenzvorschusse als Ausgangspunkt annimmt, erscheinen diese 
als yom ProduktionsprozeB vollstandig uuabhangig, d. h. sie 
dienen uur als Mittel der £erueren, werden aber nicht als 
Resultat der voraufgegangenen Produktionsperiode 
betrachtet. In Wirklichkeit hangt der Verbrauchsfonds der 
Gesellschaft offenbar von den Eigenscha£ten ihres Kapitals ab: 
von seiner absoluten GroBe und seinen technischen Eigenscha£ten. 
Bohm-Bawerk lost dieses Verhaltnis dadurch auf, daB er das 
konstante Kapital ein£ach ignoriert. So kommt er schlieBlich 
zu dem Ergebnis, daB eine belie big groBe Arbeitermasse in jedem 
Augenblick von den Ka.pitalisten angestellt werden kann. Ob 
eine doppelt oder dreifach so groBe Menge von Arbeitskraften 
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in den Fabriken und Werksti.i.tten Arbeit finden kann, wird gar 
nicht untersucht; daB die Gesamtmasse der verwendbaren Ar
beiter jedesmal in einem bestimmten Verhi.i.ltnis zum Kapital 
stehen m u B, wird ebenfalls nicht erwi.i.hnt. AIle Arbeiter 
finden Anstellung: man braucht ja nur zu dividieren! 

Der Bohm-Bawerksche Subsistenzfonds besteht nicht allein 
aus £ertigen Verbrauchsmitteln, sondern ist der gesamte "Ver
mogensstock" der Gesellschaft. Dieser Fonds solI dann die 
Dauer der gesellschaftliclfen Produktionsperiode bestimmen: 
je groBer der Fonds ist, desto langer kann die Gesellseha£t auf die 
Friichte ihres Produktionsprozesses warten, desto langere ("folg
lieh" desto ergiebigere) Produktionsumwege eingeschlagen werden 
Mnnen1). Was ist aber die Produktion1 Sie ist u. a. die Verar
beitung des "Vermogensstockes" in fertige Verbrauchsmittel. 
Die Masse dieser letzteren hi.i.ngt aber naeh Bohm-Bawerk 
von der Dauer der Produktionsperiode ab, und diese wieder 
von der Masse der Verbrauehsmittel. Zuerst bestimmt der 
"Vermogensstoek" die Dauer der Produktionsperiode, die zu seiner 
Verarbeitung in Subsistenzmittel dienen wird. Die Dauer der 
Produktionsperiode bestimmt dann die GroBe des "Subsistenz
fonds", und dieser bestimmt schlieBlieh die Produktionsperiode. 
So sieht die Theorie wirklieh aus: Produktionsperiode wird durch 
Produktionsperiode bestimmt und Subsistenzfonds dureh Sub
sistenzfonds ! 

In diesem Punkte unterseheidet sieh die Theorie des "Sub
sistenzfonds" von der alten Lohnfondstheorie. Dem Lohnfonds 
der KIassiker liegt die Vorstellung eines bestimmten Verbrauchs
fonds zugrunde, der jii.hrlich produziert und jii.hrlieh kon
sumiert wird. Bei Bohm-Bawerk ist der Subsistenzfonds 
von der Produktion noch in groBerem MaBe unabhangig als bei 
den KIassikern2): der gleiehe Subsistenzfonds kaun nach Bohm
Bawerk in einem, in zwei, in zehn Jahren verbraucht werden
je naeh verschiedenen Nebenumstanden. Wie dies bei bestimmten 
physikalisehen und chemisehen Eigenschaften des Subsistenzfonds 

1) Rier betrachtet schon Bohm· Bawerk seinen Subsistenzfonds 
als eine aufgespeicherte Verbrauchsmittelmenge, die der Gese1lschaft 
wahrend der Produktion zum Unterhalt dienen solI. 

I) Und dabei ist er bei Bohm· Bawerk nichts anderes als die 
.Produktion selbst! 
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moglich ist, bleibt unverstandlich. Der Subsistenzfonds befindet sich 
einerseits und die Produktion andererseits, und trotzdem wird 
de.r Subsistenzfonds erst im Laufe der Produktion fertiggestellt! 
Er mull deren Voraussetzung bilden, kann aber nichts anderes als 
das Ergebnis sein. Der ganze Begriff des Subsistenzfonds ist 
ein grolles Netz von Widerspriichen. 

Es ist leich t zu begreifen, wie B 0 h m -B awe r k zu dieser 
Thcorie kommt. Nachdem das konstante Kapital aus der Welt 
geschafft wurde, sucht Bohm-Bawerk nach einem einheitIichen 
Mallstab, urn die verschiedenen Elemente des Subsistenzfonds, 
der das variable Kapital (die einzige Form des Kapitals, die 
Bohm-Bawerk an dieser Stelle kennt) darstellt, zusammenzu
fassen. So verwandelt er den Subsistenzfonds in Geld und operiert 
allein mit einer bestimmten Geldsumme. Nun wird die ganze 
Arbeit vielleichter. Statt bestimmter technischer Eigenschaften 
des Kapitals und der Verbrauchsmittel, die nur eine ganz be
stimmte Verwendungsweise zulassen, erscheint im Mittelpunkt 
der Untersuchung eine Geldsumme, die sich teilen und verwenden 
lallt, wie man will. 

Ein Punkt bleibt aber auch hier im Dunkeln: die Gesamt
summe der Lohne bleibt doch in Wirklichkeit jmmer geringer 
als der Wert des Verbrauchsfonds der Gesellschaft; ein betracht
Hcher Teil des letzteren wird von den anderen Klassen konsumiert, 
und es mull vor allem erklart werden, wie die Teilung des Ge
samtproduktes unter verschiedenen Klassen vor sich geht. Bei 
Bohm-Bawerk gehen aber di,e Kapitalisten und Grundbesitzer 
nackt und hungrig aus, trotzdem sie Profit und Rente erzielen. 

Der gesamte Subsistenzfonds in Geldform ist bei Bohm
Bawerk Kapital, und das gesamte Kapital ist Subsistenzfonds. 
Ihm gegeniiber steht die Arbeitermasse, die daraus ihre Unter
haltsmittel beziehen soIl. Nun kommt es nur darauf an, wie lange 
die Produktionsperiode dauert: die Subsistenzvorschiisse miissen 
ausreichen, um die Arbeiter wahrend der Produktionsperiode 
zu erhalten. Ein Teil der Produkte, meint Bohm-Bawerk, 
wird auch innerhalb der Produktionsperiode zum Verbrauch 
reif, und im Durchschnitt fallt der Moment der Fertigstellung 
aller Verbrauchsmittel in die Mitte der Produktionsperiode. 
Daher kann diese doppelt so lang gewahlt werden, als es der 
Anfangsfonds gestattet. So kommt Bohm-Bawerk zu fol-

Lewin. Arbeitslohn. 13 
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gender Reehnung: Kapital 15 000 Mill.; Anzahl der Arbeiter 
10 Mill.; Produktionsperiode 6 Jahre. Dann muB der 

15000 Mill. 
Gesamtlohn 10 Mill. = 1500 M. betragen, und der Jahres-

lohn 1500 M.: 3 (3 ist die halbe Produktionsperiode) = 500 M. 
Auf die konkreten Ziffern legt Bohm-Bawerk, wie er 

selbst betont, kein Gewieht. Nun, man wahle andere Ziffern, 
und es wird leieht einzusehen sein, daB diese ganze Bereehnung 
liber den Wert der Arbeitskra£t niehts aussagt. Wie steht es z. B. 
mit einerProduktion, wo 10 Mill Mark Kapita.l bei einja.hriger Pro
duktionsperiode 10 Mill. Arbeiter gegeniiberstehen1 Wird es 
dann nieht kIar, daB die Anzahl der. Arbeiter in einem bestimmten 
Verha.ltnis zum Kapital stehen m u Jl und dariiber nieht hinaus
gehen kann 1 Die Reproduktion der Arbeitskra£t, wie aueh die Re
produktion aller iibrigen Waren, interessiert Bohm-Bawerk 
nieht. Er beginnt seine Untersuehung auf dem Markte, wo er 
eine Menge fertiger Waren und Arbeitskrii.fte vorfindet, und 
uber die Markterseheinungen geht seine Betraehtung nieht 
hinaus. 

Nieht nur aber zur Bestimmung des Normalwertes der Ar
beitskraft, sondern aueh zur Fesstellung des momentanen Arbeits
lohnes kann diese Reehnung nieht dienen. Uber den Dividenden 
(15000 Mill. M.) war bereita oben, die Rede; was bedeutet abel' 
der Divisor~ Er ist die Gesamtzahl der vorhandenen Arbeiter. 
Bohm - Bawerk behauptet na.mlieh, daB alle Arbeiter Arbeits
gelegenheit finden. Die Behauptung ist ganz und gar aus der 
Luft gegrifien und erklii.rt sieh nur dureh die Ignorierung des: 
konstanten KapitaJs. Und ubrigens, wo bleiben die enormen 
Massen der Arbeitslosen ~ Und wie steht es mit der "latenten 
Rcservearmee", mit den Tausenden und Abertausenden "selb
stii.ndiger Existenzen", die nur aus dem Grunde nieht zu Prolo
t~iern werden, weil sie keine Arbeit finden kOnnen 1 Es ist hier 
wahrsehei.nlieh wieder. ein Punkt, wo die subjektive Theorie 
mit der Wirkliehkeit so "merkwiirdig ubereinstimmt". 

Bohm - Bawerk sieht den wesentliehen Vorzug seiner Lehre 
vor der alten Lohnfondstheorie darin, daB er die Hohe des Ar
beitslohns in Abha.ngigkeit von der Produktionsperiode bringt. 
Er stellt dabei zwei neue Gesetze auf. Erstcns nimmt die Er
giebigkeit der Produktion mit der Verla.l1gerung der "Produktions" 
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umwege" zu. In dieser Form will Bohm - Bawerk die Marxsche 
Theorie von der relativen Steigerung des konstanten Kapitals 
fiir die "Osterreichische Schule" dienstbar machen (bekanntlich. 
hei.l3t konstantes Kapital in osterreichischer Sprache "Pro
duktionsumwege" oder einfach "Wa.rten", und die progressive 
Veranderung in der KapitaJszusammensetzung heiBt hier "langere 
Produktionsperiode"). Zweitens sind nach Bohm - Bawerk 
die Mehrertragnisse der la.ngeren Produktion umso geringer, je 
groBer die absolute Lange der Produktionsperiode ist, z. B.l): 

Dauer der Ertrag eines Mehrertra.gnis 
Produktionsperiode Arbeitsjahres 

I Tag (kapitallos) 150 fl. 
I Jahr 350 " 200 fl. 
2 Jahre 450 " lOO " 
3 

" 
530 

" 80 " 
4 

" 580 " 50" 
5 ., 620 " 40" 
6 

" 650 " 30 " 
7 

" 670 " 20" 
8 685, 15 " 
9 

" 695 " 10 " 
10 

" 700 " 5 " 
Der Subsistenzfonds, liber den ein KapitaJist verfligt, 

-sagt B 0 h m - B awe r k, gibt ibm die Moglichkeit, entweder 
cine groBere Arbeiterzahl fiir eine kiirzere Periode anzu
stellen, oder einen langeren "Produktionsumweg" ein
zuschlagen, dafiir aber mit einer umso geringeren 
Arbeiterschaft auskommen zu miissen. Der j ahrliche 
Reinertrag ist daher nicht bei der langsten Produktionsperiode 
am groBten, sondern in irgendeinem Zwischenpunkte, wo einer
seits die Anzahl der Arbeiter noch nicht zu gering und anderer
seits die Produktionsperiode lang und ergiebig genug ist. Je 
nach den konkreten Verhaltnissen eines jeden Produktions
zweiges, meint Bohm-Bawerk, konnen es verschieden lange 
Produktionsperioden sein. 

Mit der Bestimmung der vorteilhaftesten Produktionsperiode 
wird zugleich auch die Hohe des jahrlichen Arbeitslohnes bestimmt. 

1) Bohm - Ba.werk, Positive Theone, S.591. 
13* 
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Dieser ist gleich dem Quotienten aus der Division des gesamten 
Na.tionalka.pitals einmal durch die halbe Produktionsperiode und 
dann durch die Anza.hl der vorhandenen Arbeiter l ). 

Dies ist da.s Neue, wodurch Bohm - Ba.werk den alten Lohn
fonds zu verbessern glaubt. Das Ganze muB aber auf jeden vor
urreilsfreien Menschen den Eindruck einer kiinstlichen, aus
gekliigelten Theorie ma.chen. Alles ist hier ad hoc entdeckt und 
hat mit den wirklichen Vorgangen des wirtschaftlichen Lebens 
nichts zu tun. 

Vor allem - die letztere Tabelle. Wie es a,uch mit der 
Theorie der Produktionsumwege stehen mag, eins ist dabei 
klar: eine neue Dauer der Produktionsperiode bedeutet andere Pro
duktionsmethoden, andere Maschinen, andere Hilfsstoffe und 
nicht selten auch andere Rohstoffe; kurz - es ist jedesmal eine 
andere Produktionstechnik, die der veranderten "Produktions
periode" entspricht. Eine bessere und ergiebigere Produktions
methode ist a,ber immer die Frucht neuester Erfindungen, "das 
letzte Wort der Wissenschaft". Es heiBt ein Schema ffir alle 
Erfindungen der Vergangenheit und Zukunft schaffen, will man 
ein Gesetz yom abnehmenden Reinertrag ffir die gesamte Pro
duktionsentwicklung aufstellen. Bohm - Bawerk versucht 
nicht, dies Gesetz durch Beispiele zu illustrieren, und es gibt 
zweifellos keine einzige Industrie, wo sein Schema den Tatsachen 
entspricht. Eher umgekehrt: die Tragweite neuer Erfindungen 
und deren Bedeutung ffir die Produktionsentwicklung wird immer 
groBer und immer fruchtbarer. 

Ferner behauptet Bohm - Bawerk, es werden niemals 
die ergiebigsten Produktionsmethoden ("die langsten Produktions
umwege") eingeschlagen. Der gesamte Subsistenzfonds der 
Gesellschaft reiche nicht aus, um die Arbeiterschaft wahrend der 
Hi.ngsten Produktionsperiode zu erhalten, wenn ma.n dabei a,uch 
den hOchsten Reingewinn erzielen will. Daher bleiben Produktions
verbesserungen una.usgenutzt, da sie mit einer Verlangerung der 
Produktionsperiode verbunden sind. Dieser Gedanke bildet 
einen wesentlichen Bestandteil der Lohntheorie Bohm-Bawerks. 
Er fiihrt auch eine Reihe von Beispielen an, die seine Theorie 

1) Die Produktionsperiode und der Jahreslohn bedingen sich hei 
Btihm - Bawerk wechselseitig. 
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illustrieren sollenl): Trinkwasserleitung, Gasleitung, Telephon
leitung, Telegraphenleitung, elektrisehe Kraftiibertragung; Zii.une 
der Felder; Mauer, Gitter an Fabriken und Werksta.tten; ein
bruehssiehere TiirsehlOsser, Rollbalken an Verkaufsla.den, Panzer
kasten u. dgl.; Dammbauten, Blitzableiter, FeuerlOsehgerii.te, 
Signalapparate usw. us,,,. 

DaB diese Beispiele zuwenig beweisen, weifl Bohm - Ba
werk selbst; denn entweder sind die genannten "Verbesserungen" 
wirklieh eingefiihrt, oder aber sie sind ohne jede Bedeutung. 
(Ein sehOnes Beispiel fiir Kapitalmangel - das Fehlen von 
TiirsehlOssern und Ventilationen!) Bohm - Bawerk bringt dann 
einen weiteren Beweis: es wird nieht immer die solideste Bauart 
gewii.hlt. Dies beweist aber nur, daB es nieht immer "am er
giebigsten" ist, Gebaude von groBter Dauerhaftigkeit herzu
stellen. Beim rasehen Tempo des modernen Lebens ist es vorteil
hafter, auf kiirzere Produktionsperioden sieh einzuriehten. Aueh 
die ausbleibenden Eisenbahnen beweisen nichts fiir Bohm
Bawerks Theorie; denn solange der Verkehr cine geniigende 
Hohe noch nicht erreicht hat, bleiben die Transportkosten so hoeh, 
daB die Eisenbahn keine Verbilligung del' Kosten bodeuten wiirde. 

Eine Verbesserung der Produktionsmethode vermindert 
immer die Produktionskosten, sonst ist sie keine Verbesserung. 
Dadurch erzielt der Unternehmer einen Extra.profit, und sein 
Kapital rentiert sich iiberdurchschnittlich hoch. 1st die Ein
fiihrung der ncuen Produktionsmcthodc mit einer groBeren 
Kapitalinvestition vcrbunden, so ,vird der Unternehmer fiir 
eine solche Anlage am leichtesten Kapital finden konnen. Das 
freie Kapital stromt vor allem in diejenigen Zweige, wo die An
lage eine Aussicht auf iiberdurchschnittlichen Profit erofinet; 
und dies ist stets bei bessel'er Technik der Fall. 

Es gibt gewiB Betriebe, die nieht auf der Hohe der technisehen 
Entwieklung stehen. Die Ursaehen dieser Erseheinung liegen 
aber nieht etwa in den natiirliehen Bedingungen der mensch
lichen Wirtschaft, sondern in ganz konkreten Verhiioltnissen 
der kapitalistisehen Produktionsweise; an diesen allein liegt es 
aueh, wenn es hin und wieder an Kapital fehlt fiir auBerordent
lieh grofle und besonders bedeutende Arbeitsinvestition. 

1) Exkurse, S.16. 
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In der Regel a.ber ist die beste Produktionsmethode - und 
durch diese auch die ergiebigste Produktionsperiode - durch 
die technischen Verhaltnisse des betreffenden Produktionszweiges 
bestimmt, und diese Produktionsmethode wird von den a,us
$Chlaggebenden Betrieben des letzteren ta.tsachlich erreicht. 

Und schlieBlich zur Produktionsperiode selbst. Man kann 
die Dauer des Produktionsprozesses von zwei Gesichtspunkten 
aus untersuchen: erstens als Dauer der Produktion in einem 
Betriebe und zweitens als den Zeitraum, der vergehen muS vom 
Momente der Rohstoffgewinnung bis zur Herstellung des fertigen 
Fabrikats. 

Die erstere Art der Produktionsperiode ist von groBter 
Bedeutung fiir die Hohe des ZinsfuBes. Je kiirzer die Dauer des 
Produktionsprozesses, desto rascher der Kapitalumsatz, desto 
groBere Wertmassen konnen mit dem gleiehen Kapital umgesetzt 
werden, und desto hOher schlieBlich der erzielte Profit. Daher 
das Streben nach steter Besehleunigung des Produktionssprozesses 
a.uf allen Gebieten der kapitalistisehen Produktion. Diesem 
Streben kommt andererseits die technische Entwicklung ent
gegen, die die natiirlichen organisehen Prozesse dureh kiinstIiehe, 
viel raseher verlaufende ersetzt und Produktionswerkzeuge schafit, 
die enorme Rohstoffmassen in ganz kurzen Perioden bewaltigen. 

Die zweite Art der Produktionsperiode, der Zeitraum von der 
Erzeugung des Rohstoffes bis zu seiner Verwandlung in fertige 
Gebrauchswaren, setzt sieh aus der Summe einzelner Betriebs
produktionsperioden zusammen; mit der Verkiirzung der letzteren 
wird auch der GesamtprozeB rascher und die Gesamtperiode 

. kurzer. Es kommt dann noch die Beschleunigung des Verkehrs 
hinzu. Niemals konnten Kohle und Erze, Flaehs und Baumwolle, 
Holz und Leder so schnell in fertige Verbrauchsmittel verarbeitet 
werden als heutzutage. 

Damus folgt mit voller Deutlichkeit: Fiir den Kapitalisten, der 
sein Kapital produktiv investieren will, ist der langere "Produk
tionsumweg" nicht immer der ergiebigste. Meistens ist es um
gekehrt: je hOher die Produktionstechnik, desto kiirzer die Pro
duktionsperiode. Und mag den Kapitalisten die Produktionsdauer 
in seiner Unternehmung aHein interessieren, oder kommt fiir ihn 
der Zeitraum bis zur FertigsteHung des Endprodukts in Betracht 
- in beiden Fallen wird die Dauer der Periode immer geringer. 
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Der Unternehmer braucht nicht seIber aIle Maschinen und Roh
stoffe fUr seine eigentliche Produktion zu erzeugen, sondern findet 
sie auf dem Markte fertig; von diesem Momente ab gemessen, 
wird die Produktionsperiode im Laufe der Geschichte - und der 
letzten Jahrzehnte insbesondere - immer kUrzer. 

Was Bohm - Bawerk unter Produktionsperiode versteht, 
ist aber von den beiden bezeichneten Arten etwas ganz Verschie
denes. Er rechnet alle Perioden zusammen, die nicht nur der 
Erzeugung und Bearbeitung des Rohstoffes, sondern auch der der 
Produktionsmittel dienen. Wohl kann heutzutage die amerikani
Eche Baumwolle rascher naeh Europa transport-iert und in fertige 
Stoffe verarbeitet werden; nun aber gehort zur Produktions
periode des Stoffes auch diejenige des Dampfers, auf dem sie ge
braeht wurde. Wohl werden heutzutage Eisengerii.te aus Eisen
erzen raseher produziert als zuvor; aber die Herstellung der 
Huttenwerke usw. So gelangt Bohm - Bawerk zum Ergebnis, 
dall der jii.hrliche Produktionsertrag zunimmt, indem die Pro
duktionsperiode (in seinem Sinne) langer wird. 

Fur irgendeine moderne Industrie fuhrt Bohm - Bawerk 
diese Berechnungsart nicht durch; seine Beispiele, die er zur 
lllustration anfUhrt, sind aus einem Zustande gewii.hlt, wo es 
uberhaupt noch keine Wirtschaft gibt., einem Zustande, wo der 
Ubergang von einer Produktion ohne Produktionsmittel zu ciner 
Produktion mit diesen stattfindet. "Statt aus der hohlen 
Hand zu trinken, hohlt der Landmann aus einem Holzklotz 
einen Wassereimer und tragt in ihm den Tagesbedarf an Wasser 
auf einmal von der QueUe in die Wohnung." Dies ist der erste 
Produktionsumweg. Ein zweiter, der noeh langer und noch pro
duktiver ist, besteht in folgendem: "der Landmann fii.lIt statt 
eines Baumes eine Menge Baume, hohlt sie alle in der Mitte aus, 
baut aus ihnen eine Rohrenleitung und fUhrt in ihr einen reich
lichen Strahl des QuellwaEsers bis vor sein Haus." 

Oder: "Ich brauche Bausteine, um mir eine Wohnstatte zu 
bereiten. Erster Weg: ieh sehiittele und riittele mit dell 
unbewaffneten Handen und breehe ab, was sieh so abbreehen 
lii.llt. Zweiter Weg: ich suche Eisen zu gewinnen, forme daraiis 
Meillel und Hammer und bearbeite damit den harten Stein. 
Dritter Weg: ich gewinne Eisen, Meillel und Hammer. benutzc 
sie aber nur, um damit Rohrlocher in den Fels zu treiben; dann 



200 Die Lohntheorie der "subjektiven Schule." 

wende ich meine Bemiihungen daran, Kohle, Schwefel und Sal
peter erst zu gewinnen, dann zu Pulver zu mischen; dann fiille 
ioh das Pulver in die Rohrlooher und sprenge durch die foIgende 
Explosion den Stein." Und dgJ.1). 

Was beweisen diese Beispiele~ Nur, daB, wenn zum ersten
mal Produktionsmittel angewandt werden, die Produktionsperiode 
bis zur Herstellung des Produkts verlangert wird. Den Ausgangs
punkt der Zeitreohnung bildet die "kapitallose" Produktion des 
Werkzeugs; den Endpunkt - die Herstellung des Verbrauohs
produkts. Gibt es aber irgendwo in der modernen Wirtschaft 
ainen iihnliohen Vorgang~ Welche sind die Produktionsarten, 
wo Werkzeuge "mit den unbewaffneten Handen" erzeugt werden ~. 
Und gibt es solche nicht, wo liegt alsdann der Anfangspunkt der 
Zeitrechnung ~ 

Kleider werden in der Schneiderwerkstatt erzeugt; es werden 
hier Stoff, Gcbaude und Nahmaschinen verbraucht. Stoff wird 
mit Spinn- und Webmaschinen aus Wolle, und die Nahmaschine 
aus Holz und Stahl in einer Maschinenfabrik erzeugt. Zur Er
zeugung von Stahl und Eisen dienen wieder andere Maschinen, 
die das Produkt einer Maschinenfabrik bilden; und zur Produktion 
von Wolle gehoren Futtermittel fiir Schafe, und Schere. Holz 
wird mit Beil und Sage gefallt, die auf einer Eisenfabrik aUs Eisen 
hergestellt werden. Zum Transport der Produktionsmittel dienen 
Eisenbahnen und Schiffe, die ebenfalls mit Eisen aus Eisen er
zeugt werden usw. usw. Wo beginnt also dio Produktionsperiode 
der Kleider1 Etwa beim alten Thubalkain, "dem Meister in 
allerlei Erz- und Eisenwerk" ~ 

Diesen Einwand suoht Bohm - Bawerk dadurch zu ent
gegnen, daB er nioht die absolute Lange der Produktionsperiode, 
sondern nur die durchschnittliche messen will, das heiBt die
jenige, "die durohsohnittlioh zwischen dem Aufwand der suk
zessive in ein Werk verwendeten originaren Produktivkraften unter 
der Fertigstellung der schlieBlichen GenuBgiiter vergeht"2). 
Diesen Durchschnitt rechnet B 0 h m - B a w er k folgenderweise 
aus: "Kostet die Herstellung eines GenuBguts insgesamt 100 Ar
beitstage - und ist davon ein Arbeitstag vor 10 Jahren, je em 
weiterer vor 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und I Jahre und aIle iibrigen 

1) Positive Theorie, S. 16-18. 
3) Positive Theorie, S. 157. 
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00 Arbeitstage unmittelbar vor der Werkvollendung aufge
wendet worden, so lohnt sich der erste Arbeitstag nach 10, der 
zweite nach 9, der dritte nach 8 Jahren usf., wahrend die letzten 
90 sich sofort lohnen; und durchschnittlich lohnen sieh aIle 
100 Arbeitstage naeh 

10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 55 
=--

100 100 
d. i. schon naeh ungefahr einem halben Jahre. "1) 

Esistvor allemunverstandlieh, wieund warumB oh m-Bawer k 
bei der Bereehnung der Produktionspcriode zu jenem Durchsehnitt 
gelangt. Das Werkzeug, das im obigen Beispiel vor 10 Jahren er
zeugt wurde und zur Herstellung des nunmehr fertigen "GenuB
gutes"2) notwendig war, gehort im ganzen und nicht etwa in 
seinem zehnten Teile zur Produktion dieses Gutes; die weiteren 
Zwisehenprodukte durfen ebcnsowenig als Bruehteile in An
reehnung gebra.cht werden. Fiir die Kostenberechnung kommt 
nur em entsprechender Teil der Produktionsmittel in Betracht, 
fUr die Bestimmung der Produktionsdauer muB dagegen jedes 
Produktionsmittel als Ganzes in Anreehnung kommen. Daher 
ist jede Berechnungsart eines Durchschnitts der Produktions
periode ganz willkiirlich. Diese kann nur als absolute und not
wendige Dauer des Produktionsprozesses gerechnet werden. 
tlbrigens hat Bohm - Bawerk auch fUr seine durchschnittliche 
Produktionsperiode die Mehrergiebigkeit der lii.ngeren "Umwege" 
nicht bewiesen. 

"Wer wollte etwa noch mit Genauigkeit feststellen wollen, 
fmgt Bohm - Bawerk, welcher Bruchteil der Arbeitszeit, mit 
welcher ein bestimmter Hammer hergestellt wurde, der Erzeugung 
cines Tuehrockcs anzurechnen ist, der mit einer Nahmasehine 
gcnaht wurde, bei deren Erzeugung jener erste Hammer mit
wirkte. "3) Dies ist wieder ein ganz anderer Begriff der "Produk
tionsperiode": es wird hier dem Tuchroek ein Bruchteil der Ar
beitszeit, die der Produktion eines Hammers diente, angereehnet; 
ein Bruehteil und nieht die ganze Arbeitszeit - offenbar des-

1) Ibid. 
") Ein seltsamer Ausdruck: Galgen, Panze .. kreuzer, Oleum ricinum -

alles Gen uBgii tel'l 
I) Exkufse, S. 80. 
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hatb, weil der Hammer auch noch a.n anderen Produktionspro
zessen teilnahm. Wird a,lso die Produktionsperiode a,us Bruch
teilen der Arbeitszeiten der Produktionsmittel zusammengesetzt, 
so ist sie mit der Gesa,mta,rbeitszeit, die zur Herstellung· des 
Produktes gedient hat, identisch. Die Produktionsperiode in 
diesem Sinne kann aber zur Reehtfertigung der Theorie Bohm
Bawerks kaum dienen; denn soviel steht jedenfalls fest: die 
ArbeitEzeiten werden im Laufe der Produktionsentwicklung 
immer geringer. Je ergiebiger eine Produktionsmethode ist, 
desto geringer die notwendigc Arbeitszeitl). 

Die absolute Dauer der Produktionspericdc (aUerdings 
gerechnet nur von der Rohstofferzeugung ab) kann bei norma,len 
Verhii.ltnissen fiir die Volkswirtseha,ft nur insofern in Betracht 
kommen, als sie den Zeitraum fur die Anpassung der Produktions
riehtung an die verii.nderte Na.ch£rage bestimmt. Sonst kommtsie 
nur bei Produktionsstorungen in Betra.eht, z. B. bei Vernichtung 
groBer Lebensmittelvorrate, Kriegen u. dgl. AuBerdem findet 
die Verlangerung oder meistenteils die Verkiirzung der Produk
tionsperiode auf dem einen oder anderen Produktionsgebiete 
nur relativ selten statt, d. h. es werden in jedem Jahre nur wenige 
Produktionszweige von einer Verii.nderung der Produktions
periode betroffen. Die AUEdehnungskra,ft der modernen Technik 
ist da.bei dermaBen groB, daB de sieh der veranderten Nach
£rage nach Produktions- und Lebensmitteln raseh a,npa.Bt, und 
die Verlii.ngerung oder Verkiirzung der Produktionsperiode geht 

1) Bohm - B80werks Begrifi der Produktionsperiode ist dem des 
Arbeitswertes ii.uBerlich in einel· Hinsicht sehr ii.hnlich. Wie fiir die Pro
duktionsperiode, so kommt fiir die Berechnung der in einer Wa.re ver
korperten Arbeit die gesamte Arbeitszeit in Betracht, die zur Herstellung 
aller Produktionsmittel notwendig war (dividiert durch die Anzahl der 
Produkte). MuB man auch hier nicht mit Adam beginnen? Dec Unterschied 
besteht in folgendem: bei Bohm - B80werk h80ndelt es sich um die tat· 
sii.chIiche Produktionsperiode; bei der Arbeitswerttheorie - urn 
die Reproduktionszeit. Es wa.re nicht nur iiberfliissig, sondern auch 
falsch, die letztere historisch bestimmen zu wollen. Fiir die WertgroBe 
kommt nur der heutige Stand der Produktion in Betracht, und sie setzt 
sich daher aus den Arbeitszeiten zusammen, die zu gleicher Zeit auf ver
schiedenen Produktionsgebieten fiir die Herstellung der betreffenden 
Ware notwendig sind. Hier ist die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeits. 
kraft unter den verscbiedenen Produktionszweigen Von ausschlaggebender 
Bedeutung. 
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ganz gerausch- und gefahrlos voriiber. Bei Bohm - Bawerk 
kommen derartige Veranderungen ziemlich oft vor; dies ist aber 
nur durch vollstandige Ausschaltung des konstanten Kapitals 
moglich. Bestimmen doch die technischen Eigenschaften des 
letzteren ziemlich genau die notwendige Arbeitszeit und dadurch 
auch die normale Produkticnsperiode. 

IV. Del' geschichtliche Wert der subjektivenLohntheol'ie. 
Die Lohntheorien der "subjektiven Schule" sind aus den

selben Ursachen entstanden, wie die Theorie des Grenznutzens 
iiberhaupt: aus der Abneigung gegen die klassische und die 
sozialistische Nationalokonomie. 1m Kampf mit dem modernen 
Sozialismus findet die "Grenznutzenschule" ihre geschichtliche 
Erklarung und Wertung. 

Wieser driickt das ganz klar aus: "Es ist von hohem Inter
esse, meint er, "daB es gelinge, die Regeln der Zurechnung des 
produktiven Ertrages fiir alle FaIle theoretisch zu formulieren. 
GeHinge cs nicht, so bliebe die Schl:i.tzung der Produktivgiiter 
ein Ratsel, und die heutige Ordnung der Dinge bliebe immcr 
dem Vorwurf der Willkiirlichkeit, wenn nicht dem schlimmeren 
Vorwurf des Zwanges und der Ungerechtigkeit ausgesetzt."l) 

Clark ist offenherziger und naiver: Wenn die Arbeiter, 
sagt er, "were to appear that they produce an ample a.mount 
and get only a part of it, many of them would become revo
lutionists, and all would have the right to do so. The indictment 
that hangs over society is that of "exploiting labor". "Workmen" 
it is said, "are regularly robbed of what they produce. This is 
done within the forms of law, and by the natural working of 
competition." If this charge were proved, every right-minded 
man should become a socialist" 2). 

Menger ist schwerfallig und solid: Kapitalprofit und Grund
rente "sind das notwendige Produkt der okonomischen Sach
lage, unter welcher sie entstehen, und werden umso sicherer 
entrichtet, je ausgeblldeter der Rechtszustand eines Volkes nnd 
je gelii.uterter dessen offentliche Moral ist.... Die Agitation 
jener, welche einen groBeren Antell der einer Gesellschaft ver
fiigbaren GenuBmittel den Arbeitern zugewendet sehm mochten, 

1) Der natiirliche Wert, S.76. 
2) DiFtribution of wealth, S. 4.. 
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als dies gegenwartig der Fall ist, verlangen demnach nichts 
anderes a.ls eine Entlohnung der Arbeit iiber ihren Wert"l). 

Und Bohm - Bawerk sagt kurz und deutlich: "Am Wesen 
des Kapitalzinses klebt kein Make!." 2) 

Eine seltene Einmiitigkeit "der gcsamten Wissenschaft"! 
Die klassische Nationalokonomie hat den Warenwert auf 

Arbeitsmenge zuriickgefiihrt und die Arbeit als den alleinigen 
wertschafienden Faktor anerkannt. Sie zog daraus auch die not
wendigen Schliisse und brauchte von der Mehrwertstheorie nicht 
zuriickzuschrecken: naiv und ehrlich, wie sie war, gab sie die 
Tatsache zu, daB Kapitalprofit und Grundrente aus der Arbeit 
entstehen, und daB der Arbeiterklasse nur ein Teil des von ihr 
geschafIenen Wertes zufallt. 

"Die klassische politische Okonomie, die in England mit 
Petty, in Frankreich mit Boisguillebert beginnt, schlieBt 
ab in England mit Ricardo, in Frankreich mit Sis mondi"3). 
Dann bilden sich zwei grundverschiedene 8tromungen in der 
Wissenschaft, die immer weiter auseinandergehen. Die eine, 
die in Marx ihren groBten Vertreter findet, nimmt die Erbschaft 
der Klassiker auf. Sie geht von denselben Grundprinzipien aus 
und wendet dieselben Methoden an, wie die Klassiker, urn zur 
Erkenntnis des wirtschaftlichen Lebens zu gelangen. Die Er
gebnisse, zu denen sie kommt, sind die notwendigen Schliisse 
der klassischen Nationalokonomie. 

Dieser Umstand ist es aber, der die biirgerliche Okonomie 
notigt, aIle wissenschaftliche Erbschaft auszuschlagen und natio
nalokonomische Gesetze aus "reiner Vernunft" zu schopfen. 
Denn Arbeitswert fiihrt zum Mehrwert, Mehrwert - zur Aus
beutung, und Ausbeutung - zum 80zialismus. Foiglich dad 
der Arbeitswert nicht anerkannt werden und die Ausbeutung 
m u B urn jeden Preis - allerdings nur in den" wissenschaftlichen 
Werken" - aus der Welt geschafIt werden. Denn sonst "every 
right-minded man should become a socialist!" 

So entsteht zuerst jene ,,8chule", die durch MiBverstandnis 
und VerHachung der klassischen Okonomie den Mehrwert zu 
rechtfertigen sucht, die Gruppe, zu der die Senior, Mac - Cul-

1) Volkswirtschaftslehre, S. 143-144. 
I) Positive Theorie, S. 578 . 
• ) Marx, Zur Kritik der politischen Okonomie, S.29. 
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loch, Bastiat, Carey usw. gehoren. Dann kommt die "histori
sche Richtung", die von gefahrIichen Theorien iiberh~upt niohts 
wissen und auf3er naokten Tatsaohen niohts sehen will. Und 
sohlief3lioh die neue Theorie, die "psychologisohe Schule". 

Die klassisohe NationalOkonomie und die "subjektive Sohule" 
sind die Entwicklungsstadien der biirgerlichen Wissenschaft. 
Wahrend aber die erstere in die Zeit eines Aufstiegs der Bourgeoisie 
fallt, entwiokelt sioh die zweite in einer Periode der Decadence 
und ist seIber cine Frucht der Decadence. Seit den zwanziger 
Jahren in England und den vierziger auf dem Kontinent bildet 
ein politisches Moment den Grundton a.ller biirgerlichen Okonomie: 
es ist die Rechtfertigung der bestehenden Wirtschaftsordnung. 
Bewuf3t oder unbe'wu3t, mit mehr oder weniger Geschick erstrebt 
jedes neue "nationalOkonomische System" dieses Ziel. Reine, von 
politischen Motiven unbeeinflu3te Erkenntnis ist veraltet, und 
von der wissensohaftliohen Unbefangenheit der Klassiker ist 
keine Spur zu merken. 

Auch die Lohntheorien der subjektiven Sohule sind aus 
denselben Motiven entstanden: sie sollen eben beweisen, da3 
es keine Ausbeutung der Arbeiterklasse gibt. Der Arbeiter soH 
seinen ganzen "Beitrag" als Arbeitslohn wieder erhalten haben, 
und auf den Mehrwert konne er nioht den mindesten Anspruch 
erbebel'. AHe Varianten der ZUl'echnungstheorie und des Sub
sistenzfonds sollen diese Aufgabe Iosen. 

Was bedeutet "die Zurechnung" 1 Sie kann nur einen 
Sinn haben: jeder "Produktivfaktor" erhalt seinen "Beitrag" 
als Einkommen wieder. Dies zu beweisen ist freilich niemandem 
gelungen. Denn was man kennt, ist einzig und a.Hein der Anteil 
an der Distribution; damit den "produktiven Beitrag" zu ver
gleichen und gar die Gleiohheit der beiden festzustellen, hat bis
her niemand vermocht. Das tut aber nichts: dieser und andere 
Mangel der Theorie werden durch das groBe Wort von der "Zu
rechnung" und der "produktiven Mitwirkung" verdeckt; denn 
andernfalls - "every right-minded man should beoome a so
cialist !" 

Suum ouique - je na.ch dem "produktiven Beitrag"! "Wirt
schaftliche Zureohnung" ist hOohste Gereohtigkeit! Und Kapi
talismus ist Harmonie eoonomique! 

Denselben objektiven Sinn hat die Subsistenzfondstheorie 
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Bohm - Bawerks. Der Unterschied im Werte gegenwartiger 
und kiinftiger Giiter, den Bohm - Bawerks konstruiert, ist nur 
dazu da, um die Entstehung des Profits zu erklaren - und zu
gleich zu rechtfertigen. Der Arbeiter, heiSt os hier, wird nicht 
im mindesten ausgebeutet: er bekommt den voIlen Wert seines 
Arbeitsprodukts, nur ist dieser Wert in der Gegenwart geringer 
a.ls der kiinftige Wert des fertigen "GenuSguts". Und der Unter
nehmer kann natiirlich nichts dafiir, denn sein Profit illeSt aIlein 
aus ... psychologischen Eigenschaften des menschlichen Ge
schlechts! 

Kein Makel an Kapitalzins - so lautet das Thema probandum. 
Man "revidiert" zu diesem Zweck aIle bestehenden Theorie~ 
man deutet um und miBdeutet Smith und Ricardo, man tragt 
sich mit Bastiat um, und einen Say kront man zum Konig der 
Wissenschaft. Man riistet sich mit den schwachsten und schlech
testen Waffen der Wissenschaft aus, und griindlichst vergessene 
Theorien feiern ihre Auferstehung. Man bringt es wieder fertig. 
das Kapital als "Abstinenz", den Grund und Boden als "Opfer" 
darzusteIlen und die torichte Theorie von den "wirtschaftlichen 
Diensten" tritt in neU<lr Kleidung wieder auf. Man muS "wider
legen", wo es irgendwie geht und muS verschweigen, wo daB. 
Widerlegen schwer fant; denn eonst, ja sonst - um Gottes willen! 
- "every right-minded man should become a socialist!" 
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