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Vorwort 

Seit die politische Einigung ItaUens um die Mitte des vorigen 
J ahrhunderts die notwendigen Voraussetzungen fur einen neuen 
Aufschwung seines wirtschaftlichen Lebens geschaffen hatte, ist 
dieses nach seinen naturlichen Bedingungen zunachst agrarwirt
schaftlich orientierte Land in schneller Entwicklung in die Reihe 
der grofien Industrielander Europas getreten. Alte traditionelle 
Gewerbe nahmen industrielle Formen an, neue Industdezweige 
wurden mit Erfolg eingeftihrt, das italienische Wirtschaftsleben 
war bald als ein bedeutender Faktor in die Weltwirtschaft ver
flochten. 

Zu j,enen Gewerben, die in Italien auf eine Jahrhunderte alte 
Tradition zuruckblicken konnen und schon in frtiheren Zeiten eine 
Bedeutung besa.6en, die weit uber die Grenzen der apenninischen 
Halbinsel hinausreichte, gehort in erster Linie die Erzeugung und 
Verarbeitung der Naturseide. Ihre Entwicklung im Rahmen der 
Volkswirtschaft Italiens und der Weltwirtschaft der Seide seit 
dem genannten Zeitpunkte ist Gegenstand der vorliegenden Unter
suchung; sie behandelt das italienische Seidengewerbe unter wirt
schaftlichen Gesichtspunkten; technische Fragen des Seidenbaues 
und der Seidenindustrie sind nur insoweit beruhrt, als sie fur die 
wirtschaftliche EiIltwicklung dies-es Gewerbes in Italien von be
sonderer Bedeutung waren. Die Untersuchung schlie.6t mit dem 
Jahre 1925 ab; neuere, hinreichend sichere statistische Zahlen 
lagen zur Zeit der Abfassung der Arbeit noch nicht vor. Die 
gro.6en poli tischen U mwalzungen in Italien wahrend der letzten 
Jahre zogen auch fur das i talienische Wirtschaftsleben tief
greifende Folgen nach sich, ub~r deren Bestand und weitere Aus
wirkungen heute aber noch kein abschliefiendes U rteJ.I moglich 
ist. Auch die Stabilisierung der itaUenischen Wahrung, deren zu 
erwartender Einflu.6 auf die weitere Entwicklung des Seidenbaues 
und der Seidenindustrie in Italien in der vorliegenden Arbeit ein
gehend behandelt ist und die inzwischen am 22. Dezember 1927 
erfolgte, kann in Anbetracht der Kurze der seitdem verflossenen 
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Zeit und unter den geg,enwartigen, noch wenig geklarten Verhalt
nissen in Italien in ihrer tatsachlichen ginwirkung in dem dar
gelegten Sinne noch nicht hinreichend beurteilt werden. Es muJ3 
einer spateren eingehenden Untersuchung im AnschluJ3 an die 
vorli'egende vorbehalten bleiben, die faschistische Wirtschafts
politik und ihren besonderen EinfluJ3 auf die Entwicklung des 
italienischen Seideng,ewerbes klarzu1egen, da gegenwartig nur un
zulangliche Teilfeststellung·en ohne den notwendigen Uberblick 
tiber die Gesamtentwicklung einer innerUch geschlossenen Wirt
schaftsepoche moglfch sind; mit derartigen Ergebnissen Ware aber 
der kritisch-wissenschaftlichen Forschung wenig gedient. 

Das amtliche statistische Material, auf das skh di,e folgen
den Darlegungen vorwiegend sttitzen, erwies sich bei naherer Prti
fung a1s recht ltickenhaft und teilweise so unzuverlassig, daJ3 sich 
eine besondere kritische BespreChUng der italienischen Statistik 
der Kokon- und Rohs-eidenproduktion im ersten Abschnitt des 
Buches als notwendig ergab. Spezielle Vorarbeiten tiber die be
handelten Fragen sind nicht vorhanden; direkte Ausktinfte und 
Mitteilungen von dem maBgebenden italienischen Seidenverbande, 
der Associazione Serica Italiana in Mailand, waren leiider nicht zu 
erhaltJen. 

Die vorlie.gende Untersuchung geht auf eine Anregung 
meines verehrten Lehrers, des Herrn Universitatsprofessors Dr. 
Alexander H 0 f f man n in Leipzig, zurtick, dem ich ftir sein 
freundliches Interesse an meinen Studien und ftir seine Forderung 
und Beratung an dieser Stelle meinen ergebensten Dank zum Aus
druck bringe. Ferner gebtihrt mein besonderer Dank auch dem 
Varbande der deutschen Seidenwebereien in Krefeld, seinem Vor
sitzenden Harrn A. Fro wei n , M. d. RWR., und seinem Syndikus 
Herm Dr. Raemisch, durch deren gtitige Untersttitzung die 
Heral1sgabe dieser Arbeit ermoglicht wurde. 

Lei p z ig, 24. Dezember 1928. 

Hans Tambor. 
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Einleitung. 

1. Geschichtlicher Riickblick auf die Zeit vor 1860. 

Die Seidenraupenzucht geht in Italien in ihren Anfangen bis 
ins 8. und 9. J ahrhundert zurtick. Kleinasiatische R.assen der 
echten Seidenraupe (bombyx mori) wurden von den Arabern nach 
Sizilien verpflanzt; von dort verbreitete sich die Seidenkultur all
mahlich tiber Stid- und Mittelitalien. Zur gleichen Zeit fLndet sich 
auch die Erwahnung des aus Persien stammenden schwarzen Maul
beerbaumes (il moro, spater allgemein als gelso bezeichnet), des sen 
Blatter die einzige N ahrung del' Raupen bilden. Doch blieb die 
Seidenraupenzucht zunachst noch auf sehr geringe AusmaBe be
schrankt. 1m 13. Jahrhundert finden wir im Gebiete von Bologna 
eine ausgedehntere Seidenkultur, wobei die stadtischen BehOrden 
den Handelsverkehr mit Kokons regelten. Die Handelsbeziehungen 
Venedigs mit dem Orient ftihrten zur Zeit Dandolos (13. Jahr
hundert) zur Einftihrung griechischer Rassen in Italiell. In den 
folgenden Jahrhunderten wurde die Seidenzucht in Modena, 
Florenz und in der Lombardei durch Zwang zur Anpflanzung von 
MaulbeerMumen wei tel' ausgedehnt. Welch en Wert man schon 
damals der Seidenzucht beima.B, besagt del' Titel eines kleinen 
Buches von Paganino aus dem Jahre 1380: "Tesoro dei rustici", 
das die Seidenzucht im bologneser Dialekt behandelt. Die Stadt
republiken suchten durch Ausfuhrbeschrankungen ftir Maulbeer
blatter, Kokons und Seide die einheimische Seidenkultur zu heben ; 
andererseits betrachteten sie die Seidenproduktion als eine recht 
ergiebige Steuerquelle und belegten sie mit hohen Abgaben. Die 
Folgedieses Systems war aber nur eine gewisse Abneigung der 
Bauern gegen die Seidenzucht. Erst gegen Ende des 16. und im 
17. Jahrhundert wurde die Verbreitung der Seidenkultur eine all
gemeine mit bestandig wachsenden Ernteertragnissen. LeT ell i e r 
schreibt im Jahre 1602 in einer Abhandlung tiber die Erna.hrung 
der Seidenraupe: "Die Italiener haben sich in Erkenntnis des hi·er
aus erwachsenden Nutzens di'eser Kultur derart hingegeben, daB 
sie sich wie Schwamme mit Gold und Silber angefullt haben und 
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andere Lander durch dte bei ihnen erzeugte Seide beglucken." 1) 
Seit jener Zeit hat der Seidenbau eine stetige Entwicklung in. 
Italien genommen und wurde eine der reichsten Quellen des natio
nalen Wohlstandes, war aber im Laufe der Jahrhunderte auch 
manchen Ruckschlagen .ausgesetzt. 

Mit der einheimischen Seidenzucht verbreitete sich auch die 
Kunst der Verarbeitung des gewonnenen Rohstoffes. Nach ort
lichen Uberlieferungen wurden in Kalabrien schon im 9. Jahr
hundert die Kokons abgehaspelt; doch scheint das regelrechte 
Haspelverfahren erst in der Mitte des 11. Jahrhunderts durch 
orientalische Seidenhandwerker nach Oatanzaro eingeftihrt und 
von den Eingeborenen erlernt worden zu sein. Ed r is i berichtet 
im Jahre 1154, da.B Sizilien viel Seide erzeuge ll). Mitte des 
13.Jahrhunderts versorgten sich die bedeutenden Manufakturen 
von Lucca mit kalabresischer Seide. Zu ihrer spateren ma.Bgeben
den Stellung auf dem europaischen Markteentwickelte sich die 
ita.lienische Haspelei aber erst im 16. Jahrhundert in enger Ver
bin dung mit dem allgemeinen Aufschwung des italienischen 
Seidenbaues. 

V iel fruher gelangte dagegen die Seidenweberei in Italien 
zu hervorragender Bedeutung. !hr Ausgangspunkt ist wieder in 
Sizilien und zwar in Palermo zu suchen, des sen Erzeugnisse die 
gro.Bte Fertigkeit in der Webekunst aufwiesen. Anla.Blich des 
byzantinischen Bildersturmes im 8. J ahrhundert kamen griechische 
Seidenweber nach Rom und widmeten sich der Anfertigung von 
kirchlichen Paramenten. Hauptsitz der Seidenweberei im Mittel
alter war die Stadt Lucca; der Hohepunkt ihrer Entwicklung lag 
im 12. und 13. Jahrhundert; ihre seidenen Gewebe besa.Ben Welt
ruf und wurden auf den Messen in Frankreich, Deutschland und 
England viel begehrt. Politische Unruhen fuhrten spater zur Aus
wanderung vieler lucchesischer Seidenhandwerker, die sich in 
Florenz, Venedig, Bologna und Mailand niederlie.Ben und dadurch 
den Schwerpunkt ihres Gewerbes in die oberitalienischen Stadte 
verlegten. Zur selben Zeit war auch auf franzosischem Boden 
die Seidenweberei eingefuhrt worden, und unter staatlichem Schutz 
und mit koniglichen Privilegien ausgestattet entwickelte sie sich 
besonders in Lyon und Tours im 15. und 16. Jahrhundert zu so 
au.Berordentlicher Elute, da.B sie die ita,lienische Kunstweberei auf 
dem Weltmarkte mehr und mehr zuruckdrangte. Das italienische 

1) Silbermann, Die Seide I S.224. 
2) Silbermann a.. a. O. S.427. 
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Seidengewerbe sah sich auf die Rohstoffproduktion und die 
Haspel- und MUliniertatigkeit beschrankt; Mailand und Turin 
wurden in der Folgezeit die Mittelpunkte dieser Gewerbezweige S). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, da.B bis zur ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts das Seidengewerbe in Italien sich 'vor 
all em der Seidenraupenzucht und derersten Verarbeitung der er
zeugten Seide widmete und auf diesen Gebieten durch QUalitat 
und Menge seiner Produktion einen unbestrittenen Vorrang vor 
allen anderen Landern nicht nur Europas, s{)ndern auch der auJ3.er
europaischen Erdteile besa.B, wahrend die Seidenweberei nach einer 
verhaltnisma.Big kurzen Blute im Mittelalter fur den Weltmarkt 
fast bedeutungslos geworden war. Die Aufgabe der folgenden 
Untersuchungen soll nun darilll bestehen, die weitere Entwicklung 
der einzelnen Zweige des Seidengewerbes in Itali,en seit der Grun
dung des itali.enischen Konigreiches zu verfolg·en und ihre tieferen 
U rsachen festzustellen, urn an Hand der Ergebnisse ein U rteil 
iiber die weiteren Entwicklungsmoglichkeiten dieses italienischm 
Industriezweiges im Rahmen des heutigen Weltseidenmarktes zu 
gewinnen. Diese Frage ist nicht nur fiir Italien selbst von gro.Bter 
Bedeutung, da die Seidenindustrie noch heute einen der wich
tigsten Erwerbszweige im italienischen Wirtschaftsleben darstellt, 
sondern sie beriihrt auch das Interesse vieler europaischer Lander, 
deren Seidenindustrie mit der italienischen aufs engste verbun
den ist. 

2. Bemerkungen zur wlrtschattlichen Lage in Italien um 1860. 

Wenn als Ausgangspunkt unserer Untersuchungen die Zeit 
der Griindung des itaUenischen Konigreiches g.ewahlt wird, so 
liegt der Grund hierfur in der vollkommenen U mwalzung der wirt
schaftspolitischen Verhaltnisse auf der appenninischen Halbinsel, 
die mit jenem Ereignis eintrat. Vor dem Jahre 1860 war ItaHen 
nur ein geographischer Begriff. Politisch zerfi'el es in 7 Staaten, 
die in Verfolgung 'einer extremen merkantilistischen Handels
politik sich moglichst hermetisch gegen ei'l1ander abschlossen. 
Hochschutzzollmauern sicherten zwar dem Staatsschatze reiche 
Einkiinfte und den territorialen Gewerben ein ziemlich gesichertes 
Dasein, unterbanden aber von vornherein jede gro.Bere industrielle 
Entwicklung und alle Handelsunternehmungen, die iiber die engen 

3) Weitere geschichtIiche Einzelheiten uber die Entwicldung der Seiden
zucht und -industrie in allen Landern bei Silbermann a. a. O. 
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Landesgrenzen hinausgriffen. Hie.rzu kamen noch die Zolle der 
einzelnen Stadte. Graf Se r ri s tori schreibt im Jahre 1843: 
"Wer vermag in Toscana, Lucca u. a. in kostspielige Handelsunter
neh.mungen sich einzulassen, wenn er wei.B, da.B uberall gesetz
liche Schranken seinem Absatze sich entgegenstellen? Wenn ein 
Fabrikant von Mailand seine Seidenwaren nach Florenz sendet, 
so hat er auf einem Wege von 150 italienischen Meilen 8 Zoll
statten zu passieren. .., Man ist emport, wenn man wei.B,da.B 
nicht blo.B an den Grenzen dereinzelnen Lander, sondern auch an 
den Toren der Stadte di·e Zollstatten den Fuhrmann belastigern 
und zu bedeutenden Abgaben notigen."4) Mit stillem Neid blickte 
man in ltalienauf die zollpolitische Einigung, die sich jenseits 
der Alpen vollzogen hatte, und fuhrende Manner des Wirtschafts
Iebens forderten die Schaffung einerentsprechenden "Lega do
ganale italiana". Doch standen 'der Ausfuhrung dieses Projektes 
schwerwiegende politische Bedenken entgegen; <ler uberwiegende 
politische Einflu.B Osterreichs ware durch diese Zollunion noch 
weiter ausgedehnt und fester verankert worden und hatte den Plan. 
einer nationalen Einigung des ital~enischen Volkes unter Aus
schaltung jeder fremdlandischen Herrschaft vollig illusorisch ge
macht. Daher waren es gerade die uberzeugtesten Nationalisten, 
die den Gedankeneiner Zollunion ablehnten; die politische Eini
gung mu.Bte vorhergehen. So gew5hnte man sich vielers·eits an 
den Gedanken, wahrend die umliegenden Staatem. ihre Industrien 
mit den neuesten Erfindungen immer starker entwickeltem., in 
Italien das "Agrarland" zu sehen, da.s durch seinen fruchtbaren 
Boden und sein mildes Klima dazu bestimmt sei, sich var allem 
der Agrarproduktion zu widmen. 

D1eser Zustand fand eine grundlegende Anderung in dem 
Augenblick, als unter <ler Fuhrung P1emonts die politische 
Einigung Italiens eine vollendete Tatsache geworden war. Schon 
seit 1851 war im Konigreich Sardinien durch Cavour im An
schlu.B an Frankreich ein allmahlicher iJbergang zum Fr·eihandel 
vollzogen worden, der seinen AbschluB in den Tarifgesetzen yom 
27. J uni 1861 fand. Dieser Geist deS freien wirtschaftlichen Wett
bewerbs lie.B nach den si1egreichen nationalen Befreiungskampfen 
aIle Zollschranken des Binnenlandes alsbald verschwinden und 
setzte sogar in ubersturzter Hast in der Folgezeit die ein
heimischen Gewerbe, die bis dahin ein Treibhausdasein gefuhrt 

') Annali universali di Statistica economica. Milano 1843 (zitiert bei 
Somoort, Die Handelapolitik ltaliens S.79). 
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hatten, der scharfen Luft des freien Wettbewerbes auf dem Welt
markte aus. Ratte Cavour mit weiser Vorsicht den Obergang zum 
freihandlerisehen System nur sehrittweise und unter genfigendem 
Schutz ffir die ,einheimischen Industrien vollzogen 6), so glaubten 
seine Nachfolger in dem jungen italienischen Konigre1ch, ermutigt 
durch den bedeutenden wirtschaftlichen Aufschwung Piemoo.ts in 
dem vorangegangenen Jahrzehnt und in starker Verkennung der 
wirtschaftlichen Lage der anderen ehemaligen italienischen 
Staaten, dureh Beseitigung nieht nur der binnenlandischen Zoll
schranken, sondern aueh durch schar:l~e Senkung der Zolle an der 
neuen L.andesgrenz,e die solange gehemmte Entwicklung der ita
lienischen Industrie von allen Rindernissen zu befreien und ItaliJen 
in kurzer Zeit ebenbfirtig an die Seite der anderen gro.Ben In
dustriestaaten setzen zu konnen. Es war der Ehrgeiz des jungen 
Konigreiches, in schnellem wirtschaftlichen A ufstieg das lang Ver
saumte naehzuholen. 

Die Folgen dieser Handelspolitik des neuen Italien ffir das 
einheimisehe Wirtsehaftsleben des nalleren darzulegen, ka.nn hier 
nieht unsere Aufgabe sein. Sie waren teilweise geradezu ver
nichtend, doeh wurde das Seidengewerbe, das vorwiegend auf den 
freien Handel mit dem Auslande angewiesen war, durch diese 
Ma.Bnahme eher unterstfitzt als gefahrdet. Bei fum handelte es 
sieh um einen Erwerbszweig, der seit Jahrhunderten im Volke 
tief eingewurzelt war, unter den gfinstigsten Vorbedingungen ar
beitete und zur Zeit wohl das einzige Gewerbe in Italien darstellte, 
das schon fiber den Rahmen rein lokaler Bedeutung sich zu maB
geoonder Geltung auf dem Weltmarkte entwickelt hatte und als 
eigentliehe Industrie bezeiehnet werden konnte. Die Betra.chtung 
des Seidengewerbes in der folgenden Zeit bietet daher auch einen 
wertvollen Beitrag zur Beantwortung der Frage, inwieweit der 
Obergang yom reinen Agrarstaat zum Industriestaat sich in Italien 
im Verlaufe der letzten 65 Jahre berei ts vollzogen hat. 

Die wirtsehaftliehen Verhaltnisse Italiens unmittelbar nach 
der politisehen Einigung zeigen naturgema.B ein unklares BUd, 
da in kfirzester Zeit Landesteile mit ganz verschiedener wirt
schaftlieher Entwieklung zu einer Einheit zusammengesooweiBt 
worden waren. Eine Besprechung der damaligen Lage ml1.Bte sich 
daher in Einzelbehandlungen der 7 Staaten vor der Vereioigung 
auflOsen. Sehr wertvoll sind aber die Mitteilungen, die Ell e n a 

6) Vgl. die AuBerung Cav{)urs in einer ParJamentssitzung am ?:T. April 
1852, bei Sombart a. a. O. S.83. 
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in seinem Buche: "Statistik einiger i1talienischer Industrien." 
Grund einer umfangreichen Industrieenquete macht6), die von 
Regierung durch Zirkular vom 10. Juni 1876 eingeleitet uno 
Jahre 1878 zu Ende gefUhrt worden war?). In den vo 
gegangenen zwei Jahrzehnten hatte sich das WirtschaftslE 
Italiens in den neuen G~enzen schon gefestigt und bestimm 
Forman angenommen. Was Ellena fiber die allgemeinen 
dingungen, unter denen die italienische Industrie arbeiten mu 
sagt, mOge daher hier kurz skizziert werden, da es auch ffir die 
urteilung der Entwicklung der Seidenindustrie von Bedeutung 

Drei Momente waren es vor allem, die einen schncllen it 
striellem. Aufschwung verhinderten. Unerlafiliche Vorbeding 
f11r diesen ist in erster Linie ein gewisser Reichtum des LaJ 
an fl11ssigem Kapi tal; Italien war aher ein armes Land. Walu 
der Diskontsatz der Bank von Fra.nbeich im Jahre 1878 bis 
2,190/0 gefallen war, derjenige der Bank von England schon] 
auf 2 5/ 8% stand, sich in den folgenden Jahren zwar steigE 
1879 aber erneut auf 2 1/2 % sank, war der Diskontsatz in Ita 
bis 1878 unverandert auf 50/0 stehen geblieben. Nur lang 
wuchs das Sparkapital an und wurde, so weit as vorhanden , 
nicht den industriellen Unternehmung,en des Landes zugefu 
sondern £and vorwiegend seine Anlage in Grundst11cken, Sta 
anleihen und anderen Borsenwerten. Von einer Gesamtsummi 
Depositengeldern von 505982511 L. am 31. Dezemher 1870, 
sich in den verschiedenen Sparkassen und Banken angesaml 
hatten, waren nur 42357540 L. = 8,37 % den Emmissionsbar 
zug,eflossen. Am 31. Dezemher 1879 hatte sich die genannte 
samtsumme auf 1334168605 L. erhoht, der Anteil der Em 
sionsbanken war ehenfalls absolut bedeutend gestiegen, sein J 

tiver Prozentsatz an der Gesamtsumme aber auf 7,29% 
sunken 8). Diese starke Zurfickhaltung des Kapitals gegem 
den industriellen Unternehmungen findet teilweise ihre ErklaI 
in dar a.llgemeinen Krise der 70er Jahre; sie hestand aher ~ 
schon vor 1870 und hatte ihre Grunde in der besonderen Lage 
italienischen Industrie gegenuber der auslandischen Konkurr 
Ein Vergleich mit den Verhaltnissen der englischen Industrie 
nahe, und hierbei mu.6ten sich dem aufmerksamen Beobacl 
schwerwiegende Bedenken aufdrangen. 

6) Vittorio Ellena, La statistica di alcune industria italiane S. 3-8~ 
7) AnnuariQ Statistioo 1881 S. 77. 
8) Ellena a. a. O. S. 9 Anm. 2. 
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Die italienische Industrie arbeitete unter besonders ungiin· 
stigen Verhaltnissen gegeniiber der Auslandskonkurrenz. Die 
Brennstoffe mu13ten yom Auslande bezogen werden und belasteten 
durch die Unkosten des wei ten Transportes das Fabrikat. Soweit 
sich die italienische Industrie aber d1e vorhandenen zahlreichen 
Wasserkrafte nutzbar m8Jchte, war sie gezwungen, ihren Standort 
in entfernte Bergtaler zu verlegen und die Transportkosten fiir 
Rohstoffe zu ihren Betrieben und fiir die Fabrikate zum Absatz· 
markte in hoherem Grade auf sich zu nehmen. Zudem brachte die 
Ausnutzung der Wasserkraft den Nachteil mit sich, da.B, soweit 
die Bergfliisse nicht standig von Gletschern gespeist wurden, so· 
wohl im Sommer wie im Winter bei niedrigem Wasserstande die 
gelieferte Kraft zum Betriebe der Maschinen nicht ausreichte und 
man zur Dampfmaschine seine Zuflucht nehmen mu.Bte; so z. B. 
im Winter 1879/80 in Biella. Das bedeutete aber fast einen 
doppelten Kapitalaufwand fiir Maschinen zur Erzeugung der mo· 
torischen Kraft. 

Italien besaJ3 keine eig·ene Maschinenindustri.e; der Import 
aus England brachte eine Verteuerung von 30 bis 40 0/0 durch Ver· 
packung, Grenzzolle und Transpo rtkosten mit sich. Die Ma· 
schin€n konnten nach Lag·e des Marktes nicht bis zur vollen Lei· 
stungsfahigkeit ausgenutzt werden, wodurch relativ zu hohe Un· 
kostenquoten fiir Maschinen, Gebaude, motorische Kraft und die 
Zahl der beschaftigten Arbeiter den Gewinnertrag verminderten. 
Hierzu kam noch, da.B wenig geschulte Arbeitskrafte mit den· 
selben Maschinen nur geringwertigere Produkte erzielten. 

Damit gelangen wir zu einem weiteren wesentlichen Moment. 
Die Entlohnung der Arbeitskrafte in Italien war unstreitig viel 
g·eringer als in England, aber der Mangel an Schulung und Er· 
fahrung glich diesen Vorteil bei wei tern aus. Der englische Weber 
bediente 3-4 mechanische Webstiihle und erzielte auf jedem der· 
selben in Qualitat und Menge ein besseres Produkt als der ita· 
lienische Weber, der nur 1-2 Websttihle bediente. In der Seiden· 
industrie war man zeitweise geneigt, sogar den mechanischen Web· 
stuhl wegen der Unerfahrenheit der Weber zu verlassen und zum 
Handwebstuhl zuruckzukehren. Gut geschulte Arbeitskrafte 
wurden aber in ItaUen kaum geringer bezahlt als im Auslande. 
Die Arbeiter anzuspornen, durch gute Leistungen zu hoheren 
Stellen aufzusteigen, gelang selten; die Leiter der Betriebe waren 
gewohnlich Ingenieure ohne Fachausbildung, oder sie kamen aus 
dem Auslande und bezogen au13erordentlich hohe Gehalter. 
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Bin weiterer Nachteillag in dem volligen Mangel einer gut 
organisierten Arbeitsteilung im einzelnen Betr1ebe und unter den 
Fabriken desselben Gewerbezweiges. Fabrikationsbetrieb und Ab
satzorganisation lag in denselben Handen. In derselben Spinnerei 
wurden nicht nur die verschiedensten Garnnummern gesponnen, 
sondern das Garn wurde in demselben Betriebe auch gezwirnt, ge
bleicht, gefitrbt und zur Kette geordnet; in den Stoffdruckereien 
konnten die wertvollen Druckwalzen nur zu wenigen 100 Stuck 
Geweben benutzt werden. Verlust an Zeit und Geld, mangelhafte 
Schulung und Ausnutzung der Arbeitskritfte, Wertminderung und 
Verteuerung der Fabrikate und damit Konkurrenzunfithigkeit auf 
dem Absatzmarkte waren die notwendige Folge. 

Schlie.Blich sei noch auf den mangelhaften Zustand des Ver
kehrswesens in Italien hingewiesen. Die Kilometerzahl der Eisen
bahnen betrug 1876 in Italien erst 7935 km, with rend zur gleichen 
Zeit in Deutschland 28 636 km, in Gro.Bbritannien und Irland 
27147 km, in Frankreich 20345 km und in den Vereinigten 
Staaten VOlll Amerika sogar 124649 km bereits befahren wurden 9). 
Die Tarife waren infolge falscher technischer Ma.Bnahmen, die das 
Eisenbahnbudget schwer belasteten, zu hoch und unterbanden eher 
den Verkehr, als da.B er gefordert wurde. Bei der eigentumlichen 
Gestalt der Halbinsel konnten sogar infolge der verschiedenen 
Transportkosten auslitndische importierte Produkte sich in Italien 
billiger stellen als die einheimischen. Andererseits war aber auch 
das Schiffahrtswesen noch unentwickelt. Die Anlagen in den 
Hitfen entsprachen nicht den notwendigen Anforderungen fur die 
Sicherheit und den Schutz der Guter. Der Mangel eines regel
mit.Bigen Schiffsverkehrs mit vollen Ladungen auf dem Hin- und 
Ruckwege machte die Schiffsfrachten von Indien nach Italien 
manchmal teurer als nach London. Trotz seiner gu.nstigen Lage 
hatte Italien nach Angaben des statistischen Amtes in Kairo hin
sichtlich des Schiffsverkehrs durch den Suezkanal in der Zeit yom 
1. Januar bis 31. Dezember 1879 mit 52 Schiffen und einer Ge
samttonnage von 66931 t nur einen Anteil von 3,11 0/0 am Gesamt· 
verkehrlO). 

Die angefuhrten Gesichtspunkte betrafen auch die Seiden· 
industrie im starken Ma.Be, besonders soweit eine industrielle Ver· 
arbeitung der im Inlande gewonnenen Seide in den Webereien und 

9) Appunti di statistica ferroviaria del professore Luigi Bodio, Archivio 
di statistica anna I fasc. II pag. 94, 2. editione (bei Ellena a. a. O. S.19 Anm.2). 

10) Ellena 6. a. O. S. 17 Anm. 
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der Absatz des fertigen Fabrikates auf den Auslandsmarkten in 
Frage kam. Die jahrzehnte.lange vollige Bedeutungslosigkeit der 
italienischen Seidenweberci auf dem Weltmarkte, obgleich ihr wie 
keiner ihrer Konkurrentinnen Rohstoffe und Halbfabrikate in 
gro.Bter Menge und bester QUalitat im Inlande zur Verfugung 
standen, findet in den dargelegten Verhaltnissen ihre Erklarung. 

Wenn in den folgenden Ausfuhrungen die Entwicklung der 
italienischen Seidenindustrie untersucht werden solI, so mu.B auch 
zugleich der italienische Seidenbau in Betracht gezogen werden, 
obwohl derselbe in Italien kein selbstandiger oder gar industrieller 
Erwerbszweig, sondern nur ein Nebengewerbe der Landwirtschaft 
ist. Seidenraupenzucht, Haspelei und Zwirnerei sind aber bis in 
die neueste Zeit aufs engste miteinander verbunden gewesen, und 
selbst die Seidenweberei wurde in der fruheren Zeit kaum als 
vollig unabhangiger Gewerbezweig betrieben. Zudem sttitzt sich 
die italienische Seidenindustrie naturgema13 in erster Linie auf 
die einheimische Rohstoffbasis; die Vorgange auf den Kokon
markten zeigen oft ihren deutlichen Niederschlag in der Elute 
oder in dem Niedergange der seidenindustriellen Betri'ebe Italiens. 

Andererseits solI aber in unseren Untersuchungen nicht den 
unzahligen feinen Verastelungen nachgegangen werden, in die be
kanntlich aIle Textilgewerbe mit ihren unzahligen Spezialartikeln 
und vielfaltigen Nebenbetriebenauslaufen. Es kann hier nur 
unsere Aufgabe sein, die gro13e Entwicklungslini,e des italienischen 
Seidengewerbes in der Zeit seit 1860 bis zur Gegenwart in seinen 
drei groBen Hauptzweigen des Seide,nbaues, der Spinnerei und 
Zwirnerei und der Weberei zu verfolgen, die tieferen U rsachen 
fur krisenhafte Schwankungen oder fur Anzeichen einer gewissen 
Stagnation in der Entwicklung aufzuzeigen und daraus Grund
lagen fur eine vorsichtige Wertung weiterer Entwicklungsmog
lichkeiten dieses Gewerbes in Italien zu gewinnen. Bei der Er
orterung jener Momente, die jeweils bestimmend in die bisherige 
Entwicklung eingriffen, wird sich auch die passende Gelegenheit 
bieten,auf die einzelnen Fragen einer systematischen Unter
suchung dieser Industrie naher einzugehen und damit zugleich 
auch ein moglichst abgerundetes Bild der inneren Verhaltnisse iilIl 
italienischen Seidengewerbe sowie seiner Stellung im nationalen 
Wirtschaftsleben wie in der Weltwirtschaft der Seide zu bicten. 

Tam b 0 r, Seidenbau. 2 



I. Die Statistik der italienischen Kokon- und 
Rohseidenproduktion. 

Fur eine eingehende Untersuchung eines bestimmten Wirt
schaftszweiges ist seine genaue, den tatsachlichen Verhaltnissen 
entsprechende statistische Erfassung eine notwendige Voraus
setzung. Handelt es sich bei dieser Untersuchung um die Klar
legung der Entwicklung jenes Wirtschaftszweiges wahrend einer 
langeren Reihe von Jahren, so ist es von besonderer Wichtigkeit, 
daB die bei den statistischen Erhebungen zur Anwendung ge
kommene Methode wahrend der Zl1 behandelnden Zeit keinen 
wesentlicheren Anderungen unterworfen wurde, da jede derartige 
Anderung, mag sie auch frUhere Fehler und Ungenauigkeiten in 
Zukunft vermeiden und somit an sich berechtigt sein, dennoch 
das Gesamtbild der Entwicklung verschiebt und zu falschen 
Schlussen verleitet, vielleicht sogar jeden Vergleich mit frUheren 
Zeiten vollig unmoglich macht. 

Unter diesem letzteren Gesichtspunkt bietet die itaHenische 
Statistik der Kokon- und Rohseidenproduktion nicht unerhebliche 
Schwierigkeiten, dieeine kurze Besprechung erforderlich machen. 

Eine regelmii..Bige amtliche statistische Feststellung der jahr
lichen Kokonproduktion in Italien beginnt erst mit dem Jahre 
1880. Das statistische J ahrbuch von 1864,eine private Arbeit 
von Correnti und Maestri, gibt fur die Zeit vor 1863 eine 
Kokonproduktion von 51,3 Mill. kg fur das geographische Italien 
an, wahrend der offizielle Katalog der italienischen Abteilung auf 
der Londoner Ausstellung im Jahre 1862 sie auf 65 Mill. kg 
schatzte 1). Weitere private Arbeiten der 60er und 70er Jahre be
rechneten die italienische Kokonerzeugung in der fraglichen Zeit 
auf 50-55 Mill. kg. 

Von seiten der Regierung wurden amtliche Erhebungen uber 
die landwirtschaftliche Produkti:m des Landes und ihre tech
nischen Bedingungen durch Berichte der Prafekten uber die 

1) Annali di Statistica, Statistica industriale Fasc.37 S.lOf. 
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einzelnen Provinzen, spater auch tiber die einzelnen Gemeinden 
angestellt 2). Diese Erhebungen dauerten in standig sich er
weiternder und spezialisierender Form von 1868 bis 1874 und 
fanden ihren Niederschlag in der Veroffentlichung "Rela
zione intorno aIle condizioni dell' agricoltura nel quinquennio 
1870-1874". Im zweiten Bande dieses Werkes wird auch die 
Seidenzucht als Nebenzweig der Landwirtschaft behandelt. Diese 
Statistik war jedoch als erster Versuch nach Methode und Er
gebnis aui3erst fehlerhaft 3). Trotz weiterer Erhebungen und Er
ganzungen in den folgenden J ahren unterschied sich das amtliche 
Ergebnis ganz wesentlich von den Berechnungen der italienischen 
Kokonproduktion von privater Seite. In ihrer spateren Ver
Offentlichung "N otizie e studi sull' agricoltura" vom Jahre 1879 
gab die Direzione generale dell' agric~ltura eine ProduktionshOhe 
von nur 44,52 Mill. kg ftir die Zeit vor 1863 an 4). Diese wie 
auch aIle ubrigen statistischen Zahlen fur die Seidenzucht bis 
zum Jahre 1879 einschliel3lich beruhten auf den jahrlichen Mit
teilungen der Handelskammern 5); seit 1880 wurde auch dieses 
Gebiet in die regelma.Bigen direkten Erhebungen der Agrar
statistik einbezogen und in gleicher Weise auf Grund von Mit
teilungen der Gemeindevorsteher durch die Prafekturen bear
beitet 6). 

Das ersteamtliche statistische J ahrbuch, das im Jahre 1878 
von der Direzione Generale di Statistica des Ministeriums des 
Innern herausgegeben wurde, enthalt selbst keinerlei Angaben, 
sondern verweist nur auf die oben genannte VerOffentlichung von 
1870 bis 1874; doch gibt es in seiner Industriestatistik mangels 
eigcner Zahlen die Berechnungen der Rohseidenproduktion in 
ltalien durch den bedeutenden Spinnereibesitzer Pas qua led e 
V e c chi in Mailand wieder. Dieser schatzt die italienische Roh
seidenerzeugung vor 1863 auf 3,46 Mill. kg 7). Berucksichtigt 
man nun, da.B zu damaliger Zeit die Ergiebigkeit der Kokons an 
Seide noch relativ gering war und auf 15 kg Kokons fur 1 kg 
Rohseide angenommen wurde, so ergibt sich auch nach Pas qua 1 e 
de Vecchieine Kokonerzeugung von 51,9 Mill. kg. 

2) Ann. Stat. 1878 Teil I S.133. 
3) Vgl. die diesbeziigliche Bemerkung im Annuario Sflatistioo Italiano 1878 

Teil I S.l34, die der genannten Relazione entnommen ist. 
~) Stat. ind1llltr. Fasc. 37 S. 11. 
5) Ann. Stat. 1887/88 S.728 Anm. 1. 
6) Ann. Stat. 1900 S.424 Anm. 1. 
7) Ann. Stat. 1878 Teil I S. 125. 
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In den folgenden statistischen Jahrbuchern, die nunmehr vom 
Ministerium fur Landwirtschaft, Industrie und Handel heraus
gegeben wurden, hielt man aber an den amtlichen Erhebungen uber 
die einheimische Kokonproduktion fest. Lagen die erzielten 
Zahlenergebnisse auch zweifellos weit unter der wirklichen Pro
duktionshOhe, so verblieb doch wenigstens die Moglichkeit, die ge
samte Entwicklung der Seidenzucht genau zu verfolgen, da die 
bisherige Erhebungsmethode nicht geandert wurde. Fur langere 
Dauer lie.B sich eine so fehlerhafte Statistik jedoch nicht aufrecht 
erhalten. Die am~lichen italienischen Veroffentlichungen uber die 
einheimische R 0 h s e ide n e r z e u gun g aus in Italien erzeugten 
Kokons fu.Bten nicht mehr auf eignen Erhebungen oder Berech
nungen, sondern die amtlichen statistischen Jahrbucher entnahmen 
merkwurdigerweise die betreffenden Zahlen fur die Jahre 1878 
und 1879 einem Werke von Ron dot (l'art de la soie I p. 57-Paris, 
Imprimerie nationale 1885), die entsprechenden Zahlen fur die 
Jahre 1880/1888 der jahrlicherscheinenden "Statistique de la 
production de la soie en France et a l'etranger" des Syndicat de 
l'Union des marchands de soie de Lyon 8). Zunachst wurden auch 
noch fur di·e folgenden Jahre bis 1894 die Zahlen des fran
zosischen Syndikats in die amtlichen italienischen Jahrbucher auf
genommen, bis die Associazione dell' industria e del commercio 
delle sete in Italia, Sitz Mailand, es unternahm, auf Grund der 
offiziellen Marktberichte und unter Verwendung von Unter
suchungen und Schatzungen der bedeutendsten Seidenzuchter die 
amtliche Statistik der Kokonproduktion in Italien zu berichtigen 
und hieraus die einheimische Rohseidenproduktion zu berechnen. 
D~e letztere Statistik wurde rucklaufend bis zum Jahre 1889 ein
schlie.Blich erganzt und nunmehr in die amtl1cheRohseidenstatistik 
als ma.Bgebend aufgenommen, wahrend in demselben J ahrbuche 
des J ahres 1898 sich in der Statistik der Kokonproduktion noch 
die ungenauen amtlichen Zahlen finden 9). 

1m Jahre 1896 gab die Regierung ihre eignen amtlichen Er
hebungen uber die Kokonproduktion auf. Berechnungen auf Grund 
der bisherigen Ergebnisse hatten gezeigt, da.B die angebliche Roh
seidenproduktion aus einheimischen und importierten Kokons cin
schl1e.Blich der importierten Rohseide - dieser letzte Faktor Lst 

8) Ann. Stat. 1889/90 S.685, 1892 S.428, 1895 S.423, 1897 S.117, 
1898 S. 151 usw.; desgleichen Stat. industr. Fasc.37 S. 19. 

9) Ann. Stat. 1898 S. 151. 
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in der amtlichen italienischen Dar1egung 10) ubersehen worden -
in ihrer Gesamtsumme nicht einmal genugte, um die tatsachliche 
Ausfuhr an Rohseide aus ltalien, yom lnlandkonsum ganz ab
gesehen, ziffernma.Big zu decken. Die amtlichen J ahrbucher uber
nahmen nunmehr die Zahlen des Ma,ilander 8eidenverbandes auch 
fur die Kokonproduktionll). 

Ein bedeutender Mangel haftete aber auch d~eser neuen Form 
der statistischen Erhebungen an. lndem der 8eidenverband die 
fruhere amtliche Statistik seit 1895 seinerseits fortsetzte, nahm 
er als Grundlage die letzte amtliche Feststellung von 1895 mit. 
einigen Berichtigungen und begnugte sich damit., di,e dort an
gegebenen Produkti<msmengen in ihrem relativen Fallen und 
Steigen fur die einzelnen Provinzen auf Grund der jeweiligen 
Marktverhaltnisse zu andern. Nur die prozentualen Schwan
kungen von J ahr zu J ahr wurden a,lso berucksichtigt, die grund
legende Einheit blieb aber die fruhere fehlerhafte amtliche Er
hebung. Somit anderten sich die Zahlenergebnisse der neuen Sta
tistik gegenuber der fruheren nur wenig, zumal in den 90er Jahren 
eine gewisse Steigerung der italienischen Kokonprodukti<m an
genommen werden muB. Der Seidenverband selbst schatzte die 
Unterbewertung dereinheimischen Kokonerzeugung auf min
des tens 8-10 Mill. kg12). Neue Untersuchungen und Berech
nungen fuhrten nunmehr zu Ergebnissen, die die bisherige Sta
tistik vollstandig anderten. 1m Statistischen J ahrbuch des J ahres 
1904 finden sich die neuen Resultate fur die Kokonproduktion 
erst in der Anmerkung, wahrend in den Haupttabellen noch die 
Zahlen nach der vorhergehenden Methode wiedergegeben sind; in 
der IndustrLestatistik sind dagegen schon die neuen statistischen 
Zahlen fur die Berechnung der Rohseidenproduktion verwertet 13). 

1m Jahrbuch 1905-1907 erscheinen auch in der Agrarstatistik 
nur noch die Zahlen der neuen Berechnung fur die italienische 
Kokonproduktion 14); zugleich wurden aber auch die fruheren An
gaben in beiden Zahlelll'eihen bis zum Jahre 1889 nach der neuen 
Berechnungsmethode berichtigt. Auf welchen veranderten Grund
lagen die letztere im einzelnen beruht, ist aus den Jahrbtichern 
selbst nicht ersichtlich; sie verweisen nur auf die jahrliche Ver-

10) Ann. Stat. 1900 S.368, 1904 S.253 Anm. 
11) Ann. Stat. 1900 S.402, 1904 S.253. 
12) Ann. Stat. 1900 S. 368 f. 
13) Ann. Stat. 1904 S.253 bzw. S.300. 
U) Ann. Stat. 1905-1907 S.404. 
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offentlichung des Mailander Seidenverbandes tiber die Kokon
ernte 15). 

Ftir unsere Untersuchung ist diese A.nderung in der Methode 
der statistischen Erhebungen von grofier Bedeutung. Die tatsach
lichen Produktionsverhaltnisse wurden dadurch mehr der Wirk
lichkeit entsprechend dargestellt, und auch ein Vergleich mit den 
Produktionen anderer Lander, die in dieser Zeit immer ftihlbarer 
als Konkurrenten auf dem Weltmarkte der Seide auftraten, war 
sachgemafierermoglicht worden; vielleicht war sogar dieser letzte. 
Gesichtspunkt der tiefere Anlafi, um eine Methode, die man trotz 
ihrer offenkundigen Mangel fast 25 Jahre lang beibehalten hatte, 
nunmehr vollig zu andern. Aber ein Vergleich der Zeit vor 1889 
mit der darauf folgenden Entwicklung scheint fast unmoglich zu 
sein; die ziffernmaJ3ige Produktion erfahrt plotzlich eine Steige
rung von durchschnittlich fast einem Drittel der bisherigen Pro
duktionszahl. Ohne Zweifel ist die KJkonernte in Italien um 1900 
gestiegen, aber nicht in dem AusmaJ3e, wie es diese neue Berech
nung im Verhaltnis zur frtiheren erscheinen lafit, wenn man ohne 
Korrektur beide Zahlenreihen fortlaufend miteinander verbinden 
wollte. Einzelne Jahre guter Ernten zeigen Ziffern, wie sie in 
der Bltitezeit der italienischen Seidenzucht vor 1863 kaum zu 
verzeichnen waren. Ftir die gesamte Entwicklung der italienischen 
Seidenproduktion wah rend der unserer Betrachtung zugrunde 
liegenden 65 Jahre ergabe sich ein vollig irreftihrendes Bild, dem, 
wie wir spater sehen werden, auch die wirtschaftlichen Verbalt
nisse Italiens, mit denen die Seidenproduktion aufs engste ver
kntipft und durch die sie teilweise geradezu in ihrer Entwicklung 
bedingt war, durchaus widersprechen. 

Seit dem Jahre 1909 stellt das neue Ufficio di statistica 
agraria wiederum amtliche Erhebungen tiber die jahrliche ita
li.enische Ernte an Maulbeerblattern und Kokons an, deren Er
gebnisse in den Notizie periodiche di statistica agraria veroffent
licht werden 16). Auch diese Zahlen, die in dem Text der sta
tistischen J ahrbticher wiedergegeben werden 17), liegen, wenn auch 
nicht in dem friiheren bedeutenden Abstande, so doch immerhin 

15) Notizie statistiche suI raccolto bozzoli d'Italia. Pubblicazione arunuale 
dell'Associazione dell'industria e del commercio delle sete in Italia (in supple
mento al "Bolletino di sericoltura" in Milano). Diese VerOffentlichutngen waren 
mir leider nicht zuganglich. 

16) Mov. Comm. 1910 Einl. S. 143. 
17) Ann. Stat. 1912 S. 102, 1919-1921 S.214, 1922-1925 S.l54. 



Die Statistik der italienischen Kokon- und Rohs.eidenproduktiollJ. 15 

nicht unwesentlich niedriger als jene des Mailan.der Seiden
verbandes, die sich in den Jahrbuchern jetzt nur noch in der An
merkung finden. Die Zahlen der Rohseidenproduktion in der In
dustriestatistik des amtlichen J ahrbuches, deren Berechnung sich 
doch auf die Kokonproduktion stutzt, sind dagegen der erwahnten 
regelma.Bigen Veroffentlichung des Mailander Seidenverbandes 
entnommen 18). Auch in der Nachkriegszeit sind diese unvoll
standigen amtlichen Erhebungen der Kokonproduktion trotz viel
facher Angriffe von fachmannischer Seite fortgesetzt und ver
offentlicht worden 19). Das statistische Amt gibt die Unvollstan
digkeit seiner Erhebungen zu, glaubt aber nicht, das Resultat. 
durch weitere Untersuchungen wesentlich steigern zu konnen 20). 

Andererseits bietet dagegen die Erhebungsmethode des Mailander 
Verbandes den Vorteil, daB sie die Kokonernte in dem Augenblick 
aufnimmt, in dem sie yom Handel bereits erworben ist und un
mittelbar vor dem t'rbergang in die Industrie steht. Somit durfte 
diesen Zahlen doch die groBere Zuverlassigkeit zuzusprechen 
sein 21). 

Wir werden uns demn1lich in unserer Untersuchung an die 
regelmaBigen Veroffentlichungen des Mailander Seidenverbandes 
halten, da sie hinreichend sichere und nach einheitlicher Methode 
ermittelte Ergebnisse bieten. Auch die maBgebenden Publikationen 
des Syndikats der Union des marchands de soie in Lyon uber die 
gesamte Welternte an Rohseide stutz en sich in ihren Angaben fur 
Italien stets auf die Mailander Zahlen, die ihrerseits wieder auf 
den eignen Ermittelungen des Verbandes uber die inlandische Ko
konernte fuBen. 

Fur die Zeit vor dem Jahre 1889 mussen aber die Zahlen 
berichtigt werden. Eine genugende Handhabe hierzu bietet uns 
die Tatsache, daB fur die Jahre 1889-1903 die Berechnungen 
nach der fruheren wie nach der neuen Methode des Seiden
verbandes vorliegen 22). Eine Prufung beider Zahlenreihen zeigt 
einen fast gleichmafiigen Unterschied von 13 Mill. kg, die Schwan
kungen urn diese Ziffern in den einzelnen J ahren sind verhaltnis
mafiig gering und liegen sogar meist uber dem 15 jahrigen Durch
schnitt der Differenzen, der 13,034 Mill. kg betragt. Zieht man 

18) Ann. Stat. 1912 S.127, 1919-1921 S.25O, 1922-1925 S.185. 
19) G. Mortara, Prospettive eoonomiche 1921 und folgende lahrgli.nge. 
20) Mov. Comm. 1910 3.3. O. 
21) Mov. Comm. 1911 Einl. S.106 Anm.8. 
22) Ann. Stat. 1904 S.253. 
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ferner in Betracht, daB die amtlichen Erhebungen bei all ihrer 
Unvollkommenheit dennoch im Laufe der Jahre gewisse Verbesse
rungen erfahren haben durften, je mehr man sich in den Land
gemeinden an die jahrlichen Zahlungen gewohnt hatte, so darf 
man ruhig auch fur die weiter zuruckliegenden Jahre, in denen 
der Gesamtertrag der Kokonernte relativ geringer war, einen 
Mehrertrag von 13 Mill. kg in Anschlag bringen, da die amtlichen 
Ergebnisse jener Jahre noch wesentlich unvollstandiger gewesen 
sein werden. 

Fur die Zeit vor 1863 belief sich die italienische KDkonernte 
nach der Feststellung des Landwirtschaftsministeriums aus dem 
Jahre 1879 auf 44,52 Mill. kg, nach Angaben des (privaten) sta
tistischen Jahrbuches von 1864 auf 51,3 Mill. kg 23). Durch 
unsere Erganzung warde die damalige Produktion auf 64 Mill. kg 
zu schatzen sein, eine Zahl, die nicht nur der oben erwahnten Be
rechnung der italienischen Abteilung auf der Londoner Aus
stellung im Jahre 1862 (65 Mill. kg) nahe kommt, sondern auch 
der Tatsache gerecht wird, daB die Seidenzucht urn die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts in Europa in ganz besonderer Elute stand. 
Zum Vergleich sei auf die franzosische Seidenzucht hingewiesen, 
deren Ertragnisse sich zahlenmaBig bis zur Mitte des 18. Jahr
hunderts zuruckverfolgen lassen. Die Kokonproduktion in Frank
reich war von einer durchschnittlichen Hohe von 4,2 Mill. kg in 
den Jahren 1801/1807 auf 10,8 Mill. kg in den Jahren 1821/1830 
und auf 24,2 Mill. kg in den Jahren 1846/1852 unmittelbar vor 
dem Ausbruch der Raupenkrankheit gestiegen 24). Diese Ziffer 
bedeutet einen Hohepunkt in der franzosischen Seidenproduktion, 
wie er in spaterer Zeit nie mehr wieder erreicht wurde. Die 
Annahme erscheint durchaus berechtigt, daB auch Italien, das 
Hauptseidenland Europas, zu dieser Zeit eine ahnliche Elute
periode durchmachte und besonders hohe Produktionsziffern er
reichte 25). Nach den amtlichen Zahlen hatte aber die italienische 
Produktionsziffer des Jahres 1870 (47,7 Mill. kg) trotz der un
mittelbar vorhergegangenen verheerenden Seuche die Produktion 

23) Siehe oben S.10f. 
2') M. Morand, Rapport sur les soies et les tis sus de soies, Exposition 

universelle de 1889 a Paris S. 3 (bei Ito, Eine Untersuchung iiber die Kon
kurrenz der Rohseidenproduktion zwischen China, Japan und den siideuro
paischen Liindern S.266). 

26) Vgl. auch Rondot, Lea soies Ed. I S. 55 (bei Ito a. a. O. S. 267) ; 
Silbermann a. a. O. S. 225. 
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vor 1863 bereits l1bertroffen, was nach Lage der damaligen Ver
haltnisse ganz unwahrscheinlich ist. 

Eine ganz genaue Berechnung der Berichtigungen fl1r die 
einzelnen folgenden Jahre ist natl1rlich heute nicht mehr moglich. 
In der beigefl1gten Tabelle stehen die in dieser Weise erganzten 
Ernteergebnisse an Kokons n i c h t verzeichnet, da sie nur bei 
der Besprechung der Gesamtentwicklung des italienischen Seiden
baues in den letzten 65 J ahren Verwendung finden, wah rend die 
Untersuchungen der einzelnen kl1rzeren Perioden sich auf die amt
lichen Zahlen stl1tzen ml1ssen, auf die aIle Angaben amtlicher und 
privater Art jener Zeit erklarlicherweis·e zurl1ckg.ehen. 

Zur Statistik der Rohseidenproduktion ist noch zu bemerken, 
da13 die einzelnen Jahresergebnisse in der Weise ermittelt werden, 
da13 die inlandische Gesamtproduktion an Kokons, die in der 
Agrarstatistik nach dem Gewicht der Kokons in frischem Zu
stande angegeben ist, durch die Zahl der Ergiebigkeit der Kokons 
an Rohseide, deren durchschnittliche Hohe in jedem Jahre fest
gestellt wird, dividiert wird; die meisten amtlichen und privaten 
Berechnungen der italienischen Rohseidenproduktion wenden diese. 
einfache Methode an, gehen somit nur auf die italienische Kokon
ernte zurl1ck und bieten demnach ein Bild des Gesamtertrages 
der alliS ihr e r z e u g bar e n Rohseide, nicht aber, wie man zu
nachst annehmen wl1rde, die Menge der in den italienischen 
Haspeleien tatsachlich erzeugten Rohseide 26)! Um diese 
letztere festzustellen, muB von der inlandischen Kokonproduktion 
die Menge der zur nachstjahrigen Raupenzucht benotigten Ko
kons, d. i. 10/0, abgezogen werden; ferner ist auch der reine Import 
an auslandischen Kokons, also abzl1glich der Mengen exportierter 
inlandischer Kokons, zu berl1cksichtigen; letzterer ist nkht gering 
und hat im Laufe der Zeit fl1r die Entwicklung der italienischen 
Seidenindustrie eine groBe Bedeutung erlangt. Die Kokons des 
Auslandes kommen zum wei taus groBten Teile in getrocknetem 
Zustande l1ber die Grenze und nur in geringen Mengen noch un
gedorrt, soweit sie namlich schon zur Zeit der Ernte im Juni und 
Juli eingefl1hrt werden. Da jedoch die Handelsstatistik diesen 
Unterschied nicht berucksichtigt, so werden die importierten Ko
kons in ihrer Gesamtheit als getrocknete betrachtet, ihr Gewicht 
mit 3 multipliziert - die frisch en Kokons verHeren durch das 
Dorren 2/3 ihres Gewichtes -, die so gewonnene Summe der in-

26) Stat. industr. Fasc.37 S.19. 
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landischen Kokonproduktion zugezahlt und die Gesamtsumme 
wiederum mit 12 dividiert, da durchschnittlich 12 kg frische Ko
kons auf 1 kg Rohseide gerechnet werden 27). 

Soweit diese Berechnung der Gesamterzeugung der ita
lienischen Raspeleien an Rohseide sich aber auf die Jahre 1863 
bis 1888 einschlieBlich erstreckt, zeigt sich in den amtlichen Ver
offentlichungen ein nicht zu ubersehender Fehler. Vergleicht man 
die Tabellen der italienischen Kokonproduktion und der aus dieser 
Produktion erzeugbaren Rohseide 28), so findet man als Ergiebig
keitsverhaltnis der Kokons durchschnittlich 15: 1; dieses Be
rechnungsverhaltnis ist in den Jahren 1864-1876 sogar etwas 
schematisch in runder Zahl durchgefuhrt, nur die Jahre 1863 
(15,43: 1) und 1865 (19,4: 1) machen eine Ausnahme. Mit dem 
Jahre 1877 beginnt eine genauere Feststellung der Ergiebigkeit 
der Kokons an Rohseide; das Verhaltnis in diesem Jahre betragt 
15,16: 1, 1878 steigt es auf 14: 1, sinkt dann wieder voriiber
gehend, steigt 1883 auf 13: 1 und erreicht erst im Jahre 1889 
die Rohe von 11,92: 1. Demgegeniiber sind aber die Zahlen der 
Tabelle der tatsachlichen Gesamterzeugung der italienischen 
Raspeleien an Rohseide mit Beriicksichtigung des Kokon
handels 29) fur die Jahre 1863-1891 gleichma.Big unter Zugrunde
legung eines Ergiebigkeitsverhaltnisses von 12: 1 aus der ent
sprechenden Tabelle der den italienischen Raspeleien zur Vel'
fugung stehenden Kokonmengen 30) berechnet. Aus dieser Be
rechnung el'geben sich dadul'ch Zahlen, die die wirkliche Gesamt
erzeugung der italienischen Raspeleien, berechnet nach den vorher 
festgestellten Verhaltniszahlen der e r z e u g bar e n Rohseiden
produktion, durchschnittlich urn 1/5 iibersteigen und sich erst in 
den letzten Jahren del' in Frage stehenden Periode del' Wirklich
keit nahern. Ohne Zweifel entspricht auch das Vel'haltnis von 
15: 1 durchschnittlich der Guteder in jener Zeit erzeugten Kokons, 
wie s~ch aus spateren Darlegungen uber diese Epoche ergeben 
wird. Einige Stichproben aus den behandelten Tabellen erweisen 
auch sofort die Unmoglichkeit jener Berechnung der tatsachlichen 
Gesamterzeugung nach dem Verhaltnis von 12: 1. 1m Jahre 1875 
betragt die italienische Kokonproduktion 46,1 Mill. kg, der Kokon-

27) Ann. Stat. 1897 S. 117 Anm. 1, 1898 S. 151 Anm. 2, 1900 S. 442 
Anm.2. 

28) Stat. industr. Fasc.37 S.13 bzw. S.19. 
29) Ebenda S. 20. 
30) Ebenda S. 13. 
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verbrauch der italienischen Haspeleien unter Berucksichtigung des 
Kokonhandels nur 45,2 Mill. kg, d. i. 900000 kg weniger. Die 
gesamte italienische Kokonproduktion wurde andererseits 3 Mill. kg 
Rohseide in diesem Jahre geliefert haben, die tatsachliche itali
enische Gesamterzeugung an Rohseide beliefe sich aber angeblich 
auf 3,7 Mill. kg, d. i. 700000 kg mehr. Benutzt man zu einer aIm
lichen Probe fur das Jahr 1881, in dem sich die Ergiebigkeit der 
Kokonernte schon auf 13,34: 1 gehoben hatte, die entsprechenden 
Zahlen der Tabellen, so steht einem geringeren Kokonverbrauch 
der Haspeleien von 38,4 Mill. kg bei einer einheimischen Pvo
duktion von 39,6 Mill. kg eine angeblich hoheve Gesamterzeugung 
von 3,2 Mill. kg Rohseide bei einem Gesamtrohseidenertrag der 
italienischen Kokonernte von 3 Mill. kg gegenuber. Werden jedoch 
die oben genannten ri,chtigen Verhaltniszahlen verwendet, so 
schwinden diese Widerspruche sofort. 

In der Tabelle III (im Anhang) sind daher die Zahlen fur die 
Gesamterzeugung an Rohseide und fur die Erzeugung aus impor
tierten Kokons in den italienischen Haspeleien auf Grund der 
entsprechenden Kokontabellen 31) fur die Jahre 1863-1888 em
schlie.l3lich neu berechnet worden. 

Die oben dargelegte Erganzung der amtlichen Statistik tiber 
die italienische Kokonerzeugung ist auch in entsprechender Weise 
auf die Statistik der italienischen Rohseidenproduktion vor 1889 
auszudehnen, da beide Statistiken, wie schon bemerkt, aufeinander 
beruhen. Die notwendige Erganzung der Zahlen der Kokonernte 
belief sich auf 13 Mill. kg Kokons. Un ter Verwendung des je
weiligen Verhaltnisses der Ergiebigkeit der Kokons an Rohseide, 
wie es fur die einzelnen Jahre aus den fruher angegebenen TabelIen 
berechnet werden kann, waren den amtlichen Feststellungen der 
Rohseidenproduktion in den Jahren 1863-1877 durchschnittlich 
860 000 kg zuzuzahlen; eine Ausnahme macht nur das Jahr 1865 
mit 670000 kg infolge der anormal geringen Ergiebigkeit der 
Kokons dieses Jahres. Schon 1878 steigt aber diese Zusatzmenge 
auf 930000 kg, wachst 1883 bis zu 1 Mill. kg, urn im weiteren 
langsamen Ansteigen 1890 die Holle von fast 1100000 kg zu er
reichen und damit auch dem Unterschied gleichzukommen, der 
sich durchschnittlich in den Jahren 1889-1897, in denen uns die 
Statistiken der alten und neuen Berechnungsart zur Verfugung 
stehen 32), zwischen den Ergebnissen dieser Statistiken zeigt. 

31) Ebenda S.13. 
32) Wah rend in den amtlichen lahrbiichern die Hohe der Kolronproduktion 
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In unserer Tabelle werden die erganzten Produktionszahlen 
fur Rohseide ebenfalls n i c h t aufgefuhrt, da sie nur der Betrach
tung der Gesamtentwicklung der italienischen Rohseidenpl'oduk
tion dienen sollen. 

Zu den in unserer Tabelle ill wiedergegebenen amtlichen 
Zahlen der italienischen RohseidenproduktirOn aus in I and is c hen 
Kokons ist ferner zu bemer~en, dafi sich die Ziffern der Jahre 
1863-1897 nach der alten Berechnungsmethode auf die aus der 
gesamten italienischen Kokonernte uberhaupt e r z e u g bare Roh
seide beziehen - daher ist aUICh die Summe aus dieser Produktion 
und derjenigen aus importierten Kokons groBer als die Menge 
der Gesamterzeugung -, wahrend die Zahlen der neuen Be
rechnungsmethode seit 1889 nur die in Italien selbst aus inlandi
schen Kokons erz.eugte Rohse~de berucksichtigen, also mit Abzug 
der exportierten inlandischen Kokons 33). Dieser Export von 
Kokons war jedoch schon in den 70er und 80er Jahren nicht sehr 
bedeutend und sank in der Folgezeit meist unter 20/0 der ge
samten Kokonernte, so daB auch die Zahlen der neuen Berech
nungsart fur die Vergleiche der Rohseidenproduktion der ver
schiedenen Lander des Weltmarktes dienen konnen. 

Nicht zu verwenden sind dageg,en die Zahlen der amtlichen 
Statistik fur die Rohseidenproduktion aus importierten Kokons 
in den J ahren 1889-1898 einschlieBlich 3;1.); wir geben sie in. 
unserer Tabelle aUJch nur der Vollstandigkeit halber wieder. 1m 
Beginn dieses Zeitabschnittes weisen diese Zahlen so erhebliche 
Schwankung'en und einen s-o starken Unterschied zu dem ganz 
regelmaBigen Verlauf dieser Produktion in den vorangegangenen 
drei J ahrzehnten auf, daB sich sofort Zweifel an ihrer Richtigkeit 
ergeben mussen, zumal soch auch in der allgemeinen Lage der 
Seidenindustrie in der damaligen Zeit keine gentigenden Grunde 
dafur finden lassen. Zieht man nun. aus der Handelsstatistik der 
betreffenden J ahr,e die Zahlen fur den Import an Kokons heran 35) 
und berechnet mit ihrer HiUe den Ergiebigkeitswert, den diese 
Kokons gehabt haben mussen, um jene Ergebnisse in der Roh-

noch bis 1903 auch nach der friiheren Erhebungsmethode angegeben wurde, 
werden die Rohseidenziffern schon fUr das lahr 1898 nur nooh nach der ver
besserten Methode angegeben; zum Vergleich der Ergebnisse de.r alten und 
neuen Berechnungsform stehen uns daher nur die lahre 1889-1897 zur Ver
fiigung. 

SS) Ann. Stat. 1904 S.300. 
S,) 0..0.. o. 
35) Ann. Stat. 1904 S.430. 
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seidenproduktion zu erzielen, so zeigen sich Werte, die au&rhalb 
jeder Grenze der Wahrscheinlichkeit oder sogar der Moglichkeit 
liegen. Fur die Jahre 1890 und 1892 ergeben sich Ergiebigkeits
werte von 23,88 bzw. 23,55:1, mit anderen Worten: inJahren, i.n 
denen Italien selbst uber eine gute Kokonernte mit guter Aus
beute (12: 1) verfugte, batten die italienischen Spinner aus
Iandische Kokons eingefuhrt, die wegen ihrer Minderwertigkei,t 
kaum die Transportkosten lohnten. Umgekehrt zeigt das unmittel
bar vorhergehende J ahr 1889 einen Ergiebigkeitswert der aus
landischen Kokons von 6,06: 1, d. h. eine so hohe Ausbeute, wiG 
si,e von den besten italienischen und franzosischen Kokonarten 
auch heute noch bei rationellster Zucht nicht annahernd erreicht 
wird. Zwischen diesen beiden Extremen schwanken die Ergebnisse 
der ubrigen genannten Jahre wahllos hin und her; erst mit dem 
Jahre 1899 erhalt der Ergi,ebigkeitswert einegewisse GleichmaBig
keit in der normalen Hohe von 13,5: 1, womit sich zugleich auch 
die aus den tatsachlichen Verhaltnissen in der Seidenindustri,e 
gegebene und fur die vorangegangenen Jahrzehnte von uns zahlen
maBig nachgewiesene gleichmaBig ansteigende Entwicklung di'eser 
Produktion in entsprechender Weise fortsetzt. Auf welcher 
Grundlage jene amtlichen Zahlen errechnet worden sind, ist aus 
den statistischen J ahrbuchern leider nicht zu ersehen; fur unsere 
UntersUJchungen sind sie wertlos und durch die entsprechenden 
Ziffern der ersten Zahlenreihe in den Jahren 1889-1897 zu er
setzen. In gle1cher Weise andern sich dann auch die Zahlen der 
zweiten Reihe fur die italienische Gesamterzeugungan Rohseide, 
die in der neuen Berechnungsmethode seit 1889 einfach durch 
Addition der Erzeugung aus inlandischen und aus importierten 
Kokons gewonnen wi rd. 

Eine kurze Erorterung machen noch die neuesten Berech
nungen der Kokon- und Rohseidenproduktion Italiens durch Prof. 
0- i 0 r g i 0 M 0 r tar a notwendig. Waren die statistischen Zahlen 
der amtlichen Agrarstatistikauch schon lange als fehlerhaft er
kannt und durch die Bemuhungen des Mailander Seidenverbandes 
verbessert worden, so glauht M 0 r tar a dennoch, daB auch die 
Berechnungen der Associazione SeriCc:1 Italiana noch zu niedrig 
seien und durch wesentlich hOhere Zahlen ersetzt werden muBten, 
urn ein wahres Bild der tatsachlichen ProduktionshOhe Italiens 
zu bieten. Urn dieses Ziel zu erreichen, geht M 0 rta r a auf um
gekehrtem Wege von der Handeisstatistik aus 36). Er stellt den 

36) Mortara, Prospettive economiehe 1924 S. 128 ff., 1925 S. 119 ff. 
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italienischen Export an Rohseide fur die Zeit seit 1914 fest, sub
trahiert von dieser Menge den gleichzeitigen Import an Rohseide 
sowie diejenige Quantitat an Rohseide, die aus importierten Kokons 
in Italien gewonnen wurde, indem er die in der Handelsstatistik 
nachgewiesene Menge der importierten Kokons mit demErgiebig
keitsverhaltnis 11,4: 1 kg (in seinem BUiChe von 1925 mit dem 
Verhiiltnis 11,73: 1 kg) in Rohseide umrechnet. Zu der auf dies-em 
Wege gewonnenen Menge zahlt er den VerbraUiCh der inlandischen 
Manufakturen hinzu, der freilich nur geschatzt werden kann. 
Nunmehr wird die Gesamtsumme im Verhiiltnis von 10: 1 in 
frische Kokons umgerechnet, der Export an inlandischen Kokons 
und der Verbrauch derselben zur nachstjahrigen Zucht hinzu
gezahlt und diese Summe mit jener anderen in Vergleich gesetzt, 
die auf dem Wege amtlicher oder privater Erhebungen und Be
rechnungen fur die inlandische Kokonproduktion der gleichen Zeit 
ermittelt worden ist. Aus dem Ergebnis schlieBt Mortara, daB die 
amtlichen Erhebungsziffern seit 1914 durchschnittlich urn ein 
voIles DrittelerhOht werden muBten, urn dem wirklichen Pro
duktionsertrage zu entsprechen. In einer fruheren Berechnung 
glaubt er, auch fur die Zeit von 1909 bis 1913 eine notwendige 
ErhOhung der amtlichen statistischen Zahlen urn 1/5 feststellen zu 
ktinnen 37). Gegenuber den Erhebungsergebnissen des Mailander 
Seidenverbandes ist zwar der U nterschied der Zahlen Mort a r a s 
nicht ebenso bedeutend, betragt aber z. B. fur das Jahr 1921 nicht 
weniger als 4,8 Mill. kg 38). 

Der Weg, den M 0 rta r a in seiner Ermittlung der inlan
dischen Konkonerzeugung Italiens einschlagt, ist vom rein metho
dischen Standpunkte aus sicher einwandfrei. Auch die Tatsache, 
da.B seine Ergebnisse selbst diejenigen Mailands ubertreffen, ist 
an skh nicht uberraschend, da direkte Erhebungen auch bei 
grtiBter Sorgfalt oft Lucken aufweisen und die Marktberichte, auf 
die sich der Mailander Verband in seinen Berechnungen vor aHem 
zu stutz en scheint, von spekulativen Einflussen, die auf den 
Kokonmarkten eine groBe Rolle spielen, vielleicht nicht immer 
ganz unberuhrt bleiben. Immerhin arbeitet der Seidenverband 
heute mit Methoden und Hilfsmitteln, die mit den en fruhererJahr
zehnte nicht verglichen werden ktinnen; das gleiche durfte sogar 
auch fur die amtlichen Erhebungen gelten, die heute in ihren Er-

37) Mortara a. a. O. 1921 S. 104. 
38) Mortara a. a. O. 1925 S.119. 
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gebnissen den Mailander Zahlen unvergleichlich naher stehen als 
einst. Somit durfte der bedeutendeAbstand der Zahlen M 0 rtaras 
gegenuber den amtlichen und Mailander Ziffern einige Bedenken 
wecken. Diese Bedenken verstarken sich noch, wenn man liest, 
da.B M 0 r tar a "mit einem Uberma.B von Vorsicht" die von ihm 
festgestellte Summe an Rohseide, die aus inlandischen Kokons 
hergestellt sein musse, mit dem Verhaltnis 10: 1 kg in frische 
Kokons umrechnet 39). Er selbst stellt fest, daB nach den jahrlichen 
Berechnungen der Associazione Serica auf Grund der praktischen 
Erfahrungen der Spinner die Ergiebigkeit der Kokons an Seide 
in den Jahren 1914-1922 zwischen 10,8 und 11,5 kg schwankte 
und der Durchschnitt 11,11 kg betrug. Vergleicht man die in 
unseren Tabellen I und III 40) wiedergegebenen Produktionszahlen 
fur Kokons und Rohseide in den Jahren 1914-1922, so ergibt 
sich im Durchschnitt ein Ergiebigkeitsverhaltnis von 11,3: l. 
Warum halt M 0 r tar a nicht an diesen doch wohl recht zuver
lassigen Zahlen fest? Will er die Fehlerhaftigkeit der amtlichen 
Erhebungen nicht zu kra.B hervortreten lassen, oder furchtet er 
vielleicht doch, in seiner eigenen Berechnung zu Zahlen zu ge
langen, die offensichtlich den Stempel starker Unwahrscheinlich
keit an sich tragen? Schon vorher rundet er eine von ihm be
rechnete Summe von 29 331 t Rohseide auf 29000 tab. Die 
Schatzung des Inlandskonsums an Rohseide, der nach Angabe der 
Associazi{)lle Serica Italiana jahrlich 1250 t, nach Aussage des 
bedeutenden Seidenindustriellen R 0 s as c 0 sogar 1500 t betragt, 
druckt er auf 1000 t herab. Auf diese Weise erhalt er eine Ge
samtproduktion an Kokons fur die Zeit von 1914 bis 1922 von 
386000 t und eine jahrliche Durchschnittsproduktion von 42900 t. 
Ein Blick auf unsere Tabelle zeigt, daB diese ProduktionshOhe 
nur in dem Jahre 1914 (46668 t) uberstiegen und im Jahre 1922 
(41735 t) annahernd erreicht wurde. Die Jahre 1917-1919 sind 
dagegen eine Zeit schwerster Krise, wie sie die Seidenzucht 
Italiens selten erlebt hat. Die Durchschnittsernte dieser neun 
Jahre berechnet sich daher nach unserer Tabelle auch nur auf 
35368 t. Hebt man aber nun die oben festgestellten, von M 0 r
tar a recht willkurlich vorgenommenen Reduzierungen der Zahlen 

39) Mortara a. a. O. 1924 8.129. Die auafiihrlicheren Darlegungen, die 
an dieser Stelle im Text und in der zweiten Anmerkung gegeben sind, liegen 
auch unaerer weiteren Besprechung zugrunde. 

40) Siehe im Anhang. 
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auf und benutzt in wirklich vorsichtiger Weise zur Berechnung das 
Ergiebigkeitsverhaltnis von 11,11: 1 und als durchschnittliehen 
Inlandskonsum die Menge von jahrlich 1200 t, so ergibt sich auf 
den handelsstatistischen Grundlagen M 0 r tar a s cine Gesamt
produktion fur 1914-1922 von 452000 t und eine jahrliche 
Durchschnittsproduktion von 50200 t. GewiJ3 lehnt es auch M 0 r -
tar a ab, die bisherigen Produktionszahlen schematisch um die 
Durchschnittsdifferenz von 14832 t zu erhohen; was aber an dieser 
Erhohung fur einzelne Jahre zu vermindern ware, mfiJ3te den 
fibrigen J ahresernten noch zugerechnet werden. 

Es dfirfte doch recht unwahrscheinlich s-ein, daJ3 die Mai
lander Associazione Berica derart groBe Produktionsmengen an 
Kokons, die im Verhaltnis zu den durch ihre Statistik erfafiten 
Quantitaten mit 41,9 0/0 im DU!1chschnitt gewi.B nicht unbedeutend 
genannt werden konnen, bei ihren Erhebungen ubersehen haben 
so11te. Auch die Klagen der Sachverstandigen fiber diese Zeit 
eines katastrophalen Ruckganges des italienischen Seidenbaues 
durften bei einer so bedelltenden Dur·ehschnittsernte kaum ver
standlich sein. 

Wenn Mortara aus seinen Berechnungen die Folgerung 
zieht, daB die Erhebungen der amtlichen Agrarstatistik fehlerhaft 
sind, so ist ihm in der FeststeHung dieser Tatsache zuzustimmen. 
Wenn er .aber andererseits die Zahlen der amtlic:hen Handels
statistik, auf die ·er sich stutzt, fur "hinreichend zuv·erlassig" 
erklart, so lassen sich nach den Ergebnissen seiner Berechnungen 
gewisse Bedenken gegen diese Auffassung nicht unterdrucken. 
Eine Nachprufung der Zuv'erlassigkeit der Handelsstatistik ist. 
hier nicht unsere Bache. Da von sachverstandiger, wenn auch 
privater Seite, namlich von seiten der Associazione Serica, uns 
Produktionszahlen zur Verffigung stehen, die nach einheitlicher 
Methode festgeste11t sind, cine genfigende Zuverlassigkeit zu ver
bfirgen scheinen und auch in den auslandischen Statistiken als 
maJ3gebend betrachtet werden, so dfirfte es fur den Zweck uns-erer 
Untersuchung vorteiIhafter sein, von den neuen F·estste11ungen 
Mortaras keinen Gebrauch zu machen. 



II. Die Raupenkrankheit in ltalien (1860-1870) und 
ihre Folgen fur die Lage des Seidenbaues und der 
Seidenindustrie. - Die Industriestatistik vom Jahre 1876. 

1. Die Lage der Seidenzucht und der Seidenindustrie Tor dem 
Ausbruch der Raupenkrankheit. 

In der ersten Rii.lfte des 19. Jahrhunderts stand die Seiden
raupenzucht in Italien, vor allem in den oberitalienischen Ge
bieten, in voller Elute. Die Spekulation hatte die Preise auf dem 
Kokonmarkte in den Jahren 1813-1819 in die Rohe getrieben 
und damit den Anreiz gegeben, die gunstigen naturlichen Verhalt
nisse Italiens fur die Raupenzucht moglichst auszunutzen. 
Burger l ) schatzt in seinem Reisebericht durch Oberitalien aus 
dem Jahre 1832, daB ein Drittel aller Maulbeerbaume nicht alter 
als 15 Jahre und drei Viertel nioht alter als 30 Jahre seien. Alle 
Klassen der Bevolkerung widmeten sich der Seidenerzeugung. Die 
Methode der Aufzucht und der Pflege der Raupen war zwar recht 
primitiv, das Ergebnis aber trotzdem sehr gut. Rechnet man die 
GewichtsgroBen der Angahen Burgers 2) in die spater ublichen 
einheitlichen Gewichte, so hatte die Aufzucht einer Unze Raupen
eier (= 27 g) einen Kokonertrag von 60,48 kg ergeben, was aber 
wohl etwas zu hoch geschatzt sein durfte; die Kokons lieBen sich 
in Rohseide durchschnittlich im Verhaltnis von 12: 1 kg um
rechnen; die Menge der nicht abhaspelbaren Kokons betrug durch
schnittlich 50/0 der Gesamternte, davon 1 % Doppelkokons 3). Die 
gewonnene Seide entsprach allen Anforderungen einer guten 
Qualitat in Glanz, Feinheit, Festigkeit und Elastizitat und stand 
in einigen bestimmten Provenienzen, z. B. aus Piemont und aus der 
Gegend von Brianza, selbst den besten franzosischen Cevennes
seiden kaum nacho Die Pachtvertrage, nach deren Bestimmungen 

l) Johann Burger, Reise durch Oberitalien Bd. 2 S. 28. 
2) a. a. O. S.47. 
3) a. a. O. S. 41 f. 

Tam b 0 r. Seidenbau. 3 
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die Kolonen auf dem flachen Lande im Rahmen des a~gemein 
ublichen Teilbaues auch die Seidenzucht auszuuben hatten, waren 
fur sie zwar gro.Btenteils sehr ungunstig und burdeten ihnen neben 
der Arbeit und einem Teil der Unkosten auch noch den gro.Bten 
Teil des Risikos der Aufzucht auf - wir werden spater noch Ge
legenheit haben, auf dieseFragen naher einzugehen-; immerhin 
war aber der zu erhoffende Gewinn so bedeutend, da.B der Raupen
zucht die gro.Bte Sorgfalt zugewendet wurde. fiber die Hohe der 
gesamten italienischen Kokonernte stehen uns amtliche Zahlen 
aUB dieser Zeit nicht zur Verfugung, da das geographische Italien 
politisch und wirtschaftlich ganz zersplittert war. Wir durfen 
aber fur den italienischen Se1denbau eine ahnliche starke Ent
wicklung annehmen, wie er sich uns in Frankreich zeigt 4), und 
die mehrfachen privaten Schatzungen der Kokonernte auf 
50-55 Mill. kg, die sich bei genauer Berechnung sogar auf uber 
60 Mill. kg steigern wurden 5), durften eher zu niedrig als zu hoch 
gegriffen sein. 

Soweit die gewonnenen Kokons nicht in kleinen Filanden 
(Haspeleien) der Hausindustrie sofort verarbeitet wurden, brachte 
man sie auf die zahlreichen Kokonmarkte, wie sie in den seiden
bautreibenden Distrikten fast in jedem kleinen Stadt chen abge
halten wurden. Hier spielte von jeher die Spekulation eine gro.Be 
Rolle. Dem Seidenbauer fehlten meist die notigen Einrichtungen, 
um seine Kokons zu dorren und sie dadurch vor dem vorzeitigen 
Auskriechen der Schmetterlinge und der damit verbundenen Zer
storung zu bewahren; er war also in der Regel gezwungen, seine 
Ware in der Zeit des gro.Bten Angebots der neuen Ernte an die 
Handler loszuschlagen. Eine einheitliche Organisation des Ab
satzes mit ausgedehntem Nachrichtenwesen existierte nicht. So 
stand er den Preisangeboten der Kaufer fast machtlos gegenuber. 
Ein starker Schutz lag fur ihn freilich in dem fast volligen Fehlen 
der auswartigen Konkurrenz. Die Zufuhren aus dem nachst
gelegenen Auslande waren gering und konnten in ihrer QUalitat 
den einheimischen Kokons im allgemeinen nicht gleichgestellt 
werden; die ostasiatische Produktion war auf dem europaischen 
Markte noch unbekannt. Hohe Zollmauern von Staat zu Staat 
zwangen auch den Spinner, sich mit dem Rohmaterial selner 
nachsten Umgebung zu versorgen. Aus diesem Konkurrenzkampf 

4) Siehe oben S.16. 
5) VgI. die Ausfiihrungen des Abschnittes I dieser Arbeit. 
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seiner Kaufer konnte der Seidenbauer nur Nutzen ziehen. Mochte 
ein Jahr auch nur einen geringen Gewinn durch mangelhafteErnte 
oder niedrige Preise gebracht haben, so glich vielleicht schon das 
folgende J ahr den Schaden wieder aus. Die Preise schwankten je 
nach Umfang und Gute der Ernte in bedeutendem Ma.Be. Fur die 
Zeit von 1832 bis 1861 stellte sich der Durchschnittspreis fur 1 kg 
Kokons auf dem Mailander Hauptseidenmarkt auf 4,77 Goldlire; 
die Durchschnittspreise des J ahrzehntes 1852-1861 zeigen mit 
5,82 L. eine stark steigende Tendenz; die DThrchschnittspreis€i 
der einzelnen Jahre dieser Periode von 1832 bis 1861 weisen aber 
von Jahr zu Jahr Schwankungen auf, die im Durchschnitt 310j0 
der erstgenannten Kaufsumme betragen, in ihrer einzelnen Hbhe. 
jedoch noch weit betrachtlicher sind 6), von denPreisschwankungen 
von Monat zu Monat innerhalb desselben J ahres ganz zu schweigen. 

Weit gefahrlicher als fiir den Seidenzuchter, der die Raupen
zucht nur als N ehenerwerb betrieb und in ungunstigen J ahren 
seine Existenz aus dem Getreidebau gesichert wu.Bte,war die Un
ausgeglichenheit der Marktverhaltnisse im Kokonhandel fur die 
Spinner. Der wertvolle Rohstoff war der Hauptausgabeposten fur 
ihren Betrieb, dem gegenuber die Unkosten fur die geringe maschi
nelle Einrichtung der Haspeleien und fur die billige Handarbeit 
auf dem Lande ganz zurucktraten. Gunstiger Einkauf des Roh
materials war meist entscheidend fur Gewinn oder Verlust seiner 
gesamten Tatigkeit. An eine Eindammung des rein spekulativen 
Kokonhandels durch eine Organisation der Spinnereibesitzer war 
damals uberhaupt noch nicht zu denken; dazu waren die Filanden 
selbst durchschnittlich kleinere Betriebe 7), die Unternehmer im 
Sinne der damaligen Zeit individua,listisch gerichtet. Doch aucn 
sie zogen ihre Vorteile aus den damaligen beschrankten Markt
verhaltnissen. Die N achfrage nach guten Seidenqualitaten fur 
Luxusbekleidung stieg; die Mode kannte noch keine gemischten 
Scidenstoffe, die unter Verwendung minderwertiger Seidenarten 
und anderer Textilstoffe mit billigen Effekten der soliden dauer
haften Ware Konkurrenz zu machen suchen. Die italienischen 
Seiden standen aber nicht nur in ihrer nattirlichen Qualitat, 
sondern auch in ihrer ersten Verarbeitung in den Spinnere~en allen 

6) Atti della commissione di indagine sulle industrie Vol. I S. 31 f. 
7) Burger berichtet, daB er auf seiner Reise wohl von einer Filande in 

Roveredo mit 200 Becken gehort, selbst aber keine groBeren als mit 60 Becken 
gesehen habe. 1m Gebiete von Verona gabe es iiberhaupt keine grollen Filanden, 
sondern jeder verspinne seine Kokons im eigenen Hause (a. a. O. S. 25 f.). 

3* 
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anderen voran, so daB selbst franzosische Seiden zum Spinnen und 
Zwirnen nach Italien ging·e'll. Die Konkurrenz auf den auslan~ 
dischen Rohseidenmarkten war gering und meist nicht ebenburtig, 
ein lohnender Absatz bei allgemein steigenden Preisen demnacb 
gesichert. Auf dem Inlandsmarkte selbst trugen die hohen Zoll(\ 
der einzelnen Staaten schon dazu bei, auch den schwachsten 
Filanden eine leidliche Existenz zu ermoglichen 8). 

Diese verhaltnisma.Bige Sicherheit des Absatzes fuhrte aber 
andererseits auch dazu, die technische Entwicklung der Haspeleien 
auf niedriger Stufe zu halten. Nur langsam burgerte sich die 
Verwendung des Dampfes an Stelle der offen en Feuerung zur Er
hitzung dar Haspelbecken ein trotz der gro.Ben Vorteile dieser 
neuen Methode, die schon 1805 von Gensoul in Vorschlag ge
bracht worden war; im allgemeinen hielt man an den alten jahr
hundertelang benutzten primitiven Einrichtungen fest. Wenn 
trotzdem die italienischen Seiden so hohe Vorzuge der V.erarbei
tung zeigten, so verdankten sie dieselben der gro.Ben Geschic.k
lichkeit der Spinnerinnen, unter denen sich die Kunst der Seiden
spinnerei von Generation zu Generation vererbt hatte und zu 
htichster Ausbildung gelangt war. Nicht mit Unrecht hat man ge
sagt, daB der Seidenfaden in seiner Qualitat von den geschickten 
Fingern der Spinnerin geradezu erst geschaffen werde. Es handelte 
sich in den Filanden um ausschlie.Bliche Frauen- und Kinderarbeit. 
Die Arbeiterinnen, fast ausnahmslos aus der Landbevolkerung, 
arbeiteten im Sommer von morgens 4 Uhr bis abends 8 Uhr mit· 
einer einstundigen Mittagspause und erhielten au.Ber einem Mittag
essen aus Reis fur den Tag 261/2 Soldi 9). Diese Entlohnung war, 
selbst an dem htiheren Geldwert der damaligen Zeit gemessen, 
gering, wenn es sich auch fur die La.ndbevolkerung meist nur urn 
einen Nebenverdienst in denjenigen Monaten handelte, in denen 
ihre Arbeitskraft auf den Feldern nicht benotigt wurde. Die 
Arbeit war sehr delikat und verlangte gro.Be Gewandtheit und 
Aufmerksamkeit, um dem zu spinnenden Seidenfaden die gleich
ma.Bige Starke und moglichste Reinheit von Schleifen, Knoten, 
Flocken und sonstigen Unsauberkeiten zu geben 10). Die Arbeits-

8) So war die Einfuhr verarbeiteter Seide in der Lombardei mit 78,60 L., 
in Parma mit 100-300 L., im Kirchenstaat mit 155-310 L., im Konigreich 
beider Sizilien sogar mit 668,91-796,85 L. pro Doppe1zentner belastet 
(Sombart a. a. O. S. 165). 

9) Burger a. a. O. S.25 (20 Soldi = 1 Lira). Dieser Lohnsatz galt oor fur 
erfahrene Spinnerinnen; die Lohne der Gehilfinnen waren bedeutend niedriger. 

10) Ober die zahlreichen Einzelheiten der technischen Einrichtungen der 
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ztit war in Anbetracht des sen au.Berordentlich lang; doch befinden 
wir uns noch in jener Zeit, in der selbst die Frauen- und Kinder
arbeit ohne jede.n gesetzlichen Schutz dem Spiel von Angebot und 
Nachfrage vollkommen ausgeliefert war. Besonders die ober
italienischen Gebiete waren dicht bevolkert und wi,esen auch einen 
starken jahrlichen Bevolkerungszuwachs auf, dessen Druck nocb 
nicht wie in spateren Zeiten durch eine ausgedehnte Auswande
rungsbewegung gemildert wurde. Das starke Angebot an guten 
Arbeitskraften, die gro.Be Bedurfnislosigkeit des italienischen 
Volkes und der Umstand, da.B es sich ausschlie13lich urn die ge
ringer bewertete Frauen- und Kinderarbeit handelte, erklaren jene 
an Ausbeutung grenzende lange Dauer und schlechte Entlohnung 
der Handarbeit bei allgemein guter Rentabilitat der seidengewerb
lichen Betriebe. 

Gegenuber der Spinnerei und Zwirnerei trat die Fertig
fabrikation in der Seidenweberei vollkommen in den Hintergrund. 
Auf den Auslandsmarkten konnten die italienischen Seidengewebe 
schon wegen ihrer geringen qualitativen Bescbaffenheit nicht mit 
den Erzeugnissen anderer Lander konkurrieren. Aber selbst im 
Inlande fanden sie nur einen schwachen Absatz, obwohl die 
Schutzzolle der einzelnen italienischen Staaten teilweise jede aus
landische Einfuhr durch ihre Hohe geradezu unterbanden 11). Fur 
alle besseren Gewebearten blieb man auf die auslandische Pro
duktion a?-gewiesen. 

Volkswirtschaftlich betrachtet waren Seidenbau und Seiden
industrie fur Italien von gro.Bter Bedeutung. Fur die Privatwirt
schaft eine Quelle des Reichtums, fur die Staatskasse ein guter 
Steuerz.ahler, auf dem inlandischen Arbeitsmarkte eine Moglich
keit, Hunderttausenden arbeitsfreudiger Hande lohnende Be
scMftigung zu geben, auf dem Weltmarkt in gesicherter, uber
ragender, fast unbestritten herrschender Stellung 12), in seinem 

Spinnerei und des gesamten lfuspel-, Spinn- und Zwirnverfahrens vgl. die 
ausgedehnten Erorterungen bei Silbermann, Die Seide Rd. I, 4. Abschnitt. Wir 
beriihren hier nur diejenigen Punkte, die fiir unsere weitere Untersuchung von 
Bedeutung sind. 

11) Vgl. die bei Sombart (a. a. O. S. 165) angegebenen Zollsatze, die selbst 
die von uns oben angefiihrten Zollsatze auf vetarbeitete Seide noch bei weitem 
iibersteigen. 

12) Nach einer Berechnung von Dum a s betrug der Wert der Kokon
produktion in Europa im Jahre 1857 im ganzen 411 Mill. L., wovon 108 Mill. 
auf die franwsische, 281 Mill. auf die italienische Produktion entfielen. (Rela-
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Produkt selbst Sinnbild hoher Kultur und kunstlerischer Fertig
keit, war das Seidengewerbe stets der Stolz des wirtschaftlichen 
ltalien und als bedeutendster italienischer Erwerbszweig auch so 
tief mit dem gesamten einheimischen okonomischen und sozialen 
Leben der Bevolkerung verknupft, daB Schwankungen und Krisen 
im Seidengewerbe nicht ohne nachteilige Wirkungen fur <lie ge
samte italienische Volkswirtschaft bleiben konnten, daB andrer
seits aUerdings auch das Seidengewerbe, wie wir sehen werden, 
von Anderungen im okonomischen Leben, die jenem Gewerbe an 
sich ganz fern lagen, in betrachtlicher, ja manchmal entscheidender 
Weise in Mitleidenschaft gezogen und in seiner inner-en Entwick
lung beeinfluBt wurde. 

2. Die Fleckkrankheit (pebrina) und ihre Bekllmpfung. Die Einffthrung 
ostasiatischer Raupenrassen und ihr nachteiliger Ein:ftu13 auf die 

italienische Seidenzucht. 

Die erste schwere Krise, deren weitverzweigte Auswirkungen 
sich bis in die Gegenwart fortsetzen soUten, traf das Seiden~ 
gewerbe gleich im Beginn des unserer Untersuchung zugrunde ge
legten Zeitabschnittes. Ihr Ausgangspunkt lag im Seidenbau, 
also in dem Fundament der gesamten Seidenindustrie, mit dem 
diese in Italien mehr als in allen anderen Landern Europas in 
ihrern ganzen Bestande aufs engste verbunden war. Es handelt. 
sich urn den Ausbruch der Fleckkrankheit unter den Seidenraupen, 
die um das J ahr 1852 zuerst in SUdfran~reich auftra't, sich in 
den 60 er J ahren auch in ganz ItaiLln verbreitete und die itali
enische Seidenzucht bis an den Rand ihrer Vernichtung fuhren 
soUte. 

Die Seidenraupen verlangen eine aufmerksame Wartung und 
Pflege. GroBe Sauberkeit der Aufenthaltsraume, gute Luftung, 
gleichmaBige und an das jeweilige Entwickiungsstadium derRaupen 
angepaBte TempeJ;atur, haufiger Wechsel und mit zunehmendem 
Wachstum der Raupen auch standige VergroBerung der Lagerungs
statten, sorgsam ausgewahltes Futter, rechtzeitige Auslese, falls 
sich bei einzelnen Tieren ungewohnliche Merkmale zeig-en sollten, 
sind unbedingte Erfordernisse, wenn nicht plOtzlich ausbrechende 
Krankheiten innerhalb weniger Tage ganze Bruten fur immer ver
nichten und dem Seidenzuchter schweren Schaden zufugen sollen. 

zione intorno aile condizioni dell' agricoltura nel quinquennio 1870-1874 
Vol. II p. 395; bei Ellena., La statistica di alcune industrie italiane S.40.) 
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Neben der Kalksucht und Schlafsucht gehOrt vor aHem die Fleck
krankheit (pebrina) zu den gefahrlichsten Raupenseuchen 13). Es 
handelt sich bei der letzteren urn einen mikroskopischen Pilz 
(nos1ema bombyci), der mit der Nahrung in den Korper der Raupe 
gelangt, ihre inneren Organe infiziert, ihr d~e Fre.Blust und Leb
haftigkeit nimmt, auf der Raut, vorwiegend nahe am Kopf 
schwarze Flecken auftreten und das Tier in wenigen Tagen ab
sterben la13t. Diese Krankheit ist nicht heilbar, ansteckend und 
erblich; sollen die noch gesunden Raupen gerettet werden, so ist. 
sofortige Desinfektion del' Zuchtraume mit Chlor und Kalkmilch 
unbedingt erforderlich. Die Pebrina stammt aus lndien und China, 
wo sie abel' unter den viel geslinderen und widerstandsfahigeren 
asiatischen Rassen nur geringen Schctden anrichtet; durch impor
tierte Raupeneier nach Europa eingeschleppt, hat sie dagegen 
unter den in l.anger Zucht verfeinerten und kultivierten, in ihrer 
Vitalitat abel' stark geschwachten Raupenarten der europaischen 
Lander wie eine verheerende Seuche gewirkt und in einzelnen 
Gegenden die Seidenzucht fur imrner vernichtet. Von Sudfrank
reich brei tete sie sich uber Spanien und ltalien aus; nur di,e lnse! 
Sardinien und die Schweizer Kantone Tessin und Graubunden 
blieben verschont; ebenso hielten sich in einigen hochgelegenen 
Orten Mittelitaliens und irn Tiroler Gebiet die einheirnilschen 
Rassen ohne aIlzu schweren Schaden. Dagegen wurden irn weiteren 
Laufe der Jahre Suddeutschland, del' Balkan, Kleinasien, Persien, 
Sudru.Bland und del' Kaukasus von del' Epidemie anfs schwerste 
heirngesucht; soweit die europaischen Raupenrassen vorwiegend 
gezuchtet wurden, fielen sie der Krankheit massenweise zum 
Opfer. Erst in Zentralasien, wo vOirwiegend einheirnische und ost
asiatische Rassen zur Aufzucht benutzt wurden und seit alters
her die Gewohnheit bestand, aIle drei oder vier Jahre die Raupen
eier aus entfernten Orten neu zu beziehen, scheint die Epidernie 
zurn Stillstand gekornmen zu sein. 

Die Wirkungen der Fleckkrankheit zeigten sich zunachst in 
e.imern katastrophalen Sturz der Produktionsziffern fur Kokons 
und Rohseide. Die Kokonerzeugung Frankreichs hatte in all
mahlichern Aufstieg urn das J ahr 1850 die Rolle von tiber 
30 Mill. kg erreicht; nach dern Ausbruch der Krankheit sank 
die Produktion irn Jahre 1856 auf 10 Mill. kg, im Jahre 1865 auf 

13) Dber die Krankheiten der Seidenraupe und ihre Schmal'otzer vgl. 
Silbermann a. a. O. S. 213 ff.; Seitz, Die Seidenzucht in Deutschland S. 212 ff. 
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6 Mill. kg Kokons H). Trotz grol3ter Anstrengungen der fran
zosischen Seidenzuchter mit Unterstutzung der Regierung ist 
dieser schwere Verlust nie mehr ausgeglichen worden, einem 
vorubergehenden geringen Aufstieg folgten neue schwere Ruck
schlage in den Jahren 1876 und 1879; auch in den. 90er Jahren 
erreichte die franzosische Kokonproduktion nicht einmal mehr die 
Hohe von 10 Mill. kg 15), doch m6gen hier auch andere wirt
schaftliche Grunde mitgesprochen haben. 

Die Entwicklung in Italien bietet €lin wesentlich anderes Bild. 
Erst in den 60er J ahren trat hier die Fleckkrankheit als ver
nlchtende Seuche auf. In zwei Jahren sank die italienische Ko
konproduktion auf 26 Mill. kg (1864), d. h. auf die Halfte der 
fruheren Erzeugung. Auch die folgenden Jahre 16) brachten nur 
eine allmahliche Steigerung; erst am Ende dieses Jahrzehnts 
finden wir wieder eine Kokonernte von 47,7 Mill. kg; im Jahre 
1871 ist mit 52 Mill. kg die ehemalige Produkti,onsh6he wieder 
erreicht. Damit war aufierlich diese schwere Krisis, wenn wir 
Frankreich als Gegen.beispi,el betrachten, in verhaltnismafiig 
kurzer Zeit uberwunden. Der erfolgreiche Kampf der italienischen 
Seidenzuchter zeugt davon, wie eng das italienische Yolk mit dem 
Seidenbau verknupft war und wie hartnackig und entschieden es 
ihn sich zu erhalten suchte. Schon aus diesem Grunde ware es von 
Interesse, das Vorgehen der italienischen Seidenbauer naher zu 
betrachten. Eine eingehendere Untersuchung bietet uns aber auch 
die Moglichkeit zu beurteilen, ob mit der au£eren Steigerung der 
Kokonerzeugung auch ihr innerer Wert, der durch die Epidemie 
stark gelitten hatte, wieder der alte geworden war, und in weiterer 
Hinsicht, ob die ma£gebende Stellung der italienischen Seiden
erzeugung auf dem Weltmarkte infolge der uberstandenen Krise 
keine wesentlichen Veranderungen ,erfahren hatte. 

In den ersten Jahren der Seuche suchte man den Verlust 
an Bruten durch Einfuhr von Raupeneiern aus den noch verschont 
gebliebenen Gebieten Suddeutschlands und der Levante (Balkan
staaten, Griechenland, Kleinasien und Syrien) auszugleichen. 
Bald waren aber auch diese Gegenden von der Epidemie befallen, 
die Eirifuhren aus der Sudschweiz und Sardinien vermochten den 
Bedarf nicht zu deck en ; zudem hatten sich ja gerade diese ein
heimischen Rassen als besonders widerstandslos gegen die Krank-

H) Silbermann a. a. O. S.229. 
16) Ito 1&. a. O. S. 266. 
16) Vgl. Tabelle I im Anhang. 
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heit erwiesen. Die Einfuhr der gesiinderen und kraftigeren ost
asiatischen Rassen hatte aber gerade die verheerende Krankheit 
eingeschleppt. Es mu.Bte daher ein Mittel gefunden werden, die 
Krankheitskeime vor Beginn der Aufzucht rechtzeitig zu ent
decken. Hier erwies sich die neue Methode Pas t e u r s , die Zellen
grainierung, als einziges, aber auch sicheres Schutzmittel. N ach 
dieser Methode wurde jeder weibliche Schmetterling nach der 
Paarung in einer Zelle aus Karton einzeln abgesondert; war die 
Ablage der Eier erfolgt, so wurden diese sowie der Schmetterling 
einer genauen mikroskopischen Untersuchung unterzogen, und 
erst nach Feststellung des Fehlens jeglicher Krankheitskeime 
durften die Eier zur Aufzucht verwendet werden; die infizierten 
Zellen wurden samt ihrem Inhalt vernichtet. Dieses Verfahren 
erscheint zunachst etwas kompliziert, wird aber in den besonderen 
bakologischen Beobachtungsstati()nen, an die diejenigen Raupen
zuchter, die sich mit der HerstellU'ng der "Grains" besonders be
fassen, dieselben einsenden, mit besonderen Vorrichtungen ver
haltnisma.Big leicht dUTchgefuhrt. Die Benutzung von Eiern del' 
eigenen, selbst gesunden vorjahrigen Aufzucht fur die folgende 
Zuchtperiode bietet dagegen dem Seidenzuchter keine sichere Ge
wahr fur die Vermeidung del' Fleckkrankheit. 

Nach diesem neuen System konnte man auch die Einfuhr del' 
ostasiatischen Rassen wagen, urn den Verlust del' eigenen Bruten 
zu ersetzen oder den noch vorhandenen durch Kreuzungen mit 
den ostasiatischen Rassen neues Elut zuzufuhren. Wegen seines 
den italienischen Verhaltnissen am besten entsprechenden Klimas 
kam hie,rfur vor allem Japan in Frage. 

Auf den japanischen Inseln hatte die Seidenkultur seit vielen 
Jahrhunderten unter dem EinfluB der Regierung in hoher Elute 
gestanden. 1m 17. und 18. J ahrhundert trat jedoch ein Umschwung 
ein; hatten die Burgerkriege der vorangegangenen Zeit das Ge
werbe schon sehr gehemmt, so zeigte nunmehr die Regierung das 
Bestreben, das Yolk zur Einfachheit zu erziehen; seidene Klei
dung durfte nul' noch an besonderen Festtagen getragen werden; 
die Seidenzucht trat hinter der Baumwollkultur so stark zuruck, 
da.B Rohseide zum Importartikel wurde. Die Lage anderte sich 
erst mit der Erschlie.Bung Japans fiir den weltwirtschaftlichen 
Handel. Als im Jahre 1853 der Hafen von Nagasaki, im Jahre 
1860 derjenige von Yokohama sich den auslandischen Handels
schiffen offnete, bedurfte man in Japan eines hochwertigen Aus
tauschartikels, urn den Import des Auslandes bezahlen zu konnen. 
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Dadurch erhielt dIe Rohseide als begehrtester japanischer Han
delsartikel seine fruhere Bedeutung wieder; die japanischeSeiden
zu:cht nahm einen ungeahnten Aufschwung. Schon in den 70er 
Jahren belief sich die japanische Kokonernte auf 20-25 Mill. kg 
und stieg im folgenden Jahrzehnt fast auf das Doppelte 17). 

Zugleich bemuhte man sich, das alte japanische Haspelver
fahre'll den europaischen Anforderungen anzupassen. Die Ausfuhr 
von Raupeneiern war jedoch unter Todesstrafe verboten; der 
dringende Bedarf des durch die Raupenkrankheit zerstorten 
europaische'll Seidenbaues fuhrte aber auch hierin zu einer raschen 
Anderung. Di,e Ausfuhr nahm seit 1864 einen derartigen Umfang 
an, da.B sich die Regierung genotigt sah, das Verbot aufzuheben. 
Die Raupeneier wurden in Mengen von etwa 25 g auf 35 cm 
langen und 25 cm breiten, aus den Fasern der broussonetia pa
pyrifera hergestellten Papierbogen angeklebt exportiert. Dies€ 
Ausfuhr umfa.Bte schon im Jahre 1865 2450000 Kartons, sank 
dann bei zunehmender Wiederherstellung der europaischen Seiden
zuchten auf 1018000 Kartons im Jahre 1876 und 75060 Ka.rtons 
im Jahre 1883. Die Gesamtausfuhr Japans nach Europa in der Zeit 
von 1864 bis 1880 belief sich auf 21 750000 Kartons im Werte 
365 Mill. Frcs 18). Ein betrachtlicher Teil dieser Ausfuhr ging 
nach Italj,en, das dadurch nieht nur seine Seidenzucht vor dem 
Untergange J.1ettete, sondern ilire Erz,eugung wieder zur fruhef(~n 
Hohe zu steigern vermochte. Der Import an Raupeneiern war in 
Italien schon vor der Krankheitsperiode bedeutend gewesen und 
dj,ente wohl der zunehmenden Ausbreitung der Seidenzucht. 1862 
betrug er 50045 kg. 1m folgenden J abe stieg er auf 56129 kg, 
um im Jahre 1864 auf 15926 kg plotzlich zu sinken; die bis
herigen Hauptlieferungsgebiete (Balkan, Kleinasien, Syrien) 
waren ebenfalls von der Pebrina heimgesucht worden. Schon im 
folgenden JahJ.1e wuchs aber di,e Einfuhr infolge der japanischen 
Sendungen auf 61002 kg, dm Durchschnitt des J ahrfunfts 1866 
bis 1870 sogar auf 96543 kg. Das Jahrzehnt 1871-1880 zeigte 
einen durchschnittlichen Import von 68000 kg; dann sank dies€ 
Zahl fur 1881-1885 auf 18 000 kg, fur 1886-1890 auf 
12000 kg 19). 

17) Silhermann 13.. a. O. S.263. 
18) Silhermann a. a. O. S. 264 f. 
19) Ann. Stat. 1878 Teil 2 S. 50 f., 1889/90 S. 683. An letzterer Stelle 

wird in Anm. 2 damuf hingewiesen, daB die in der Zollstatistik angegebenen 
Mengen his zum Jahre 1879 hOher sind als in Wirklichkeit, da sie auch das 
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Wichtiger war aber die Frage, ob es gelungen war, 
durch d.iJes.e Auffrischung und Kraftigung der italienischen 
Raupenrassen auch di,e fruhere hohe Qualitat ihres Erzeugnisses 
wiederherzustellen; dies war aber zunachst nicht der Fall. Sehen 
wir selbst von der groBen Zahl verschi,edenartiger seideerzeugen
der Raupenarten ab und beschaftigen wir uns nur mit der ge
wohnlichen Maulbeerraupe, so finden wir dennoch in dieser ,einen 
Art verschiedene Rass-en mit stark vooeinander abweichenden 
Eige,nschaften ihrer Seidenerzeugnisse; diese Eigenschaften haben 
ihre Ursache in der jeweiligen Nahrpflanze der Raupe und dem 
Boden, auf dem jene wachst, sowie in del' Verschiedenheit des 
Klimas; sorgfaltige und geeignete Zucht vermag diese Eigen
schaften noch zu verstal'ken und zu veredeln. Bei der Beurteilung 
der Qualitat einer Raupenrasse sind vor all em Glanz, Festigkeit, 
Elastizitat und Feinheit der von ihr gewonnenen Seide zu beruck
sichtigen; nicht minder aber auch die Regelma13igkeit in der Bil
dung der einzelnen Kokons, dte Lange des abhaspelbaren Seiden
fa.dens, die verhaltnisma13ige Anzahl der Doppelkokons (doup
pions) und sonstiger fehlerhafter Kokons, die sich in einer Ernte 
tinden. In all diesen Punkten. ,erreichten aber die japanischen 
Rassen lim allgemeinen bei weitem nicht die Gute der alten ita
lienischen Rassen, obwohl sich naturgema13 auch bei diesen starke 
Untel'~chiede zwischen den Erzeugnissen der einzelnen Provinzen, 
der gebirgigen Gegenden und der Tiefebene zeigten.. Die Ergiebig
keit der Kokons an Rohseide war nach del' Uberwindung der 
Fleckkrankheit in Italien auf das Verhaltnis 15: 1 g,esunken. 
ZahlenmaJ3ig leicht zu erfassen ist auch das prozentuale Verhalt
nis der Doppelkokons in der Produktion einer Rasse 20). Die 
syrische Rasse Belladis liefert 20-40 % Doppelkokons, die ja
panischen Rassen einmaliger Jahresernte 12-150/0, zweimaliger 
Ernte 20-30 % ; bei den europaischen Raupenrassen betruge.n 
die Doppelkokons dagegen. s'elten mehr als 6-8 0/0 der Gesamt-

Gewicht des Verpackungsmaterials enthalten. Der schon an sich unwahr
Bcheinliche Sturz der Importziffer von 102000 kg im Jahre 1879 auf 24 000 kg 
im Jahre 1880 findet damit seine Erklii.rung; das Bild der Gesamtentwick
lung dieser Einfuhr wird aber dadurch nicht beriihrt. 

20) Doppelkokons entstehen dadurch, daB sich zwei Raupen zum Spinnen 
eines gemeinsamen Kokons vereinigen, in dem sich dann beide Raupen ver
puppen. Durch die hieraus sich ergebende Verbindung von zwei Seidenfliden in 
einem Kokon und das entstehende Fadoogewirr sind diese Kokons nur schwer 
oder meist gar nicht abhaspelbar und ko.nnen nur durch Krempeln und Kammen 
zur Herstellung von Schappeseide Verwendung finden. 
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ernte 2i). Von gro.6er Bedeutung ist auch fernerhin die Ausbeute 
an Kokons, die eine Unze Raupeneier bietet und die zwar durch 
sachgema.Be Behandlung .in allen Rassen gesteigert werden kann, 
in ihrer relatiV'en Hohe aber von der verwendeten Rasse wesent
lich abhangig ist. 1m Jahre 1880, in dem nur erst 26,7 0/0 der ge
samten italienischen Kokonernte aus Kokons einheimischer Rassen 
bestanden 22), betrug die Ausbeute an Kokons auf eine Unze 
Raupeneier (27 g) durchschnittlich 24,22 kg; dabei entfiel aber 
auf die gelben und wei.6en reinen oder auch gekreuzten inlan
dischen Rassenein Ertrag von 30,17 kg, dagegen auf die ja
panischen grtlnen in Italien reproduzierten Rassen nur ein solcher 
von 23,05 kg, auf die japanischen grtlnen direkt eingeftlhrten 
Rassen sogar nur ein Ertrag von 22,08 kg Kokons 23). Gewi.B gab 
e'S auch in Japan Seidenarten, die den guten italienischen Rassen 
in manchen Eigenschaften vielleicht nachstanden, sie aber in an
deren auch wieder tlbertrafen. Es war aber wohl kaum zu er
warten, da.B die J apaner ausschlie.Blich ihre besten Rassen nach 
Europa zum Wiederaufbau der dortigen Seidenkultur senden 
wtlrden, zumal die japanische Raupenzucht selbst durch die im 
Hinblick auf die gtlnstige Konjunktur tlberma.Big gesteigerte 
Grainerzeugung im Laufe der Jahre in ihrer Qualitat zu sinken 
begann und die japanische Regierung sich veranla.Bt sah, durch 
strenge Verordnungen einzuschreiten. 

Somit hatte der italienische Seidenbau zwar schon im Jahre 
1871 mit einer Kokonernte von 52 Mill. kg die Produktionskrisis 
des vorangegang,enen Jahrzehnts au.Berlich tlberwunden; aber 
diese neue Produktion stand ihrem inneren Werte nach der 
frtlheren auch nicht annahernd gleich. Die schweren Rtlckschlage 
in den 70er Jahr,en, die die italienische Kokonernte zeitweilig 
sogar noch unter das Niveau des schwersten Krisenjahres 1864 
herabdruckten - die Jahre 1876 und 1879 brachten nur Emten 
von 15 bzw. 19 Mill. kg Kokons - mochten teilweise durch un
gtlnstige Witterungsverhaltnisse oder, wie Silbermann meint2i), 
durch eine ungesunde Forcierung der Produktion verursacht sein, 
zeigen aber auch, wie unzuv,erlassig das zur Aufzucht verwendete 
Material war. Es bedurfte noch einer langen, zielbewu.Bten und 
angestrengten Arbeit der italienischen Ztlchter, urn die wertvollen 

2i} Silbermann a. a. O. S.343. 
22} Ann. Stat. 1889/90 S.684. 
2S} Ann. Stat. 1889/90 S.650 bzw. S.614. 
2'} a. a. O. S. 225. 
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einheimische:n Rassen wiederherzustellen und sich von der Ein· 
fuhr und Aufzucht minderwertiger ostasiatischer Rassen un· 
abhangig zu machen. Nur auf diesem Weg'e konnte aber die 
scMdlichste Auswirkung der uberstandenen Krankheitsperiode 
auf den italienischen Seidenbau wieder beseitigt werden, die auBer· 
ordentliche Verschlechterung der fruheren hohen Qualitat des ita· 
lienischen Seidenerzeugnisses, auf der die Vormachtstellung Ita· 
liens auf dem Seidenmarkte zum groBen Teil beruht hatte. 

1m Jahre 1877, also zur Zeit der oben genannten Ungliicks· 
jahre, stammten nur 13,80/0 der gesamten Kokonernte von ein· 
heimischen Rassen her. Infolge der energischen Arbeit der Seiden· 
ziiehter mit Unterstl1tzung der Regierung anderte sich dieses 
Bild aber bald. 1880 stieg die Kokonmeng'e einheimischer reiner 
nnd gekreuzter Rassen auf 26,7 % der Gesamternte, 1883 auf 
41,20/0, 1886 auf 52,9 0/0, 1888 auf 59,50/0 und 1893 auf 89,6 0/0. 
Entsprechend sank von 1880 bis 1893 die Menge der Kokons aus 
reproduzierten auslandisehen Rassen von 39,40/0 auf 8,9 0/0, die· 
jenige aus originar eingefiihrten griinen japanischen Rassen VDn 
33,80/0 sogar auf 1,50/0 16). Mit der zunehmenden Wiederher
stellung und Aufzucht der einheimischen Rassen hob sich auch 
wieder die Ergiebigkeit der geernteten Kokons an Seide. Seit dem 
Auftreten der Fleckkrankheit war die A usbeute von 12: 1 auf 15: 1 
gesunken. Dieses durchschnittliche Ertragsverhaltnis blieb unver
andert bis zum Jahre 1876, besserte sich dann allmahlich auf 
14: 1, erreichte 1883 die Hohe von 13: 1 und im Jahre 1889 zum 
ersten Male wieder die frl1here Ausbeute von 12: 126). In gleicher 
Weise stieg auch die durchschnittliche Ernte an Kokons aus einer 
Unze Raupeneier, wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist. 

Ausbeute an Kokons pro Unze Raupeneier: 

1878 ca. 20 kg Kokons 27) 
1880 24,22 " ,,28) 

Dnrchschnitt 1881-1885 25,91" " 

16) Silbermann a. a. O. S.226. Ann. Stat. 1889/90 S. 684, 1895 S.410. 
Entsprechend iinderten sich auch die verwendeten Mengen der verschiedenen 
Arten dar Raupeneier (vgI. die Tabellen a. a. 0.) bei sinkender Einfuhr aus
lii.ndischer Rassen. 

28) Die angegebenen VerhaItniszahlen beruhen auf Berechnungen auf 
Grund der betreffenden Tabellen fur die Kokon- und Rohseidenproduktion 
(Stat. industr. Fasc.37 S.13 u. 19). 

17) Silbermann a. a. O. S. 226. 
18) nach der Tabelle in Ann. Stat. 1904 S.253. 
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Durchschnitt 1886-1890 31,61 kg Kokons 
,. 1891-1895 39,58" ,,(52,19 kg Kokons) III) 
" 1896-1900 43,78" ,,(58,51 " ,,) 

Eine vollige Unabhangigkeit der italienischen Seidenzucht 
von der Einfuhr und Verwertung ostasiatischer Rassen war aus 
praktischen Grunden nicht durchzuffihren. Die schnelle Aus
breitung der Fleckkrankheit und ihl'e vernichtenden Wirkungen 
unter den ,einheimischen Raupenrassen hatten gezeigt, wie aufier
ordentlich schwach die Widerstandskraft der letzteren gegenuber 
Infektionen war. In dem Mafie, wie man in planma..6iger AufzuchU 
aus den Bruten stets jene Kokons fur die neue Zuchtperiode aus
gewahlt hatte, die sich am ertragsreichsten und in der Seiden
qualitat als besonders hochwertig erwiesen hatten, war zwar das 
Seidenerzeugnis dieser Rassen von Jahr zu Jahr wertvoller ge
worden, durch dieenge Blutsverwandtschaft zeigten sich aber 
starke Degenerationserscheinungen, die nicht nur jene Neigung 
zu Infektionskrankheiten, sondern nacheinigen Forschern sogar 
verminderte Fruchtbarkeit bis zur ganzlichen Produktionsunfahig
keit zur Folge hatten. Kreuzungen mit anderen Rassen konnten 
dieses Unheil allein verhuten. Auf diese Weise hoffte man auch 
der Schlafsucht 30) unter den Raupen, die neben der Pebrina den 
grofiten Schaden anrichtete, Herr zu werden. Wir sehen daher 
auch, daB jener oben genannte Prozentsatz von 89,60/0 im Jahre 
1893 fur Kokons I'einheimischer Rasse sich nur zu 49 0/0 aus 
Kokons reiner weifier oder gelber Rasse und zu 40,6 0/0 aus Kokons 
gekreuzter gelber Rasse zusammensetzt. In der Folgezeit anderte 
sich dieses Verhaltnis der rreinen Rassen zu den gekreuzten in 
der italienischen Kokonproduktion noch starker zugunsten der 
letzteren. In der Kokonernte 1894 entfielen von 91 % Kokons 
einheimischer Rassen schon 43,5 % auf die gekreuzten und 47,5 0/0 

auf die reinen Arten. Zehn Jahre spater in der Kokonernte des 
Jahres 1903 ist die Kokonproduktion aus einheimischen Rassen 

29) Mch der Tabelle in Ann. Stat. 1905-1907 S.404, die auf Grund 
der neuen Berechnung der italienischen Kokonproduktion durch die Associazione 
series in Mailand (vgl. die obigen Ausfiihrungen in Abschnitt I iiber die Sta
tistik) von der Direzione generale della statistics aufgestellt worden ist (vgl. 
a. a. O. Anm. a). 

30) Diese eben falls ansteckende und erbliche Krankheit beflillt die Raupen 
unmittelbar vor der Spinnreife und diirfte ihren Ursprung wiederom in einem 
Pilz baben, der sich als Schmarotzer auf den Maulbeerblattem befindet und 
mit dem Futter in den Organismus der Raupen eindringt. 
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auf 97,5 0/0 der Gesamternte gestiegen, wovon 71,5 0/0 auf die ge
kreuzten und nur noch 260;0 auf die reinen Rassen entfielen 31). 

Dennoch blieb der Kreis der italienischen gelben Rasse zu be
schrii.n.kt, um unbedingte Sicherheit zu bieten. Auch zeigte die 
Steigerung der Kokonausbeute aus den verwendeten Raupeneiern 
bei den ostasiatischen Rassen verhaltnisma.Big gro.Bere Erfolge als 
bei den einheimischen reinen oder auch gekreuzten. Bei den 
letzteren wurden im Jahre 1880 30,17 kg Kokons auf eine Unze 
Raupeneier erzielt; bis zum Jahre 1890 stieg das Ertragnis nul' 
auf 33,31 kg fur die reinen, auf 31,92 kg fur die gekreuzten 
Rassen. Dagegen ergab die rationelle Aufzucht bei den direkt 
eingefuhrten grunen japanischen Raupenarten in demselben Zeit
abschnitt eine Steigerung von 22,08 kg auf 29,62 kg, bei den 
reproduzierten grunen japanischen Rassen eine solche von 23,05 kg 
auf 29,03 kg Kokons 32). Auch diese Tatsache weist auf die N ot
wendigkeit der zeitweiligen Kreuzung mit auslandischen Rassen 
hin. So muBten die in freierem Naturzustande aufgezogenen kraf
tigen ostasiatischen Rassen wenigstens zu einem geringen Prozent
satz auch weiterhin stets neu eingefUhrt werden, urn sie zu akkli
matisieren und zu reproduzieren und dann durch Kreuzungen eine 
vorsichtige standige Erneuerung der einheimischen Raupenrassen 
vorzunehmen. Dabei suchte man aber zugleich durch geeignete 
Zuchtmethoden einen schweren N achteil moglichst zu vermeiden, 
der sich bei den fruheren zahlreichen Kreuzungen der ein
heimischen Rasse mit auslandischen Arten herausgestellt hatte 
und die Verwendbarkeit der gewonnen Rohseide stark beeintrach
tigte. Fur die Seidenindustrie ist es von gro.Ber Bedeutung, zur 
Erzielung eines einheitlichen Seidengewebes das benotigte Seidcul
garn in moglichst gro.Ben Mengen von vollkommen gleichma.Biger 
Art zu erhalten; Seidenfaden verschiedener Raupenrassen in dem
selben Gewebe zeigen oft nicht nur ein verschi,edenes Aussehen, 
sondern reagieren auch bei der Farbung des Gcwebes sehr ver
schieden auf die angewendeten Farbemittel. Durch Kreuzungen 
der Raupenrassen entwickelte sich aber ein Polymorphismus, der 
die frnhere Moglichkeiteiner umfangreichen Produktion gleich
mafiiger Rohseide sehr stark einschrankte. Zudem mu.Bte man 
feststellen, daB die mit ostasiatischen Rassen gekreuzten Raupen 
von diesen nicht nur die unangenehme Eigenschaft erbten, in 

81) Ann. Stat. 1895 S.41O, 1904 S.253. 
32) Ann. Stat. 1892 S.427. . 
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hOherem Prozentsatz Doppelkokons zu spinnen, sondern dafi die 
gekreuzten Rassen auch in der zweiten oder dritten Generation 
im atavistischen Sinne wieder auseinanderfi,elen, die Eigen
s·chaften der ursprunglichen Rassen wieder scharf hervortraten 
und dadurch der Polymorphismus noch gesteigert wurde. Die ein
zelnen Ma.Bnahmen und Methoden, die zur Verhutung dieser Mi6-
stan de anzuwenden waren, zu beschreiben, gehOrt nicht in den 
Rahmen unserer Betrachtung, da es sich urn technische Fragen all
gemeiner Natur hierbei handelt, die fur die italienischen Verhalt
nisse keine Besonderheit bieten 33). Aus der Statistik geht hervor, 
da.B SLch jene Aufzuchten mit neu eingefuhrten Rassen zu 63 0/0 

in Piemont konzentrierten 3~), was mit den daselbst befindlichen 
bakologischen Versuchsstationen zuerklaren sein durfte. 

AIle diese Tatsachen zeigen, wie schwer die inneren Schaden 
waren, die infolge der Fleckkrankheit die italienische Seidenzucht 
getroffen hatten, und wieviel Zeit, Umsicht, Muhe und Geduld es 
erforderte, si,e zu beseitigen. Wir werden sehen, da.B zu den ge
nannten Schwierigkeiten in den 80er Jahren noch neue Hemm
nisse ganz anderer Art hinzutraten, urn den Wiederaufbau der 
Seidenzucht zu erschweren. Wenn trotz alledem der italienische 
Seidenbau sich durchzuringen, sein Erzeugnis in muhselig zaber 
zwanzigjahriger Arbeit wieder auf die fruhere Hohe in Produk
tionsmenge und Qualitat zu bringen und durch Anwendung neuer 
wissenschaftlicher Methoden (Zellengrainierung, Kreuzungen) 
seine Zuchtrassen sogar zu verbessern und widerstandsfiihiger, 
als sie ehedem waren, zu machen vermochte, so ist dies ein Be
weis dafUr, wie bodenstandig und mit dem Volksleben tief ver
bun den die Seidenkultur in Italien ist, so da.B sie dies.em Lande 
wohl stets erhalten bleiben wi rd. Hier liegt auch ein gewiss'er 
Unterschied zu dem zweitwichtigsten seidenbautreibenden Lande 
Europas, Frankreich, dessen Seidenkultur ungeachtet aller Pra
mien und Unterstutzungen der Regierung und aller Anstrengungen 
aus industriellen Kreisen die Hohe ihres Standes vor der Krank
heitsperiode nicht mehrerreicht hat. 

33) Vgl. die Vorschlage von Baron, Coutagne und Vilmorin bei Silber
mann a. a. O. S. 212 f. 

3~) nach der Tabelle der italienischen Kokonernte im 1ahre 1894 in 
!len einzelnen Provinzen, bei Silbermann a. a. O. S.227. 
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I. Der Riickgang der italienischen Rohseldenproduktion. Die ost· 
asiatlsche Konkurreuz auf dem Seidenmarkte. Die Umstellung der 

Mode und die Preisblldung auf dem Seldenmarkte. 

Die italienische Seidenindustrie wurde von dem Auf
treten der Pebrina und ihren schweren Nachwirkungen nicht 
weniger hart getroffen als der Seidenbau selbst. Ihre ganze Be
deutung beruhte ja auf dem inlandischen Rohstoff, seiner Menge 
und naturlichen guten Qualitat. Die Fertigke.it der italienischen 
Spinnkunst stand gewi.B hooh, aber mit minderwertigem Material 
konnte auch sie nur ein minderwertiges Erzeugnis bieten; die 
tiefgreifenden Mangel der neuen Kokons lie.Ben sich durch keine 
noch so gute Verarbeitung verdecken. Hierzu kam noch die 
gro.Bere Arbeit und der Zeitverlust, den die Verarbeitung des 
schlechten Rohstoffes mit sich brachte. 

Die Seidenhaspelei war nooh um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts in unzahlige kleine und kleinste Betriebe zersplittert, 
die sich e.ng an den lokalen Seidenbau anlehnten, haufig uber
haupt nul' die Verarbeitung des eigenen KokoJlertrag,es im edgenen 
Hause des Seidenzuchters darstellten und damit im Augenblick 
des Verlustes der e.igenen Kokonernte auch stillgelegt waren. Del' 
Handel mit Kokons ging von Stadt zu Stadt, von Provinz zu Pro
viJlz; was vom Auslande 'eingefuhl't wurde, war unbedeutend. 1m 
J ahl1e 1862 belief sich die gesamte italienische Kokoneinfuhr auf 
753000 kg 35), wah rend die einheimische Kokonernte wenigstens 
auf 51 Mill. kg zu schatzen war. Entsprechend betrug die Pro
duktion von Rohseide aus importierten Kokons nur 4,3 0/0 der Ge
samterzeugung. 1m folgenden Jahre fiel die inlandis,che Kokon
ernte auf 35,6 Mill. 'kg, die Kokoneinfuhr hielt sich fast auf 
gle.icher Hohe, del' Prozentsatz dieses Teiles del' Rohseiden
erzeugung stieg auf 5,7 0/0. Dann griff die Fleckkrankheit auch 
nach dem Balkan, nach Gdechenland und Kleinasien uber, die 
bisher die auslandischen Kokons geliefert hatten. Del' Kokon
import sank bis 1867 auf seinen tiefsten Stand von 236000 kg, 
del' entsprechende Prozentsatz der Rohseidenerzeugung auf 2,40/0. 
Wahrend e.s abel' im Inlande gelang, in wenigen J ahren die Pro
duktionsmenge an Kokons wieder zu erhohen, blieben die Ein
fuhren aus dem Auslande gering. Erst im Jahre 1872 erreichten 

86) Ann. Stat. 1887/88 S. 329. Da die Handelsstatistik die Kokons nach 
ihrem Trockengewicht registriert (vgl. Abschnitt I), die Kokonernte aber das 
Gewicht der Kokons in frischem Zustande angibt, 80 ist, um einen Vergleich 
.zu ermiiglichen, die erstere Zahl mit 3 zu multiplizieren. 

Tam b 0 r, Seidenbau. 4 
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sie wieder den fruheren Umfang, um dann allerdings in fast un
untRrbrochenem langsamen Aufst1eg fur die italienische Roh
seidenindustrie eine immer gro.Bere Bedeutung zu erlangen 36). Zu
nachst hatte jedoch die italienische Seidenindustde von dieser 
Seite keine Hilfe in ihrem Rohstoffmangel zu erwarten. 

So blieb ihr nur die inlandische Kokonproduktion, mit deren 
Fallen und Steigen sich in dieser Zeit auch die Kurve der Roll
seidenproduktion Italiens in ihrer Gesamterzeugung fast voll
kommen deckte. Vor dem Jahre 1863 betru,g diese 3,5 Mill. kg, 
im Jahre 1865 stand sie auf ihrem tiefsten Punkt mit nur 
1,4 Mill. kg, um dann wieder langsam zu steigen und im Jahre 
1871 mit 3,3 Mill. kg ihre friihere Hohe fast zu erreichen. 

Da die Spinnereien und Zwirnereien ltaliens bei der geringen 
Entwicklung der einheimischen Seidenweberei vorwiegend fur den 
Export arooiteten, so mu.Bten stch die Veranderungen in ihrerPro
duktion auch inentsprechender Weise in der italienischen Aus
fuhr~tatistik fur Rohseide wiederspiegeln. 1m' Jahre 1862 betrug 
die Rohseidenausfuhr ltaliens 2,4 Mill. kg, stieg im nachsten Jahre 
infolg,e der vorangegangenen noch guten Kokonernte auf 2,6 Mill. 
kg, fiel aber in den Jahren 1864 und 1865 auf 2,1 bzw. 1,5 Mill. kg. 
Die folgenden funf Jahre brachten wieder eine Zunahme der Aus
fuhr auf durchschnittlich 2,1 Mill. kg 37). 1m Jahre 1871 zeigt die 
Ausfuhrstatistik 'eine plOtzHche Steig'erung auf 3,2 Mill. kg Roh
seide, die auch im Durchschnlitt des ganzen folgenden Jahrzehntes 

36) Vgl. Tabelle III im Anhang. 
37) Wenn So mba r t (a. a. O. S. 89) fiir das Jahr 1869 eine noch starkere 

Abnahme der italienischen Ausfuhr an Rohseide nach Frankreich als dem 
Hauptabnehmer glaubt feststellen zu miissen, so ist leider nicht ersichtlich, 
auf welche Quelle er sich hierbei stiitzt. Die Gesamtausfuhr Italiens an Roh
seide war in diesem Jahre tatsii.chlich schon wieder auf 2,3 Mill. kg gestiegen 
(Ann. Stat. 1887/88 S.329). DaB die Ausfuhr an Rohseide nach Frankreich 
in den 60er Jahren iiberhaupt "infolge der Umgestaltung der zollpolitischen 
Verhaltnisse" - d. h. infolge des tJbergangs Italiens zum Freihandelssystem 
unter Aufhebung der hohen Schutzzolle der friiheren Einzelstaaten - gelitten 
haben solI, ist wenig wahrscheinlich, da die italienische Rohseidenproduktion 
durch die geringeren Unkosten fUr die Handarbeit billiger arbeitete als die 
franzosische. AuBerdem war der Import an Rohseide nach Italien von 
1.2 Mill. kg im Jahre 1862 auf 0,1 Mill. kg im Jahre 1869 gefallen, so daB 
von einem die einheimische Seidenindustrie schadigenden iibermaBigen Roh
seidenimport infolge der Aufhebung der Schutzzolle im allgemeinen keine Rede 
sein lmnn. Die Rohseidenausfuhr Italiens nach Frankreich hat allerdings in 
den 60er Jahren stark gelitten infolge des Ausbruchs der Pebrina und ihrer 
Folgeerscheinungen, die wir noch zu behandeln haben; diese Vorgange er
wahnt Barnbart nicht. 
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bestehen bleibts8). Auf di,e Erklal'ung dieser Tatsache haben wir 
noch spater einzugehen 39). 

Diese N otlage der italienischen Seidenindustrie konnte nicht 
ohne Ruckwirkung auf ihre weitere Entwieklung und innere Ge
staltung b1eiben. Es kamen aber noeh andere Momente hinzu. 

Auf del' AussteHung in London im Jahre 1851 waren die 
ersten Proben ostasiatiseher Seide zu sehen; man maehte Ver
suche mit ihr, und als in den folgenden Jahren die Pebrina in 
Frankreich ausbrach, grundeten die Seidenfabrikanten von Lyon 
Magazine und Spinnereien in Bengalen, China und Japan. Als 
die Raupenseuche dann aueh naeh Italien ubergriff, die italilenisehe 
Rohseidenproduktion sich verminderte, die Ausfuhren geringer 
wurden, war die ostasiatische Produktion bereit, die fehl~nden 
Mengen durch ihre Erzeugnisse zu ersetzen und die frei ge
wordenen Platze auf den Auslandsmarkten ihrerseits einzunehmen. 
Das Auftauchen der ostasiatischen Konkurrenz auf dem euro
paisch-amerikanisehen Seidenmarkt ist eine der entseheidendsten 
Folgen der europaischen Seidenkrisis in den 60er J ahren. Die 
ostasiatische Seide ging zunachst n::>ch zum gro.Bten Teile uber den 
Londoner Markt; aber die SteHung Lyons als des bedeutendsten 
Platzes fur die Konditionierung der Seide war doch so stark, daB 
es seit Mitte der 70er Jahre aueh den Handel mit asiatischen 
Seiden an sich zu ziehen wu.Bte 40). Dadurch fan den diese zugleich 
weiteren Eingang in Italien, Deutschland und der Schweiz. 

38) Ann. Stat. 1887/88 S.329. 
39) Schon im Laufe der 60er Jahre werden die Exportmengen an Roh

seide von den entsprechenden Mengen der italienischen Gesamterl';eugung an 
Rohseide nicht mehr gedeckt. Aus der Entwicklung, die der Rohseidenimport 
und -export in Italien im folgenden Jahrzehnt nehmen, ist jedoch alll';unehmen, 
daB schon in dieser Zeit ein Teil der Rohseideneinfuhr nach seiner Verarbeitung 
in den italienischen Zwirnereien seinen Weg wieder ins Ausland nahm, ohne 
daB in der Exportstatistik dieser Vorgang eine besondere Erwahnung findet. 
Auch der Unterschied l';wischen einfacher und gel';wirnter Rohseide wird in 
dieser Statistik noch nicht berticksichtigt. Auffallend gering werden bei dieser 
Annahme dann allerdings die Rohseidenmengen, die fUr die e,inheimischen 
Seidenwebereien im Lande l';urtiekblieben und dem tatsachlichen Verbrauch 
sieher nicht entsprachen; im Jahre 1869 ergabe sich sogar ein Fehlbetrag 
von 142000 kg. Hier l';eigt sich aber offenbar schon die Unvollstandigkeit 
der damaligen Erhebungen tiber die italienische Kolwnernte und der auf diesen 
Erhebungen beruhenden Berechnung der Rohseidenproduktion aus inl1indischen 
Kokons sowie die frtiher dargelegte Notwendigkeit einer wesentlichen Berichti
gung (vgl. dartiber Abschnitt I). 

40) 700/0 der in Lyon konditionierten Seide waren asiatische. Ellena 
a. 3. O. S. 40; Silbermann 3. a. O. S. 409 ff. 

4* 
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Die Rohseidenausfuhren Chinas begannen schon vor dem 
Jahre 1830, hielten sich aber zuerst in beschrankten Grenzen und 
stiegen nur langsam. Um 1850 setzte jedoch ein starker Auf
schwun.g des Exports ein. Shanghai und Kanton, die einzigen fur 
Europaer damals zugangli,chen chinesischen Hafen, waren die Aus
gangspunkte fur die chinesische Se1denausfuhr und sind es auch 
bis zur Gegenwart geblieben. In den Jahren 1860-1863 
wurden durchschnittlich 2461900 kg Rohseide von Shanghai aus, 
273700 kg uber Kanton nach Europa exportiert. Um 1870 fiel 
aber dieser Export aus Shanghai zunachst wieder auf 1423800 kg, 
wah rend sich derjenige uber Kanton nur auf 908200 kg hob 41). 

Der Grund dieses Ruckganges lag vor aHem in der mangelhaften 
Beschaffenheit der chinesischen Gregen, die sich nur zu groben 
Titern verwenden lie.Ben. Die eifrigen Bemuhungen der Europaer 
und Amerikaner, das 'europaische Haspelverfahren auch in China 
einzufuhren und dadurch die chinesische Rohseide fur den euro
paisch-amerikanischen Markt verwendungsfahig,er zu machen, 
scheiterten vorlaufig noch a.n dem Widerstande der Bevolkerung, 
die in ihrer konservativen Art an ihren Jahrhunderte alten Ge
wohnheiten hartnackig festhielt. 

Viel gUIliStiger lagen die Verhiiltnisse in Japan. Von dem 
Augenblick an, in dem sich die japanischen Hafen Nagasaki 
(1853) und Yokohama (1860) dem Welthandel offneten, nahm die 
Seidenausfuhr Japans einen gewaltigen Aufschwung; Yokohama 
wurde und blieb der besondere Stapelplatz und Ausfuhrhafen fur 
Seide. Erleichtert wurde diese Entwicklung noch dadurch, da.B 
durch den Eintritt Japans in die Weltwirtschaft die kunstli,che 
Steigerung des Silberkurses und damit die Verteuerung der Pro
duktionskosten im Lande beseitigt wurde und der Preis der Seide 
fur das Ausland auf die Halfte sank. Aus eigener Initiative und 
mit Unterstutzung der Regierung wurde a.uch das japanische 
Haspelverfahren dem europaischen angepa.Bt. Wahrend man dem 
durch die Pebrina heimgesuchten europaischen Seidenbau durch 
Lieferung von Raupeneiern half, verarbeitete man die schnell an
wachsende eigene Kokonernte im Lande selbst und brachte immer 
gro.Bere Mengen von Rohseide auf den europaisch-amerika
nischen Markt. 1m J,ahre 1859 waren es erst 33300 kg Roh
seide, die Japan auf dem Londoner Markte zur Verfugung stellte; 

41) Silbermann 3.3. O. S. 402 f., 408 f. Der Export geschieht vorwiegend 
in Ballen a 47 kg (weille Grege) und in Ballen a 60 kg (gelbe Grege). 
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im folgenden Jahre stieg diese Menge auf 466260 kg, im Jahre 
1863 betrug sie bereits 1,8 Mill. kg. Aber auch hier trat zunachst 
ein s·chwerer Ruckschlag ein. Der Durchschnitt der Jahre 1863 
bis 1866 zeigte einen verminderten Export von 881460 kg Roh
seide; um das Jahr 1870 wa.r die Ausfuhr weiter auf 740000kg 
gesunken (2). Die Absicht, die giinstige Konjunktur auszuniitzen, 
hatte Produzenten und Kaufleute dazu verleitet, die Produktion 
auf Kosten der Qualitat iiberma.Big zu steigern und gute Quali
taten mit minderwertigen Erzeugnissen zu vermischen, so da.B das 
friihere Vertrauen der Kaufer schwand und der Export einzelner 
Sorten ganzlich aufhorte. Die japanische Regierung griff ein, 
fiihrte eine strenge Kontrolle dUfCh, suchte das Raspelverfahren 
zu vervollkommnen und den friiheren Ruf der japanischen Seiden 
wiederherzustellen. Inzwischen hatte sich aber auch die euro
paische Seidenzucht von den schwersten Folgen der Fleckkrank
heit wieder erholt; vor allem war es Italien gelungen, seine Kokon
ernte wieder auf den friiheren Stand zu bringen, und wenn auch 
die Qualitat seiner Seiden nicht mehr auf der ehemaligen Rohe 
stand, so war sie doch der japanischen in ihrem natiirlichen Werte 
mindestens gleich, in ihrer Verarbeitung aber sicher weit iiber
legen. 

Die Ausfuhr von Rohseide aus Indien hat eine wesentlich 
langere Vergangenheit. Schon im Jahre 1812 betrug der Export an 
indischer Grege 445000 kg, stieg 1860 auf 800000 kg, 1867 bis 
1875 auf 900000 kg. Infolge der wachsenden chinesischen und 
japanischen Konkurrenz und anderer wirtschaftlicher Ursachen 
ging jedoch spater die indische Seidenproduktion und -ausfuhr 
zuriick und verlor fur den europaisch-amerikanischen Seidenmarkt 
mehr und mehr an Bedeutung (3); wir konnen daher von einer 
eingehenderen Erorterung dieses Produktionsgebietes in unserer 
Untersuchung absehen. 

Wenn auch die ostasiatische Seide ohnehin fniher oder spater 
als Konkurrentin der italienis,chen und franzosischen Seide a.uf 
dem europaisch-amerikanischen Markte aufgetreten ware, so ist 
doch nicht zu bezweifeln, da.B der Ausbruch der Fleckkrankheit 
in Europa und seine Folgen die Entwicklung der Seidenzucht und 
Seidenindustrie besonders in Japan vielleicht um Jahrzehnte be
schleunigt hat. Gewi.B litt diese junge Industrie noch an Mangeln, 

(2) Silbermann a.. a. O. S.415 u. 419. lapan exportiert seine Rohseide 
in Ballen a 60 kg. 

45) Silbermann a. a. O. S. 419 f. 
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die zwar in Zeiten einer au13erst gunstigen Konjunktur ihr nicht 
wesentli.ch schaden konnten, sie aber unter normalen Verhaltnissen 
dem hochentwickelten, italienischen Gewerbe nicht gleichwertig 
erscheinen lieBen. Doch es war nur eine Frage der Zeit und inten
siver Fortentwicklung, diesen Nachteil auszugleichen. Unver
gleichlich schwieriger lagen die Dinge fur die japanische und 
chinesische Rohseidenproduktion hinsichtlLch der Qualitat ihres 
Rohmaterials. Die ostasiatischen Seiden kamen im allgemcinen 
der Qualitat der italienischen und franzosischen nicht glekh; 
mochte auch durch rationelle Zucht und Auswahl die Art der 
Raupen und ihrer Kokons wesentlich verbessert werden konnen, 
so sprachen hierbei doch au13er der langen, zu solcher Rassen
veredelung benotigten Zeit Faktoren mit, die sich nicht einfach 
nach Belieben andern lieBen, wie das Klima und der Boden der 
Nahrpflanze, des Maulbeerbaumes. So schien der europaischen 
Seidenindustrie immer noch ein gewaltiger Vorsprung gesichert 
zu sein. Da trat als weitere Folgeerscheinung der Pebrina und der 
von ihr verursachten Verminderung der Rohseidenproduktion ein 
Wandel in der Mode ein, der auch den Dstasiatischen Seiden den 
Weg auf dem europaischen Seidenmarkte ebnete. 

Paris bestimmte die Mode, die Manufakturen von Lyon 
fuhrten sie aus; auf dem Hohepunkt ihrer Produktionsfahigkeit. 
urn 1860 v,erarbeiteten sie tiber 3,5 Mill. kg Rohseide. Diese wurde 
von Siidfrankrei,ch und Italien geliefert; die franzosischen Seiden
webereien waren die Hauptabnehmer italienischer Rohseiden; die 
schweren dauerhaften Prachtgewebe del' damaligen Zeit verlangten 
auch Seiden von hervorragender Qualitat, wie sie nul' von diesen 
beiden Landern geliefert wurden. In den 70er Jahren anderte 
sich die Mode, neue Richtungen kamen auf. Die gro13blumigen 
fagonnierten Gewebe und reinseidenen Atlasse gingen in ihrem 
Verbrauche stan dig zuriick, sogenannte Phantasiegewebe leichterer 
Art traten an ihre Stelle; chemische Substanzen wurden dem 
Seidenfaden beigemischt44); Seidengewebe mit Baumwollkette 
kamen in Gebrauch. Vielleicht war diese Modewandlung nur eine 
Modelaune der Zeit; die Richtung, in der sich diese Wandlung 
vollzog, legt aber den Gedanken an wirtschaftliche Zu:sammen
hange nahe. 

44) Die Zeitschrift "Moniteur des soies" in Lyon schrieb in jener Zeit: 
"Aujourd'hui 10. soierie est un compose chimique, dans lequeJ il entre un 
peu de soie" (bei Ellena 0..3. O. S.41). 
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Die durchschnittlichen Kokonpreise auf dem Mailander Seiden
markt betrugen 1841-1850 4,03 L.; im folgenden J ahrzehnt setzte 
die Pebrina in Frankreich ein, die Preise stiegen auf 4,60 L. im 
ersten Jahrfunft, auf 6,86 L. im zweiten. Die Pebrina griff 
nach Italien uber, die Kokonpreise zeigten aber trotz verminderter 
Produktion eine Senkung auf 5,68 L. im Durchschnitt der Jahre 
1861-1870 45) ; Ostasien hatte den Verlust in der Menge der Seide 
zu ersetzen gewu.Bt; d1e chinesischen, japanischen und indischen 
Rohseideneinfuhren nach Europa, schon vor 1860 in die Wege 
geleitet, waren Zllr Zeit der italienischen Raupenkrankheit schon 
in vollem Gange. Trotzdem standen die Preise noch relativ hoch, 
ohne da.B die Qualitat der neuen Angebote der fruheren, zudem 
wesentlich billigeren Qllalitat allch nur annahernd entsprach. 
Wertvolle Seide war selten geworden und wies sehr hohe Preise 
auf. Organsin der Lombardei kostete auf dem englischen Markte 
im Jahre 1868 58-62 sh., Organsin aus Piemont 53-58 sh. 46) ; 
gefarbte franz0sis.ch'e Seide kostete 140 Frcs. pro kg, gefarbte 
Nah- llnd Stickseide 71,25 Frcs. 47). Di,e allgemeinen wirtschaft· 
Hchen llnd politis;chen Verhaltnisse der Zeit waren aber hohen 
IJuxusausgaben nicht gerade gunstig. So griff man zu jenem Roh
material, das zwar in Qualitat geringwertiger war, in Europa und 
aus Ostasien aber in stets wachsenden Mengen zur Verfugung ge
stellt wurde. Die Mode pa.Bte sich den veranderten Umstanden an, 
Gewebe einfacher und leichterer Art wurden bevorzugt; Mangel 
verdecktc man durch chemische Behandlung; fruhere billigere Ge
webe wurden durch Mischung mit Baumwolle weiter im Preise 
ges,enkt. Es ist bezeichnend, daB eine yom franzosischen Hande1s
ministerium 187geingesetzte "Oommission des surcharges de 1a 
soie" zu dem Sch1u.B ge1angte, es sei weder mog1ich noch nutz1ich, 
diese neuen Tendenzen in der Seidenindustrie zu bekampfen, die 
zudem den Wunschen del' Mode und der Verbraucher ent
sprachen ~8). 

Fur Italiens Seidenbau und Rohseidenindustrie war diese 
Wandlung der Mode voneinschneidender Bedeutung. Die Be
muhungen der SeidenzThcht zur Hebung der Qualitat ihrer Erzeug
nisse machten langsame, aber gute Fortschritte; man suchte durch 

45) Atti della commlBsione di indagine sulle industrie Vol. I S.31. 
46) The Economist, Dezember 1878 (bei Ellena a. a. O. S.26). 
47) Bulletin de Stati.cJtique et de legislation oomparee, August 1878 (bei 

Ellena ~. a. O. S.25). 
~8) bei Ellena a. a. O. S.41 Anm. 1. 
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bess ere Qualitat den Konkurrenten auf dem franztisischen Haupt
absatzmarkt wieder zu schlagen, das verlorene Feld wiederzu
gewinnen. Schwere RilckschHige in der Kokonproduktion der 
70er Jahre fuhrten sogar eine erneute Verknappung guten 
Materials auf dem Seidenmarkte herbeL Aber die Preise fur 
Kokons und Rohseide sanken immer weiter bis weit unter die 
Preishtihe der Zeit vor der Krankheitsperiode. Die Manufakturen 
von Lyon hatten sich der neuen Moderichtung schnell angepaJ3t; 
die N Ilichfrage nach wertvollen italienischen Seiden war zuruck
gegangen, die Mode bedurfte ihrer nicht mehr in dem frfiheren 
Mafie£9). Die Kokonpreise auf dem Mailander Markte fielen von 
5,81 L. der Zeit 1866-1870 am 4,77 L. im DUl'chschnitt der 
Jahre 1871-1875, auf 4,23 L. fur die Jahl'e 1876-1880 00). Die 
Entwi.cklung der Seidenpreise zeigt die folgende Tabel1e ol). 

Jahre 

1868 
1871 
1874 
1877 
1878 

Jahre 

1868 
1871 
1874 
1877 

Organsin. 

Ans Piemont I Ans der Lombardei 
sh pro Ibb. 

53-58 
38-43 
29-35 
26-32 
25-28 

Franzosische Seide. 

58-62 
36-43 
27-35 
26-32 
25-28 

Gefarbte Nah- nnd I Gefarbte andere 
Stickseide Seide 

71,25 
67,00 
49,00 
41,00 

Frca pro kg 

140,00 
125,00 
97,00 
80,00 

Wenn di.ese Preissturze au[ dem Kokon- und Seidenmarkt 
sich nicht sofort in schwerer Weise in der Entwicklung des italie-

£9) Vgl. such die diesbeziigliche Bemerkung bei Ellena a. a. O. S.44 im 
Text und in Anm. 2. 

60) Durchschnittspreis fUr 1 kg Kokons 1851-1860 5,73 L. Vgl. Atti 
della commissione di indagine sulle industrie S. 31. 

61) nach den schon angegebenen Quell6'll bei Ellena. a. a. O. S. 25 f. 
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nischen Seidenbaues auswirkten - die niedrige Durchschnitts
produktion von nur 28 Mill. kg Kokons in dem Jahrfunft 1875 
bis 1880 ist vor alI em auf die katastrophalen Mi.Bernten der Jahre 
1876 und 1879 zuruckzufuhren -, so lag der Grund darin, da.B die 
Seidenkultur zu tief im Volksleben verwurzelt war 52) und dem 
Seidenbauer aus dem Getreideertrag seiner Felder in erster Linie 
sein Lebensunterhalt zuflo.B. Erst die schwere Notlage, in die 
der italienische Getreidebau in den 80 er J ahren geriet, brachte 
auch diese Spannung, die uber dem italienischen Seidenbau schon 
in den 70er Jahren lagerte, zur Auslosung und fuhrte dann zu 
seinem langsamen Ruckgang. Die italienische Rohseidenindustri<e 
andererseits erhielt eine kurze Atempause durch den fur sie recht 
gunstigen U mstand, da.B die gro.Ben Rohseidenzufuhren aus Ost
asien nach Europa aus den fruher genannten Grunden urn 1870 
eine starke Stockung erlitten. Man mu.Bte sich aber daruber klar 
sE:lin, da.B dieser Stillstand wohl nur ein vorubergehender sein 
wurde und die ostasiatische Konkurrenz dadurch nicht fur immer 
beseitigt war; man mu.Bte sich also auch fur die Zukunft auf sie 
einstellen. 

4. Der Stand der italienischen Seidenindustrie nach der 
Industriestatistik des Jahres 1876. 

a) Die Haspelei. 

In der Gute des verwendeten Rohmaterials und seiner Ver
arbeitung war die italienische Seidenindustrie jeder auslandischen 
Konkurrenz uberlegen. Die Unentbehrlichkeit der ita1i>eni:schen 
Seide war aber auf dem Weltmarkte geschwunden, ihre fruhere 
ma.Bgebende Stellung ernstlich bedroht. Der Preis des Rohseiden
produktes spielte eine gro.Bere Rolle als ehemals. Diese Tatsache 
mu.Bte dazu fuhren, da.B man auch in Italien der veranderten Nach
fra.ge Rechnung trug und mit der Verbesserung der industriellen 
Einrichtungen zugleich eine Kostenersparnis zu erreichen suchte. 

Die S e ide n has pel e i war fruher nur ein Anhiingsel der 
biiuerlichen Seidenzucht gewesen mit alIer Primitivitat eines land
lichen Hausgewerbes. J etzt begann sie sich yom Seidenbau los
zulosen, sich zur selbstandigen Industrie zu entwickeln und zu 
konzentrieren. Einer Zahl von 5300 Gemeinden, in denen der 

52) Nach einem amtlichen Bericht aus dem Jahre 1877 wurde der Seiden
bau in 5300 Gemeinden betrieben. Vgl. Ellena a. a. O. S.44. 
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Seidenbau betrieben wurde, standen nach der Industriestatistik im 
Jahre 1876 nur 3600 Seidenhaspeleien gegentiber, die im Durchi
schnitt je 23 Haspelbecken betrieben 63). Zieht man jedoch in Be
tracht, daB von der Gesamtzahl von 83036 Haspelbecken noch 
29666 = 35,7 0/0 mit offener Feuerung betrieben wurden, somit 
also zum kleinsten, zersplitterten Hausgewerbe gehOrten, das die 
genannte DUl1chschnittszahl an Haspelbecken im allgemeinen nicht 
erreicht haben dtirfte, so ist die Zahl der industriellen Haspeleien 
im engeren Sinne als wesentlich geringer, daftir aber der Durch
schnitt ihrer Beckenzahl als bedeutend hOher anzunehmen. Diese 
Statistik gibt auch noch keine Angaben dartiber, wieviele Tage 
im Jahre dUl1chschnittlich in den Haspeleien der verschiedenen 
Art gearbeitet wurde, ein Punkt, der gerade in diesem Industrie
zweige von groBer Bedeutung ist. Von den genannten 29 666 Haspel
becken mit offener Feuerung lagen aber nicht weniger als 11562 
= 39% zur Zeit sogar vollkommen still, so daB sich die Produktion 
der Rohseide tatsi1chlich vor aHem auf die vervollkommneten Be
triebe konzentrierte. Daher bemerkt atroh Ellena, daB die mit 
Dampf geheizten Haspelbecken "die wirklich wesentliche Arbeit 
darstellen", wahrend "die anderen nur noch Spuren einer Ver
gangenheit sind, dazu bestimmt zu verschwinden, wie die Ver
einigung der Seidenraupenzucht mit der Seidenhaspelei vler
schwinden mu.6, die einst die Regel war und jetzt die Ausnahme 
ist" 54). 

Um die Kokons abhaspeln zu konnen, muB der erstarrte 
Seidenleim der Kokonfaden in heiBem Wasser wieder erwetcht 
werden; d1e Temperatur des Wassers liegt zwischen 40 0 und 
55 0 C und muB sich nach der Feinheit der zu behandelnden Kokons 
richten. Schon zu Beginn des 19. J ahrhunderts hatte G ens 0 u I 
die Heizung der zahlreichen kleinen Haspelbecken durch heiBen 

53) Ellena gibt in seiner schon ofters genannten Schrift "La statistica 
di alcune industrie italiane, Roma 1880", eine Besprechung der "Notizie sta
tistiche sopra alcune industrie", die er selbst im Jahre 1878 auf Grund der 
Erhebungen des Handelsministeriums yom Jahre 1876 veroffentlicht hatte. 
Die oben genannten und auch die nvch spater herangezagenen Zahlen fiir die 
italienische Seidenindustrie dieser Epoche sind, soweit nichts anderes ver
merkt ist, teils den Tabellen und Angaben dieser Schrift (S. 38-54) ent
nommen, teils beruhen sie auf eigenen Berechnungen unter Benutzung jener 
Tabellen. 

54) Ellena a. a. O. S. 46; der letzte Satz seiner Feststellung ist dber 
angesichts der statistischen Zahlen fiir Gebiete mit so bedeutender Seiden
industrie wie Venetien doch noch 'stark einzuschranken. 
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Dampf aus einem gemeinsamen groBen Dampfkessel vermittels 
Rohrenleitungen eingefiihrt. Diese Methode g.estattete ein leich
teres, ununterbrochenes Arbeiten fiir di: Spinnerin, ermoglichte eine 
genauere Regelung der Temperatur des Haspelwassers und damit 
auch eine gleichma.Bigere und bessere Herstellung des Seiden
fadens und war auch namentlich in gro.Beren Betrieben okono
mischer, aUerdings auch nur in solchen praktisch zu verwerten. 
Zunehmende Einfiihrung der Dampfheizung bedeutete demnach 
eine technische Verbesserung der Produktion, eine Verminderung 
ihrer Unkosten und eine Konzentration in gro.Beren Betrieben. In 
dieser Hinsicht wies die italienische Haspelei nach der neuen 
Statistik bedeutende Fortschritte auf. Wahrem.d Bur g e r nach 
seinem friiher zitierten Reisebericht iiber Oberitalien nur mittlere 
und kleine Haspeleien kennen gelernt hatte und noch von Gegen
den erzahlte, in denen iiberhaupt noch kein selbstandig·er Haspel
betrieb existierte, wurden jetzt bereits 64,3 0/0 aller Haspelbecken 
mit Dampf betrieben 55). Infolge der Notlage jener Zeit 56) befand 

55) Silbermann (a. a. O. I S.427) gibt an, dall in Italien im Jahre 1868 
nur 61 877 Haspelbecken geziihlt worden seien. Die Quelle diaser Mitteilung 
nennt er nicht; eine amtliche Feststellung hat in dies em Jahre nicht statt
gefunden. Besteht diese Angabe zu Recht, so ware die Zahl der Haspelbecken 
inmitten der Seidenkrisis um mehr als ein Drittel gewachsen, wiihrend die 
Zwirnspindeln in ltalien, wie wir spater sehen werden, in der gleichen Zeit 
um 25 % abgenommen haben. Eine derartige Entwicklung erscheint doch sehr 
unwahrscheinlich. Die niedrige Zahl der Haspelbecken fiir das Jahr 1868 
durfte sich aus dem Umstande erklaren, dall damals noch ein sehr groller 
Teil der Kokons in den eigenen klein en Haspeleien der einzelnen Seidenbauern 
verarbeitet wurde und diese bei del' Ziihlung del' Haspelbecken, die sich wohl 
nul' auf selbstandigere Haspelbetriebe erstreckte, nicht herucksichtigt wurden, 
auch nicht recht erfallt werden konnten. Wir hiitten es also dann nur mit einer 
Teilzahlung zu tun, wahrend die wirkliche Zahl der vorhandenen Haspelbecken 
im Jahre 1868 viel hoher lag als im Jahre 1876. Im Jahre 1891 war die Zahl 
der Haspelbetriebe sogar auf 1401 mit nur 54 588 Becken gefallen. Fur den 
von Silbermann berichteten vorubergehenden Aufschwung del' Seidenhaspelel 
urn 1876 fehIt jegliche Begriindung in den tatsachlichen damaligen Verhalt
nissen. Wichtig ist dagegen die Mitteilung Silbermanns, daB von den im Jahre 
1868 gezahlten Becken nul' 41,4 0/0 mit Dampfheizung vBrsehen waren - in del' 
tatsachlichen Gesamtzahl der damals vorhandenen Becken diirfte demnach der 
Prozentsatz noch ganz wesentlich geringer gewesen sein -, wiihrend im Jahre 
1876 die mit Dampf geheizten Becken schon 64,3 0/0, im Jahre 1891 bereits 
89,7 0/0 del' Gesamtzahl ausmachten. 

56) Die Krisis del' Seidenindustrie spiegelt sich in den statistischen 
Zahlen deutlich wieder. Im Jahre 1876 waren von 100 Haspelbecken nul' 78 
im Gebrauch (56 mit Dampfheizung, 22 mit offener Feuerung), mehr als ein 
Funftel war stillgelegt. 
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sich zwar auch hierunter eine bedeutende Anzahl von Becken, die 
nicht im Gebrauch waren, aber ihre Zahl betrug nur 120/0 im Ver
gleich zu 39 0/0 inaktiver Becken mit offener Feuerung. 

Stand und Fortschritt der Haspelei waren aber keineswegs in 
allen Landesteilen Italiens gleich. Wie sich der Seidenbau schon 
in tiberwiegendem Ma.Be in Oberitalien fand, so wies auch die 
oberitalienische Haspelei 88 0/0 aller Haspelbecken auf, wahrend 
Mittelitalien nur 70/0, Stiditalien sogar nur 50/0 besa.B 07). Doch 
auch in Oberitalien konzentrierte sich die Seidenhaspelei nvch 
scharfer auf die Lombardei mit 46,8 0/0, Piemont mit 20,9 0/0 und 
Venetien mit 17,7 % aller Haspelbecken. Der technische Fort
schritt zeigte aber in diesen drei Hauptgebieten der Seidenhaspelei 
einen merkwtirdigen Unterschied; in der Lombardei wurd·en be
reits 760/0 der dortigen Becken mit Dampfheizung betrieben, in 
Piemont 74 % ; dagegen lagen die Verhaltnisse in Venetien fast 
umgekehrt: 320/0 mit Dampfheizung, 68 0/0 mit offener Feuerung. 
Der westliche Teil Oberitaliens war demnach stark industriali
siert, wahrend der ostliche in seiner industriellen Entwicklung 
zurtickgeblieben war 58). Genauere Angaben tiber die Zahl der 
Haspeleien und ihre durchschnittliche Betriebsgrofie in den beiden 
Gebieten fehlen leider. Wie nachteilig die veraltete Form der 
Haspelei aber auch in Zeiteneiner Krisis ftir die Beschaftigung 
der Betriebe war, geht aus den folgenden Zahlen hervor. 1m 
Jahre 1876 waren in der Lombardei 860/0 der Haspelbecken im 
Betrieb, in Piemont 800/0, in Venetien nur 580/0. Berticksichtiigt 
man nur die vorhandenen mit Dampf geheizten Becken, so stellte 
sich der Beschaftigungsgrad ftir die drei genannten Gebiete auf 
930/0, 810/0 und 860/0, stand also ganz wesentlich tiber den all
gemeinen Prozentsatzen dieser Bezirme wie auch tiber dem frtiher 

57) Unter dem Begriff "Oberitalien" sind in unserer Untersuchung stets 
die Bezirke (compartimenti) Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto und Emilia 
zusammengefafit (letzterer wird hiiufig auch schon zu Mittelitalien gerecbnet) ; 
"Mittelitalien" umfafit die Bezirke Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi 
e Molise, "Siiditalien" die Bezirke Campania, Puglie, Basilicata, Ca.labrie, 
Sicilia, Sardegna (also einschliefilich der Inseln). 

58) Venetien stand auffalligerweise mit seinem mang.elhaften industri
ellen Fortschritt fast an letzter Stelle unter allen Bezirken Italiens. Auch 
Gebiete, die hinsichtlich der Ausbreitung der Seidenhaspelei unter ihrer Be
vOlkerung nicht entfernt mit Venetien verglichen werden konnten, zeigten den
noch in ihren wenigen Betrieben eine weit fortgeschrittenere Umstellung auf 
die Verwendung der Dampfheizung; so Ligurien zu 87 0/0, Umbrien zu 820/0, 
Sizilien zu 790/0, Emilien zu 64 0/0, die Marken zu 600;0. 
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genannten Durchschnitt von 78 0/0, der fur aIle Betriebe des 
Reiches unterschiedslos galt. Andererseits lagen von den mit 
Feuer geheizten Becken, die in Venetien uber 2/3 aller Haspel
becken ausmachten, nicht weniger als 55 0/0 still. Wir haben in 
diesen Zahlen die Bestatigung dafur, daJ3 durch die Schwan
kungen im Seidenbau die kleinen hausgewerblichen Betriebe am 
schwersten getroffen und wegen ihrer Gebundenheit an den 
lokalen K'okonmarkt leicht vollig lahmgelegt wurden, wahrend die 
gro.Beren modernisierten Haspeleien sich uberall auch in Krisen
zeiten hielten, den Rohstoffmangel am Ort durch Zufuhren aus 
anderen Provinzen zu erganzen und sich eine wenigstens beschei-
dene Rentabilitat zu sichern vermochten. -

Mit der Lage der Haspelei in Mittel- und Suditalien werden 
wir uns im folgenden Abschnitt unserer Untersuchung eingehen
der zu beschaftigen haben. Hier sei nur bemerkt, da.B die Be
zirke Apulien, Basilicata und Sardinien uberhaupt keine Seiden
haspeleien mehr besa.Ben und in Mittelitalien nur noch die Marken 
und Toscana, in Suditalien nur Calabrien einige Bedeutung fur 
diesen Industriezweig hatten. 

Die an sich geringe maschineIle Einrichtung der Haspeleien 
erfuhr in Einzelheiten noch Verbesserungen, hieIt sich aber im 
aIlgemeinen auf dem bewahrten fruheren Stande. Der Wert der 
Verarbeitung der Seide hing ja auch vor all em von der Geschick
lichkeit und Erfahrung der Spinnerinab. Bevor wir aber auf 
die ArbeitsverhaItnisse naher eingehen, sei noch auf eine neue Art 
der Kostenersparnis in jener Zeit hingewiesen, aus der sich in 
Italien bald ein eigener Industriezweig entwickeln soUte. Es 
handelt sich urn die Verwendung der Abfallseide. 

Die Lange des Kokonfadens, den die Seidenraupe zur Her
stellung ihres Kokons spinnt, betragt etwa 3700 m, bei der Ab
haspelung werden davon aber nur 400-600, selten 900 m gcwon
nen. Den Rest bildet teils die Flockseide (strusa), d. h. das 
au.Bere Fadengewirr, das von der Raupe als Lager fur den Kokon 
bereitet und bei der Abhaspelung durch Schlagen der im warmen 
Wasser erweichten Kokons mit Besen beseitigt wird, um den 
Anfang des fortlaufenden haspelbaren Kokonfadens zu finden, 
teils die innerste pergamenta,rtige Kokonhaut, in der die 
Puppe liegt. Diese nicht unbedeutenden Teile des Kokons sind 
auf dem Wege des gewohnlichen Haspelverfahrens nicht 
zu verwerten. Zu Ihnen kommen noch als weitere Abfalle die 
Wattseide, das erste wirre Gespinst, das bei der Raupenzucht 
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schon zuruckbleibt, ferner durchbrochene, beschadigte, wurm
stichige, fleckige oder sonst fehlerhafte Kokons, die Doppel
kokons, weiterhin aIle Abgange, die sich beim Haspeln, Putzen, 
Spulen und Zwirnen der Seide ergeben und meist recht wertvolles 
Material darstellen. AIle diese Abfalle (filusella) bilden heute 
<las Rohmaterial fur die Florettindustrie 69), die durch Reinigen, 
Krempeln und Kammen nach Art der Verarbeitung von Baum
wolle ein Erzeugnis herstellt, das sich gut verspinnen lafit und 
im weitesten Sinne einen Ersatz fur die gehaspelte Seide bietet 
(Florettgarne). Es findet nicht nur als Nahseide und im Posa
mentengewerbe Verwendung, sondern auch fur Kleiderstoffe 
(Schappeseide), Tucher, Bander, Sammete, Plusche usw. Selbst 
die Abfalle dieser Verarbeitung gehen nicht verloren, sondern 
werden von der Bouretteindustrie nochmals bearbeitet und dienen 
dann als Einschlag fur billigere Artikel wie fur Mobelstoffe, 
Decken, Kleiderstoffe usw.; die letzten Abfalle werden als Pak
kungs- und Isoliermaterial benutzt. Die Entwicklung dieser 
mechanischen Seidenspinnerei begann erst in den 60er Jahren, 
stieg dann aber sehr schnell, zumal da aus Ohina und Indien grofie 
Mengen von Kokons wilder Seidenspinner geliefert wurden, die 
mit dem gewohnlichen Haspelverfahren nur schwer verarbeitet 
werden konnten, der Florettindustrie aber einen teilweise ausge
zeichneten Rohstoff boten. Ihren Ursprung hatte aber die Florett
industrie in dem Bestreben der eigentlichen Seidenhaspeleien und 
-zwirnereien, die zahlreichen Abfalle ihrer Produktion, die fruher 
nur als Dunger fur die Maulbeerbaume dienten, noch weiterhin 
nutzbringend zu verwerten, um dadurch die Unkosten des Be
triebes herabzudrucken. Man liefi jetzt dia Abfalle von Kindern 
gegen eine tagliche Entlohnung von 50 cent. sammeln und ver
kaufte sie fur 2 L. pro kg 60). Die Vorliebe der neuen Mode fur 
leichte Phantasiegespinste, die aus den billigeren Florettgarnen 
hergestellt werden konnten, forderte noch diese Entwicklung. 
Freilich erwuchs der alten Seidenhaspelei und -zwimerei in de. 
mechanischen Seidenspinnerei mit der Zeit cine bedeutende, preis
drfickende Konkurrentin auf dem Seidenmarkte. 

Die Florettindustrie hat sich aber in Italien zunachst nUl 
schwach entwickeln konnen; der weitaus grofiere Teil der ge-

69) nber dies en Industriezweig und seine Arbeitsweise vgl. Silbermann~ 
Die Seide Bd. II S. 1 ff. 

80) Contribuzione per una statistica delle mercedi S. 11 Anm. 2. 
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wonnenen Seidenabfalle ging ins Ausland (in den 70er Jahren 
durchschnittlich 2,5 Mill. kg im Jahre 61)); die Einfuhr war nur 
gering (im gleichen jahrlichen Durchschnitt 270000 kg). Gegen
uber einer Spindelzahl von 150000 in der Schweiz, 120000 in 
England, 60000 in Frankreich verftigte Italien nur tiber 27000 
Spindeln in diesem Industriezweige 62). Ellena zahlt auch nur 
4 Orte als Sitz der mechanischen Seidenspinnerei in Italien auf, 
die einschlie.Blich der Arbeiter in den zugehiirigen Krempeleien 
nur 9000 Arbeitskrafte im ganzen beschaftigte. Unter der Seiden
krise der vorangegangenen Zeit hatte diese junge Industrie im 
Hauptgebiet des alten Seidengewerbes begreiflicherweise beson
ders stark gelitten, da bei dem allgemeinen Preissturz auf dem 
Seidenmarkte ihre noch ungesicherte Existenz schwer gefahrdet 
wurde. 

Kehren wir nach dieser kurzen Abschweifung wieder zur 
eigentlichen Seidenhaspelei zurtick, urn noch den dritten FaktJr 
dieses Betriebes, die verwendeten Arbeitskrafte, einer naheren 
Betrachtung zu unterziehen. In der Seidenhaspelei des gesamten 
Kiinigreiches wurden 111377 Arbeiter beschaftigt; von dies en 
entfielen fast 50 0/0 allein a.uf die Lombardei, 19,60/0 auf Piemont 
und 13,9 0/0 auf Venetien, auf Oberitalien insgesamt fast 86 0/0, 

ein neuer Beweis fur die schon zu damaliger Zeit sehr starke 
Konzentration dieses Industriezweiges auf Oberitalien, die ihre 
U rsache vor allem in der Lage der Betriebe inmitten der reichsten 
einheimischen Rohstoffgebiete hatte 63), dann aber auch durch die 
besseren Verkehrsverhaltnisse in diesem Teile Italiens und durch 
die gtinstigen Verbindungen mit den Hauptabsatzmarkten der 
Welt, Frankreich, Schweiz und dartiber hinaus Deutschland und 
England s,owie auch Amerika (tiber den grii.Bten italienischen Aus
fuhrhafen Genua) wesentlich gefiirdert wurde 64). Wieweit auBer
dem noch dem Oharakter der oberitalienischen Beviilkerung, die 
sich von Anfang an der industriellen Arbeit in grii.Beren Organi
sationsformen und mit weitreichenden Handelsbeziehungen mit 

61) Ann. Stat. 1897 S.180. 
62) Ellena a. a. O. S. 49. 
63) Die Verteilung der Rohstoffproduktion auf die verschiedenen Be

zirke Italiens wird im folgenden Absc.hnitt naher zu erortern sein. 
64) Vielleicht bietet auch gerade das letzterwahnte Moment, das fUr 

Venetien gegeniiber der Lombardei und Piemont wesentlich ungiinstiger lag, 
eine ErkIarung dafiir, daJl Venetien trotz seines Rohstoffreichtums in seiner 
industriellen Entwicklung verhaltnismaJlig stark zuriickgeblieben war. 
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Verstandnis und Tatkraft zuwandte und dadurch einen gewissen 
Gegensatz zu den Bewohnern Mittel- und Suditaliens zeigte, in 
dieser Entwicklung eine grofiere Bedeutung zuzuschreiben ware, 
lafit sich schwer sagen; doch durfte auch dieser Umstand nicht 
zu ubersehen sein. 

Will man die genannten Prozentzahlen der Arbeiterschaft 
in den drei Hauptgebieten Oberitaliens mit den entsprechenden 
Zahlen fur die in dies en Gebieten vorhandenen Haspelbecken in 
Beziehung setzen, so sind bei den letzteren nur j·ene zu beruck
sichtigen, die sich zur Zeit der statistischen Erhebungen in B.a
trieb befanden; es handelt sich bei dieser Statistik um Erhe
bungen auf Grund von Frageoogen, die den einzelnen gewerblichen 
Betrieben zugingen und ihren augenblicklichen Stand hinsicht
lich der verwendeten motorischen Kraft, der Maschinen und Ar
beitskrafte aufnehmen sollten 65); es handelt sich aber nicht um 
eine allgemeine Berufszahlung der Bevi:ilkerung, in die auch jene 
beruflichen Arbeitskrafte Aufnahme fan den, die zwar zur Zeit 
arbeitslos waren, bei Wiederinbetriebnahme der stillgelegten 
Haspelbecken aber sofort auch die Zahl der beruflichen Arbeiter 
in den Haspeleien vermehren wurden, von den ubrigen bei einem 
vollen Betrieb der Haspeleien benotigten Arbeitskraften ganz ab
gesehen. Da die Stillegungen im Reiche uber ein Funftel, in 
man chen Gegenden, wie in Venetien, sogar mehr als zwei Funftel 
aller Haspelbecken ausmachten, so ist der gekennzeichneten Be
grenzung der Statistik auf die augenblicklich tatigen Arbedts
krafte auch bezuglich der Zahl der Haspelbecken als der augen
blicklich im Gebrauch befindlichen bei unserem Vergleich unbe
dingt Rechnung zu tragen, solI sich nicht ein ganz irrefuhrendes 
Bild ergeben 66). 

Unter dies en Voraussetzungen zeigt es sich, dafi auf die Has
peleien der Lombardei und Piemonts ein relativ geringerer Pro
zentsatz an Arbeitskraften entfiel - 51,4: 49,6 bzw. 21,4: 19,6 
-, wahrend in Venetien die Arbeitskrafte den Prozentsatz der 
gebrauchten Haspelbecken uberschritten (13,1: 13,9). Auch hier 
treten die Vorteile der maschinell verbesserten Betriebe zutage. 
In ihnen ist die Spezialisierung der einzelnen Arbeiten weitgehend 

65) Ellena a. a. O. S. 2. 
66) Bei einem Vergleich der italienischen Arbeitsproduktivitat mit der 

franzOsischen in den Haspeleien iibersieht Ellena (a. a. O. S. 46) diesen Um-. 
stand und kommt daher zu irrigen Ergebnissen. Wir werden spilter nOM 
niiher darauf eingehen. 
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durchgefiihrt. Das Kokonschlagen zur Beseitigung der Flock
seide, teilweise wohl schon mit maschinellen Vorrichtungen, das 
Putzen und Umspulen des gewonnenen Seidenfadens sind Ar
beiten, die nicht mehr von den eigentlichen Spinnerinnen selbst, 
sondem von Hilfskraften mit geringer Fertigkeit und geringerer 
Entlohnung vollzogen werden 67). Die Dampfheizung ermoglicht 
eine leichtere und bessere Arbeit der Spinnerinnen, deren Arbeits
kraft, ganz auf das eigentliche Haspeln konzentriert, besser aus
genutzt werden kann und einen holleren Produktionsertrag liefert. 
Zugleich kann aber auch ihre Zahl vermindert werden, da nun
mehr jede Spinnerin leicht zwei Haspelbecken bedienen kann. Das 
Ergebnis ist also eine Produktionserhohung und -verbesserung bei 
Verminderung der Zahl teurer Arbeitskrafte, teilweise durch Er
satz durch billigere Arbeit. Umgekehrt verlangen die kleinen ver
alteten Betriebe Venetiens durch ihre umstandliche, zersplitterte 
und unregelma13ige Arbeitsweise cine hohere Zahl an Arbeits
kriiften, obwohl der ArbeitseI'tI'ag und sein qualitativer Wert ein 
wesentlich geringerer ist. Infolge der Notlage in der Seiden
industrie lagen in der Lombardei 140/0, in Venetien 42% aller 
Ha.spelbecken still. Wtirde man diese letzteren als mit ent
sprechender Arbeiterschaft i~ Betrieb befindlich auch noch in 
Betracht ziehen, so wtirde sich das Mi.Bverhaltnis zwischen Has
pelbecken und Arbeiterzahl in Venetien noch wesentlich ver
scharfen, da zweifellos gerade die veralteten Betriebe zuerst wegen 
Unrentabilitat von der Stillegung betroffen worden waren (von 
den mit offener Feuerung geheizten Becken lagen in Venetien 
55% still, von den Becken mit Dampfheizung nur 140/0). 

Weist die hohe Zahl der Arbeitskrafte in den Haspeleien auf 
die Unentbehrlichkeit und Bede,utung guter Handarbeit in aus
gedehntem Ma.Be selbst in modemisierten Betrieben hin - ein 
volkswirtschaftlich sehr wichtiges Moment -, so zeigt die Zu
sammensetzung dieser Arbeitskrafte das vollkommene tJberwiegen 
der weiblichen und Kinderarbeit in diesem Industriezweig. Von 
100 Arbeitskraften in den Haspeleien des ganzen Landes entfielen 
72,9 auf die Frauen-, 22,8 auf die Kinder- und nur 4,3 auf die 
Mannerarbeit. Der Grund liegt in der Feinheit der Arbeit des 
Haspelns, die keine gro.Bere Korperkraft, sondem besondere Ge
schicklichkeit beansprucht, und in der zunehmenden Verwendung 

67) VgI. den Bericht von Be ri z z i fiber die Haapeleien der Gegend von 
Como (Contribuzione per una. statistica delle merc8(li S. 11 Anm.2). 

Tam b 0 r, Seidenbau. 5 
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von Maschinen. Diese steigern hier nicht die Manner-, svndern 
die Kinderarbeit, da sie nur den Zweck haben, gewisse Arbeiten 
des Haspelverfahrens zu vereinfachen und ihre Ausfuhrung auch 
durch Personen mit geringeren Fertigkeiten zu ermoglichen. Grei
fen wir wieder die beiden wichtigen, in ihrer industri,eHen Arbeits
weise aber stark verschiedenen Gebiete der Lombardei und Vene
tiens heraus, so zeigt in beiden die Mannerarbeit clnen sehr nied
rigen Prozentsatz (3,7 bzw. 3,4). Wahrend aber die Frauenarbeit 
in Venetien mit 84,2 0/0 weit uber dem Landesdurchschnitt steht, 
ist sie in der Lombardei auf 65,9 0/0 herabgedruckt; anderers'eits 
betragt die Arbeit der Kinder 68) - in der Haspelei v·or aHem 
Madchen - in Venetien nur 12,40/0, in der Lombardei dage~en 
30,40/0. Die Steigerung der Beschaftigung von Kindern zum Scha
den der Arbeitsmoglichkeit fur Erwachsene als Folge wachsender 
Industrialisierung eines Landes, das noch keine Schutzgesetz
gebung fur die Frauen- und Kinderarbeit kannte, tritt hier ganz 
offen zutage. 

Die durchschnittliche Arbeitsdauer am Tage betrug 12 bis 
13 Stunden. Diese Arbeitszeit galt auch ffir Kinder, deren .Be
schaftigung ja mit der Tatigkeit der Spinnerinnen eng v,erknupft 
und nicht zu entbehren war. Viele Betriebe hatten auch, um die 
Maschinen besser auszunfitzen, die' Nachtarbeit an den sogenann
ten "kurzen Tagen", die mit dem 15. August beganne.n, einge
fuhrt; auch diese kam in gleicher Weise fiir d1e Kinder lin Be
tracht. Die Gefahren, die sich daraus fur die Gesundheit und die 
geistige und korperliche Entwicklung der Kinder ergeben muBten, 
sind offensichtlich. 

Bei einer Besprechung der Lohne ist es im Rahmen dieser 
Untersuchung naturlich nicht moglich, auf alle Abstufungen der 
Beschaftigungen der Arbeiterinnen und ihre Entlohnung einzu
gehen; es kann sich hier nur um eine Feststellung der allge
meinen Entwicklung der Lohnverhaltnisse im Laufe der Zeit, so
weit sie zugletch auch ein Bild der Lage der ganzen Industrie 
bietet, handeln. Ebenso stellen sich auch Vergleichen mit den 
Lohnverhaltnissen in anderen verwandten Industrien erhebliche 
Schwierigkeiten entgegen, da ahnliche Benennungen noch nicht 
die gleiche Art der Arbeit in den v,erschiedenen Betrieben und 

68) Unter dieser Bezeichnung sind Knaben und Madchen bis zum voll
endeten 14. Lebensjahre nach der italienischen Statistik zu verstehen (Ellena 
a. a. O. S. 32). 
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aueh nieht den gleiehen Grad der erforderliehen Fertigkeit be
sagen wollen. Lohnsteigerungen und -senkungen konnen ihre Ur
saehe in der Einfti.hrung von Masehinen haben, die teils eine 
grofiere Arbeitsleistung fur die Arbeiterin bedeuten und eine 
grofiere Gesehiekliehkeit verlangen (so die Einfuhrung der Striek
masehine in der Wollindustrie), teils umgekehrt die Moglieh
keit bieten, erfahrene Arbeiterinnen dureh solehe mit geringerer 
Fertigkeit zu ersetzen, wie in der Seidenindustrie. Aueh die Me
thoden der Lohnbereehnungen weiehen in den versehiedenen Be
trieben oft stark voneinander abo Die angegebenen Lohne sind 
stets durehsehnittliehe Tageslohne in bar; diese s·etzen sieh meist 
aus festen StundenlOhnen zusammen, sind aber aueh ofters naeh 
der durehschnittliehen Tagesleistung im Akkord bereehnet. Viele 
Betriebe verzeiehnen aueh Hoehst- und MindestlOhne, die sieh 
aber nieht so sehr naeh der individuellen Tuehtigkeit der Arbei
terin riehten 69), sondern naeh der Arbeitsdauer zu versehiedenen 
J ahreszeiten; da aber in vielen Haspeleien an den "kurzen" Tagen 
die Nachtarbeit eingeftihrt wurde, so war der Tageslohn der Spin
nerinnen fast immer der Hoehstlohn 70), den wir daher hier aueh 
nur zu bertieksiehtigen haben. Die Hauptgruppen der Arbeite
rinnen bildeten die Filatrici provette, <lie eigentliehen ausgebilde
ten Spinnerinnen, und die Filatriei di 2. elasse, meist jungere 
Madehen, die noeh in der Ausbildung begriffen waren und als 
erste Hilfskrafte dienten. Fur diese beiden Grupp·en von Arbeite
rinnen stellten sieh die durehsehnittliehen TageslOhne in den 
Haspeleien von Piemont im Jahre 1862 auf 1,04 bzw. 0,94 L. 71). 
Zieht man die entsprechenden Lohne der Frauen in den Baum
wollspinnereien, die 0,86 L. 72) bis 0,50 L. 73) bei glfficher Arbdts-

69) ,,1m aIlgemeinen gibt man einen gieichmlUligen Lohn an alIe Ar
beiter mit der gieichen Beschaftigung, ohne Unterschiede nach ihrer Geschick
lichkeit zu machen; und dies besonders fiir die Frauen, um nicht N eid zu 
erregen." So C i b 0 I d i in seinem Bericht iiber die Haspeleien von Soresina, 
Provo Cremona (Contribuzione per una statistics delle mercedi S. 15). 

70) Contribuzione per una statistics delle mercedi S. 13 Anm. 2. 
71) Vgl. die Lohntabellen der Firma Keller in Villanovett3 (Prov. Cuneo) 

in Ann. Stat. 1886 S. 142 ff. Da diese Firma ais einzige der Seidenindustrie 
ihre Lohntabellen fortlaufend bis in die neuere Zeit veroffentlichte, so werden 
wir uns, soweit nichts anderes vermerkt ist, auf diese Angaben stiitzen. 

72) Lohntabelle der Firma Sciaccsluga in Campomorone (Prov. Genua), 
a.a.O. 

78) Lohntabelle der Firma Cantoni in Castellanza (Prov. Mailand), a. a. O. 
Rier ist eine mittlere Lohnhohe aus den Rochst- und Mindestlohnen berechnet 
worden. 

5* 
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zeit betrugen, zum Vergleich heran, so kann die Entlohnung der 
Seidenspinnerinnen nur als gut bezeichnet werden. Allerdings 
lagen die Verhaltnisse nicht uberall gleich giinstig. In der Gegend 
von Com 0 wurde den Spinnerinnen in der halbstiindigen Mittag
pause ein Essen aus Reis verabreicht und auf den Barlohn in 
Anrechnung gebracht; dieser betrug nur noch 0,95 L. 74). In den 
Haspeleien der Stadt Be r gam 0 und U mgegend erhielten die 
Hasplerinnen au.6er dem Lebensunterhalt auch Wohnung und ver
dienten nur noch 0,69 L. in bar am Tage 75). Dagegen scheint 
die Entlohnung in der Baumwollindustrie durchgehend nur in 
Bargeld erfolgt zu sein 76). 

In der nun folgenden Krisenzeit in der Seidenindustrie ver
schlechterten sich aber die Lohnverhiiltnisse ganz wesentlich. Die 
Lebenshaltung verteuerte sich bestandig; im Jahre 1874 hatten 
die Getreidepreise und das Goldagio ihren hochsWn Stand er
reicht. Die Lohne in den Baumwoll-, Woll- und Hanffabriken 
stiegen bedeutend an; auch in der Seidenindustrie zeigte sich eine 
Lohnsteigerung, aber nur in geringem Ma.6e. Die beiden genann
ten Hauptgruppen der Hasplerinnen erhielten im Jahre 1874 einen 
Tageslohn von 1,12 L. bzw. 1,04 L.77). Diese Lohnsatze hielten 
sich zwar noch immer uber den Lohnen der Baumwollspinnerinnen, 
die in den beiden oben genannten Betrieben 1,00 L. bzw. 0,75 L. 
betrugen, ruckten ihnen aber schon merklich naher 78). In den
jenigen Gegenden jedoch, wo es sich bei der Entlohnung der 
Spinnerinnen nicht um Bargeldentlohnung im Zeitlohn handelte, 
war die Lage der Arbeiter schon jetzt recht ungunstig. 

Nach einem Bericht von Mazzotti uber die Haspeleien in 
der Gegend von 0 hi a ri (Prov. Brescia) wurden die Arbeiterin
nen nach der Menge der gesponnenen Seide entlohnt, arbeiteten 
also im Akkord; die Akkordsatze waren zwar gestiegen, das in
folge der Raupenkrankheit und der Einfuhrung japanischer 

74) Contribuzione per una statistica delle mercedi S. 11. 
75) a. a. o. S. 13. 
76) So bei der Baumwollfabrik Cantoni, a. a. O. S.41. 
77) Ann. Stat. 1889/90 S. 571. 
78) Ann. Stat. 1889/90 S. 570. Es ist hier allerdings zu beriicksichtigen, 

daB in den Baumwollbetrieben in weit groBerem AusmaBe Manner als Spinner 
beschaftigt waren, die meist im Akkordlohn arbeiteten und viel hohere Tages
lohne erzielten; so im 1ahre 1874 in den beiden genannten Baumwollfabriken. 
3,50 L. bzw. 1,85 L. Der groBe Unterschied dieser Lohnbetrlige laBt sich wohl 
nur durch verschiedene Lohnberechnungsmethoden in den beiden Betrieben 
erklaren. 



Stand der italienischen Seidenindustrie nach oor Industriestatistik. 61 

RaSSeD geringwertigere Rohmaterial lieB aber die Spinnerinnen 
nicht moor die frfihere Tagesleistung erreichen, so daB der durch
schnittliche Tageslohn seit 1847 bis 1874 unverandert 1,00 L. 
betrug 19). Soweit in anderen Gegenden den Arbeiterinnen Lebens
unterhalt und Wohnung gewahrt wurde, wurden die gestiegenen 
Kosten des Unterhaltes als Lohnsteigerung berechnet. So sagt 
Be r i z z i 80) fiber die Verhaltnisse in Be r gam 0: "Eine Steige
rung der Lohne ist vorhanden, aber sie ist in den steigenden 
Preisen der Lebensmittel, die von dem Betrieb gewahrt werden, 
enthalten"; der Barlohn blieb von 1847 bis 1874 unverandert 
0,69 L. taglich. DaB mit diesem System der Entlohnung sehwere 
Naehteile ffir die Arbeitersehaft verbunden waren, bedarf keiner 
langen Erorterung. 

Betraehtet man das Gesamtbild der Lage der Arbeitersehaft 
in den Haspeleien jener Zeit, so erkennt man auch hier deutlieh 
die Spuren der Krisis, das Bestreben der Fabrikanten, an teue
ren Arbeitskraften moglichst zu sparen und die Unkosten an 
Lohnen mogliehst niedrig zu halten. Da ffir die Arbeit in ihren 
Betrieben Frauen- und Kinderarbeit fast aussehlie.61ieh ge
nfigte 81) und eine Sehutzgesetzgebung nieht bestand, so muBte 
sich bei der schleehten wirtschaftliehen Lage der Landbevolke
rung dieses Bestreben der Unternehmer als des starkeren Teiles 
mit Erfolg durchsetzen. 

b) Die Zwirnerei. 

Wie die Haspelei war auch die italienische Zwirnerei zu
nachst mit dem Seidenbau eng verbunden gewesen, hatte sich 
aber im Laufe der Zeit noeh entsehiedener von ihm gelOst; die 
technischen Verbesserungen in ihrer Produktionsweise mit zu
nehmender Verwendung von Maschinen machte ihre Konzentra
tion in selbstandigen Betrieben zur Notwendigkeit; die sehwie
rigen Verhaltnisse auf dem einheimisehen Rohstoffmarkt sowie 
die neu entstandene Mogliehkeit, das benotigte Material in 
groBen Mengen aus dem Auslande zur Verarbeitung zu beziehen, 
konnten diese Entwicklung nur noch fordern. 

19) Contribuzione per una statistica delle mercedi S. 14. 
SO) Contribuzione per una statistica delle mercedi S. 13 Anm. 2. 
81) In der Seidenhaspelei und -zwirnerei der Firma Keller in VilJano

vetta waren, vom Direktionspersonal und den Hausdienern abgesehen, iiber
haupt nur Frauen und Madohen beschl!.ftigt (a. a. O. S.52). 
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1m Jahre 1865 waren in ltalien 2768545 Spindeln tatig, 
die 1485697 kg Organsin und 1236062 kg Trame erzeugten 82). 
Die Statistik V<lll 1876 zahlt im Konigreich nur noch 2083168 
Zwirnspindeln 8S); 250/0 waren also der Krisis der 60er Jahre 
zum Opfer gefallen. 

Eine Angabe der Betriebe fehlt hier leider; doch gcl1t die 
Konzentration dieses Industriezweiges aus einzelnen Beispielen 
wie auch aus einer Prufung der Verteilung der Spindeln uber 
die einzelnen Bezirke des Landes unzweideutig hervor. Ron
dot 84) berichtet, daB in der Provinz Be r gam 0 die Zahl der 
Mulinieranstalten von 106 im Jahre 1848 auf 58 im Jahre 1872 
zuruckgegangen sei, die Produktion sich aber gleichzeitig ver
doppelt habe. Auf Oberitalien entfielen allein 99,1 % der Zwirn
spindeln; innerhalb dieses Gebietes befanden sich in der Lom
bardei 1637961 Spindeln=78,60/0, in Piemont 17,1 0/0, in Vene
tien nur 2,6 0/0; die ubrigen Bezirke waren von keiner Bedeu
tung. Man darf aus dieser Tatsache wohl schlieBen, daB diese 
Industrie im wesentlichen aus dem Rahmen des kleineren, viel
leicht sogar teilweise schon des mittleren Gewerbes' heraus
gewachsen wa.r. Die schnell wachsende Ausde.hnung, die sie der 
Einfuhr an auslandischem Rohmaterial gab, legt diesen Gedanken 
einer fortgeschrittenen Organisation ebenfa.lls nahe. 

Die Folgen der Krisis im italienischen Seidenba.u und auf 
dem Seidenmarkte, wie sie oben dargelegt wurden, zeigten sich 
auch in der Zwirnerei; 12,40/0 aller Spindeln lagen still. Doch 
waren auch hier nicht a.lle Bezirke in gleichem Mafie betr·offen. 
Wahrend die Lombardei nur 9,4 0/0 ihrer Spindeln unbenutzt 
lassen mufite, stieg die entsprechende Zahl fur Venetien auf 
21,20/0, fur Piemont sogar auf 23,4%; die ubrigen Bezirke Ita
liens waren fast durchgehend v'on der Krisis noch schwerer be
tI1offen. Genauere Mitteilungen uber den Grund dieser Unter
schiede fehlen; doch durfte gerade hier der technisch und organi
satoriScll fortgeschrittenere Betrieb der Zwirnereien in der Lom
bardei, ahnlich wie bei den Haspeleien, eine Rolle gespielt haben. 
Sie mogen vor all em die Gelegenheit benutzt haben, die groBen 
Mengen asiatischer Seiden an sich zu ziehen, die aus dem fernen 
Osten nach EUl10pa gebracht wurden, in ihrer ersten Verarbeitung 
aber aIle Schwachen der unvollkommenen chinesischen und japa-

82) Silbermann a.a.O. I S.475. 
83) Ell e n a a. a. O. S. 48. 
84) L'industrie de la soie 2. ed. S. 20, bei S i I be r man n a. a. O. 
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nischen Haspelverfahren an sich tmgen und einer wesentlichen 
Weiterverarbeitung bedurften, um den Anspruchen der eur~pa.
is chen und amerikanischen Webereien zu genugen. Nur hiermit 
ist es auch zu erklaren, daB die Stillegungen in der Zwirnerei 
(12,40/0) ganz wesentlich geringer sind als in der Haspelei 
(21,7 0/0), die noch ganz auf die einheimische Rohstoffproduktion 
angewiesen war. 

Diese Bewegung der allmahlichen Loslosung von der ein
heimischen Rohstoffbasis scheint in der italienischen Seiden
zwirnerei schon sehr fruh nach Ausbruch der Raupenkrankheit 
eingesetzt zu haben. Mit dem Ausbruch der Pebrina und de.m 
Sinken der einheimischen K;ok{)n- und Rohseidenproduktion Vel'

minderte sich auch s{)fort die Ausfuhr an verarbeiteter Seide v::m 
2,4 Mill. kg im Jahre 1862 auf 1,5 Mill. kg im Jahre 1865 85); 

dann aber stieg der Export ohne jede Unterbrechung auf 1,9 Mill. 
kg im Jahre 1866, 2,1 Mill. im Jahl1e 1867, 2,2 Mill. im Jahre 
1868, 2,3 Mill. im Jahre 1869, wahrend die Rohseidenpl1odu,k~ 
tion des Inlandes in denselben J ahren diese Mengen nicht er
reichte, im Jahre 1868 sogar einen kleinen Ruckschlag erlitt; 
andrerseits waren auch die Einfuhren auslandischer Kok{)ns in 
diesen Jahren unbedeutend 86). 1m Jahre 1870 ging die Ausfuhr 
von R{)hseide zwar auf 2,2 Mill. kg zurltck, um aber dann im 
folgenden Jahre auf 3,3 Mill. kg plOtzlich emporzuschnellen. Auch 
die einheimische Rohseidenproduktion aus inlandischelll und im
portierten Kokons war im Vorjahre 1870 bedeutend gestieg'en, 
doch nicht in dem MaBe, um die erhohte Ausfuhr des Jahres 
1871 voll deck en zu konnen, vom Inlandsverbrauch an Rohseide 
ganz .abgesehen. Aus dieser Bewegung der Exportzahlen laBt sich 
schon schlieBen, daB der italienischen Zwirnerei von auslan
discher Seite Rohmaterial geliefert worden sein muB, wenn auch 
noch in etwas beschranktem U mfange 87). Die Einfuhrstatistik 

85) Ann. Stat. 1887/88 S. 329. 
86) Vgl. Tabelle III im Anhang. 
87) Die Ausfuhrstatistik gibt zwar den Unterschied zwischen einfacher 

und gezwirnter Rohseide nicht an; da aber die Haspelei fast ausschlieBlich 
auf den einheimischen Rohstoff angewiesen war, so muJ3 der Unterschied, 
zwischen der inlandischen Gesamterzeugung an einfacher Rohseide und der 
hiiheren Ausfuhr an Rohseide insgesamt offenbar der aus auslandischem Ma
terial gezwirnten Rohseide zugeschrieben werden. GewiB war nach unseren 
Darlegungen im Abschnitt I die italienische Kokon- und Seidenproduktion schon 
damals zu gering geschiitzt worden; andrerseits muBte aber die Rohseidenpro
duktion auBer dem Export auch den nicht iibersehbaren Verbrauch der ein-
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fur Rohseide im Jahre 1872 weist neben dem gewohnIichen Im
port des Spezialhandels zum ersten Male einen besonderen Posten 
zur Bearbeitung vOrdbergehend importierter Rohseide aus 88); die 
Rohe dieses Postens von 811 000 kg beweist, daB auch schon in 
den vorangegangenen J ahren di,ese Einfuhr bestand, wegen ihres 
noch geringen Ausmafies aber wahrscheinIich fiberhaupt nicht 
berdcksichtigt wurde, zumal diese Einfuhr Zollfreiheit genofi. 

Gestutzt auf den guten Ruf, den die Erzeugnisse der italie
nischen Seidenzwirnerei abgesehen von der natiirlichen Qualitat 
der verarbeiteten Seide schon durch die hochwertige Art der Ver
arbeitung selbst besa.Ben und sie auf dam Seidenmarkt stark be
gehrt sein liefien, hatte es die Seidenzwirnerei verstanden, sieh 
schnell der veranderten Lage anzupassen, bei der Verknappung 
des inlandischen Rohstoffes das auslandische Rohmaterial an sich 
zu ziehen und durch eine wertvolle Weiterverarbeitung der im 
Auslande nur mangelhaft versponnenen Rohseide sich auch unter 
den Verhaltnissen der neuen Mode unentbehrlich zu machen. Zu
gleich hatte sie damit eine gewisse Unabhangigkeit yom ein
heimischen Rohstoffmarkt erlangt, die sie die Schwankungen des 
letzteren in den folgendan Jahrzehnten weniger fuhlen lie.B; ihre 
allgemeine Bedeutung auf dem Weltseidenmarkt war trotz der 
Krisis noch gewachsen. Gerade die Unsicherheiten und Ruck
schlage im heimischen Seidenbau des folgenden Jahrzehntes mogen 
die Tendenz in der Zwirnerei, sich nicht allein auf ihn zu stfitzen, 
noch verstarkt haben. Die vorfibergehende Einfuhr an Rohseide 
stieg im Durchschnitt der Jahre 1872-1876 auf 1092440 kg, im 
Durchschnitt der Jahre 1877-1881 auf 1232480 kg; das Jahr 
1881 selbst wies eine Rekordziffer von fiber 2 Mill. kg vorilber
gehend importierter Rohseide auf 89). Der italienische Seiden
sachverstandige auf der Pariser Ausstellung F u z i e r berichtet 90) 
im Jahre 1879, da.B die italienisehen Zwirnereien mit 2 Mill. kg 
in Italien gesponnener Rohseide versorgt wiirden; aufierdem aber 
noch mit 200000 kg anderer europaischer und 800000 kg asia
tischer Seiden. Diese auslandischen Seiden wurden zu Organsin 
oder Trame verarbeitet und erhielten dadurch eine Wertsteige-

heimischen Webereien decken; der Rohseidenimport war nach der Statietik 
des Spezialhandels von 1,2 Mill. kg im Iahre 1862 auf 0,5 Mill. kg im Durch
schnitt der Iahre 1866-1870 gesunken. 

88) Ann. Stat. 1889/90 S. 685. 
89) Ann. Stat. 1889/90 S. 685. 
90) bei Ellena a. a. O. S. 49 Anm. 1. 
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rung urn 400/0; nach der Verarbeitung wurden sie mit den italie
nischen Seiden wieder ausgefuhrt. Der Rohseidenimport um das 
Jahr 1879 hatte einen Gesamtwert von jahrlich 80 Mill. L., der 
Export an gezwirnter Seide einen solchen von annahernd 300 
Mill. L.91). Da der gro.Bte Teil dieser Seidenmengen nach ihrer 
Verarbeitung nach Frankreich ausgefuhrt wurde, so erscheint es 
nur begreiflich, daB die franzosischen Spinner von der Regierung 
verlangten, der von den franzosischen Seidenzuchtern geforderte 
Einfuhrzoll auf asiatische Seiden musse auch auf die in aur\)
paischen Fabriken gesponnenen und gezwirnten Seiden ausge
dehnt werden; dieser Antrag richtete sich in erster Linie gegen 
die italienische Seidenzwirnerei, wurde aber in der franzosischen 
Deputiertenkammer am 22. Marz 1880 abgelehnt92). Damit blieb 
die Entwicklung dieser neuen Produktionsform der italienischen 
Seidenzwirnerei fiir die nachste Zukunft gesichert. 

Werfen wir noch einen Blick auf die Verhaltnisse der Ar
beiterschaft in diesem Industriezweig. In der gesamten italieni
schen Seidenzwirnerei waren 74352 Arbeitskrafte beschaftigt, die 
sich entsprechend der Konzentration der Betriebe zu 79 0/0 auf die 
Lombardei, 150/0 auf Piemont und 3% auf Venetien verteilten. 
Auch hier blieb also die Handarbeit fur die Produktion von be
sonderer Bedeutung. Wichtiger ist aber die Zusammensetzung 
der Arbeiterschaft. Gegenuber der Raspelei (4,30/0) steigt die 
Mannerarbeit in der Zwirnerei auf 7,6%; dagegen sinkt die 
Frauenarbeit auf 43,5 0/0 (Haspelei 72,9 0/0). Am bedeutsamsten 
ist die Kinderarbeit mit 48,9 0/0 gegenuber 22,8 0/0 in der Haspelei; 
die Kinder bilden also fast die Halfte der gesamten Arbeiter
schaft in der Seidenzwirnerei. Pruft man die Verhaltnisse in den 
oben genannten wichtigsten Industriegebieten, so zeigt sich, daB 
in Piemont und Venetien die Kinderarbeit wesentlich geringer 
(22,2 bzw. 17,9%), der Umfang der Fr.auenarbeit viel bedeuten
der ist (66,1 bzw. 75,1 0/0). Die Lombardei nimmt dagegen eine 
ganz gesonderte SteHung ein - auch gegenuber allen ubrigen 
Landesteilen -; in ihr ist die Mannerarbeit sogar auf 6,8 0/0, die 
Frauenarbeit auf 37,1 % berabgedruckt, wahrend die Kinder
arbeit bis auf 56,1 % steigt; weit uber die Halfte aller Arbeits
kraft stellten also die Kinder. Da.B fur diese Ausnutzung der 
Kinderkraft durch die Industrie die Entwicklung zum konzen-

91) Ellena a.a.O. 8.54. 
Ii) Ellena a. a. O. 8. 44 Anm. 1. 
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trierten und mec.'hanisierten Gro.6betrieb die notige Grundlage ge
geben hatte, ist durc.'h den Vergleich mit den Verhtl.ltnissen in 
den anderen Landesteilen ganz offensichtlich. 

Ebenso klar ist es aber auch, da.6 dieses Prinzip der mog
lichst weitgehenden Senkung der Lohnunkosten durch ausge
dehnteste Verwendung billiger Kinderkrafte- sich nicht nur zum 
Schaden der Erwerbsmoglichkeit fur die Erwachsenen auswirken 
mu.6te, sondem auch die Gesundheit und Entwicklung des Be
volkerungsnachwuchses schwer beeintrachtigte. Die tagliche Ar
beitsdauer betrug auch in den Zwimereien 12-13 Stunden unter
schiedslos fur Erwachsene und Kinder. Solange die Kinder, meist 
Madchen, nur einfachere Hilfsarbeit zu leisten hatten, waren die 
Lohne besonders gering; von 1847 bis 1866 stiegen sie von 0,33 L. 
nur auf 0,40 L. pro Tag 98). In den 60er Jahren wurde aber in 
fast allen Zwirnereien das Aufspulen der Seide mit der Hand 
durch besondere Spulmaschinen ersetzt und an diesen fast nur 
noch Madchen beschtl.ftigt, wahrend die schon geringe Manner
arbeit an den Zwirnspindeln Thoch mehr durch Frauenarbeit er
setzt wurde. In dieser Zeit stiegcn allerdings auch die Lohne jener 
Madchen teilweise bis auf 1,00 L. pro Tag 94) im Jahre 1874, 
blieben aber naturlich hinter der Durchschnittsiohnung delr 
Frauen zuruck und bildeten mit Rucksicht auf die gro.6e Zahl 
der beschaftigten Madchen !fur den Unternehmer cine wesent
liche Ersparnis. Die TageslOhne der ubrigen Kinder betrug'en nur 
,ungefahr 0,80 L. 

Die Lohne der Manner kommen hier nicht in Frage, da es 
sich, abgesehen von den leitenden Stellen, fast nur um Maschi
nisten und Dienstpersonal (Packer) handelte. Soweit die Manner 
auch in der eigentlichen Zwirnerei. noch verwendet wurden, arbei
teten sie im Akkordlohn fur jedes Kilogramm gewonnener Seide. 
Der tatsachlich erzielte Tageslohn war trotz ErhOhung der 
Akkordsatze seit 1847 bis 1874 fast der gleiche geblieben, teils 
weil man jetzt feinere Faden als ehemals v,erlangte, teils weil 
die verarbeiteten Seiden infolge der Raupenkrankheit meist japa-

98) Contribuzione per una statistica delle mercedi S. 16. Es handelt sich 
urn die Zwirnereien in der Gegend von Como, das neben Mailand dan Mittel
punkt der lombardischen Seidenindustrie bildete. Zu diesen Tageslohnen kam 
wohl noch die Verabreichung des Mittagessens. 

94) So in der Gegend von Como. In der Umgebung von M 0 n z a (prov. 
Mailand) betrugen die Lohne nur 0,70 L. pro Tag (Contribuzione usw. S.19); 
fiber ihre Erganzung durch Lebensunterhalt ist in dem Bi;!richt von Pia
nozzi nichts gesagt. 
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nischer Qualitat mit geringerer Festigkeit und gro.Beren Un
sauberkeiten an Flockseide waren 95). Bei den Lohnen der Frauen 
sind wieder vor aHem zwei Hauptgruppen zu untersooeiden: die 
eigentlichen Zwirnerinnen, torcitrici, und die binatrici, d. h. di,e 
Arbeiterinnen, die mehrereeinfache Rohseidenfaden je nach 
Starke des gewunschten gezwirnten Fadens vor der Zwirnung 
auf einer Spule vereinigten (Dublieren). Ihre Lohne sind nied
riger als diejenigen der Frauen in den Haspe1eien; im Jahre 
1862 96) betrug der Tageslohn 0,83 L. bzw. 0,67 L. und war bis 
1874 97 ) auf 1,04 L. fur beide Gruppen gestiegen (die Abstufung 
zwischen den Gruppen wurde aber schon im folgenden Jahre 
wiederhergestellt). Diesen Lohnsatzen liegen die fruher erwahn
ten Lohne der Baumwollspinnerinnen, deren Arbeit wohl auch 
mehr derjenigen der Seidenzwirnerinnen als der Hasplerinnen 
entspricht, schon sehr nahe. 

In der italienischen Seidenzwirnerei zelgt sich entsprechend 
der weiter entwickelten Konzentration in gro.Beren Betrieben und 
der ausgedehnteren Benutzung von Maschinen noch viel ausge
pragter als in den Haspeleien das Bestreben, die Lohnunkosten 
dadurch zu senken, daB man nicht nur in moglichst gro.Bem Um
fange Frauenarbeit verwendete, sondern daB man auch dieFrauen 
wiederum moglichst durch Kinder oder wenigstens durch ge
ringer bezahlte junge Madchen zu ersetzen suchte, die nur zur 
Bedienung der neuen Maschinen angelernt zu werden brauchten. 
Ob mit diesem Prinzip moglichst niedriger Lohne auch stets der 
wirkliche Vorteil des Unternehmers erzielt wurde, mag etwas 
zweifelhaft erscheinen; Ellena bemerkt 98) wohl mit Recht, daB 
die Arbeit der Frau viele Unregelma.Bigkeiten verursache; falls 
sie siGh verheiratet, besucht sie die Arbeitsstelle nur noch mit 
Unterbrechungen oder verla.Bt den Betrieb sagar ganz, wodurch 
dem Fabrikanten oft seine besten Arbeitskrafte schnell wieder 
verloren gehen. Die ausgedehnte Kinderarbeit schrankte andrer
seits die Erwerbsmoglichkeiten fur die Erwachsenen ganz wesent
lich ein. Man wird deshalb auch der Auffassung Be r i z z i s nur 

95) Contribuzione per una statistica delle mercedi S. 17 Anm. 1 (Bericht 
von B 0 r ,a s chi iiber die Zwirnereien in Lecco, Provo Como) und S. 18 Anm. 2 
(Bericht von M a z z 0 t t i iiber die Umgegend von Chiari, Provo Brescia). 

96) Ann. Stat. 1886 S. 142 ff. (Firma Keller in VilJanovetta, Provo Cuneo). 
97) Ann. Stat. 1889/90 S. 571 (Firma Keller in VilJanovetta, Provo 

Cuneo). 
98) Ellena a. a. O. S. 33. 
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mit gro.Ber Skepsis gegen11berstehen konnen, wenn er in seinen 
Berichten 99) sagt, die wirtschaftlichen Verhiiltnisse der Fami
lien (meist aus der Landbevolkerung), die die Arbeiterschaft f11r 
die Seidenhaspelei und -zwirnerei stellten, hi:i.tten sich in den 
letzten Jahren sehr gebessert, nicht so sehr infolge der Steigerung 
der Lohne der ausgebildeten Arbeiter, als vielmehr durch den Um
stand, da.B die verbesserten Maschinen &'! jetzt gestatteten, in 
den Betrieben auch die Arbeit sehr junger und unerfahrenerPer
sonen zu verwenden, die fr11her den Arbeiterfamilien nur zur 
Last fielen und jetzt "einen verhaltnisma.Big hinreichend be
trachtlichen Verdienst" erzielen konnten. Wir haben gesehen, wie 
die Kinderarbeit die Arbeit der erwachsenen Frau und diese 
wiederum die Arbeit des Mannes verdrangte und entbehrlich 
machen sollte. Wenn also auch der neue Verdienst der Kinder, 
der nach Be r i z z i s eigener sehr vorsichtiger Ausdrucksweise 
sich der Tatsache anpaBte, daB es sich um sehr junge und uner
fahrene Arbeiterinnen handelte, nunmehr den Arbeiterfamilien 
zugute kam, so liegt es doch auf der Hand, daB dieser Verdienst 
nicht den hOheren Lohn ersetzen konnte, der den Familien durch 
den Verlust der Arbeitsmoglichkeit f11r ihre erwachsene.n Mit
glieder verloren gehen mu.Bte. Inwiefern also die wirtschaftliche 
Lage der Landarbeiterfamilien, deren Frauen gezwungen waren, 
zum gemeinsamen Lebensunterhalt durch ihre Arbeit in den Has
peleien und Zwirnereien beizutragen, durch diese Entwicklung 
"sehr gebessert" worden ware, ist doch schwer einzusehen. Es 
will eher scheinen, da.B hier dieser schrankenlosen Ausnutzung 
der Moglichkeit einer Unkostenersparnis durch die Unternehmer 
ein soziales Mantelchen umgehi:i.ngt werden soll, um die offen
sichtlich schweren Schaden dieser Methode etwas zu verdecken. 

Der schwerste Nachteil drohte aber vor all em der geistigen 
und korperlichen Entwicklung des jungen Nachwuchses der Be
volkerung. Kinder bis herab zu 7 Jahren wurden tagtaglich 
12 Stunden lang in den Betrieben beschijitigt. Die Arbeit von 
Frauen und Kindern war auch in anderen italienischen Industrie
zweigen sehr ausgedehnt. In der gesamten Textilindustrie, die 
allein vier F11nftel aller in der Statistik von 1876 erfaBten In
dustrien 'ausmachte 100), waren die Prozentzahlen der mannlichen, 

99) Contribuzione per una statistica delle mercedi S. 11 Anm. 2 und 
S.16 Anm.2. 

100) Ellena a. a. O. S. 29. Die statistischen Erhebungen bezogen sich 
nIlr auf einen Teil der italienischen Industrien; sie umfaBten lIlicht den Berg-
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weiblichen und Kinderarbeit: 18,43, 53,84, 27,73; in der ge
sam ten Baumwollindustrie 28,8, 50,5, 20,7; in der gesamten 
Seidenindustrie: 7,8, 60,1, 32,1. In der Seidenindustrie und in 
ihrem Umfange wiederum in der Seidenzwirnerei (7,6,43,5,48,9) 
lagen also die Verhli.ltnisse am ungunstigsten. Diese Zustande 
forderten 'dringend eine gesetzliche Regelung, wie sie schon fast 
in 'allen ubrigen Industriestaaten seit langem existierte. Auf 
Grund umfassender Rundfragen bei Behorden und privaten Unter
nehmern Iegte das Ministerium fur Landwirtschaft, Industrie und 
Handel auch einen diesbezuglichen Gesetzentwurf vor. Wie weit 
man aber damals noch in Kreisen der Regierung, zu dene.n 
Ell e n a zu rechnen ist, selbst unter Nichtachtung ernster be
vol,kerungspolitischer und sozialer Notwendigkeiten in erster Linie 
der industriellen Entwicklung des Landes und der augenblick
lichen N otlage der Industrie Rechnung zu tragen suchte, zeigen 
die Bemer}mngen, die Ell e n a an die im Gesetzentwurf vorge
schlagene Beschrankung der Kinderarbeit knupft 101). Die Ein
teilung der Kinder in zwei Altersklassen von 9 bis 11 und 11 bis 
15 Jahren mit verschiedener Arbeitszeit sei praktisch fast un
durchfuhrbar, und nur durch eine gegenseitige AblOsung der 
Kinder in der Arbeit, indem die einen vormittags, die anderen 
nachmittags arbeiten, konne diese Bestimmung verwirklicht 
werden, da die Arbeit der Kinder mit derjenigen der Erwachsenen 
aufs engste verbunden seL Ferner sollten auch der Nachtarbeit 
keine zu schweren Hindernisse in den Weg gelegt werden, da 
mauche Fabriken gezwungen seien, Tag und N acht zu arbeiten; 
die Wasserlaufe, an denen sie lagen, boten nur fur eine be .. 
schrankte Zahl von Maschinen die notige Betriebskraft; Dampf
maschinen konnten zur Erganzung teils nicht verwendet werden, 
teils fande sich fur sie in den eugen Gebirgstalern an den Wasser
fallen kein genugender Raum. 

Der Gesetzentwurf scheiterte dann auch wie aIle fruheren. 
Erst am 11. Februar 1886 kam das erste umfassende Schutzgesetz 
fur die Kinderarbeit zustande; der Schutz der Frauen unterblieb 
dagegen. Immerhin mu.Bte dieses Gesetz fur die Seidenindustrie 
von einschneidender Bedeutung werden. 
bau und die Steinbriiche, die metallurgische und Maschinenindustrie; ferner 
auch nicht die Herstellung von Glas, keramischen und chemischen Erzeug
nissen. DaB aber auch in diesen genannten Industrien, z. B. in den Schwefel
bergwerken Siziliensl Kinder bei der Arbeit in weitgehendem Malle verwendet 
wurden, ist allgemein bekannt. 

101) Ellena a. a. O. S.34. 
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c) Die Weberei. 

Die Weberei als letzter groBer Zweig der Seidenindustrie 
tritt in Italien in der hier behandelten Epoche ganz in den Hinter
grund. In der Einleitung hatten wir schon gesehen, daB die ernst 
so bertihmte italienische Seidenkunstweberei nach verhaltnis
maBig kurzer Bhitezeit der neu auftretenden franzosischen In
dustrie urn Lyon den Vorrang lassen muBte. Wie Ellena be
merkt 102), fehlten zwar die gaten Uberlieferungen nicht; das Roh
material war ausgezeichnet and reichhaltig, die Arbeiter waren 
geschickt, aber von der alten, ruhmreichen Kunst fanden sich 
nur noch Spuren. Italien war del,mals noch ein recht armes Land, 
das fur eine groBere Produktion an wertvollen Seidengeweben, 
die in ihrer Verarbeitung der hohen Qualitat des inlandischcn 
Rohstoffs entsprochen hatten, keine genugende Aufnahmefahig
keit besa.B; der Auslandsmarkt War aber dem italienischen Seiden
weber durch die ubermachtige Konkurrenz der technisch weit 
fortgeschrittenen Webereien von Frankreich, Deutschland und 
der Schweiz versperrt. Die Dinge lagen also hier wesentlich 
anders als in der Spinnerei and Zwirnerei. Zudem war auch das 
so wichtige Farbereigewerbe noch in den Anfangsstadien seiner 
Entwicklang; fur viele Farben war man auf das Ausland ange
wiesen. Der Wechsel ·der Mode in den 60er Jahren hatte die 
italienisChe Seidenweberei ",on neuem schwer getroffen, da sie 
in der Herstellung der neuen baumwollgemischten Gewebe keine 
Fertigkeit besafi and siCh auch den neuen Verhaltnissen nur 
schwer anpaBte. 

Der Umfang der Inlandspvoduktion an Seidengeweben laBt 
sich in dieser Zeit nidht erfassen. So viel geht aber aus den 
Handelsstatistiken hervor, daB die italienische Seidenweberei in 
vielen Artikeln nicht einmal den Bedarf des Inlandsmarktes zu 
decken vermochte; aIle feineren oder Spezialgewebe muBten aus 
dem Auslande bezogen werden. Andrerseits hielt sidh der EXPQft 
an inlandiscllen Fabrikaten auf rec'ht niedriger Stufe. In den 
Jahren 1862-1870 stand einem durchschnittlichen jahrlichen 
Import an SeidengewebenaUer Art im Werte von 25,3 Mill. L. 
nur ein Export v-on 6,4 Mill. L. gegenuber lOS). Dabei hatte die 

102) Ellena a. a. O. S. 52. 
103) Ann. Stat. 1887/88 S. 330. In unseren Angaben ist nur der We r t 

der Gewebe und anderer Fabrikate aus Seide beriicksichtigt, da die Handels-
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Krisis im einheimischen Seidenbau infolge der Pebrina nur eine 
ganz vorubergehende Wirkung auf diesen Export ausgeubt; die 
Ausfuhr war zwar von 6,6 Mill. L. im Jahre 1862 auf 3,9 bzw. 
3,6 Mill. L. in den Jahren 1864 und 1865 gesunken, erholte sich 
aber sehr schnell wieder und erreichte bereits 1867 fast den ehe
maligen Stand; im folgenden Jahre stieg sie sogar auf 9,7 Mill. L. 
Der geringe Einflu.6, den der Ausbruch der Fleckkrankilieit im 
einheimischen Seidenbau auf die Produktion und Ausfuhr der 
italienischen Seidenweberei ausgeubt hat, erklart sich wohl aus 
den T,atsachen, da.B einerseits der Auslandsbedarf an gezwirnter 
italienischer Rohseide infolge der asiatischen Zufuhren und des 
Modenwechsels nac'hgelassen, andrerseits die italienische Seiden
zwirnerei sich von der einheimischen Rohstoffproduktion unab
hangiger gemacht batte, so da.B der an sich nur verhaltnisma.Big 
geringe Bedarf der einheimischen Seidenweberei leicht zu 
decken war. 

1m Jahre 1870 wuCihs die Ausfuhr an Seidengeweben ganz 
plOtzlich sprunghaft auf 12,8 Mill. L. an, stieg im folgenden Jahre 
auf 16,7 Mill. L., in den Jahren 1872 und 1873 auf 25,5 bzw. 
26,6 Mill. L., sank dann wieder auf 21,3 Mill. L. und hielt sich 
bis zum Jahre 1880 durchschnittlich auf ungefahr 12,2 Mill. L., 
d. h. fast auf der doppelten Hohe des durchschnittlichen Exportes 
der 60er Jahre 10'). Gem zeigt sich auch in der Entwicklung 

statistik der folgenden 1ahre 1871-1877 einige Abteilungen nur im Gesamt
wert angibt, der sich mangels Angaben der entsprechenden Werte fur die 
Einheit nicht in Gewichtszahlen umrechnen laBt, und somit ein Vergleich mit 
der Entwicklung in den folgenden 1ahren nicht miiglich ware (vgl. Ann. Stat. 
1897 S. 180 Anm. 1). Eine Besprechung der einzelnen Teilindustrien und ihrer 
Spezialartikel innerhalb der gesamten Seidenweberei mit Gewichtsangaben fur 
fure steigende oder fallende Ausfuhr gehiirt auch im allgemeinen nicht in den 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung. In der Zusammenfassung sind aber 
Gewichtsangaben bei einer so groBen Verschiedenheit der Fabrikate ziemlic~ 
wertlos; oft steht das Gewicht des Erzengnisses im umgekehrten Verhaltnis 
zu dem qualitativen Wert seiner Verarbeitung, der doch fUr die Beurteilung 
des Standes der betreffenden Industrie und ·fure weitere Entwicklung vor 
aHem maBgebend ist. Setzt man jedoch diese Gewichtsangaben in Ann. Stat. 
1878 (Teil 2 S. 50 f.) mit den entsprechenden von uns benutzten Wertangaben 
des Imports und Exports in Ann. Stat. 1887/88, die eine genugende nberein~ 
stimmung aufweisen, in Beziehung, so ergibt sich, daB in den 1ahren 1862 bis 
1870 der Wert der Einfuhr (Durchschnitt 270304 kg) sich auf 93,4 L. pro kg 
berechnet, der Wert der Ausfuhr (Durchschnitt 87751 kg) auf 73 L. pro 
kg; die eingefiihrten Seidengewebe und sonstigen Fabrikate aus Seide waren 
demnach durchschnittlich von einer besseren Qualitat als die ausgefiihrten. 

10') Ann. Stat. 1897 S. 180. 
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der Produktion und Ausfuhr der italienisc.hen Seidenweberei ihre 
hauptsachliche Verbundenheit mit dem einheimischen Rohstoff
markte; die Ruckschlage im italienischen Seidenbau in den J ahren 
1876 und 1879 lassen ihre Spuren in der Ausfuhrstatistik der 
italienischen Seidengewebe deutlich erkennen. 1m ganzen weist 
aber die italienische Seidenweberei eine Belebung und Starkung 
ihres Absatzes auf dem Auslandsmarkt auf, die zu den Verhalt
nissen in der Haspelei und Zwirnerei merkwiirdig kontrastieren; 
wahrend letztere um iihre Behauptung ihrer anerkannten und bis
her kaum bestrittenen VorrangsteUung auf dem Weltseidenmarkt 
schwer zu kampfen haben und sich den neuen Umstanden anpassen 
mussen, erfahrt die Seidenweberei in den 70er Jahren einen plotz
lichen Aufschwung, der sie aus ihrer bisherigen Lethargie heraus
rei.Bt und sie zu neuer Blute in der Folgezeit fuhren soUte. Die 
Erklarung fur diese auffaUende Tatsache findet sich in dar Ver
schiedenheit der Absatzmarkte der genannten Industriezweige; 
fur die Haspelei und Zwirnerei lag der auslandische Absatzmarkt 
in West- und Mitteleuropa und in Amerika, fur die Weberei da
gegen vorlaufig noch vor aUem in der Levante und in Klein
asien. Ais um das Jahr 1870 die Pebrina auch in diese Gebiete 
ubergriff und den Seidenbau auf lange Zeit schwachte oder gar 
zerstorte, bot sich der italienischen Seidenweberei die Gelegen
heit, von der im eigenen Lande schon wieder erstarkten R:>h· 
seidenprodu:ktion Gebrauch zu mach en und ihre Erzeugnisse in 
groBeren Mengen in diese Lander, deren einheimische Industrie 
darniederlag, zu senden. In dies en Gegenden war-en auch ihre 
glatten und gemusterten Gewebe groberer Art marktgangige 
Ware; fur diese Produkti<)ll genugte auch die augenblicklich 
mindere Qualitat der italienischen Seide, die auf dem westeuro
paischen Markt gegenuber den asiatischen Seiden ke.inen beson
deren Vorsprung in der Konkurrenz mehr besa.B; in dies-en Ge
bieten hatte auch der Pariser Modewechsel noch keine Bedeutung 
gewonnen. Die Lage auf dem ostlichen Markte war also fur die 
italienische Seidenweberei denkbar gunstig, und diese wu.Bte die 
gebotene Gelegenheit zu benutzen; der sinkende Preis der Roh
seide steigerte noch die Unternehmungslust und die Aussichten 
auf sicheren Gewinn. Gewi.B waren die Rekordziffern der Aus
fuhr in den Jahren 1872 und 1873 nicht dauernd zu halten, da die 
Verhaltnisse im Seidenbau und in der Seidenindustrie auch im 
Osten sich langsam wieder besserten, andrerseits im Jahre 1876 
im italienischen Seidenbau selbst eine neue schwere Krisis ein-
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setzte; dennoch behauptete die italienische Seidenweberei ihre er
oberten Platze zum grofien Teile; die Ausfuhr hatte sich ver
doppelt. Wie weit in dieser Entwicklung auch der Ruckgang in 
der Produktion Frankreichs infolge seiner nie ganz behobenen 
Krisis im Seidenbau eine Rolle spielte, ist schwer zu sagen. 

Immerhin stand aber der gesteigerten Ausfuhr an Seiden
geweben im Werte von 12,2 Mill. L. im Durchschnitt der Jahre 
1875-1880 ein gleichzeitiger durchschnittlicher Import von 
33 Mill. L. gegenuber 105); andrerseits blieb auch die erhOhte Aus
fuhr der Seidenweberei im Vergleich zu einem Export an ge
zwirnter Seite von annahernd 300 Mill. L. von ganz untergeord
neter Bedeutung. Dieser Tatsache entsprachen auch die tech
nischen und Arbeitsverhaltnisse in der italienischen Seiden
weberei. 

N ach der von Ell en a veroffentlichten Statistik wurden im 
ganzen Lande nur 8059 Websttihle gezahlt, von denen 7394 = 

91,7 0/0 noch Handwebstuhle und nur 665 mechanische Webstuhle 
waren; von diesen letzteren befand sich dazu noch ein Drittel 
aufier Gebrauch, wahrend bei den ersteren nur die im Betrieb 
befindlichen uberhaupt gezahlt worden waren 106). Diese sta
tistischen Erhebungen waren aber nach Ellenas eigener Auffas
sung auf Grund weiterer Untersuchungen sehr unvollstandig; 
Ell e n a und Pin c h e t t i sch<itzen die wirkliche Zahl der Web
sttihle auf 10-12000, F uz i e r gibt in seinem Bericht zur Pariser 
Ausstellung sogar 13384 Websttihle an 107). Aber auch selbst 
diese Zahl bleibt recht gering, wenn man sie den 110433 Web
stuhlen gegenuberstellt, die Frankreich im Jahre 1876 beschaf
tigte, oder den 41000 Webstuhlen, die von der Schweiz allein 
im Kanton Zurich betrieben wurden 108). 

Lii..8t man mangels genaueren Materials die amtliche Sta
tistik von 1876 gelten, so ergibt sich aus ihr eine noch scharfere 
Konzentration der Seidenweberei auf die Lombardei, als wir sie 
fl'uher bei der Haspelei und Zwirnerei beobachten konnten; 81,3 0/0 

aller Webstuhle entfielen auf die Lombardei, in der Como mit 
ungefahr 6000 Webstiihlen das eigentliche Zentrum dieses In
dustriezweiges bildete; Piemont beschiiftigte 10,30/0, Venetien 
schied mit 0,9 0/0 hier fast aus. Dagegen findet man erstaunlich 

105) Ann. Stat. 1897 S. 180. 
1'(6) Ellena a. a. O. S. 50. 
1(7) Ellena a. a. O. S. 51 und Anm. 1. 
108) Ellena a. a. O. S. 51 f. 

Tam b 0 r. Seidenbau. 6 
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hohe Zahlen in Stiditalien: Oampanien mit 3,4% , Sizilien mit 
1,20/0. Noch merkwtirdiger wird das Gesamtbild, wenn man den 
tecbniscben Fortschritt in der Weberei betrachtet. Die Lom
bardei umfa13te zwar annahernd die Halfte aller mecbanischen 
Websttihle, docb bildeten diese nur 50/0 samtlicher Websttihle 
dieses Bezirkes. In Piemont stieg dieser Prozentsatz schon auf 
22,9 0/0, in Oampanien dagegen auf 53,50/0, d. h. die mechanischen 
Websttihle waren in der Uberzahl, Oampanien hatte seine Weberei 
am weitgehendsten modernisiert. Sucht man nach einer Erkla
rung dieser Tatsache, so dtirfte vielleicht der Gedanke nahe liegen, 
daB die oben geschilderte gtinstige Konjunktur auf dem osteuro
paischen und kleinasiatischen Markte vor aHem der stiditalie
nischen Industrie und ihrer leichteren Verbindung zur See tiber 
Neapel zugute gekommen sein mag. Da die mechanischen Web
sttihle auch gro13ere Anforderungen an die Festigkeit der zu ver
webenden Rohseide steIIten und sich daher mehr ftir die Her
steHung einfacher, groberer Gewebe in gro13en Mengen eig
neten 109), wie sie der ostliche Markt verlangte, so diirfte hier wohl 
ein gewisser Zusammenhang vorliegen. Genauere Zahlen oder 
sonstige Angaber dartiber fehlen aber leider. 

Neben dieser industriellen Seidenweberei befanden sich noch 
in Italien 1480 Websttihle, die im Hausgewerbe betrieben wurden; 
der Bezirk Ligurien, der sonst nur eine verschwindende seiden
industrielle Tatigkeit aufwies, umfa13te von diesen Websttihlen 
allein 84,50/0, die Lombardei nur 10,90/0. In Ligurien wurden fast 
ausschlie13lich Samt- und Pltischstoffe hergesteHt. 

Uber die Arbeiterschaft in der Seidenweberei gibt die uns 
v,orliegende Statistik nur geringe Auskunft. Von den 14664 Ar
beitern der gesamten Seidenweberei beschaftigte die Lombardei 
allein fast 860/0. In der Zusammensetzung der Arbeitskrafte trat 
die Mannerarbeit in der Weberei starker hervor; sie umfa13te 
35,5 0/0, wahrend der Rest sich mit 47,1 0/0 auf die Frauen- und 
17,40/0 auf die Kinderarbeit verteilte; unter den Kindern traten 
in der Weberei meist Knaben an die Stelle der Madchen. Die aus
gedehntere Beschaftigung mannlicher Krafte in dies em Industrie-

109} Der Gebrauch mechanischer Webstiihle an Stelle der Handwebstiih~ 
bedeutete demnach in jener Zeit zwar einen Fortschritt in der industriellen 
Massenproduktion, aber nicht in der Herstellung besserer Qualitatserzeug
nisse; in letzterer Hinsicht war der Handwebstuhl noch unersetzlich; dieser 
Umstand diirfte auch seine vorherrschende Stellung in der Iombardischen. 
Weberei, die in ihrer Produktion qualitativ hoher stand, erkliiren. 
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zweig hing mit der Arbeit an den Handwebstuhlen zusammen, die 
eine gro.Bere korperliehe Anstrengung von seiten des Arbeiters 
verlangten. Die genannte Zusammensetzung der Arbeitersehaft 
entspraeh den Verhaltnissen in der Lombardei und in Piemont. 
In Campanien stieg der Prozentsatz der mannlichen Arbeitskrafte 
auf 53,40/0 zuungunsten der Frauenarbeit (29,6 0/0); in Sizilien 
finden wir neben einer gesteigerten Mannerarbeit (42,6 0/0) und 
einer verminderten Frauenarbeit (26,9 0/0) wieder eine sehr aus
gedehnte Besehiiftigung von Kindern (30,5 0/0). 

Die durchschnittlichen Tageslohne der Weber in der Gegend 
von Como waren von 1847 bis 1874 von 1,40 L. auf 3,00 L. ge
stiegen, diejenigen der Frauen von 0,80 L. auf 2,00 L.ll0). Zieht 
man die Lohne in den BaumwoIlwebereien zum Vergleich heran, 
so zeigt sieh, da.B die Lohne der Seiden weber im allgemeinen hOher 
lagen. Die BaumwoIlweberei Sciaeealuga in Campomorone (Prov. 
Genua) zahlte im Jahre 1874 den Webern 3,00 L., den Webe
rinnen nur 1,20 L. durehsehnittliehen Tageslohn, die Baumwoll
weberei Cantoni in Castellanza (Prov. Mailand) dagegen nur 
2,00 L. den Mannern und 0,90 L. den Fra uen 111); doch seheinen 
in dem letzteren FaIle anderweitige Zulagen noch in Frage zu 
kommen, da der Unterschied der Lohne dieser Firma von den
jenigen der Seidenweberei im Jahre 1847 nur ganz gering war 
und in der Zeit von 1847 bis 1874 im allgemeinen die Lohne in 
den Baumwollfabriken verhaltnil'lma.Big starker gestiegen waren 
als in der Seidenindustrie 112). 

5. Die Tolkswirtschaftliche Bedeutung des Seidenbaues nnd der 
Seidenindulltrie in Italien. 

Die gro.Be Bedeutung des Seidenbaues und der gesamten 
Seidenindustrie fur die Volkswirtsehaft Italiens erhellt schon 
allein aus der Tatsache, daB es sich hier um einen Exportzweig 
groBten Umfanges handelt in einem Lande, das mit Ausfuhrgutern 
nicht allzu stark gesegnet ist. Bodensehatze an Eisenerzen und 
anderen Mineralien besitzt Italien nur im beseheidenen Umfange; 
fur Kohlen ist es ganz auf die Einfuhr angewiesen; sein Holz-

110) Contribuzione per una statistica delle mercedi S. 19. Ob dieser Be
roohnung Akkord- oder Stundenlohne zugrunde liegen, ist aus der Tabelle nicht 
zu ersehen. 

lll) Ann. Stat. 1889/90 S. 570. 
112) Vgl. Ann. Stat. 1886 S. 142 ff. 

6* 
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reichtum ist beschrankt. Seine Hauptkraft lag von jeher in seiner 
Landwirtschaft, die unter giinstigsten klimatischen Verhaltnissen 
nicht nur das Yolk ernahrte, sondern auch noch bedeutende Aus
fuhrwerte schuf. In diesem Produktionszweig liegen auch die 
Quellen des italienischen Reichtums an Seide, und eine J a.hr
hunderte alte Volkstradition hatte es verstanden, diesen wertvollen 
Rohstoff kunstvoll zu verarbeiten und damit Hunderttausenden 
fleiBiger Hande gewinnbringende Arbeit und dem Lande be
deutende Einkiinfte zu sichern. 

Wenn wir den AuBenhandel mit Seidenwaren jeder Art im 
Jahre 1880 betrachten, so finden wir einen Exportiiberschu13 an 
Kokons, rohen, gekammten, gesponnenen und gefarbten Seiden
abfallen, einfacher und gez\virnter Rohseide und Nahseide; ein 
ImportiiberschuB besteht dagegen an gefarbter Rohseide und an 
Seidengeweben. Einem Gesamtexport an Seidenwaren v:m 
304 Mill. L. steht ein Gesamtimport gleicher Art von 100,6 Mill. L. 
gegeniiber, so daB ein reiner ExportiiberschuB von 203,4 Mill. L. 
verbleibt llS). Hierbei ist noch zu beachten, daB es sich um ein 
verhaltnismaBig ungiinstiges J ahr infolge der KokonmiBernte von 
1879 handelt. Das Jahr 1881 weist dagegen folgende Zahlen auf: 
Gesamtexport 368,3 Mill. L., Gesamtimport 85,6 Mill. L., Ex
portiiberschuB demnach 282,7 Mill. L. 

Setzt man ferner die genannten Zahlen in Beziehung zum Ex
port und Import des gesamten italienischen AuBenhandels 114), so 
ergibt sich, daB im Jahre 1880 der Seidenexport allein 27,50/0, 
iIll Jahre 1881 sogar 31,60/0 des gesamten italienischen Exportes 
ausmachte, wahrend das entsprechende Verhaltnis des Seiden
imlJOrtes zum Gesamtimport im Jahre 1880 nur 8,5 0/0, im Jahre 
1881 sogar nur 6,9 0/0 betrug. 

Mit diesen wenigen Zahlen ware die volkswirtschaftliche Be
delltung der behandelten Erwerbszweige schon geniigend charakte
risiert. Die Industriestatistik von 1876 sagt uns aber auBerdem, 
in welchem Grade der gesamten Bevolkerung durch die Seiden
industrie Arbeits- und Unterhaltsmoglichkeit geboten wurde und 
in welchem Verhaltnis sie damit zu den anderen italienischen In
dustrien stand. Die in dieser Statistik erfa13ten Industrien be-

113) Nac.h der Tabelle im Ann. Stat. 1887/88 S.758 berechnet. Eine Fest
steHung .fiir die vorangegangenen Jahre ist nicht moglich, weil die Ein- und 
Ausfuhren der einzelnen Arten von Seidenwaren in den amtlichen Jahrbiichern 
uneinheitlich teils nach dem Gewicht, teils nach dem Wert verzeic.hnet sind. 

114) Ann. Stat. 1904 S.406 bzw. S.404. 
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schaftigten in ihrer Gesamtheit 382131 Arbeitskrafte, d. h. aUI 
1000 Einwohner (nach dem Stand der Gesamtbevolkerung des 
Landes im Jahre 1877 berechnet) 13,64Personen 115). Diese Zahl 
erscheint zunachst au.Berordentlich gering, doch ist dabei zu be
rucksichtigen, da.B in Italien die landwirtschaftliche Arbeit bei 
weitem uberwiegt; ferner, daB zumal in jener Zeit der ersten An
fange der italienischen Industrie das kleine Handwerk noch be
deutend mehr Personen beschaftigte; schlie.Blich auch, daB die 
behandelte Industriestatistik nur den Hauptteil der Industrien er
fa.Bte und vor allem die Bergwerke mit ihrem gro.Ben Bedarf an 
Handarbeit nicht berucksichtigte. Wichtig ist fur unsere Unter
suchung, welch en Platz die Seidenindustrie im Rahmen dieser Sta
tistik einnimmt. Sie beschaftigte allein 200393 Arbeitskrafte, 
d. h. mehr als die Halfte aller gezahlten Industriearbeiter; auf 
1000 Einwohner berechnet 7,15 Personen. Die nachstgroBte In
dustrie, die Baumwollindustrie, beschiiftigte nur 54041 Arbeits
krafte, auf 1000 Einwohner berechnet 1,93 Pers:men; alle 
iibrigen Industrien blieben unter dem Verhaltnis von 1: 1000. 
Zieht man weiterhin in Betracht, daB in Italien mit der Seiden
industrie auch der Seidenbau aufs engste verbunden war und mit 
ihr ein gemeinsames Ganze bildete, so erweitert sich der Kreis der 
Arbeitskrafte, die mit der Gewinnung und Verarbeitung der Seide 
beschaftigt waren, noch ganz betrachtlich; genaue Angaben uber 
die Zahl der damaligen Seidenzuchter fehlen, doch haben wir 
schon fruher gesehen, da.B nach einem amtlichen Bericht aus dem 
Jahre 1877 in 5300 Gemeinden der Seidenbau betrieben wurde. 
Ein Umstand ist freilich im Seidenbau wie in der Seidenindustrie 
von gro.Ber Bedeutung: Es handelt sich fast nur urn Frauen- und 
Kinderarbeit. In der Seidenraupenzucht kann, abgesehen von der 
Entlaubung der Maulbeerbaume, die ubrige notwendige Arbeit fa;;t 
ganz von Frauen, Kindern oder gebrechlichen Personen geleistet 
werden. In der gesamten Seidenindustrie betnigt die Frauenarbeit 
60,1 0/0, die Kinderarbeit 32,1 0/0, die Mannerarbeit aber nur 7,8 0/0. 
Vergleicht man mit diesen Prozentsatzen die Verhaltnisse in der 
Baumwollindustrie (Manner 28,8 0/0, Frauen 50,5 0/0, Kinder 
20,7 0/0) und in allen von der Statistik erfa.Bten Industrien zu
sammengefaBt (Manner 27,1 0/0, Frauen 49,30/0, Kinder 23,6 0,'0), 

so tritt die Besonderheit der seidenindustriellen Arbeitsverhalt
nisse deutlich hervor. Man mag diese Besonderheit als einen 

m) Ellena a. a. O. S. 29. 
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Nachteil empfinden, da sie der vor allem Zllr industriellen Arbeit 
berllfenen Schicht der Bevolkerung zu wenig Beschaftigungs
moglichkeit bietet; andrerseits liegt aber auch in der Verwendllng 
schwacherer Krafte, die sonst nur noch schwer eine Moglichkeit 
zum eigenen Erwerb ihres Lebensunterhaltes finden konnten, ein 
bedeutender volkswirtschaftlicher Vorteil. Damit soll naturlich 
der ubermaJ3igen AllSnutzung der Frauen- und Kinderarbeit, wie 
sie noch 1876 in der italienischen Seidenindustrie bestand, keines
wegs das Wort geredet werden. 

Bei der groBen Bedelltung des Seidenbaues und der Seiden
industrie fur das Wirtschaftsleben Italiens war es selbstverstand
lich, daB auch die Regierung ihr Augenmerk darauf rich tete, diese 
wichtigen Erwerbszweige dem Lande moglichst in voller Blute 
zu erhalten und weiterhin zu fordern. Als die zum Teil sehr hohen 
Zolle an den Grenzen der vielen italienischen Staaten und an den 
Toren der Stadte mit der Grundung des italienischen Konigreiches 
fielen und allch alle fruheren Privilegien wertlos wurden, be
deutete dieses Ereignis fur unzahlige der kleinen Betriebsstatten 
in der Seidenindllstrie, die sich nur unter dem Schutze jener Zolle 
und Privilegien rentabel erwiesen hatten, den Untergang. Das galt 
ganz besonders fur Suditalien, wo die Zolle eine ganz abnorme 
Hohe besaBen; gegenuber der fortgeschritteneren Indllstrie Ober
italiens konnten diese Betriebe in der freien Konkurrenz nicht 
bestehen. Hier liegt auch der Grund, weswegen wir schon im 
Jahre 1876 die SeidenindllStrie in Suditalien und zum Teil auch 
in Mittelitalien so schwach vertreten sehen. DaB diese Entwick
lung auch nicht ohne Ruckwirkung auf den Seidenbau jener Ge
biete blieb, ist ohne wei teres anzunehmen; doch werden wir im 
nachsten Abschnitt unserer Untersuchung andere Vorgange 
kennen lernen, die den Seidenbau in Suditalien noch weiter zu
rUckdrangten. Da ferner die Seidenindustrie Italiens vor aHem 
Exportindustrie war, so konnten auch die Zolle an den nellen 
Landesgrenzen nicht zugunsten einiger zUrUckgebIiebener Landes
teile ubermafiig erhOht werden; hier half nur eine Verbesserung 
und Konzentrierung der Betriebe, um dem Wettbewerb auf dem 
freien Markte gewachsen zu sein. Die Krisis im Seidenbau in
folge des Allsbrllchs der Pebrina in den 60er J ahren verscharfte 
noch diese Tendenz. Doch lagen in diesem letzteren Falle die 
Dinge wesentlich anders; nicht nur das Schwache und Unrentable 
wurde aus dem italienischen Wirtschaftsleben ausgemerzt, son
dern auch die gesunden und leistungsfahigen Betriebe waren in 
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ihrer Existenz bedroht, ihre naturliche Grllndlage, die ein
heimische Seidenraupenzucht, von der Krisis nicht nur in ihrer 
Ausdehnung, sondern vor aHem in ihrer wesentlichen Eigenart, 
in der Qualitat ihres Produktes, schwer getroffen. Es war Auf
gabe der Regierung, helfend einzugreifen. Die Grundung des 
bakologischen Instituts in Padua und in Verbindung mit ihm zahl
reicher Beobachtungsstationen im ganzen Lande sorgte dafur, daB 
die Bekampfung der Raupenseuche systematisch und mit neuen 
Methoden energisch aufgenommen wurde. Zugleich brachte die 
groBe Einfuhr neuer Rassen aus dem Osten das notwendige Ma
terial, urn den angerichteten Schaden allmahlich wieder auszu
gleichen. Wir haben gesehen, wie schnell sich in Italien dank der 
eifrigen Mitarbeit der Seidenzuchter der Seidenbau nach MaBgabe 
der Umstande wieder erholte, wahrend in anderen Landern, wie 
z. B. in Frankreich, selbst Belohnungen und Pramiensystem keinen 
durchgreifenden Erfolg verzeichnen konnten. War aber der Roh
stoff in seiner fruheren Gute der italienischen Seidenindustrie 
erst wieder zur Verfugung gestellt, so bestand fur die Existenz 
der Industrie selbst kein Grund zu Befurchtungen; sie war in 
ihren wichtigsten Erzeugnissen ma.5gebend und gesucht auf dem 
Weltseidenmarkt. Die voraugegangene Krisis hatte sie zur Ratio
nalisierung und technischen Verbesserung ihrer Betriebe ge
zwungen, so daB selbst die neu auftauchende ostasiatische Kon
kurrenz mit ihrer mangelhaften Produktionsweise zunachst keine 
besondere Gefahr bedeutete. Di,e italienische Seidenindustrie ver
mochte sich aus eigener Kraft durchzusetzen. 

6. Der Seidenbau und die Seidenindustrie Italiens und die 
Weltwirtschart der Seide. 

Mit seiner Rohseidenproduktion von durchschnittlich 3,1 MilL 
kg in den Jahren 1871-1875, die zum groBten Teil auf dem ein
heimischen Seidenbau basierte und wahrscheinlich noch urn 
860000 kg hoher zu schatzen war 116), demnach rund 4 Mill. kg 
betrug, stand Italien an der Spitze aller damaligen Rohseiden
produzenten fur den europaisch-amerikanischen Seidenmarkt_ 
Frankreich lieferte nur mehr 0,7 Mill. kg 117), die ubrigen Lander 

116) VgL Abschnitt 1. 
117) Die franz6sische Kokonproduktion betrug im Jahre 1875 10,7 Mill. 

kg (Ito a. a. O. S. 266), die Ausbeute am Haspel 14,8: 1 (Silbermann, Die Seide 
I S.430). 
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Sudeuropas, der Levante und Kleinasiens noch wes·entlich ge
ringere Mengen. Die Rohseidenproduktion Ostasiens war zwar 
in ihrer Gesamtmenge unzweifelhaft grofier als die gesamte euro
paische und kleinasiatische Produktion, kam aber fur den Welt
markt nur soweit in Betracht, aJs sie uber die chinesischen Hafen 
Shanghai und Kanton und den japanischen Hafen Yokohama aus
gefuhrt wurde. Der ostasiatische Export hatte sich aber nach 
kurzem Aufschwung in den 60er Jahren um das Jahr 1870 zu
nachst wieder auf ungefahr 3 Mill. kg in seiner Gesamtheit ge
senkt. In dieser neuen Konkurrenz bestand also die einzige Ge
fahr, die Italien in seiner Rohseidenerzeugung zu furchten hatte. 
Dieso Gefahr fand aUerdings eine starke Abschwachung durch 
den Umstand, daB die ostasiatischen Seiden in Qualitat und Ver
arbeitung zuruckstanden, wahrend die ita.lienische Rohseide, 
durch die Raupenseuchen vorubergehend qualitativ gemindert, all
mahlich wieder ihren fruheren naturlichen Wert zuruckgewann 
und in bestimmten Sorten sogar mit den besten franzosischen 
Seiden wetteifern konnte; in der Qualitat ihrer Verarbeitung war 
si':l fast unerreicht. Fur einen Vergleich mit del' italienis.chen 
Haspelei kam nul' die franzosische in Frage. Den 83036 Haspel
becken Italiens mit einer Arbeiterschaft von 111377 Personen 
standen in Frankreich im Jahre 1876 nur 27367 Haspelbecken 
mit 57 70~ Arbeitskraften gegenuber 118); berechnet auf 1440 
Haspelbetriebe betrug die durchschnittliche Zahl del' Becken eines 
Betriebes in Frankreich nul' 19 gegen 23 in Italien. Durch die 
geringe Kokonproduktion im eigenen Lande waren die franzo
sischen Haspeleien auf starke Kokoneinfuhren aus dem Auslande 
angewiesen, die groBeren Unkosten del' Handarbeit in Frankreich 
fuhrten abel' zu einer immer zunehmenden Einschrankung ihrer 
Tatigkeit; del' Import auslandiseher Kokons nahm standig ab 119), 
groBe Mengen franzosischer K0kons wurden schlieBlich sogar nach 
Italien zum Verhaspeln ausgefuhrt. 1m Jahre 1891 sah sich die 
franzosische Regierung gezwungen, durch Verteilung jahrlicher 
Pramien auf jedes betriebene Haspelbecken diesel' Entwicklung 

118) Ellena a. a. O. S. 45 f. 
119) Die Kokoneinfuhr nach Frankreich betrug in den Jahren 1869 bis 

1879 jahrlich durchschnittlich 1,2 Mill. kg trockener Kokons; im Jahre 1882 
war sie auf 13Q3lO kg gesunken; 1889 betrug sie nur noch ein DritteI der 
exportierten Kokons. Schon im Jahre 1874 setzte sich die den franzosischen 
Fabriken zur Verfiigung stehende Menge an Rohseide von 5 Mill. kg au.s 
731000 kg franzosischer Seide und 4.28 Mill. kg importierter Seide Ilusammen. 
Silbermann a. a. O. S. 430; Ellena a. a. O. S. 40. 
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entgegenzuwirken. In ihrem maschinellen Betriebe war die fran
zosisehe Seidenhaspelei der italienischen sieher ebenburtig; die 
teure Handarbeit zwang sie schon zu technisehen Verbesserungen, 
um Lohnkosten mogliehst zu sparen 120). Die Seidenhaspelei Italiens 
hatte aber von dieser Seite keine gefahrliehe Konkurrenz zu 
furehten. 

Auch in der Seidenzwirnerei, in der ItaHen im Jahre 1876 
2083168 Zwirnspindeln besa.B, Frankreieh dagegen nur 
1129729 121), kam der italienisehen Industrie ein unbestrittener 
Vorrang zu, der dureh die einheimische gro.Be Rohstoffproduktion 
gestutzt wurde, wahrend die franzosisehe Zwirnerei schon in den 
70er Jahren ihre Erzeugnisse zu 72 0/0 aus auslandisehen Seiden 
herstellte. Doch gerade aus dies,er Verarbeitung der billigeren 
asiatischen Seiden, die den Wunsch en der neuen Mode ent
sprachen, konnte sieh allmahlieh eine steigende Konkurrenz fur 
Italien ergeben. Tatsaehlieh nahm aueh die franzosisehe Zwirnerei 
standig an Umfang zu und deekte nicht nur den inlandisehen Be
darf, sondern exportierte daruber hinaus nieht unbetraehtliehe 
Mengen ihrer Erzeugnisse, die allerdings hinter dem italienisehen 
Export weit zuruekstanden. Immerhin erseheint es begreiflieh, 
da.B die italienisehe Zwirnerei, zunaehst zum Ausgleich der ge
sunkenen einheimischen Rohseidenproduktion, dann aber auch un
abhangig davon versuehte, aueh die asiatischen Rohseiden zur 
Verarbeitung heranzuziehen. Wie weit ihr dies gelungen ist, dar
uber geben neben den Zahlen des italienischen Imports an Ron
seiden vor aHem die Statistiken der spater n::>ch zu behandelnden 
Konditionieranstalten der verschiedenen Lander Aufschlu.B. Die 

120) Ein Vergleich zwischen der italienischen und franzosischen Seiden
haspelei hinsichtlich der durchschnittlichen Zahl an Arbeitskriiften, die in beiden 
aut ein Haspelbecken entfielen, lallt sich nach den vorliegenden Angaben nicht 
durchfiihren, da aus der franzosischen Statistik nicht hervorgeht, ob aIle 
geziihlten Becken in Betrieb waren; nur solche konnen aber mit der im Augen
blick der statistischen Ziihlung tiitigen Arbeiterschaft in Beziehung gesetzt 
werden. Daher ist auch das Ergebnis der Berechnung Ell en a s (a. a. O. 
S. 46) fiir Italien zu giinstig, da er dabei aIle vorhandenen Haspelbecken, auch 
die gegenwiirtig auJler Betrieb befindlichen, heranzieht. Andrerseits ist die 
Arbeitsdauer der Betriebe im Jahre fiir diese Berechnung von groJler Be
deutung; viele italienische Betriebe arbeiteten nur in der sogenaMten Saison 
fUr kiirzere Zeit. Genauere statistische Angaben hieriiber fehlen fiir beide 
Lander. 

121) Silbermann a. a. O. I S.477. Die bei Ell en a (a. a. O. S.48) ange
gebene Zahl von nur 241 314 Spindeln ist sicher zu niedrig und diirfte auf 
einer Verwechslung beruhen. 
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Zahl der englischen Spindeln kam derjenigen Frankreichs unge
fahr gleich, doch sind nach der Meinung Ell e n a s in dieser Zahl 
auch die Spindeln der englischen Florettindustrie miteinbegriffen. 
In der Folgezeit ging aber dieser Industriezweig in England in
folge der hOheren Arbeits16hne Englands und der technischen Ver
vollkommnungen auf dem Kontinent allmahlich zuruck. AUe 
ubrigen Lander kommen fur einen Vergleich nicht in Frage. 

In der Seidenweberei kehren sich dagegen d~e Verhalt
nisse vollkommen um. Italien verfugte im Jahre 1876 uber 10 bis 
12000 Webstuhle, Frankreich uber 110433 122), Deutschland uber 
50000, der Kanton Zurich uber 34 000, England uber 60000 Web
stuhle in der Seidenindustrie. Dazu kam, daB die Qualitat der 
auslandischen Arbeit hOher stand und in auslandischen Webereien 
auch schon in weiterem MaBe als in Italien technische Verbesse
rungen eingefuhrt waren. Die Ruckwirkung dieser industriellen 
Unterlegenheit Italiens auf seinen einheimischen Verbrauch, der 
zum groBen Teil yom Auslande abhangig war, haben wir schon 
gesehen. 

Die Gesamtlage um die Mitte der 70er Jahre kann dahin kurz 
zusammengefaBt werden, daB der italienische Seidenbau trotz der 
uberstandenen Krise seinen Vorrang auf dem europaisch-amerika
nischen Markte gewahrt hatte und auch die qualitativen Schaden 
seiner neuen Produktion mit Erfolg zu uberwinden wuBte; die 
italienische Haspelei und Zwirnerei war durch di·es.elbe Krise zur 
Los16sung yom einheimischen Seidenbau und zur Konzentration 
und Verbesserung ihrer Betriebe veranlaBt worden, ihre Erzeug
nisse standen auch fernerhin mengenmaBig wie quaIitativ an der 
Spitze aller Seidenerzeugnisse auf dem WeItmarkte; die italie
nische Weberei hatte aus der Krise einen starken Antrieb zu 
neuer Entwicklung und Blute empfangen. 

122) Ellena a. a. O. S. 51; doch scheint auch diese Zahl nach Angaben 
Silbermanns noch zu gering zu sein und sich nur auf Lyon und seine Umgebung 
zu beziehen. Vgl. auch fUr die folgendeIIJ Angaben Silbermann a. a. O. I 
S.115 ff. 



IlL Die Agrarkrisis in ItaUen und ihr Einllu6 auf den 
it&lienischen Seidenbau; der Ubergang zum Protektionismus 

in der italienischen Handelspolitik (1870-1900). 
Die Industriestatistik vom Jahre 1903. 

1. Die Urnstellung in der Produktion der italienischen Landwlrtschafi 
und ihre RUckwirkung auf die Seidenzucht. Die Erfolge in der Ver
besserung der Kokonqualitiit. Der Standort des Seidenbaues urn die 

J ahrhundertwende. 

Wie jeder landwirtsehaftliehe Produktionszweig, so ist aueh 
die Seidenraupenzueht in ihren Ertragen den Einflussen der je
weiligen Witterung stark unterworfen. Yom Gedeihen der Maul
beerbaume hangt die GroBe und die Geeignetheht der jahrlieh 
fur die Seidenraupen zur Verfugung stehenden Futtermenge ab, 
die wiederum fur die Ausdehnungsmogliehkeit der Aufzuehten 
entseheidend ist, da sieh die Maulbeerbaumblatter dureh kein 
anderes Futter ersetzen lassen. Ungunstige Witterungsverhalt
nisse, vor aHem zu groBe Nasse des Sommers, hemmen aueh die 
Seidenraupen selbst in ihrer Entwieklung, sehwaehen ihre Wider
standsfahigkeit gegen lnfcktionskrankheiten und vermindern 
Menge und Wert der Kokonproduktion. Hierbei ist allerdings 
zu beaehten, daB eine mengenma.Big verminderte Kokonerzeugung 
nieht aueh zugleieh eine Verminderung des Wertes der erzeugten 
Kokons in Ausbeute an Rohseide und Qualitat der letzteren be
sagt, so wie umgekehrt mit einer umfangreiehen Kokonernte eines 
J ahres eine besonders gute oder gar gesteigerte Qualitat der ge
wonnenen Rohseide noeh nieht gewahrleistet ist; ofters stehen 
beide Faktoren sogar in einem umgekehrten Verhaltnis zuein
ander. 

Aus dieser Abhangigkeit der Raupenzueht von der Witte
rung ergeben sieh naturgemaB oft starke Sehwankungen in der 
Kokonernte und der aus ihr sieh ergebenden Rohseidenproduktion 
von J ahr zu J ahr, ohne daB diesen Sehwankungen fur die gesa.mte 
Entwieklung des Seidenbaues und der Seidenindustrie eines Lan
des im aHgemeinen etne besondere Bedeutung beizumessen ware. 
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Doch bringen eintretende Mi.Bernten, zumal wenn sie sich in einer 
verhaltnisma.Big kurzen Spanne von J ahren haufen, dem Seiden
bauer das gro.Be Risiko seiner Arbeit deutlich zum Bewu.Btsein; 
liegen au.Berdem vielleicht an sich schon die Umstande, unter 
denen er diese Arbeit ausfibt, z. B. aus den bestehenden Pachtver
tragen, ungfinstig und erweist sich der aus dem Ertrage zu erzie
lende Gewinn selbst in guten J ahrell aus den Verhaltnissen der 
Preisbildung auf den Kokonmarkten als nicht besonders ver
lockend, so kann sich daraus eine Stimmung entwickeln, die den 
wirtschaftlich denkenden Kolonen mit einer gewissen Abneigung 
gegen diese mfihevolle und in ihrem Ergebnis so unsichere, oft 
sogar verlustbringende Tatigkeit erffillt; es bedarf nur n::lch 
eines au.Beren Ansto.Bes, einer Erschwerung seiner Existenz 
in seinem Haupterwerbszweig, dem Getreidebau, um ihn zu 
veranlassen, sich nach anderen lohnenderen Produktionsmoglich
keiten umzusehen, bei denen vielleicht sogar die Ausnfitzung 
einer gfinstigen Konj unktur auf dem Weltmarkt gro.Be Gewinne 
verspricht. 

So lagen die Verhaltnisse im italienischen Seddenbau in der 
zweiten Halfte der 70er Jahre. Die angestrengten Bemfihungen 
der Seidenzfichter, ihre zerstorten Aufzuchten wiederherzustellen, 
hatten schon im Jahre 1871 zu einer Rekordernte von 52 Mill. kg 
Kokons geffihrt, und auch im Jahre 1874 stieg der Ernteertrag 
auf 51,4 Mill. kg. Am 14. April 1876 wurde der Seidenbau ganz 
Sfideuropas durch Erfrieren der Maulbeerbaume schwer heim
gesucht; die Kokonernte sank in diesem Jahre in Italien auf 15 
Mill. kg. Dieser schwere Rfickschlag konnte so bald nicht fiber
wunden werden; in den beiden folgenden Jahren hob sich das Er
gebnis der Seidenzucht zwar wieder auf die immer noch recht ge
ringen Mengen von 28 bzw. 37 Mill. kg Kokons, das Jahr 1879 
brachte jedoch einen neuen Absturz auf 18,9 Mill. kg. Einem 
Durchschnittsertrage der Jahre 1871-1875 von jahrlich 48 Mill. 
kg Kokons stand in dem folgendcn Jahrffinft ein solcher von nur 
28 Mill. kg gegenfiber 1). N eben den Witterungseinflfissen hatten 
die Mangel der benutzten eingeffihrten Rassen und eine fiberma.Big 
und zu schnell gesteigerte Aufzucht diesen Rfickgang verursacht. 

Hierzu kam die ungfinstige Preisentwicklung auf dem Kok:>n
markt, die ihren Grund in der schlechten Beschaffenheit der ge
wonnenen Seide, in den Seidenimporten aus Ostasien und in dem 

1) Vgl. Tabelle I und II im Anhang. 
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Wec.hsel der Mode hatte. Waren die Preise fiir Kokons am Mai
lander Markt von ihrem Hohepunkt von 6,86 L. pro kg in der 
Zeit von 1856 bis 1860 schon im folgenden Jahrzehnt auf einen 
Durchschnittspreis von 5,68 L. gesunken, so setzte sich dieser 
Preissturz auch noch bis zur Jahrhundertwende weiter fort. In 
den Jahren 1871-1875 stand der Durchschnittspreis auf 4,77 L., 
1876-1880 auf 4,23 L. Die Preisentwicklung der folgenden J ahr
zehnte, die durch die Aufhebung des Zwangskurses in Italien 
in ihrer ungiinstigen Tendenz noch verstarkt wurde, mu.Bte der 
sich um diese Zeit anbahnenden Umstellung in der Landwirtschaft 
nur noch weiteren Vorschub leisten; die Preise am Mailander 
Markt sanken auf 3,80 L. fur die Zeit von 1881 bis 1885, auf 
3,58L. fiir 1886-1890, auf 3,17 L. fiir 1891-1895, schlie.Blich 
so gar auf 2,71 L. fiir die Jahre 1896-1900 2). 

Ziehen wir nun fernerhin noch in Betracht, da.B die Pachtver
trage des Teilbaues in Italien, auf die wir spater noch ausfuhr
licher zu sprechen kommen werden, den Kolonen bei einer ver
haltnisma.Big zu geringen Entschadigung fiir ihre miihevolle Arbeit 
in der Seidenzucht auch noch den gro.Beren Teil des Risikos auf
biirdeten; da.B die Seidenbauern, zumal in Siiditalien, infolge der 
ungunstigen Verhaltnisse im Verkehrs- und N achrichtenwesen gar 
nicht in der Lage waren, sich iiber die tatsachlichen Vorgange auf 
den gro.Ben Kokonmarkten zu unterrichten, andrerseits aber wegen 
Mangels an Dorrvorrichtungen sich gezwungen sahen, ihre frisch 
geernteten Kokons moglichst bald zur Zeit des groBten Angebots 
an die Aufkaufer zu verau.Bern, und durch deren Ausnutzung ihrer 
Lage gewohnlich nicht einmal den entsprechenden Kokonpreis fiir 
ihre Ware erzielten, so erscheint es durchaus begreiflich, daB das 
Interesse an der Seidenzucht besonders in jenen Bezirken Italiens 
nachlie.B, in denen schon bisher dieser Erwerbszweig schwacher 
vertreten war. Die Krisis im italienischen Getreidebau, mit dem 
die Seidenzucht aufs engste verknupft war, brachte schlieBlich 
den letzten entscheidenden Anla.B, der zahlreiche Bauern Mittel
und Siiditaliens dazu fuhrte, Getreidebau und Seidenzucht aufzu
geben und sich der Produktion von Wein, Oliven, Sauerfriichten 
und Gartengemuse zuzuwenden, fur die Boden und Klima Siid
italiens die giinstigen Voraussetzungen boten und der Auslands
markt gro.Ben Absatz und reich en Gewinn versprach, die aber 
aus rein technischen Griinden mit der Seidenraupenzucht unver-

2) Nach der Tabelle in den Atti della commissione di indagine S. 31. 
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einbar war. Somit mu.Bte auch die Kokonproduktion Italiens in 
der Folgezeit ein tieferes Niveau zeigen, als sie es in fruheren 
Jahren durchschnittlich aufgewiesen hatte. Nach den schwen'n 
Mi.Berfolgen am Ende der 70er Jahre erholte sie sich zwar auf 
36,4 Mill. kg in den Jahren 1881-1885 und stieg infolge der 
fruher erwahnten systematischen Ersetzung der Qstasiatischen 
Rassen durch einheimische reine und gekreuzte Arten sowie durch 
standige Steigerung der Ausbeute der Aufzuchten an Kokons auf 
41 Mill. kg, hat diese Menge aber i m D u r c h s c h nit t bis auf die 
heutige Zeit nicht mehr uberschritten 3) und demnach gegenuber 
der Zeit unmittelbar nach der Raupenkrankheit (1871-1875) 
ungefahr 150/0, gegenuber der Zeit vor Ausbruch der Pebrina 
sogar 20 0/0 durch die genannten Vorgange in der italienischen 
Landwirtschaft eingebu.Bt. Der Schaden war urn so gro.Ber und 
nachhaltiger,als auch die energischsten Ma.Bnahmen von privater 
und behOrdlicher Seite in spaterer Zeit die vernichteten Maul
beerbaumkulturen nicht mehr wiederaufzurichten und die Seiden
zucht wiederzubeleben vermochten; eine Hemmung fand diese 
neue Entwicklung nur in dem Umstand, da.B sich die Verhaltnisse 
auf den Auslandsmarkten fur die neuen landwirtschaftlichen Aus
fuhrartikel Italiens im Laufe der Zeit sehr verschlechterten und 
eine gefahrliche Uberproduktion der weiteren Ausdehnung von 
selbst Schranken setzte; auBerdem wurde der Getreidebau durch 
die hohen Zolle des Zolltarifs von 1887 ausreichend geschutzt. 
Betrachten wir nun die soeben geschilderten Vorgange an Hand 
der statistischen Tabellen im einzelnen. 

Die Handelspolitik des neu geeinten Konigreichs Italien 
hatte sich in den ersten zwei J ahrzehnten s,eines Bestehens auf 
freihandlerischen Bahnen bewegt. Soweit an den Grenzen Zolle 
auf die Einfuhr oder Ausfuhr v:m Gutern erhoben wurden, dien
ten sie nicht sowohl den volkswirtschaftlichen Interessen des 
Landes als vielmehr dem Zweck, das alljahrlich auftretende be
deutende Defizit im italienischen Staatshaushalt zu vermindern. 
Der Getreidebau Italiens hatte sich in dies em Zeitraum zunachst 
gunstig entwickelt. Das schnelle Wachstum der einheimische:n 

3) Vgl. die Tabellen I und II im Anhang. Bei der Benutzung der zweiten 
Zahlenreihe in der Statistik der Kokonernten seit 1889 ist zu beriicksichtigen, 
daB jiilirlich ungefiilir 13 Mill. kg von den angegebenen Mengen abzuziehen oder 
umgekehrt den Ernteertragen der ersten Zahlenreihe hinzuzurechnen sind, um 
die tatsachliche Entwicklungsreihe der italienischen Kokonproduktion zu er
halten. Vgl. die Ausflihrungen liber die Statistik im Abschnitt 1. 
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BevtHkerung und ihre bessere Lebenshaltung, die sich in dem zu
nehmenden Ubergang von der Maisnahrung zum Getreidever
brauch auJ3erte, hatte die Ausdehnung und Intensivierung der 
Erzeugung von Weizen sehr gefordert; eine preisdruckende Kon
kurrenz aus den uberseeischen Landern war damals wegen der 
politischen Verhaltnisse in Amerika noch nicht zu furchten, so 
daB das Fehlen des Zollschutzes nicht weiter empfunden wurde. 
1m Jahre 1866 stellte sich die italienische Produktion an Weizen 
auf 34,3 Mill. hI; im Durchschnitt der Jahre 1870-1874 war sie 
auf 50,9 Mill. hI gestiegen 4). Das Auftreten Amerikas auf dem 
europaischen Getreidemarkt um dieselbe Zeit brachte einen un
erwarteten Umschwung der Lage. Die gewaltigen Mengen von 
Getreide, die Amerika trotz des weiten Transportes zu billigerem 
Preise auf dem europaischen Markte anzubieten vermochte als 
der einheimische Getreidebau, druckten die bisherigen Markt
preise stark herunter und machten den inlandischen Getreide
bau in vielen Fallen unrentabel. Eine sofortige Anderung des 
bestehenden Zolltarifs im schutzzollnerischen Sinne war durch die 
bestehenden Handelsvertrage unmoglich gemacht und lag zu
nachst auch keineswegs in der Absicht der gesetzgebenden Fak
toren. Der neue Zolltarif von 1878 brachte in den Agrarzollen 
noch keine wesen tlichen Veranderungen, sondern diente in erster 
Linie wiederum finanzpolitischen Erwa,gungen. Auch der Be
richt der amtlichen Untersuchungskommission, den Lam per -
tic 0 im Jahre 1885 uber die N otwendigkeit der Einfilhrung er
hOhter Schutzzolle fur die Landwirtschaft erstattete, sprach sich 
entschieden gegen jede Erhohung der Weizenzolle aus 5). Dennoeh 
gelang es den Landwirten, in dem neuen Generalzolltarif VJm 
14. Juli 1887 eine ganz bedeutende Steigerung der Zollsatze durch
zusetzen. So wurde der EinfuhrzJll auf Weizen oder Roggen von 
14 L. auf 50 L. pro t erhoht, derjenige auf Mehl aus Weizen oder 
R'oggen von 27,7 L. auf 87 L. pro t6). Damit war Italien den 
anderen kontinentalen Landern in ihrem Ubergang zum Schutz-
7Jollsystem gefolgt. 

Inzwischen hatte sich aber in der italienischen Landwirt
schaft schon eine weitreichende Umstellung in der Produktion 
vollzogen. Das mit Weizen bebaute Areal im Konigreich war in 

') Frasciletti, La politica commerciale italiana e i suoi effetti sull'eco. 
nomia nazionale, im Giornale degli economisti Bd. 51 S. 354. 

5) Sombart a. a. O. S. 106. 
6) Sombart a. a. O. S. 109. 
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seiner Ausdehnung von 4737000 ha im Durchschnitt der Jahre 
1870-1874 auf 4407000ha im Jahre 1890 gesunken, sein Er
trag von 50,9 Mill. hI in den Jahren 1870-1874 auf 42 Mill. hI 
im Durchschnitt der Jahre 1886-1890 7). Dieser Ruckgang ware 
noch starker in Erscheinung getreten, wenn er nicht teilwei&e! 
durch Urbarmachung von Odlandereien und durch Austrocknung 
von Sumpfen ausgeglichen worden ware. Erst nach dem Inkraft
treten des neuen Zolltarifs findet diese Entwicklung im italie
nischen Getreidebau einen Stillstand; in den 90er Jahren nimmt 
seine Ausdehnung wieder langsam zu, seine Weizenproduktion 
erreicht erst nach 1900 wieder die Rohe von 51 Mill. hI und uber
steigt sie in dem folgenden J ahrfunft sogar bis zu einem mittleren 
J ahresertrag von 57,3 Mill. hI8). 

Der starkste Ruckgang im Anbau von Weizen hatte sich 
schon bis zum Jahre 1883 vollzogen; die Anbauflache war im 
Durchschnitt der Jahre 1879-1883 bereits um 303000 ha ge
sunken, und zwar vollzog sich diese Vermin de rung vor allem in 
den Bezirken an der Mitteimeerseite des sudlichen Italien (Cam
panien, Basilicata, Calabrien), in denen allein ein Ruckgang um 
307000 ha zu verzeichnen war 9); bis zum Jahre 1894 sank hier 
die Anbauflache noch um weitere 129000 ha, so daB sich der Ge
samtverlust auf mehr ais zwei Funftel der fruheren Ausdehnung 
belief. In Oberitalien und auf den Inseln (ausgenommen Ligu
rien) nahm dagegen der Weizenbau bestandig, wenn auch lang
sam zu; in den meisten Gegenden Mittelitaliens und an der adria
tischen Seite Suditaliens war die ruckgangige Entwicklung be
reits um 1890 zum Stillstand und neuen allmahlichen Aufstieg 
gelangt. 

Waren um das Jahr 1880 die Aussichten fur den Getreide
bau sehr gedruckt, so schien dagegen fur den italienischen Wein
bau eine auBerst gunstige Zeit anzubrechen. Die Reblaus hatte in 
Frankreich die Weinberge vollig zersWrt; nicht nur der franzo
sische Binnenmarkt, sondern auch die bisher von Frankreich ver
sorgten Auslandsmarkte zeigten einen auBerordentlichen Bedarf 
an italienischen Weinen. Diese gunstige Konjunktur lieB der be
drangte italienische Landwirt nicht ungenutzt; ein wah res Wein
baufieber erg riff die Agrarproduktion Italiens. Die fur Wcin
berge benutzte Bodenflache betrug im Durchschnitt der J.ahre 

7) Ann. Stat. 1895 S.364. 
8) Ann. Stat. 1905/1907 S. 399. 
9) Ann. Stat. 1886 S. 834 ff., 1889/90 S. 630 ff. 
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1876-1881 erst 1,9 Mill. ha, die durchschnittliche Ausdehnung 
in der Zeit von 1879 bis 1883 dagegen bereits 3,2 Mill. ha und 
stieg bis 1894 auf 3,5 Mill. ha 10). Entsprechend nailm die mitt
lere J ahresproduktion an Wein von 27,5 Mill. hI in den J ahren 
1870-1874 auf 37 Mill. hI im Jahre 1891 zu ll). Um diese Zeit 
kam die Entwicklung vorubergehend zum Stillstand, ging sogar 
zeitweise zuruck. Frankreichs Weinberge waren wiederherge
stellt, die Weinproduktion Algiers und sein Import nach Frank
reich nahmen schnell zu, der Zollkrieg mit Frankreich hatte auch 
den Import i talienischer Weine nach Frankreich mit hohen Diffe
rentialzallen belastet 12). Der Konkurrenzkampf auf den ubrigen 
Ausiandsmarkten war erbittert, da auch andere Lander ihren 
Weinbau gesteigert hatten und Italien aus Nachiassigkeit oder 
technischer Ruckstandigkeit keine wertvollen Typenweine, die in 
ihrer Sonderqualitat ihren Platz hatten behaupten kannen, auf 
den Markt brachte. Die italienische Ausfuhr an Wein in Fassern 
betrug im Jahre 1898 noch 2,4 Mill. hI, sank dann aber bestandig 
bis auf 665000 hI im Jahre 1906 1S), nachdem der spatere Haupt
absatzmarkt Osterreich - Ung~rn durch Aufhebung der Zoll
klauseI, die den Export nach der Doppeimonarchie wesentlich er
leichtert hatte, zum groBen Teil verloren gegangen war. Da die 
Weinerzeugung in Italien jedoch unvermindert fortgesetzt wUl'de 
und teilweise sogar noch stieg - die Jahre 1907 und 1908 brach
ten Rekordernten von 54 bzw. 52 Mill. hI Wein -, so waren trotz 
aIler HilfsmaBnahmen der Regierung katastrophale Preissttirze 
und eine schwere N otiage des italienischen Weinbaues die not
wendige Foige. Der Export, der siCh neue Absatzgebiete im ubel'
seeischen Auslande (Brasilien, Argentinien, Uruguay, Vereinigte 
Staaten von Amerika) suchte, stieg zwar wieder bis auf 1,8 Mill. 
hI im Jahre 1910, konnte sich aber auf dieser Hohe nicht halten, 

10) Ann. Stat. 1886 S. 852 ff., 1889/90 S. 634 ff., 1895 S. 350 ff. 
11) Ann. Stat. 1905-1907 S.399. 
12) Die Ausfuhr an italienischen Weinen nach Frankreich betrog im 

Jahre 1878 540000 hI, stieg schon 1879 auf 735000 hI, 1880 auf 1600 000 hI 
und 1887 auf 2724000 hI. Mit dem Ausbruch des Zollkrieges sank der 
Weinexport in rapider Weise und konnte auch nach AbschiuB des neuen. 
Handeisvertrages seine friihere Stellung nicht mehr zurUckgewinnen. Die Aus
fuhr Italiens nach Frankreich betrug im Jahre 1902 nur 24 000 hI. Der Import 
aus AIgier und Tunis hatte den franzosischen Markt in Besitz genommen. 
Z ii b lin, Die Handeisbeziehungen Italiens vornehmlich zu den Mittelmeer
landern S. 291 ff. 

lS) Mov. Comm. 1907 Ein!. S.51. 

Tam b 0 r, Seidenbau. 7 
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sondern war 1912 schon wieder auf 864 000 hI gesunken 14); ein
zig die Ausfuhr von Spezialweinen in Flasehen (vor aHem We-r
mut) nahm stiindig zu; die trotz waehsenden InIandverbrauehes 
weit fibersehfissige Produktion mu.Bte selbst in bess~ren Quali
'tiiten zu Spiritus verarbeitet werden. 

Vergleiehen wir die Produktionsziffern ffir Wein in den ver
sehiedenen Landesteilen Italiens in dem ffir uns zunaehst wieh
tigsten Zeitabsehnitt von 1870 bis 1891, so zeigt sieh, da.B von 
der gesamten Produktionssteigerung von 9,5 Mill. hI auf Sfid
italien und die Insein allein eine Zunahme von 8,2 Mill. hI = 
86,4 0/0 entfiel; Mittelitalien wies eine Produktionssteigerung von 
2,1 Mill. hI auf, Oberitalien dagegen sogar eine Verminderung von 
0,8 Mill. hI; in diesem Gebiet hatte nur Piemont seine Produktion 
(Wermut) wesentlieh zu heben vcrmoeht 15). 

Ein anderer Zweig der spezifiseh-italienisehen Agrarproduk
tion war die Olbaumkultur; aueh in ihrer Entwiekiung spiegelt 
sieh in dem Zeitraume von 1876 bis 1894 die behandelte Verande
rung in der Landwirtsehaft wieder 16). Die ffir diese Produkti:m 
benutzte Bodenflaehe wuehs von durehsehnittlieh 896000 ha in 
den Jahren 1876-1881 auf 1044000 ha im Jahre 1894 17). Dabei 
hatte in Oberitalien, und zwar in Ligurien, dieser Produkti::ms
zweig sogar eine starke Verminderung, in MittelitaHen nur eine 
verhaltnisma.Big sehwaehe Forderung erfahren; auf Sfiditalien und 
die Inseln allein entfiel in dem genannten Zeitraum eine Zunahme 
der bisherigen Ausdehnung der Olbaumkultur um 171 000 ha, d.h. 
wesentlieh mehr, als sieh die Ausdehnung im ganzen Konigreieh 
gesteigert hatte. Dieser raumliehen Erweiterung entspraeh aber 
in keiner Weise das Ernteergebnis in den betreffenden J ahren. 
Die Erzeugung von Olivenol schwankt an sieh schon mit einer 

1') Mov. Comm. 1911 I Einl. S.40, 1912 I Einl. S.42. 
15) Ann. Stat. 1905-1907 S. 400 ff.; 1892 S. 380 ff. 
16) Es sei hier aber darauf aufmerksam gemacht, daB die folgenden und 

auch die schon frillier wiedergegebenen Zahlen ffir die Agrarproduktion und 
die Ausdehnung der einzelnen Kulturen nur eine annahernde Bewertung bieten: 
die Vermischtheit verschiedener KuIturen auf demselben Areal, die Mangel
haftigkeit der Kataster, das Mifitrauen der Bauern mach en eine genaue Er
fassung fast unmoglich; .Anderungen in der Methode der statistischen Erhe
bungen bring en weitere Unsicherheit in das Gesamtbild. Die hier wieder
gegebenen Zahlen haben also keinen absoluten Wert, sondern geben nur in 
groBen Ziigen ein Bild der allgemeinen Entwicklungstendenz, was aber fUr 
unseren Zwack auch voIlkommen geniigt. Vgl. Ann. Stat. 1905-1907 S. 397 f. 

17) Ann. Stat. 1886 S. 852 ff., 1895 S. 350 ff. 
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gewissen GesetzmaBigkeit von einem J ahr zum anderen, so. daB 
abwechseind ein reiches und ein sparliches Erntejahr fast stets 
aufeinander foigen. Zudem entwickeit sich diese Produktion 
naturgema.B nur Iangsam und hatte in den 80er und 90er J ahren 
wiederholt durch ungiinstige Witterungsverhaltnisse und das Auf
treten der Olivenfliege schwer zu Ieiden, so da.B das Ernteergebnis 
in dem genannten Zeitabschnitt sogar von 3,3 Mill. hI Olivenol 
auf 2,5 Mill. hI und noch tiefer durchschnittlich sank; erst nach 
1900 wurde in guten Erntejahren die friihere ProduktionshOhe 
wieder erreicht 18). 

Erfoigreicher war dagegen die Umstellung der italienischen 
Landwirtschaft auf eine weitere Art spezifisch-italienischer 
Agrarproduktion, auf die Kultur der Sauerfruchte, unter den en 
die Zitronen Italiens auf dem Weltmarkte bis in die neuere Zeit 
sogar eine gewisse Monopoistellung innehatten. TIber die Aus
dehnung dieser Produktbn fehien Ieider die Angaben fur die Zeit 
vor dem Jahre 1880. 1m Durchschnitt der Jahre 1879-1883 
zahite man bereits 15,7 Mill. Baume, bis zum Jahre 1894 war 
diese Zahl um weitere 1,2 Mill. auf 16,9 Mill. angewachsen. Die 
jahrliche Durchschnittsernte der Jahre 1870/71-1874/75 betrug 
(in 100000 Friichten) 26013 und war bis 1894 auf 35499 ge
stiegen; die Zunahme dieser Produktion ging aber auch in dem 
foigenden Jahrzehnt fast ungehemmt weiter; im Jahre 1903 war 
ein ProduktiJnsstand von 52500 erreicht 19). Die Ausfuhr an 
Sauerfruchten, die sich zu einem Drittel aus Orangen und zu 
zwei Drittein aus Zitronen zusammensetzte, betrug im Jahre 1903 
bereits iiber 3 Mill. dz und stieg bis zum Jahre 1910 auf 3,8 Mill. 
dz mit einem Gesamtwert von 43,4 Mill. L.20). Erst dann scheint 
die beispiellose Entwickiung zum Stillstand gekommen zu sein, 
nachdem schon in den Ietzten Jahren sich mancherlei Schwierig
keiten gezeigt hatten. Fiir die Ausfuhr von Orangen war neben 
den mitteleuropaischen Landern und Gro.Bbritannien vor allem 
N ordamerika der bedeu tendste Absatzmarkt gewesen; wie sich 
aber in Europa die spanische Konkurrenz immer fuhIb!trer ent
wickelte, so ging der amerikanische Markt durch die steigende 

18) Ann. Stat. 1905-1907 S.399. 
19) Ann. Stat. 1889/90 S. 634 ff., 1895 S. 350 ff., 1905-1907 S.399. 

Ein weiterer Vergleich iiber das Jahr 1903 hinaus ist nicht moglich, da in 
der Folgezeit die Ausdehnung dieser Kultur nach Hektar und die Produktions
menge nach Doppelzentnern angegeben wird; vgl. Ann. Stat. 1912 S. 100. 

20) Mov. Comm. 1907 Einl. S. 56, 1910 I Einl. S.79. 
7* 
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Produktion Kaliforniens, Floridas und Jamaikas fast ganz ver
loren. Gunstiger lagen die Absatzverhaltnisse fur die italienischen 
Zitronen, die in Europa keine wesentliche Konkurrenz fan den , 
wahrend in N ordamerika die kalifornische Produktion noch nicht 
annahernd genugte, um den Bedarf des Marktes zu decken; doch 
ergab sich auch in dieser Produktion und den mit ihr verbun
denen Industrien zur Herstellung von Zitronensaure und Essenzen 
groBe Schwierigkeiten, indem die Preise infolge Uberproduktion 
und Spekulation derart gedruckt wurden, daB die Produktion un
rentabel wurde und die Landwirtschaftskammer sich sogar ge
zwungen sah, feste Verkaufspreise zu bestimmen 21). 

Zieht man noch die Ausdehnung der Erzeugung von Sauer
fruchten in den einzelnen Landesteilen Italiens fur die Zeit von 
1879 bis 1894 in Betracht, so zeigten sich in den Bezirken Ober
und Mittelitaliens kleine Zunahmen, denen auch wieder Vermin
derungen gegenuberstanden; fast die gesamte Vermehrung der 
Zahl der Baume um 1,2 Mill. betraf Suditalien und die Inseln, 
zu mehr als zwei Dritteln sogar allein Sizilien. Die Pnduktion 
an Sauerfruchten (in 100000 Fruchten) stieg in der Zeit von 
1870 bis 1894 im ganzen Lande um 9486, in Szilien allein um 
9812, auf dem suditalienischen Festlande zunachst nur um 122; 
der durchschnittliche J ahresertrag von 1901/02 bis 1903/04 zeigte 
aber gegenuber der Durchschnittsproduktion von 1870/71 bis 
1874/75 auch auf dem suditalienischen Festlande eine Zunahme 
von 3701=380/0, in Sizilien eine solche von 19063=1270/0, im 
Reiche eine solche von 22737 = 87% 22). 

Es wurde im Rahmen unserer Untersuchung zu weit fuhren, 
wollten wir auch die Ausbreitung der Obst- und Gemusekulturen 
in Italien zu jener Zeit im einzelnen hier behandeln. Zudem bieten 
die statistischen Jahrbucher keine genugend zuverlassigen Zahlen 
und stellen sogar in spaterer Zeit ihre Angaben hieruber fast 
vollkommen ein. Immerhin geht aus den wenigen zur Verfugung 
stehenden Mitteilungen uber den Anbau von Hulsenfruchten und 
Kartoffeln 28), sowie aus den Ausfuhrstatistiken fur Obst- und 
Gartengemuse 24) deutlich hervor, daB auch die Obst- und Gemuse
kulturen sich in bestandiger Ausdehnung der von ihnen benutzten 
Bodenflache befanden. 

21) Mov. Comm. 1909 I Einl. S. 96 ff. 
22) Ann. Stat. 1889/90 S. 634 ff., 1895 S. 350 ff., 1905-1907 S. 400 ff. 
23) Ann. Stat. 1895 S. 364 f. 
24) Mov. Comm. 1907 EinI. S. 69 ff., desgI. die folgenden Jahrglinge. 
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Die Umstellung der italieniscllen Landwirtschaft in den 
70er und 80er Jahren infolge der allgemeinen Agrarkrisis laBt 
sich also folgendermaBen kurz zusammenfassen: Der Anbau von 
Weizen und anderen Getreidearten geht zunachst stark zuruck; 
durch Einfuhrung des Schutzzolles kommt diese rucklaufige Be
wegung zum Stillstand; durch Nutzbarmachung von Odlandereien 
und allmahliche Ruckkehr zum Weizenbau gewinnt er dann wieder 
an Ausdehnung. GroBe Teile der Landwirtschaft wenden sich 
inzwischen einer intensiveren Agrarproduktion mit spezifisch
italienischen Erzeugnissen zu; weite Gebiete werden in Wein
berge verwandelt, andere fur die Erzeugung von Olivenol, Sauer
fruchten, Obst und Gartengemuse verwendet. RuckschHige in 
einzelnen dieser neuen Produktionszweige (Wein, Olivenol) hem
men zwar ihre weitere raumliche Ausdehnung, doch wird der in 
den 90er Jahren erreichte Umfang nicht mehr wesentlich ver
mindert, in den ubrigen Erzeugungsarten (Sauerfruchte, Obst, 
Gartengemuse) werden bestandig neue Fortschritte erzielt. Diese 
Umstellung der landwirtschaftlichen Produktion erstreckt sich vor 
allem, ja teilweise fast ausschlieBlich auf Suditalien. Welche Be
deutung muJ3te dieser Vorgang fur die Entwicklung des italie
nischen Seidenbaues haben? 

Die Seidenraupenzucht ist fur den italienischen Landwirt nur 
ein N ebenerwerbszweig, der sich demnach seiner hauptsachlichen 
Beschaftigung und ihren Erfordernissen anpassen muJ3. Andrer
seits ist der italienische Bauer bei seiner Armut nicht in der Lage, 
Arbeitskrafte, die ihm in seiner Familie zur Verfugung stehen, 
brachliegen zu lassen; auch die Frau und die Kinder sowie son
stige Arbeitskrafte sind in der Bewirtschaftung seiner Landereien 
voll beschaftigt. Wenn daher auch an sich die Seidenraupenzucht 
zum groJ3ten Teil von Frauen und Kindern besorgt wird, so darf 
dennoch ihre Hilfe bei der Tatigkeit, die den Haupterwerb des 
Bauern bildet, nicht fehlen. Haupt- und Nebenbeschaftigung 
mussen organisch ineinander greifen und durfen sich nicht gegen
seitig stOren. 

Die gewohnliche Dauer der Raupenzucht vom Auskriechen 
bis zum Einspinnen der Raupe betragt 4-6 W ochen in der Zeit 
von Mitte Mai bis Mitte Juni; kaltere Witterung kann die Ent
wicklung der Tiere auch noch weiter hinauszogern. Wahrend 
dieser Zeit ist die Arbeitskraft einer erwachsenen Person mit 
Futterung und Wartung der Raupen einer kleineren Aufzucht von 
1 Unze Raupeneier = 36 000 Raupen voll in Anspruch genommen; 
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Kinder kommen bei der Sorgfalt und Sachkenntnis, die eine gute 
Aufzucht verlangt, uberhaupt nur als Hilfskrafte in Frage. Mit 
dem zunehmenden Wachstum der Tiere erhOht sich auch die Arbeit 
fur ihre Futterung und ihre Umbettung auf immer neue und 
immer groBere Hurden, urn ihnen die notige Bewegungsfreiheit 
zu sichern und ansteckende Krankheiten durch zu enge Lagerung 
zu verhtiten. Genaue Beobachtung der Entwicklung, der Tem
peraturverhaltnisse, der guten Zubereitung der Futtermengen, der 
Reinlichkeit sind unerlaBIich. In den letzten Wochen reicht oft 
eine Arbeitskraft fur aIle notwendigen Verrichtungen nicht mehr 
aus. Das notwendige Futter bieten die Maulbeerbaume 25), die 
in Italien in lang en Reihen auf den Feldern und an den Weg
randern gepflanzt sind; eine eng ere Pflanzung in nachster Nahe 
des Bauernhauses erscheint fiir eine gute Entwicklung der Baume 
nachteilig. Der Bedarf an Maulbeerblattern fur eine kleinere 
A ufzucht aus 1 Unze Raupeneier betragt ungefahr 700 kg. Der 
Maulbeerbaum wachst 60 Jahre; die groBte Ergiebigkeit zeigen 
die 20-40 jahrigen Baume. Urn die Baume vor SC'hadigunge:n 
durch zu starke Entlaubung zu bewahren, sind zur Beschaffung 
der genannten Futtermenge nicht weniger als 16-20 Baume in 
ihrem ertragreichsten Alter notwendig; bei 15 jahrigen Baumen 
betragt ihre erforderliche Zahl schon 120. Die geernteten Blatter 
konnen auch nicht auf Vorrat angesammelt, sondern miissen in 
moglichst frischem Zustande gereicht werden und bediirfen noch 
mancher Vorbereitung, urn zur Fiitterung geeignet zu sein. Hier
.aus ergibt sich schon, daB auch die Mannerarbeit - denn urn 
.diese kann es sich bei der in Italien allgemeinen Kultur hoch
gewachsener Baume vorwiegend nur handeln - durch die taglich 
zu wiederholende Blatterernte und die wei ten Wege in der Zeit 
der Raupenaufzucht durch diese sehr in Anspruch g.enommen 
wird. 

Diese kurze Schilderung der Tatigkeit des Zuchters 26) zeigt 
zur Geniige, daB in den Wochen der Raupenzucht fiir die dabei 
beschaftigten Krafte kaum einige freie Zeit verbleibt, urn sich 
in anderen landwirtschaftlichen Arbeiten zu betatigen. Die not-

25) Wahrend im Mittelalter der aus Persien stammende schwarze MauI
beerbaum sich in Italien fand, wurde in spaterer Zeit allgemein die verwandte 
Art des weiJ3en Maulbeerbaumes gepflanzt, die auch in Ostasien verwendet 
wird und zartere Blatter erzeugt. 

26) Vgl. die eingehendere Darstellung bei Seitz, Die Seidenzucht in 
Deutschland S. 158 ff.; Silbermann a. a. O. S. 170 ff. 
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wendige Folgerung ist, daJ3 der Seidenbau sich als bauerliche.r 
Nebenerwerb nur dort halt en kann, wo die Hauptbeschaftigung 
des Bauern ihm in den Monaten Mai und Juni hinreichend freie 
Zeit la.Bt, um sich der Raupenzucht zu widmen. Dies ist im 
Weizenbau der Fall, wo zwischen der Saat im Fruhjahr und de.r 
Ernte im August die in Frage stehenden Monate von der Arbeit 
auf dem Felde entlastet sind. Umgekehrt verlangen aber der 
Wein- und Olbau, die Obst- und Gemusekultur eine bestandige 
Tatigkeit auch wah rend der Sommermonate. So war es also nur 
eine einfache praktische Folgerung aus den bestehenden Tat
sachen, wenn in jenen Gegenden Italiens, in denen sich vor allem 
die Umstellung in der Agrarproduktion vollzog, der Seidenbau 
immer starker zuruckging 27). Doch wurde in diesen Gebieten die 
Wiederaufnahme der Raupenzucht 3uch gleich fur Jahrzehnte un
moglich; die Maulbeerbaume, dcren Schatten der Bauer ehemals 
als "l'ombra d'oro" gepriesen hatte, weil durch ihn die Getreide
felder vor der sudlichen Sonnenhitze geschutzt wurden, wirkten 
jetzt durch denselben Schatten ihrer Kronen fur Wein- und Ge
musebau nur nachteilig und nahmen den Obst- und Olkulturen Ull

notigerweise den geringen zur Verfugung stehenden Platz weg; 
sie wurden deshalb einfach umgehauen; die Grundlage der Seiden
zucht wurde hierdurch fur lange Jahre vernichtet. Es ist dem
nach auch nicht zu verwundern, da.B die Kokonproduktion nicht 
nur in den 80er J ahren sank, sondern auch im folgenden J ahr
zehnt, abgesehen von einigen Jahren mit ganz besonders guns tiger 
Witte rung, keinen wesentlichen Aufstieg zu verzeichnen hatte, 
obwohl sich der Weizenbau zu gleicher Zeit unter dem Einflu.B 
des Schutzzolles langsam erholte. Die schon fruher erwahnten, 
auf einen au.Bersten Tiefstand herabgedruc,kten Preise auf den 
Kokonmarkten trugen freilich auch dazu bei, die Freude an der 
muhevollen Arbeit einer Erneuerung der Seidenzucht in den be
treffenden Gebieten wesentlich zu mindern. 

Die Statistik bietet uns uber die Entwicklung des italie
nischen Seidenbaues erst seit 1880 genauere Angaben; aus der 
vorangegangenen Zeit sind nur die Zahlen der gesamten itali
enischen Kokonernte bekannt. Wie wir bereits frliher sahen, war 
der durchschnittliche J ahresertrag der Kokoncrnte in der ersten 

27) Sombart (a. a. O. S. 154) vertritt daher auch eine irrtiimliche Auf
fassung, wenn er die "Kultur der Maulbeerbaume" (d. h. den Seidenbau) zu 
jenen spezifisch-italienischen Kulturen rechnet, deren Riickgang bei einer 
neuen Ausdehnung des Getreidebaues in ltalien zu befiirchten ware. 
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Halfte der 70er Jahre wieder auf 48 Mill. kg gestiegen, in der 
zweiten Halfte dieses Jahrzehntes aber infolge wiederholter MiB
ernten auf die ungewohnlich geringe Menge von 28 Mill. kg ge
sunken 28). Dieser ungewohnlich tiefe Produktionsstand ;muBte 
nattirlich bei Eintritt normaler Umstande sofort uberwunden wer
den und die Produktionskurve in den folgenden Jahren eine stei
gende Tendenz zeigen, obwohl zu gleicher Zeit durch die Verande
rungen in der Landwirtschaft der Seidenbau an Ausdehnung ver
lor. Ein klares Bild der schiidlichen Entwicklung in der Aus
dehnung des Seidenbaues bietet dagegen die StatisUk der zur 
Aufzucht verwendeten Raupeneier, die freilich erst seit demJahre 
1880 zur Verfugung steht29). In diesem Jahre wurden im ganzen 
Konigreich insgesamt 1 717 000 Unzen Raupeneier verwendet. 
Die folgenden anderthalb Jahrzehnte zeigen nun ein schnelles 
Sinken dieser Verbrauchsmenge. Der J ahresdurchschnitt von 
1881 bis 1885 weist nur 1403000 Unzen auf; setzt man den Ver
brauch des J ahres 1880 gleich 100, so betragt der genannte Durch
schllitt nur noch 81,7 0/0. In del' zweiten Halfte dieses Jahrzehnts 
sinkt diese Menge weiter auf 1286000 Unzen=74,9 0/0, in den 
Jahren 1891-1895 auf 1047000 = 610/0. Den tiefsten Stand 
erreicht diese Entwicklung im Jahre 1896 mit 840000 Unzen 
gleich 48,9%. Die folgenden Jahre brachten dann wieder eine 
leichte Zunahme der Ausbreitung der Raupenzucht; im Jahre 
1900 ist der Verbrauch an Raupeneiern wieder auf 61 % ge
stiegen, aber selbst in den folgendcn Jahren, die einen neuen Auf
schwung der Raupenzucht mit sich brachten, erreichte die zur 
Aufzucht verwendete Menge yon Raupeneiern nicht mehr den 
Stand von 1880; noch im Jahre 1906 waren es erst 70,10/0. Es 
ist allerdings bei der Beurteilung der angegebenen Zahlen zu be
rucksichtigen, daB die tatsachlich verbrauchten Mengen ,an 
Raupeneiern etwas hOher liegen durften, als es in jenen Zahlen 
zum AusdruClk kommt. Die Unze wurde in fruheren Zeiten ge
wohnlich mit 27 g berechnet; die groBe Konkurrenz unter den 
Zuchtern fuhrte jedoch dazu, daB das Gewicht der Unze allmah
lich auf 30 g, zuweilen sogar auf 34 und 36 g gesteigert wurde 3Q). 

Doch selbst unter Berucksichtigung dieses Umstandes geht aus 
den angegebenen Mengen unzweifelhaft hervor, daB der italie
nische Seidenbau durch die fruher dargelegten Vorgange in del' 

28) VgI. Tabelle II im Anhang. 
29) Ann. Stat. 1900 S.424, 1905-1907 S.404. 
30) Ann. Stat. 1905-1907 S.404 Anm. b. 



Umstellung in der Produktion der italienischen Landwirtschaft. 97 

Landwirtschaft in seiner Ausbreitung stark gelitten hatte und 
auch in der spateren Zeit diese Einschrankung nicht mehr aus
zugleichen vermochte. 

Der Seidenbau mu.6te sogar verhaltnisma.6ig starker zuruck
gehen als der Getreidebau; letzterer erhielt in seiner Verminde
rung wenigstens einen gering en A usgleich in den neu kultivierten 
Odlandereien, auf denen aber die Seidenzucht noch nicht betrieben 
werden konnte, da erst die notwendigen Maulbeerbaume anzu
pflanzen waren; zudem ging auch infolge der vorangegangenen 
Mi.6ernten in Kokons und des standig sinkenden Preises auf den 
Kokonmarkten der Umfang der Aufzuchten auch in den Ha.upt
gebieten der Seidenzucht, wie noch zu zeigen sein wird, zuruck. 

Wenn trotz alledem das Gesamtertragnis der Kokonernte 
auch in den 90er Jahren sich auf beachtlicher Hohe hielt und 
keine entsprechende Senkung zeigte, so ist diese Tatsache 
auf die inzwischen verbesserten Aufzuchtsmethoden zunickzu
fuhren. Auf Grund der Erfahrungen, die die Seidenzuchter in der 
Zeit der Raupenkrankheit und ihrer Folgeerscheinungen ge
wonnen hatten, waren sie systematisch dazu ubergegangen, die 
fremden importierten Rassen moglichst durch einheimische, die 
rein en Rassen moglichst durch gekreuzte zu ersetzen, um die Aus
beute der Aufzuchten an Kokons zu steigern, ihren Seidenertrag 
in Menge und Qualitat zu verbessern und auch den Raupen selbst 
eine gro.6ere Widerstandsfahigkeit gegen Infektionskrankheiten 
zu verleihen 31). Prufen wir die Zusammensetzung der Mengen 
der verwendeten Raupeneier nach ihrem Ursprung, so ergibt sich, 
da.6 im Jahre 1880 nur 21,5 0/0 von den einheimischen Rassen 
stammten, dagegen 41,4 0/0 aus auslandischen reproduzierten 
Rassen herruhrten und 37,1 % aus dem Auslande neu importiert 
waren 1m Jahre 1888 hatte sich dieses Bild schon sehr wesent
lich verschoben; die Prozentsatze der drei genannten U rsprungs
arten stellten sich auf 57,1: 34,2: 8,7 0/0 32). Mit diesem Jahre tritt 
in der Statistik leider eine Unterbrechung durch eine neue Ein
teilung der verwendeten Rassen ein, so da.6 ein genauer Vergleich 
himichtlich der einzelnen Arten mit den folgenden Jahren nicht 
mt.hr moglich ist; die rein en gelben und wei.6en Rassen in- und 
auslandischer Herkunft werden von den gekreuzten Rassen mit 
gelben Kokons unterschieden, ferner noch die reproduzierten 

31) Vgl. dariiber die friiheren Ausfiihrungen im Abschnitt II. 
32) Berec.hnet nach der Tabelle in Ann. Staat. 1889/90 S. 683; Stat. in

dustr. Fasc. 37 S. 9. 
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japanischen und chinesischen Rassen mit wei.Ben und grunen 
Kokons und die importierten japanischen Rassen aufgefuhrt. 1m 
Jahre 1889 zeigen die eben genannten vier Arten in der Verwen
dung der Raupeneier das Verhaltnis von 52,5: 28,2: 17: 2,30/0 ; 
funf Jahre spater stell en sich die Zahlen auf 47,8: 41,9: 8,7: 1,50/0, 
und im Jahre 1903 nehmen die beiden ersten Arten 96,8 % (24.7: 
72,1 0/0) fur sich in Anspruch, wah rend die beiden letzten Arten 
auf zusammen 3,20/0 herabgesunken sind 38). 

Auf die verschiedene Rohe der Ausbeute an Kokons auf 
1 Unze Raupeneier in den einzelnen Arten und ihre vers.chiedene 
Steigerungsfahigkeit hatten wir fruher in anderem Zusamm~n
hang mit genauen Zahlenangaben schon hingewiesen 84.); hier sei 
nur noch vermerkt, da.B nach der letzten diesbezuglich zur Ver
fugung stehenden Statistik vom Jahre 1894 35) bei einer gesamten 
Kokonausbeute von 37,88 kg auf 1 Unze Raupeneier (a 27 g) auf 
die reinen Rassen 37,58 kg, auf die gekreuzten 39,34 kg, auf die 
reproduzierten 33,64 kg und auf die importierten 31,21 kg Kokons 
entfielen. Die besseren Aufzuchtsmethoden hatten also bei allen 
Arten ganz bedeutende Erfolge erzielt, wobei noch zu beachten ist, 
da.B das vorangegangene aufierst gunstige J ahr 1893 mit seiner 
Rekordernte noch wesentlich hoher·e Ergebnisse in allen Arten er
reicht hatte. Die Kokonausbeute in ihrer Gesamtheit, uber die die 
Statistik auch noch in den folgenden J ahren Angaben macht, 
steigt weiterhin bis auf 49,03 kg Kokons auf 1 Unze Raupeneier 
im Jahre 1896, fallt dann aber auf 40,76 kg im Jahre 1900 und 
sogar auf 35,19 kg im Jahre 1903 36). Um die Jahrhundertwende 

83) Berechnet nach den Tabellen in Ann. Stat. 1895 S. 410, 1904 S. 253. 
34.) Siehe oben S. 39. 
85) Ann. Stat. 1895 S. 410; eine spatere Aufstellung im Ann. Stat. 1900 

S. 424 gibt allerdings die gesamte Konkonausbeute des Jahres 1894 sogar mit 
42,59 kg an, ohne aber eine Teilung nach Arten vorzunehmen. 

36) Da die spatere genauere Erhebung der Associazione Serica in Mai
land iiber die italienisc.he Kokonproduktion (vgl. Abschnitt I) wesent
lich Mhere Produktionsziffern ergab, wlihrend die Ergebnisse der Fest
stellungen iiber die Verwendung von Raupeneiern sic.h gleich blieben, 
so mu.llten auch die Ziffern der Kokonausbeute nach dieser neuen Er
hebungsmethode ganz wesentlich steigen. So war nach den Berechnungen 
der Direzione generale della statistica (Ann. Stat. 1905-1907 S.404) schon 
im Jahre 1894 eine Kokonausbeute von 56,59 kg auf 1 Unze Raupeneier zu 
verzeichnen; im Jahre 1896 erreichte sie ihren hochsten Stand mit 65,48 kg, 
urn dann bis 1900 auf 54,10 kg zu sink en. Die mittlere Jahresausheute fiir 
1891-1895 betrug 52,19 kg, fiir 1896-1900 sogar 58,51 kg; die Jahre 1901 
bis 1905 batten nur noch einen Durchschnittsertrag von 49,78 kg; im Jahre 
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machte sich also eine starke Senkung der durchschnittlichen 
Kokonausbeute bemerkbar, die auch in den folgenden Jahren noch 
zunahm; da zudem jene Zuchter, die die Raupeneier herstellten 
und infolge des Ruckganges der Seidenzucht in Italien in einen 
scharfen Konkurrenzkampf untereinander geraten waren, teil
weise zu der schon erwahnten Mafinahme gegriffen hatten, das 
Gewicht der Unze willkurlich zu erhOhen, so erscheint die Menge 
der verwendeten Raupeneier in der Statistik zu gering und dem
nach die daraus berechnete Rohe der Kokonausbeute auf 1 Unze 
an sich schon zu hoch. In denselben J ahren breitete sich aber die 
Seidenzucht von neuem langsam aus; die Menge der verwendeten 
Raupeneier stieg fast ohne Unterbrechung von Jahr zu Jahr. Es 
liegt der Gedanke nahe, beide Tatsachen miteinander in Verbin
dung zu bringen; die neuen Aufzuchten waren methodisch nJch 
nicht so weit fortgeschritten und lieferten noch mangelhaftere Er
gebnisse als die alteren, die sich auch in den schwersten Krisen
jahren durch besonders gute Erfolge einer rationellen Pflege der 
Stidenraupen behauptet hatten; das Gesamtergebnis der Kobn
am .. beute wurde dadurch wieder herabgedruckt. Aus den vorher 
genannten statistischen Zahlen fur die 80er und 90er Jahre geht 
aber die Tatsache klar hervor, dafi die A..nderungen in der Ver
wendung der verschiedenen Raupenrass,en und die Verbesserung 
der Aufzuchtsmethoden zu einer bedeutenden Steigerung der 
Kokonproduktion aus einer bestimmten Einheit von Raupeneiern 
und zu ihrer qualitativen Rebung ganz wesentlich beigetragen 
hatten. 

So wird es erklarlich, daB die Statistik der italienischen 
Kokonproduktion trotz des wachsenden Ruckganges der Seiden
zucht in Italien in den 80er und gOer Jahren eine fast gleich
bleibende Rohe der Gesamtproduktion aufweist. Die Schwan
kungen von Jahr zu Jahr sind wohl vor aHem den mehr oder 
weniger gunstigen Witterungsverhaltnissen zuzuschreiben; so er
klaren sich z. B. die verhaltnismafiig aufierst gunstigen Ernten in 
del' ersten Ralfte der 90er Jahre, durch die auch die Durch~ 
schni ttsmenge dieses J ahrfunftes eine kleine Steigerung erfah rt. 
In den Jahren 1881-1885 machen sich noch im mittleren Jahres
ertrag von 36,4 Mill. kg Kokons die N achwirkungen der starken 

1906 war die Kokonausbeute auf 44,75 kg gefallen, obwohl dieses lahr mengen
ma,6ig eine gute Kokonernte aufwies. Die Gesamtentwicklung ist also die 
gleiche wie in der friiheren Statistik. 



100 Agrarkrisis in Italien, ihr EinfluB auf den italienischen Seidenbau. 

Depression am Ende der 70er Jahre bemerkbar S7). Die Durch
schnittszahlen der folgenden Jahrfunfte bis 1900 bleiben mit einer 
Produktion von 40,7 Mill. kg, 41 Mill. kg und 40,4 Mill. kg un
gefahr auf gleicher Hohe stehen. 

Stellt man aber nun die Za.hlen der Kokonproduktion von 
1870 bis 1900 in Vergleich mit den Zahlen der aus dieser Pro
duktion jahrlich erzeugbaren Rohseide 38), so zeigt sich zwischen 
beiden Zahlenreihen ein deutlicher Unterschied: Die Kokonpro
duktion ist, auch abgesehen VJn den Jahren der MiBernten 1876 
bis 1879, im ganzen gesunken - die durchschnittliche Kokon
produktion 1871-1875 betrug 48 Mill. kg -, die Rohseidenpro
duktion ubersteigt dagegen im Durchschnitt nach dem Jahre 1885 
ganz wesentlich die Produktionsmenge der Zeit von 1871 bis 1875. 
In einzelnen Jahren tritt dieser Unterschied sehr scharf hervor. 
Die Jahre 1871 und 1874 brachten Rekordernten von 52 bzw. 
51,5 Mill. kg Kokons; die aus ihnen erzeugbare Rohseide wurde 
auf 3,5 bzw. 3,4 Mill. kg berechnet. Die gunstigsten Jahre der 
spateren Periode 1888 und 1893 brachten Kokonernten von nur 
43,9 bzw. 47,4 Mill. kg, die Menge der aus ihnen erzeugbaren 
Rohseide wurde dagegen auf 3,6 bzw. 4 Mill. kg berechnet. Es 
war also den italienischen Seidenzuchtern im Laufe der Jahre 
gelungen, nicht nur die Ausbeute an Kokons zu steigern, sondern 
auch die durchschnittliche Ergiebigkeit der Kok!lns an Rohseide, 
die infolge der Nachwirkungen der Raupenkrankheit auf 15: 1 
gesunken war, wieder auf den fruheren Stand von 12: 1 zu heben. 
Damit erkHirt sich die eigentumliche Erscheinung, daB die italie
nische Rohseidenproduktion zu einer Zeit verminderter Ausdeh
nung des Seidenbaues und gesunkener Kokonproduktion seit 1885 
eine ansteigende Tendenz zeigt. Die Jahre 1871-1875 hatten 
eine durchschnittliche Erzeugung an Rohseide von 3,2 Mill. kg 
aufgewiesen; 1876-1880 sank die Produktion auf 1,9 Mill. kg, 
erholte sich dann langsam auf 2,8 Mill. kg in der Zeit von 1881 
bis 1885 und uberstieg dann in den folgenden zwei J ahrfunften 
mit 3,3 bzw. 3,4 Mill. kg die fruhere DurchschnittsproduktiJn. 
Fur die folgenden Jahre ist infolge der Veranderungen in der bis
herigen statistischen Erhebungsmethode leider kein genauer Ver
gleich mehr moglich. 

Gehen wir nunmehr noch kurz auf die Ausbreitung des 
Seidenbaues in den verschiedenen Landesteilen ItaUens ein, da 

• 37) Vgl. Tabelle II im Anhang. 
38) Vgl. die erst en Zahlenreihen in Tabelle III und IV im Anhang. 
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die behandelten Vorgange in der italienischen Landwirtschaft in 
diesen J ahrzehnten die Seidenzucht noch scharfer und wohl auch 
endgfiltig lokalisiert haben. Ein vollstandiges Bild der Entwick
lung der Raupenzucht in den einzelnen Bezirken laJ3t sich leider 
nicht geben; die ffir die einzelnen Bezirke gesonderten statis
tischen Angaben setzen erst im Anfang der 80er Jahre ein, als 
die eigentliche Krisis im Seidenbau schon vorfiber und auch di'e 
Umstellung der Landwirtschaft, besonders hinsichtlich der Aus
dehnung des Weinbaues, zum graBten Teil vollzogen war; damit 
waren aber auch die mittel- und sfiditalienischen Gebiete bereits 
auf einem Tiefstand ihrer Seidenproduktion angelangt; aus den 
statistischen Zahlen der 80er Jahre geht nur hervor, daB auch 
die oberitalienischen Provinzen, die von jeher der eigentliche 
Mittelpunkt der Seidenzucht gewesen waren, von dem Produk
tionsrfickgang erfaBt wurden. Es handelt sich hier also vor allem 
urn die Feststellung des Standortes des italienischen Seidenbaues 
am Ende des 19. J ahrhunderts. 

1m Jahre 1888 wurde die Seidenzucht in 5195 Gemeinden 
Italiens bei einer Gesamtza.hl von 8257 Gemeinden betrieben; die 
Zahl der Zfichter belief sich auf 559155 39). Auch ein balbes Jahr
zehnt spater, als die Schutzzalle schon ihren Einflu13 geltend ge
macht hatten, im Jahre 1894, hatte die Seidenzucht nur unwesent
lich an Ausdehnung gewonnen; man zahlte 571522 Zfichter in 
5234 Gemeinden 40). Von diesen Gemeinden entfielen im Jahre 
1888 73,40/0 auf die Bezirke Oberitaliens, wah rend Mittelitalian 
mit 12,60/0, Sfiditalien und die Inseln mit 140/0 beteiligt waren; 
die Lombardei allein umfaBte 330;0, Piemont und Venetien 18,8 
bzw. 13,50/0. Schon diese Zahlen beweisen die starke Konzen
tration des Seidenbaues auf Oberitalien. Stellt man aber die 
seidenbautreibenden Gemeinden eines Bezirkes in Beziehung zur 
Gesamtzahl der Gemeinden desselben Gebietes, so ergibt sich, daB 
in der Lombardei in 90,5 0/0 aller Gemeinden Seidenzucht betrieben 
wurde; in Venetien stellt sich dieselbe Zahl auf 88,5 0/0, in Piemont 
auf 660/0; auch Emilien (89,8 0/0) und das nardliche Mittelitalien 
(Marken und Umbrien 89 0/0, Toscana 88 0/0) haben sehr h:>he 
Satze. In Ligurien (39,8 0/0) zeigt der starke Rfickgang des Ge
treidebaues seine deutlichen Spuren. In Sfiditalien tritt nur das 

39) Stat. industr. Fasc. 37 S. 9; die an dieser Stelle wiedergegebene 
Tabelle liegt auch den noch folgenden Angaben und Berechnungen tiber den 
Stand der Seidenzucht im lahre 1888 zugrunde . 

.t.o) Silbermann a. a. O. S. 227. 
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Gebiet der Mittelmeerkuste starker hervor (49 0/0); die adriatische 
Seite (12,40/0) und Sizilien (17,6 0/0) weisen nur eine sehr geringe 
Ausdehnung auf, von Sardinien (2,5 0/0) ganz zu schweigen. 
Gegenuber einer Ausbreitung der Seidenzucht in Ober- und 
Mittelitalien in 79 bzw. 75,6 0/0 ihrer Gemeinden wird in Sud
italien und auf den Inseln der Seidenbau nur in 28,3 0/0 der Ge
meinden betrieben. DaB es sieh hierbei aber nieht etwa urn eine 
lokale Konzentration der Seidenzueht auf einzelne Gemeinden in 
Suditalien handelt, sondern 11m eine sehwaehe Vertretung des 
Seidenbaues in diesen Gegenden, zeigt aueh der entspreehende 
Prozentsatz der Gesamtzahl der Zuehter, der auf die einzelnen 
Gebiete entfalIt. In Oberitalien befinden sich 78,3 0/0 alIer 
Zuchter, in Mittelitalien nur 120/0, in Suditalien sogar nur 9,7 0/0. 
Dasselbe beweist die durehschnittliehe Zahl der Seidenzuehter, 
die innerhalb der einzelnen Bezirke auf die seidenbautreibenden 
Gemeinden entfallt. In Suditalien und auf den Inseln sind es nur 
75 Zuehter, wahrend diese Zahl fur Mittelitalien auf 102, in Ober
italien auf 115 ansteigt. In Piemont (142), Venetien (184) und 
Emilien (151) wird die Durehsehnittszahl fur Oberitalien noeh 
weit ubertroffen; eine Ausnahme bildet hier nur die Lombardei 
mit 70 Zuehtern in einer Gemeinde. In Mittelitalien zeigt sieh die 
Seidenzueht nur in Toseana (165), in Suditalien nur in Sizilien 
(123) innerhalb del' betreffenden Gemeinden starker vertreten. 
Die entseheidende Frage richtet sieh aber auf die durchschnitt
liche GroBe der Aufzuchten. Diese betra,gt in Oberitalien 
2,66 Dnzen verwendeter Raupeneier, in Mittelitalien 1,34 Unzen, 
in Suditalien 1,73 Dnzen. In Suditalien sind es aber nur die Ge
biete von Calabrien und del' angrenzenden Bezirke, die noeh Auf
zuchten in dieser Hohe aufweisen. In Oberitalien wird die ent
spreehendeGroBe der Aufzuehten weder von Piemont (1,89 Dnzen), 
noeh von Venetien (2,38 Dnzen) durchsehnittlieh erreieht, da
gegen von del' Lombardei mit 4,26 Dnzen ganz wesentlieh tiber
troffen. Hierin liegt aueh die Erklarung fur die verhaltnismaBig 
geringe Zahl von Ztiehtern, die durehsehnittlieh auf die einzelnen 
seidenbautreibenden Gemeinden in der Lombardei kommen. Die 
Lombardei ist mit einer durchsehnittlichen GroBe ihrer Auf
zuchten von 4,26 Dnzen zur konzentrierten GroBzucht uberge
gangen. Der GroBe der Aufzuehten entspreehen aueh die ver
haltnismaBigen Mengen an Raupeneiern, die im Jahre 1888 in 
den verschiedenen Ge.genden zur Verwendung kamen. Von der 
Gesamtmenge von 1339736 Dnzen wurden in Oberitalien a.llein 
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86.20/0 verbraucht, und zwar in der Lombardei 38,1 0/0, in Venetien 
22,9 0/0, in Piemont 19,7 0/0; auf Emilien, das schon den Verhalt
nissen Mittelitaliens sehr nahe steht, entfielen nur 5 0/0. Auf die 
gesamten mittelitalienischen Bezirke entfielen nur 6,8 0/0, auf Stid
italien und die Inseln 70/0, von denen aber allein 60;0 von den 
Bezirken Calabrien, Campanien und Basilicata in Anspruch ge
nommen wurden. 

Fassen wir die Ergebnisse, die sich uns in der Betrachtung 
der Statistik des italienischen Seidenbaues im Jahre 1888, also 
am Ende der Agrarkrisis, geboten haben, kurz zusammen: Der 
Seidenbau hat seine weiteste Verbreitung unter der Bevolkerung 
in Oberitalien mit Ausnahme von Ligurien und im nordlichen Teil 
Mittelitaliens; in der Lombardei finden sich durchschnittlich 
gro13e Aufzuchten, in Piemont und Venetien haben sie nur mittlere 
Gro13e, in Emilien und in Mittelitalien handelt es sich urn kleine 
Zuchten. In Stiditalien ist nur in den Gebieten der Mittelmeer
ktiste des Festlandes der Seidenbau von Bedeutung, wenig ausge
dehnt, aber mit mittelgro13en Aufzuchten; die tibrigen Bezirke 
Stiditaliens haben nur noch kleine Aufzuchten in verhaltnisma13ig 
sehr beschrankter Zahl. Die Entwicklung des Seidenbaues hat 
also von der frtiheren allgemeinen Verbreitung liber das ganze 
Reich zu einer KonzentratiJn auf die norditalienischen Gebiete 
geftihrt und zeigt innerhalb der letzteren eine deutliche Tendenz 
zu weiterer Zusammenfassung in gro13eren Betrieben in enger be
grenzten Bezirken, die durch naturliche Umstande und durch die 
gtinstige Verbindung mit der verarbeitenden Industrie am ge
eignetsten erscheinen. Der mittel- und stiditalienische Seidenbau 
tritt demgegentiber vollkommen zurtick und hat sich nur noch 
in der Gegend des industriell fortgeschritteneren Campanien 
durch eine Konzentration auf wenige mittelgro13e Betriebe einige 
Bedeutung wahren konnen. Die einst so bllihende und weltbe
rtihmte Seidenzucht Calabriens und der angrenzenden Gebiete, 
die ehemals die gro13en Manufakturen Luccas mit ihren kostbaren 
Seiden versorgt hatte und in Catanzaro selbst eine Industrie be
sa13, deren Erzeugnisse auf den Weltmarkten gesucht waren, ist 
auf ein sehr bescheidenes Ma13 herabgesunken. Die Grlinde flir 
diesen Rtickgang, der sich besonders in den letzten J ahrzehnten 
vollzogen hatte, liegen in den geschilderten Vorgangen in der 
Landwirtschaft41); seinen hemmenden Einflu13 auf die daselbst 

41) Wenn Seitz (a. a. O. S. 48 f.) die schwache Vertretung des Seiden
baues in Mittel- und Sliditalien nur auf die klimatischen Verhaltnisse dieser 



104 Agrarkrisis in Italien, ihr EinfluB auf den italienischen Seidenbau. 

bestehende Seidenindustrie, die schon frtiher durch die zollpolri
tischen Veranderungen in dem neugegrtindeten Konigreich schwer 
getroffen worden war, werden wir noch spater auf Grund der 
Statistik festzustellen haben. 

Verfolgt man noch die Entwicklung des italienischen Seiden
baues in den einzelnen Landesteilen wahrend des Zeitraumes von 
1880 bis 1906, soweit die statistischen Jahrbticher dartiber ge
nauere Auskunft geben 42), so zeigen sich gewisse Veranderungen, 
die sich vor allem auf die oberitalienischen Bezirke beziehen. Stid
italien und die Inseln haben zunachst eine geringe Steigerung 
ihrer Kokonproduktion zu verzeichnen; der prozentuale Anteil 
an der Gesamternte hebt sich von 5,7 0/0 im Durchschnitt der 
Jahrp,1880-1885 auf 70/0 in den Jahren 1889-1891, sinkt dann 
aber wieder bis auf 5,1 % im Jahre 1906 43); dieser letzte Prozent
satz bedeutet aber auch in seiner absoluten Zahl (2,75 Mill. kg 
Kokons) eine scharfe Senkung gegentiber dem Durchschnitt der 
Jahre 1901-1905 mit 3,5 Mill. kg Kokons; das Jahr 1906 hatte 
im allgemeinen in ltalien eine gute Kokonernte zu verzeichnen. 
Die stiditalienische Kokonproduktion geht demnach zu Beginn des 
neuen J ahrhunderts wiederum zurtick. Auch in Mittelitalien 
finden wir in den 80er J ahren eine Rebung der Kokonproduktion 
von 3,3 Mill. kg in den J ahren 1880-1885, dem tiefsten Stand 
des mittelitalienischen Seidenbaues, auf 4,6 Mill. kg im Jahre 
1891; methodische Verbesserungen in der Raupenzucht mit 
gro.13eren Erfolgen in der Kokonausbeute wie auch eine teilweise 
Rtickkehr zum Weizenbau infolge mancher Enttauschungen in den 
Ergebnissen der neuen landwirtschaftlichen Kulturen und in der 

Gebiete zuriickfiihren will, so wird er mit dieser gar zu theoretischen Auf
fussung der tatsa.chlichen geschichtlichen Entwicklung nicht gerecht. DaB an 
sich das Klima in Oberitalien fiir die Raupenzucht giinstiger ist als in Siid
italien mit seinen heiBen und trockenen Sommermonaten, solI natiirlich nicht 
geleugnet werden. 

42) Die im Text folgenden Angaben sind berechnet nach den entsprechen
den TabelIen in Ann. Stat. 1886 S. 858 ff., 1887/88 S. 718 ff., 1889/90 S.640, 
1892 S.384f., 1895 S.355ff., 1900 S.402, 1905-1907 S.404. 

48) Ein Vergleich der absoluten ZahIen ist leider nicht moglich, da die 
Angaben seit 1900 auf der neuen Berechnungsmethode der Kokonproduktion 
(vgl. Abschnitt I) beruhen und daher wesentlich Mher sind, obne daB sich die 
Produktion tatsa.chlich gehoben hatte. Wir miissen uns daher fiir den Ver
gleich der ErtriLge vor und nach 1900 mit den Prozentzahlen der Gesamtr 
ernte begniigen, deren Veranderungen allerdings auch dumh ein Schwanken 
der Produktion in anderen Gebieten hervorgerufen sein konnen, ohne daB an 
Ort und Stelle die absoluten ProduktioIlSverhaltnisse sich geandert hatten. 
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Weltmarktkonjunktur ihrer Erzeugnisse mogen hier wie in Sud
italien die Ursache gewesen sein. Der prozentuale Anteil Mittel
italiens an der Gesamternte steigt in dieser Zeit von 8,9 auf 
12,1 0/0, sinkt dann aber wieder auf durchschnittlich 100/0 im An
fang des neuen J ahrhunderts; diese prozentuale Verminderung 
hat aber ihren Grund in Schwankungen der oberitalienischen 
Kokonernte und nicht in einer Verminderung der Produktion 
Mittelitaliens. 

Ein etwas kompliziertes uneinheitliches Bild bietet in der 
behandelten Zeitspanne das oberitalienische Gebiet. In seiner Ge
samtheit zeigt Oberitalien bis 1891 eine fast stationare Entwick
lung, wodurch sein Prozentsatz an der Gesamternte infolge der 
Fortschritte der mittel- und stiditalienischen Gebiete von 85,4 0/0 

auf 81 % herabsinkt; bis 1906 hebt sich dann die Produktion um 
etwa 1/10, so daB bei dem gleichzeitigen Rtickgang der suditalie
nischen Ertragnisse sein Prozentsatz fast die fruhere Hohe wieder 
erreicht. Diese Gesamtbewegung der oberitalienischen Produktion 
lOst sich aber in sehr divergierende Einzelbewegungen in den ein
zelnen Bezirken auf. Die Produktion Emiliens ist fast gleich
bleibend mit einer sehr schwachen Tendenz zur Steigerung. Der 
Aufstieg Piemonts von 14 auf 19,1 0/0 der Gesamternte - die 
letztere Zahl einschlieBlich Liguriens, das aber nur tiber eine ganz 
unbedeutende Produkti:m verfugt - entspricht durchaus der 
Steigerung seiner absoluten Produktionsziffer von 5,3 Mill. kg in 
den Jahren 1880-1885 auf 10,3 Mill. kg Kokons im Jahre 1906, 
auch wenn man bei letzterer Zahl die sprunghafte Erhohung durch 
die neue Erhebungsmethode berucksichtigt. Venetien zeigt bis zur 
Mitte der 90er Jahre einen unzweifelhaften Ruckgang seiner Er
zeugung; selbst in dem gunstigen Erntejahr 1894 bringt es nur 
8,5 Mill. kg Kokons auf und sinkt von 22 auf 19,6 0/0 der Gesamt
ernte; zu Beginn des neuen Jahrhunderts erreicht es aber wieder 
absolut wie prozentual die fruhere Hohe seiner Kokonproduktion. 
Ein ganz unsicheres Bild bietet das Hauptproduktionsgebiet, die 
Lombardei. Ihre Erzeugung steht mit 15,7 Mill. kg Kokons = 420/0 

der Gesamternte in der Zeit von 1880 bis 1885 fast auf der 
doppelten Hohe des zweitgroBten Produzenten Venetien; am Ende 
des Jahrhunderts ist die Produktion der Lombardei mit durch
schnittlich 15,8 Mill. kg stationar geblieben, ihr Anteilsatz an del' 
Gesamternte auf 39,8 0/0 gef,i.11en; berucksichtigt man ferner die 
rein rechnerischen Steigerangen del' Produktionsziffern durch die 
neue Erhebungsmethode, so steht die Lombardei im Jahre 1906, 

Tam b 0 r, Seidenbau. 8 
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das als gutes Durchschnittsjahr bewertet werden darf, mit 
19,2 Mill. kg Kokons sogar etwas unter der fruheren Produktions
ziffer und ist in seinem prozentualen Anteil an der Gesamternte 
auf 35,6 0/0 weiterhin gesunken. AIle heftigen Schwankungen der 
italienischen Kokonerzeugung in den 80er und 90er J ahran 
spiegeln die Produktionsziffern der Lombardei mit ungeminderter 
Starke wieder: die gunstigen Produktionsjahre 1887 und 1894 
bringen in der Lombardei 17,9 und 17,2 Mill. kg Kokons; im un
gunstigen Jahre 1889 £alIt die lombardische Ernte urn fast ein 
Drittel auf 12,5 Mill. kg; das schwache Durchschnittsjahr 1891laBt 
sie mit 14 Mill. kg hinter ihrer normalen Hohe nicht unbetrachtlich 
zuruckbleiben. Wie lassen sich diese so verschiedenen Vorgange 
in dem oberita.lienischen Seidenbau, der auch in seinen getrennten 
Bezirken im allgemeinen doch unter den gleichen naturlichen Be
dingungen arbeitete, erklaren? Bei dem Mangel an genaueren 
Angaben kann hier nur der Versuch einer Deutung gemacht 
werden. Der Bezirk Emilien war von dem Ruckgang des Ge
treidebaues nur wenig beruhrt worden; im Anfang der 80er Jahre 
war hier die U mstellung bereits vollzogen; der Getreidebau nahm 
dann wieder langsam zu; andrerseits machte die Anlegung von 
Weinbergen, wie sie in diesem Gebiet vor all em sich vollzogen 
hatte, eine neue schnelle Anderung nicht moglich; der Seidenbau 
muJ3te also im ganzen stationar bleiben. In Piemont hatte sich 
zwar die Flache des Weinbaues verdoppelt, zugleich war aber 
auch der Weizenbau sehr erheblich an Ausdehnung gewachsen; 
die verbesserten Aufzuchtmethoden, die in Piemont besondere 
Forderung erfuhren und an den guten piemontesischen Raupen
arten auch ein gutes Material besaBen, haben hier vor allem zur 
Steigerung der Produktion mitgewirkt. Venetien hatte eine ver
haltnismaBig sehr starke Ausdehnung seines Weinbaues erfahren, 
die durch die sehwaehe VergroBerung del' Anbauflaehe fur Weizen 
nicht ausgeglichen werden konnte; da der Seidenbau in Venetien 
gegenuber den anderen Gebieten technisch zuruckgeblieben war, 
finden sich auch die Erfolge der verbesserten Methoden hier erst 
spater; im Jahre 1888 uberwogen die Gemeinden in Venetien, in 
denen noeh japanische und andere auslandische Rassen gezJgen 
wurden, noch bei weitem die Zahl der Gemeinden mit Zuehten 
inlandischer Rassen 44). Fur die Lombardei konnen diese Grunde 
aber kaum in Betracht kommen; das Raupenmaterial war sehr 

44) Stat. industr. Fasc. 37 S. 9. 
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gut, die technischen Einrichtungen entsprachen den zeitgemafien 
Anforderungen, die Zucht war allgemein verbreitet und hatte sich 
zu groBen Aufzuchten entwickelt. Vielleicht. war es aher gerade 
dieser letzte Umstand, der die lombardische Seidenzucht eher hin
derte als forderte. Die Erfahrungen der Ziichter in den seiden
bautreibenden Landern haben namlich gezeigt, daB bei groBen 
Aufzuchten - in der Lombardei betrugen sie im Jahre 1888 im 
Durchschnitt 4,26 Unzen =ca. 153000Raupen - nicht nur 
die Seuchengefahr auBerordentlich wachst, sondern die Raupen 
auch in ihrer Entwicklung durch Raumbeengung leicht gesttirt 
werden und der Wert ihrer Kok:ms sinkt45). Sieht man nun, daB 
in der technisch fortgeschritteneren Lombardei die Kokonproduk
tion yom Jahre 1887 bis 1889 infolge ungunstiger Verhaltnis'se 
in dem letzteren Jahre um 300/0 sinkt, wahrend die Erzeugung des 
benachbarten Venetien mit wesentlich kleineren Aufzuchtcn nur 
90/0 ihrer Menge von 1887 im Jahre 1889 einbiiBt, so liegt der 
Gedanke nahe, die Ursache des bedeutenden Verlustes der Lom
bardei gerade in ihrer besonderen Art der Aufzucht zu suchen; 
kein anderer Bezirk Italiens hatte in diesem Jahre eine so starke 
Produktionsverminderung erlitten. In gleicher Weise diirfwn 
auch die iibrigen heftigen Schwankungen in der lombardischen 
Kokonproduktion ihre Erklarung finden. 

Die Lombardei war v:m den Veranderungen in der italie
nischen Landwirtschaft nur wenig beriihrt worden. Der lomba.r
dische Seidenbauer war aber mit seinen groBen Aufzuchten sch:m 
tiber den Rahmen einer N ebenbeschaftigung in der Seidenzucht 
hinausgewachsen; die Preisbildung auf den Kokonmarkten hatte 
fur ihn mehr Bedeutung gewonnen als fiir die Ziichter anderer 
Bezirke; seine enge Verbundenheit mit der Seidenindustrie, an 
deren Zentrum er saB, lieJ3 ihn auch die industriellen Schwan
kungen starker empfinden. So konnte auch der standige Preis
sturz am Mailander Kok:mmarkt nicht wirkungslos an dem lom
bardischen Seidenbau vorubergehen. Wenn wir daher in der Zeit 
von 1880 bis ins neue Jahrhundert hinein in der Lombardei einen 
schwachen Riickgang der Kobnproduktion beobachtet haben, so 
liegt in diesem Bezirk die U rsache hierfiir vor allem an den all
gemeinen Marktverhaltnissen; der groJ3e UberfluJ3 an Arbeits
kraften, den Oberitalien durch sein starkes Bevolkerungswachs
tum besitzt, hat aber diesen EinfluB der schlechten Marktlage 
noch in engen Grenzen zu halten vermocht. 

'5) Seitz a. a. O. S. 37 ff. 
8* 
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2. Der italienische GeneralzolltRrif Tom U. Juli 1887; der Zollkrieg 
mit Frankreich. 

Die bisher behandelten Vorgange im italienischen Seidenbau 
mu13ten natiirlich ihre Riickwirkungen auch auf die gleichzeitige 
Entwicklung der einheimischen Seidenindustrie ausiiben. Bevor 
wir aber an die Darstellung der letzteren herantreten, ist noch auf 
die bedeutsamen zollpolitischen Wandlungen kurz einzugehen, die 
Italien in dieser Zeit durchmachte und die gerade fiir die Seiden
industrie als ausgesprochene Exportindustrie nicht ohne Folge 
sein konnten. 

Nach der politischen Einigung Italiens hatte sein AuBen
handel, von liberalen Ideen geleitet, zunachst einen schnellen Auf
schwung genommen. Unter seinen Exportgiitern stand an erster 
Stelle die Seide, deren Ausfuhr von 225,7 Mill. L. im Jahre 1862 
auf 485,5 Mill. L. im Jahre 1876 stieg; das folgende Jahr brachte 
freilich infolge der schon besprochenen MiBernte eine Senkung 
des Seidenexportes auf 223,9 Mill. L.46). Der bedeutendste Teil 
des italienischen AuBenhandels wickelte sich dabei mit dem be
nachbarten Frankreich ab, das im Jahre 187825,5 0/0 des gesamten 
Importes nach Italien deckte und andrerseits 46,8 0/0 des gesamten 
italienischen Exportes aufnahm. Wahrend Frankreich vor aHem 
Gewebe aller Art nach Italien sandte - darunter Seidengewebe 
im Werte von 27,1 Mill. L. -, hatte Italien in dem lebhaften 
Austausch von gesponnener oder gezwirnter Seide die Oberhand; 
seine Ausfuhr in diesem Artikel nach Frankreich belief sich auf 
iiber 90 Mill. L., in Seidenwaren aller Art auf tiber 120 Mill. L.; 
Seide war auch hier der wichtigste italienische Exportartikel 47). 

Die allgemeine Wirtschaftskrisis von 1873 hatte sich in
zwischen auch in Italien fiihlbar gemacht. Die Industriellen litten 
unter ihrem EinfluB und glaubten sich durch das bestehende Zoll
system nicht hinreichend gegeniiber dem Auslande geschiitzt. 
Eine Enquete von 1870 bis 1874 ergab ebenfalls die Notwendig
keit, den bisherigen Zolltarif, der ausschlieBlich fiskalischem In
teresse gedient hatte, unter Berticksichtigung volkswirtschaft
licher Belange einer griindlichen Revision zu unterziehen, und da 
auch die Regierung bei dem betrachtlichen Defizit des Staats-

(6) Vgl. die Tabelle bei Fraschetti a. a. O. Bd.51 S.346. 
47) Fraschetti a. a. O. Bd. 51 S. 348 f. Die angegebenen Werte beziehen 

sich auf die letzte Statistik von 1877, die nooh nach dem alten Tarif zu
sammengestellt wurde. 
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haushaltes einer Erhohung ihrer Einnahmen nicht abgeneigt war, 
wurde mit der Kiindigung der bestehenden Handelsvertrage und 
der Festsetzung eines neuen Zolltarifs im Jahre 1878 der erste 
Schritt zum erweiterten Zollschutz der inlandischen Industrie ge
tan. Anomalien wie eine hahere Zollbelastung fiir Rohmaterialien 
und Halbfabrikate als fiir Fertigfabribte, die aus jenen herge
stellt waren, wurden beseitigt; die hahere Zollbelastung der letz
teren war auch besonders fiir die italienische Seidenweberei v::m 
Bedeutung, die gegen die franzosische Konkurrenz keinen genu
genden Schutz besaB und sich deswegen vor aHem auf die Her
stellung groberer und geringwertiger Gewebe beschrankte, deren 
Transport auf weite Entfernungen sich nicht lohnte und die da
durch dem franzosischen Wettbewerb entruckt waren. Ferner 
wurden die WertzoHe durch Gewichtszolle ersetzt und die Tarif
satze der einzelnen Warengattungen viel weitgehender spezi
fiziert. 1m ganzen diente aber auch dieser neue Tarif in erster 
Linie den fiskalischen Erfordernissen und nahm nur in be
schranktem MaBe auf die Interessen der Volkswirtschaft Ruck
sicht, ohne vorlaufig noch wie in anderen kontinentalen Landern 
die gesamte Zollpolitik im protektionistischen Sinne grundlegend 
umzugestalten 48). Die folgenden Verhandlungen uber die Han
delsvertrage brachten erhebliche Schwierigkeiten; ein erster Bruch 
mit Frankreich erfolgte, als da,s franzosische Parlament das neue 
Handelsabkommen mit Italien verwarf und beide Lander fur ihren 
Wirtschaftsverkehr am 1. Juli 1878 auf den Generalzolltarif an
gewiesen waren. Sieben Monate spater wurde zwar ein provisori
sches Abkommen getroffen, aber auch der endgiiltige Handelsver
trag von 1881 fuhrte nicht mehr in dem fruheren MaBe zu Bin
dungen von Zollsatzen. Italien wuBte beispielsweise seine Seiden
waren mit Erfolg zu schutzen, hatte aber dafur auch manchen 
schweren Nachteil in der Ausfuhr seiner Agrarprodukte in Kauf 
zu nehmen. Die Spannung zwischen beiden Landern blieb und 
soUte noch vor Ablauf der neuen Vertragszeit (1. Februar 1892) 
zum offen en Wirtschaftskriege fiihren. 

Urn den weiteren Verlauf des italienischen Wirtschaftslebens 
richtig zu wurdigen, ist noch ein anderes Moment zu berucksich
tigen, dessen Wirkung zwar nicht genau zu bemessen ist, aber 
auch nicht ganz ubersehen werden darf. Durch Dekret yom 1. Mai 
1866 war der Zwangskurs in Italien eingefiihrt worden. Das Gold-

~8) Sombart a. a. O. S. 92 ff. 
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agio hatte im Jahre 1873 seinen hOchsten Stand von dUTCh
schnittlich 13,05 0/0 erreicht und schwankte in den folgenden 
Jahren bis 1880 zwischen 8,36 und 11,200/0. 1m Jahre 1881 wurde 
ein Gesetzentwurf zur Abschaffung des Zwangskurses vorgelegt; 
unter seinem Eindruck sank das Goldagio in demselben Jahre 
sofort auf 1,88 0/0 und verschwand nach kurzer leichter Steige
rung im Jahre 1884 vollkommen 49). Der italienische Produzent 
hatte bisher unter dem Einflu6 des Goldagio manche Vorteile yor 
seinem Konkurrenten im Auslande mit vollwertiger Wah rung ge
nossen; mit der zunehmenden Geldentwertung waren die Waren
preise gestiegen, ohne daB sich auch die Produktionskosten in 
gleichem MaBe verteuert hiitten; die Entlohnung der Arbeitskrafte 
hielt in ihrer Anpassung an die Entwertung des Geldes mit dieser 
im allgemeinen nicht gleichen Schritt; so konnte das Inland bi!
liger produzieren als das Ausland; zunehmender Export und Hem
mung en fur den Import waren die nicht unerwunschte Folge. Mit 
der fast plOtzlichen Beseitigung des Agio trat auch die umgekehrte 
Wirkung ein. Das Papiergeld erhielt vollen Goldwert; die er
hohten Lohne und die dadurch gesteigerten Produktionskosten 
sanken nicht mit derselben Schnelligkeit auf das den neuen Geld
verhiiltnissen entsprechende N iveau herab; die Produktion brachte 
zu hohe Warenpreise oder Verluste. Das Yollwertige Papiergeld 
ermoglichte den Kauf im Auslande; der Import stieg, der Export 
war schwer behindert. Landwirtschaft und Industrie verlangten 
um so dringender nach einem ausreichenden Zollschutz, als die 
uberseeische Konkurrenz schwer auf den einheimischen Getreide
bau druckte und die Agrarproduktion, wie wir gesehen haben, zu 
weitgehender Umstellung zwang, andrerseits auch osterreich, 
Deutschland und Frankreich bereits zum vollen Schutzzollsystem 
ubergegangen waren. Die amtliche Enquete der 80er Jahre brachte 
zwar nicht die erhofften Kommissionsvorschlage, doch bewirkten 
die energischen Bemuhungen yon landwirtschaftlicher und indu
strieller Seite den gewunschten Obergang Italiens zur Schutz
zollpolitik im Generalzolltarif yom 14. Juli 1887, der am 1. Jan. 
1888 in Kraft trat. 

fiber den Schutz, den dieser neue Tarif der Landwirtschaft 
bot, haben wir fruher gesprochen; hier interessiert vor allem seine 

49) Fraschetti a. a. O. Bd. 52 S. 56; Sornhart a. a. O. S. 102 ff. tiber die 
Wirkungen des Goldagio im internationalen Handelsverkehr vgl, auch Fontana
Russo, Grundziige der Handelspolitik, Leipzig (Duncker & Hurnblot) 1911 
S.88ff. 
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Bedeutung fur die italienische Seidenindustrie. Hatte der Tarif 
von 1878 die Einfuhr VJn seidenen Geweben schon mit einem Zoll 
von 500 bis 600 L. belegt, so wurde in dem neuen Tarif dieser 
Zollsatz auf 700-1300 L. erhoht; damit war diesem schwachsten 
und allein einer Hilfe gegen auslandische Konkurrenz bedurftigen 
Zweige der Seidenindustrie ein Zollschutz gegeben worden, wie er 
ihn in gleichem MaJ3e in keinem anderen Lande besaJ3 50). Dem 
Zweck der neuen italienischen Zollpolitik, die heimische Industrie 
zu starken, galt en auch die Ausfuhrzolle auf Seidenabfalle, urn 
diese zur eigenen Verarbeitung im Lande zunickzuhalten; andrer
seits war die Einfuhr von SeidenabfaJlen frei 51). Einfuhr und 
Ausfuhr von Kokons und Rohseide blieben ebenfalls frei, da die 
Haspelei und Zwirnerei nach den wirtschaftlichen Verhaltnissen 
in Italien auf die auslandischen Markte geradezu angewics@ 
waren. Die Frage der freien Ein- und Ausfuhr von gefarbtem. 
Seiden erneuerte den alten Interessenkampf zwischen den seide
verarbeitenden Betrieben und den Farbereien; letztere glaubten 
sich durch die Konkurrenz der auslandischen Farbereien in ihrer 
eigenen Entwicklungsmoglichkeit sehr gehemmt und verlangten 
nicht nur einen Zoll auf die Einfuhr gefarbter Seiden, sondern 
auch auf die zur Farbung ins Ausland exportierten Seiden. Der 
geforderte Einfuhrzoll wurde bewilligt, dagegen sah man von dem 
verlangten Ausfuhrzoll ab, urn nicht die Seidenindustrie zu scha
digen, die bei der tatsachlichen Unvollkommenheit der inlandi
schen Farbereien zum groJ3en Teil vom Auslande notgedrungen ab
hangig war 52). 

So hatte auch hinsichtlich der Seidenindustrie die neue Zoll
tarifanderung ihre Aufgabe, der einheimischen Industrie weit
gehendsten Schutz gegenuber dem industriell fortgeschritteneren 
Auslande zu bi,eten und ihr eine ahnlich sta,rke Entwicklung zu 
ermoglichen, scheinbar vollkommen gelOst; es fragte sich nur, 
wie das daran interessierte Ausland und vor allem Frankreich 
auf diese Losung aJltworten warde; das Vorspiel im Jahre 1878 
infolge des damaligen wesentlich milder en italienischen Zolltarifs 

510) Sombart a. a. O. S. 114 ff., auf den sich aueh Frasehetti (a. a. O. 
Bd. 52 S. 128 ff.) und Ziiblin (a. a. O. S. 143 ff.) s tiitz en. 

51) ZuLlin a. a. O. S. ISO H. 
52) Frasehetti a. a. O. Bd.52 S.351. Noeh im Jahre 1903 entfielen von 

dem Gesamtimport nach Italien an geflirbten Seiden von 786000 kg nieht 
weniger als 740000 kg auf diejenigen Seiden, die voriibergehend zur Farbung 
ins Ausland exportiert worden waren und bei ihrer Riickkehr an der italie
nischen Grenze als Import aus dem Auslande registriert wurden. 
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lie.B fur die neuen Verhandlungen niehts Gutes erwarten. Mit 
osterreieh-Ungarn kam noeh im Jahre 1887 ein neuer Vertrag zu
stan de ; da derselbe nur bis 1891 Geltungsdauer besaB, so muBten 
die Verhandlungen bald wieder von neuem aufgenommen werden, 
erwiesen sich zwar recht schwierig, fiihrten aber dennoch zu 
einem neuen Handelsvertrage 53). Ebenso konnte der italienische 
Handelsvertrag mit der Schweiz, der am 28. Februar 1888 ablief, 
durch eillen neuen Vertrag yom 23. Januar 1889 ersetzt werden 54). 

Am wichtigsten waren aber die Verhandlungen mit Frank
reich. Wir hatten schon gesehen, wie eng beide Lander wirt
sehaftlich miteinander verbunden waren, und gerade die Seiden
produktion hatte zu einer wechselseitigen Zusammenarbeit ge
fiihrt, die unlOslich schien; Italien fiihrte das Erzeugnis seines 
ausgedehnten Seidenbaues, zum Halbfabrikat verarbeitet, am 
seinen bedeutendsten Exportartikel in gro.Ben Mengen nach Frank
reich aus und erhielt von diesem das fertige Seidengewebe ge
liefert. J etzt standen sich diese Lander mit schutzzollnerisehen 
Tendenzen gegenuber und suchten die Einfuhr des anderen Landes 
zu beschranken, urn der eigenen Industrie allseitige Entwieklungs
mogliehkeit zu sichern. Hierzu kamen noch die scharfen Gegen
satze in dem Verkehr mit Agrarprodukten, der fiir Italien als 
vorwiegendem Agrarstaat von besonderer Bedeutung war. Der 
bestehende Handelsvertrag yom 3. November 1881 wurde schon 
vorzeitig von Italien fur den 31. Dezember 1887 gekiindigt, die 
Dauer der Verhandlungen machte aber seine Verlangerung bis 
zum 1. Ma.rz 1888 notwendig; man stand sich beiderseits mit F:Jr
derungen gegenuber, ohne dem Gegner Zugesta.ndnisse maehen 
zu wollen. Ais auch am 1. Ma.rz noeh keine Vereinbarung zu
stande gekommen war, erfolgte der Abbruch der Verhandlungen 
und die beiderseitige Anwendung der Generaltarife; der Zoll
krieg war ausgebrochen. Dureh Differentialzolle wurde die Lage 
noeh verschiirft. Ein konigliches Dekret yom 29. Februar 1888 
bestimmte in Italien, da.B wichtigere Einfuhrartikel aus Frank
reich urn 50 0/0 hoher als andere Waren an der Grenze v,erzollt 
werden mii.Bten; Frankreieh antwortete mit einer Erhohung der 
Satze seines Maximalzolles auf italienische Waren oft bis .zu 
1000/0, wenigstens bis zur Hohe des italienischen Generaltarifs, 
so da.B selbst Waren, die bisher im Tarif nicht aufgefiihrt waren, 

53) Sornbart a. a. O. S. 117 ff.; Ziiblin a. a. O. S. 215 ff. 
5') Sornbart a. a. O. S. 120 f. 
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von nun an mit Zollen bis zu 50 0/0 ihres Wertes belegt werden 
konnten. Wenn auch diese Kampfzolle nach einigen J ahren wieder 
aufgehoben wurden 55), so blieb doch der italienische Generalta.rif 
bzw. der franzosische Maxima.lzoll fur den Handelsverkehr der 
beiden Lander bis zum Abschlu13 des Zollkrieges durch den neuen 
Handelsvertrag vom 21. November 1898, der am 12. Februar 1899 
in Kraft trat, in Anwendung 56). Wie bedeutend der Schaden war, 
der aus diesem Konflikt beiden Landern erwuchs, geht daraus 
hervor, da13 der Export Italiens nach Frankreich (nach der fran
zosischen Statistik) von durchschnittlich 347 Mill. L. in den 
Jahren 1881-1887 auf 135 Mill. L. im Durchschnitt der Jahre 
1888-1897 sank, wahrend in gleicher Weise Frankreichs Ex
port nach Italien (nach der italienischen Statistik) sich von 
302 Mill. L. auf 154 Mill. L. verminderte 57). Zieht man selbst 
in Betracht, daB ein Teil der fruher nach Frankreich gesandte.n 
italienischen Waren dieses nur als Durchgangsland passierte und 
nun auf anderen Wegen verschickt wurde, da13 ferner in der Zeit 
des Zollkrieges die Preise italienischer Waren gestiegen waren, 
so war der Nachteil, den Italien in seinem Export erlitt, doch 
gro13 genug, um seine baldige Bereitschaft zu neuen Verhand
lungen erklarlich erscheinen zu lassen. 

Andrerseits ist aber auch der wirkliche Export Frankreichs 
nach Italien wesentlich geringer zu bemessen, als ihn die obige 
Zahl der italienischen Gesamtstatistik erscheinen la13t; italie
nische Seiden, die zur Farbung vorubergehend nach Frankreich 
ausgefuhrt wurden, fan den zwar in die franzosische Importsta
tistik keine Aufnahme, wohl aber bei ihrer Rucksendung in die 
Statistik des Imports Italiens; ferner wurden auch die asiatischen 
Seiden, die uber den Hafen von Marseille kamen und fur It!l.lien 
bestimmt waren, an der italienischen Grenze bis zum Jahre 1898 
als Import aus Frankreich registriert; erst nach der neuen Ver
einbarung geschah die Bezeichnung nach dem Ursprungslande; 
den Wert dieser asiatischen Seiden schiitzt F r a s c h e t t i auf 
jahrlich 40 Mill. L., so da13 der franzosische Gesamtexport nach 
Italien in den Jahren des Zollkrieges 100 Mill. L. nicht uber
schritten haben wird 58). 

Welche Bedeutung in dies em Streitfall vor allem den Seiden-

65) in ltalien am 25. Dezember 1889, in Frankreich am 11. Januar 1892. 
66) Sombart a. a. O. S. 121 ff.; Ziiblin a. a. O. S. 270 f. 
~7) Vgl. die Tabelle 98 bei Ziiblin a. a. O. S.271. 
68) Fraschetti a. a. O. Rd. 52 S. 342 f. 
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produkten zugekommen war, ergibt sich schon daraus, dafi tiber 
die zollmaBige Behandlung derselben auch im neuen Handelsver
trage von 1898 keine Einigung erzielt wurde. Seiden in jedem 
Zustande der Verarbeitung waren bei ihrer Einfuhr nach Frank
reich von der Anwendung der im allgemeinen sonst zugebilligten 
Satze des Minimaltarifes ausgeschlossen. Der franzosische Ein
fuhrzoll von 3 L. pro kg gedoppelter und gezwirnter Seiden aus 
Italien (ungefahr gleich 75 0/0 der Kosten ihrer Bearbeitung!) 59) 
verhinderte einen starken Export derselben nach Frankreich und 
belastete die italienische Seidenindustrie urn so schwerer, als 
andere Lander, wie die Schweiz und Deutschland, in ihren Ver
trag en mit Frankreich wesentlich gtinstigere Bedingungen er
langt hatt~n. Der Export Italiens nach Frankreich in Geweben 
blieb sehr gering, wahrend der auch fernerhin bedeutende Export 
von italie,nischer Rohseide seinen Grund vor all em in dem Be
darf der franzosischen Webereien an Qualitatsseiden hatte, die 
Ostasien und die Levante nicht liefern konnten 60) ; allerdings ent
hielt dieser Export an Rohseide al1ch gewisse Mengen, die nur vor
tibergehend zur Farbung nach Frankreich ausgeftihrt wurden. 

Italien hatte schon bald nach Ausbruch des Zollkrieges ver
sucht, den Verlust des franzosischen Marktes dadurch auszu
gleichen, daB es mit den ihm auch politisch nahestehenden Zen
tralmachten und mit der Schweiz, die infolge der Meistb~giin
stigungsklausel viele Vorteile des italienisch-franzosischen Han
delsvertrages genossen und nun durch den Zollkrieg verloren 
hatten, zu neuen gtinstigen Vertragsabschltissen zu gelangen 
suchte; unter mancherlei Konzessionen war dieses Bestreben auch 
im Jahre 1891 von Erfolg begleitet, die erlangten Vergtinstigungen 
kamen vor all em der bedrangten italienischen Landwirtschaft, 
dann aber auch der Seidenindustrie zugute, aber ein volliger Er
satz ftir die durch den Zollkrieg verursachten Schaden war damit 
nicht geschaffen 61). Dazu kam noch, daB auch die Vereinigten 
Staaten von Amerika und Ru.Bland den italienischen Seidenimp:>rt 
mit hohen Zollen belegten; letzteres suchte schon seit 1885 seine 
eigenen Zwirnereien durch fortwahrend sich steigernde Zolle auf 
die Einfuhr von gedoppelter und gezwirnter Seide zu schtitzen, so 

59) Fraschetti a. a. O. Bd. 52 S. 35l. 
00) Ziiblin a. a. O. S. 301 f. 
61) Dber die in der italienischen Aullenhandelsstatistik deutlich zum 

Ausdruck kommende N euorientierung des italienischen Exportes vgl. die 
Tabellen bei Fraschetti a. a. O. Bd. 52 S. 339 f. 
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daB fast der gesamte italienische Export nach Ru.Bland zum Scha
den einer groBen Zahl italienischer Spinner unterbunden wurde 62). 

Die wirtschaftlichen Verhaltnisse im eigenen Lande wie auf 
dem Weltmarkt boten also der italienischen Seidenindustrie in 
der Zeit von 1875 bis 1900 recht bedeutende Schwierigkeite.n; 
andererseits brachte aber auch der Ubergang der italienischen 
Handelspolitik zum Protektionismus ihr manche Vorteile. Ihre 
Entwicklung in diesem Zeitabschnitt ist daher von ganz bes::m
derer Bedeutung. 

3. Die Produktionsentwicklung in der italienischen Seidenindustrie. 

Schon fruher hatten wir festgestellt, daB die italienische Roh
seidenproduktion in den 80er und 90er Jahren eine steigende Ten
denz zeigte, obwohl zu gleicher Zeit die Kokonproduktion sta
tionar blieb; die U rsache dieser Erschein ung lag in der durch 
bessere Zuchtmethoden gesteigerten Ergiebigkeit der Kokons an 
Rohseide; das Ergiebigkeitsverhaltnis war von 15: 1 auf 12: 1 
und daruber gestiegen. Diese Feststellung fur die aus italieni
schen Kokons e r z e u g bar e Seide gilt nattirlich auch fur den
jenigen Teil der tatsachlichen Gesamterzeugung der italienischen 
Haspeleien, der von einheimischen Kokons stammte. Vor dem 
Jahre 1863 war dieser Teil der italienischen Rohseidenerzeugung 
auf 3,3 Mill. kg zu schatzen 63); diese ProduktionSlhohe wurde 
nach Uberwindung der Pebrina im Jahre 1871 wieder erreicht; 
der Durchschnitt des J ahrfiinfts 1871-1875 stellte sich auf 
3 Mill. kg einheimischer Rohseide. Die folgenden Krisenjahre 
brachten einen Sturz auf durchschnittlich 1,7 Mill. kg; 1881 bis 
1885 zeigt sich eine neue Steigerung auf 2,5 Mill. kg; 1886 bis 
1890 hebt sich diese Produkti:m auf 3,1 Mill. kg, 1891-1895 auf 
3,3 Mill. kg 64). Urn das Jahr 1880 hatte der Export einheimi
scher Kokons einen verhal tnismaBig au.Bergewohnlichen U mfang 
angenommen und war in dem genannten J alu bis auf 1,9 Mill. 
kg (Trockengewicht!) = 13,4 0/0 der italienischen Gesamternte ge
stiegen; dadurch wurde der einheimischen Haspelei ein groBer 

62) Fraschetti a. a. O. Bd.52 S. 139 ff., 351. 
63) Vgl. Tabelle III und IV im Anhang (Gesamterzeugung abziiglich der 

ailS importierten Kokons erzeugten Rohseide). 
64) Dber diese Zeit hinaus bietet sich keine genaue Vergleichsmoglich

keit mehr infolge der wiederholt erwahnten Xnderung in der Methode del' 
Feststellung der Kokonernten. 

/ 
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Teil des notwendigen Rohstoffes entzogen, der durch den Kokon
import kaum ausgeglichen wurde. In den folgenden Jahren ver
minderte sich aber die Kokonausfuhr ganz bedeutend; die all
gemeine Tendenz, die eigene Industrie moglichst zu fordern, hielt 
das wertvolle eigene Rohmaterial im Lande zuruck; die Kokon
ausfuhr sank in den 90er Jahren auf durchschnittlich 2,50/0 der 
gesamten Kokonernte (nach der neuen genaueren Berechnung der 
letzteren sogar unter 20/0) 65). 

Wichtiger als die italienische Rohseidenerzeugung aus der 
inlandischen Kokonernte ist aber die Entwicklung der Gesamt
erzeugung der italienischen Haspeleien, alsoeinschliefilich der 
Rohseidenproduktion aus importierten Kokons; sie sagt uns, wie 
die italienische Seidenindustrie auf die Tatsache des Ruckgangs 
der einheimischen Seidenzucht infolge der Umstellungen in der 
Landwirtschaft sich einstellte. 

Die italienische Haspelei war ehemals mit dem Seidenbau 
aufs engste verbunden gewesen; die Abhaspelung der geernteten 
Kokons hatte sich meist in kleinen und kleinsten Betrieben bei 
den Seidenbauern selbst oder an den zahlre.ichen kleinen Orten, 
die ihre Kokonmarkte fur die nachste Umgebung abhielten, voll
zogen. Ais durch die Pebrina der Kokonertrag auf ein geringea 
Mafi zusammenschrumpfte, fehlte auch den Haspeleien das not
wendige Rohmaterial. In den 70 er Jahren hatte sich an dies em 
Zustand noch nichts geandert; der Kokonimport war zwar ge
stiegen, wurde aber durch den gleichzeitigen Kokonexport wie
der ausgeglichen. So traf die zweite, noch schwerere Rohstoff
krisis die Haspeleien noch empfindlicher als die erste. Die Ge
samtmenge an Kokons, die den Haspeleien zur Verfugung stand, 
war von 32 Mill. kg in den Jahren 1866-1870 wieder auf 47,6 
Mill. kg im Durchschnitt der Jahre 1871-1875 gestiegen. 1m 
folgenden J ahrfunft sank sie bis auf 28 Mill. kg und hob sich 
auch 1881-1885 nur wieder auf 36,4 Mill. kg, hielt sich also 
auf der Hohe der durchschnittlichen italienischen Kokonernte 
dieser Jahre. Dann setzte aber eine entschiedene Wandlung ein. 
Wahrend die einheimische Kokonernte auf durchschnittlich 
41 Mill. kg in den folgenden J ahrzehnten stehen blieb, hob 
sich die den italienischen Haspeleien zur Verfugung stehende 
Kokonmenge in den Jahren 1886-1890 auf 42,2 Mill. kg, 
1891-1895 auf 44,4 Mill. kg, 1896-1900 auf 45,7 Mill. kg, 

65) VgI. die Tabelle fiber den Kokonexport in Ann. Stat. 1904 S.430. 
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1901-1903 auf 49,9 Mill. kg 66). Entsprechend stieg auch 
die Gesamterzeugung an Rohseide von 2,8 Mill. kg in den 
Jahren 1881-1885 zunachst auf 3,7 Mill. kg in den Jahren 
1891-1895 61); obwohl die in der statistischen Darstellung 
urn diese Zeit festgestellte sprunghafte Steigerung auf 4,8 
Mill. kg nur auf einer technisehen .tlnderung der Erhebungs
methoden beruht, zeigt die weitere Entwieklung in dieser neuen 
Zahlenreihe aber ebenfalls wieder eine weitere Steigerung der 
Rohseidenproduktion bis auf 5,7 Mill. kg in den Jahren 1906 
bis 1910. Noch deutlieher erkennt man jedoeh das Bild dieser 
gesamten Entwicklung und zugleieh ihrer eigentlieh-en Ursaehe, 
wenn man den Kokonimport und die aus den importierten Kokons 
erzeugte Seide besonders betrachtet. 

Der Kokonimport betrug 1881-1885 im jahrliehen Dureh
sehnitt erst 1,2 Mill. kg (Trockengewicht!), stieg dann aber auf 
1,5 Mill. kg in den Jahren 1886-1890, auf 1,6 Mill. kg fur 
1891-1895, auf 2,3 Mill. kg fur 1896-1900; nach der Jahr-
hundertwende besehleunigte sieh diese Entwicklung noeh: 1901 
bis 1905 4,1 Mill. kg, 1906-1910 5,3 Mill. kg 68). Kurz vor 1900 
entfielen von der Gesamtmenge der verarbeiteten Kokons bereits 
150/0 (nach der alten Kokonerntenberechnung) auf die impor
tierten Kokons, nach 1900 betrugen sie sogar 200/0, obwohl die 
neue Schatzung der inlandisehen Kokonernte wesentlieh hoher 
war. Das gleiehe Bild zeigen die Mengenzahlen der aus impor-

66) Die angegebenen Mengenzahlen beruhen bis zum 1ahre 1890 auf 
einer Tabelle der Stat. industr. Fasc. 37 S. 13 Spalte 4; fiir die folgenden 
1ahre muBten sie auf Grund der KokonproduktionsziIfern (Tab. I und II im 
Anhang) und der Import- und Exportzahlen (Ann. Stat. 1905/07 S.545) neu 
berechnet werden. Die diesbeziiglichen Angaben im Ann. Stat. 1889/90 S.684 
sind faisch, da die Import- und Exportziffern (Trockengewicht!) mit den 
Produktionsziffern (Lebendgewicht!) verrechnet worden sind, ohne die ver
schiedene Bewertung der beiden Gewichtsarten zu beriicksichtigen und ohne 
auch den Kokonbedarf der nachstj1i.hrigen Raupenzucht in Aurechnung zu 
bring en. Ann. Stat. 1892 S. 428 und 1895 S. 410 berichtigen zwar diesen Irr
tum fiir die 1ahre 1887-1890, geben aber ihrerseits wiederum falsche ZahlJn 
fiir die 1ahre 1891-1894, da jetzt die angegebenen Pro!uktionsziifern nicht 
stimmen. Es ist schwer verstiindlich, wie derartige Versehen elementarster 
Art sich in amtliche statistische 1ahrbiicher einschleichen konnten. In den 
folgenden 1ahrbiichern fehlen diese Angaben iiber die Gesamtmenge der den 
inIandischen Haspeleien zur Verfiigung stehenden Kokons vollstiindig. 

61) Vgl. Tabelle IV im Anhang. 
&8) Vgl. die Importtabellen im Ann. Stat. 1905/07 S.545, 1912 S.152, 

auf die sich die obigen Berechnungen stiitzen. 
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tierten Kokons erzeugten Rohseid~ 69). Von 263000 kg imDurch
schnitt der Jahre 1881-1885 wachst ihre Menge auf 362000 kg 
fur 1886-1890 und auf 650000 kg fur 1896-1900; im ersten 
J ahrfunft des neuen J ahrhunderts ist sie bereits 935000 kg ge
stiegen und erreicht 1906-1910 mit 1,2 Mill. kg ihren Hohe
punkt (1906: 1,3 Mill. kg; 1909: 1,4 Mill. kg). Stell en wir diese 
Rohseidenmengen zur italienischen Gesamterzeugung von Roh
seide in ein prozentuales Verhaltnis, so konnen einzelne Jahre 
wiederum nicht herausgegriffen werden, da in Jahren eigener 
KokonmiDernten der Prozentsatz an Rohseide aus importierten 
Kokons naturlich unverhaltnismal3ig stark steigen, im umge
kehrten FaIle aber sinken muD. Benutzen wir aber wie bisher 
den Durchschnitt eines Jahrfunfts und berucksichtigen wirferner 
fur die Feststellung des Gesamtverbrauchs der italienischen Has
peleien an Kokons die im Abschnitt I dargelegte notwendige Er
hOhung der amtlichen Kokonernteziffern vor 1890, so ergibt sich, 
daD die mittlere Jahresprodukti:m an Rohseide aus importierten 
Kokons im Jahrfunft 1881-1885 70/0 der Gesamterzeugung an 
Rohseide betrug; 1891-1895 waren es 8 0/0 - die Rohseiden
erzeugung aus inlandischen Kokons war gleichzeitig wieder sta.rk 
gewachsen; wahrend diese letztere dann in der Folgezeit aber 
einen kleinen Ruckschlag zeigte und sich spater nur sehr lang
sam hob 70), stieg die Rohseidenproduktion aus importierten 
Kokons schnell auf 13,40/0 der italienischen Gesamtrohseiden. 
erzeugung in den Jahren 1896-1900, auf 17,8 0/0 in den Jahren 
1901-1905 und auf 21,3 0/0 in den Jahren 1906-1910. 

Aus allen diesen Entwicklungsreihen geht die wichtige Tat
sache hervor, daD infolge des Produktionsruckganges im italie
nischen Seidenbau, der wiederum nur die notwendige Auswir
kung der allgemeinen Umstellung in der italienischen Landwirt
schaft infolge der veranderten Lage auf dem Weltgetreidem9.rkt 
war, sich auch in der italienischen Seidenindustrie eine be
merkenswerte Umstellung vollzog. Die Seidenhaspelei loste ihre 
allzu enge Schicksalsverbundenheit mit dem Seidenbau. Auch 
fernerhin blieb t;war die einheimische Kokonernte ihr wertvoll
stes und wichtigstes Rohmaterial; soweit aber der einheimische 
Seidenbau dem Bedarf der Seidenhaspelei nicht mehr zu genugen 
vermochte, wurde durch Import auslandischer Kokons der Aus-

69) Tabelle III und IV im Anhang. 
70) Vgl. Tabelle IV Spalte 1, 2. Zahlenreihe, aber mit Beriicksichtigung 

der nach unseren Darlegungen im Abschnitt I notwendigen Korrektur. 
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fall ausgeglichen. Es handelte sich hierbei aber nicht nur urn 
den Ausgleich einzelner vorubergehender MiBernten, sondern urn 
die Herstellung einer moglichst weitgehenden Unabhangigkeit von 
der gesamten weiteren Entwicklung der einheimischen Seiden
zucht. Die Seidenhaspelei in Italien fuhlte sich durch ihre Ver
bin dung mit dem Seidenbau in ihrer eigenen Entwicklungsmog
lichkeit gehemmt; sie strebte aus ihrer bisherigen Begrenzth€lit, 
die durch die inlandische Rohstoffmenge im allgem€linen gegeben 
war, zielbewuBt heraus und wollte sich die Vorteile, die das mo
derne Verkehrs\vesen der heutigen verarbeitenden Industrie 
bietet, nutzbar machen. Die Kokonimporte dienten ihr daher auch 
nicht nur zum Ausgleich des Produktionsruckganges im ein
heimischen Seidenbau, sondern daruber hinaus zur allgemeinen 
Verbreiterung der bisherigen Rohstoffbasis. Die Rohseidenpro
duktion stieg weit uber den Umfang hinaus, den sie selbst in 
gunstigen Zeiten der italienischen Seidenzucht besessen hatte. 
Die Seidenhaspelei war jetzt nicht mehr nur landwirtschaftlicher 
N ebenerwerb oder handwerksmaBiger Kleinbetrieb, sondern ent
wickelte sich zur eigentlichen selbstandigen Industrie und suchte 
eine engere Verbindung mit dem ihr zunachst stehenden hoheren 
Zweig der seidenindustriellen Verarbeitung, mit der Zwirnerei, 
die schon in der vorangegangenen Periode die Folgerungen aus der 
Unsicherheit der inlandischen Rohproduktion gezogen hatte und 
zu groBerer Verselbstandigung geschritten war. DaB diese tief
greifende Neuorientierung auch in der industriellen Statistik del' 
Seidenhaspelei zum Ausdruck kommen muB, ist ohne weiteres zu 
erwarten und spater auch noeh festzustellen. Zunachst ist aber 
noch zu untersuchen, inwieweit das zweite groBe Moment dieser 
Periode, die Wendung der italienischen Handelsp31itik zum Pro
tektionismus und ihre Folgen in dem Zollkrieg mit F,rankreich, 
sich in der Entwicklung der Seidenindustrie ausgewirkt hat. Als 
Grundlage fur diese Untersuchung hat die Handelsstatistik der 
italienischen Seidenprodukte zu dienen. 

Die Ausfuhr an italienischen Rohseiden in gesponnener und 
gezwirnter Form 11) war in den Jahren 1871-1875 auf 3,2 Mill. 
kg gestiegen. Wie wir fruher gesehen haben, war die plOtzliche 
Steigerung dieses Exportes gegenuber dem vorangegangenen J ahr
zehnt (2,1 Mill. kg) auf eine verstarkte Ausfuhr von gezwirnter 

71) Die italienische Statistik fiihrt erst seit dem Jahre 1889 diese beiden 
Arten von Rohseide getrennt auf. 



120 AgrarkriBis in Italien, ihr Einflufi auf den italienischen Seidenbau. 

Rohseide zuruckzufuhren, die wiederum mit einer gesteigerten 
Einfuhr von einfacher Rohseide nach Italien zum Zwecke wei
terer Verarbeitung in den italienischen Zwirnereten zusammen
hing; es handelte sich um jenen Vorgang, durch den sich die 
Zwirnerei von den Nachwirkungen der Seidenkrisis der 60er 
Jahre in Italien freizumachen wuJ3te. Auch in den folgenden 
Jahrzehnten stieg diese vorubergehende Einfuhr an auslandi
scher Rohseide; in dem Durchschnitt der Jahre 1871-1875 be
trug sie 1 Mill. kg, im Jahre 1889 war sie bereits auf 1,6 Mill. 
kg angewachsen 72). 

Der italienische Export an Rohseiden nahm nach tJberwin
dung der Krisis von 1876 bis 1879 schnell zu. 1m Jahre 1881 
betrug er bereits 4,4 Mill. kg, 1888 sogar 5,1 Mill. kg 73). Um 
diese Zeit setzte auch die Steigerung des Kokonimportes und der 
Rohseidenproduktion aus importierten Kokons ein; der Rohseiden
export ubertraf aber die gleichzeitige Gesamterzeugung der ita
lienischen Haspeleien um ungefahr 1,5 Mill. kg, die demnach aus 
den von den Zwirnereien verarbeiteten eingefuhrten Rohseiden 
stammten. 

Die Ausfuhrstatistik des J ahres 1889 zeigt, wie sich der 
italienische Rohseidenexport, der auf 5,3 Mill. kg angewachsen 
war, auf die beiden Zweige der seidenindustriellen Halbfabrika
tion verteilte; die Ausfuhr an einfacher Rohseide betrug 1,8 Mill. 
kg, diejenige an gedoppelter und gezwirnter Rohseide 3,5 Mill. 

72) Ann. Stat. 1889/90 S.685. Fur eine weitere Verfolgung dieses Im
ports bieten die statistischen Jahrbucher leider keine genau entsprechenden 
Angaben mehr. Auch in der Handelsstatistik der spateren Jahre findet sich 
dieser Import unter den zeitweiligen Einfuhren nicht mehr aufgezahlt; vgl. 
Mov. Comm. 1904 Bd. III S. 1212ff. In Ann. Stat. 1892 (S.428) und 1895 
(S.411) ist ein Export von "Rohseide aus Bearbeitung voriibergehend einge
fiihrter Seidenprodukte" (nach der Zollstatistik) verzeichnet; zu den letzteren 
werden, wie aus der Anmerkung hervorgeht, Kokons und Rohseide gezahlt. 
Die Zahlen dieses Exportes fiir 1887-1890 stimmen aber genau mit den oben 
im Text erwahnten Zahlen des voriibergehenden Rohseidenimportes iiLereill!; 
da bei der Verarbeitung von Kokons und Rohseide sich viele Abflllle ergeben, 
aufierdem auch hiiufig voriibergehend importierte Rohseide aus praktischen 
Griinden nicht wieder zum Export gelangt, so ist viillige Gleichheit der Import
und Exportziffern hiichst unwahrscheinlich. Die genannten Exportziffern zeigen 
dann auch in den folgenden Jahren eine Bohr merkwiirdige Entwicklung und' 
werden nach dem Jahre 1894 - in diesem Jahre handelt es sich sogar laut 
Anmerkung um eine zur Farbung vorubergehend exportierte Rohseiden
menge I - nicht mehr registriert. 

73) Ann. Stat. 1905-1907 S. 546. 
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kg 14). Die Ausfuhr der Zwirnereien uberwog also bei weitem; 
zieht man von der letztgenanntell Menge jedoch die fruher er
wahnte vorubergehend zur Bearbeitung eingefuhrte Rohseiden
menge (1,6 Mill. kg) ab, so standen die Ausfuhren an gesp:m
nener und gezwirnter italienischer Rohseide annahernd gleich. 

Die Entwicklung des folgenden Jahrzehntes weist aber eine 
bemerkenswerte Wandlung auf. Der Rohseidenexport Italiens 
stieg weiterhin auf 6 Mill. kg im Jahre 1897, auf 7,4 Mill. kg im 
Jahre 1899, auf 8 Mill. kg im Jahre 1901 und 8,6 Mill. kg im 
Jahre 1902. Der durchschnittliche Export hob sich von 5,3 Mill. 
kg der Jahre 1891-1895 auf 6,5 Mill. kg in den Jahren 1896 
bis 1900 und 8,2 Mill. kg in den Jahren 1901-1905 75). Die An
teilsverhaltnisse der Haspelei und Zwirnerei hatten sich aber im 
Laufe der Zeit wesentlich verschoben. In dem Rekordjahre 1902 
entfielen 4,4 Mill. kg der Ausfuhr auf einfache gesponnene Seide 
und nur 4,2 Mill. kg auf gezwirnte Seide, in dem Durchschnitts
jahre 1904 mit einem Gesamtexport von 8 Mill. kg sogar 4,3 Mill. 
kg auf einfache Rohseide und nur 3,7 Mill. kg auf gezwirnte 
Seide; die Steigerung der letzteren Ausfuhr war also wesentlich 
zuruckgeblieben; zudem war von der Ausfuhr an gezwirnter Seide 
noch ein gewisser Prozentsatz in Abzug zu bringen, der die nur 
vorubergehend zur Farbung exportierte Seide umfaJ3te 76). Das 
gewaltige Anwachsen des Gesamtexportes an Rohseide hatte 
seinen Grund nicht nur in der gesteigerten Leistung der italie
nischen Haspeleien infolge der umfangreichen Verarbeitung im
portierter Kokons; die gesamte Rohseidenerzeugung der Haspe
leien betrug im Jahre 1904 nur 5,7 Mill. kg; zieht man auch in 
Betracht, daJ3 selbst nach der neuen Erhebungsmethode der in
landis chen Kokon- und Rohseidenproduktion gewisse Mengen noch 
nicht erfaJ3t werden, so weist d::>ch die bedeutende Differenz zwi
schen Gesamterzeugung und Ausfuhr an Rohseide von 2,3 Mill. 
kg auf eine weitere noch gesteigerte vorubergehende Einfuhr von 
auslandischer Rohseide zum Zwecke der Verarbeitung in den 
Zwirnereien hin. Hierbei ist der Verbrauch der einheimischen 
Webereien an italienischer Rohseide noch nicht einmal beruck
sichtigt. Die Verschiebung des Verhaltnisses der exportierten ein
fachen Rohseide zur gedoppelten und gezwirnten Rohseide durfte 

14) Fraschetti a. a. O. Bd. 52 S. 350. 
76) Ann. Stat. 1905-1907 S. 546. 
76) Mov. Comm. 1904 I S. 199; diese voriibergehende Ausfuhr umfaBte 

im lahre 1904 3543 dz = 9,6 0/0 der Gesamtausfuhr an gezwirnter Seide. 
Tam b 0 r. Seidenbau. 9 
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seine U rsache in der VervollkJmmnung der Zwirnereien in den 
Bestimmungslandern selbst haben. 

Unter den Hauptimportlandern fur italienische Rohseide be
zog im Jahre 1904 die Schweiz 530/0 ihres Importes in einfacher 
Rohseide, Deutschland 470/0, Frankreich 780/0, 6sterreich-Ungarn 
93 % ; auch in GroBbritannien und Agypten bestanden 920/0 bzw. 
890/0 ihres Rohseidenimportes aus Italien in einfacher Rohseide; 
nur die Vereinigten Staaten von Amerika haben 650/0 ihres Roh
seidenimportes, der in der italienischen Exportstatistik an driUer 
Stelle stand, in gezwirnter Seide bezogen. 

Uberblickt man diese Gesamtentwicklung der seidenindustri
ellen Halbfabrikation Italiens, so ist von einer Schadigung der
selben durch den Verlust des franzosischen Marktes in den 90er 
Jahren nichts zu bemerken. Eine genauere Prufung der Ausfuhr
statistik der kritischen Jahre 1887 und 1888 gibt aber sof~rt 
daruber AufschluB, weswegen die SchlieBung der franzosischen 
Grenze durch die hohen Differentialzolle wirkungslos blieb. In 
den Jahren 1886 und 1887 hatte Frankreich 28178 dz bzw. 
25928 dz Rohseide aus Italien bezogen und damit allein 620/0 
bzw. 58% des gesamten italienischen Rohseidenexportes aufge
nommen; im folgenden Jahre 1888 sank diese Ausfuhr nach 
Frankreich plotzlich auf 9188 dz = 18% des italienischen Gesamt
exportes. Die Rohseidenausfuhr nach der Schweiz zeigte dafur 
aber das umgekehrte Bild: 1886 und 1887 betrug der Export 
nach dem schweizerischen Bundeslande 7300 dz bzw. 7589 dz, im 
Jahre 1888 stieg er aber sofort auf 23621 dZ 77 ). Hatte die Aus
fuhr nach Frankreich also in dem ersten Jahre des Zollkrieges 
urn 16740 dz abgenommen, so war der Export nach der Schweiz 
zu gleicher Zeit urn 16032 dz gestiegen. Ferner besagt die ge
nannte Statistik, daB die Rohseidenausfuhr nach GroBbritannien 
von 173 dz bzw. 215 dz in den J ahren 1886 und 1887 auf 3589 dz 
im Jahre 1889 anwuchs; daB auch nach Belgien im Jahre 1889 
1824 dz Rohseide exportiert wurden, wahrend dieses Land in den 
vorangegangenen Jahren uberhlupt nicht erwahnt wurde. Es liegt 
demnach auf der Hand, daB die italienische Rohseide infolge der 
franzosischen Differentialzolle den direkten Weg nach Frank
reich vermied, dafur aber auf dem U mwege uber die Schweiz nach 
Frankreich gelangte, oder soweit letzteres uberhaupt nur Durch
gangsgebiet gewesen war, <Luf direktem Wege in die Bestim-

77) Mov. Comm. 1886 S. 155, 1887 S. 125, 1888 S. 143. 
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mungslander gebracht wurde. Auch in den spateren J ahren, als 
der neue Randelsvertrag von 1898 mit Frankreich zustande ge
kommen war, alle italienischen Seidenprodukte aber, wie schon 
erwiihnt, von der Anwendung des franzosischen Minimaltarifes 
auch fernerhin ausgeschlossen und mit hohen Zollen belegt 
wurden, hat sich an dieser Form der Ausfuhr nicht viel geandert. 
Der gesamte italienische Rohseidenexport nach Frankreich be
trug im Jahre 1904 nur 11602 dz, hatte also nur in geringem 
Ma.Be zugenommen 78). Dagegen war der Export nach der Schweiz 
weiterhin auf 30 536 dz gestiegen. Da ferner auch die Ausfuhr 
nach anderen Landern, vor allem nach Deutschland (1888: 
9241 dz, 1904: 17488 dz) und nach den Vereinigten Staaten von 
Amerika (1888: 336 dz, 1904: 15693 dz), sich stark entwickelt 
hatte, so waren der italienischen Raspelei und Zwirnerei aus den 
Schwierigkeiten auf dem franzosischen Markte keine nennens
werten N achteile fur ihre Tatigkeit und weitere Entfaltung er
wachsen. 

Freilich hatten sich im Laufe der Jahre 1870-1900 die 
Seidenpreise au.Berordentlich gesenkt und damit den Gewinn
ertrag der Rohseidenproduktion stark vermindert. Nach einer 
Aufstellung bei S i 1 be r man n 79) ging der Preis italienischer 
Rohseide (9/11 den.) von 99 Frcs. im Jahre 1872 auf 61Frcs. 
fur 1879-1881 und auf 44 Frcs. im Jahre 1896 zurtick. Diese 
Preissenkung hatte aber die italienische Rohseide mit den Seiden 
aller anderen Provenienzen gemein, wie aus der genannten Ta
belle hervorgeht, und ist demnach nicht auf die handelspolitischen 
Schwierigkeiten Italiens, sondern auf den immer mehr zunehmen
den ostasiatischen Export nach dem europaisch-amerikanischen 
Markt zuruckzuftihren, woriiber wir im folgenden Abschnitt 
unserer Untersuchung noeh eingehender zu sprechen haben wer
den. Rier ist nur die Tatsache festzustellen, da13 die italienische 
Rohseidenproduktion sich trotz aller Rindernisse, die sich ihr in 
der behandelten Epoche entgegenstellten, ganz bedeutend ent
wickelt hatte und auch fur die weitere Zukunft zu gro13en Hoff
nungen berechtigte. 

Der Schutz des neuen italienisehen Zollsystems hatte, so,
weit die Seidenindustrie in Betraeht kam, nieht der Ralbfabri
kation, sondern den Fertigfabrikaten der Weberei gegolten. Ein 

78) Mov. Comm. 1904 I S.l99. 
79) a. a. O. I S. 436. 

9* 
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Blick in die Randelsstatistik beweist, da.B' dieses Ziel auch cr
reicht wurde. Der Einfuhrzoll auf Seidengewebe nach dem italie
nischen Tarif von 1873 betrug im Generaltarif 300-1200 L. fur 
den Doppelzentner, war aber in den Vertragen auf 50-1155 L. 
erma.Bigt 80). Dieser geringe Schutz fur die Seidenweberei wurde 
noch dadurch illusorisch gemacht, da.B die Krisis im italienischen 
Seidenbau Ende der 70er Jahre die Weberei nicht nur an einer 
starkeren Entwicklung hinderte, sondern auch den vorange
gangenen Aufschwung in der Ausfuhr von Seidengeweben wieder 
herabdruckte. In den Jahren 1871-1875 war dieser Export auf 
20,5 Mill. L. gestiegen, in den folgenden J ahren bis 1880 sank 
er wieder auf durchschnittlich 12,2 Mill. L.81). Zwar war auch 
die Einfuhr an Seidengeweben in dieser Zeit von 45,6 Mill. L. 
auf 33 Mill. L. gefallen, bewies aber zugleich in ihrer relativen 
Rohe die Abhangigkeit des italienischen Inlandsmarktes von der 
ausHLndischen Produktion. Der Zolltarif von 1878 hatte eine Er
hOhung der entsprechenden Zollsatze auf 500-600 L. pro dz ge
bracht 82); aber auch dieser Schutz erwies sich fur die noch un
entwickelte italienische Seidenweberei gegenuber der technisch 
fortgeschritteneren Auslandskonkurrenz als zu schwach, zumd 
da die Verhaltnisse im italienischen Seidenbau weiterhin sehr un
gunstig blieben und die Weberei auf den einheimischen Rohstoff
markt angewiesen war. Die Ausfuhr an Seidengeweben aller Art 
hob sich zwar auf 14,7 Mill. L. im Durchschnitt der Jahre 1881 
bis 1885 und auf 17,9 Mill. L. in den Jahren 1886-1890, aber 
die entsprechende Einfuhr hielt mit dieser Entwicklung gleichen 
Schritt und stieg auf 36 Mill. L. bzw. 37,6 Mill. L. Diese letzte 
Zahl gibt jedoch den tatsachlichen Stand des Importes kurz vor 
Ausbruch des ZolIkrieges nicht einmal richtig wieder, da sie die 
Jahre 1888-1890, die schon unter der Wirkung der neuen italic
nischen ZolIma.Bnahmen standen, umfa.Bt. Im Jahre 1884 betrug 
die Einfuhr bereits 38,6 Mill. L., im folgenden Jahre sogar 
45,7 Mill. L. Das J ahr 1886 brachte eine weitere Steigerung dcr 
Gesamteinfuhr an Geweben und anderen Manufakturen aus Seide 
oder mit Seide gemischten Stoffen auf 525820 kg im Werta von 
49,8 Mill. L., wovon 323089 kg (= 61,40/0) im Werte von 

8'0) Sombart a. a. O. S. 165. 
81) Ann. Stat. 1897 S. 180. Uber die Angabe der statiBtischen Zahlen 

fiir die Ausfuhr von Seidengeweben nach dem Wert und nicht nach dem Ge
wicht vgl. die friihere Anmerkung S. 70 Anm. 103. 

82) Sombart a. a. O. S. 114. 
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32,5 Mill. L. (= 65,40/0) aus ]'rankreieh stammten; im folgenden 
Jahre war dieselbe Einfuhr auf 579805 kg im Werte von 
55,5 Mill. L. angewaehsen, der An teil Frankreiehs auf 362061 kg 
(= 62,4 0/0) im Werte von 37 Mill. L. (= 66,6%) 83). 

Die Unruhe der italienisehen Seidenweber und die Unnaeh
giebigkeit der italienisehen Regierung in ihren Verhandlungen 
mit Frankreieh erseheint angesiehts dieser Entwieklung des Im
portes durehaus begreiflieh. Als man zu keiner Vereinbarung ge
langen konnte, trat am 1. Marz 1888 der neue italienisehe General
tarif mit einem Einfuhrzoll von 700-1300 L. pro dz in Kraft 
und wurde noeh dureh Differentialzolle wesentlieh verseMrft. 
Waren die Wirkungen des neuen Zolltarifes schon an sieh tief ein
sehneidend, so muBten sie in der gegen Frankreieh angewendeten 
Form den franzosisehen Import auf ein MindestmaB herabdrtieken. 
Der Gesamtimport fiel im Jahre 1888 sofort auf 328136 kg im 
Werte von 29,3 Mill. L., d. h. gewiehtsmaBig auf 56,60/0, wert
maBig auf 52,8 0/0 der Einfuhr des Vorjahres; die Einfuhr aus 
Frankreieh sank auf 105330 kg im Werte von 10,4 Mill. L. ; naeh 
ihrem Gewieht betrug sie also nur noeh 29 0/0 der vorjahrigen 
Einfuhr aus Frankreieh und 32,1 % der ital1enisehen Gesamtein
fuhr desselben Jahres, naeh ihrem Wert nur noeh 28 0/0 bzw. 
35,5 0/0 84). Die neuen Zolle hatten also nieht nur die Menge der 

83) Mov. Comm. 1886 S.I58 ff. u. 446, 1887 S. 126 ff. u. 360 ff. 
84) Mov. Comm. 1888 S. 146 if., 484 ff. Berlicksichtigt man bei der Fest

stellung dieser Entwicklung nicht die mannigfaltigen Spezialartikel wie Spitzen, 
TUll, Bander, Posamentierwaren usw., in denen die italienische Seidenindustrie 
nichts Nennenswertes leistete und der italienische Konsum einfach auf die aus
Hindische Produktion angewiesen war, sondern beschrankt man sich bei dem 
Vergleich lediglich auf die Gesamteinfuhr an Seidensamt, an Geweben aus 
Seide und Florettseide sowie an halbseidenen Stoffen, durch deren Konkurrenz 
die italienische Seidenweberei vor allem !itt, so zeigt sich der erwiihnte Riick
gang des lmportes infolge des neuen Zolltarifes und des Zollkrieges mit Frank
reich noch weit scharfer. Die Gesamteinfuhr nach Italien in dem soeben um
schriebenen Umfange betrug im Jahre 1886 396613 kg, wovon 234945 kg 
= 59,2 0/0 aus Frankreich kamen; im Jahre 1887 stieg diese Gesamteinfuhr auf 
424891 kg, der Anteil aus Frankreich auf 253368 kg = 59,6 0/0. 1m neuen 
Zolltarif von 1887 ist die N omenklatur teilweise geandert; fallt man aber die 
entsprechenden Positionen wieder ZU5ammen, so ergibt sich im Jahre 1888 
eine Senkung der bezeichneten Gesamteinfuhr Bogar auf 194 39fi kg, d. h. auf 
45,8 % der gleichen Einfuhr des Vorjahres; fiir die Einfuhr aUB Frankreich 
findet man in dies em Jahre nur 55593 kg = 22 0/0 der vorjahrigen Einfuhr 
aus Frankreich und 28,6% der italienischen Gesamteinfuhr des Jahres 1888. 
Die italienischen Mallnahmen zur Bekampfung der Auslandskonkurrenz hatten 
demnach einen vollen Erfolg. 
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importierten Waren fast urn die Haifte vermindert, sondern 
auBerdem auch die durchschnittliche Qualitat derselben herab
gedruckt; die Einfuhr aus Frankreich war aber durch die beson
deren Differentialzolle sogar auf weniger als ein Drittel ihres 
fruheren Umfanges gesunken, und die weit vorherrschende Stel
lung, die Frankreich bisher unter den Lieferanten Italiens ein
genommen hatte, war geschwunden; immerhin zeigen die pm
zentualen Zahlen fur Gewicht und Wert seiner Einfuhr, im gegen
seitigen Verhaltnis betrachtet, daB nach wie vor die importierten 
franzosischen Waren durchschnittlich einen hOheren Wert re
prasentierten, als ihn der Durchschnitt der Gesamteinfuhr be
saB, und deswegen wohl auch auf dem italienischen Markte in ge
wissen, wenn auch jetzt stark beschrankten Mengen einfach 
unentbehrlich waren. DaB es aber den franzosischen Waren auch 
nicht gelang, in groBeren Mengen auf Umwegen uber die italie
nische Grenze zu kommen, wie wir den umgekehrten Fall schon 
bei der italienischen Rohseide feststellen konnten, geht aus der 
Tatsache des gewaltigen Ruckganges der Gesamteinfuhr nach 
Italien sowie aus der Einfuhrstatistik anderer in Frage kommen
der Lander hervor. 

Auch nach Beendigung des Zollkrieges anderte sich an der 
neuen Stellung Frankreichs auf dem italienischen Markte nicht 
viel, obwohl Italien nur noch auf die Einfuhr von gefarbten Ge
weben einen geringen Zoll erhob 85). 1m Jahre 1904 importierte 
Frankreich an Geweben und anderen Manufakturen aus Seide, 
Florettseide und mit Seide gemischten Stoffen 121607 kg im 
Werte von 10,1 Mill. L. und stellte damit nur 36,5 0/0 (nach dem 
Werte 40,1 0/0) des italienischen Gesamtimportes, der sich in 
diesem Jahre auf 332849 kg im Werte von 25,2 Mill. L. belief 86). 
Frankreich stieB jetzt auf dem italienischen Markte auf zwei ihm 
ebenburtige Konkurrenten, Deutschland und die Schweiz. Vor 
aHem hatte sich aber auch die Produktion der italienischen Seideu
webereien selbst ganz erheblich gesteigert, so daB von ihr nicht 
nur der Inlandskonsum in groBerem MaBe als ehemals befriedigt 
werden konnte, sondern auch die Ausfuhr standig zunahm. 

Der Import an Seidengeweben aller Art war infolge des 
SchutzzoHes sofort von 55,5 Mill. L. auf 29,3 Mill. L. im Jahre 
1888 gefallen; in der Folgezeit sank er weiter auf 28,4 Mill. L. 

85) Ziiblin a. a. O. S. 310. 
86) Mov. Comm. 1904 I S. 202 ff. 
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im Jahre 1889, 25 Mill. L. im Jahre 1890, 20,7 Mill. L. im Jahre 
1891: die durchschnittliche Einfuhr von 1891 bis 1895 betrug 
20,1 Mill. L., von 1896 bis 1900 21,7 Mill. L., von 1901 bis 1905 
20 Mill. L. 87). Erst im Jahre 1905 setzte mit 29 Mill. L. ein neuer 
Aufstieg ein. 

Der italienische Export wies dagegen eine ganz andere Ent
wicklung auf. In den ersten 6 J ahren der protektionistischen Zoll
politik blieb zwar die Ausfuhr auf durchschnittlich 18,2 Mill. L. 
beschrankt. Der Inlandsbedarf, dem die auslandische Ware nur 
noch in geringerem Mafie zur Verfugung stand, mu.Bte in erster 
Linie gedeckt werden; der franzosische Markt war dem italie
nischen Export verschlo,ssen; eine drohende allgemeine Wirt
schaftskrise mahnte auch zur Vorsicht. 1m Jahre 1894 trat aber 
zum ersten Male seit der Grundung des italienischen Konigreiches 
der Fall ein, da.B der Export Italiens an Seidengeweben seinen 
Import ubertraf: Export 23,5 Mill. L., Import 13,1 Mill. L. Seit 
dieser Zeit ist die italienische Ausfuhr in standigem schnellen 
Wachs tum geblieben und von der entsprechenden Einfuhr auch 
nicht annahernd wieder erreicht worden. 1m Jahre 1898 stand 
der Export bereits auf 39,9 Mill. L., im folgenden Jahre auf 
60,9Mill.L., im Jahre 1901 auf 75,5Mill.L., im Jahre 1905 auf 
78,5 Mill. L. Der durchschnittliche Jahresexport stieg von 
21,2 Mill. L. in den Jahren 1891-1895, auf 47 Mill. L. in den 
Jahren 1896-1900 und auf 74,3 Mill. L. in den Jahren 1901 
bis 1905 88). Uber die Bestimmungslander dieses Exportes werden 
wir noch spater zu reden haben. 

Wenn die italienische Seidenweberei auch das von ihr be
notigte Material in erster Linie der einheimischen Produktion 
entnahm, so war sie doeh bei fortgeschrittener Technik fur be
stimmte Gewebe auf auslandische Seiden, z. B. die franzosischen 
Cevennesseiden angewiesen; die erheblich gesteigerte Rohseiden
einfuhr nach Italien ist daher auch als eine Begleiterscheinung 
der wachsenden Produktion der italienischen Webereien zu 
werten, zumal sie zur gleichen Zeit mit der letzteren einsetzte. Die 
Krisenjahre 1876-1880 hatten vorubergehend eine verstarkte 
Rohseideneinfuhr von durchschnittlich 11 087 dz gebracht; im 
folgenden J ahrzehnt ging dieselbe aber wieder auf 8887,6 dz zu
ruck. Die Lage anderte sich plotzlich im Jahre 1892, in dem die 

87) Ann. Stat. 1905-1907 S.546. 
88) Ann. Stat. 1905-1907 S.546. 
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Rohseideneinfuhr auf 15517 dz stieg; 1895 stand sie bereits auf 
20037 dz. Die folgenden Jahre zeigten einige erhebliche SchwaJl
kungen, so daB die durchschnittliche Einfuhr fur 1896-1900 auf 
19563 dz stehen blieb; nach der Jahrhundertwende entwickelte 
sich aber eine neue dauernde Rebung des Importes, der im Durch
schnitt der Jahre 1901-1905 25002 dz betrug 89). 

Seit dem Jahre 1889 ergibt sich auch aus der R:tndelssta
tistik, inwieweit an diesem Import einfache bzw. gezwirnte Roh
seide beteiligt war. In dies em Jahr entfielen von der relativ hohen 
Einfuhrmenge von 11130 dz allein 10993 dz = 98,8 0/0 auf ein
fache gesponnene Rohseide und nur 137 dz auf gezwirnte Roh
seide 90). Funfzehn Jahre spater finden wir noch dasselbe Ver
haltnis; im Jahre 1904 stellte sich die Rohseideneinfuhr Italiens 
auf 25350 dz, wovon wieder 24962 dz = 98,5 0/0 auf die einfache 
Rohseide entfielen; diese letztere setzte sich wiederum zu 75 0/0 

aus asiathicher und nur zu 25 0/0 aus europaischer Rohseide zu
sammen; der Ra uptlieferant fur asiatische Rohseide war Ohina mit 
16388 dz = 88 0/0; von der europaischen Rohseide lieferte Frank
reich mit 3783 dz allein 60 0/0 91). Diese Zunahme der Rohseiden
einfuhr bedeutete demnach, auch soweit sie der wachsenden Pro
duktion der einheimischen Webereien und nicht nur der Wieder
ausfuhr in verarbeitetem Zustande diente, zugleich eine wesentliche 
Steigerung der Tatigkeit der einheimischen Zwirnereien. Ferner 
zeigen diese Zahlen, daB neben manchen unentbehrlichen franzo
sischen Seidenarten auch dieasiatischen Seiden, die vor allem 
in der Rerstellung leichterer gemischter Stoffe Verwendung fan
den, von den italienischen Webereien immer starker herange
zogen wurden; da bei dem bedeutenden Export an italienischer 
Rohseide fur die italienischen Webereien von dem inlandischen 
Material nicht viel ubrig blieb, scheinen die asiatischen Seiden 
sogar einen sehr wesentlichen Teil des von den Webereien ver
wendeten Rohmaterials ausgemacht zu habeJl92). 

89) Ann. Stat. 1905-1907 S.546. 
90) Fraschetti a. a. O. Bd. 52 S. 350. 
91) Mov. Comm. 1904 I S.198 f. 
92) Aus der Handelsstatistik 11i.fit sich leider nichts Genaueres dariiber 

ersehen, wieweit die italienische Einfuhr von asiatischer Rohseide der Pro
duktion der italienischen Webereien oder nur der Verarbeitung in den Zwirne
reien zum Zweck der Wiederausfuhr als gezwirnte Rohseide diente. Die Ver
arbeitung der Rohseide in den ostasiatischen Spinnereien und Zwirnereien war 
meist noch so mangelhaft, daB die von den europaischen Webereien benotigten 
Seiden Ostasiens als einfache Rohseide bezogen und in Europa erst einer end-
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Der Ausfuhrzoll des neuen Zolltarifes von 1887 auf S e ide n -
abfalle - fiir die besseren Qualitaten 14 L. pro dz, fiir die 
anderen 8,80 L. pro dz - hatte den Zweck verfolgt, die wert
voUen Abfalle zur Verarbeitung moglichst im Lande zuriickzu
halten und dadurch diesen neuen Industriezweig zu starken. Der 
Erfolg dieser Ma.Bnahme war aber nur ein teilweiser. In der 
Zeit von 1871 bis 1885 hatte der mittlere jahrliche Export an 
Seidenabfallprodukten 25000 dz betragen 93). Das J ahr 1886 
zeigte dieselbe Ausfuhrhohe, wobei 80 0/0 auf Rohabfalle kamen. 
Der Export der letzteren ,ging aber infolge des neuen Ausfuhr
zolles nur im Jahre 1887 zuriick; 1888 betrug er sogar 24856 dz 
und blieb auch auf dieser Rohe in der Folgezeit stehen (1904: 
24550 dz). Mit der steigenden italienischen Rohseidenproduktion 
hatte allerdings auch die Menge der verfiigbaren Abfalle zuge
nommen; indem die Ausfuhr der Rohabfalle nicht zunahm, blieb 
fiir die inlandische Verarbeitung demnach eine gro.Bere Menge in
landischer Rohabfalle iibrig. Die Ausfuhr an gesponnener Abfall
seide wuchs auch in der Tat von 1682 dz im Jahre 1886 auf 
9049 dz im Jahre 1904. Au.Berdem bestand nOM ein geringerer 
Export an Abfallseide, die nur gekrempelt, aber nicht versponnen 
iWurde; er war von 3190 dz im Jahre 1886 auf 5718 dz im Jahre 
1904 gestiegen, bestand aber fast ganz aus voriibergehend aus 
dem Auslande eingefiihrten Seidenabfallen (1904: 5695 dz). Der 
iibrige Teil der eingefiihrten Abfalle blieb nach seiner Bearbei
tung im Lande. Der Gesamtimport an Rohabfallen war von 
4.000 dz im Jahre 1886 auf 20617 dz im Jahre 1904 angewachsen; 
die Einfuhr an gekrempelter und gesponnener Abfallseide war 
unbedeutend 94). 
giiltigen Bearbeitung unterworfen werden muBten; Italien hatte auf Grund 
seiner vollendeten Technik und seiner billigen Handarbeit in der Zwirnerei einell 
Hauptanteil an dieser Bearbeitung asiatischer Seiden, und der Aufschwung 
seiner Seidenzwirnereien war zum Teil gerade auf diese TlUigkeit zuriickzu
fiihren. Die Rohe der italienischen Rohseidenausfuhr laBt zwar im Rinblick auf 
die tatsachliche einheimische Rohseidenproduktion darauf schlie Ben, daB in 
dieser Ausfuhr groBe Mengen auslandischer Rohseide enthalten waren, die 
zur Verarbeitung in Italien voriibergehend eingefiihrt worden waren, aber iiber 
die RObe dieser voriibergehenden Einfuhr ist dadurch keine Klarheit gewonnen. 
Die Einfuhrstatistik selbst bietet keinerlei Anhaltspunkte. Somit ist auch nicht 
festzustellen, wieweit die steigende Rohseideneinfuhr und damit auch die zu
nehmende Tatigkeit der Zwirnereien auf den anwachsenden Konsum der ein
heimischen Webereien zuriickzufiihren ist, wenn auch der EinfluB des letzteren 
nicM zu bezweifeln ist. 

93) Ann. Stat. 1897 S. 180. 
9') Mov. Comm. 1886 S. 157, 1887 S. 127, 1888 S. 145, 1904 I S. 200 f. 
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"Ober die Gesamtproduktion an Rohabfiillen in Italien finden 
sic.h in dem behandelten Zeitabschnitt nur Schatzungen aus dem 
Jahre 1891; sie nennen eine Menge von ungefahr 4 Mill. kg im 
Werte von 30 Mill. L.; unter BertiClksichtigung des Aufienhandels 
dtirften jahrlich 2,5 Mill. kg Rohabfalle in Italien selbst ver
arbeitet worden sein. Die Erzeugung von gekrempelten und ge
sponnenen Abfallen wird auf 900000 kg, diejenige von verschie
denen Arten von Geweben aus dieser Seide auf 675000 kg an
genommen. In Anbetracht der Vermehrung und Verbesserung der 
Maschinen in den folgenden anderthalb J ahrzehnten glaubt man 
aber, daB diese Produktion im Anfang des neuen Jahrhunderts 
schon die doppelte Hohe erreicht hatte 95). Von den Rohabfiillen 
besserer Qualitat wurde der groBere Teil ausgeftihrt, wah rend die 
Ausfuhr der geringwertigeren Abfiille sich schon wegen der Ver
teuerung durch die Transportspesen nicht lohnte. 1m Verhaltnis 
zur auslandischen Produktion besaB der Industriezweig ftir die 
Verarbeitung von Seidenabfallen in Italien keine besondere Be
deutung. 

4. Die industrielle Entwicklung bis zum Jahre 1903. 

a) Die E n t w i c k 1 u n g d erg e sam ten S e ide n i n d u s t r i e 
!taliena. 

Nachdem in der Industriestatistik von 1876 zum erstenMale, 
wenn auch noch recht unvollkommen, ein "Oberblick tiber die 
Hauptindustrien des neu geeinten Konigreiches gewonnen worden 
war, ging die italienische Regierung in den folgenden Jahrzehnten 
dazu tiber, unter Heranziehung amtlic.her und privater Stellen 
Monographien tiber die gewerbliche Lage der einzelnen Provinzen 
des Landes herauszugeben, um auf diese Weise ein moglichst ge
treues Bild der Gesamtverhaltnisse zu erhalten. Der groBe Nach
teil dieser Methode lag darin, daB sich die Dauer der notwendigen 
Vorarbeiten je nach Ausdehnung und gewerblichem Stand der 
Provinzen sehr verschieden gestaltete und die Veroffentlich
ungen tiber einzelne Landesteile erst erschienen, als die frtiher 
herausgegebenen Darstellungen anderer Provinzen durch die 
fortschreitende Entwicklung liingst tiberholt waren. Neben 
diesen Monographien tiber die Provinzen wurden auch noch 
Einzeldarstellungen tiber einige wichtigere Industriezweige und 

96) Stat. industr. Fasc. 37 S. 24 ff.; Stat. industr. 1903 I S. 156. 
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und ihren Bestand im gesamten Konigreiche veroffentlicht; 
abgesehen von der gewohnlichen Schwierigkeit solcher Stati
stiken, die in einer begreiflichen Zurfickhaltung der Industri
ellen in ihren Auskfinften liegt, ergab sich hierbei auch noch die 
N otwendigkeit, das Material der genannten Monographien fiber 
die einzelnen Provinzen, soweit sie schon voriagen, auf den 
neuesten Stand zu erganzen, und soweit diese Monographien 
noch nicht veroffentlicht waren, besondere Untersuchungen an
zustellen; die Gefahr einer gewissen Uneinheitlichkeit und 
Lfickenhaftigkeit der gesamten Darstellung war damit gegeben. 
Eine solche Sonderveroffentlichung ist auch im Jahre 1891 fiber 
die italienische Seidenindustrie erfolgt 96). N ach Abschlu.B aller 
Monographien wurde das gesamte zusammengetragene Material 
gesichtet, bis auf den Stand des Jahres 1903 erganzt und kurz 
zusammengefa.Bt herausgegeben. So erschien im Jahre 1906 die 
neue Statistica industriale nach dem Stande der Industrie im 
Jahre 1903 97). Auf diese beiden amtlichen Statistiken stfitzen 
sich vor aHem die folgenden Darlegungen fiber die italienische 
Seidenindustrie in dem behandelten Zeitabschnitt. 

Ein Vergleich der Zahl der seidenindustriellen Betriebe lin 
den drei Jahren ihrer statistischen Feststellung zeigt die gro.Ben 
Veranderungen, die sich in dies en 27 J ahren und vor all em in 
dem ersten Teil derselben von 1876 bis 1891 vollzogen hatten. Die 
Gesamtzahl der Betriebe der Haspelei, Zwirnerei und Weberei 
einschlie.Blich der Verarbeitung von Seidenabfallen war von 
3829 im Jahre 1876 auf 2084 (=54,4 0/0) im Jahre 1891 und auf 
1947 (=50,8 0/0) im Jahre 1903 gesunken 9B); fast die HaUte der 

96) Es handelt sich urn die schon ofters zitierte arntliche Veroffent
lichung: Statistica industriale Fasc. 37. L'industria della seta in Italia (Annali 
di Statistica S. IV Nr.55), zitiert als Stat. industr. Fasc. 37. 

97) Statistica industriale. Riassunto delle notizie sulle condizioni in
dustriali del regno I-III, Rorna 1905-06, zitiert als Stat. industr. 1903. 

98) Ann. Stat. 1881 S. 614 f.; Stat. industr. Fasc. 37 S. 45 ff.; Stat. 
industr. 1903 II S. 2 ff. Die Bearbeitung der Industriestatistik von 1903 in 
der Veroffentlichung von 1905/06 zeigt leider nicht unwesentliche Ungenauig
keiten und Widerspriiche in ihren einzelnen Teilen. So entsprechen die zu
sarnmenfassenden Angaben in Teil III S. 72 if. nicht immer der analytischen 
Darstellung in Teil II. Vor allem weist aber in dem von uns gefiihrten Ver
gleich die entsprechende Tabelle in Teil I S. 154, die sich unverii.ndert auch in 
Ann. Stat. 1905-1907 S.448 wiederfindet, einen sc.hweren Fehler auf. Wah
rend die Angabe der Zahl der Betriebe fiir das lahr 1876 und 1891 nur die 
Betriebe der Haspelei, Zwirnerei und Weberei einschlieBlich der Verarbeitung 
der Seidenabfiille (diese letztere in der Statistik des lahres 1891) urnfaBt 



132 Agrarkrisis in Italien, ihr EinfluB auf den italienischen Seidenbau. 

Betriebe war also diesen krisenvollen J ahren zum Opfer gefallen. 
Ein weiterer Vergleich der Zahl der beschaftigten Arbeits
krafte und der verwendeten motorischen Kraft gibt auch sofort 
daruber Aufschlu.B, da.B die Seidenindustrie eine tiefgreifende 
Reinigungskrisis durchgemacht hatte. Die Gesamtzahl der in den 
genannten Hauptzweigen beschaftigten Arbeitskrafte sank von 
200393 Personen im Jahre 1876 nur auf 172356 Personen 
(= 860/0) im Jahre 1891 und hob sich dann sogar wieder auf 
183800 Personen im Jahre 1903. Wahrend im Jahre 1876 im 
Durchschnitt nur 52,3 Arbeiter auf einen Betrieb entfielen, waren 
es im Jahre 1891 bereits 82,7, im Jahre 1903 sodann 94,4 Per
sonen. Bringt man ferner den Ruckgang an Betrieben und an 
Arbeitern miteinander in Verbindung, so kommen auf jeden der 
eingegangenen Betriebe nur 8,8 Arbeiter. Gewi.B sind diese 
Zahlen nicht schematisch aufzufassen; es geht aber aus ihnen 
mit Sicherheit hervor, da.B die Krisis vor allem die kleinen und 
kleinsten Betriebe ausgemerzt und die gesamte Industrie zur 
Konzentration ihrer Produktion in gro.Beren Betrieben gezwungen 
hatte. 

Die Angaben fiber die Verwendung motorischer Kraft sind 
als Ma.Bstab fur die industrielle Entwicklung von gro.Ber Bedeu-

(vgl. a. a. 0.), sind in der Zahl fiir 1903 aueh die bakologisehen Unternehmungen 
SOWle die Kokondorr- und Konditionieranstalten in einer Zahl von 211 Be
trieben miteinbegriffen; ferner sind zwei gemisehte Betriebe fiir Haspelei,. 
Zwirnerei und Weberei dreimal gezahlt worden (vgl. Teil II S. 156 f.: Provinz 
Genua). Daraus ergibt sieh aber eine Gesamtzahl der seidenindustriellen Be
triebe von 2162, die im Vergleieh gestellt mit der Statistik von 1891 eine 
S t e i g e run g der Zahl der vorhandenen Betriebe ergibt. Diese Darstellung 
ist irrefiihrend und widersprieht dem Ergebnis einer genauen Naehpriifung, das 
oben im Text verwendet wurde und einen weiteren R ii e,k g a n g der zu ver
gleiehenden Betriebe bis zum Jahre 1903 verzeiehnet. In den Statistiken 
von 1876 und 1891 sind die oben genannten Nebenbetriebe der Seideninctustrie 
iiberhaupt nieht angegeben, obwohl ihre Zahl sieher nieht gering war; ein Ver
gleieh aller Betriebe der gesamten Seidenindustrie ist daher gar nieht moglieh. 
Dieser Boeben festgestellte Fehler in der vergleiehenden Darstellung des in~ 
dustriellen Standes fiir 1876, 1891 und 1903 erstreckt sieh auch auf die Be
rechnung der beschiiftigten Arbeitskrafte und der verwendeten motorischeru 
Kraft. Die Zahl der Arbeiter in den zu vergleiehenden Industriezweigen ist nur 
anf 183800 Personen, nieht aber auf 191654 Personen gestiegen; bei Be
achtung der riehtigen Betriebs- und Arbeiterzahl tritt das Bild der Konzen
trationsbewegung in der Seidenindustrie noch viel scharfer hervor. Die Ver
wendung motoriseher Kraft in den genannten Nebenbetrieben ist dagegen so 
gering (Gesamtzahl nach den Angaben in Teil II der Statistik von 1903: 18 PS.), 
daB sie auBer acht gelassen werden kann. 
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tung. Nach der Statistik von 1876 belief sich die Gesamtleistung 
der in der Seidenindustrie verwendeten Motoren auf 10902 PS; 
im Jahre 1891 war diese Leistungsfahigkeit auf 9011 PS 
(= 82,6 0/0) gesunken, stieg aber bis 1903 weit tiber die friihere 
Leistungshohe hinaus auf 12237 PS. 1m Durchschnitt entfielen 
auf den einzelnen Betrieb im Jahre 1876 nur Motoren mit einer 
Gesamtleistung von 2,8 PS; 1891 waren es bereits 4,3 PS, 1903 
5,7 PS. Der geringere Riickgang der motorischen Kraft im Ver
haltnis zur Einschrankung der seidenindustriellen Betriebe im 
allgemeinen und das schnelle Wachs tum der durchschnittlichen 
motorischen Kraft ftir den einzelnen Betrieb ist aber nicht nur 
der Konzentration der bisherigen Betriebe zu groJ3eren Unterneh
mungen zuzuschreiben, sondern auch vor allem der starken Aus
dehnung der Seidenweberei und der Abfallverarbeitung, die in 
groJ3erem MaJ3e als die Halbfabrikation mit motorischer Kraft 
arbeiteten. In der Art der verwendeten Motore zeigte sich aber 
eine nicht unwichtige Veranderung. 1m Jahre 1903 wurden von 
den Motoren 857 mit 5555 PS durch Dampf, 667 mit 6421 PS 
dUTCh Wasserkraft, 19 mit 82 PS durch Gas oder Petroleum und 
60 mit 179 PS durch Elektrizitat betrieben 99). Die letzten beiden 
Arten machten erst 0,7 bzw. 1,40/oder Gesamtleistung aus; 
wesentlich ist dagegen die Verwendung von Dampf- und Wasser
kraft ftir den Motorenbetrieb und ihr Anteil an der Gesamt
leistung. 1m Jahre 1876 wurden noch 62 % der gesamten Kraft 
durch Dampf und nur 38 0/0 durch Wasserkraft erzeugt; 1891 
stellte sich dieses Anteilsverhaltnis schon auf 46,4: 53,3 0/0; 1903 
auf 45,4: 52,5 0/0 mit einem gemeinsamen Rtickgang zugunsten der 
genannten neuen Motorenarten 100). Der Grund dieser Verande
rungen lag in dem Bestreben der Produzenten, die Betriebsun
kosten im Hinblick auf die Krisis moglichst zu vermindern; man 
suchte die teure Dampfkraft, zu deren Erzeugung die Kohlen aus 
dem Auslande erst importiert werden muJ3ten, durch die billigere 

99) Die elektrischen Motore konnen an sich den anderen Motoren nicht 
gleichgestellt und ihre Leistung nicht derjenigen der anderen zugezahlt werden, 
da sie ihre Energie grofitenteils erst durch Dampf- und Wasserkraftmotore 
erhalten (Stat. industr. 1003 III S. 5 Anm.), doch ist dieser Unterschied in 
der vorliegenden Statistik nicht weiter beriicksichtigt und bei der vorIaufig 
noch relativ geringen Zahl der elektrischen Motore auch von keiner beson
deren Bedeutung. 

100) Vgl. die Tabelle in der Stat. industr. 1903 I S.l54; Ann. Stat. 1005 
bis 1907 S.448. Die mit Gas oder Petroleum betriebenen Motore waren im 
Jahre 1891 erst mit 27 PS = 0,3 % vertreten. 
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Wasserkraft unter Ausnutzung der zahlreichen einheimischen 
Wasserlaufe zu ersetzen. Die Industrie Piemonts hatte sich schon 
fruher vornehmlich in den Gebirgstalern angesiedelt; zwei Drittel 
der motorischen Kraft wurden durch die Verwendung der Ge
birgsbache gewonnen. Auch in Venetien wurde schon urn dasJahr 
1880 die Halfte der motorischen Kraft durch Benutzung der 
Wasserlaufe erzeugt; im Jahre 1903 war die Krafterzeugung der 
Dampfmotoren auf 21 % der Gesamterzeugung gesunken, die
jenige der mit Wasserkraft betriebenen Motoren auf 76 0/0 ge
stiegen. 1m Hauptgebiet der Seidenindustrie, in der Lombardei, 
hatte dagegen die Benutzung von Dampfmotoren vorgeherrscht; 
die von ihnen erzeugte Kraft umfa.l3te 75 0/0 der Gesamterzeugung; 
bis zum Jahre 1903 war sie aber auf 55 0/0 gegeniiber 43 0/0 der 
Krafterzeugung mit Wasserkraftmotoren gesunken 101). Be
merkenswert ist noch, daB in Mittel- und Siiditalien die Verwen
dung von Dampfmotoren auch noch im Jahre 1903 bei weitem 
uberwog; so gewann die Seidenindustrie in Toscana 950/0, in den 
Marken 61 0/0, in Oalabrien 81 % ihrer motorischen Kraft durch 
Dampfmotore. Der Mangel an geeigneten Wasserlaufen zwang 
die Industrie dieser Gebiete, die teurere Krafterzeugung beizu
behalten, und erschwerte ihr damit die Konkurrenzfahigkeit' 
gegeniiber der gunstiger gelegenen oberitalienischen Industrie. Der 
Ruckgang der sUditalienischen Seidenindustrie hat in dies em Um
stande einen seiner wichtigsten Grunde; urn das Jahr 1880 wur
den von ihr noch 342 PS motorischer Kraft verbraucht, 1903 
ist diese schon geringe Menge sogar auf 174 PS gesunken. In der 
kleinen Industrie Oampaniens verwendete man daher auch vor
wiegend Motoren mit Gas- und Petroleumbetrieb sowie elektrische 
Motoren. Diese Motorenarten waren auch noch in der Lombardei 
und in Venetien im Gebrauch. 

Eine weitere bedeutsame Veranderung vollzog sich in dieser 
Zeit auch in der Zusammensetzung der Arbeiterschaft in der 
Seidenindustrie, in der neben der Frauenarbeit besonders die Be
schiiftigung von Kindern eine Ausdehnung gewonnen hatte. die, 
wie wir gesehen hatten, zu einer Ausbeutung der Kinderkraft 
durch die Unternehmer gefiihrt hatte und nur durch den Mangel 
jedes gesetzlichen Schutzes moglich war. Die Verhaltnisse lagen 
im Jahre 1876 derart, daB auf 100 Arbeitskrafte nur 7,8 Manner, 
aber 60,1 Frauen und 32,1 Kinder kamen. Fiinfzehn Jahre spater 

101) Ann. Stat. 1881 S. 614f.; Stat. industr. 1903 III S. 72 ff. 
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zeigt die Statistik einen starken Rfickgang der Kinderarbeit 
(21,20/0), daffir aber eine sta.rke Zunahme der Frauenarbeit 
(69,9 0/0) und eine geringe der Mannerarbeit (8,9 0/0). 1m Jahre 
1903 hat sich diese Entwicklung unter starkerer Betonung der 
Mannerarbeit noch fortgesetzt: Manner 10,10/0, Frau,en 70,1 0/0, 
Kinder 19,80/0; die letzteren sind fast ausschlie.Blich Mad
chen (18,9 0/0) 102). Die zunehmende Heranziehung mannlicher 
Arbeitskrafte hatte ihren Grund in der aufsteigenden Entwick
lung der Seidenweberei; die Verminderung der Kinderarbeit war 
aber eine Folge des Gesetzes fiber die Kinderarbeit vom 11. Febr. 
1886. AIle vorangegangenen Versuche, die Arbeit der Kinder in 
Industrie und Bergbau gesetzlich zu regeln, waren besonders des
wegen gescheitert, weil man die auslandische Konkurrenz furch
tete und sich den Vorteil der billigeren Handarbeit nicht schma.
lern lassen woIlte. Das neue Gesetz bezog sich auf aIle moto
rischen Betriebe sowie auf die nichtmotorischen, soweit sie regel
ma.Big mindestens 10 Arbeiter beschaftigten. In der Industrie 
war die Beschaftigung von Kindern unter 9 Jahren fernerhin ver
boten, bis zum Alter von 15 Jahren nur mit arztlichem Tauglich
keitszeugnis erlaubt. Die Arbeitszeit betrug ffir Kinder von 9 bis 
12 J ahren 8 Stunden, fiber dieses Alter hinaus war sie unbe
schrankt. Das Verbot der Nachtarbeit wurde erst in das Aus
ffihrungsdekret vom 17. September 1886 aufgenommen; N acht
arbeit wurde als gefahrliche Arbeit Kindern von 9 bis 12Jahren 
untersagt, ffir 12-15 jahrige Personen auf 6 Stunden 00-
schrankt 103); doch konnte in Betrieben mit ununterbrochener 

102) Stat. industr. 1903 I S.155. 
103) Wiihrend in der Statistik von 1876 die Arbeit bis zum vollendeten 

14. Lebensjahre als Kinderarbeit gereehnet wurde (vgl. Ellena a. a. O. S.32), 
dehnte das Kindersehutzgesetz yom Jahre 1886 diese Altersgrenze auf das 
vollendete 15. Lebensjahr aus. Dureh diese Xnderung wird ein Vergleich mit 
den statistischen Angaben der spateren Zeit ungenau, ohne dafi sieh eine Mog
lichkeit zur Korrektur der erstgenannten Statistik fande. Die Statistik von 
1903 (a. a. 0.) hat die friiheren statistisehen Angaben (vgl. Ellena a. a. O. 
S.29) ihren vergleiehenden prozentualen Bereehnungen ohne jede diesbeziig
liehe Anmerkung zugrunde gelegt. Ware es mogIich, die Zahlen der Statistik 
von 1876 im Sinne der spateren Begrenzung der Kinderarbeit zu korrigieren, 
so wiirde die in obigem Text festgestellte Verminderung der Kinderarbeit 
sieher noch in weit starkerem Mafie zum Ausdruek kommen. Doeh ist diese 
statistisehe Xnderung auch dort im Auge zu behalten, wo sieh bei unserer 
spiiteren Untersuehung der Zusammensetzung der Arbeiterschaft in den ein
zelnen Industriezweigen in einzelnen Landesteilen bedeutende Steigerungen der: 
Kinderarbeit vorfinden, die demnaeh teilweise nur auf die geanderte sta
tistisehe Erhebungsform zuriickzufiihren sein werden. 
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Arbeitszeit die Nachtarbeit auch fur Kinder von 9 bis 12Jahren 
bis zu 6 Stunden gestattet werden 104). Eine gesetzliche Regelung 
der Kinderarbeit mtillte fur die Seidenindustrie einschneidende 
Wirkungen haben, aber diese Gesetzgebung von 1886 war S,Q mild 
ausgefallen, daB durch sie nur die argsten Auswuchse in der indu
strielle.n Beschaftigung der Kinder beseitigt wurden. Wenn trotz
dem der Prozentsatz der in der Seidenindustrie beschaftigten Kin
der sofort von 32,1 0/0 auf 21,2 % sank, so geben diese beiden stati
stischen Zahlen einen tiefen Einblick, wi,e weit man es mit der 
Ausbeutung der Kinderarbeit getrieben hatte. Durch die Be
schrankung der Arbeitszeit der Kinder, vor aHem fur die Nacht
arbeit, mochte sich in sehr vielen Fallen ihI1e Arbeit als wenig 
rentabel und durch den Wechsel der Personen innerhalb der ge
sam ten Arbeitsdauer auch als unangenehm und storend erwiesen 
haben 105), und da der gesetzliche Schutz der Frauenarbeit unter
blieb, ersetzte man die Kinder durch junge Madchen, die schon 
auBerhalb der gesetzlichen Schutzfrist standen. Hiermit erklart 
sich aueh die starke prozentuale Steigerung der Frauenarbeit in 
dieser Zeit. Erst am 19. Juni 1902 wurde ein neues Gesetz uber 
die Arbeit der Frauen und J ugendlichen erlassen; die Beschafti
gung der Kinder unter 12 Jahren wurde nunmehr vollig ver
boten; die Arbeitszeit der J ugendlichen von 12 bis 15 J ahren, die 
bisher unbeschrankt war, wurde auf 11 Stunden, diejenige der 
Arbeiterinnen uber 15 Jahre auf 12 Stunden eingeschrankt 106). 
Wenn aueh diese neuen Bestimmungen nach heutigen Auffas
sungen als sehr gemaBigt zu bezeichnen sind, so waren sie doch 
damals fur die Industrie eine reeht erhebliche Belastung; die 
verhaltnismaBige Zahl der in der Seidenindustrie beschaftigten 
Kinder sank von neuem. Die Frauenarbeit war aber in dieser 
Industri.e durch Mannerarbeit groBtenteils nieht zu ersetzen und 
bot auch gegenuber der hOheren Entlohnung der mannliehen Ar
beitskrafte trotz der neuen Arbeitszeitbeschrankungen wesent
liche Vorteile; ihr prozentualer U mfang stieg. 

Die Gesamtzahl der 2158 seidenindl1striellen Betriebe des 
Jahres 1903 zerfiel in 169 Betriebe zur Herstellung von Raupen-

104) Handwb. der Staatswiss. 4. Aufl. Bd. I S. 579. 
loOb) Vgl. die frillier mitgeteilten Bemerkungen Ellenas zur gesetz

lichen Regelung der Kinderarbeit. 
106) Handwb. d. Staatswiss. a. 3_ 0_ 
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eiern, 34 Betriebe zum Dorren der Kokons, 1158 Haspdeien, 
8 Konditionieranstalten, 523 Betriebe fur Zwirnerei und Her
steHung von Nahseide, 197 Webereien, 39 Betriebe, in denen die 
Haspelei und Zwirnerei gemeinsam ausgeubt wurde, und 30 Un
ternehmungen fur Krempeln, Spinnen und Verweben von Seiden
abfaHen 107). 

Die bakologisehen Unternehmungen fan den sich vor all em 
in den Marken, und zwar in der Provinz Aseoli Piceno, wo allein 
51 dieser Betriebe zur HersteHung von Raupeneiern bestanden; 
in dem Gesamtbezirk befanden sieh 76 Betriebe. Die gesundeLage 
dieses Gebietes hatte schon in der Zeit der Raupenkrankheit seine 
Aufzuehten vor der Seuehe bewahrt; spaterhin wurden diese aueh 
zum Mittelpunkt der Erneuerung und standigen Verbesserung der 
italienisehen Raupenzueht. In der Lombardei und in Venetien als 
den Hauptgebieten des Seidenbaues waren die bakologisc.hen Be
triebe ebenfalls stark vertreten; in Suditalien und auf den Inseln 
bestand kein einziger. In diesem Industriezweig fanden 6864 Per
sonen Besehaftigung; 89 0/0 davon waren Frauen. Uber die Me
thode der Auswahl und Vervollkommnung der von den Seiden
zuehtern zu verwendenden Raupeneier und die dureh sie erzielten 
Erfolge ist bereits fruher eingehend gesproehen worden. 

Die Betriebe zum Dorren der Kokons befanden sieh fast 
aussehlie13lieh in der Lombardei (Provinz Oremona) und in 
Emilien (Provinz Bologna, ForIi, Parma), also in den wiehtigsten 
seidenbautreibenden Gegenden oder in ihrer unmittelbaren Nahe. 
Aueh von diesen Betrieben existierte kein einziger in Suditalien 
und auf den Inseln. Die Gesamtarbeitersehaft aller Betriebe be
trug nur 320 Personen, zum grofiten Teile Manner. 

Von grofierer Bedeutung sind die Konditionieranstalten, in 
denen das Handelsgewieht der Rohseide festgestellt wird. Die 
Seidenfaser besitzt starke hygroskopisehe Eigensehaften und kann 
bis zu 30 0/0 ihres Gewiehtes Wasser aufnehmen, ohne daB sie 
sieh dadureh feueht anfuhlen oder ihr Aussehen verandern wurde. 
Da die Rohseide naeh Gewieht verkauft wird, so ware ein Be
trug infolgedessen leieht moglieh, wenn die zum Verkauf ge-

107) Stat. industr. 1903 II S. 2 if. Die obigen Zahlen weichen teilweis·e 
von den Angaben ab, die sich in der zusammenfassenden Tabelle Teil III 
S. 72 fl. vorfinden und infolge falscher Zusammenstellung fehlerhaft sind, BO

wie auch von den Angaben Teil I S. 153; an dieser Stelle sind auBerdem .c.och 
die Zahlen fur die gemischten Betriebe und fur die Betriebe der Seidenabfall
verarbeitung miteinander vertauscht worden. 

Tam b 0 r, Seidenbau. 10 
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langende Rohseidenmenge nicht vorher getrocknet u:nd ihr tat
sachliches Gewicht ermittelt wurde. Zu diesem absoluten Ge
wicht werden sodann nach Handelsbrau:ch 11 % als Gewicht des 
zulassigen Feuchtigkeitsgehaltes hinzugezahlt; die Summe ergibt 
das Handelsgewicht der Rohseidenmenge 108). 

Die Tatigkeit der Konditionieranstalten, zu: deren Ausubung 
besondere Trocknungsanlagen und wertvolle Instrumente be
notigt werden, fuhrt naturgemiill zu einer Konzentration des 
Seidenhandels an wenigen Orten. S i 1 be r man n gibt fur Italien 
noch 20 Stadte mit Konditionieransta1ten an; aus seiner Tabelle, 
in der er nur 11 Anstalten ausdrucklich auffuhrt, geht aber her
vor, da.B neben Mailand die ubrigen Ansta1ten nur eine unter
geordnete Bedeutung besa.Ben 109). N ach der Statistik von 1903 
befanden sich in Ita1ien 5 Ansta1ten in der Lombardei (2 in Oomo, 
3 in Mai1and), 1 in Venetien (Udine), 1 in den Marken (Ancona) 
und 1 in Sizilien (Messina) 110). Mit dies en Angaben stimmt frei
lich nicht uberein, da.B in einer Tabelle derse1ben Statistik 111) 
nach dem Bulletin des soies et des soieries fur die Jahre 1904 und 
1905 Konditionieranstalten nur in Mailand, Bergamo, Oomo (Lom
bardei), Turin (Piemont), Udine (Venetien), F10renz (Toscana) 
und Ancona (Marken) aufgezahlt sind; aber auch diese Tabelle 
zeigt, da.B neben Mailand mit 90 0/0 aller in den Jahren 1904 und 
1905 in ltalien konditionierten Seide nur noch Tunin und Oomo 
einige Bedeutung besa.Ben. 

Die Mai1ander Konditionierungen waren fast ganz in dem 
Unternehmen der Societa cooperativa per 1a stagionatura e 1'as
sagio delle sete konzentriert, das allein 7 Trocknungsapparate und 
32 Wiegevorrichtungen besa.B und durchschnittlich 4-500 Ange
stellte Ullld Arbeiter beschaftigte. Am 31. Dezember 1905 befanden 
sich in seinen Lag-erraumen 267 000 kg Rohseide, 1,23 Mill. kg 
Kokons und 53000 kg Seidenabfalle. Die Menge der in Mai1and 
konditionierten Seide stieg von 3,5 Mill. kg im Durchschnitt der 
Jahre 1880-1887 am 4,5 Mill. kg im Jahre 1888, auf 5,9 Mill. kg 
im Jahre 1892 und auf 9,4 Mill. kg im Jahre 1905; von letzterer 

1)08) nber die Geschichte und Technik der Konditionierung vgl. S i I b e r ~ 
man n a. a. O. I S. 484 ff. Die Konditionieraootalten befassen sich haufig auch 
noc,h mit der Feststellung des Titers (Faserfeinheit), der Festigkeit und 
Elastizitat der Rohseide; vgl. a. a. O. I S. 495 ff. 

109) Silbermann a.a.O. I S.491 bzw. S.494. 
110) Stat. industr. 1903 III S. 72 ff. 
111) Stat. industr. 1903 I S.I58. 
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Menge entfielen 70 0/0 auf einfache Rohseide und 30 0/0 auf be
arbeitete Seide. Schon im Jahre 1892 hatte Mailand den wich
tigsten Platz fur die Konditionierungen des Weltseidenmarktes, 
Lyon, das im Jahre 1880 bereits 4,7 Mill. kg, im Jahre 1892 
6 Mill. kg Seide konditionierte, fast erreicht 112). Die Bedeutung 
Lyons stutzte sich vor all em auf die ostasiatischen Seiden, deren 
Hauptmarkt es nach kurzer Vorherrschaft Londons schon seit 
langem geworden war. Die schnell aufsteigende Entwicklung der 
Seidenproduktion und des Seidenhandels in Italien im letzten 
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts fuhrte bald dazu, da.B Mailand 
in seinen Konditionierungen sogar Lyon ubertraf. 1m Jahre 1895 
betrug die Menge der in Mailand konditionierten Seide 6,9 Mill. 
kg, diejenige Lyons nur 6,8 Mill. kg; in den folgenden Jahren 
(1900: 7,2Mill.kg zu 6 Mill. kg; 1903: 8,4Mill.kg zu 6,7 Mill. 
kg) vergro.Berte sich der Vorsprung Mailands noch bedeutend 113). 
Infolge des Zollkrieges mit Frankreich und der hohen franzo
sis chen Zolle durften auch gro.Be Mengen asiatischer Seiden, die 
frtiher uber Lyon gingen, nllnmehr den direkten Weg uber den 
Mailander Markt genommen haben. 

b) Die En t w i ckl u ng der einzelnen In dust ri ezwe ige. 

Von den drei Hauptzweigen der italienischen Seidenindustrie 
war keiner ohne starke Einwirkungen wahrend des behandelten 
krisenvollen Zeitabschnittes geblieben. 

In der S e ide n has pel e i war die Zahl der Betriebe in 
standigem Ruckgang begriffen. Eine genalle Angabe fur das J ahr 
1876 liegt nicht vor. 1m Jahre 1891, also zu einer Zeit, da. die 
krisenhaften Zustande schon anderthalb J ahrzehnte andauerten, 
zahlte man 1401 Haspeleien, im Jahre 1903 waren es nur noch 
1158 Betriebe lU). Da.B diese Verminderung der Zahl der Betriebe 

112) Silbef!nann a.a.O. I S.491. 
118) Ito a. a. O. S.202 bzw. S.209. 
11£) Stat. industr. Fasc. 37 S. 74 ff.; Stat. industr. 1903 II S. 2 ff. Es 

sind hier wie auch spater bei der Besprechung der Zwirnerei nur diejenigen 
Betriebe berucksichtigt, die in der Statistik als besondere Haspeleien bzw. 
Zwirnereien aufgefuhrt sind. Neben diesen gab es noch im jahre 1903 39 ge
mischte Betriebe fUr Haspelei und Zwirnerei (in zwei Betrieben wurde sogar 
auBerdem noch die Weberei ausgeubt). Da in diesen Betrieben Bowohl die 
motorische Kraft wie auch die Arbeiterschaft ohne klare Scheidung fUr beide 
ProduktionBzweige Verwendung fanden, sind die diesbeztlglichen Zahlen dieser 
Betriebe in der getrennten Besprechung der Haspelei und Zwirnerei nicht zu 
verwenden. Die Bedeutung dieser Betriebe war auch im VerhiiJ.tnis zur Ge-

10* 
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aber mit einer Verminderung der Rohseidenproduktion nicht 
gleichbedeutend war, haben wir bereits frtiher gesehen. Trotz der 
Stagnation im italienischen Seidenbau wuchs die durchschnittliche 
Rohseidenproduktion der italienischen Seidenhaspeleien infolge 
der verbesserten Ergiebigkeit der Kokons und der standig zu
nehmenden Einfuhr auslandischer Kokons von J ahr zu J ahr. Die 
Haspeleien besaBen also bei eingeschrankter Zahl eine stark er
hohte Leistungsfahigkeit des einzelnen Betriebes. Die verwen
deten Motoren lieferten 1891 3470 PS, im Jahre 1903 3713 PS; 
die Leistung der Dampfmaschinen blieb fast die gleiche, dagegen 
fanden die billigeren Wasserkraftmotoren eine noch starkere Ver
wendung; auBerdem traten noch Motore mit Gas-, Petroleum- und 
elektrischem Antrieb hinzu. Von den Verbesserungen, die zum 
groBen Teil schon in den 80er J ahren eingefiihrt wurden, sei er
wahnt die Erwarmung der Kokons durch heiBe Luft anstatt durch 
Wasserdampf; die Verwendung mechanischer Kokonschlager zum 
Putzen der Kokons; die Spezialisierung der Arbeiten in der 
Haspelei; eine Verbesserung des Haspelwassers, das fiir die zu 
erzeugende Rohseide von groBer Bedeutung ist; die Ersetzung des 
italienischen Systems it la tavelle, bei dem jeder Rohseidenfaden 
gesondert gehaspelt wurde, durch das franzosische System it la 
Chambon mit zwei Rohseidenfaden; die Herstellung einer Roh
seidenstrahne mit einem einzigen ununterbrochenen Rohseideu
faden; die Verminderung des Durchmessers der Haspeln und ihre 
Ersetzung durch Spulen 115). 

Vor allem konnen wir aber an der Zahl der verwendetoo 
Haspelbecken, an ihrer durchschnittlichen Leistung und ihrer 
technischen Verbesserung den Stand der Haspelei zu Beginn des 
20. Jahrhunderts im Vergleich zur Zeit von 1876 feststellen. In 
diesem Jahre wurden 83036 Haspelbecken im ganzen Konigreiche 
gezahlt, vondenen aber nur 64979 (= 78,3 0/0) im Gebrauoh 
waren; im Jahre 1891 hatte sich die Gesamtzahl auf 58360 
Haspelbecken gesenkt, von diesen waren 54588 (= 93,5 0/0) im 
Gebrauch; die Gesamtzahl war also urn etwa 300/0 gefallen, 
die Aktivitat der verbliebenen Haspelbecken war aber verhalt-

samtindustrie recht gering; sie beschiiftigten insgesamt nur 6815 Personen und 
benutzten Motore mit einer Gesamtleistung von 720 PS; sie befanden sich 
vorwiegend in dem Bezirk Piemont (vgl. a. a. 0.). 

115) Stat. industr. Fasc. 37 S. 18. Ausfiihrliche technische Einzelheiten 
iiber die Haspelverfahren und die Bedeutung der aufgezllhlten Verbesserungen 
bei S il b e r man n a. a. O. I S. 355 ff. 
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nisma13ig gestiegen, d1e schwachen Betdebe waren eing'egangen, 
die "Oberfullung des Industriezweiges war geschwunden und 
der einzelne Betrieb durchschnittlich besser beschiiftigt. Fur 
das Jahr 1903 steht uns nur die Zahl der aktiven Haspel
becken zur Verfugung; sie betrug 61 250, ubertraf sogar die 
Gesamtzahl von 1891 und bedeutete demnach einen wesent
lichen Aufschwung 116). Von den aktiven Haspelbecken ent
fielen im Jahre 1891 durchschnittlich 39 auf einen Betrieb; 
1903 war diese Zahl auf 53 gestie,gen, ein deutliches Zeichen 
industrieller Konzentration. Berechnet man ferner unter Be
nutzunrg der Zahlen fur die Gesamtel'zeugung del' Haspeleien 
an Rohseide die jahrliche dul'chschnittliche Leistung, die auf 
jedes aktive Haspelbecken in den Perioden 1874-1878, 1889 
bis 1893 und 1899-1903 entfiel, so el'geben sich die Mengen von 
50,4 kg, 83,4 kg und 82,7 kg Rohseide 117). Diese bedeutende 
Steigerung der Leistung war nicht nur eine Folge des Ausscheidens 
vieler Betriebe, sondern vor allem auch das zusammenfassende Er
gebnis aller Ma13nahmen im Seidenbau, im Kokonhandel und in 
der industriellen Technik, durch die Menge und QuaIitat der zu 
verhaspelnden Kokons sich hob, die Zahl der Arbeitstage im 
Jahre in den Fabriken wieder vermehrt und die Tagesproduktion 
wesentlich vergro13ert wurde. 

"Ober den wirtschaftlichen Fortschritt, der in dem Ubergange 
von der Heizung der Becken mit offener Feuerung zur Dampf
heizung lag, haben wir schon fruher gesprochen. Ziehen wir hier 
nur die aktiven Haspelbecken in Betracht, so steIlt sich das Ver
Mltnis der Becken mit Dampfheizung zu denen mit offener Feue
rung im Jahre 1876 wie 72: 28, im Jahre 1891 wie 89,7: 10,3, im 
Jahre 1903 wie 95,3: 4,7; diese Veranderungen sind ein Beweis 
dafur, daB diejenigen HaspeIeien, die in den vorangegangenen 
J ahren die Krise uberstanden hatten, dies vornehmIich ihrem tech
nischen Fortschritt verdankten; andererseits zeugen abel' auch 
diese Zahlen von der stets zunehmenden Konzentration der Pro-

116) Ann. Stat. 1881 S. 614 f.; Stat. industr. Fase. 37 S. 74 If.; Stat. 
industr. 1903 I S.l54. 

117) Vgl. Tabelle III im Anhang. Die in der Stat. industr. 1903 I S.155 
angegebenen Zahlen der behandelten durchschnittlichen Leistungen sind fehler
haft, da die zugrunde gelegten Zahlen der italienisehen Rohseidenproduktion 
(a. a. O. S. 153) in den einzelnen Perioden auf versehiedenen Berechnungs
methoden beruhen, die einen Vergleich der Ergebnisse unterein.a.nder nichtr 
zulassen (vgl. Abschnitt I liber die Statistik der italienischen Rohseidenpro
duktion). 
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duktion in gro.Beren Betrieben, fur die alIein sich die Dampf
heizung wirklich rentabel gestalten konnte. 

Ein wei teres Merkmal des Industriestandes der Haspeleien 
ist ihre Arbeiterschaft. Die Statistik von 1876 gibt sie mit 
111377 Personen an; 1891 waren in den Haspeleien nur noch 
99391 Personen beschaftigt, 1903 war ihre Zahl sogar auf 94612 
zuruckgegangen 118). Diese standige Verminilerung hing nicht 
nur mit dem Ruckgang der Zahl der Betriebe zusammen, der sich 
sogar in der Zeit von 1891 bis 1903 viel starker volIzogen hatte, 
als es in dim Zahlen der Arbeiter zum Ausdruck kommt. Die 
steigende Zahl der Haspelbecbn und der Produktion in diesem 
letzten Zeitabschnitt solIte sogar auch ein Anwachsen der 
Arbeiterschaft erwarten lassen; die Einfuhrung maschinellerVor
richtungen, die Spezialisierung der Arbeit und andere technische 
Verbesserungen hatten jedoch zu einer durchschnittlichen Ver
minderung der Handarbeit bei hOherer Leistung des Einzelnen 
gefuhrt. Gerade die sinkende Arbeiterzahl bei zunehmender Pro
duktion la.Bt auf eine fortschreitende Industrialisierung dieses 
Gewerbezweiges im Sinne einer wachsenden Mechanisierung der 
Arbeit und damit auch einer Konzentration der Erzeugung in 
Fabrikbetrieben schlie.Ben. Die durchschnittliche Arbeiterzahl 
eines Betriebes betrug im Jahre 1891 71 Personen, im Jahr,e 1903 
82 Person en. 

Die Zusammensetzung der Arbeiterschaft in den Haspeleien 
hatte trotz des Gesetzes uber dia Kinderarbeit von 1886 cine Ver
anderung zuungunsten der Kinder erfahren. Von 100 Arbeits
kraften entfielen im Jahre 1876 4,3 auf die Manner, 72,9 auf die 
Frauen und 22,8 auf die Kinder; im Jahr.e 1903 stand dieses 
Verhaltnis wie 3,1: 73,4: 23,5. Zwar war in dem Hauptgebiet der 
Haspelei, in der Lombardei, die Beschaftigung von Kindem von 
30,40/0 auf 25,1 % zuruckgegangen; gerade in den gro.Bten Be
trieben war ja ,die Ausnutzung der billigen Kinderarbeit ,am 
weitesten gegangen, und die gro.Bten Auswuchse hatte das neue 
Gesetz doch zu unterbinden gewu.Bt1l9). Die Grenzen, innerhalb 
derer die Verwendung der Kinder in den Fabriken noch erlaubt 
war, waren aber so weit gespannt, da.B dieses Entgegenkommen 

118) Ann. Stat. 1881 S. 614 f.; Stat. industr. Fasc. 37 S. 74 ff.; Stat. 
industr. 1903 II S. 2 ff. 

119) Das weitere Gesetz iiber die Arbeit der Frauen und Kinder vom 
19. 1uni 1902 diirfte sich fiir die Statistik von 1903 wohl bum schon voll 
ausgewirkt haben. 
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des Gesetzgebers zugunsten der bedrangten Industr1e fur die 
U nternehmer geradezu ein Anreiz wurde, von ihm moglichst weit
gehend Gebrauch zu machen, zumal sich die Seidenindustrie bei 
standig sinkenden Preisen und stetig wachsender Konkurrenz auf 
dem Weltmarkte tatsachlich in einer schweren N otlage behnd. 
So blieb der Prozentsatz der beschaftigten Kinder nicht nur in der 
Lombardei ein recht hoher, sondern auch in anderen Gegende:n 
Italiens, in denen die Haspelei industrieIl viel schwacher, die Be
schaftigung von Kindern aber bisher nur in geringem MaBe vor
gekommen war, steigerte sich der Prozentsatz der Kinderarbeit 
ganz erheblich 120); so in Venetien von 12,40/0 im Jahre 1876 
auf 25,1 0/0 im Jahre 1903, in Emilien von 14,9 0/0 auf 35,7 0/0, in 
Mittelitalien von 8,5 0/0 auf 14,6%, in Suditalien von 16,2 0/0 luf 
20,1 0/0. Die zunehmende V crwendung maschineller Krafte in den 
modernisierten Betrieben bot die gewunschte Moglichkeit, gelernte 
Arbeiter und Arbeiterinnen durrh angelernte Jugendliche mit ge
ringerer Entlohnung zu ersetzen. Gleichzeitig ging nicht nur die 
Manner-, sondern auch die Frauenarbeit in diesen Gegenden zu
ruck: in Venetien von 3,4 bzw. 84,2 0/0 auf 2,1 bzw. 72,8 0/0; in 
Emilien von 6,3 bzw. 78,8 0/0 auf 2,6 bzw. 61,7 0/0; in Mittelitalien 
von 6,6 bzw. 84,9 0/0 auf 3,7 bzw. 81,7%; in Suditalien von 4,3 
bzw. 79,5% auf [),4 bzw. 74,5 0/0; in diesem letzten FaIle findet 
sich eine geringe Steigerung del' Beschaftigung von Mannern. Da
gegen finden wir in den Betrieben der Lombardei und Piemonts, 
die die Kinderarbeit schon tiber die spateren gesetzlichen Grenzen 
ausgedehnt hatten, cine vcrstarkte Frauenarbeit bei gleichzeitigem 
Bestreben, die teure Mannerarbeit moglichst einzuschranken; 
erstere steigt in der Lombardei von 65,9 auf 72,1%, in Piemont 
von 74,3 auf 76 0/0; letztere geht von 3,7 auf 2,8 0/0 bzw. von 5,2 
auf 3,8 0/0 zuruck. 

Nach diesel' ganzen Entwicklung kann man schon erwarten, 
daB die Lahne in dieser Zeit zwar gestiegen sein werden, daB aber 
diese Steigerung sich unter dem Druck, der auf der gesamten 
italienischen Seidenindustrie lastete, in sehr engen Grenzen ge
halten haben wi rd. Hier muBte sich zunachst die Abschaffung des 
Zwangskurses a uswirken, die den Wert des Papiergeldes plOtz
lich erhOht und die Warenpreise infolge der hereinstromenden 
Auslandsware gesenkt hatte, wah rend die gestiegenen Lohne sich 

120) doch ist diese Steigerung der Kinderarbeit teilweise auch auf die 
Anderung des Begriffes der Kinderarbeit in der Statistik zurlickzufiihren; 
vgl. S. 135 Anm. 103. 
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nicht ebenso schnell und entsprechend senken lieBen; sie muBten 
wenigstens stationar bleiben. DaB sie in den vorangegangenen 
Jahren nicht allzu stark gestiegen waren, daful' hatte gerade in 
der Seidenindustrie diQ Krisis am Ende del' 70er Jahre gesorgt. 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Zolltarifs und s-einer Hoch
schutzzolle war sodann eine Verteuerung der Lebenshaltung in 
Italien und damit auch eine neue Lohnsteigerung unvermeidlich 
verbunden. Doch die Seidenindustrie zog als vorwiegende Export
industrie die geringsten Vorteile aus den PreiserhOhungen der 
Waren auf dem Inlandsmarkte; ihr Gewinn hing von der Preis
gestaltung auf dem Weltseidenmarkt ab, und diese zeigte unter 
dem EinfluB der wachsenden ostasiatischen Produktion eine 
sinkende Tendenz 121). Damit w,ar aber auch einer Lohnsteigerung 
in der Seidenindustrie von vornherein ein unubel'windliches 
Hindernis entgegengestellt. Fur die Industrie galt es, trotz der 
obwaltenden ungunstigen Verhaltnisse in der Preisentwicklung 
konkurrenzfahig zu bleiben; so erklal'en sich ihre technischen 
Vervollkommnungen und ihre Konzentration als bittere Not
wendigkeit; aus demselben Grunde war aber auch an eine Steige
rung der Lohne nicht zu denken, sondern diese waren eher zu 
senken, oder es mu.l3te wenigstens in den gesetzlich moglichen 
Grenzen der Versuch gemacht werden, die Hohe des Lohnetats 
dul'ch Verwendung billigerel' Al'beitskrafte im ganzen zu vermin
dern. Wie dieser Versuch in der Haspelei zur Ausfuhrung ge
langte, haben wir soeben gesehen; die Bewegung in den einzelnen 
Lohnklassen zeigen uns die lohnstatistischen Tabellen. 

1m Jahre 1872 waren die TageslOhne der Filatrici provette 
von 1,04 L. auf 1,12 L., diejenigen der Filatl'ici di 2. classe von 
0,94 L. auf 1,04 L. gestiegen. Bis zum Jahre 1887 el'fuhren diese 
Lohnsatze keinerlei Vel'anderungen; im genannten Jahre erhohten 
sich aber die Lohne auf 1,20 L. bzw. 1,10 L. und blieben dann 
wiedel'um unverandert bis zum Jahre 1903. In diesem Jahre tra.t 
eine plOtzliche scharfe Senkung auf 1,00 L. bzw. 0,90 L. ein, die 
im folgenden Jahve 1904 auf 1,10 L. bzw. 1,00 L. gemildert 
wurde 122). Die Lohne in anderen Zweigen der Textilindustrie, wie 

121) Auf die naheren Einzelheiten dieser Entwicklung und ihrer Ursachen 
wird im folgenden AlJ.schnitt IV ausfiihrlicher eingegangen werden. 

122) Die angegebenen Lohnsatze wurden in dem Unternehmen der Fa. 
Alberto K e I I e r in Villanovetta, Provo Cuneo (Piemont) gezahlt. In anderen 
Gegenden Italiens lagen die LohnverhiUtnisse noch ungiinstiger; so hatten in 
der Haspelei der Fa. Brasini e C. in ForB (Emilia) die Lohne der FilatriCl 
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z. B. in der Baumwollspinnerei, zeigten demgege.nuber fast von 
Jahr zu Jahr eine standige Aufwartsbewegung. 1m Jahre 1872 
standen die Lohne der Baumwollspinnerinnen mit einer durch
schnittlichen LohnhOhe von 0,65 L. noch tief unter den Lohnen 
der Seidenspinnerinnen 123); im Jahre 1890 waren die Lohne in 
beiden Industriezweigen mit 1,20 L. auf gleicher Hohe; wahrend 
dann aber die Lohne in der Seidenhaspelei shtionar blieben und 
am Beginn des neuen Jahrhunderts sogar eine Senkung erfuhren, 
stiegen die Lohne der Baumwollspinnerinnen unter vorubergeh~n
den kleinen Schwankungen auf 1,30 im Jahre 1894, 1,51 L. im 
Jahre 1901, 1,67 L. im Jahre 1903, 1,70L. im Jahre 1905. Diese 
Entwicklung konnte nicht ohne Einflu.B auf die industrielle Ar
beiterschaft bleiben, und tatsachlich ergaben sich auch infolge 
einer starken Abwanderung der Arbeiterinnen zur Baumwoll
industrie erhebliche Schwierigkeiten in der Beschaffung der not
wendigen geeigneten Arbeitskrafte fur die Seidenindustfi.e. 

1m Gegensatz zur Seidenhaspelei begegnen wir in der 
S e ide n z w i r n ere i in der Zeit von 1891 bis 1903 einer Aus
dehnung von 487 auf 523 Betriebe 12'); die Vergleichszahl fur 1876 
fehlt wiederum. Die zunehmende Ausfuhr an gezwirnter Roh-

provette bis 1901 die Rohe von 1,10 L. noch nicht iiberschritten, die Fila
trici di 2. classe erhielten noch bis 1898 nur 0,85 L., dann 0,90 L.; in Siid
italien (Firma Florio e Marra in Villa S. Giovanni, Provo Reggio Calabria) waren 
die Lohne der Filatrici von 1896 bis 1904 auf 1,00 L. stehen geblieben (Ann. 
Stat. 1904 S. 337 f.). Ein Vergleich der Lohnhohen in den verschiedenen 
Landesteilen Italiens untereinander bietet aber, wie schon friiher erwiiJmt, 
Schwierigkeiten, da Nebenvergiitungen in Form von Mittagessen, Wohnung 
usW. in einigen Gegenden in der Seidenindustrie iiblich waren. Die Entwick
lungstendenz der Lohne im Laufe der 1ahrzehnte tritt aber iiberall in g1eichem 
Sinne zutage. Die effektive tagliche Arbeitsdauer betrug dabei in Piemont 
11 Stunden, in Emilien 111/2 Stunden, in Calabrien 12 Stunden. 

123) Vgl. die Lohntabelle der Fa. Cantoni in Castellanza, Provo Mailand; 
Ann. Stat. 1904 S. 342. Bei der Verschiedenheit der Arbeit und den an die 
Arbeiterinnen gestellten Anforderungen sowie auch der Lohnberechnungs
methoden in den behandelten beiden Textilindustriezweigen kann es sich hier 
weniger um einen exakten Vergleich der beiderseitigen Lohnhohen als viel..! 
mehr um die Entwicklungstendenz als Ganzes handeln. Die wesentlich hoheren 
Lohne der mannlichen Arbeitskrafte in der Baumwollspinnerei mussen hier 
natiirlich auBer Betracht bleiben. Die Dauer der taglichen Arbeitszeit in den 
Baumwollspinnereien schwankte je nach der 1ahreszeit zwischen 101/2 und 
12 Stunden (a. a. O. Anm.l). 

124) Stat. industr. Fasc. 37 S. 91; Stat. industr. 1903 II S. 2 ff. 
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seide, wie sie in dieser Zeit durch ihre Trennung von der Aus
fuhr der einfachen Rohseide in der Handelsstatistik festzustellen 
war, hatte also wenigstens zum Teil ihre U rsache in einer indu
striellen Erweiterung dieses Produktionszweiges. Die in der 
Zwirnerei verwendete motorische Kraft ging aber merkwiirdiger
weise von 3064 auf 2952 PS zurfick; auch das Verhaltnis der von 
Dampfmaschinen gelieferten Kraftmengen zu denen der Wasser
kraftmotoren verschob sich zuungunsten der letzteren, wenn auch 
diese noch immer 78 0/0 der gesamten motorischen Kraft lieferten. 
Der Grund ffir diesen Vorgang ist in einer teilweisen A.nderung 
des Standortes der Zwirnerei zu suchen 125); der Rfickgang der 
Gesamtkraftmenge findet aber in technischen Verbesserungen in 
den Betrieben der Zwirnerei seine Erklarung. Urn die motorische 
Kraft besser auszunfitzen, ersetzte man die vielen kleinen Motore 
durch einen einzigen groBen, der den gesamten Betrieb versorgte. 
Demselben Zweck der Raum- und Kraftersparnis diente auch die 
Ersetzung der bisherigen runden Mulinierstiihle durch geradlinige 
nach englischem System oder durch ovale nach franzosischem 
System; zugleich konnte dadurch die Spindelgeschwindigkeit auf 
das Dreifache erhOht werden. Weitere Verboo.serungen wurden an 
den Spul- und Putzmaschinen vorgenommen, auf denen die ein
fache Rohseide von den Strahnen abgewickelt, auf Spulen fiber
tragen und von Unsauberkeiten undFehlern gereinigt wurde, eben
so auch an den Dubliermaschinen, die zur Vereinigung mehrerer 
Rohseidenfaden dienten 126). AIle diese technischen Vervollkomm
nungen der italienischen Zwirnerei zeugen von dem ernsten Be
streben, die Leistungsfahigkeit der Betriebe zu steigern, dte Un
kosten zu vermindern und die Produktion trotz der Ungunst der 
Zeitverhaltnisse rentabel zu erhalten. 

Die statistischen Zahlen fiber den Gesamtbestand an Spin
deln in Italien bieten die Moglichkeit eines Vergleiches mit dem 
Stand der 70 er Jahre. Wie schon friiher vermerkt, war die 
Zahl der Spindeln von 1865 bis 1876 infolge der Auswirkungen 
der Pebrina urn 25 0/0 gesunken; die Ausmerzung der schwachen 
Betriehe und die Konzentration der Erzeugung hatte in der 
Zwirnerei schon damals sofort eingesetzt. Von den im Jahre 1876 

125) Vgl. die zusammenfassende Behandlung der Standortsfrage unter 
der folgenden Nummer dieses Abschnittes. 

126) Stat. industr. Fasc. 37 S. 18. trber die technischen Einzelheiten der 
Seidenzwirnerei und der dabei verwendeten Maschinen vgl. S i I b e r man n 
1&. a. O. I S. 437 ff. 
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vorha.ndenen 2083168 Spindeln waren nhr 12,40/0 au.Ber Betrieb. 
Diese Bewegung setzte sich in der Folgezeit weiter fort. Bis 1891 
ging die Spindelzahl wiederum um 220/0 auf 1 622253 Spindeln 
zuruck, der Grad ihrer Beschiiftigung stieg gleichzeitig auf 
92,5%. Die Statistik des Jahres 1903 verzeichnet wiederum nur 
noch die aktiven Spindeln; mit einer Zahl von 1 666837 Spindeln 
ist nicht nur die Zahl der aktiven Spindeln von 1891 (1501137), 
sondern sogar auch die fruhere Gesamtzahl ubertroffen. Auf den 
einzelnen Betrieb entfielen 1891 3082 aktive Spindeln, 1903 da
gegen 3187 aktive Spindeln; die Zunahme der Produktion ging 
also auch auf eine durchsclmittliche Vergrofierung der Betriebe 
zuruck. In der Statistik fur 1903 wird auch der Bestand der 
Filier- und Zwirnspindeln getrennt angegeben, erstere mit 
961575, letztere mit 705262 Spindeln 121). 

Die Bewegung in der Arbeiterschaft der Zwirnereien zeigt 
iihnlich wie in der Haspelei die doppelte Wirkung der Einschran
kung der industriellen Tatigkeit in der Zeit von 1876 bis 1891 und 
der weitgehenden Ersetzung der menschlichen Arbeitskraft durch 
die Maschine mit erheblich gesteigerter Produktion; di,e Zahl der 
beschaftigten Arbeiter befand sich in standi gem Ruckgang. 1m 
Jahre 1876 wurden in der gesamten Seidenzwirnerei noch 
74352Arbeitskrafte gezahlt, 1891 waren es nur noch 49286 
(=66,3 0/0),1903 sogar nur 47658 (=64,1 0/0) Personen 128). Die 
auf den einzelnen Betrieb im Durchschnitt entfallende Zahl be
trug 1891 noeh 101 Arbeiter, 1903 nur 91 Arbeiter. Da die Zwir
nerei in viel hoherem Mafie als die Haspelei die Verwendung 
von Maschinen an Stelle der Handarbeit ermoglichte, war in 
diesem FaIle die Vermin de rung der durehsehnittlichen Belegschaft 
keineswegs als eine Verkleinerung der einzelnen Betriebe anzu
sehen, sondern sie war nur ein deutliehes Zeichen dafur, wie 

127) Ann. Stat. 1881 S. 614 f.; Stat. industr. Fasc. 37 S. 91; Stat. industr. 
1903 I S. 153 f. Die Filierspindeln dienen der Drehung des einzelnen Roh
seidenfadens (Vorzwirnen, filato) , die Zwirnspindeln dem Zusammenzwirnen 
mehrerer Rohseidenfaden (Nachzwirnen, torto) bei der Herstellung von 
Organsin; vgl. iiber das technische Verfahren der Zwirnerei S i I b e r man n 
a. a. O. In der Anmerkung in der Stat. industr. 1903 I S.I53 f. sind diese 
beiden Arten der Spindeln offenbar miteinander verwechselt worden. - Die 
in der Tabelle der Stat. industr. 1903 I S.I54 angegebene Spindelzahl fiir das 
1ahr 1891 umfaBt nur die aktiven Spindeln, gibt diese aber etwas hBher an 
als die Statistik des 1ahres 1891. • 

128) Ann. Stat. 1881 S. 614 f.; Stat. industr. Fasc. 37 S. 91; Stat. industr. 
1903 II S. 2 ff. 



148 Agrarkrisis in ltalien, ihr EinfluB auf den italienischen Seidenbau. 

stark die italienische Zwirnerei schon im Jahre 1903 zur Mechani
sierung ihrer Arbeit ubergegangen war. 

Von besonderem Interesse ist aber die Zusammensetzung 
dieser Arbeiterschaft in der behandelten Zeit, da gerade die 
Seidenzwirnerei im Jahre 1876 ganz exorbitante Prozentsatze an. 
Kinderarbeit aufzuweisen gehabt hatte. Manner-, Frauen- und 
Kinderarbeit standen sich da.mals im Reiche mit 7,6: 43,5: 48,9 0/0, 
in der Lombardei sogar mit 6,8:37,1:56,1% gegenuber. Hier 
mu.Bte das Kinderschutzgesetz von 1886 einschneidende Verande
rungen hervorrufen. Das genannte prozentuale Verhaltnis stellte 
sich denn auch im Jahre 1891 auf 7,0: 72,6: 20,4 im Reiche, auf 
7,2: 72,1: 20,7 in der Lombardei; im Jahre 1903 hatte sich diese 
Umstellung noch weiter fortgesetzt: 8,4: 73,3: 18,3 im Reiche, 
8,7: 73, 9: 17,5 in der Lombardei. Die Beschaftigung von Kindern 
war also in der Zwirnerei nnch unter die entsprechende Durch
schnittszahl in der Haspelei gesunken 129), die Frauenarbeit war 
in gleichem Ma.Be gestiegen. Nur in der stark zuruckgegangenen 
Industrie Piemonts ist eine Steigerung der Kinderarbeit .£estzu
stell en, die in dem schon fruher erwahnten Bestr·eben der schwa
cheren Betriebe, wenigstens in den gesetzlich weitgesteckten 
Grenzen durch Kinderarbeit die Lohnunkosten moglichst zu 
senken, ihre Erklarung findet. Die Seidenzwirnerei Mittel- und 
Suditaliens war zu Beginn des neuen Jahrhunderts bedeutungs
los. DaB von der lombardischen Industrie aber eine so starke 
Verminderung der Kinderarbeit vorgenommen und als zweckma.Big 
empfunden wurde, erklart sich wiederum aus der technischen Ver
vollkommnung dieser Betriebe; zahlreiche leichtere N ebenarbeiten 
wurden jetzt maschinell erledigt, die groBen Spul- und Putz
maschinen boten eine unvergleichlich hohere Arbeitsleistung, ver
langten aberauch die umsichtige Bedienung erwachsener Per
sonen; auch die gesteigerte Beschaftigung von Mannern in den 
Zwirnereien ist auf den gro.Beren Maschinenpark der Fabriken 
zUrUckzufUhren. 

In der Lohnstatistik der Zwirnereien begegnen wir ungefahr 
gleichen Erscheinungen aus den gleichen Grunden wie in der 
Haspelei. Die Lohne der torcitrici und binatrici waren vom 
Jahre 1871 bis 1875 von 0,98 bzw. 0,92 L. auf 1,08 bzw. 1,04 L. 
pro Tag gestiegen. Bis zum Jahre 1887 erfuhren sie keine Ver
anderungen, wurden dann im Jahre 1888 auf 1,30 bzw. 1,15 L. er-

129) VgJ. wiederum S.l35 Anm.103. 
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hoht, blieben wiederum unverandert bis zum Jahre 1903 - fur 
die binatrici seit 1895 nur 1,12 L. -, sanken in diesem Jahre auf 
1,10 bzw. 1,00 L. und stiegen im folgenden Jahre auf 1,20 bzw. 
1,10 L.130). Die Lohne der Kinder schwankten nach Alter und 
Beschaftigungsart im Jahre 1901 zwischen 1,00-0,50 L.131). 
Wenn die Lohne in den Zwirnereien jetzt auch diejenigen in den 
Haspeleien etwas uberstiegen, so blieb dennoch das erwahnte Mifi
verhaltnis zu den Lohnen in den Baumwollfabriken auch hier be
stehen und damit auch dieselbe Gefahr fur die Beschaffung eines 
vollwertigen N achwuchses in der Arbeiterschaft. 

Der einzige Zweig der Seidenindustrie, der aus dem Ober, 
gang Italiens zum Schutzzollsystem grofien Nutzen zu ziehen ver
mochte, war die Web ere i; sie befand sich daher auch s'eit den 
70er J ahren in schnellem Aufschwung, der nach dem lnkrafttreten 
der Hochschutzzolle vom Jahre 1887 sich noch wesentlich be
schleunigte. Die Exportstatistik fur Seidengewebe aller Art gab 
schon ein eindrucksvolles Bild dieser Entwicklung; die Zahlen 
der lndustriestatistik sind nicht minder bedeutungsvoll. Die Be
triebe vermehrten sich zwar von 1891 bis 1903 - fur das Jahr 
1876 fehlt wiederum die entsprechende Angabe - nur von 179 
auf 197 Webereien, in derselben Zeit stieg aber die Menge der 
verwendeten motorischen Kraft von 716 auf 1752 PS 132). 

Von den vorhandenen Websttihlen werden in den Statistiken 
von 1891 und 1903 nur die im Gebrauch befindlichen verzeichnet, 
die daher auch hier nur zu berucksichtigen sind. 1m Jahre 1876 
wurden in ganz Italien nur 7839 Webstuhle gezahlt, von denen 
7394 (= 940/0) Handwebstuhle und nur 445 mechanische Web
stuhle waren. Funfzehn Jahre spater war die Gesamtzahl auf 
13 115 Websttihle gestiegen, die Zahl der mechanischen Web
stuhle hatte aber verhaltnismafiig viel starker zugenommen; die 
Seidenweberei mechanisierte ihre Tatigkeit. 2535 mechanischen 

13.0) Diese Lohnsatze sind wiederum den Tabellen der Firma Alberto 
Keller in Villanovetta, Provo Cuneo (Piemont) entnommen; vgl. Ann. Stat. 
1904 S.337. Die binatrici arbeiteten aber auf Akkord, ihr 10hn war im Friih
ling und Sommer hOher, im Herbst und Winter niedriger als der angegebene 
Durchschnittssatz. Die Arbeitszeit war die gleiche wie in der Haspelei. 

131) Vgl. die Lohntabelle der Firma Pietro Gavazzi in Valmadrera, Provo 
Como (Ann. Stat. 1904 S.338). Kinder unter 12 Jahren arbeiteten taglich 
6 Stunden. 

132) Stat. industr. Fasc. 37 S. 102 f.; Stat. industr. 1903 II S. 2 ff. 
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Webstfihlen (= 19,30/0) standen jetzt 8985 einfache und 1595 Jac
quard-Handwebsttihle gegenfiber. Die weitere Entwicklung zeigt 
wiederum vor aHem eine Vermehrung der mechanischen .Web
stfihle. 1m Jahre 1903 war die Gesamtzahl auf 18817 Webstfihle 
angewachsen, die Zahl der mechanischen Websttihle auf 7616 
(= 40,5 % ), diejenige der einfachen Handwebsttihle auf 9746; die 
Zahl der Jacquardwebsttihle war auf 1455 gesunken 133). Die 
durchschnittliche Anzahl der Websttihle, die auf einen Betrieb 
entfallen wfirde, festzustellen, ist wertlos, da die Arbeitsleistung 
der einzelnen Webstuhlarten sehr verschieden ist und diese sich 
in den einzelnen Fabriken auch selten in entspr·echend prozen
tualem Verhaltnis gemischt vorfinden wiirden. 

Will man jedoch die gesteigerte Leistungsfahigkeit der 
italienischen Seidenweberei voll erkennen, so ist die verschiedene 
Arbeitsleistung der mechanischen und Handwebsttihle genauer in 
Betracht zu ziehen. Der mechanische Webstuhl erzeugt in gleicher 
Zeit annahernd die dreifache Menge von Gewebe gegenfiber dem 
Handwebstuhl; es kommt hinzu, daB die mechanischen Websttihle 
nach der Statistik durchschnittlich mehr Arbeitstage im Jahre 
aufweisen als die Handwebstfihle. Zieht man diese Tatsachen in 
Betracht, so ergibt sich eine men g en m a 13 i g e Leistungssteige
rung der Seidenweberei von 1876 bis 1891 um 108 % , bis 1903 
sogar um 290 % 134). Der Anteil der mechanischen Webstfihle an 
der Gesamtleistung betrug im Jahre 1876 erst 150/0, im Jahr~ 
1891 schon 390/0, im Jahre 1903 bereits 67 % • Allerdings ist mit 
dieser quantitativen Produktion der einzelnen Webstuhlarten noch 
nichts fiber die Qualitat der verschiedenen Erzeugnisse g·esagt; 
in dies em letzteren Punkte liegen die Verhaltnisse gerade umge
kehrt. Nach einer Aufstellung aus dem Jahre 1890 war der durch
schnittliche Wert eines Meters Gewebe, das auf einem mecha
nischen Webstuhl hergestellt worden war, auf 1,25 L. geschatzt; 
der entsprechende Wert betrug dagegen bei einem einfachen Hand
webstuhl 4,50 L., bei einem Jacquardwebstuhl 5 L., bei einem 

133) Ann. Stat. 1881 S. 614 f.; Stat. industr. Fasc.37 S. 102 f.; Stat. 
industr. 1903 I S.154. Die Webstiihle der Hausindustrie sind bei den oben 
wiedergegebenen Zahlen nicht beriic~sichtigt. Da in der Statistik ffir 1891 
viele der bestimmt zur Hausindustrie gehiirenden Webstiihle in der Tabelle 
nicht als solche gekennzeichnet sind - so war z. B. die Seidenweberei 
Liguriens fast ausschliefilich Hausgewerbe (vgl. Stat. industr. 1903 II 
S.4(0) -, so wurden im Text fiir das Jahr 1891 die diesbeziiglichen Angaben 
in der Stat. industr. 1903 I benutzt. 

1S') Stat. industr. Fasc.37 S.30; Stat. industr. 1903 I S.155. 
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Handwebstuhl fur Samt- und Pluschstoffe 12 L.135). Halt man 
diese Berechnung mit der Tatsache der schnell en Vermehrung 
der mechanischen Webstuhle und der Vermin de rung der Hand
webstuhle zusammen, so sieht man, daB die italienische Seiden
weberei zur billigen und auch qualitativ geringwertigeren Massen
produktion ubergegangen war, wahrend die eigentliche Qualitats
arbeit einen leichten Ruckgang erlitten hatte. Die steigende 
Ausfuhr von Seidengeweben minderer oder mittlerer Qualitat bei 
standiger Einfuhr wertvoller Seidengewebe haben wir schon fruher 
nach der Handelsstatistik fur Seidengewebe festgestellt. 

Auf mechanischen Webstuhlen wurden vor aHem glatte Ge
webe (z. B. Stoffe fur Schirme), Atlasstoffe, die in Stiicken ge
fti.rbt wurden, Futterstoffe usw. hergestellt; dagegen benutzte 
man zur Herstellung gemusterter Kleider- und Krawattenstoffe 
Handwebstuhle, da diese Stoffarten sich nach der schnell wech
selnden Mode zu rich ten hatten und daher haufige Anderungen 
in den Entwurfen und an den Webstuhlen erforderten. Gleiches 
galt fur die Anfertigung von Damast- und Brokatgeweben, von 
gemusterten Atlasstoffen, von gold- und silberdurchwirkten 
Seidenstoffen fur M6bel- und Wandbekleidung, fur Wagen, 
Kirchenparamente usw.; ferner auch fur die Herstellung von 
Samt- und Pluschstoffen, die vor allem in der Hausindustrie ge
arbeitet wurden 136). Auf den Stand der letzteren ist gleich noch 
naher einzugehen. 

Die Arbeiterschaft in der Seidenindustrie wuchs mit zu
nehmender Ausdehnung der Industrie, aber nicht in dems-elben 
prozentualen Verhaltnis wie die Anzahl der Webstuhle. Die Ver
mehrung der letzteren bezog sich fast ausschliefilich, wie wir 
sahen, auf die mechanischen Webstuhle; diese bedurfen aber zu 
ihrer Bedienung einer wesentlich geringeren Zahl von Arbeits
kraften als die Handwebstuhle, die im Jahre 1876 die weit uber
wiegende Mehrheit ausmachten. Somit mu.6te auch die Zunahme 
der Arbeiterschaft relativ zuruckbleiben. 1m Jahre 1876 wurden 
14664 Arbeitskrafte gezahlt, 1891 waren es 20214, 1903 
29913 Personen 137). Ihre Zahl war also im Vergleich zu der von 

135) Stat. industr. Fasc.37 S.30. Nach dieser Aufstellung wiirden dann 
auch von der Gesamterzeugung an Seidengeweben im lahre 1890 w e r t -
mil. Big nnr 16 % auf die Erzeugnisse der mechanischen Webstiihle, dagegen 
84 0/0 auf die Erzeugnisse der Handwebstiihle entfallen. 

186) Stat. industr. Fasc. 37 S. 30 f. 
187) Ann. Stat. 1881 S. 614 f.; Stat. industr. Fasc. 37 S. 102 f.; Stat. 

industr. 1903 II S. 2 ff. 
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der Seidenhalbfabrikation beschaftigten Arbeiterschaft noch recht 
gering. Die Kinderarbeit trat von jeher in diesem Industfi.ezweig 
hinter der Arbeit der Erwachsenen stark zuruck, erfuhr aber gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts noch eine weitere Verminderung; da
gegen war die Mannerarbeit in der Weberei stark vertreten. 
Von 100 Arbeitskraften entfielen im Jahre 1876 35,5 auf di~ 
Manner, 47,0 auf die Frauen, 17,5 auf die Kinder; im Jahre 
1891 stand dieses prozentuale Verhaltnis wie 36,5: 45,2: 18,3, im 
Jahre 1903 wie 33,1: 52,8: 14,1. Diese Prozentzahlen fur die 
Verhiiltnisse im gesamten Konigreiche entsprachen ungdahr auch 
der Lage im Hauptgebiet der italienischen Seidenweberei, in der 
Lombardei; die vorwiegende Einfuhrung mechanischer Websttihle, 
an denen die Kinder nicht in gleichem MaBe wie an Handweb
sttihlen Verwendung finden konnten, hatte den Umfang der Kin
derarbeit hier stark eingeschrankt. Der leichte Ruckgang der 
Mannerarbeit und das Steigen der Frauenarbeit war wieder auf 
das Bestreben zuruckzufuhren, die Lohnunkosten der Betriebe 
moglichst zu senken. Demselben Bestreben war aoor- auch die be
merkenswerte Erscheinung zuzuschreiben, daB in einigen Gegen
den, in denen die Benutzung von Handwebsttihlen noch stark 
vertreten oder gar ausschlieBlich war, die Kinderarbeit ganz 
wesentlich anstieg; hier wurden wiederum, wie wir es schon bei 
der Haspelei und Zwirnerei beobachten konnten, unter dem wirt
schaftlichen Druck der Zeit die Moglichkeiten, die das Kinder
schutzgesetz der Verwendung von Kindern in Fabrikbetrieben ge
lassen hatte, weitgehend ausgenutzt138). So zeigte Pie mont ein 
Anwachsen der Kinderarbeit in der Zeit von 1876 bis 1903 von 
15,3 auf 27,40/0, Camp ani en von 17 auf 220/0; die wenigen Be
triebe in Toscana und Calabrien beschaftigten sogar zu 34,7 bzw. 
37,5 0/0 Kinder; doch wollen diese Zahlen fur das Gesamtbild 
wenig bedeuten. 

Uber die Entlohnung der Arbeiter in den Seidenwebereien 
liegen leider nur sehr unvollstiindige Nachrichten vor. In der 
Gegend von Como wurden im Jahre 1874 den Manner 3 L., den 
Frauen 2 L. gezahlt; diese Lohnsatze waren damals gunstiger als 
die entsprechenden in der Baumwollweber,ei139). Fur die Jahre 
1891-1893 liegen nur Mitteilungen aus Suditalien vor; dort ver
dienten geschickte Seidenweber in Akkordarbeit taglich durch-

13S) Vgl. wiederum 8.135 Anm.103. 
139) Contribuzione per um statistica delle mercedi S.19 bzw. S. 10 f. 
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schnittlich 5,40 L., die Frauen teils im Akkord-, teils lim Tage
lohn durchschnittlich 0,90 bis 1,55 L.; doch handelte es sich bei 
der Frauenarbeit nur urn Hilfsarbeiten als Seidenspulerinnen oder 
Anschererinnen 140). Ein Vergleich mit den Lohnen in siiditalie
nischen. Baumwollwebereien scheint auch urn diese Zeit noch zu
gunsten der Seidenweber auszufallen ; Frauen, die in Akkordarbeit 
sogar als Weberinnen in den Baumwollfabriken tatig waren, er
reichten dennoch nur einen durchschnittlichen Tagesverdienst von 
1,40 L.l41). Doch diirfte dieser Vergleich nur mit groBem Vor
behalte hinsichtlich der verschiedenen Anforderungen an die Ge
schicklichkeit der Arbeiterinnen u:nd bezuglich verschiedener 
Lohnberechnungsmethoden und sonstiger Einrichtungen in den 
beiden Industrien vorzunehmen sein. 

N eben der bisher behandelten Seidenweberei, die sich in 
Fabrikbetrieben konzentrierte, fand sich in Italien aber auch noch 
cine nicht unbetrachtliche H a u sin d u s t r ie, die sich so gar 
unter den ungiinstigen wirtschaftlichen Verhaltnissen in den letz
ten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erfolgreich behaupten 
konnte. Nach der Statistik des Jahres 1876 wurden in der Haus
industrie 1480 Webstiihle gezahlt, die der Seidenweberei dien
ten 142). In dieser Zahlung fehlten aber Mitteilungen aus einem 
der wichtigsten Gebiete des Reiches, aus Como; ebenso auch aus 
den Provinzen Livorno und Sondrio 143). 1250 Webstiihle befanden 
sich allein in Ligurien; die iibrigen verteilten sich auf die Lom
bardei, Campanien, Calabrien und Sizilien. 1m Jahre 1903 betrug 
die Zahl der hausindustriellen Webstiihle 1942, doch diirfte die Zu-

140) Ann. Stat. 1892 S. 475; Ann. Stat. 1895 S. 467: Firma Offritelli 
Pascal e C. in San Leucio, Provo Caserta (Campanien). - Da die lohnstatis
tischen Angaben, die der amtlichen Direzione generale della statistica von den 
Eigentiimern oder Direktoren der befragten Unternehmungen zugingen, oft 
recht liickenhaft und zur Veriiffentlichung in statistischen Tabellen unbrauch
bar waren, so war die amtliche Statistik gezwungen, sich in ihrer Veriiffent
lichung auf die hinreichend vollstandigen Berichte zu beschranken, auch wenn 
diese nicht von den wichtigeren Unternehmungen des betreffenden Industrie
zweiges stammten (vgl. Ann. Stat. 1904 S.313 Avvertenze preliminari). So 
ist auch in unserem obigen Falle eine Beurteilung der spateren Verhaitnisse, 
in der wichtigen oberitalienischen Seidenweberei nicht mehr miiglich. Fiir 
die Zeit von 1903 enthalten die Lohntabellen der amtlichen lahrbiicher iiber
haupt keine Angaben mehr iiber die Seidenweberei. 

141) Ann. Stat. 1892 S. 481; Baumwollweberei Giovanni Costantino in 
.Bari (Apulien). 

142) Ann. Stat. 1881 S. 614 f. Tav. V. 
143) Ellena a. a. O. S. 100. 

Tam b 0 r, Seidenbau. 11 
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nahme gegenuber der fruheren Zii.hlung wohl nur auf cine v<>H
standigere Erfassung des Objektes zuruckzufuhren sein 1"). tiber 
die Anzahl der Tage im Jahre, an denen sie in Tatigkeit waren, 
sowie uber die GroBe ihrer Produktion ist nichts Genaues bekannt. 
Fast zwei Drittel dieser Webstuhle fan den sich in Ligurien, vor 
aHem in den Gemeinden Zoagli und Ohiavari; auch Oampanien 
und Umbrien wiesen eine starken Hausindustrie auf. Bei d1esen 
Webstuhlen handelte es sich fast durchweg urn einfache Hand
websttihle. In der Provinz Genua wurden im Hausgewerbe Samt
stoffe aus reiner Seide oder mit BaumwollschuB hergestellt, in 
Umbrien Posamentierwaren, in Oaserta und Neapel ScharpelJ1, 
Bander, Damaststoffe, Taschentucher und Mutzen, in der Provinz 
Messina Sieb- und Beuteltucher. In einigen Gegenden arbei
teten die Handwerker aueh auf Reehnung groBerer Unternehmun
gen. Naeh der Volkszii.hlung vom 10. Februar 1901 bezeichneten 
sich 2333 Personen (401 Manner, 1932 Frauen) aLs selbstandige 
Handwerker in der Seidenweberei; 435 Personen (74 Manner, 
361 Frauen) betrieben sie als Nebenerw'erb im eigenen Hause. Zu 
dieser Gesamtzahl von 2768 Seidenwebern im Hausgewerbekamen 
noeh 4924 Person en, die die Seidenspinnerei teils lim Hauptberuf 
(2372 Personen), teils als Nebenerwerb (2552 Personen) be
trieben; von diesen waren tiber 90 0/0 Frauen. Abgesehen von der 
Produktion von Samtstoffen in Ligurien hatte aber das gesamte 
Hausgewerbe in Italien neben der eigentliehen Industrie nur slehr 
geringe Bedeutung. 

Ein junger Zweig der italienischen Seidenindustrie, der durch 
besonderen Schutz im Zolltarif von 1887 in seiner Entwicklung 
gefordert werden sollte, war die Flo ret tin d u s t ri e; ein Aus
fuhrzoll auf Seidenabfalle sollte das Material zur Verarbeitung 
im Lande zuruekhalten; andrerseits war die Einfuhr zollfrei. Der 
Erfolg dieser MaBnahmen hielt sieh, wie wir gesehen haben, in 
recht engen Grenzen. Fur die Feststellung der industriellen Ent
wieklung der Florettindustrie bieten die Statistiken leider nur 
sehr ungenugende Unterlagen. Naeh den Mitteilungen Elle
n a s 1'5) uber den Stand dieses Industriezweiges im Jahre 1876 

144) Stat. industr. 1903 I S. 158 f., II S. 398 ff. - Die Statistik fur das 
lahr 1891 gibt nur 345 Web.stiihle im Hausgewerbe an; diese Zahl ist ofIen
bar faIsch, da sich bei Bezirken wie Ligurien und Campanien, in den en das 
Hausgewerbe verhiHtnismaBig stark vertreten war, keine entsproohenden An
gaben in der Statistik finden (vgl. Stat. industr. Fasc.37 S. 102 f.). 

145) Ellena a. a. O. S. 49. 
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befanden sich gro.Bere Betriebe nur in J·esi (Marken), Novara, 
Meina (Piemont) und Zuglian0 (Venetien). Diese wurden spater, 
um gegenseitige Konkurrenz zu vermeiden, in der Societa per la 
filatura dei cascami di seta in Mailand fusioniert. Es entstanden 
aber auch noch weitere Unternehmungen zur Verarbeitung der 
Seidenabfalle in Oberitalien 146). Die Statistik von 1891 zahlt 17 
Betriebe, diejenige von 1903 30 Betriebe auf; zwei Drittel der 
letzteren lagen in cler Lombardei, die ubrigen in Piemont, Vene
tien, in den Marken und zwei, wenn auch sehr kleine Betriebe 
sogar in Calabrien 147), doch handelt es sich bei den lombardischen 
Betrieben nach Maschinenkraft und Arbeiterzahl um Betriebe von 
durchschnittlich geringerem Umfange, wahrend die wenigen Be
triebe Venetiens und Piemonts eine bedeutende Gro.Be besa.Ben. Die 
verwendete motorische Kraft war von 1070 PS im Jahre 1876 
auf 3084 PS im Jahre 1903 gestiegen. Die Zahl der vorhandenen 
SpindeIn betmg 27104 im Jahre 1876, davon waren 91,6% im 
Gebrauch; 1891 wurden 34012 Spindeln gezahlt, der Prozent
satz ihrer Aktivitat war am 99,1 0/0 gewachsen. Fur das Jahr 
1903 fehlt leider die entsprechende Vergleichszahl. Andrerseits 
wurden im Jahre 1891 339 Krempelmaschinen festgestellt - in 
der Statistik von 1876 fehlt hierful' eine Angabe -, im Jahre 1903 
waren es 602 Maschinen 148). Ell e n a schatzte die Zah'l del' in der 
Florettindustrie beschaftigten Personen auf ungefahr 9000 Ar
beitskrafte, wahrend in der AbfaUspinnerei allein nach der Sta
tistik von 1876 nur 1880 Personen beschaftigt waren. Die beiden 
folgenden Statistiken von 1891 und 1903 geben fur diesen In
dustriezweig als Gesamtarbeiterschaft 3465 bzw. 4802 Personen 
an 149). Die Schatzung Ellenas durfte also den tatsachlichen Um
fang der Beschaftigrung wesentlich uberschatzt haben; allerdings 
hatte aUlch in diesem FaIle, in dem die Maschinenarbeit cine be
sondere Rolle spielte, die Handarbeit nicht im gleichen Verhaltnis 
wie die Maschinenzahl zugenommen. Die Zusammensetzung der 

146) Stat. industr. Fasc. 37 S. 25 f. 
147) Stat. industr. Fasc. 37 S. 94; Stat. industr. 1903 II S. 2 ff. 
148) Stat. industr. 1903 I S.l54. - Die entsprechende Tabelle auf 

S. 157 zeigt leider wieder die iiblichen Ungenauigkeiten; so verzeichnet sie 
fUr Tosea.na nicht weniger als 120 Krempelmaschinen, obwohl nach der ana
lytischen Aufstellung in Teil II S. 2 if. (vgl. auch Teil III S.74) in dies em 
Bezirk kein einziger Betrieb dieser Art bestand. Auch die iibrigen Zahlen er
scheinen in ihrer Verteilung auf die in Frage kommenden Bezirke nicht sehr 
wahrscheinlich. 

149) Stat. industr. Fasc. 37 S. 94; Stat. industr. 1903 II S. 2 ff. 
11* 
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Arbeiterschaft zeigte wiederum einen hohen Prozentsatz an Kin
derarbeit, der gegen Ende des Jahrhunderts sogar gewachsen war; 
1891: 10,60/0, 1903: 17,6% ; aber auch hier war zu beobachten, 
daB nicht in der industriellen Lombardei, sondern in den wirt
schaftlich schwacheren Gebieten Piemonts und Venetiens diese Zu
nahme der Kinderarbeit erfolgte; in Piemont stieg sie in dem an
gegebenen Zeitraum von 13,9 auf 41,3 0/0, in Venetien von 2,8 auf 
80/0. Der Grund fur diese Erscheinung diirfte wiederum der 
gleiche sein, den wir schon bei ahnlichen Tatsachen in den anderen 
Industriezweigen anfuhrten, das Bestreben, die Lohnunkosten 
moglichst zu senken, soweit es das Gesetz zulie.B; zugleich ver
minderte sich in Piemont die Frauenarbeit, in Venetien die Be
schaftigung der Manner. In der Lombardei sank dagegen die 
Mannerarbeit fast ausschlie.Blich zugunsten der Frauenarbeit. 1m 
ganzen zeigte zwar die italienische Florettindustrie einen gewissen 
Aufschwung im Laufe des letzten Viertels des 19. Jahrh11nderts, 
doch blieb ihr Umfang und ihre Produktion auch fernerhin noch 
recht beschrankt im Verhaltnis zu der gleichen Industrie anderer 
Lander. 

o. Der Standort der itaUenlschen Seldenindustrie. 

Wenn auch zur Zeit der Grtindung des italienischen KBnig
reiches die Verarbeitl1ng der einheimischen Seide wohl das ein
zige italienische Gewerbe war, das in seiner Struktur schon indu
strielle Merkmale an sich trug, so war es doch noch von einem 
Aufbau als eigentliche Industrie im engeren Sinne weit entfernt. 
Selbst die folgenden zwei J ahrzehnte brachten nur eine gewisse 
LoslBsung der Zwirnerei vom Seidenbau und ihre Konzentration 
in grBfieren Betrieben mit einer maschinellen Einrichtung und 
einer Produktion, die tiber das rein Handwerksma.Bige hinaus
ging; die Haspelei blieb dagegen noch in engster Verbind\llIlg mit 
dem Seidenbau und wurde teils in den Hausern der Seidenzuchter 
selbst, teils in unzahligen kleineren Betrieben an den Orten der 
Kokonmarkte und ihrer Umgebung vollzogen. Die Weberei kam 
in ihrem geringen Umfange tiberhaupt nicht wesentlich in Be
tracht. Soweit man in dies em Zeitabschnitt von einem Stand
o r t der italienischen Seidenindustrie reden konnte, war fur diesen 
nur der einheimische Rohstoff und das Ma.B seiner Produktion 
in den einzelnen Landesteilen Italiens entscheidend. 
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In dem letzten Viertel des 19. J ahrhunderts trat hierin aber 
eine entseheidende Anderung ein. Schon die Kokonproduktion 
selbst verlor besonders infolge der bekannten Vorgange in der ita
lienisehen Landwirtsehaft ihren Charakter als allgemeine tradi
tionelle Betatigung des gesamten Volkes in allen Landesteilen und 
konzentrierte sieh vorwiegend auf jene Gebiete, die einerseits 
dureh die Eigenart des Bodens und die damit zusammenhangende 
gute Besehaffenheit der Maulbeerblatter als Raupenfutter sowie 
dureh gesundes Klima der Raupenzueht besonders giinstig waren, 
dann aber aueh eine so starke Bevolkerungsdichte aufwiesen, dafi 
die notige Handarbeit arreh bei geringem Gewinn an der Kokon
ernte und dadureh geringem Entgelt fur die geleistete Arbeit in 
ausreiehendem Mafie zur Verfiigung stand. W 0 diese Bedingungen 
nieht oder nur unvollkommen erfullt waren, wendete man sieh 
landwirtsehaftliehen Betatigungen zu, die grofieren wirtsehaft
lichen Gewinn und rationellere Verwendung der vorhandenen Ar
beitskraft verspraehen. Da Veranderungen in der Landwirtsehaft 
nur langsam vor sieh zu gehen pflegen, so gesehah aueh diese Um
stellung grofienteils nur sehrittweise; andrerseits fuhrte aber der 
beharrliche Zug im landwirtsehaftliehen Betriebe dahin, dafi diese 
Umstellung, soweit sie vorgenommen worden war, aueh dureh 
starke Riiekschlage in den neuen Kulturen nieht wieder riiek
gangig gemaeht wurde, sondern dafi der neue Charakter der italie
nisehen Agrarproduktion erhalten blieb. Damit hatte der italie
nisehe Seidenbau, wenn er auch in den meisten Landesteilen nieht 
vollig unterging, in seiner Hauptproduktion eine raumlieh schar
fere Abgrenzung erfahren, als er sie je besaB, und aIle Bemii
hungen in der Folgezeit, ihm wieder eine allgemeine Verbreitung 
zu versehaffen, solI ten sich als fruehtlos erweisen. Die dureh
schnittliehe Kokonproduktion der Jahre 1901-1905 mit 52,4 Mill. 
kg stammte zu 83,6 0/0 aus den oberitalienischen Gebieten, unter 
denen die Lombardei mit 37,1 0/0 den unbestrittenen Vorrang be
safi; Mittelitalien mit 9,8 % und Siiditalien einsehliefilieh del' 
Inseln mit 6,6 % lieferten nur verhaltnismafiig geringe 
Mengen 150); aber aueh in diesen Landesteilen traten einerseits die 
Marken, andrerseits Calabrien mit ihrer Produktion starker her
vor. Diese Fixierung des Standortes des italienischen Seiden
baues ist notwendig, um den Standort der italienisehen Seiden
industrie in ihren einzelnen Zweigen zu verstehen. 

160) Ann. Stat. 1905-1907 S.404. 
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Das Seidengewerbe hatte sich in dem behandelten Zeit
abschnitt zur eigentlichen Industrie entwickelt. Die Seiden
haspelei war nicht mehr landwirtschaftlicher N ebenbetrieb, son
dern selbstandige Industrie mit enger Anlehnung an die industriell 
schon fortgeschrittenere Zwirnerei. Die Weberei war in ihrem 
neuen Aufschwung ganz Industrie, und selbst soweit das Haus
gewerbe noch bestand, erhielt es gro.Btenteils den Charakter des 
Verlagssystems. Somit ist der Beginn des 20. J ahrhunderts der 
Zeitpunkt, in dem der Standort der Seidenindustrie nach seinen 
Grunden gepruft werden kann. Die Entwicklung des Gewerbes 
zur Industrie hatte einen gewissen Abschlu.B erreicht; soweit die 
Industrie aber auf der einheimischen Rohstoffproduktion beruhte 
und diese fur den Standort der Industrie von Bedeutung war, bot 
auch die urn dieselbe Zeit abgeschlossene Veranderung in der 
raumlichen Ausdehnung des italienischen Seidenbaues ein hin
reichend klares Bild, urn die Bedeutung der Rohstofforientierung 
in der Wahl des industriellen Standortes deutlich zu erkennen. 

Die italienische Seidenhaspelei verwendete in der Zeit 
von 1901 bis 1905 noch fur 82,20/0 ihrer Gesamterzeugung an 
Rohseide die einheimischen Kokons 161). Die Einfruhr auslan
discher Kokons vollzog sich zum uberwiegenden Teile von Mar
seille uber die franzosische Grenze und traf hier auf jene Bezirke, 
die auch nach dem Stande der einheimischen Rohstoffproduktion 
an der Spitze standen; einen besonderen Einflu.B auf den Stand
ort der Haspelei hatte also diese Einfuhr nicht. Der Standort der 
Haspeleien ware demnach in den Zentren der einheimischen 
Kokonproduktion zu suchen. Wo der Seidenbau noch die notige 
billige Handarbeit fand, stand diese im gleichen Ma.Be auch del' 
Haspelei zur Verfugung, die bei geringer Verwendung von Ma
schinen vor aHem aud: geschickte und erfahrene Handarbeit an
gewiesen war. Rohstoff- und Arbeitsorientierung deckten sich 
also in dies em FaIle; besonders tief eingewurzelte Tradition, die 
selbst den krisenvollen Schwankungen der vergangenen Jahr
zehnte widerstanden hatte, burgte fur Qll:alitat und Gewissen
haftigkeit der Arbeitsleistung. Gegenuber dem mit minderwer
tigen Abfallen belasteten Transport von Kokons in e.ntferntere 
Gegenden bot die Versendung der gehaspelten Rohseide mit ge-

151) Vgl. Tabelle IV im Anhang. 
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ringem Volumen und hohem Wert bedeutende Vorteile. Andrer
seits verlangte aber auch der rationelle Betdeb der Haspeleien mit 
vielen Dampfbecken und voll ausgenutzter motorischer Krafteine 
Zusammenziehung der Haspelbetriebe in bestimmten Mittel
punkten des Rohstoffgebietes; die Kosten des Kokontransportes 
auf geringere Entfernungen wurden durch eine rationelle Abhas
pelung bei wei tern aufgewogen. 

Diesen Uberlegungen entspricht auch das Bild der Sta
tistik 162). Betrachtet man die Verteilung der vorhandenen Has
peleien uber das Reich, so ist sofort festzustellen, dafi dies,e In
dustrie sich keineswegs auf einen bestimmten Landesteil, etwa 
auf die Lombardei, vollig zusammengezogen hatte, sondern sich 
in allen Landesteilen vorfand; eine Berechnung des Anteils der 
einzelnen Gebiete an der Industrie (Zahl der aktiven Haspel
becken und der beschaftigten Personen) zeigt aber zugleich eine 
fast ganzliche Ubereinstimmung dieses jeweiligen Anteils mit 
jenem Teil der gesamte'll einheimischen Kokonproduktion, der auf 
dasselbe Gebiet entfiel 163). Dabei lag die industri,elle Anteilszahl 
Oberitaliens etwas hOher, da der oberitalie'llischen Haspelei vor 
allem die auslandische Kokoneinfuhr zugute kam. Stellte sich 
der prozentuale Anteil an der Kokonproduktion Italiens in den 
Jahre'll 1901-1905 fur Ober-, Mittel- und Suditalien auf 83,6 
: 9,8: 6,6 0/0, so ·ergaben sich fur die Anteile an den aktiven 
Haspelbecken 88,4: 7,6: 4,00/0, an der Zahl der in den Haspe
leien beschaftigten Arbeitskrafte 85,4: 8,7: 5,90/0. Der Zusam
menhang der Haspelei mit den Rohstoffgebieten ist also offen
sichtlich. 

Innerhalb dieser umfassenden Landesteile zeigte sich aber 
das deutliche Bestreben, die Verarbeitung der Kokons in den 
Hauptzentren der Rohstoffproduktion, die naturgemafi uber die 
grofiten und fortgeschrittensten Betriebe verfugten, zu konzen-

152) Ann. Stat. 1881 S. 614 f.; Stat. industr. Fasc. 37 S. 74 ff.; Stat. 
industr. 1903 I S.157, II S. 2 ff. 

153) Eine ausschliefiliche Heranziehung der einfachen Zahl der Bet r i e b e 
in den einzelnen Landesteilen wiirde ein falsches Bild ergeben; so befande'll. 
sich im Jahre 1903 in Oberitalien nur 68 0/0 aller Haspelbetriebe, in Mittelitalien 
dagegen 25,8 0/0; wahrend aber in Oberitalien jede Haspelei durchBchnittlich 
69 Raspelbecken mit 100 PerBonen beschaftigte, verfiigten die Haspeleien 
in Toscana nur iiber 29 Becken mit 35 Arbeitern, die noch zahlreicheren 
Raspeleien in den Marken sogar nur iiber 10 Becken mit 23 Arbeitern im 
DurchBchnitt. Die Zahl der Betriebe allein besagt also noch nichts iiber die 
1:atsachliche Bedeutung der Haspelei in den einzelnen Landesteilen. 
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trieren. In Oberitalien war es die Lombardei, die zwar nur 44,4 0/0 

der oberitalienischen Kokonproduktion lieferte, dagegen von den 
in oberitalienischen Betrieben befindlichen aktiven Haspelbecken 
und Arbeitern 67,1 bzw. 66,8 0/0 umfa.Bte. Andrerseits stellte sich 
der entsprechende Anteil an der Kokonproduktion in Piemont 
auf 22,10j0, in Venetien auf 24,7 0/0, in Emilien auf 8,80/0; dem
gegeniiber der Anteil an den aktiven Haspelbecken bzw. der Ar
beiterschaft in Piemont auf 14,6 bzw. 13,60/0, in Venetien auf 
16,9 bzw. 17,5 0/0, in Emilien auf 1,3 bzw. 2,1 0/0. Vergleicht man 
diese Zahlen des prozentualen Verhaltnisses im oberitali@ischen 
Industriebestande von 1903 mit denen der Statistiken von 1876 
und 1891, so tritt auch hierbei die allmah.liche Zentralisierung 
der Haspelei in der Lombardei zutage; ihr Anteil an den aktiven 
Haspelbecken wuchs von 58,2 0/0 auf 64,6 0/0 und 67,1 0/0, ihre 
Arbeiterschaft von 57,8 0/0 auf 65,4 0/0 und 66,80/0. Entsprechend 
fielen die Anteilssatze von Piemont und Emilien; nur in Venetien 
zeigte sich eine kleine industrielle Steigerung, die wohl auf die 
nach starkem Riickgange wieder neu auflebende Seidenzucht in 
den 90er J ahren zuruckzufiihren war. In Mittelitalien nahm zwar 
die Zahl der Haspeleien und ihrer Arbeiter in den Marken pro
zentual zu, der Anteil an den Haspelbecken aber ab; in dies em 
Teile Italiens richtete sich das Zentralisierungsbestreben auf 
Toscana, dessen Betriebe an Za.hl geringer, aber dafur moderner 
und leistungsfahiger waren. Toscanas Anteil (einschlie.Blich La.
tium) an der durchschnittlichen mittelitalienischen Kokonproduk
tion 1901-1905 belief sich nur auf 45,00j0, derjenige der Marken 
und Umbriens auf 55 0/0; dagegen beschaftigten Toscana und La
tium 164) im Jahre 1903 55,20/0 aller aktiven Haspelbecken Mittel
italiens, die Marken und Umbrien nur 44,7 0/0. Der Anteil an den 
Haspelbecken nahm in Toscana. in den genannten Jahren der sta
tistischen Erhebungen von 45,2 0/0 anf 47,1 0/0 und 54,20/0 zu, wah.
rend er in den Marken von 46,0 0/0 auf 46,7 0/0 und 42,40/0, in Um
brien von 6,7 0/0 auf 6,0 0/0 und 2,3 0/0 zuriickging. Der Anteil Tos
canas an der Arbeiterzahl fiel dagegen von 42 0/0 auf 36,7 0/0, der
jenige der Marken stieg von 49,8 0/0 auf 55,2 0/0 165). In Siiditalien 
konzentrierte sich die Kokonproduktion zu 81,8 0/0 auf Oalabrien 

154) In Latium war die Haspelei ganz unbedeutend. 
155) Hier wie auch bei den Prozentzahlen der oberitalienischen G~biete 

ist aus dem gegenseitigen Verhaltnis der Zahlen fUr die aktiven Becken und 
fiir die daran beschaftigten Arbeiter die Hohe des technischen Standes der 
einzelnen Industriegebiete vergleichsweise untereinander leicht zu erkennen. 
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und Campanien; 130/0 kamen auf Sizilien, der geringeRest auf die 
adriatische Seite Suditaliens und die Inset Sardinien 156). Dem
entsprechend beschaftigten Calabrien und Campanien zusammen 
81,5 0/0 der aktiven Haspelbecken, doch derart, daB die Zahl der 
Haspelbecken Calabriens in den drei statistischen J ahren von 
63,8 0/0 auf 65,9 0/0 und 74,5 0/0 anstieg, diejenige Campaniens von 
11,1 % auf 7,2 0/0 und 7,0 0/0 fie!. Das industrielle Zentrum Sud
italiens bildete also Calabrien; Apulien und Basilicata einschlie.B
lich des nordlich angrenzenden Gebietes der Abruzzen sowie Sar
dinien wiesen iiberhaupt keine seidenindustdellen Betriebe auf. In 
Sizilien hatte sich jedoch die Haspelei, wenn auch in starkem 
Riickgang begriffen, dennoch in einer Gro.Be erhalten, der die 
eigene Kokonproduktion der Insel nicht mehr entsprach; 18,50/0 

der aktiven Haspelbecken Suditaliens befanden sich in der Pro
vinz Messina, und da die sizilianische Kokongewinnung fur ihre 
Beschaftigung nicht genii gte, wurden noch Kokons aus Calabrien 
nach Messina eingefiihrt. In diesem besonderen FaIle hatte der 
Standort der Haspelei einen historischen U rsprung. Schon im 
Jahre 1591 erhielt Messina von Philipp n. das Monopol der Aus
fuhr von Seide aus ganz Sizilien; daher konzentrierte sich auch 
die Anpflanzung von Maulbeerbaumen und die Ausiibung der 
Seidenzucht und Haspelei allmahlich ganz auf diese Provinz. Wah
rend Palermo, von dem die Seidenzucht und das Seidengewerbe 
in Europa ausgegangen war, nach Zeiten hOchster BIiite seinen 
Seidenbau infolge der Raupenkrankheit eingebii.Bt hatte und keine 
einzige Seidenspinnerei oder Weberei mehr besa.B, hatte sich in 
Messina die traditionelle Haspelei erhalten und tiechnisch ver
vollkommnet und suchte den Mangel eigenen Rohstoffes durch 
Einfuhr von Kokons aus den naheliegenden Provinze.n des Fest
Ian des zu erganzen 167). 

Eine noch engere Umgrenzung des Standortes der italieni· 

156) Ann. Stat. 1900 S.402. Die oben genannten Prozentzahlen geIten 
fiir die durchschnittliche Kokonproduktion Siiditaliens und der Inseln in den 
Jahren 1896-1899; das Ann. Stat. 1905-1907 gibt in der Darstellung der 
Kokonproduktion der Jahre 1901-1905, die bisher benutzt wurde, fiir die 
siiditalienischen Bezirke keine getrennten Angaben mehr; auch in der Pro
duktionsstatistik der Jahre 1896-1899 sind die Ergebnisse fUr die Gebiete 
am Mittellandischen bzw. Adriatischen Meere wie oben im Text zusammen
gezogen. 

157) Stat. industr. Fasc. 62, Provo Messina (Annali di Statistica S. IV 
Nr.89) Roma 1897, S. 76; Stat. industr. Fasc.48" Provo Palermo (Annali di 
Statistica S. IV Nr.69) Roma 1893, S. 55. 
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schen Haspelei, als sie bisher g.eschehen, ist kaum moglich, da 
die Haspelei sich in den seidenbautreibenden Gegenden Italiens 
infolge ihrer Rohstofforientierung allgemein vorfand. Immerhin 
traten in den einzelnen Bezirkeneinige Orte und ihre Umgebung 
starker hervor, so in der Lombardei Como und Mailand, in Pie
mont Cuneo, in Venetien die Gegenden von Udine und Vicenza; 
in Toscana war es die Provinz Lucca, in den Marken Pesaro e 
U rbino, in Calabrien die Provinz Reggio di Calabria. Ais Sitz der 
Haspelei kamen aber nicht sowohl die Stadte als vielmehr die 
kleinen Orte der Umgegend in Frage; hierin richtete sich die Has
pelei nach dem Moment der billigen Handarbeit, die sich bei der 
Landbevolkerung zugleich auch in einer durch alte Tradition hoch 
entwickelten Qualitat uberall vorfand. 

Der Standort der Seidenzwirnerei war um die Jahr
hundertwende schon wesentlich begrenzter. Solang.e dieser Ge
werbezweig noch mit dem Seidenbau eng verbunden war und nur 

. in kleinen handwerklichen Betrieben ausgefuhrt wurde, fan den 
sich diese ebenso wie die Haspeleien je nach der Produktion der 
Kokons fast uber aIle Bezirke Italiens verteilt. Die indlUltrieUe 
Entwicklung der Zwirnerei hatte aber zu einer Loslosung 
von der Seidenzucht und damit auch von der Rohstofforien
tierung gefuhrt; der Transport der gehaspelten Rohseide zu 
den Zwirnereien selbst auf weitere Entfernungen verursachte 
keine Schwierigkeiten und Unkosten, die die Versendung 
des verarbeiteten Produktes wesentlich uberschritten batten. 
Andrerseits war aber die Zweckbestimmung des fertigen Produkts 
fur die Art seiner Herstellung vonentscheidender Bedeutung, und 
da die italienische Seidenzwirnerei infolge der geringen Ausdeh
nung der einheimischen Weberei in erster Linie Exportindustrie 
war, die ihren Absatz vor aHem in Frankreich und in den mittel
europaischen Staaten fand, so konnte eine Lage der Betriebe in 
der Nahe gro.Ber Seidenhandelszentren im Norden Italiens fur 
sie nur von Vorteil sein, um sich in der Fabrikati,on den jewciligen 
Erfordernissen und Wunschen des Bedarfs der auslandischen We
bereien und des Geschmacks del' herrschenden Mode anpassen 
zu konnen. Nach der vorangegangenen geschichtlichen Entwick
lung des Seidengewerbes in Italien wie auch unter dem Gesichts
punkt ihrer damaligen wirtschaftlichen Bedeutung und verkehrs
ma.Big gunstigen Lage zum Auslande kam als Mittelpunkt des 
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italienischen Au.Benhandels mit Rohseide vor aHem die Stadt 
MailaI,ld in Frage; da sie zugleich im Zentrum des gro.Bten italie
nischen Seidenbaugebietes lag, beherrschte sie an sich schon den 
wichtigsten Teil der einheimischen Rohseidenverarbeitung und zog 
in der Folgezeit der industriellen Entwicklung der Zwirnereien 
diese Betriebe und ihre Produktion immer starker in ihrer nach
sten Nahe zusammen; die Statistik der Mailander Konditionie
rungen bietet ein klares Bild dieses Vorganges. Soweit aber die 
Zwirnereien ihren Absatz in der einheimischen Weberei fanden, 
war aus denselben Grunden zu erwarten, da.B ihre Betriebe sich 
in jenen Gegenden Italiens finden wurden, die in der Weberei noch 
gro.Bere Bedeutung besa.Ben. Auch hierin kam nach der geschicht
lichen Entwicklung vor aHem die Lombardei in Betracht. So be
fanden sich denn auch bereits im Jahre 1876 81,3% aller Spin
deln Italiens und 79,2 0/0 der gesamten zugehorigen Arbeiterschaft 
in der Lombardei; im Jahre 1903 wurden in demselben Gebiet 
468 Zwirnereien (= 89,5% aller italienischen Betriebe) g·ezahlt, 
die 84,7 0/0 aller aktiven Spindeln mit 86,9 % der gesamten Ar
beiterschaft umfa.Bten; die Konzentration der italienischen Zwir
nereien in der Lombardei hatte sich also in dem betreffenden 
Zeitabschnitt noch wesentlich verstarkt. Den Verlust trugen hier
bei Piemont und Venetien, deren prozentuaIe Anteile an der Zahl 
der aktiven Spindeln von 15,0 bzw. 2,3 auf 13,1 bzw. 1,30/0 zu
ruckgingen. Dieser Industrie Oberitaliens gegenuber waren die 
wenigen kleinen Zwirnereien in Mittel- und Suditalien vollkom
men bedeutungslos. Nur ein gro.Ber Betrieb befand sich auch in 
Suditalien, aber bezeichnenderweise nicht in Oalabl'i·en, wo die 
Haspeleien ihren Hauptsitz hatten, sondern in Oampanien, wo 
sich gro.Be Webereien befanden 168). 

Fur die eng ere Wahl des Standortes kam fur die Zwirnereien 
neben dem Bedarf an billiger Handarbeit noch e~n anderer Ge
sichtspunkt in Betracht: der Bedarf an billiger motori.scher Kraft. 
Die Verwendung von Maschinen war in der Zwirnerei weit aus
gedehnter als in der Haspelei; Dampfmotoren als Krafterz·euger 
bedeuteten infolge der hohen Kosten der aus dem Auslande zu 
importierenden Kohle eine schwere Belastung fur den Betrieb. So 

158) In der Stat. industr. 1903 I S. 157 werden auBerdem fiir die Marken 
6500 aktive Spinnspindel angegeben, ohne daB sich aber in diesem Gebiete auch 
nur eine einzige Zwirnerei befunden hii.tte; vgl. II S. 2 ff. und III S. 72 ff. 
Auch die Industriestatistik von 1891 berichtet nichts iiber eine Tii.tigkeit der 
Zwirnerei in den Marken. 
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suchte man nach Moglichkeit die billigere Wasserkraft der zahl
reichen Gebirgsbache der Voralpen auszunutzen. Die Lage an den 
Wasserfallen in engen Gebirgstalern verhinderte aber meist eine 
gro.Bere Ausdehnung der Betriebsanlagen, so da.B die vornehmlich 
mit Wasserkraft arbeitenden Betriebe durchschnittlich eine ge
ringe Gro.Be aufwiesen, wahrend die Zwirnereien, die mit Dampf
motoren arbeiteten, zur moglichst vollkommenen Ausnutzung der 
erzeugten Kraft auch gro.Bere Anlagen schufen, um die Unkosten 
der Krafterzeugung rentabel zu gestalten. Diese Momente geben 
die Erklarung fur die Gruppierung der Zwirnerei innerhalb des 
lombardischen Gebietes. 278 Betriebe, d. h. drei Funftel aller 
Zwirnereien der Lombardei befanden sich in der Provinz Como, 
87 Betriebe in der Provinz Bergamo, aber nur 46 Betriebe in der 
Provinz Mailand, obwohl Mailand das Zentrum des italienischen 
Seidenhandels war und im Gegensatz zu Bergamo auch eine um
fangreiche Weberei besa.B 169). Von der im Comer Gebiet verwen
deten motorischen Kraft wurden 80,3 0/0 durch Wasserkraft er
zeugt, im Bezirk von Bergamo sogar 86,7 0/0; in den Betrieben im 
Mailander Gebiet wurde dagegen die motorische Kraft zu 61,2 0/0 

von Dampfmotoren und nur zu 38,20/0 von Wasserkraftmotoren 
geliefert. Andrerseits waren die Fabriken in dem gebirgigen Ge
lande von Como und Bergamo in ihrem Umfange durchschnittlich 
sehr beschrankt; nur 58 bzw. 79 Arbeitskrafte entfielen auf den 
einzelnen Betrieb, wahrend die Mailander Fabriken durchschnitt
lich 318 Personen beschaftigten. Die Zwirnereien in der Provinz 
Turin hatten eine durchschnittliche Belegschaft von 132 Arbei
tern und erhielten 92,7 0/0 ihrer motorischen Kraft durch Ver
wendung von Wasserkraftmotoren. Bemerkenswert ist es auch, 
dc1.B die einzige gro.Be Zwirnerei Suditaliens sich nicht in Neapel, 
dem Hauptsitz der Weberei Campaniens, sondern in der am Rande 
des Gebirges liegenden Provinz Caserta befand und ausschlie.B
lich Wasserkraftmotoren benutzte. 

Die industrielle S e ide n web ere i Italiens war um die 
Jahrhundertwende vorwiegend in der Lombardei konzentriert, die 
allein 140 Webereien bei einer Gesamtzahl von 197 Webereien in 
ganz Italien besa.B. In Piemont befanden sich 21 Webereien, in 

169) In der Provinz Mailand kamen noch 14 kleine Betriebe hinzu, die 
sich mit der Herstellung von Nahseide befa6ten und gewohnlich den Zwirne
reien zugezlihlt werden. 



Der Standort der ita.lienischen Seidenindustrie. 165 

Campanien 19 Webereien. Von den 4 Betrieben in Venetien hatten 
nur zwei einen groBeren Umfang. Die ubrigen Seidenwebereien, 
die sich auf Toscana, Latium und Calabrien verteilten, waren 
kleine Betriebe ohne besondere Bedeutung. Diese Festlegung des 
Standortes der Weberei war aber nicht etwa die Folge ihrer indu
striellen Entwicklung in der zweiten Haifte des 19. Jahrhunderts, 
sondern hatte im wesentlichen in gleicher Weise schon vor dieser 
Zeit bestanden. Politische und wirtschaftliche Grunde verschie
dener Art hatten dazu gefuhrt, daB die Seidenweber aus den 
Staaten Siid- und Mittelitaliens nach dem Norden ausgewandert 
waren und ihr Gewerbe in die oberitalienischen Stadte v·erpflanzt 
hatten 160). Hier fan den sie Schutz und Forderung durch eine 
weitschauende behordliche Wirtschaftspolitik, und als der Vor
rang in der Kunst der Seidenweberei langst auf Frankreich iiber
gegangen und die italienische Seidenweberei auf cin Mindestma.B 
zuruckgegangen war, das nicht einmal den Anspriichen des eige
nen Landes genugte, lieB dennoch eine alte Tradition diesen einst 
so bliihenden Zweig italienischen GewerbefleiBes in d1esen Ge
bieten nicht ganzlich untergehen. Fiir den neuen industriellen Auf
schwung der italienischen Seidenweberei war aber ihr bisheriger 
Standort durchaus gunstig. Paris bestimmte auch jetzt noch die 
Mode, Lyon beherrschte weiterhin den Weltseidenmarkt und war 
in der Produktion von Seidengeweben jeder Art noch fiihrend und 
unerreicht; die unmittelbare Nahe der maBgebenden franzosischen 
Seidenindustrie konnte fur die neu erwachende Webekunst Italiens 
nur nutzbringend und befruchtend wirken, zumal sie gegen cine 
Uberschwemmung des Inlandsmarktes mit den franzosischen Er
zeugnissen, die ihren neuen Aufstieg leicht gleich im Keime hatte 
ersticken konnen, durch die neuen hohen Schutzzolle hinreichend 
gesichert war. Fur den Absatz ihrer Produkte im Inlande bot 
aber gerade das oberitalienische Gebiet ganz besondere Vorteile: 
Die allgemeine industrielle Aufwartsbewegung in Italien in den 
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hatte sich vor aHem in 
Oberitalien vollzogen und den Wohlstand der dichten Bevolke
rung in den oberitalienischen Stadten wesentlich gehoben; dagegen 
kamen die mittel- und siiditalienischen Gebiete mit ihrem vor
wiegend agrarischen Charakter fiir den Absatz der Erzeugnisse 
eines Luxusgewerbes weit weniger in Betracht. Auch der Zu-

160) Dber die Wirtschaftspolitik der italienischen Staaten und ihren Ein
fluB auf den Standort der Seidenweberei vgl. Silbermann a. a. O. I Abschnitt 1. 
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strom von Fremden aus allen Landern, der sich in jedem Jahre 
iiber Italien ergo.B, kreuzte zum gr6.Bten Teil wenigstens Ober
italien, soweit er nicht iiberhaupt schon in den Badeorten der 
oberitalienischen Seen oder der Riviera Halt machte. Gerade 
dieser Fremdenverkehr war aber fiir viele Spezialartikel der itaHe
nischen Seidenweberei von nicht zu unterschatzender Bedeutung. 
Wenn wir in Campanien auch noch im Jahre 1903 eine nicht 
unbedeutende Ausdehnung der Weberei vorfinden, so diirfte hier
fur weniger der Konsum der einheimischen Bev6lkerung als viel
mehr der Absatz unter den zahlreichen Auslandern, die alljahr
lich N eapel und die umliegenden Badeorte besuchten, die U rsache 
sein. Ebenso haben sich auch einige, wenn auch sehr kleine 
Webereien in Florenz, Siena, Rom und Catanzaro erhalten. Die 
fast ausschlie.Bliche Verwendung von einfachen und J acquard
Handwebstuhlen weist schon darauf hin, daB es sich hier kaum 
urn eine industrielle Massenproduktion, sondern urn die Herstel
lung besonderer Gewebearten handelte. Dasselbe gilt iibrigens 
nach der Statistik auch fur die Webereien Venetiens. Gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts hatte sich aber auch die Ausfuhr italie
nischer Seidengewebe ganz bedeutend gesteigert; sie rich tete sich 
vorwiegend nach den mitteleuropaischen Landern, nach der 
Levante und nach Siidamerika; Mailand als Zentrum des italie
nischen Seidenhandels und Genua als gr6Bter Hafen Italiens boten 
der Seidenweberei Oberitaliens aIle Vorteile einer giinstigen Lage, 
urn diese Ausfuhr zu erleichtern. Beriicksichtigt man ferner noch, 
daB die zahlreichen lombardischen Zwirnereien das notwendige 
Rohmaterial am eigenen Platze zur Verfugung stellten und daB 
eine Arbeiterschaft, in der die traditionelle Webekunst nie ausge
storben war, in der Lombardei zu verhaltnismaBig geringer Ent
lohnung in genugender Zahl zur Verfugung stand, so bedarf die 
Tatsache, da.B sich auch die industrielle Seidenweberei Italiens 
vor all em in der Lombardei konzentrierte und ihr neuer Aufstieg 
sich gerade in Oberitalien vollzog, keiner we iter en Erklarung. 

Im Jahre 1876 zahlte man in Italien an aktiven mechanischen 
Webstuhlen, die fiir eine industrielle Massenproduktion besonders 
in Frage kommen, erst 445 Webstiihle, von denen 65,4 0/0 auf die 
Lombardei, 11,7 0/0 auf Piemont und 22,9 0/0 auf Campanien ent
fielen. Im Jahre 1891 war die Gesamtzahl auf 2535 Webstiihle 
angewachsen, die V erteil ung auf die genannten drei Gebiete stellte 
sich aber wie 94,5: 2,9: 2,6 0/0. Im Jahre 1903 besaB Italien 7616 
aktive mechanische Webstiihle, die Anteile der Lombardei, Pie-
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monts und Campaniens betrugen 90,5: 9,0: 0,40/0. Wahrend in dem 
Zeitabschnitt von 1891 bis ] 903 die Zahl dieser Webstuhle in 
der Lombardei von 2396 auf 6894 und in Piemont von 72 auf 
688 gestiegen war, sank diejenige Campaniens von 65 auf 28 
herab. Doch auch soweit die italienische Weberei Handwebstuhle 
verwendete, war sie vorwiegend in der Lombardei konzentriert; 
im Jahre 1876 standen von den vorhandenen 7394 aktiven Hand
webstuhlen 84,1 0/0 in der Lombardei, 8,6 0/0 in Piemont, 1,7 0/0 

in Campanien; im Jahre 1903 befanden sich 11201 Handweb
stuhle im Gebrauch, von denen 88,1 % auf die Lombardei, 5,2 0/0 

auf Piemont und 3,5 0/0 auf Campanien entfielen. 
Fuhrte die Rucksicht auf eine enge Ftihlungnahme mit dem 

Konsum und seinen Wunsch en die Seidenweberei zu den Mittel
punkten des Verkehrs und des wirtschaftlichen und geseUschaft
lichen Lebens, so hielt doch andrerseits die Notwendigkeit, unter 
dem Druck der auslandischen Konkurrenz moglichst billig zu 
produzieren, sie davon ab, ihren Sitz in den groBen Stadten auf
zuschlagen, oder drangte sie langsam wieder aus der GroBstadt 
in die kleinen Orte der weiteren Umgebung hinaus. Hier war 
der Lebensunterhalt und damit auch die benotigte Handarbeit 
billiger; auch die Generalunkosten des Betriebes stellten sich 
niedriger. Diese Verschiebung des Standortes im engeren Sinne 
laBt sich in der Seidenweberei der Provinz Mailand deutlich ver
folgen. N ach einem Bericht der Mailander Handelskammer aus 
dem Jahre 1853 befanden sich urn die Mitte des vorigen Jahr
hunderts Webstuhle fur die Seidenweberei nur in der Stadt Mai
land selbst. Die Statistik von 1876 zahlt bereits vier kleinere 
Gemeinden in der Umgebung Mailands auf, in denen die Weberei 
betrieben wurde; zwar verftigte die Stadt Mailand noch tiber 
78 0/0 aller in der Provinz vorhandenen Handwebstuhle, aber der 
Hauptsitz der neu entstehenden mechanischen Weberei war nicht 
mehr Mailand, sondern die kleine Stadt Desio. 1m Jahre 1888 
war diese Entwicklung noch weiter vorangeschritten: die Stadt 
Mailand besaB noch 55 0/0 der Handwebstuhle (fast samtlich Jac
quardwebstuhle), aber kaum 50/0 der mechanischen Websttihle der 
gesamten Provinz 161). 1m Jahre 1900 befanden sich zwar 50 Be
triebe in der Stadt Mailand, nur 24 Betriebe in der Provinz, aber 
die Mailander Fabriken beschaftigten nur 16,5 0/0 der mecha-

161) Stat. industr. Fasc. 44, Provo Mailand (Annali di Statistica S. IV 
Nr.65), Milano 1893, S. 264 ff. 
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nischen Webstuhle, 50,6 0/0 der einfachen Handwebstfihle und 
56,7 0/0 der Jacquardwebstuhle 161). In ahnlicher Weise b;lfand 
sich in der Provinz Como die Mehrzahl der Betriebe in den kleinen 
Landorten verstreut, wahrend die Firmen ihren Sitz in der Stadt 
Como selbst hatten 16S). Nicht nur die mechanische Weberei 
wanderte in die Provinzstadte ab, um Unkosten zu ersparen, son
dern auch die Handweberei, soweit sie sich nicht der Herstellung 
komplizierter und sehr wertvoller Gewebe widmete, deren Absatz 
durch einen infolge hoherer Lohnunkosten gesteigerten Preis nicht 
weiter behindert wurde. So erklart es sich auch, daB die Jac
quardwebstuhle sich vorwiegend in den groBeren Stadten, aber in 
kleineren Betrieben vorfanden; die Produktion der glatten und 
gemusterten Seidenstoffe fur die Frauenkleidung und ais Schirm
stoffe wurde dagegen in den mechanischen Webereien der Provinz 
betrieben. 

6. Das Seidengewerbe und die Volkswirtsehaft Italiens. 

In den Ietzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts verfoigte 
Italien die wirtschaftliche Fortentwicklung des Landes mit ge
steigerter Energie; es handelte sich bei dem Obergang zum Schutz
zollsystem nicht nur um die Erhaltung der vorhandenen Iandwirt
schaftlichen und industriellen Erzeugung; der alte Ehrgeiz, den 
mittel- und westeuropaischen Staaten, die im Laufe des Jahr
hunderts einen auBerordentlichen industriellen Aufschwung ge
nommen hatten, es moglichst gleichzutun und dem Agrarland 
Ita~ien auch eine starke Industrie zu geben, um den anderen Lan
dern ebenbtirtig zur Seite zu stehen und von ihnen moglichst un
abhii.ngig zu werden, hatte wohl vor aHem die hohen Schutzzolle 
diktiert. Tatsachlich gelang es auch, viele schlummernde Krafte 
zu wecken, und besonders das oberitalienische Gebiet nahm all
mahlich einen stark industriellen Charakter an. Fur den Seiden
bau ais landwirtschaftlichen N eben zweig war der Zollschutz fast 
zu spat gekommen; die tiefgreifenden Veranderungen in der italie
nischen Landwirtschaft wurden zwar zum Stillstand gebracht, 
aber eine Ruckentwicklung trat nicht ein; die neue Struktur der 
Iandwirtschaftlichen Erzeugung mochte sogar den besonderen Pro
.duktionsmoglichkeiten des italienischen Bodens und Klimas an
gemessener sein, hatte aber den Seidenbau stark eingeschrankt, 

162) Stat. industr., Lombardia, Roma 1900, S.405. 
16S) Stat. industr., Lombardia, S.207. 
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ohne daB eine Aussicht auf eine neue Ausdehnung und Blute der 
italienischen Seidenzucht bestand. Die Bedeutung der letzteren 
fur die gesamte Volkswirtschaft war daher zuruckgegangen, doch 
laBt sich dieser Ruckgang zahlenma.Big kaum erfassen. Unter Be
nutzung der Preistabelle des Mailander Kokonmarktes 164) ergibt 
sich fur die durchschnittliche Kokonproduktion Italiens in den 
Jahren 1871-1875 ein Wert von 292 Mill. L.; in den Jahren 
1896-1900 war der entsprechende Wert auf 146 Mill. L., also 
genau auf die Halfte gesunken; in dem folgenden Jahrfunft 1901 
bis 1905 stieg dieser Wert trotz weiteren Ruckganges der Pro
duktion infolge einer Preissteigerung der Kokons auf 159 Mill. 
L.166). Diese auBerordentliche Wertminderung der Produktion 
des italienischen Seidenbaues hatte ihren Grund aber nur zum 
kleineren Teil in dem Ruckgang der Kokonproduktion selbst; der 
gewaltige Preissturz auf dem Kokonmarkte hatte die Produktion 
entwertet, und da die Ursache fur diesen Preissturz in der steigen
den Weltproduktion an Rohseide lag und demnach jeder Beein
flus sung oder gar Beseitigung durch MaBnahmen der italienischen 
Regierung entruckt war, so blieb jede Hoffnung versagt, dieser 
einst so ergiebigen Einkommensquelle der italienischen Volkswirt
schaft jemals ihre fruhere Bedeutung wiederzugeben. Es war so
gar damit zu rechnen, daB der italienische Seidenbau infolge 
mangelnder Rentabilitat einen weiteren Ruckgang erleben und 
damit auch fur die Volkswirtschaft Italiens noch mehr an Bedeu
tung verlieren wurde. 

Das Einkommen, das del' italienischen Volkswirtschaft aus 
der Tatigkeit der einheimischen Seidenindustrie erwuchs, ist 
nicht zu berechnen. Bei einer Industrie, die vorwiegend fur den 
Export arbeitet, laBt sich jedoch ihre volkswirtschaftliche Be
deutung aus dem ExportuberschuB ihrer Produktion sowie aus 
ihrem Anteil an dem GesamtauBenhandel des Landes leicht er
messen. Das J ahr 1880 hatte, wie wir schon fruher sahen, einen 
Gesamtexport an Seidenwaren jeder Art von 304 Mill. L. und 
einen Gesamtimport von 100,6 Mill. L. aufzuweisen, demnach einen 
ExportuberschuB von 203,4 Mill. L.166). Die Folgen des neuen 

164) Atti della commissione di indagine sulle industrie S.31. 
165) Bei der Berechnung der beiden letztgenannten Werte wurden die 

Zahlen der Kokonproduktion nach der verbesserten Erhebungsmethode ver
wendet (vgl. Tabelle II im Anhang). Entsprechend muBte aber die Zahl der 
Kokonproduktion ffir 1871-1875 um 13 Mill. kg erhOht werden (vgl. Ab
schnitt I fiber die Statistik der Kokonproduktion). 

166) Nach der Tabelle im Ann. Stat. 1887/88 S. 758. 
Tam b 0 r. Seidenbau. 12 
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Zolltarifes von 1887 zeigten sich in einer starken Senkung des 
Seidenimportes, der in den J ahren 1886 und 1887 vorubergehend 
zugenommen hatte. 1m Jahre 1890 verzeichnete die Handels
statistik einen Gesamtexport an Seidenwaren von 320,3 Mill. L., 
einen Gesamtimport von 87,1 Mill. L., somit einen Exportuber
schu.6 von 233,2 Mill. L. In dem letzten Jahrzehnt des 19. Jd.hr
hunderts hob sich zwar wieder der Seidenimport, aber in noch 
starkerem Ma.6e nahm die Ausfuhr zu. Das J ahr 1902, das in der 
italienischen Rohseidenproduktion als gutes Normaljahr zu be
trachten ist, hatte einen Seidenexport von 565,9 Mill. L., einen 
Seidenimport von 229,6 Mill. L., demnach einen Exportuberschu.6 
von 336,3 Mill. L. aufzuweisen 167). Dieses Anwachsen des Export
fiberschusses war nicht nur das Ergebnis der gro.6eren Rohseiden
produktion Italiens, sondern auch der Entwicklung der italie
nischen Seidenweberei; der Handel mit Seidengeweben und 
anderen Manufakturen aus Seide hatte im Jahre 1890 noch einen 
Importuberschu.6 von 6 Mill. L. ergeben, der sich im Jahre 1902 
in einen Exportuberschu.6 von 49,7 Mill. L. verwandelt hatte 16S). 

In Beziehung zum Gesamtau.6enhandel Italiens gesetzt169) 
war der Anteil des Seidenexportes am Gesamtexport von 27,5 0/0 

im Jahre 1880 auf 35,8 0/0 im Jahre 1890 und 38,4 0/0 im Jahre 
1902 gestiegen; andrerseits hatte aber auch die htihere Einfuhr 
an auslandischen Kokons ffir die Haspelei und an gefarbter Seide 
fur die Weberei eine wesentliche Steigerung der Seideneinfuhr be
wirkt; ihr prozentualer Anteil am Gesamtimport des Au.6en
handels stieg von 8,5 0/0 im Jahre 1880 auf 12,90/0 im Jahre 1902. 

Die gro.6e Bedeutung der Seidenindustrie fur das Wirt
schaftsleben Italiens ergibt sich auch aus dem Umfange, in dem 
diese Industrie der Bevolkerung Arbeits- und Verdienstmoglich
keiten bot. Die Industriestatistik des J ahres 1903 zahlte eine 
industrielle Arbeiterschaft von insgesamt 1 408 394 Personen 170). 
Unter allen in dieser Statistik behandelten Industriezweigen 
wies die Seidenindustrie mit 191 654 Arbeitskraften auch jetzt 
noch die htichste Zahl der beschaftigten Personen auf; sie ist 
eben eine Industrie, in der die Handarbeit ganz besondere Bedeu-

167) Ann. Stat. 1904 S. 409. 
168) Ann. Stat. 1904 S. 43l. 
169) Ann. Stat. 1904 S.406 bzw. S.404. 
170) Stat. indWltr. 1903 III 122 ff. Ein Vergleich mit der Statistik von 

1876 ist nicht mOglich, da diese nur einen Teil der damaligen Industrien be
riicksich tigt. 
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tung besitzt und wohl auch niemals durch Maschinenarbeit gleich
wertig ersetzt werden kann; gerade dieser Umstand macht sie 
aber auch fur ein Land mit so dichter und schnell zunehmender 
Bevolkerung besonders wertvoll. Ihr zunachst stand im Jahre 1903 
die Baumwollindustrie, die seit 1876 ainen starken Aufschwung er
lebt und ihre Arbeitskrafte von 54 041 auf 138880 Personen ver
mehrt hatte, wahrend die Seidenindustrie einen kleinen Verlust 
erlitten hatte. Immerhin beschiiftigte die letztere noch 13,60/0 

der gesamten industriellen Arbeiterschaft Italiens. Zieht man nur 
die Gruppe der italienischen Textilindustrien, die in Italien die 
gro.Bte Industriegruppe war, in Betracht, so steigt der Prozent
satz der seidenindustriellen Arbeiterschaft sogar auf 42,3 0/0. 
Stellt man jedoch die Arbeiterschaft der Seidenindustrie und die
jenige der Baumwollindustrie in Beziehung zur Gesamtbevolke
rung Italiens, so ist ein Ruckgang der ersteren festzustellen, 
wah rend die Baumwollindustrie in ihrer Bedeutung au.Berordent
lich gewachsen war; auf 1000 Einwohner kamen im Jahre 1877 
7,15 in der Seidenindustrie und 1,93 in der Baumwollindustrie 
beschaftigte Personen 171); im Jahre 1903 stellten sich dieseZahlen 
dagegen auf 5,81 bzw. 4,21 Personen 172). Gewi.B ist auch hier 
wiederum zu berucksichtigen, da.B zum Seidengewerbe im weiteren 
Sinne auch die Rohstoffprouuktion des Seidenbaues gehOrte, in 
dem sich in den 90er J ahren 571522 Zuchter und ihre Hilfs
krafte betatigten 173). Doch war ja auch der Seidenbau stark zu
ruckgegangen und bot seinen Arbeitskraften nur einen immer un
rentabler werdenden Nebenerwerb. 1m ganzen gesehen behielt also 
das Seidengewerbe in seiner Bedeutung fur die Beschaftigung der 
vorhandenen Handarbeit eine rucklaufige Tendenz, die nur da
durch gemildert wurde, da.B an die Stelle der uberma.Big aus
gedehnten Kinderarbeit infolge der gesetzlichen Bestimmungen 
und des Aufbluhens der Weberei in starkerem Ma.Be Manner- und 
Frauenarbeit getreten war. 

Die fruhere beherrschende Stellung Italiens in der Weltwirt
schaft der Seide hatte urn die J ahrhundertwende schwere Er
schutterungen erlitten; fur kurze Zeit war Italien sogar der Vor-

171) VgI. oben S.77. 
172) auf die GesamtbevOlkerung Italiens am 1. Januar 1903 bezogen 

(Ann. Stat. 1904 S.59). 
173) a. a. 0.; Silbermann I S.227. Neuere Angaben fehIen. 

12* 
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rang in der Versorgung des europaisch-amerikanischen Marktes 
von China genommen worden. Zu den tie! einschneidenden Ver
anderungen im Seidenbau und in der Seidenindustrie Italiens 
wahrend der letzten Jahrzehnte, die wir kennen gelernt haben, 
wirkte nicht zum wenigsten die mehrfach erwahnte ungiinstige 
Preisgestaltung auf dem Kokon- und Seidenmarkte mit, die ihre 
Ursache wiederum in dem gewaltigen Anwachsen der Weltpro
duktion an Rohseide und in der immer driickender wirkenden 
Konkurrenz Ostasiens auf dem Weltmarkte hatte. Da diese 
Momente sich aber erst im ersten Jahrzehnt des neuen Jahr
hunderts voll auswirkten und in dem folgenden Abschnitt unserer 
Untersuchung einer eingehendeu Betrachtung unterzogen werden 
miissen, so ist auch die Stellung Italiens in der Weltwirtschaft 
der Seide besser erst in diesem Zusammenhange zu behandeln. 
Wir gewinnen dadurch zugleich ein vollstandiges und abschlieBen
des Bild der Entwicklung, die der italienische Seidenbau und die 
italienische Seidenindustrie in ihrem Verhaltnis zur Weltwirt
schaft der Seide durchgemacht haben in der Zeit, in der sich diese 
Entwicklung unter normalen Umstanden in der Weltwirtschaft 
vollziehen konnte und die mit dem Ausbruch des Weltkricges 
endete. 



IV. Der beherrschende Ein:ftufi der ostasiatischen Robseiden
produktion auf dem Weltseidenmarkte; seine Riickwirkungen 
auf die italienische Seidenzucht und Seidenindustrie (1900 

bis 1913). Die Industriestatistik vom Jahre 1911. 

1. Die Rohseidenausfuhren Japans und Chinas; Welterzeugung und 
Weltrerbrauch an Rohseide; die Preisgestaltung auf dem Kokon- und 
Seidenmarkte. Die Stt'llung Italiens in der Weltproduktion der Rohseide. 

Ais die Pebrina den Seidenbau in den sudeuropaischen Lan
dern verheerte und der europaischen Seidenindustrie das notige 
Rohmaterial zu mangeln beg~nn, hatte Ostasien nicht nur den 
Samen fur die neuen Aufzuchten geliefert, sondern auch seine 
Rohseiden auf den europaischen Markt gebracht. Produktion und 
Ausfuhr nahmen in China und in Japan einen gewaltigen Auf
schwung, und es war zu erwarten, daB die Konkurrenz der ost
asiatischen Seiden yom Markte nicht wieder vel'schwinden wurde, 
zumal da der Wandel in del' Mode durch die Einftihl'ung leichterer 
Seiden- und Halbseidenstoffe die Verwendung der ostasiatischen 
Seiden ermoglicht hatte. Urn das Jahr 1870 erfuhr aber der Ex
port Chinas wie Japans zunachst wieder eine starke Venninde
rung; die chinesischen Seiden el'wi'eJsen sich in ihrer landesub
lichen Herrichtung fur die Erfordernisse moderner Webereien als 
ungeeignet, die japanischen Seiden hatten durch eine ubermaBige 
und zu schnell gesteigerte Produktion der Seidenzucht in ihrer 
Qualitat gelitten, betrugerische MaBnahmen der japanischen 
Seidenhandler in Ausnutzung einer gllnstigen Konjunktur fllhrten 
zu einer vorsichtigen Zuruckhaltung der europaischen Konsu
men ten. Das ostasiatische Rohseidenproduktionsgebiet war jedoch 
an sich viel zu wertvoll fur die Versorgung des europaisch-ameri
kanischen Marktes mit billiger Rohseide in groBen Mengen, als 
daB der Seidenhandel ohne wei teres auf die ErschlieBung und 
Nutzbarmachung dieser Rohstoffquelle fur seine Zwecke ver
zichtet hatte; andrerseits war aber auch besonders Japan, seit
dem es in den Welthandel eingetreten war und seinen Aufstieg 
zum modernen Staat begonnen hatte, geradezu gezwungen. seine 
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Landesprodukte auf dem Weltmarkt abzusetzen; seine Kapital
armut und sein Dberflufi an Arbeitskraften wiesen es gleichzeitig 
darauf hin, eine Produktion zu fardern, die gunstige Bedingungen 
im Lande besafi, bei gering em Kapitalbedarf Hunderttausenden 
von Arbeitern Beschaftigung und Unterhalt bot und in der Aus
fuhr ihrer Erzeugnisse eine QueUe des Reichtums fur das ganze 
Land zu werden versprach. So ist es erklarlich, dafi in Japan 
die eigene Regierung energische Mafinahmen ergriff, urn den ein
heimischen Seidenbau zu filrdern, Mifistande abzusteUen und die 
erste Verarbeitung der gewonnenen Kokons nach modernen Grund
satzen der europaischen Industrie zu verbessern. In China war 
es dagegen der auslandische Seidenhandel selbst, vor aUem die 
Vertreter der amerikanischen Seidenindustrie, die in den Aus
fuhrhafen Shanghai und Kanton moderne Haspeleien errichteten 
und den chinesischen Seidenzuchter anzuleiten suchten, durch eine 
rationelle Seidenzucht eine bessere, den notwendigen Anspruchen 
genugende Rohseide zu liefern. Der Erfolg dieser Mafinahmen 
war jedoch in China gering. Der konservative Charakter der Be
volkerung straubte sich hartnackig gegen aIle Neuerungen und 
hielt an den altuberkommenen Methoden fest, die vielfach mit 
religi6sen Ideen 1m Zusammenhang standen. D1e Ausfuhr Chinas 
nahm zwar in der Folgezeit wieder bedeutend zu, hat aber noch 
heute bei weitem nicht den Umfang erreicht, del' del' tatsach
lichen Leistungsfahigkeit dieses grafiten Seidenlandes der Welt 
entsprechen wurde. Innerpolitische Unruhen und das Fehlen einer 
einheitlichen kraftvollen Regierung tragen noch dazu bei, den 
wirtschaftlichen Aufstieg des Lan.desauch auf dem Gebiet des 
Seidenbaues zu hemmen. Ganz andel'S lagen die Dinge in Japan; 
die Bemuhungen der Regierung hatten hier einen vollen Erfolg. 
Das mit Maulbeerbaumen bepflanzte Areal umfafite schon 1889 
217335 ha und erweiterte sich bis zum Jahre 1906 auf 361594 ha. 
Mit der Seidenraupenzucht beschaftigten sich im Jahre 1908 
1437000 Familien, d. h. etwa. die zweieinhalbfache Anzahl der 
i talienischen Seidenzuch ter; in demselben zahlenma.Bigen V er
Mltnis standen die rund 4000 japanischen Spinnereien zu den 
italienischen Spinnereien der Ziihlung von 1911, und wahrend in 
Japan sich aufierdem noch etwa 391000 Familien mit der Roh
seidenproduktion in der Hausindustrie beschaftigten, stand dieser 
Art der Produktion in Italien nichts gegenuber1). 

1) v. Jurascheck-Morgenroth, Seide und Seidenindustrie, im Handwb. d. 
Staatswiss. 3. Aufl. Bd. VII S.417. 
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Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rohseiden
ausfuhren aus China und Japan sowie aus Britisch-Indien; die 
Exportzahlen dieses letzteren Gebietes befinden sich in einem be
standigen Riickgang, so daJ3 ihr Einflu.B auf den Weltmarkt immer 
mehr sinkt und eine genauere Erorterung desselben hier uber
gangen werden kann; ungunstige Produktionsbedingungen fur die 
indische Raupenzucht, die eine der altesten der Welt ist, und eine 
standige Krisis in der indischen Seidenindustrie seit Beginn des 
vorigen Jahrhunderts lassen einen Umschwung in dieser riick
laufigen Tendenz des indischen Exports fiir die nachste Zukunft 
nicht erwarten. 

Rohseidenausfuhr Osta,s1ens in den Jahren 1871 bis 1915. 
(in 1000 kg.) 

Indien 
Jahres- China Japan (Bengal en , Gesamt-

durchschnitt Yokohama Kaschmir, ausfuhr 
Shanghai Kanton Indochina) 3) 

1871-1875 2) 2996 945 691 562 5194 
1876-1880 3288 887 1033 532 5740 
1881-1885 2448 894 1360 406 5108 
1886-1890 2758 1277 2056 432 6522 
1891-1895 4030 1373 3006 261 8670 
1896-1900 4508 2021 3459 293 10281 
1901-1905 4227 2128 4865 256 11476 
1906-1910 4887 2:104 7448 278 14917 
1911-1915 5548 2101 10771 139 18559 

1911') 5940 1730 9370 240 17280 
1912 6440 2260 10867 183 19750 
1913 5800 2780 11850 115 205451\) 
1914 4135 1920 9490 50 15595 
1915 5460 I 1845 12005 100 19410 

2) nach der ,,8tatistique de 1a production de la soie en France et a 
l'etranger", herausgegeben vom ,,8yndicat de l'Union des marchands de soie 
de Lyon", Lyon 1913-1923, annexe I (bei Woytinsky, Die Welt in Zahlen 
IV S.304). 

S) bis 1905 auch Kaschmirtiicher. 
4) Stat. Jahrb. f. d. D. R. 19158.31*,1921/22 S.39*. 
b) Stat. Jahrb. f. d. D. R. 1915 S. 31 *, 1921/22 S. 39 *, 1926 8.40 *. 

Bei den Sammelangaben des Jahrbuches 1921/22 fiir Ostasien ist zu beachten. 
daB in der Bearbeitung der deutschen AuBenhandelsnebenstelle fur Seide auch 
der (nur geschatzte) Inlandsverbrauch Japans und Chinas eingerechnet ist, 
wabrend sich die VerOffentlichungen des 8yndikats der Lyoner 8eidenhandler 
nur auf die Feststellung der ostasiatischen Ausfuhren beschranken (vgl. das 
Stat. Jahrb. f. d. D. R. 1915 und 1926 a. a. 0.). Das Jahrbuch 1926 giht fiir 
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Bei der Betrachtung der ostasiatischen Gesamteinfuhr mu.B 
sofort auffallen, da.B diese sich in der Zeit von 1870 bis 1900 
um rund 5 Mill. kg gesteigert und damit verdoppelt hat, da.B aber 
in dem neuen Jahrhundert schon in der HaUte dieser Zeit eine 
weitere Steigerung von 8,3 MiIl. kg eintrat und damit wiederum 
fast eine Verdoppelung der fruheren Produktionsziffer. Es handeIt 
sich bei diesen Zahlen um einen funfjahrigen Durchschnitt; be
rucksichtigt man dagegen die wirklichen Ausfuhrzahlen der J a,hre 
1911-1915, so ergibt sich fur diese funf Jahre folgende Entwick
lungsreihe: 17,3 Mill., 19,8 Mill., 20,8 Mill.; 15,6 Mill., 19,4 Mill. 
kg Rohseide 6). Die Verdoppelung der Ausfuhrmengen von 1900 
trat also schon im Jahre 1913 ein; das folgende Jahr brachte in
folge des Ausbruches des Weltkrieges einen Ruckgang, der aber 
im Jahre 1915 schon wieder fast ausgeglichen w!tr, und im Jahre 
1916 setzte sich die Aufwartsbewegung der ostasiatischen Ge
samtausfuhr mit 22 Mill. kg Rohseide ungemindert weiter fort. 
Die Grunde fur diese schnelle Uberwindung der durch den WeIt
krieg verursachten Depression werden wir 'erst im folgenden Ab
schnitt zu untersuchen haben. 

Schon in den 70er Jahren war die Menge der aus Ostasien 
stammenden Rohseiden auf dem europaisch-amerikanischen 
Markte nicht gering, deckte hier aber vor allem nur die groBen 
Ausfalle, die durch die wiederhoIten Kokonmi.Bernten in Sud
europa eingetreten waren, und druckte den Preis der Kokons und 
Rohseide, der in den Jahren der Pebrina anormal gestiegen war, 
ungefahr auf die DurchschnittshOhe der vorangegangenen Zeit 
herab. Der mittlere Preis fur 1 kg Kokons hatte auf dem Mai
lander Markte in der Zeit von 1841 bis 1850, also vor Ausbruch 
der Fleckkrankheit, durchschnittHch auf 4,03 L. gestanden und 
war in den beiden folgenden J ahrzehnten auf 5,73 bzw. 5,68 L. 
gestiegenS). Die Senkung des Preises in den 60er Jahren weist 
schon auf den Einflu.B der ostasiatischen Rohseidenzufuhren hin, 
der noch schiirfer zutage tritt, wenn man die Jahrfunfte 1856 
bis 1860 und 1866-1870 miteinander vergleicht; obwohl in dem 
ersteren nur die franzosische Seidenzucht unter der Seuche !itt, 

das lahr 1913 nachtriiglich berichtigte Zahlen, nach denen sich die ostasiatische 
Gesamtausfuhr auf 20,8 Mill. kg, die Ausfuhr Japans auf 12,12 Mill. kg 
erhoht, diejenige Chinas auf 8,52 Mill. kg vermindert; da die Ausfuhr Chinas 
fur Shanghai und Kanton nicht getrennt angegeben ist, so "konnten diese be
richtigten Zahlen fur unsere Tabelle nicht benutzt werden. 

S) Atti della commissione di indagine Bulle industrie S.31. 
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wahrend diese sich in der zweiten Periode bereits uber Italien 
und den nahen Osten ausdehnte, sank der Kokonpreis in den ge
nann ten Zeitabschnitten von 6,86 L. auf 5,81 L.; die Zufuhren 
aus Ostasien waren in den 60er J ahren schon in vollem Gange. 
Anfang der 70er Jahre lieB zwar der Druck der ostasiatischen 
Ausfuhr etwas nach, dafur stieg aber die europaische Produktion 
wesentlich an; der Kokonpreis fiel in den Jahren 1871-1875 auf 
4,77 L. Die folgenden Jahre brachten Europa schwere MiBernten, 
die Rohseidenausfuhr Ostasiens nahm dafur zu, der Kokonpreis 
sank in den J ahren 1876-1880 auf 4,23 L. Erst in den 80er 
J ahren begann sich die ostasiatische Produktion auf dem Welt
markte verhangnisvoll preisdruckend fuhlbar zu machen; denn 
nun erholte sich nicht nur der europaische Seidenbau und wuBte 
durch rationelle Aufzuchtmethoden seine Ernten immer ergiebiger 
zu gestalten, sondern auch in Ostasien hatte man durch An
passung an die Bedurfnisse der westlichen Seidenindustrie den 
festen AnschluB an diese gefunden und sandte nun bei stets 
steigender Produktion auch stan dig wachsende Mengen an Roh
seide nach Europa und Amerika. Die Kokonpreise fielen auf 
3,80 L. in den Jahren 1881-1885, auf 3,58 L. fur 1886-1890, 
auf 3,17 L. fur 1891-1895, auf 2,71 L. fur 1896-1900; das J9,hr 
1897 wies mit 2,23 L. den tiefsten Stand der letzten Epoche auf. 
Waren fur den fruher besprochenen Rlickgang des italienischen 
Seidenbaues in den 70er und 80er J ahren des 19. J ahrhunderts 
auch andere Grunde in erster Linie maBgebend gewesen, so bietet 
doch diese Preisgestaltung auf dem Kokonmarkte die Erklarung 
dafur, daB auch in dem letzten J ahrzehnt des vorigen J ahr
hunderts und in der ganzen Folgezeit trotz der infolge des Schlltz
zolles wieder zunehmenden Ausdehnung des Getreideballes in 
Italien aIle Bemuhllngen, auch der italienischen Seidenzucht 
wieder eine groBere Ausbreitung zu geben, fast vollkommen 
fruchtlos blieben; die Preisentwicklung auf den Kokonmarkten 
bot nur sehr geringe Aussichten fur einen lohnenden Gewinn, 
der Hauptanreiz fur den Seidenzuchter fehlte. 

Allerdings kam der Preissturz auf dem Kokonmarkt an der 
Jahrhundertwende zum Stillstand; die Jahre 1901-1905 und 
1906-1910 zeigten in ihren Durchschnittspreisen von 3,04 uwi 
3,32 L. wieder eine gewisse Steigerung, die aber keineswegs aus
reichte, urn die italienischen Landwirte von neuem der Seiden
zucht zllzufuhren. Die Grunde fur diese ErhOhung der Kokon
preise sind auch nicht etwa in einer Verminderung der Rohseliden-



t 78 Der Einflufi der ostasiatischen Rohseidenproduktion. 

produktion und -ausfuhr des fernen Ostens zu suchen; die oben 
wiedergegebene Tabelle zeigt im Gegenteil, da.B die Leistungs
fahigkeit Ostasiens und insbesondere Japans von Jahr zu Jahr 
in ganz unerwartetem Ausma.Be stieg. Aber auch der Rohseiden
verbrauch der Welt hatte sich in den 20 J ahren von 1890 bis 
1910 fast verdoppelt. Sieht man von dem Inlandskonsum Chinas 
und Japans ab, der statistisch nicht festgestellt ist, sich aber ohne 
Zweifel eben falls gehoben hatte, so war der Rohseidenverbra.uch 
der Welt urn das J ahr 1890 auf 12,7 Mill. kg zu schatzen, in dem 
Geschiiftsjahr 1908/09 aber auf 24,2 Mill. kg 7). Fast aIle Ver
brauchslander konnten in dieser Zeitspanne eine wesentliche 
Steigerung ihres Konsums verzeichnen, keines aber in einem auch 
nur annahernden Ma.Be wie die Vereinigten Staaten von Amerika. 
In den Jahren 1889-1892 stand Amerika mit einem durchschnitt
lichen Verbrauch von 2,8 Mill. kg Rohseide an zweiter Stelle der 
Verbrauchslander und wurde nur von Frankreich mit einem Ver
brauch von 3,6 Mill. kg ubertroffen, wahrend es Deutschland mit 
1,8 Mill. kg und die Schweiz mit 1,4 Mill. kg schon weit hinter 
sich lie.B. Zwanzig Jahre spater hatte sich dieselS Bild ganz 
wesentlich verandert. Die Vereinigten Staaten hatten im Jahre 
1908/09 ihren Konsum auf 9,3 Mill. kg Rohseide, d. h. urn 2320/0 

gesteigert, wahrend der Verbrauch Frankreichs nur auf 4,4Mill. 
kg, d. h. urn 21,3 0/0, derjenige Deutschlands und der Schweiz auf 
3,5 und 1,6 Mill. kg, d. h. urn 95 0/0 bzw. 16,40/0, angewachsen 
war. Bedeutendere Ausdehnung ihres Konsums an Rohseide 
zeigten noch Italien, R u.Bland und 6sterreich -U ngarn; England 
und Spanien wiesen dagegen eine Einschrankung auf. Ziehen wir 
noch das letzte J ahr vor dem Weltkriege in Betracht, so sehen 
wir, da.B der Rohseidenverbrauch der Vereinigten Staaten von 
Amerika bis auf 12,5 Mill. kg gestiegen war, wahrend der Konsum 
Frankreichs mit 4,9 Mill. kg, derjenige Deutschlands und der 
Schweiz mit 3,5 bzw. 1,9 Mill. kg berechnet wurde S). 

Der Grund fur diese gewaltige Steigerung des Rohseidenvcr
brauches der Welt ist naturlich nicht nur in der allgemeinen Be
volkerungszunahme zu suchen. Der Volkswohlstand hatte infolge 
der industriellen Entwicklung vieler Lander und vor .dIem 
A.merikas einen gro.Ben Aufschwung erlebt, der Kreis der wohl-

7) v.lurascheck-Morgenroth a. a. o. S.430 (nach den Veroffentliehungen 
der "L'industrie textile en France"). 

8) Raemisch, "Textilrohstoffe und Textilwirtschaft -- Seidenwirtschaft", 
im Handwb. d. Staatswiss. 4. Auf!. Bd. VIII S. 183. 
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habenden Schichten war weit ausgedehnter geworden. Hierzu 
kamen die Auswirkungen der Mode, die fur einen Textilrohstoff, 
der wie die Seide in erster Linie dem Luxus dient, von besonderer 
Bedeutung ist. Gegenuber den umfangreichen Prachtgewandern 
aus wertvollster Seide und mit groJ3em Stoffverbrauch, wie sie 
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts getragen wurden, war die 
Kleidung um die Jahrhundertwende gewiJ3 einfacher und 
schlichter geworden. Dafur setzte aber ein urn so schnellerel' 
Wechsel der jeweiligen Modeschopfungen ein, dem die wohlhaben
deren Klassen der Bevolkerung bedingungslos folgten, urn ihrem 
Stande gemaJ3 zu leben und sich von den unteren Schichten zu 
unterscheiden, wah rend diese letzteren ebenso eifrig dieses Bei
spiel nachzuahmen suchten, soweit es ihre pekuniaren Krafte er
laubten. Dabei kam es zustatten, daJ3 die Mode leichte Seiden
stoffe und mit Wolle und Baumwolle gemischte Geweoo bevor
zugte, die auch in geringerer Qualitat unter Verwendung asia
tischer Seiden und zu billigerem Preise herzustellen waren. So 
wurde der Verbrauch von Seide in Bevolkerungsschichten ge
tragen, die fruher diesen kaum kannten. Ein weiterer Grund 
fur die Verbilligung der Seidengewebe lag auch in der tech
nischen Vervollkommnung der Spinnerei und Weberei, die durch 
Verwendung mechanischer Krafte die teure Handarbeit ein
schrankten und damit die Produktionsunkosten senkten, die 
wiederum bei der durch die Maschinen ermoglichten Massenpro
duktion den Kaufpreis des einzelnen Stuckes noch weniger be
lasteten. N och starker wirkte aber auf die Vermin de rung del' 
Pl'eise del' Seidengewebe die ungeheuere Pl'oduktionssteigerung an 
Rohseide und das wachsende Angebot auf dem Weltmarkte ein, 
das sich naturgemaJ3 in einer Senkung der Rohseidenpreise aus
wirken muJ3te, die nur durch den zunehmenden Seidenverbrauch, 
d. h. durch die steigende N achfrage ihre Begrenzung fand. 

Die Weltproduktion an Rohseide 9) betrug in den J ahren 
1871-1875 durchschnittlich 9,5 Mill. kg, sank im folgendenJahr-

9) In der Statistik der Weltproduktion an Rohseide sind fiir die Pro
duktion Ostasiens stets nur die Mengen der Au s f u h r Chinas (iiber Shanghai 
und Kanton), lapans (iiber Yokohama) und Indiens beriicksichtigt; es handelt sich 
also in dieser Statistik nicht sowohl um die tatsii.chliche gesamte Weltproduktivn. 
sondern nur um denjenigen Teil derselben, der auf dem europaisch-amerika
nischen Markte verfiigbar und feststellbar wird. Die tatsii.chliche Gesamtproduk
tion Chinas, also einschlieBlic'h des Inlandsverbrauches, ist bis jetzt statistisch 
unerfaBbar; diesbeziigliche Schatzungen gehen in ihren Ergebnissen weit aus
einander. Aus lapan liagen erst neuerdings Zahlen iiber die gesamte Roh-
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fiinft infolge der Produktionsverminderung Europas, die nur teil
weise durch erhohte ostasiatische Exporte ausgeglichen wurde, 
auf 8,9 Mill. kg und stand in den Jahren 1881-1885 wieder auf 
9,4 Mill. kg. Die Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten ging 
dem schon behandelten Verlauf der ostasiatischen Ausfuhren fast 
parallel und wurde ja auch von diesen entscheidend beeinflu6t. 
Die Produktionssteigerung in Italien war, wie schon wiederholt 
bemerkt, fast nur eine rein rechnerische auf Grund verbesserter 
Erhebungsmethoden fur die italienische Kokonernte 10);' die Pro
duktion Frankreichs ging zuruck, diejenige Spaniens und oster
reich-Ungarns war unbedeutend. Die Gesamtproduktion West
europas stellte sich in den J ahren 1891-1895 auf 5,52 Mill. kg, 
1906-1910 auf 5,46 Mill. kg, 1911-1913 auf 4,43 Mill. kg; sie 
zeigte also eine sinkende Tendenz. Die Produktion der Levante 
und Zentralasiens war in den oben genannten Zeitabschnitten von 
1,1 Mill. kg auf 2,8 Mill. kg angewachsen und infolge der Balkan
wirren auf 2,6 Mill. kg wieder zuruckgegangen. Die ostasiatischen 
Ausfuhren betrugen in denselben Perioden 8,7 Mill. kg, 14,9 Mill. 
kg und 19,3 Mill. kg; Ostasien wurde mit seiner gewaltigen Pro
duktionssteigerung, die in diesen Exportzahlen zum Ausdrucke 
kommt, zum entscheidenden Faktor auf dem Weltseidenmarkte. 
Die gesamte Weltproduktion (in dem vorhin genannten Umfange) 
betrug in den J ahren 1886-1890 schon durchschnittlich 11,6 Mill. 
kg und brachte in den Jahren 1891-1895 15,3 Mill. kg, 1906 bis 
1910 23,2 Mill. kg, 1911-1913 26,3 Mill. kg Rohseide auf den 
Marktll); die Anteilssatze Ostasiens an der Weltproduktion 

seidenproduktion dieses Landes vor. 1m Jahre 1914 wurde der Inlandsver
brauch Chinas auf 3 Mill. kg, seine Gesamtproduktion an Rohseide demnach, 
auf 9,1 Mill. kg geschiitzt; Japan soIl in demselben Jahre 4 Mill. kg im In
lande verbraucht, also insgesamt 13,5 Mill. kg Rohseide produziert haben 
(Stat. Jahrb. f. d. D. R. 1921/22 S. 39 *). - Die Zahlen fiir die Rohseiden
produktion der iibrigen Lander geben nicht etwa die Menge der Rohseide an, 
die tatsachlich in den Raspeleien und Spinnereien dieser Lander hergestellfl 
wird, sondern vielmehr die Rohe der Kokonernte dieser Lander, umgerechnefl 
in Rohseide; es handelt sich also um die aus der jeweiligen Kokonernte e r
z e u g b a r.e Rohseide. In ltalien falIt diese Produktionsmenge mit der in 
ltalien selbst aus inlandischen Kokons tatsachlich hergestellten Rohseiden
menge infolge der gering en italienischen Kokonausfuhr fast zusammen (vgl. 
Tabelle III im Anhang und Abschnitt I iiber die italienische ;Rohseidenstatistik). 

10) Fiir den folgenden Vergleich ist daher auch nicht das Jahrfiinft 
1886-1890, sondern 1891-1895 gewahlt worden, da in dem Ietzteren schon 
die neue Berechnungsmethode zum Ausdruck kommt. 

11) Die obigen Zahlen sind den maBgebenden VerOffentIichungen des Syn-
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waren von 56,9 0/0 auf 64,2 0/0 und 73,4010 gestiegen, die Anteile 
Westeuropas von 36 0/0 auf 23,7 0/0 und 16,7 0/0 gefallen. 

Die preisdruckende Wirkung der starken Steigerung der 
Weltproduktion an Rohseide war eine notwendige Folgeerschei
nung, die wir schon an der Senkung der Kokonpreise bei der Be
trachtung der wachsenden ostasiatischen Exporte, durch die ja 
die Zllnahme der Rohseidenmengen auf dem Weltmarkte fast aus
schliefilich verursacht worden war, beobachten konnten. Setzt 
man die Kokonpreise in der ersten Halfte der 80er Jahre, d. h. zu 
einer Zeit, in der sie ungefahr in gleicher Hohe wie unmittelbar 
vor dem Ausbruch der Pebrina standen (1846-1850: 3,75 L.), 
gleich 100, so ergibt sich fur die folgenden 25 Jahre, in J ahrfunfte 
eingeteilt, die prozentuale Entwicklung der Durchschnittspreise: 
94,2, 83,4, 71,3, 80,0, 87,4. Die Grofihandelspreise fur Rohseiden 
s'elbst zeigten eine ganz ahnliche Gestaltung. Nach den Krefelder 
N otierungen stellten sich die Preise fur 1 kg Mailander Organsin 
classique 18/20 in den Jahren 1881-1885 auf 57,6 Mk. (= 100); 
in den folgenden 25,Jahren auf 53,2 Mk. (= 92,4), 47,0 Mk. 
(= 81,6), 44,4 Mk. (= 77,1), 45,3 Mk. (= 78,6), 50,8 Mk. 
(= 88,2) 12). Auf dem Londoner Markte betrug der Durchschnitts
preis fur Tsatlee 13) in den J ahren 1848-1857 18 sh. pro lb., 

dikats der Lyoner Seidenhandler entnommen; vgl. Woytinsky a. a. O. S.304; 
Stat. Jahrb. f. d. D. R. 1915 S. 31 *, 1926 S.40*. 

12) Stat. Jahrbuch f. d. D. R. 1891 S. 121, 1900 S. 156, 1906 S. 231, 
1915 S.305. Die GroBhandelspreise fiir einfache Rohseide (Grege) sind erst 
seit dem Jahre 1892 registriert, zeigen aber eine gleiche Entwicklung (Stat. 
Jahrb. f. d. D. R. 1902 S.167, 1906 und 1915 a. a. 0.). Die Veroffentlichungen 
der deutschen statistischen Jahrbiicher beginnen erst mit dem Jahre 1879. 
Einen Vergleich mit den Rohseidenpreisen der vorangegangenen drei Jahrzehnte 
bietet Otto S c h mit z (Die Bewegung der Warenpreise in Deutschland von 
1851 bis 1902; Berlin [Franz Siemenroth] 1903, S.206) unter Heranziehu.ng 
der Hamburger Warenpreise fur die Zeit von 1851 bis 1885; durch Anglei
chung der letzteren an die Krefelder Notierungen gewinnt er unter Zugrunde
legung des 10 jiibrigen Durchschnittspreises von 1879 bis 1888 eine fort
laufende Reihe von Indexzahlen fur die Rohseidenpreise von 1851 bis 1900; 
um eine vollstandige Vergleichsmoglichkeit zu erzielen, miiBte aber diese Index
reihe bis zum Jahre 1840 zuriickgefiihrt werden, da nach dem Jahre 1850 
die Pebrina bereits eine Preissteigerung hervorgerufen hatte, die auch in ddr 
Berechnung von Schmitz zum Ausdruck kommt. Das Bild der Preisgestaltung 
fur 1880-1900 ist dasselbe, wie es oben im Text dargestellt ist. 

13) Tsatlee ist die wichtigste Art unter den weiBen chinesischen Rohsaiden, 
die den groBten Teil der chinesischen Rohseiden bilden und hauptsachlich aus 
dem Tal des Jantse-Kiang und den benachbarten Gegenden stammen (Ito a. R. O. 
S.187). 
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stieg in den Jahren 1867-1877 auf 23 sh. und fiel dann in den 
Jahren 1878-1887 auf 15sh., 1888-1897 auf 12sh., 1900 bis 
1903 auf 11,5 sh. 14). 

Wie sich aus einem einfachen Vergleich der Tabellen der 
italienischen Rohseidenproduktion und der ostasiatischen Roh
seidenausfuhren ergibt, hatte ltalien in der mengenmafiigen Pro
duktion fur den europaisch-amerikanischen Weltmarkt seinen 
Vorrang in den 80er J ahren noch behauptet; das letzte J ahrzehnt 
des 19. J ahrhunderts zeigte aber bereits ein betrachtliches "Ober
gewicht der chinesischen Ausfuhren, und zu Beginn des neuen 
Jahrhunderts wurde Italien von Japan auf die dritte Stelle der 
Produktionslander zuruckgedrangt; wenige Jahre spater wurde 
Japan zum Hauptproduzenten fur den Weltrohseidenmarkt. Die 
folgende Tabelle zeigt die Veranderungen, die sich in den Pr<)
zentualen Anteilsverhaltnissen an der Weltproduktion der Roh
seide (im engeren Sinne) seitens der drei bedeutendsten Produk
tionslander in der Zeit von 1880 bis 1913 vollzogen haben 16). 

Ant e i I e and e r W e It r 0 h s e ide n pro d u k t ion. 
(in Prozenten.) 

Durchschnitt 
1881-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1913 

Italien China 
35,0 32,0 
29,0 35,3 
24,7 38,3 
22,7 33,3 
19,2 31,0 
14,1 31,6 

lapan 
14,8 
19,7 
20,3 
25,5 
32,1 
41.,0 

H) Ito a. a. O. S. 175. Inwieweit die Entwertung der Silbermiinze, des 
damaligen ostasiatischen Wiihrungsgeldes, infoIge des sinkenden Silberkurses 
zur Steigerung der Rohseidenausfuhren aus Ostasien und zur Senkung des Roh
seidenpreises auf dem Weltmarkt beigetragen hat, ist nicht genau festzu
stellen; ein gewisser Einflu6 ist aber wohl trotz der gegenteiligen Meinung 
Itos nicht zu leugnen, wie aus den eignen Tabellen !tos (a. a. O. S. 176 f.) her
vorgeht. Zur Zeit des gro6ten Tiefstandes der Kokon- und RohseidenpreiSei 
in der zweiten Halfte der 90er lahre ist in lapan - den Preisstand der lahre 
1886-1888 gleich 100 angenommen - der Preis der Goldmiinze auf 148, der
jenige der Rohseide dagegen nur auf 124 gestiegen; diese Differenz diirfte aber 
zweifellos in jenen lahren auf eine gesteigerte Rohseidenausfuhr und eine 
starke Senkung der Rohseidenpreise auf dem Weltmarkte infolge der groBen 
verfiigbaren Mengen billiger ostasiatischer Seiden hingewirkt haben. 

16) Fiir die italienische Rohseidenproduktion in den 80er lahren ist die 
notwendige ErhOhung der amtlichen Produktionsziffer um durchschnittlich 
1 Mill. kg in dieser Tabelle beriicksichtigt worden (vgL Abschnitt I iiber die 
itaJienische Rohseidenstatistik). 
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Bedeutete diese Entwicklung fiir den friiheren ma.Bgebenden 
Einflu.B des italienischen Seidenhandels auf dem Weltmarkt schon 
eine schwere Erschiitterung, so drohte eine noch ernstere Gefahr 
in der fortschreitenden Verbesserung der Qualitat der ostasia
tischen Rohseiden. N eben den am meisten geschatzten franzo
sischen Cevennes- und Ardecheseiden hatten sich die italienischen 
Rohseiden besonders aus der Provinz Piemont und der Gegend 
von Brianza als fast gleichwertig in der Qualitat des Rohstoffes 
und der Verarbeitung behauptet; in beiden Beziehungen standen 
aber die ostasiatischen Seiden zunachst wesentlich zuriick; selbst 
gute Rohseidenal'ten Chinas litten durch eine unzweckmaBige ver
altete Behandlung in den chinesischen Ziichtereien und Spinne
reien. Diese Verhaltnisse anderten sich aber allmahlich unter dem 
Einflu.B des amerikanischen Seidenhandels. Die nach moderner 
Haspelmethode verarbeiteten wei.Ben chinesischen Rohseiden, die 
aus Shanghai unter dem Namen China-Filatures auf den Mal'kt 
gebracht wurden, zeigten so vorziigliche Eigenschaften in schnee
weiBer Farbe, Dauerhaftigkeit und Feinheit, daB sie im Preise 
nicht nur an del' Spitze der ostasiatischen Seidenart~n sta.nden, 
sondern auch den franzosischen Rohseiden ungefahr gleich
gewertet wurden. Die folgende Tabelle zeigt den Preisstand der 
franzosischen und italienischen Rohseide und der China-Fila.tures 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

Prix moyen des Boies a Lyon 16). 

France 
FrcB. 
50 
44 
47 
52,50 
44,45 

Greges. 
Italie et Piemont 

Frcs. 
50,50-51 
44,50-45 
47,50-48 
52 -52,50 
45 -45,50 

Chine filatures 
Frcs. 
50 
44 
48,50 
51,50-52 
45,50 

Wenn auch die spezielle Eigenart der einzelnen Rohseidensorten 
sie fiir bestimmte Gewebearten besonders geeignet machte und 
einen einfachen Ersatz der einen Rohseidensorte durch eine andere 
nicht immer zulieB, so waren die verbesserten China-Filatures 
doch geefgnet, auch den besten italienischen Rohseiden hinsicht
lich ihrer Rohstoffq ualitat und Verarbeitung ernstliche Kon-

16) Bulletin des soies et des soieries 1900-1905 (bei Ito a. a. O. 
S. 189 f.). 
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kurrenz zu bereiten; die gro.Be Quantitat ihrer Produktion war 
zudem noch von besonderem Werte ftir ihre Verwendung in den 
modernen mechanischen Webereien 17). 

2. Die amtliche Enquete Tom Jahre 1906 und die Untersuchungen Brizis 
fiber die Lage des italienisehen Seidenbaues und ihre Ergebnisse. 

Die Gefahren, die der italienischen Seidenraupenzucht und 
Seidenindustrie aus der geschilderten Entwicklung auf dem Welt
seidenmarkte drohten, waren den nachstbeteiligten Kreisen in 
Italien nicht verborgen geblieben; zu wiederholten Malen war von 
ihnen auf ihre bedrangte Lage hingewiesen worden, ohne daB aber 
die Offentlichkeit ihren Klagen besonderes Gewicht beigemessen 
hatte; man vertraute mit vollkommener Ruhe auf die Jahr
hunderte alte Vergangenheit des Seidengewerbes in Italien, das 
sich bisher ohne wesentliche staatliche Unterstutzung behauptet 
und zumal in den letzten Jahrzehnten scheinbar glanzend fort
entwickelt hatte. Urn so tiberraschender wirkte es daher, als auf 
der gro.Ben Ausstellung in Mailand im Oktober 1906 die Vertreter 
der italienischen Seidenindustrie in aller Offentlichkeit die ver
hangnisvolle Lage des einheimischen Seidenbaues und des Seiden
gewerbes zur Sprache brachten und durchgreifende Unter
stutzungsma.Bnahmen, wie sie in anderen europaischen Landern 
schon langst eingeftihrt waren, forderten. Eine amtliche Enquete 
tiber den Stand des italienischen Seidenbaues unter dem Vorsitz 
des Abgeordneten Luigi L u z z a t i war die erste Folge; ihre Er
gebnisse sind in zwei Berich ten von M 0 res chi und 0 a vas 0 1 a 
niedergelegt. In der Beantwortung der Fragebogen, die in ausge
dehntestem Ma.Be an Korperschaften und Einzelpersonen in allen 
Provinzen gesandt worden waren, bestand tiber die technische 
Moglichkeit einer Steigerung der Produktion des Seidenbaues volle 
Einstimmigkeit, wahrend vom wirtschaftlichen Standpunkte die 
Erklarungen weniger zuversichtlich lauteten 18). 

Die konigliche Untersuchungskommission begnugte sich aber 
nicht mit dieser Umfrage, sondern lie.B durch Unterkommissionen 
in der Zeit von 1907 bis 1909 samtliche Landesteile besuchen, urn 
in personlicher Besprechung mit den zustandigen BehOrden und 

17) Dber die wichtigsten EigenBchaften der Rohseide und deren Vor
handensein in den verschiedenen Rohaeidenarten vgI. Ito a. a. O. S. 181 ff. ; 
Silbermann a. a. O. I S. 401 ff. 

18) Atti della commissione di indagine Bulle industrie S. 12 ff. 
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Vertretern des Seidenbaues und der Seidenindustrie ein klares 
Bild der Lage und der notwendigen Rilfsmittel zu gewinnen. Die 
Beratungen ergaben zwar von neuem die Feststellung, daB 
sich im gesamten Konigreiche keine Gegend fand, die nicht durch 
ihr Klima und die Beschaffenheit ihres Bodens fiir die Anpflan
zung von Maulbeerbaumen und die Ausiibung der SeidenzlliCht ge
eignet war und nicht auch schon in friiheren Zeiten den Seiden
ball betrieben hatte; doch traten auch die verschiedensten Remm
nisse fiir eine neuerliche Ausbreitung der Seidenzucht zutage. In 
vielen Gegenden fehlte die benotigte Zahl der Arbeiter; in den 
Industriezentren zogen die Fabriken die Arbeiterschaft an 
sich. In der extensiv betriebenen Landwirtschaft Mittelitalien::; 
nahm die Reuernte die Arbeitskrafte zu der gleichen Zeit in An
spruch, in der auch die Seidenzucht vermehrte Arbeit erforderte; 
soweit aber die Landarbeiter nicht am eigenen Wohnsitz Beschaf
tigung fanden, wanderten sie in groBer Zahl nach Oberitalien, 
wo z 1 dieser Zeit Arbeitskrafte fiir die Reisernte gesucht wurden. 
In Siiditalien hatte die iiberseeische Auswanderung stark zuge
nommen und der Reimat sehr viele beste Arbeitskrafte ent
zogen 19). AuBerdem gab man in Mittelitalien der Viehzucht, in 
Siiditalien dem Wein- und OIivenbau sowie den verschiedenen 
Gartenkulturen ais ertragreicheren Agrarzweigen den Vorzug. 
Das Grundmotiv fiir die wachsende Abkehr von der traditionellen 
Seidenzucht war in allen dies en Fallen die stark gesunkene Ren
tabilitat. Die Untersuchungskommission hatte ihr besonderes 
Augenmerk auch auf die Frage gerichtet, ob der Seidenbau in den 
suditalienischen Provinzen und auf den Inseln, die in der Ver-

19) Die Auswanderung hatte in Italien um die lahrhunderlwende auBer
ordentIich zugenommen und zwar besonders in den siiditalienischen Landes
teilen. Auf 100000 Einwohner kamen im Durchschnitt der lahre 1881 bis 
1885 in Campanien erst 425 Auswanderer, in den lahren 1901-1905 dagegen 
2897 Auswanderer; in Calabrien stieg die entsprechende Zahl in derselben Zeit 
von 636 auf 3635 Personen, in Sizilien von 87 auf 2151 Personen. Das foI
gende lahr industrieHer Hochkonjunktur lieB diese Zahlen noch bedeutend an
steigen; erst mit dem lahre 1907 trat eine gewisse Abschwachung ein. Die 
Auswanderer stamm ten zum weit iiberwiegenden Teile aus der Landwirtschaft. 
Wahrend aber die ebenfaHs nicht geringen Auswanderermassen Norditaliens 
(z. B. Venetiens) sich vor aHem nach den benachbarten europaischen Landern 
wand ten, aus denen sie gewohnlich nach einiger Zeit wieder in die Heimat zu
riickkehrten, richtete sich der Auswandererstrom Siiditaliens fast ausschlieB
lich nach den iiberseeischen Landern und ging dadurch dem Mutterlande mit 
seiner Arbeitskraft zum groBen Teil fiir immer verloren (Ann. Stat. 1905 
bis 1907 S. 158 f., 1912 S.27). 

Tam b 0 r. Seidenbau. 13 
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gangenheit bltihende Seidenkulturen besessen hatten, wieder neu 
zu beleben sei. In dem Bericht tiber Sardinien wird der Riick
gang der Seidenzucht mit den kurzen Worten erklitrt: "e venuto 
meno il tornaconto", und der Berichterstatter fiigt hinzu: "e in
utile produrre, anzi cio puo essere cagione di perdita, qualora 
il prodotto non possa toccare il giusto prezzo" 20). Auch in Cam
panien, Calabrien und in Sizilien war der niedrige Erlos fiir die 
Kokons der Grund, weswegen der Bauer auf die Seidenzucht ver
zichtete, obwohl die Haspeleien in diesen Bezirken sogar aus an
deren Provinzen und aus der Levante Kokons einfiihren muBten, 
urn ihren Bedarf an Rohmaterial zu decken. Allerdings war in 
diesen Gebieten die Seidenzucht schon zu einer Zeit zuriickge
gangen, als die Preissenkungen infolge der steigenden ostasia
tischen Produktion noch kaum in Frage kamen. Hier hatten vor 
aHem die frtiher besprochene Entwicklung in der einheimischen 
Seidenindustrie und besondere lokale U mstande mitgewirkt. Die 
stiditalienische Seidenweberei war ehemals durch Unterstiizungen 
und Privilegien weitgehend geschtitzt gewesen, nach deren Fort
fall infolge der Einigung des i talienischen Konigreiches und der 
freihandlerischen Handelspoli tik aber dem offenen Wettbewerb 
nicht gewachsen; ihr fehlte die schnelle Anpassungsfahigkeit an 
die veranderten Verhaltnisse der Mode und der Verwendung des 
mechanischen Webstuhls. Ihr Ruckgang wirkte auch auf die ort
liche Halbfabrikation der Haspelei und Zwirnerei ein, die nicht 
mehr in der Lage war, die stiditalienische Kokonproduktion voll 
aufzunehmen. Die Mangelhaftigkeit der Verkehrswege in Sltd
italien und das Fehlen der notwendigen Trocknungsvorrichtungen 
sowie einer guten Verkaufsorganisation fur die Kokons machtc 
ihren Transport in die nordlichen Provinzen unmoglich; das Uber
angebot auf den lokalen Kokonmarkten fuhrte zu starken Preis
senkungen und damit zur Unrentabilitat der Seidenzucht. Ein 
ausgedehntes Zwischenhandlertum dnickte den Erlos fiir den 
Bauer noch herab und verteuerte zugleich fiir die Industrie die 
Kokonpreise. So verloren die Bauern das Interesse am Seiden
bau; die Aufzucht geschah mangelhaft und wurde daher in ihrem 
Ertrage immer minderwertiger. Krankheiten und Degeneration 
der Raupenrassen traten ein; zudem wurde auch der landwirt
schaftliche Haupterwerbszweig, der Getreidebau, unrentabel. 
SchlieBlich stellte man mit dem Getreidebau auch die Seidenzucht 

20) Atti etc. S. 18 u. 20. 
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ganz ein und wandte sieh, dem Zuge der damaligen Zeit folgend, 
den neuen spezifiseh-italienisehen landwirtsehaftliehen Kulturen 
zu. In Sardinien hatte dagegen die Zubereitung von Raupensamen 
in der Zeit der Pebrina, von der die Insel verschont geblieben war, 
Bedeutung gewonnen; mit der Erholung des Seidenbaues auf dem 
Festlande verlor jedoch diese Tatigkeit ihren Hauptzweek; fur 
die Produktion von Kokons fehlte aber der Absatz bei einer ort
lichen Industrie, wahrend der Transport nach dem Festlande die 
Ware ubermafiig verteuerte; man wandte sich der Viehzucht zu. 

Dafi bei diesem Stande der Dinge und der anhaltenden De
pression auf den Kokonmarkten eine neue Belebung und Ausbrei
tung des Seidcnbaues in Italien aus eigener Initiative der Land
bcvolkerung nicht zu erwarten war, unterlag keinem Zweifel. Die 
italienische Seidenindustrie furchtete so gar nicht mit Un recht, 
dafi der augenblicklichen Stagnation in der einheimischen Kokon
produktion ein weiterer Ruckgang folgen werde, so dafi sich ihre 
inlandische Rohstoffbasis immer enger gestalten und die Industrie 
gezwungen sein wurde, noch in hOherem Mafie als bisher die aus
landische Produktion in Anspruch zu nehmen. N otwendige Vor
bedingung fur eine neue Steigerung der einheimischen Kokonpro
duktion war daher eine weitgehende staatliche Unterstutzung der 
Seidenzucht, urn ihr wieder eine grofiere Ausdehnung zu geben, 
ihren Durchschnittsertrag, der in Italien erst 35-36 kg Kokons 
auf eine Unze Raupeneier betrug, durch verbesserte Methoden 
auf 50-70 kg zu erhohen und auf diesem Wege wie auch durch 
anderweitige Mafinahmen vor allem die Rentabilitat der Seiden
zucht moglichst sicherzustellen. In diesem Sinne waren auch die 
Vorschlage der Kommission gehalten. Ein System von Pramien 
fur die Anlage von Maulbeerpflanzungen und fur gute Raupen
zuchten sollte nach franzosischem Vorbilde eingefuhrt werden; 
ferner wurde die Verteilung von jungen Maulbeerbaumen und 
gutem Raupensamen angeregt, eine allgemeine Aufklarung und 
Anleitung der Bevolkerung durch Unterrichtskurse und Muster
aufzuchten empfohlen, die Grundung staatlich subventionierter 
Trocknungsanstalten und die Schaffung von Verkaufsgenossen
schaften verlangt, fur die Fachinstitute eine grofiere staatliche 
Unterstutzung gefordert 21). In vielen Gegenden, vor all em Sud
italiens und der Inseln, war freilich fur die Wiedereinfuhrung 
der Seidenzucht einfach alles von Grund auf erst neu zu schaffen, 

21) Atti etc. S. 15 f. 
13* 
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aber die Berichte M 0 res chi s und C a vas 0 I a s lieBen trotz des 
Ernstes der Lage eine recht zuversichtliche Stimmung erkennen. 

Am 14. Dezember 1910 legte der Minister fur Landwirt
schaft, Industrie und Handel im Kabinett L u z z at i, R a i n e r i , 
dem Parlament einen Gesetzentwurf uber die Ma.Bnahmen zu
guns ten des einheimischen Seidenbaues und der Seidenindustrie 
vor und wies in der Begrundung auf die volkswirtschaftliche Be
deutung dieser Erwerbszweige fur Italien und auf die Gefahren, 
die ihnen drohten, hin. Der Kernpunkt des Systems der vorge
schlagenen Unterstutzungsaktion sollte entsprechend den An
tragen der Enquetekommission ein "Istituto Serico Italiano" wer
den, das aHe Vollmachten besa.B, urn die Maulbeerbaumkultur und 
den Seidenbau zu fordern und die seidenindustrielle Tatigkeit neu 
zu begrunden oder sie zu unterstutzen und zu organisieren. Dieses 
italienische Seideninstitut sollte zwar als selbstandige juristische 
Person errichtet, yom Staate aber drei.Big Jahre lang jahr
lich mit 1 Mill. L. dotiert und auch von Offentlichen Korper
schaften und Privatpersonen finanziert werden 21). Dadurch ware 
ein einheitliches und leistungsfahiges System geschaffen worden, 
urn in den Grenzen der Moglichkeit das italienische Seidengewerbe 
vor dem Verfall zu schutzen und einer neuen Blute entgegenzu
fuhren; das Vorbild Ostasiens hatte hierbei seinen Einflu.B geltend 
gemacht. 

Das Parlament nahm das vorgeschlagene Gesetz mit einigen 
Anderungen an, lehnte aber die Errichtung jenes "Istituto Serico 
Italiano" abo Man argwohnte hinter diesem Vorschlag und seiner 
offiziellen Begrundung allerlei unausgesprochene Handelsinter
essen spekulativer N atur und begnugte sich damit, einen "Consiglio 
per gli interessi serici" mit rein beratendem Charakter einzu
richten, der dem Minister bei der Durchfuhrung des Gesetzes 
mit seinen Vorschlagen zur Seite stehen soUte, ohne aber selb
standig handeln zu durfen oder auch nur eine Gewi.Bheit fur die 
Annahme seiner Vorschlage zu besitzen. Infolge dieser grund
legenden Anderung war aber eine schnelle, wirksame und S3.ch
kundige Hilfsaktion fur die betreffenden Wirtschaftszweige kaum 
zu erwarten; selbst bei bestem Willen konnte die staatliche Ver
waltungsbehOrde mit all ihren Schwachen eines starren Buro
kratismus den Anforderungen des schnell wechselnden Wirt
schaftslebens nicht gerecht werden und daher auch jene geplante 

22) Atti etc. S. 28. 
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selbstandige Wirtschaftsorganisation besonders in ihrer beweg
lichen Anpassungsfithigkeit an dringende Bedurfnisse voruber
gehender Art, in ihrer freien Auswahl einzelner besonders unter
stutzungsbedurftiger Gebiete und in der wirksamen Schnellig
keit ihrer Entseheidungen und Ma13nahmen auf Grund eigener 
genauer Saehkenntnis in keiner Weise ersetzen 23). 

Der vom Parlament erst im Jahre 1912 gesetzlieh errieh
tete Beirat fur die Interessen des Seidengewerbes konstituierte 
sich im Juli 1913 und beauftragte sofort eines seiner Mitglileder, 
Prof. Brizi, mit einer neuen genauen Untersuehung uber die Ur
saehen des Ruekganges im italienisehen Seidenbau; aueh diese 
Untersuehung sollte sieh auf aIle seehzehn Landsehaften des 
Konigreiches erstreeken. 

Die Verhaltnisse im italienisehen Seidenbau hatten sieh in 
den letzten J ahren ganz wesentlich versehleehtert. Die Jahre 
1902, 1904 und 1907 hatten zwar reeht gunstige Kokonernten ge
bracht, der jahrliehe mittlere Ertrag, der in den J ahren 1891 bis 
1895 noch auf 54,2 Mill. kg, in den Jahren 1896-1900 auf 53,9 
Mill. kg Kokons gestanden hatte, betrug jedoch im ersten Ja.hr
funft des neuen J ahrhunderts nur 52,4 Mill. kg, im zweiten J ahr
funft 52,6 Mill. kg Kokons 24). Seit dem Jahre 1909 zeigte aber 
die bis dahin noeh als fast stationar zu bezeichnende italienisehe 
Kokonproduktioneinen deutlichen Ruekgang; die fruher erwii.hn
ten Befurehtungen der italienisehen Seidenindustriellen bewahr
heiteten sich. Der durehsehnittliehe Jahresertrag der Jahre 1911 
bis 1914, d. h. der letzten Jahre vor dem Weltkriege und somit 
aueh der letzten Zeit einer wirtsehaftliehen Entwieklung unter 
normalen VerhaItnissen, verminderte sieh auf 43,6 Mill. kg Ko
kons = 830/0 der Kokonernte von 1906-1910 und 80,5 0/0 der 
Ernte von 1891 bis 1895; zumal das Jahr 1913 erreiehte mit 

23) Fiir die Tatigkeit des genannten Ausschusses wurde dem Landwirt
schaftsministerium ein jahrlieher Betrag von 1,2 Mill. L. zur Verfiigung gestellt 
nnd zur Forderung der Maulbeerbaum- nnd Seidenranpenkultl1r, fiir den Bta
tistischen Nachrichtendienst, zur Unterstiitzung del' Seidenzuchtstationen Padua 
und Aseoli und der Lehrstiihle fiir die Seidenzneht in Mailand, Perugia nnd 
Portici Bowie der friiheren und neubegriindeten landwirtsehaftliehen Wander
Behnlen n. a. verwandt (0. Bordiga, Die Krise des italienischen Seidenbanes und 
die Mafinahmen zu deren Bekampfung, Internationale agrartechnische Rund
schau 5. Jahrg. 1914 Heft 10 S.1386). 

2') VgJ. die Tabellen I nnd II im Anhang. 
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seiner Kokonproduktion von nur 38,5 Mill. kg einen Tiefstand, 
wie ·er - die notwendigen statistischen Korrekturen vorausge
setzt - seit mehr als drei.Big J ahren nicht mehr vorgekomme:n 
war; wenn auch schwere Frostschiiden im April dieses Jahres 
zu dem geringen Ertrage dieser Ernte viel beigetragen hatten, so 
lie.B doch die standige Verminderung der Ernteertrage auch in den 
vorangegangenen J ahren diese Mi.Bernte als symptomatisch fur 
den beginnenden Verfall des italienischen Seidenbaues erscheinen. 
Die Seidenzucht Frankreichs und Spaniens war schon fruher fast 
bis zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken; jetzt schien die ita
lienische Seidenzucht denselben abwartsffihrenden Weg einzu
schlagen. 

Um so wertvoller ist es, die umfassenden Untersuchungen 
Brizis und ihre Ergebnisse, die er im Juni 1914 veroffentlichte, 
kennen zu lernen, da sie uns ein klares Bild der Lage des italie
nischen Seidenbaues am Ende seiner normalen Entwicklungs
periode bieten und dadurch auch ein Urteil fiber die Aussichten, 
die dem Seidenbau in Italien unter normalen wirtschaftlichen Ver
haltnissen gegeben sind, ermoglichen 26). 

Es ist schon bezeichnend, da.B B r i z i in einem gewissen 
Gegensatz zu den Vorschlagen der koniglichen Enquetekommission 
nicht darauf ausging, mit gro.Bem Aufwand von Energie und 
Geld "eine amtliche Seidenkultur oder eine Seidenzucht um jeden 
Preis" zu schaffen, sondern die verffigbaren Mittel dort zu kon
zentrieren, wo sie den besten Erfolg versprachen. Diese Gegen
den festzustellen und die geeignetsten Hilfsmittel zu finden, war 
die Grundtendenz seiner Umfrage. In den Antworten, die er er
hielt, wurde fast allgemein der geringe Gewinn, den die Seiden
zucht infolge der niedrigen Preise auf dem Markte erzielte, als 
Grund des Ruckganges des Seidenbaues angeffihrt. Nach einer 
Aufstellung der durchschnittlichen Kokonpreise auf dem Mai
lander Markte yom Jahre 1832 bis zum Jahre 1913 glaubte B r i z i 
jedoch, dieser Preissenkung kein entscheidendes Gewicht beilegen 
zu sollen; ohne Zweifel batten sich zwar die Preise gegenfiber 
der Mitte des vorigen Jahrhunderts wesentlich gemindert, zumal 
wenn man den hOheren Geldwert jener Zeit in Betracht ziehe; 
seit 25 Jahren seien sie aber im Durchschnitt fast stationar ge
blieben und hiitten sogar in ihren Schwankungen in den einzelnen 
J ahren abgenommen, was wirtschaftlich von nicht geringer Be-

25) Atti etc. S. 29 ff. 
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deutung sei. Diese Feststellung ist dem genannten Bericht
erstatter sicher zuzugeben; es fragt sich aber, ob dieser konstante 
niedrige Preis nicht einen derartigen Tiefstand erreicht hatte, 
da.B die aus ihm sich ergebende Vergutung der Arbeit des Seiden
zuchters nicht mehr den Anspruchen gerecht wurde, die dieser 
nach der allgemeinen Entwicklung der Ertrage im landwirtschaft
lichen Betriebe stellen konnte und nach der in derselben Zeit
periode auch bei der Landbevolkerung gestiegenen Lebenshaltung 
stellen mu.Bte. In dieser Frage liegt ganz offenbar der Kernpunkt 
des gesamten Problems der Entwicklung des heutigen italieni
schen Seidenbaues; die Analyse der einzelnen U rsachen fur den 
Ruckgang der Seidenzucht in den verschiedenen Landesteilen 
Italiens fuhrt auf sie immer wieder zuruck. 

Die schon fruher erwa,hnten Hemmnisse fur eine neue Aus
breitung der Seidenzucht in Italien traten auch in dem Bericht 
B r i z i s wieder auf. Der Seidenbau kann nur in Gegenden ge
deihen, wo eine dichte Bevolkerung mit einem gro.Ben Angebot 
von Handarbeit diese auch gegen geringe Entlohnung und zu 
Zeiten gesteigerter Tatigkeit in anderen Agrarkulturen noch in 
genugendem Umfange zur Verfugung zu stellen vermag. Auf der 
Erfullung diesel' Vol'bedingung basierte einst die allgemeine Ver
breitung der Seidenzucht in Italien. Die Bevolkerung des Landes 
war inzwischen noch gewachsen, die Handarbeit hatte sich noch 
vermehrt, aber das Angebot auf dem inlandischen Markte war 
trotzdem gesunken und ihr Preis daher gestiegen. Einen starken 
Abflu.B wertvollster Arbeitskraft verursachte die Auswanderung 
nach den uberseeischen Landern, die sich vor allem aus der land
wirtschaftlichen Bevolkerung Suditaliens rekrutierte und auch 
nach B r i z i s A uffassung eine N eubelebung des Seidenbaues in 
diesen Gebieten einfach in Frage stellte; die tempo rare Auswan
derung aus N ord- und Mittelitalien in vorwiegend europaische 
Lander war in il1rer Bedeutung fur den Seidenbau gleichfalls nicht 
zu unterschatzen. Eine weitere Verschiebung von Arbeitskraften 
bl'achte die saisonma . .Bige Binnenwanderung zur Zeit der Heu
und Getreideernte in Mittelitalien und der Reisernte in Ober
italien mit sich; desgleichen die Abwanderung yom Lande in die 
oberitalienischen Industriestadte. Der Grund fur diese bestandige 
Entziehung der Arbeitskrafte yom ortlichen Arbeitsmarkte war 
die Moglichkeit, dieselben in anderen Gegenden zu hiiherem Preise 
zu verwerten und dadurch die eigene Lebenshaltung zu ver
bessern. 
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Soweit jedoch dLe Handarbeit am Orte verblieb, war bei der 
Wahl ihrer Verwendung das gleiche Bestreben festzuste:llen, sie 
moglichst rationell auszuwerten und ihre Entlohnung zu steigern. 
Die Seidenzucht mit ihrem stationar geringen Erlos, dem sogar 
noch das standige Risiko eines vollkommenen V erl ustes infolge 
Vernichtung oder wenigstens Schwachung der empfindlichen Auf
zuchten durch Krankheiten anhaftete, konnte gegenuber der all
gemeinen Preissteigerung der anderen Agrarprodukte hierffir 
keine gunstige Gelegenheit bieten. In einer Monographie von 
S e r pie r i fiber den landwirtschaftlichen Kontrakt im obermai
landischen Gebiet 26), in dem die Seidenzucht noch eine groBere 
Ausbreitung besaB, werden die Unkosten einer Aufzucht von 
einer Unze (= 30 g) Raupeneiern mit 29 L., der Wert des Pro
duktes mit 173 L. berechnet; hierbei sind aber fur Benutzung 
der notwendigen Raume, fur Beleuchtung usw. keine Kosten in 
Betracht gezogen. Von dem Ertrage in Hohe von 144 L. ist die 
vom Eigentiimer des Gutes gelieferte Menge des benotigten Futter
laubes (12 dz) und die Handarbeit des Bauern fur die Aufzucht 
lind die Blatterernte (durchschnittlich 350 Stunden) zu vergiiten. 
Bei der fiblichen Verteilung der Unkosten auf die beiden Kontra
hen ten ,wurden auf den Eigenttimer 75 L. entfallen, so daB der 
Doppelzentner Maulbeerblatter etwa mit 6,25 L. bezahlt ware; 
der Bauer erhielte nur 69 L., der durchschnittliche Stundenlohn 
ffir 'seine Arbeit wurde demnach 0,19 L. betragen. Es ist aber 
leicht festzustellen, daB in Gegenden mit hohen Lohnen die An
spruche -der saisonmii..Bigen Handarbeit seitens der Frauen nicht 
unter 0,25 L. fiir die Arbeitsstunde herabgehen. In diesem Bei
spiel, dessen Berechnun,gen kaum in Zweifel gezogen werden 
konnen, ist noch eine verhaltnismaB~g gtinstige Ernte von 50 kg 
Kokons /Zugrunde gelegt, wie sie aber haufig nicht eintritt. Reicht 
das Laub der Maulbeerbiiume des Gutes nicht aus, so muB der 
Bauer das Fehlende anderweitig beschaffen, wobei die Unkosten 
heiden Kontrahenten zur Halfte angerechnet werden; hierbei kann 
es sogar vorkommen, daB der Eigentumer ailS diesem Umstande 
noch einen Vorteil zieht, wahrend die Entschiidigu:ng des Bauern 
noch ,geringer wird, ohne dabei zu berucksichtigen, daB seine Ar
beitsleistung durch die Ernte und den Transport des Laubes von 
einem entlegeneren Orte sich sogar noch vermehrt. 

Erschwerend wirkt auch noch der Umstand, daB vo.n den 

26) Vgl. Atti etc. S. 36 f. 
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fur die gesamte Aufzucht erforderlichen 350 Arbeitsstunden der 
groBte Teil (ca. 260 Stunden) sich in den letzten Abschnitt der 
Aufzuchtperiode zusammendrangt, so dafi in dieser Zeit eine 
anderweitige Beschaftigufng der 'beteiligten Personen in der Land
wirtschaft uberhaU'pt nicht in Frage kommt. Bliebe diese Hand
arbeit sonst u'ngenutzt, so fande sie in diesem FaIle in der Raupen
zucht eine nutzbringende Betatigung. So liegen die Verhaltnisse 
im allgemeinen aber nicht. Eine Au,fzucht wie die im Beispiel an
gegebene von knapper DUJchschnittsgrofie verlangt nicht nur die 
Arbeit von Kindern und Greisen, sondern auch von voll lei
stungsfahigen Personen; uberflussige Arbeitskraft der letzteren 
Art ist aber nicht vorhanden, da sich dem Bau'er die Moglichkeit 
bietet, diese Arbeitskrafte in anderen nutzbringenden Kulturen 
zu verwenden, und seine Armut ihn auch zur Ausnutzung dieser 
Gelegenheit zwingt. Al1ch der Bauer weiB die verschiedene Hohe 
des Ertrages seiner Arbeit in verschiedenen Kulturen und die 
jeweilige verhaltnismaJ3ige Sieherheit desselben recht gut abzu
schatzen; er wendet der wenig ertragreichen, im Erfolg unsiche
ren, in der Ausnutzung seiner Arbeitskraft zeitlich beschrankten 
Seidenkultur den Rucken und pflegt andere Kulturen, die ihm 
grofieren und sichereren Gewinn bei stan dig gkichmaBiger 
Arbeitsleistung versprechen. Die zunehmende Anlage kunstlichar 
Wiesen im Potale und in Mittelitalien, die Ausbreitung des Wein
baues in Venetien, Emilien und Toscana, der Obstkulturen in Pie
mont u:nd in der Romagna, der Anbau von Zuckerniben, Tabak 
und Tomaten sind derartige Moglichkeiten, um auch Frauen
und Kinderarbeit nutzbringender verwenden zu konnen; die ge
nannten Kulturen nehmen aber gerade in den Monaten der Seiden
zucht, Mai und Juni, die Arbeitskrafte voll in Anspruch. Auf 
den Teilbaugutern Mittelitaliens wird die Menge der verfugba.ran 
Arbeitskraft in ein festes Verhaltnis zu der in den verschiedenen 
Jahreszeiten jeweils zu leistenden Arbeit gebracht, so daB selbst 
Festtage im balllerlichen Familienleben, wie Hochzeiten, dem
entsprechend gelegt werden; uberschussige Arbeitskraft trennt 
sich von der Familie und sucht auf anderen Gutern Ve.rwendung; 
eine pesondere UlnverhaltnismaBige Arbeitsleistung im Mai und 
Juni ist daher gar nicht durchzufuhren. Auf den kleinen Gutern 
im obermailandi.schen Gebiete gestattet zwar die Dichte der Be
volkerung ,und der ausgedehnte Bestand an Maulbeerbaumen auch 
eine intensive Seidenraupenzucht, und die in jener Gegend blti
hende Industrie bietet in dem groBten Teile des ubrigen Jahres 
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dem Bauern 'eine weitere Beschaftigungsmoglichkeit; dennoch 
findet man auch hier das Bestreben, die Gu.ter auf Kosten dar 
Maulbeerpflanzungen p.nd damit der Seidenzucht auszudehnen, 
rum dadurch die Arbeiterzahl des Gutes zu vermindern und in 
~in richtiges Verhaltnis zu: den Anforderungen der landwirtschaft
lichen Arbeit auf dem Gute selbst zu bringen, womit auch ein 
hOherer Nutzen fur den Bauererreicht wird. 

Einen besonderen Beweggrund zu dieser allmahlichen Ver
schiebung in der landwirtschaftlichen Produktion boten aber auch 
die bestehenden Pachtvertrage. So wurde in Oalabrien dem Bauer 
oft ,nur ein Drittel des Erloses fur die gewonnenen Kokons zu
gestanden; .aIle Unkosten der Aufzucht, ausgenommen den An
kauf des notigen Raupensames, hatte er zu tragen; der Eigen
tumer erhielt daher fur die von ihm gelieferten Maulbeer
blatter eine verhaltni~maJ3ig hohe Vergutung und konnte sich, 
da er den Verkauf der Kokons in der Hand behielt, auch 
fur anderweitige Schulden des Bauern an ihn aus dessen An
teil leicht bezahlt machen. Wenn in den Pachtvertragen die 
Maulbeerbaume auf dem verpachteten Gute auch aus dem 
eigentlichen Pachtverhaltnis ausgenommen waren, so stellte den
noch der Eigentumer den Laubertrag dieser Baume gewohnlich 
seinem Pachter zur Verfugung, um die Raupenzucht auszuuben; 
lieB er jedoch die Entlatrbung der Baume, die in langen Reihen auf 
den Feldern standen, durch andere Personen vornehmen, so war 
noch eine Schadigung des Bauern durch Zerstorungen auf seinen 
Feldern die Folge. In jedem FaIle hetrachtete der BaUJer den Maul
beerbaum jetzt als seinen Feind; sein Schatten wurde den anderen 
Kulturen zum Schaden, wahrend die Seidenzucht selbst viel 
Arbeit UIIld wenig Gewinn brachte. So benutzte der Bauer sein 
Recht nach dem Pachtvertrage, die Krone der Baume gegen Ver
gutung des gewonnenen Holzes an den Eigentumer zu beschneiden, 
gern in ausgiebiger Weise. Andere Pachtvertrage bestimmten fur 
einzelne Kulturen eine feste Pacht in Geld oder Fruchten, fur 
die ubrigen den Teilbau; infolgedessen richtete der Pachter in 
seinem eigenen Interesse sein Hauptaugenmerk auf die ersteren, 
meist GemusekuJturen, und vernachlassigte die letzteren, darunter 
auch die Seidenzucht. Wo der Teilbau sich in den Pachtvertragen 
auf den Weinbau und die Kokonproduktion bezog (so in der Provi:nz 
Padua), bevorzugte der Pachter den Weinbau als die gewinn
bringendere Kultur. War aber im Pachtvertrage gar yom Teil
bau vollig zum festen Pachtzins ubergegangen, so war der Pachter 
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selbstandiger Herr in der Bestimmung der Produktion und gab 
die Seidenzucht vollkommen auf. 

Fa.Bt man aIle diese Tatsachen zUsammen, so mu.B man zu 
dem Ergebnis gelangen, dafi die letzte U rsache des zunehmenden 
Ruckganges der Seidenkultur in dem niedrigen Preise der Kokons 
lag. Dem ansteigenden Preisniveau der ubrigen Agrarprodukte 
hatte auch eine mindestens gleiche ErhOhung der Kokonpreise 
folgen mussen, urn der Seidenzucht mit ihren fiir den Bauer er
schwerenden Umstanden das Interesse zu erhalten; der niedrige 
Kokonpreis der Jahrhundertwende geniigte aber auch dann, wenn 
er stationar blieb und nur noch geringe Schwankungen aufwies, 
keineswegs, urn die Arbeit des Bauern in einer Weise zu ent
lohnen, wie es den Zeitverhaltniss'en entsprach. Italien hatte mit 
seiner wachsenden Industrialisierung auch an Wohlstand zuge
nommen; der Lebensstandard des Volkes hatte sich gehoben, und 
auch der bauerlichen Bevolkerung war die Moglichkeit geboten. 
durch intensive Bewirtschaftung ihres Grund und Bodens ihr Ein
kommen zu erhOhen und ihre Lebenshaltung zu verbessern. So
weit aber fiir die uberschtissige Bevolkerung diese Gelegenheit 
im Heimatlande nicht ausreichte, hatte sie den Weg ins Ausland 
gefunden; dort wurde ihre Arbeit hOher entlohnt, und bei der be
kannten Geniigsamkeit des italienischen Arbeiters gelang es 
vielen, nach einigen J ahren mit reichlichen Ersparnissen in die 
Heimat zuruckzukehren oder auch im Auslande selbst unter giin
stigen Verhaltnissen zu leben. So war die Seidenzucht als ein 
Erwerbszweig, der einer dichten Bevolkerung mit iiberschussigem 
Angebot an Handarbeit d1e Moglichkeit bot, diese mit einem wenn 
auch bescheidenen Gewinn zu verwerten, iiberfliissig, ja sogar 
fur die aufsteigende Entwicklung zum Hemmnis geworden. Ita
lien war seit zwei J ahrzehnten langsam iiber das wirtschaftliche 
Niveau eines Landes hinausgewachsen, in dem sich die Seiden
zucht noch als rentabler Erwerbszweig fur die Bevolkerung cig
nete 27). Nur dort, wo neben genugendem Angebot an Handarbeit 

27) Vgl. hierzu die treffenden Bemerkungelll von S e i tz (a. a. O. S.23) 
iiber die Rentabilitat der Seidenzucht: "Allgemein sei hier gesagt, daB die Be
schaftigung mit der Seidenzucht unter keinen Umstanden als ein besonders 
lohnender Verdienst hingestellt werden darf. Lander, die infolge Fruchtbarkeit 
des Bodens, durch Kostbarkeit ihres Ertrages oder auch nur infolge guter 
Bewertung der Arbeit unter giinstigen wirtschaftlichen VerhaItnissen existieren, 
scheiden hier von vornherein aus. Eine Tatigkeit, aus der China, das dicht
bevOlkertste und unter den schwersten Erwerbsbedingungen arbeitende Land, 
einen Nutzen zu ziehen vermag, ist durchaus darum nicht auch fiir andere, 
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sich auch ganz besonders gfinstige VerhaItnisse ffir die Seiden
zucht vorfanden, die ein besonders wertvolles Produkt garantier
ten, hatte der Seidenbau noch Aussicht, weiterhin zu bestehen, vor
ausgesetzt dafi es gelange, einerseits die Unkosten noch zu ver
mindern, andrerseits die Kokonausbeute noch zu steigern, mit 
anderen Worten: die Rentabilitat der Zucht wesentlich zu heben. 

Darauf gehen auch die Vorschlage hinaus, die B ri z i auf 
Grund seiner Untersuchungen machte 28). Wahrend in jenen Lan
desteilen, in denen der Seidenbau sehr zurfickgegangen oder fast 
verschwunden war, die Seidenzucht durch eine umfangreichePro
paganda, durch Verteilung von Maulbeerbaumen und Raupen
samen und durch Aussetzung von Pramien erst neu zu beleben 
war, genfigte in anderen Gegenden, in denen sich die Zucht noch 
gut erhalten hatte oder erst Ansatze des Verfalles zeigte, eine 
gute Belehrung der Zfichter fiber eine rationelle Pflege der Rau
pen, um den Kokonertrag in kurzem bis auf 70 kg pro Unze zu 
steigern. Um aber auch die Kosten der Produktion moglichst zu 
senken, wurde auf die verschiedenen Verbesserungen technischer 
Art hingewiesen, die sich in einzelnen Gegenden bereits erprobt 
hatten, die notige Handarbeit und auch die notwendige Futter
menge verminderten und deshalb auch in anderen Seidenbau
gegenden einzuffihren waren, freilich mit bestandiger Berficksich
tigung der lokalen Verhaltnisse, da sich sonst leicht neue Schwie
rigkeiten und Enttauschungen ergeben konnten 29). Aus dem 
gleichen Grund der Unkostenverminderung beschaftigte man sich 
auch viel mit einer A.nderung der Maulbeerbaumkultur. An die 
Stelle der hohen Maulbeerbaume, die auf den Feldern in langen 
Reihen standen und zur Blatterernte mannIiche Arbeitskrafte ver
langten, sollten Maulbeerbaume treten, die in Zwergform mit 
niedrigen Stammen oder gar als GebUsch oder als Hecken gezogen 
wurden, eng zusammengepflanzt eine "Maulbeerwiese" moglichst 
in der Nahe des Bauernhauses bildeten und zur Blatterernte nur 
der Frauen- oder Kinderarbeit bedurften; dazu kamen noch 

gliicklicher veranlagte Staaten erstrebenswert .•. Es wird niitzlich sein, der 
Tatsache zu gedenken, daB von den vielen Landern, die mit dem Seidenbau. 
bekannt geworden sind, nur ganz wenige und fast durchweg nur Volker mit 
nach deutschen Begriffen bescheidener oder oft Bogar diirftiger 
L e ben s hal tun g die Zucht selbst betreiben." 

28) Atti etc. S. 42 ff. 
29) Auf diese technischen Verbesserungen in der Seidenzucht hier im 

einzelnen einzugehen, wiirde iiber den Rahmen dieser Arbeit hinausfiihren. Es 
sei daher auf die diesbeziigliche Fac.hliteratur verwiesen. 
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manche andere Vorteile, wie z. B. der bessere Schutz gegen die 
Verheerungen durch die Maulbeerbaumschildlaus (diaspis penta
gona) SO) und die Wurzelfaule, durch die der Baumbestand vor 
aHem in den oberitalienischen Gebieten stark gelitten hatte und 
ein Riickgang der Seidenzucht verursacht worden war. Diese 
Art der Maulbeerbaumpflanzung soUte nach dem Vorbilde Japans, 
das sie schon lange pflegte, eingeftihrt werden 31), doch war auch 
in diesem Falle mit mancherlei Schwierigkeiten zu rechnen, so 
daB sich auch hier B r i z i veranlaBt sah, zur Vorsicht und klugen 
Berticksichtigung der jeweiligen Verhaltnisse zu mahnen. 

Vergleicht man den Bericht B r i z i s mit den frtiheren Er
gebnissen der kaniglichen Entquetekommission, so darf man sagen, 
daB das Bild der Lage des italienischen Seidenbaues durch die 
neuen Untersuchungen noch klarer und in den ursachlichen Zu
sammenhangen scharfer erfaBt wurde, die Aussichten auf eine 
gtinstige Lasung des Problems im Sinne der Wiederherstellung 
einer allgemeinen Verbreitung der Seidenzucht in Italien aber 
wesentlich geringer gewordell waren. Der Ton des Berichtes 
B ri z i s war weniger zuversiehtlieh und optimistiseh. Rein theo
retisch sehienen die Wege, die zur Belebung der Seidenzucht ein
zuschlagen waren, ohne wei teres gegeben zu sein, in der Praxis 
hauften sich aber Schwierigkeiten, die kaum zu tiberwinden waren. 
Der standige Rtic.kgang der italienisehen Kokonproduktion in den 
letzten J ahren mahnte zu besehleunigter Durehftihrung prak
tischer HilfsmaBnahmen, wenn der Seidenbau nicht unwieder
bringliche Verluste erleiden sollte; bisher war man aber tiber jahre
lange Beratungen nicht wesentlieh hinausge)wmmen. Vielleieht 
ftihlte man, daB man hier einer Entwicklung gegentiberstand, die 
aueh mit Aufwendung groBer Mittel in ihrem wirtschaftlich ge
setzma.Bigen Verlaufe auf die Dauer nieht aufzuhalten war. Der 
Grundsatz, den Brizi als Ergebnis seiner Untersuchungen und 
als Richtlinie ftir alle HilfsmaBnahmen aufstellte, die verftig
baren Mittel nieht zu zersplittern, sondern auf jene Gegenden zu 
konzentrieren, in denen die nattirliehen und wirtsehaftlichen Be
dingungen am gtinstigsten waren, urn der Seidenzucht die notwen-

SO) tJber die Bekampfung der MaulbeerbaulllBchildlaus in ltalien vgl. den 
Aufsatz von Prof. A. Berlese in der Internationalen agrartechnischen Rundschau 
4. Jahrg. 1913 Heft 5. 

31) Vgl. Ito a. a. O. S. 222 ff. 
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dige Rentabilitil.t zu sichern und sie, soweit es noch moglich war, 
dem italienischen Volke zu erhalten, ist gleichbedeutend mit eine-m 
Verzicht auf die Seidenzucht als nationales Gemeingut des italie
nischen Volkes, was sie doch ehedem gewesen war. Die wirt
schaftliche Entwioklung hatte sich eben starker erwiesen als eine 
alte stolze Tradition und viele gutgemeinte Wunsche, und eine 
klare Einsicht in die Grunde dieser Entwicklung, den wirtschaft
lichen Aufstieg des Landes und die Rebung des Wohlstandes 
seiner Bevolkerung, konnte unmoglich wunschen, diese Entwick
lung im rucklaufigen Sinne zu korrigieren. Nur insoweit, als der 
Seidenbau auch in dem fortgeschritteneren Wirtschaftsleben 
ltaliens noch eine wirklich rentable Quelle des Volkseinkommens 
blieb, konnte und durfte er erhalten bleiben; daruber hinaus waren 
aIle staatlichen und privlten A ufwendungen nutzlos vergeudet, 
der naturliche wirtschaftliche Aufstieg des Landes nur gehemmt 
worden. Der italienische Seidenbau muBte auf dieselbe Stufe 
intensiver Bewirtschaftung gestellt werden, auf der die italie
nische Landwirtschaft in den meisten ubrigen Agrarproduktionen 
bereits stand; damit war aber auch seine Beschrankung auf be
sonders gunstige Gegenden und sein Betrieb in rationeller Weise 
notwendig gegeben. Diese Erkenntnis scheint das letzte Ergebnis 
der Untersuchungen Brizis gewesen zu sein; wie weit sie damals 
schon auch Gemeingut der interessierten Kreise geworden war, 
ist schwer zu sagen. Der Ausbruch des Weltkrieges unterbrach 
die naturliche Entwicklung, und auch die N achkriegszeit hat bis 
auf den heutigen Tag, wie wir noch sehen werden, die normalen 
Verhaltnisse der Weltproduktion und des WeItmarktes noch nicht 
wiederhergestellt. Sieht man jedoch von diesen Faktoren und 
ihrer deformierenden Einwirkung auf die nattirliche Wirtschafts
entwicklung Italiens und der WeIt ab, so weist die gesamte Ent
wicklung des Seidenbaues in Italien darauf hin, daB dieser Zweig 
der Agrarproduktion als rein nattirlicher Erwerbszweig eines 
Volkes, nur gestutzt auf die naturlichen gunstigen geologischen 
und klimatischen Verhaltnisse des Landes und die groBe Dichte 
der Bevolkerung mit ihrem uberschtissigen Angebot an Arbeits
kraft, fur das italienische Yolk kaum noch in Betracht kam. Mit 
der WeItproduktion an Seide war auch der WeItkonsum gestiegen, 
aber letzterer erst infolge des Wachstums der ersteren und der 
damit verbundenen Senkung der Seidenpreise. Die Seide war und 
blieb zwar ein Gegenstand des Luxus, ihre Produktion an sich war 
aber nicht mehr eine QueUe des Reichtums; die Steigerung der 
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WeltproduktiQlll, die WandIung der Mode, die Konkurrenz anderer 
Textilien hatten ihren Marktwert gemindert und ihre rein qua.nti
tative Erzerugung nur noch fur Lander mit niedrigem Lebens
standard rentabel gemacht; in derselben Zeit dieser Entwicklung 
auf dem Seidenmarkte war aber Italien als wirtschaftliches Ganzes 
und im besonderen in seiner Landwirtschaft den umgekehrten 
Weg, den Weg wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegs gcgangen 
und damit in einen gewissen Gegensatz zum Seidenbau und seinen 
allgemeinen Vorbedingungen getreten. Sollte die Seidenzucht 
trotzdem in Italien nicht ganz aussterben, so mu.Bte aus der reinen 
Mengenproduktion guter oder auch sehr guter Seide eine Quali
tatserzeugung bester und doch moglichst billiger Art werden, ein 
Fortschritt im Sinne typischer Qualitiitsproduktion mit ihrer 
naturgema.Ben Beschninkung auf bestimmte Gegenden mit gun
stigsten Faktoren eintreten. 

Es fragt sich, wieweit eine solche Fortentwicklung der 
Seidenzucht in Italien moglich war. Eine rationellere Aufzucht 
konnte die Kokonproduktion gewi.B leicht steigern und ihre Quali
tat noch verbessern; sorgsamere Raupenpflege verlangte aber 
auch mehr Zeit und Arbeitsleistung, verbesserte technische Vor
richtungen auch einen gro.Beren Kapitalaufwand; andrerseits 
konnte eine gesteigerte Produktion auf dem Weltseidenmarkte nur 
preisdruckend wirken und nur unter der Bedingung einer neuen 
Preissenkung ihren Absatz finden; eine Abschlie.Bung des Inlands
marktes gegen die erdruckende auslandische Konkurrenz war bei 
dem Charakter der Seidenindustrie als Exportindustrie nicht mog
lich, das Obergewic.ht auf dem Weltmarkte in freier Konkurrenz 
war aber an Ostasien unwiederbringlich verloren gegangen. Einen 
Nutzen aus der gesteigerten Produktion zog zwar die gesamte 
italienische Volkswirtschaft, indem die Summe, die fur den An
kauf auslandischer Rohseide jahrlich au.Ber Landes ging, sich ver
minderte; einen Nutzen aus einer verstarkten einheimischen Roh
stoffbasis zog auch die einheimische Seidenindustrie; der privat
wirtschaftliche Nutzen des landwirtschaftlichen Erzeugers blieb 
jedoch einigerma.Ben zweifelhaft. 

Der andere Vorschlag betraf die U nkostenverminderung der 
Kokonproduktion. Den entscheidenden Faktor bildete hier die 
Handarbeit, die zwar durch technische Verbesserungen und fast 
vollige Ausschaltung mannlicher Arbeitsleistung verbilligt werden 
konnte, dennoch aber in der Seidenzucht unentbehrlich war und 
mit ihrer LohnhOhe jeder Unkostensenkung eine unubersteigbare 
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Grenze setzte. Was man an Verbesserung,en einzuffihren gedaehte, 
war niehts absolut Neues, sondern vor aUem Einriehtungeil, die 
in Japan bereits in Gebraueh waren und dessen Uberlegenheit fiber 
die sfideuropaische Seidenzueht begrfindeten 32). SoUten sich diese 
Einriehtungen aueh in Italien verbreiten und bewahren, so war 
damit noch kein Vorsprung gegenfiber den Konkurrenzlandern er
zielt. Der entseheidende Punkt blieb die durehschnittliche Lohn
Mhe der Handarbeit in der Landwirtschaft; diese aber lag, ge
messen an den tatsachlieh gezahlten Lohnen ffir die Landarbeiter 
oder an dem durehschnittlichen Ertrage, den der Bauer dureh 
seine Arbeit ffir seinen Unterhalt zu erzielen gewohnt war und 
nach den allgemeinen wirtschaftliehen und sozialen Verhaltnissen 
im Lande aueh beanspruehen durfte, in Italien zweifellos hoher 
als in den ostasiatischen Landern 33); eine Senkung dieser Lohn
hohe war weder zu erwarten noch im Interesse der Lebenshaltung 
der Bevolkerung zu wfinschen. Somit mu.Bte der Versueh einer 

32) Vgl. Ito a. a. O. S.235. 
33) Ito (a. a. O. S. 245 f.) gibt fiir das Jahr 1903 einen Vergleieh der 

Lohne der Madehen und Manner in den Ziichtereien Chinas, Japans, Italiens 
und Frankreiehs; danaeh betrugen diese Lohne einschliefilieh der vielerorts 
iibliehen Bekostigung der Arbeiter durchsehnittlieh pro Tag in China 0,35 bzw. 
0,50 Fres., in Japan 0,50-0,60 bzw. 0,75-0,90 Fres., in Italien 0,70-1,00 
bzw. 1,00-1,50 Frea., in Frankreich 1,00-1,50 bzw. 1,50-2,00 Fres. 
Setzt man den Lohn in China gleieh 100, so ergeben sieh fiir die Lohne der 
Madehen in Japan die Verhaltniszahlen 145-185, in Italien 200-300, in 
Frankreieh 300-445; fiir die Lohne der Manner in Japan 150-190, in Italien 
200-300, in Frankreieh 300-400. Wenn Ito diesen bedeutenden Untersehied 
zwischen den ostasiatischen und siideuropiiisehen Lohnen in der Seidenzueht 
glaubt mit der Bemerkung ahsehwachen zu konnen, es handela sich bei der 
europaisehen Seidenzucht nur um einen Nebenerwerb der bauerliehen Familie 
mit fast aussehliefilicher Verwendung der eigenen Arbeitskraft, und zwar 
zu einer Zeit, in der keine anderen notwendigen Arbeiten in der Landwirtschaft 
zu verriehten seien und die Landleute daher froh waren, noch etwas verdienen 
zu konnen, so haben unsere friiheren Darlegungen bewiesen, daB diese 
Auffassung fiir die italienisehen Verhaltnisse auf einem schweren Irrtum be
ruht. Selbst wenn der italienisehe Ziiehter in seiner Aufzueht nur Arbeits
krafte der eigenen Familie verwendete, so war ihm geniigende Gelegenheit ge. 
boten, dieselben Krafte aueh in anderen landwirtschaftliehen Arbeiten mit 
grliBerem und siehererem Ertrage auszuniitzen, so daB auch in dies em FaIle 
der prasumtive Ertrag der Seidenzueht von dem Ziichter in Rechnung gestellt 
wurde. Die geringeren Anspriiehe in Ostasien beziiglieh der Lebenshaltung 
gibt aueh Ito zu (a. a. O. S. 250); fiir die Berechnung der notwendigen Ertragsr 
hohe einer Produktion ist aber die versehiedene Rohe der Lebenshaltungskosten 
in verschiedenen Landern von aussehlaggebender Bedeutung, auch wo es siehl 
um die Arbeitskraft der Familienmitglieder des Ziiehters handelt. 
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Unkostenverminderung der Seidenzucht in Italien mit halbem Er
folge endigen und mit fortschreitender Entwicklung des Landes 
immer aussichtsloser werden. 

Wie weit schlieJ3lich eine Spezialisierung und Hoherentwick
lung der Seidenzucht im Sinne einer typischen Qualitatsproduk
tion moglich ist, kann nur der Fachmann beurteilen; und doch 
scheint vondieser Moglichkeit letzthin Bestehen und Untergehen 
des Seidenbaues in Italien abzuhangen, da nur auf diesem Wege 
sichder italienische Seidenbau eine gewisse Unanfechtbarkeit 
gegenuber der auslandischen Konkurrenz und damit auch eine 
genugende Rentabilitat sichern konnte, so wie in Frankreich trotz 
des katastrophalen Ruckganges der allgemeinen Seidenzucht be
stimmte Seidenarten, z. B. die bekannten Oev'ennesseiden, ihren 
hervorragenden Platz auf dem Weltmarkte behaupten. Gunstiges 
Klima, beste Bodenverhaltnisse und billiges Angebot an Hand
arbeit mu13ten sichaber in diesem Falle mit vollkommenster 
,Technik der Aufzucht, guter Organisation der Aufbewahrung und 
des Verkaufes der Kokons und vorteilhafter Lage der Produk
tionsorte in verkehrstechnischer Hinsicht vereinigen, urn ein Pro
dukt hochster Qualitat bei niedrigem Marktpreise zu erzielen. 
Diese Moglichkeiten durften sich noch in oberitalilenischen Be
zirken vereinigt finden beziehungsweis,e verwirklichen lassen, 
werden aber stets hes,chrankt bleiben. 

Die Folgen, die sich aus dieser Entwicklungstendenz des 
italienischen Seidenbaues fur die einheimische Seidenindustrie er
geben mussen, sind schwerwiegender Art. In dem Ma£e, wie sich 
ihre einheimische Rohstoffbasis verengt, ist d~e Seidenindustrie 
nicht nul' auf auslandisches Rohmaterial angewiesen, sondern in 
den Zweigen ihrer Halbfabrikation geradezu in ihrer Existenz 
bedroht. Damit wird auch die gesamte Seidenindustrie in eine 
bestimmte Bahn del' eigenen :B~ortentwicklung g,edrangt, auf die 
wir nunmehr einzugehen haben. 

3. Die Entwicklung der italienischen Seidenproduktion. 
Der amerikanische Markt. Entwicklungstendenzen in der 

italieniHchen Seidenindustrie. 

Die Periode von 1900 bis 1913 war in ihrer ersten Halfte 
eine Zeit allgemeinen Aufschwunges in del' Weltwirtschaft. Mit 
dem Jahre 1904 setzte eine gunstige Konjunktur ein, die sich bis 
zur Mitte des J ahres 1907 in schnell aufsteigender Linie bewBgte 

Tam b 0 r. Seidenbau. 14 
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und bei dem stets wachsenden Konsum zu einer gewaltig,en Aus
dehnung der Produktion auf allen Gebieten fuhrte. Kennzeichen 
dieses wirtschaftlichen Aufstieges war auch das allmahliche An
ziehen der Preise auf dem Weltmarkte, von dem auch die Preis
entwicklung der Seide beeinflu.Bt wurde. Obwohl die italienischen 
Kokonernten der Jahre 1904 und 1907 als sehr gunstig, diejenigen 
von 1905 und 1906 als dem Durchschnitt entsprechend zu be
zeichnen ,waren, ,gingen die Durchschnittspreise der Kokons auf 
dem :Mailander Markt von 2,485 L. im Jahre 1904 auf 4,094 L. 
im Jahre 1907 in die Hohe 34). Gleichzeitig sti.e.gen die Preise fur 
erstklassige Rohseide mit einem Feinh.e.itsgrad von 10/12 in :Mai
land von 45,90 L. pro kg im Durchschnitt der Jahre 1900-1904 
auf 50,50 L. im Jahre 1907 35). Der fruher beobachtete starke 
Aufschwung der japanischen Seidenproduktion in dieser Zeit er
hielt durch die ansteigenden Preise seinen Impuls; Japan arbeitete 
mit gering en Unkosten und urn so gro.Berem Gewinn. Fur die 
italienische Seidenindustrie bedeuteten d1e gehobenen Preise noch 
nicht einmal den Stand derselben zu Beginn der 80er Jahre, wobei 
die gestiegenen Arbeitslohne sogar noch die Produktionskosten 
wesentlich vermehrt hatten. Immerhin war die Lage v,erhaltnis
ma.Big recht gunstig, und auch in der italienischen Seidenindustrie 
nahm die Produktion und Ausfuhr unter immer starkerer Heran
ziehung ,auslandischer Rohstoffe stark zu. Vor aHem schien der 
Verbrauch Nordamerikas einen unbeschrankten Absatz zu Ver
burgen. 

Urn so schwerer war die Ruckwirku'Ilg, als im Oktober 1901 
fast unerwartet die Wirtschaftskrisis in den Vereinigten Staaten 
ausbrach und sich auch auf die europaischen Lander ausdehnte. 
Durch radikale Ma.Bnahmen zur Einschrankung der uberma.Big 
gesteigerten Produktion suchte Amerika der Krisis Herr zu wer
den. Luxuswaren wie die Seide mu.Bten unter dies em wirtschaft
lichen Ruckschlageam meisten leiden 36). Seine Auswirkung traf 
vor allem Japan, aber auch China und Italien wurden stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Ein jaher Pr'eissturz folgte auf dem 
Mailander Markte; der Kokonpreis fiel im Jahre 1908 auf 
2,997 L., der Seidenpreis auf 43,50 L. Das folgende Jahr brachte 

34) Atti etc. S. 31. 
35) Bordiga a. a. O. S. 1383. 
36) Der ausgedehnte amerikanische Seidentrust American Silk Company 

brach infolge der Krisis zusammen. Niihere Einzelheiten iiber die damalige 
Lage auf dem Seidenmarkt in Mov. Comm. 1908 I Einl. S. 28 f. 
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zwar nach "Uberwindung der argsten Depressioneine wesentliche 
Erholung der Preise, die ungeheur,e Steigerung der japanischen 
Rohseidenproduktion, die schon jetzt den amerikanischen Markt 
mehr und mehr beherrschte, druckte jedoch di,e Preise bald noch 
tiefer herab. Zugleich trat als neuer Konkurrent auf dem Inlands
markte die Kumstseide in Erscheinung, deren Import von 69903 kg 
im Jahre 1909 plotzlich auf 204494 kg im Jahre 1910 und 
357344 kg im Jahre 1913 emporschnellte. DaB auch die inlan
dische Kunstseidenproduktion rasch anwuchs, beweist die hohe 
Exportziffer des Jahres 1912 mit 268207 kg37). Doch soUte sich 
dieser neue Faktor auf dem Textilmarkt erst in der Folgezeit 
starker auswirken und ist daher auch erst im folgenden Abschnitt 
unserer Untersuchung eingehendcr zu behandeln. Vorubergehendc 
Anderungen in der Mode der ]'rauenkleidung wie die Einfuhrung 
der engen Rocke in den Jahren 1911 und 1912 konnten nur dazu 
dienen, den Seidenverbraucll einzuschranken und die schwere 
Krisis in der Seidenindustrie noch zu verstarken. Trotz des 
starken Riickiganges der italienischen Kokonernte sank en diePreise 
fur Kokons in Mailand im Jahre 1910 auf 2,68 L., im Jahre 1912 
auf 2,43 L., womit der tiefste Stand der 90er J ahr,e fast wieder 
erreicht war; der Preis der Rohseide fiel in denselben J ahren auf 
42,50 bzw. 41,00 L. Erst das J ahr 1913 brachte dem Mailander 
Markt infolge der katastrophal schlechten Kokonernte in Italien 
eine erneute Preissteigerung. Die Wirkungen dieser langen De
pression des Seidenmarktes auf die Entwicklung des italienischen 
Seidenbaues haben wir ber,eits beobachtet; wie die Produktion der 
Seidenindustrie und der italienische Seidenhandel von den wirt
schaftlichen Wechselfallen dieses J ahr2lehntes und noch mehr von 
dem Ruckgange der einheimischen Seidenzucht in den letzten 
J ahren vor Ausbruch des Weltkrieges beeinflu.Bt wurde, zeigt uns 
ein Blick in die Produktions- und AuBenhandelsstatistik dieser 
Zeit. 

Die italienische Rohseidenproduktion auseinheimischen 
Kokons hatte sich trotz der langsa.m sinkenden Kokonproduktion 
auch im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts auf der fruheren 
Rohe gehalten. Einer durchschnittlichen Erzeugung von 4,4 Mill. 
kg Rohseide in den Jahren 1891-1895 standen 4,3 Mill. kg Roh-

87) Movimento Commerciale 1911 I S. 160 bzw. S.369, 1915 I S. 165 
bzw. S.376. 

14* 
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seide in den Jahren 1901-1905 und 4,5 Mill. kg Rohseide in den 
J ahren 1906-1910 gegeniiber 38). Das Ergiebigkeitsverhaltnis 
der Kokons an Rohseide war durch weiterhin verbesserte Zucht 
von 12: 1 auf 11: 1 und sogar dariiber hinaus gestiegen. In den 
letzten J ahren vor dem Weltkrieg;e spioegelte sich aber der scharfe 
Riickgang der einheimischen Kokonerz-eugung auch in den ZahLen 
der Rohseidenproduktion wider; die Jahre 1911-1914 brachten 
nur eine Durchschnittsproduktion von 3,8 Mill. kg Rohseide, so 
daJ3 die Produktion zu Beginn der 80er Jahre - die notwendigen 
statistischen Korrekturen vorausgesetzt - kaum iibertroffen, die
jenige zu Beginn der 70er Jahre bei wei tern nicht mehr erreicht 
wurde. 

Einen vollen Ausgleich fiir dies en Verlust schuf aber bis 
zum Jahre 1910der stan dig steigende Import von auslandischen 
Kokons. Berechnet nach dem Gesamttrockengewicht betrug die 
Kokoneinfuhr nach Italien im Jahre 1900 erst 2,6 Mill. kg, wuchs 
dann aber schnell an auf 4,5 Mill. kg im Jahre 1903, 5,5 Mill. kg 
im Jahre 1906, 5,9 Mill. kg im Jahre 1909 und erreichte in dem 
letzteren Jahre fast 35 0/0 der einheimischen Kokonernte. Da die 
eingefiihrten Kokons zum groJ3en Teile aus der Levante kamen, 
muJ3ten sich die Kriegswirren auf dem Balkan in den folgenden 
Jahren auch in der Einfuhr bemerkbar machen; der Import sank 
im Jahre 1912 auf 4,6 Mill. kg Kokons; der Ausbruch des Welt
krieges im Jahre 1914 driickte ihn bis auf 1,8 Mill. kg herab 39). 

Wertma£ig war der Hohepumkt der Ausgabe.n Italiens fiir die 
Kokoneinfuhr im Jahre 1907 mit 73,7 Mill. L. erreicht; die Be
seitigung oder wenigstens Verminderung dieses recht erheblichen 
Passivpostens rn der italienischen Handelsbilanz war eines der 
Ziele, d~e der Minister R a i n e r i in seiner Begriindung des Gesetz
entwurfs von 1910 anfiihrte. Der Kokoneinfuhr entsprechend stieg 
auch der Umfang der ital1enischen Rohseidenproduktion aus im
portierten KokoilJis von 0,38 Mill. kg im Durchschnitt der Jahre 
1891-1895 auf 0,65 Mill. kg im folgenden Jahrfiinft und auf 0,94 
und 1,2 Mill. kg in den Jahr,en 1901-1905 bzw. 1906-1910. 
Auch in de'll Jahr,en 1911-1913 erreichte diese Produktion noch 
eine Hohe von 1,2 Mill. kg, urn sich dann im Jahre des Krtegsaus
bruches auf 0,4 Mill. kg plOtzIich zu senken 40). Die Gesamterzeu-

38) Vgl. Tabelle III u. IV im Anhang. 
39) Mov. Comm. 1907 I Einl. S. 92 u. S. 194, 1911 I S. 158, 1915 I S. 164. 
40) Die entsprechende Angabe fur das Jahr 1914 in Tabelle III (im An

hang) weicht von den obengenannten Ziffern ab; vgl. daruber die DarJegungen 
auf S.270 Anm.47. 
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gung der italienischen Haspeleien an Roh~eide zeigte infolge
dessen im Gegensatz zur Kokonproduktion im ersten J ahrzehnt 
des neuen J ahrhunderts eine bestandige Steigerung; von 4,8 Mill. 
kg im Durchschnitt der 90er Jahre war sie auf 5,3 Mill. kg in 
den Jahren 1901-1905 und auf 5,7 Mill. kg in den Jahren 1906 
bis 1910 angewachsen; in der Zeit von 1911 bis 1913 zeigte sich 
aber auch hier ein Ruckgang auf 4,9 Mill. kg. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhange das prozentuale Ver
Mltnis der Produktion aus importierten Kokons zur Produktion 
aus einheimischen Kokons; in den vier J ahrfunften der Zeit von 
1891 bis 1910 stieg der Prozentsatz der Erzeugung aus den im
portierten Kokons von 80/0 auf 13,40/0, 17,8 010 und 21,3 0/0 der 
Gesamterzeugung; in der Zeit von 1911 bis 1913 betrug er schlie.5-
lich 23,9 0/0, in den Jahren 1909 und 1911 waren mit 25 0/0 bzw. 
26 0/0 die hOchsten Prozentsa,tze erreicht. Die Entwicklung, die 
wir in ihren Anfangen schon fruher beobachtet haben, s·etzte sich 
unter dem Zwange der Verhaltnisse demnach ununterbrochen fort: 
die italienische Haspelei sah ihm einheimische Rohstoffq uelle, 
die sie einst voll versorgt hatte, immer schwacher werden, wah
rend sie selbst durch Vervollkommnung ihrer industrielle.n Be
triebe an Leistungsfahigkeit zunahm; sie lOste sich daher limmer 
mehr vom einheimischen Seidenbau, zog in wachsendem Um
fange auslandische Rohstoffe heran und gewann dadurch ::tuch 
noch in starkerem Ma.5e an rein industriellem Oharakter, wurde 
aber zugleich auch vom Auslande in ihrem Rohstoffbezug mehr 
und mehr abhangig. Dieser letztere Umstand brachte schwere Ge
fahren mit sich; sehen wir selbst von den unmittelbaren Folg,en 
kriegerischer Unruhen ab, so mu.5te die italienische Haspelei in 
jenem Augenblick in gro.5e Schwierigkeiten geraten, in dem jene 
Lieferungslander zu eigener industrieI1er Entwicklung gelangten 
und die erste Verarbeitung ihres einheimischen Rohstoffes selbst 
ubernahmen. Die eingefuhrten Kokons stammten im Jahr'e 1909 
zu 40 0/0 aus der europaischen Turkei; weitere 11,6 0/0 lie.ferten 
die Gebiete derasiatischen Turkei, 11,4 0/0 stellte Osterreich
Ungarn und 10,8 0/0 Ru.5Iand zur Verfugung; ,auch die ubrigen 
Staaten des Balkans sandten nicht unbedeutende Mengen. Diese 
Tatsachen lassen schon vermuten, wie der Weltkrieg und seine 
wirtschaftspolitischen Folgen auf die Tatigkeit der dtalienischen 
Seidenhaspelei einwirken mu.Bte,n. 

Mit der Produktion der Haspeleien wuchs auch die Ausfuhr 
Italiens an einfacher Rohseide. Hatte sie schon im letzten J ahr-
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zehnt des 19. Jahrhunderts eine Stcig·erung von 1,8 Mill. kg im 
Jahre 1889 auf 3,5 Mill. kg im Jahre 1900 erfahren, so betrug 
sie im Jahre 1902 bereits 4,4 Mill. kg, 1905 5,2 Mill. kg, 1906 
6,3 Mill. kg; die folgenden Jahre abgeschwachter Konjunktur 
brachten wieder eine Senkung der Exportziff.er. Der Durchschnitt 
der Jahre 1901-1905 stand auf 4,3 Mill. kg, 1906-1910 auf 
5,1 Mill. kg; die Jahre 1911-1913 zeigten wieder einen purch 
die stark verminderte Kokonproduktion und die ostasiatische Kon
kurrenz verursachten Ruckgang auf 4,2 Mill. kg Rohseide U ). 

Von der Gesamtausfuhr im Jahre 1909 - also kurz vor 
ihrem Ruckgange - in einer Hohe von 5,2 Mill. kg empfingen 
die Vereinigten Staaten von Amerika allein 40,40/0; 15,7 0/0 gingen 
nach Deutschland, 14,5 0/0 nach der Schweiz, 13,5 0/0 nach Frank
reich, 7,8 0/0 nach Ru.Bland. Fur die Ruckwirkungen des Welt
krieges auf den italienischen Export von einfache.r Rohseide 
soUte diese Zusammensetzung der Bestimmungslander von beson
derer Bedeutung werden. 

Wie wir schon fruher gesehen hatten, war der Rohseiden
verbrauch der Vereinigten Staaten von Amerika in den letzten 
25Jahren vor Ausbruch des Weltkrieges in unge.ahnter Weise 
gestiegen und hatte den Verbrauch der europaischen Lander weit 
ubertroffen. Fur den italienischen Rohseide.nexport schien sich 
in Amerika ein bedeutendes Absatzgebiet zu eroffnen. Es war 
aber zu erwarten, daB die gewaltig anwachsende ostasiatische 
Produktion sich vor aHem dies en Markt zu erobern suche.n wiirde, 
um ihrer Produktion auch den entsprechenden Absatz zu sichern. 
Da die italienische Rohseidenerzeugung dem gesteigerten amed
kanischen Bedarf neben ihren enropaisehe.n Exporten nieht ge
recht werden konnte,andrerseits Ostasien eine schier unerschOpf
liehe Rohstoffquelle denamerikanischen Fabrikanten bot, so 
wurde eine enge Verbindung zwischen dem ostasiatische.n Pro
duktions- und dem amerikanischen Konsumtionsgebiete von beiden 
Seiten erstrebt und von Jahr zu Jahr mehr verwirklicht zum 
Schaden des italienischen Rohseidenhandels, der in Amerika lang
sam seinen wichtigsten Markt einbu13en soUte. Diese Entwick
lung trat schon in den letzten Jahren vor dem Ausbruch des 
Weltkrieges klar zutage. 

Die Bedeutung des amerikanisehen Marktes fur den Verkauf 
italieniseher einfaeher Rohseide 19ing schon aus der genannten 

U) Mov. Comm. 1907 I Einl. S.93 u. S.452, 1911 I S.368, 1915 I 
S.375. 
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Tatsaehe hervor, daB 40,40/0 der gesamten italienisehen Roh
seidenausfuhr des Jahres 1909 von Amerika aufgenommen wurde. 
In diesem Jahre war aber aueh der Hohepunkt dieser Ausfuhr 
erreieht. N aeh der amerikanisehen Einfuhrstatistik 42) war die 
Rohseideneinfuhr Italiens naeh Amerika von 2,4 Mill. Ibb. im 
Durehsehnitt der Jahre 1899-1903 auf 4Mill.lbb. in den Jahren 
1904-1908 und auf 4,6 Mill.lbb. im Jahre 1909 gestiegen; gleieh
zeitig stieg aber die Einfuhr Japans von 5,6 Mill.lbb. auf 9 bzw. 
12,2 Mill. lbb., diejenige Chinas von 3 Mill. Jbb. auf 3,2 bzw. 
4,5 Mill. lbb. Der bisherige R1iekstand Italiens erklarte sieh aus 
s'einer geringeren Produkti,on; das Sinken der prozentualen Anteil
ziffer Italiens an der amerikanisehen ~samteinfuhr von 22,16 0/0 

in den Jahren 1904-1908 auf 20,67 0/0 im Jahre 1909 zeigte 
aber auch bereits an, daB die italienisehe Einfuhr mit dem An
waehsen des amerikanisehen Verbrauehs nieht mehr Schritt hielt. 
Die Jahre 1910 und 1911 braehten aber eine katastrophale Wen
dung. Die amerikanisehe Rohseideneinfuhr v'erminderte sieh in 
diesen J ahren von 22,2 Mill. lbb. auf 21,6 und 20,9 Mill.lbb.; 
jedoeh die Einfuhren Japans und Chinas stiegen weiterhin auf 
13,3 und 13,6 Mill.lbb. bzw. auf 4,8 und 4,9 Mill.lbb.; der italie
nisehe Import fiel dagegen auf 2,96 und 1,99 Mill. lbb. Der Anteil 
ltaliens an der Gesamteinfuhr sank von 20,67 0/0 auf 13,71 und 
9,53 0/0, der Anteil Japans stieg von 54,940/0 auf 61,73 und 
65,240/0, der Anteil Chinas von 20,200/0 auf 22,03 und 23,61 0/0. 
Innerhalb von 2 J ahren hatte Italien 57 % seiner Ausfuhr nach 
Amerika eingeb1i.Bt; dabei war die Einfuhr einfacher Rohseide 
naeh den Vereinigten Staaten zollfrei, wahrend gezwirnte Seide 
einem Zoll unterlag; die schon sehr geringe Einfuhr Italiens an 
gezwirnter Seide ging fast ganzlich verloren. Gewi.B spielten bei 
dies em Vorgange Modeanderungen und die gesamte Wirtscha.fts
lage, die die billigeren Seiden Ostasiens zur Herstellung baum
woll- und wollgemisehter Gewebe bevorzugte, eine gewisse 
Rolle 4S); auch brachte das Jahr 1912 wieder eine Steig,erung der 
italienischen Einfuhr nach Amerika, ohne aber auch nur die Ein
fuhrziffer des Jahres 1910 zu erreichen. Es konnte nichtzweifel
haft sein, daB der Kampf um den amerikanischen Markt aufs 

42) Vgl. Mov. Comm. 1911 I Einl. S. 113. 
43) Der Durchschnittswert der in die Vereinigten Staaten im Jahre 1911 

eingefiihrten Rohseiden betrug fur italienische Rohseide 3,77 Dollar, fUr japa
nische Rohseide 3,36 Dollar, fiir chinesische Rohseide 2,44 Dollar pro lbb. 
(Mov. Comm. 1911 I Einl. S.113). 
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heftigste entbrannt war und vor aUem Japan die Vorteile seiner 
umfangreichen und billigen Produktion restlos ausnutzen wurde, 
um dieses gro.Be Absatzgebiet vollig an sich zu r,ei.Ben und zu 
beherrschen. Der Verlust des amerikanischen Marktes oder aueh 
nur die Behauptung eines gewissen Absatzes auf ihm unter dieser 
preisdruckenden Konkurrenz mu.Bte der italienischen 8eiden
industrie neue Schwierigkeiten und Opfer aufburden. Rier trat 
die Gefahr der ubermachtigen ostasiatischen Produktion zum 
zweiten Male in Erscheinung: Unter ihrem Preisdruck ging der 
italienische Seidenbau, die unersetzliche einheimische Rohstoff
queUe, zuruck; unter demselben Preisdruck schwan den auch die 
Absatzmarkte fur die italienische Seidenindustri,e; denn auch in 
Europa. wurde die ostasiatische Konkurrenz immer fuhlbarer. 
Durch den Verlust eines gewinnbringenden Absatz'es wurde aber 
auch die Rentabilitat und in dieser die Existenz der itaHenischen 
Rohseidenproduktion bedroht. 

Der andere Zweig der Halbfabrikation in der italienischen 
Seidenindustrie, die Zwirnerei, hatte bekanntlich schon fruher 
begonnen, seine Tatigkeit auch aufauslandisches Rohmaterial 
auszudehnen. Bereits in den 90er Jahren war die Menge der im
portierten einfachen Rohseide 44) auf durchschnittlich ungefahr 
2 Mill. kg angewachsen und hielt sich unter manchen konj unk
turellen Schwankungen in der Zeit von 1901 bis 1913 auf einer 
mittleren Hohe von 2,4 Mill. kg 45). Diese Tatsache deutet schon 
auf einen gewissen Stillstand in der Entwicklung der Produktion 
in der Zwirnerei hin. Die einheimische Erzeugung von einfacher 
Rohseide hatte zwar in derselben Zeit zugenommen, noch starker 
aber die Ausfuhr derselben. Die gesteigerte Einfuhr von einfacher 
Rohseide konnte also nur den Mangel ausgleichen, der sich an 
dem ,an sich schon in recht geringem Umfange zur Verfugung 
stehenden inlandischen Rohmaterial fur die Zwirner'6i fuhlbar 
machte. Dementsprechend blieb auch die Ausfuhr ItaHens an ge
doppelter und gezwirnter Rohseide im ersten Jahrzehnt des neuen 
J ahrhunderts fast stationar; sie betrug schon um die J ahrhundert
wende durchschnittlich 3 Mill. kg und stieg auch im Durchschnitt 

44) Die Einfuhr an gedoppelter und gezwirnter Rohseide nach Italien 
war verhliiltnismiiBig unbedeutend und betrug in ihrem h5chsten Stande im 
Jahre 1909 nur 0,3 Mill. kg (Mov. Comm. 1911 I S.159). 

45) Mov. Comm. 1907 I Einl. S. 93 u. S. 194, 1911 I S. 159, 1915 I S. 164, 
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des folgenden Jahrzehnts nur auf 3,5 Mill. kg; in den Jahren 
1911-1913 sank sie sogar wieder auf 3,2Mill.kg (6). 

Auch in dies em Falle sind die Lieferungslander der be
notigten einfachen Rohseide fur die italienischen Zwirnereien 
sowie die Bestimmungslander fur das fertige Fabrikat von Bedeu
tung. In der italienisc'hen Handelsstatistik wird beim Import der 
einfachen Rohseide die europaische von der asiatischen Rohsaide 
unterschieden. Bei eine'lll Gesamtimport von 2,6 Mill. kg im 
Jahre 1910 entfielen auf die erstere nur 27,7 0/0, auf die letztere 
dagegen 72,3 0/0; bis zum Jahre] 913 hatte sich dieses prozentuale 
Verhaltnis noch weiter zugunsten Ostasiens verschoben (11,7 
: 88,3 0/0). Von der Menge der europaischen Rohse.ide sandt~ 
Frankreich stets den weit uberwiegenden Teil (1910: 65,40/0); 
bedeutende Importe kamoo noch aus osterreich-Ungarn (17,60/0) 
und der europaisc'hen Turkei (11,20/0). Die asiatischen Rohseiden 
stammten zum ,gro.Bten Teile aus China (1910: 71,9 0/0), in zweiter 
Linie aus Japan (26,30/0); in den folgenden J ahren ging jedoch 
der Import aus Ohina zuruck, wahrend die Zufuhren Japans zu
llfihmen. Diese starke Abhangigkeit der italienischen Zwirnerei 
von dem ostasiatischen Rohmaterial hatte ihre gro.Ben Bedenken, 
da zu erwarten war, daB fruher oder spater die Seidenindustrie 
jener Lander, vor aHem unter dem Einflufi Amerikas, sich soweit 
vervoHkommnen wurde, daB sie ihr Rohseidenerzeugnis selbst 
verspinnen und zwirnen wurde. Vorlaufig waren freilich die ost
asiatischen Seiden, besonders die chinesischen, meist so unvoll
kommen gehaspelt, daB sie in europaischen Spinnel'eien umge
haspelt werden muBten, urn weiter verarbeitet werden zu konnen; 
teilweise geschah dies,e Umhaspelung aber schon jetzt in den mo
dernen Haspele1en, die dLe Amerikaner in Shanghai und Kanton 
angelegt und mit genauen Fabrikationsanweisung.en v,erscllen 
hatten; in gleicher Weise suchte man auch auf die Er2Jeugung der 
japanischen Betriebe einzuwirken. 

Unter den Bestimmungslandern fur den italienischen Export 
am gezwirnter Rohseide standen Deutschland und die Schweiz 

(6) Mov. Comm. 1907 I Einl. S. 94 u. S. 452, 1911 I S. 368, 1915 I S.375. 
Die obigen Exportmengen schliellen die nur voriibergehend zur Fiirbung ausge
fiihrte italienische Rohseide nicht ein; letztere (einfache und gezwirnte Roh
seide) betrug in den lahren 1901-1905 durchsohnittlich 0,42 Mill. kg, in 
den lahren 1906-1910 0,35 Mill. kg (Mov. Comm. 1907 Einl. S.94, 1910 
Einl. S.149). Der Riickgang weist auf eine gesteigerte Leistungsfiihigkeit der 
inlii,ndischen Fiirbereien hin. 
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im Vordergrunde; von dem beziiglichen Export im Jahre 1910, 
der sich auf fast 4 Mill. kg belief, erhielt Deutschland 46,20/0, die 
Schweiz 40,1 0/0; verhaltnisma13ig kleine Posten gingen nach 
Frankreich und osterreich-Ungarn. Wieweit es sich bei dies en 
Ausfuhren um verarbeitete europaische oder asiatische Seiden 
handelte, ist aus der Statistik leider nicht zu ersehen. 1m Gegen
satz zu seinen hohen Einfuhren an einfacher Rohseide aus Ita
lien bezog Amerika nur verschwindend geringe Mengen an italie
nischer gezwirnter Seide. Die Vereinigten Staaten suchten sich 
eine eigene leistungsfahige Zwirnindustrile zu schaffen, indem sie 
die einfache Rohseide zollfrei importierten und di,e auslandische 
Konkurrenz in gezwirnter Seide durch hohe Einfuhrzolle fern
hielten. Ahnlich lagen die Verhaltnisse in RuJ3land und auch in 
Frankreich. Infolgedessen verlor·en die italienischen Zwirnercien 
nicht nur Absatzmarkte fiir ihre gezwirnten einheimischen Seiden; 
sie mu13ten auch damit rechnen, daB ihre ausgedehnte Verarbei
tung asiatischer Seiden fiir den europaisch -amerikanischen Markt 
immer starker eingeschrankt und eine direkte Verbindung zwi
schen den ostasiatischen Rohseidenpl1odQZenten und den neu ent
stehenden Zwirnindustrien jener Lander hergestellt werden wiirde. 
Auch die italienische Zwirnerei hatte demnach wie die Haspelei 
mit zunehmenden Schwierigkeiten zu kampfen, doch lagen deren 
Ursachen nicht so sehr in der preisdriickenden Konku,rrenz der 
ostasiatischen Rohseidenproduktion, da die Zwirnerei italienische 
u. n d ostasiatische Rohseide verarbeitete, als vielmehr in dem Ent
stehen gleichgearteter Industrien in den wichtigsten Seidenver
brau'chslandern und in den Absatzhemmungen, die durch die 
Schu,tzzollma13nahmen jener Lander im Interesse ihrer natio
nalen Industrie den Erzeugnissen Italiens bereitet wurden. Die 
Verschiedenheit dieser U rsachen ist von Bedeutung und bei Be
urteilung der zukiinftigen Entwicklung der beiden Zweige der 
seidenindustriellen Halbfabrikation in Italien wohl zu beach ten. 

Einen Fortschritt hatte die italienische Seidenindustrie in 
der Herstellung gefarbter Seiden zu verzeichnen. Der Import der
selben sank von 40200 kg im Jahre 1903 bis auf 20425 kg im 
Jahre 1911 47), um sich dann langsam wieder zu heben. Der Ex-

47) ausschliefilich der Wiedereinfuhr voriibergehend z~r F1i.rbung expor
tierter italienischer Seide, deren Mengen bedeutend hiiher waren, z. B. im 
lame 1907: 678700 kg (Mov. Comm. 1907 Einl. S.95). 
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port zeigt ganz betrachtliche SchwankQllgen von Jahr zuJahr, 
die ihre Erklarung in den Wechselfallen der italienischen Far
berei in diesen Jahren finden. 1m Jahre 1903 betrug die Aus
fuhr nur 11434 kg, im Jahre 1907 war bei gunstigster Konjunk
tur der Hohepunkt mit 284113 kg erreicht; die folgende:nJahre 
brachten wieder eine starke Se:nkQllg der Exportziffer, doch 
hatte das Jahr 1913 noch eine Ausfuhr von 139759 kg zu ver
zeichnen 48). Es unterliegt keinem Zweifel, daB die italienische 
Seidenindustrie in dieser Zeit nicht nur den Inlandsbedarf an 
gefarbten Seiden in groBerem Umfange zu decken vermochte, son
dern auch auf den Auslandsmarkten mit ihrem Fabrikat starker 
in Erscheinung trat. Fur die Beurteilung der Entwicklungs
tendenz in der italienischen Seidenindustrie ist diese Feststellung 
von Bedeutung. 1m ganzen blieb aber dieser Industriezweig doch 
noch recht unbedeutend, wenn man ihn in Vergleich zur Has
pelei und Zwirnerei stellte. 

Die Ausfuhr von Seidenabfallen war trotz des Ausfuhrzolles 
in ungefahr gleicher Hohe bestehen geblieben; es wurden aber 
vorwiegend bessere Qualitaten ausgefuhrt, wahrend umgekehrt in 
der Einfuhr von Abfallen die geringeren Qualitate:n bei wei tern 
uberwogen, urn zu billigen Seidengeweben fur den Inlandsmarkt 
verarbeitet ZUJ werden. Der Export von gesponnener Abfallseide 
war von 0,7 Mill. kg im Jahre 1903 aUif 1,2 Mill. kg in den, 
J ahren 1910-1913 angewachsen 49) und wies damit schon auf 
eine gro.fiere Verarbeitung des einheimischen Rohstoffes und eine 
weitere Ausdehnung der Florettindustrie in Italien hin. Durch 
die Herstellung gewohnlicher Gewebe aus Florettseide im In
lande konnte auch die auslandische Konkurrenz, die friiher diese 
Stoffe alliS exportierten italienischen Rohabfallen erzeugte und 
sie dann nach Italien wieder importierte, wirksam bekampft wer
den; der entsprechende Import ging wesentlich zuruck 50). Ihren 

48) Mov. Comm. 1007 I S.195 bzw. S.452, 1911 I S.159 bzw. S.368, 
1915 I S.164 bzw. S.375. Die im Verh1iltnis zu den vorangegangenen und 
folgenden Jahren ausnahmsweise hohe Ausfuhrziffer von 1913 ist allerdillgs 
zum groBen Teil damuf zuriickzufiihren, daB in dies em Jahre die deutschen und 
schweizerischen F1irbereien durch Streiks monatelang lahmgelegt waren (Mov_ 
Comm. 1914 I Einl. S. 134). 

49) Mov. Comm. 1007 I S.453, 1911 I S.368, 1915 I S.376. 
50) Mov. Comm. 1907 I S. 199, 1911 I S. 163, 1915 I S. 168; Fraschetti 

a. a. O. Bd. 53 S. 235. 
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eigentlicilen Aufschwung verdankte aber die italienische Florett
indUlstrie der vorubergehenden Einfuhr von Rohabfalle:n, um sie 
zu bearbeiten und gekammt wieder auszufuhren; diese Ausfuhr 
war zollfrei. Der vorubergehende Import stammte hawptsachlich 
aUlS Frankreicil, China, Osterreich-Ung:trn und der europaischen 
Turkei; die WiederaUlSfu'hr der gekammten Abfalle rich tete sich 
fast aUISschlie.Blich nach Frankreich und nach der Schweiz. Diese 
zeitweise EinfUhr von Rohabfallen stieg bis zum Jahre 1907 auf 
3,4 Mill. kg, zeigte in den nachsten beiden Jahre'll infolg·e der 
amerikanischen Krisis eine starke Abschwachumg, um aber schon 
im Jahre 1910 wieder die fruhere Hohe zu erreichen. Die ent
sprechende Ausfuhr war dagegen bedeutend geringer; sie betrug 
im Jahre 1910 nur 0,5 Mill. kg, im Jahre 1911 0,6 Mill. kg 51); 
der Verlust bei der Krempelung der Rohabfalle betragt ungefahr 
die Halfte der zu verarbeitenden Menge; au.Berdem wurden auch 
nach Gutdunken betrachtliche Teile der gekammten Abfalle zur 
weiteren Verarbeiturng im Lande zuruckgehalten, so da.B die tat
sachliche Einfwhr von Seidenabfallen fur die einheimische Florett
indU'strie wesentlich hoher war, als sie von der Handelsstatistik 
angegeben wurde. Zur Steigerung der Einfuhr der Rohabfalle 
trug zudem noch das Bestreben dereinheimischen Spinner bei, 
die Preise des inlandischen Rohstoffes moglichst hochzU!halten, 
so daB die FlorettindU!strie in gro.Berem Umfange auslandisch~s 
Material heranzu.zie:hen suchte 52). Freilich konnte sich auch jetzt 
noch dieser IndU'striezweig mit der gleichartigen auslandischen 
Industrie nicht messen, aber er bedeutete dennoch in der italie
nischen Seidenindustrie einen wesentlichen Fortschritt im Sinne 
einer vollkommeneren industriellen Ausnutzung des Rohstoffes 
und in der VersoI1gung des Inlandsmarktes mit den benotigten 
F.ertigfabrikaten. 

Einen sehr bedeutenden Aufschwung erlebte im ersten Jahr
ze:hnt des neuen Jahrhunderts die italienische Seidenweberei,. 
Schon in den 90er J ahren hatte, wie wir fruher sahen, der Wert 
des italienischen Exportes an Seidengeweben und anderen Manu
fakturenaus Seide und Florettseide den entsprechenden Import 
ubertroffen. Diese Entwicklung setzte sich nach 1900 in ver
starktem Ma.Be fort. Zwar stieg auch der Import wieder von 

61) Mov. Comm. 1908 Einl. S. 119, 1910 Einl. S. 152, 1911 Einl. S.115. 
52) Mov. Comm. 1907 Einl. S.96. 
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19 Mill. L. im Jahre 1900 auf 51 Mill. L. im Jahre 1910, zu
gleich hob sich aber der Export von 67 Mill. L. auf 105 Mill. 
L.53). 1m einzelnen nahm vor aHem die Ausfuhr von glatten 
schwarzen Seidenstoffen zu; im Jahre 1903 betrug sie 131884 kg, 
im Jahre 1910 378095 kg, lie.B aber in den folgenden Jahren 
wieder etwa,s nacho Die Ausfuhr glatter farbiger Stoffe hatte 
schon im Jahre 1903 auf 480464 kg gestanden und zeigte ,bis 
zum Jahre 1908 eine Steigerung auf 699360 kg; auch hier brach
ten die folgenden Jahre einen Ruckgang bis auf 534017 kg im 
Jahre 1913; die Einfuhr an diesen Geweben stieg dagegen be
stan dig, hielt sich aber weit unter den entsprechenden Export
ziffern. 1m Import gab es noch eine Reihe von Spezialartikeln, 
au,f deren Bezug aus dem Auslande der italienische Konsum vollig 
angewieseJl war. AUtBer den reinen Seidengeweben exportierte 
Italien aber noch in wachsendem Umfange gemischte Gewebe 54) ; 
ein Teil derselben - im Jahre 1907 54 274 kg - wl1rde mit 
Baumwollgarn hergestellt, das nur zu diesem Zwecke ausDeutsch
land UJIld Frankreich eingefuhrt wurde; die fertigen Gewebe 
gingen dann hauptsachlich nach den Vereinigten Staaten von Ame
rika und nach Gro.Bbritannien 65). Unter den gemischten Stoffen 
waren die glatten farbigen Stoffe fur die italienische Ausfuhr von 
besonderer Bedeutung; der Export stieg von 185 461 kg im Jahre 
1903 auf 421325 kg im Jahre 1911, um sich dann wieder etwas 
zu senken. Auch in den gemusterten farbigen Seidengeweben, in 
glatten schwarz en gemischten Stoffen I1nd in genahten Fabri
katen war die Ausfuhr nicht gering, doch traten diese Erzeugnisse 
sowie alle eigentlichem. Spezialartikel hinter den vorher genannten 
Gewebearten in der Ausfuhr weit zuruck 66). 

Als Rohmaterial diente der Seidenweberei vor aHem der ein
heimische Rohstoff, doch nahm al1ch die Einfuhr gezwirnter Seide 
aus dem Auslande betrachtlich zu. 1m Jahre 1909 war diese Ein
fuhr bis auf 3054 dz gestiegen; sie stammte zum uberwiegenden 
Teile aus Frankreic.h und Ohina 57). Wieweit auch die gesteigerte 

53) Ann. Stat. 1904 S.431, 1912 S.152 bzw. S.159. 
54) Unter gemischten Geweben sind jene zu verstehen, die 12-500/0 

Seide enthalten. 
55) Mov. Comm. 1907 I Einl. S. 101. Die an dieser Stelle angegebene 

Produktionszahl ist falsch; vgl. a. a. O. S. 455. 
56) Dber Einfuhr und Ausfuhr an Seidengeweben und an anderen Manu

fakturen aUB Seide vgl. Movimento Commerciale 1907 I S.196 ff. bzw. 
S. 453 ff., 1911 I S.160 ff. bzw. S. 369 ff., 1915 I S.166 ff. bzw. S. 377 ff. 

57) Mov. Comm. 1909 I S. 199. 
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Einfuhr einfacher Rohseide, die erst in italienischen Zwirnereien 
weiter verarbeitet wurde, fur den gro.Beren Verbrauch der italle
nischen Webereien bestimmt war, la.Bt sich nicht feststellen. 

Die hohen Exportziffern fur die Erzeugnisse der italiendschen 
Seidenweberei durfe.n aber nicht uber die Tatsache hinweg
tauschen, da.B auch dieser Industriezweig von der allgemeine:n 
Krisis in der Seidenindustrie schwer betroffen wurde. Der Ruck
gang der Ausfuhrzahlen nach 1910 weist schon darauf hin. Da.B 
die Ausfuhr immerhin recht bedeutend blieb, war die Folg,e der 
gro.Ben Anstrengungen der Fabrikanten, im Auslande auch unter 
schweren Opfem eine moglichst gro.Be Menge ihrer Erzeugnisse 
abzusetzen. Der inn ere Markt wurde auf diese Weise von dem 
uberscllussigen Teil der einheimischen Produktion befrmt; ab~r 
dieser Vorteil wurde dadurch stark abgeschwacht, da.B die durch 
den Verkauf nach dem Auslande erzielten Gewinne au.Berst gering 
waren, wenn der Verkauf sich nicht sogar fur den Fabrikanten 
zu einem Verlustgeschafte gestaltete, indem 'die Verkaufspreise 
stark herabgesetzt werden mu.Bten, urn die Ware uberhaupt ab
sto.Ben zu konnen 68). 

Man darf wohl uber die Entwicklung der italienischen Seiden
weberei und ihren Stand kurz vor dem Ausbruch des Weltkrieges 
sagen, da.B sie in den letzten zwei Jahrzehnten bedeutende Fort
schritte gemacht hatte, mit ihrer Produktion den Inlandsmarkt 
besser versorgte und in immer weiterem Umfange sich auch die 
Auslandsmarkte zu erobern suchte, da.B aber ihre Produktion sich 
doch noch meist auf einfachere Gewebe mittlerer und geringerer 
Qualitat beschrankte, wahrend hochwertige Stoffe und aIle Spezial
artikel mannigfaltigster Art noch weiterhin aus dem Auslande im
portiert werden mu.Bten. Die verhaltnisma.Big noch junge Neu
belebung der Seidenweberei in ltalien als Industrie mag als U r
sache hierfur anzusehen sein. Es ist aber auch zu beachten, daB 
der Inlandsmarkt bei dem durchschnittIich noch beschrankten 
Wohlstande der Bevolkerung keine so gro.Ben Absatzmoglichkeiten 
fur wertvolle Seidenmanufakturen, die nun einmal zu den Luxus
waren gehOren, bot, da.B sich auf diesem Absatz allein eine gro.Ber~ 
Industrie batte aufbauen und gegenuber der auslandischen Kon
kurrenz mit ihren alten Erfahrungen und bei umfangreicherer 
Produktion billigeren Preisen batte erfolgreich durchsetzen 
konnen. Gerade in den Kreisen der Konsumenten hochwertig·er 

58) Mov. Comm. 1911 I Einl. S. 120. 
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LUXllsartikel spielt zl1dem der alte Ruf der Firma, von der ma.n 
die Ware bezieht, und noeh mehr die Vorliebe fur die Erzeugnisse 
des Auslandes in der Auswahl eine nieht zu untersehatzendeRolle, 
in ltalien ebenso wie anderswo. Um aber auf den gro.Ben Aus
landsmarkten erfolgreich konkurrieren zu konnen, fehlte der ita
lienischen Seidenweber,ei doch noch die hOchste technische Voll
endung; die alten Industrielander besa.Ben einen Vorsprung, der 
nicht so schnell einzuholen war, und ihre Stellung auf den Mark
ten war kaum zu erschUttern. So mu.Bte sich Italien mit Aus
landsmarkten zweiter Ordnung begnugen und pa.Bte seine Pro
duktion den Bedurfnissen derselben an. 

Von der Ausfuhr an schwarzen glatten Geweben im Jahre 
1910 in einer Gesamtmenge von 378095 kg gingen 72 0/0 nach 
Gro.Bbritannien, 18 % nach Frankreich; der Rest verteilte sich in 
kleinen Posten auf zahlreiche andere Lander. Wenn man auch 
die sehwarzen Seidenstoffe als ein besonderes Erzeugnis der ita
lienischen Weberei srot altersher betrachten darf, so unterliegt 
es doch wohl kaum einem Zweifel, da.B Gro.Bbritannien und wohl 
aueh Frankreich fur diesen Export vor allem als Durchfuhrlander 
in Frage kamen; der Export ging in Wirklichkeit in au.Bereuro
paische Gebiete, mit denen Italien keine direkten Schiffahrtsver
bindungen besa.B 59). Ahnlich durfte es sich auch mit der Ausfuhr 
glatter farbiger Seidenstoffe verhalten, von deren Gesamtausfuhr 
von 535517 kg Gro.Bbritannien wiederum fast die Halfte erhielt. 
In dieser Statistik zeigt sich auch deutlich, da.B das angegebene 
Bestimmungsland nicht das endgultige Ziel des Exports war. 1m 
Jahre 1908 erhielt von der Gesamtausfuhr an glatten farbigen 
Seidenstoffen von 699860 kg die Schweiz 40,20/0, Gro.Bbritan
nien nur 5,1 0/0; im Jahre 1910 war derselbe Export nach der 
Schweiz auf 16 0/0 gesunken, nach Gro.Bbritannien auf 47,7 0/0 ge
stiegen; zugleich zeigte sich auch ein Sinken der Exportziffer flir 
Frankreich und Deutschland 60). Auch gemischte Seidenstoffe 
gingen von ltalien in gro.Ben Mengen uber England. Gute:n Absatz 
fan den die italienischen Waren in den Landern der Levante, be
sonders in der Turkei und in Agypten. Weitere bedeutcnde 
Mengen wurden von Sudamerika, vor allem von Argentinien, a.uf
genommen. Bei dies em letzter,en Absatzgebiet spielte die italie-

59) Mov. Comm. 1911 I Einl. 8.121. 
60) Durch Dekret vom 7. Januar 1909 waren Vorkehrungen getroffen, um 

in der Aullenhandelsstatistik mOglichst das wirkliche Bestimmungsland der 
Exporte anzugeben (Mov. Comm. 1909 I Einl. S.77 Anm.). 
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nische Auswanderung eine wesentliche Rolle. Der Italiener wahrt 
auch im Ausland seine heimischen Sitten und Gewohnheiten und 
seine Liebe zum Mutterlande, in das er oft nach Jahren der Arbeit 
und sparsamen Genugsamkeit mit seinem erworbenen Wohlstande 
wieder zuruckkehrt. Diese Anhanglichkeit an di'e Heimat macht 
den italienischen Auswanderer zum Pionier fur die Heimat. So 
hat die starke Auswanderung nach Sudamerika den italienischen 
Handel nach sich gezogen und der italienischen Industrie weite 
Absatzgebiete in den sudamerikanischen Kolonien der Italiener 
und daruber hinaus geschaffen 61). 

F.afit man das Gesamtbild der italienischen Seidenindustrie 
kurz vor Ausbruch des Weltkrieges ins Auge und sucht man aus 
ihrem Stande und ihrer Entwicklung im vorangegangenen J ahr
zehnt sich ein Urteil uber die ges.amte Entwicklungstendenz der 
Seidenindustrie in Italien zu bilden, so kommt man zu dem Erg,eb
nis, dafi sich auch in dies em altesten Gewerbezweig des indu-, 
riellen Italien deutlich die KennZleichen fortgeschrittener Indu
strialisierung finden. War einst der Seidenbau und die mit ihm 
in engster Verbindung stehende Gewinnung und erste Verarbei
tung des Seidenfadens der Kern des ganzen Gewerbes in Italien, 
wahrend schon die Farbung der Garne und erst recht ihre Ver
arbeitung zum fertigen Gewebe und zu andel'en Manufakturen vor
nehmlich im Ausland vollzogen wurde, so hatte sich allmahlich 
eine Fortentwicklung gezeigt, die s,eit der Jahrhundertwende sich 
immer mehr beschleunigte. 

Die Haspelei hatte sich yom Seidenbau losg,elOst und bei der 
schwindenden einheimischen Rohstoffbasis in zunehmendem Um
fange auf auslandisches Rohmaterial gestutzt; dadurch war eine 
weitere Ausdehnung ihrer Tatigkeit zwar zunachst gesichert, je
doch fur die Zukunft auch von der industriellen Entwicklung der 
Lieferungslander in gewissem Grade abhangig gemacht. Die 
Hauptstutze mufite der einheimische Rohstoff bLeiben; mit seiner 
Verminderung ging daher auch ein Ruckgang der Produktion der 
Haspeleien Hand in Hand. SoUte der Seidenbau in Italien tat-

61) Nach einer Berechnung des italienischen Kommis.sariats fur die Aus
wanderung beranden sich im Jahre 1910 2638952 Italiener in Sudamerika, 
d. h. 47,480;0 aner im Auslande lebenden ltaliener; davon hielten sic'b. 1 Mill. 
Personen in Argentinien, 1,5 Mill. Personen in Brasilien auf (Ann. Stat. 1912 
S.32). 
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sachllch den fortgeschrittenen wirtschaftlichen Verhaltniss~ 
dieses Landes nicht mehr entsprechen und auf ein Mindestma.B 
zuruckgehen, so ware auch mit einem gleichzeitig,en Ruckgang der 
Haspelei in Itallen zu rechnen, da ihr ibre naturliche Grundlage 
genommen ware. Hinzu kommt der Druck der wachsenden ost
asiatischen Produktion auf die Seidenpreise 62), die bei den hohe
ren Kosten der italienischen Produktion infolge teurerer Hand
arbeit entsprechend dem wirtschaftlichen und sozialen Stande 
ltaliens die Produktion der italienischen Haspeleien immer un
rentabler gestalten wurden; eine Kostensenkung kommt bei der 
geringen Verwendbarkeit von Maschinen, cine hohe Qualitat der 
zu gewinnenden Rohseide vorausgesetzt, nicht in Frage. Die Ha.s
pelei wurde sich sodann auf dieselbe hohe Qualitatserzeugung ge
ringeren Umfanges beschranken mussen wie der italienische 
Seidenbau. 

Fur die italienische Zwirnerei zcigt die vorangegangene Ent
wicklung ahnliche Merkmale. Noch frfiher als die Haspelei hatte 
sie sich zur selbstandigen Industrie entwickelt, der Prozentsatz 
des auslandischen Rohstoffes in dem von ihr verarbeiteten Roh
material war noch hOher als bei der Haspelei. Aber der wirt
schaftliche Fortschritt in ihren Lieferungslandern ist nur eine 
Frage der Zeit; Japans industrieller Aufschwung in den letzten 
Jahrzehnten la.Bt daruber keinen Zweifel aufkommen. Die ein
heimische Rohstoffba.csis mufi sich mit dem Ruckgang der Has
pelei in Italien verengen und hat sich auch bereits verengt. Aufier
dem kommt noch als wei teres besorgniserregendes Moment das 
Bestreben einzelner Lander in Betracht, sich gegen die Einfuhr 
gezwirnter Rohseide moglichst abzuschliefien und eine eigene 
Zwirnindustrie unter direkter Verbindung mit den Seide erzeugen
den Gebieten zu schaffen. Dafi der amerikanische Hauptabsatz
markt fur Rohseide sich unter diesen Landern befindet, lafit diesen 
Umstand besonders schwerwiegend erscheinen. Der italienischen 
Zwirnerei steht gegenuber der Konkurrenz in Europa und Ame-

62) Von anderen Faktoren, die auf eine stete Senkung der Seidenpreise 
hinwirken, wie vor aHem die Kunstseide, die wie ehemals die baumwoLlgemisch
ten Gewebe die ganze Struktur der Mode in der KIeidung geandert hat, sehen 
wir hier vorIaufig noch ab und behandeIn sie im nachsten Abschnitt eingehen
der, da ihre Wirksamkeit erst in die folgende Epoche £alIt. Vorubergehende> 
WechseI der Modenschopfungen von lahr zu lahr sind gewiB von Bedeutung 
fur die Rentabilitat des einzeInen Unternehmens und seines Spezialerzeugnisses, 
haben aber auf die GesamtentwickIung der Seidenindustrie, die hier zu be
handeIn ist, keinen entscheidenden EinfIuB. 

Tam b 0 r, Seidenbau. 15 
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rika die in diesem FaIle verhaltnisma.Big billigere Handarbeit zur 
Verffigung 63), jedoch tritt in der Zwirnerei die technische LeIi
stung der Maschinen viel starker in den Vordergrund als in der 
Haspelei. Auch der italienischen Zwirnerei bleibt ihre Existenz 
ffir die Zukunft nur in fortschreitender Qualitatsleistung gewahrt. 

Bewegt sich somit die Halbfabrikation in der italienischen 
Seidenindustrie in ihrem Umfange in rficklaufiger Tendenz, in 
ihrer qualitativen Leistung aber infolge der Konzentrierung und 
Modernisierung ihrer Betriebe - vergleiche auch die zunehmende 
Produktion gefarbter Seide als Stadium fortgeschrittenerer Ver
arbeitung der Seide - auf aufsteig;ender Linie, so bi,etet der Auf
schwung der italienischen Seidenweberei die gerade Fortsetzung 
dieser Linie. Gewi.B steht die Weberei ItaHens noch kelineswegs 
auf dem Hohepunkt ihrer Entwicklung, nach dem Umfange ihrer 
Produktion wie nach der Qualitat ihrer Erzeugnisse. ;rmme'r 
weiter dehnt sich aber der Absatz ders,elben fiber den Inlands
markt hinaus auf das Ausland aus, und die Fortschritte in der 
Seidenbandindustrie, die Ansatze in manchen Spezialartikeln 
zeigen deutlich das Bestreben, fiber den bisherigen Rahmen der 
Produktion einfacher Gewebe zu qualitativ hOher stehenden Lei
stungen zu gelangen. Auch die Seidenweberei ist in Italien langst 
aus dem Stadium des hausgewerblichen Betriebes herausgewachsen 
und hat den Oharakter einer modernen Industrie angenommen. 
Kann sle sich auch noch nicht mit den Webereien der alten In
dustrielander messen, so steht ihr doch mit dem allgemeinen in
dustriellen Aufschwung Italiens ein immer kaufkraftigerer In
landsmarkt zur Verffigung, und auch das Ausland bietet ihren 
Erzeugnissen hinreichende Absatzmoglichkeiten. 

Das Seidengewerbe Italiens stand somit am Ende seiner nor
malen Entwicklungsperiode kurz vor dem Ausbruche des Welt
krieges schon auf hoher Stufe, nachdem €IS in schnellem Aufstieg 
seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts von der Produktion des 
Rohstoffes und Halbfabrikates zur Fertigfabrikation fortge
schritten und von der handwerksma.Bigen zur industriellen Er
zeugung fibergegangen war, um sich schlie.Blich von der reinen 
Massenproduktion zur Qualitatsproduktion in jedem Stadium der 
Erzeugung zu wenden, das Spiegelbild der fortschreitenden all
gemeinen Industrialisierung Italiens in einem seiner Hauptgewerbe. 

63) also der umgekehrte Fall wie in der italienischen Haspelei, die gegen
iiber ihrer auslandischen (ostasiatischen) Konkurrenz mit verhaItnismallig. 
teurerer Handarbeit produzieren mull und gerade durch diese im Nachteil ist. 
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4. Der Stand der italienischen Seidenindustrie vor Ausbruch 
des Weltkrieges. 

a) Die Lage in der Gesamtindustrie und in den 
einzelnen In d u s t rie z weigen. 

Am 10. Juni 1911 wurde in ItaIien in Verbindung mit einer 
Volkszahlung die erste allgemeine Betriebszahlung vorgenommiln. 
Sie erstreckte sich auf die Feststellung der Zahl der Betriebe 
aIler Erwerbszweige, auf die Dauer ihrer Tatigkeit im Jahre, 
auf Umfang und Art der verwendeten motorischen Kraft und 
auf die Zahl und Zusammensetzung der beschitftigten Arbeits
krafte. Bei einer Trennung der Betriebe, die bis zu 10 Personen 
beschaftigten, von denjenigen mit einer hoheren Anzahl von Ar
beitskraften wurde bei ersteren noch die Art der Auftragsilrtei
lung fur ihre Tatigkeit (von anderen Industriellen, Handlern oder 
Verbrauchern), bei letzteren die Unternehmungsform (Kapital
gesellschaften mit und ohne Aktienausgabe, Privatfirmen, Staats-, 
Provinzial-, Kommunalbetrieb, Stiftungen) festgestellt. Die Ver
offentliehung der Ergebnisse erfolgte in vier Banden im Jahre 
1913 und 1914 64). 

Diese Industriestatistik bietet uns aueh den Stand der itali,e
nisehen Seidenindustrie kurz VOl' dem Weltkri'ege. Ein Vergleieh 
mit der Statistik des Jahres 1903 ist dadureh wesentlieh er
schwert, da.B die neuen Erhebungen eine vollig geanderte Gruppie
rung und Zusammenfassung der Zweige der Seidenindustrie auf
weisen. Die bakologisehen Betriebe sind nieht mitgezahlt worden; 
die Betriebe fur Lagerung, Auswahl und Troeknung der Kokons, 
fur die Herriehtung der Seidenabfalle, fur Lagerung, Prufung 
und Konditionierung der Seide sind in eine Gruppe zusammen
gefa.Bt. Ebenso bilden Haspelei, Zwirnerei und das Verspinnen 
der Seidenabfalle eine gemeinsame Gruppe. Dann wird die Seiden
weberei gesondert erfa.Bt und sehlie.Blieh noeh eine Gruppe der
jenigen Betriebe, in denen die Seide gebleieht, gefarbt und be
druekt wird, neu hinzugefugt. Sehlie.Ben wir in der Statistik von 
1903 die bakologisehen Unternehmungen, in der Statistik von 1911 
die Betriebe del' letzten Gruppe aus, so stehen sieh in der gesamten 
ubrigen Seidenindustrie Italiens 1993 Betriebe im .Jahre 190:i tInd 
2008 Betriebe im Jahre 1911 gegenuber 65). Die Zahl der Be-

64) Censimento degli opifici e delle imprese industriali al 10 giugno 1911. 
65) Stat. industr. 1903 III S. 74 f., II S. 2 ff.; Censimento 1911 IV S. 514 f. 

15* 
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triebe ist im ganzen also stationar geblieben. Die Leistungsfahig
keit der verwendeten Motoren ist von 12057 PS auf 14869 PS 
gestiegen, die Zahl der Arbeitskrafte von 184790 Personen auf 
172560 Personen gesunken 66). Die Meehanisierung der indu
striellen Tatigkeit bei weiterer Verminderung der teueren Hand
arbeit ist demnaeh fortgesehritten. Aueh in der Art der ver
wendeten Motore zeigt sieh das Bestreben der Unkostensenkung. 
Von der Ges.amtleistung entfielen auf die Wasserkraftmotoren im 
Jahre 1903 53,30/0, im Jahre 1911 53,10/0; der Anteil der kost
spieligeren Dampfmotoren ist von 46,1 % auf 41,5 0/0 zuruekge
gang en, derjenige deranderweitig betriebenen Motore (dureh Gas, 
Alkohol, Benzin, Petroleum usw.) von 0,60/0 auf 5,40/0 gestiegen. 
Die neuen Erfindungen in der Krafterzeugung sowie die Verwen
dung der Elektrizitat hatten jetzt aueh in der Seidenindustrie in 
gro./3erem Umfange Eingang gefunden. Die Versehiebungen in der 
Zusammensetzung der Arbeitersehaft bilden ein weiteres Kenn
zeiehen fur die Verbilligung des Produktionsprozesses. Der Aus
dehnung der Kinderarbeit war dureh gesetzliehe Vorsehriften eine 
Grenze gezogen worden; die Zahl der besehaftigten Kinder, fast 
ausnahmslos Madehen, sank von 37691 im Jahre 1903 auf 
35730 im Jahre 1911. Aueh die Zahl der Frauen ging von 128231 
auf 126955 Personen zuruek; bemerkenswert ist aber vor aHem 
die Verminderung der Mannerarbeit; die Zahl der erwaehsenen 
mannliehen Arbeiter betrug im Jahre 1903 noeh 18868 Personen, 
im Jahre 1911 nur noeh 9875 Personen. Das prozentuale Ver
haltnis fur Manner-, Frauen- und Kinderarbeit in der SeideJl~ 

66) In den angegebenen Mengen del' Motorenkraft sind die elektrischeru 
Motore nicht einbegriffen, da ihre Energie von den iibrigen Motoren erst ab
geleitet ist; aus dies em Grunde sind sie auch in del' Statistik von 1911 von 
den anderen Motorenarten getrennt aufgefiihrt (vgl. Cens. 1911 Vol. II S.4 f.). 
Dennoch zeigt auch die stark zunehmende Verwendung elektrischer Motore die 
fortschreitende Mechanisierung del' Arbeit in der italienischen Seidenindustrie. 
1m Jahre 1903 waren erst 60 elektrische Motore miteiner Gesamtleistung 
von 179 PS im Gebrauch; im Jahre 1911 waren es bereits 3500 Motore mit 
einer Gesamtleistung von 5617 PS; ferner wurden noch 226 Dynamomaschinen 
mit einer Gesamtleistung von 4373 PS verwendet. - In der oben genannten 
Zahl der beschiiftigten Arbeitskriifte im Jahre 1911 sind nul' die Arbeiter 
enthalten, da auch fiir das Jahr 1903 sich die statistischen Angaben auf die 
Zahl der ,.lavoranti" be.schranken. Beriicksichtigt man auch die Anzahl del' 
Prinzipale, Direktoren, Angestellten und Familienmitglieder des Prinzipala, die 
in den Betrieben tiitig waren und in der Statistik von 1911 besonders edafit 
wurden, so erhiiht sich die Gesamtzahl del' beschli.ftigten Person en in diesem 
Jahre auf 179620 Personen. 
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industrie (in dem oben angegebenen Umfange) stellte sich fruher 
auf 10,2: 69,4: 20,40/0, jetzt auf 5,7: 73,6: 20,7 0/0. Es ist auch 
nicht anzunehmen, daB die veranderte Zahlungsmethode der Sta
tistik von 1911 eine bedeutende Anzahl mannlicher ArbeitskriiJte, 
die fruher unter den "lavoranti" mitgezahlt wurden, jetzt unter 
den Angestellten a uffuhrt, da die Zahl der letzteren verhaltnis
maBig gering ist. Somit geht aus diesen Zahlen deutlich hervor, 
daB man in der italienischen Seidenindustrie die Lohnunkosten, 
die sich in Italien viel hOher stellten als bei den ostasiatischen 
Konkuncnten, moglichst zu vermindern suchte, indem an die 
Stelle der teueren Mannerarbeit die wohlfeilere Frauenarbeit ge
setzt wurde; die steigende Verwendung motorischer Kraft bot auch 
die Moglichkeit, schwere Arbeit maschinell zu verrichten und 
die Mannerarbeit in den Betrieben abzubauen; andrerseits war 
uber das Gesetz vom 19. Juni 1902 hinaus, das die Arbeit der 
Frauen und Jugendlichen regelte und fur erwachsene Arbcite
rinnen eine tagliche Arbeitszeit von 12 Stunden zulieB, nur noch 
ein Verbot der Nachtarbeit der Frauen am 29. Juli 1909 erfolgt 67), 

so daB der Beschaftigung der Frauen in der Seidemindustrie keine 
allzu schweren Einschrankungen entgegenstanden. 

In der e r s ten G r up p e der seidenindustriellen Betriebe faBt 
die Statistik von 1911 alle jene zusammen, die sich mit der Be
handlung der Kokons, der ersten Herrichtung der Seidenabfalle 
und der Konditionierung der Seide befassen; sie zahlt 184 der
artige Betriebe, von denen aber nur 79 mehr rus 10 Personen be
schaftigten; die Mehrzahl hatte also nur einen sehr geringen Um
fang. 160 Betriebe, und zwar darunter die groBten fast aus
schlieBlich, befanden sich in Oberitalien, vorwiegend in der Lom
bardei und Venetien. Die Gesamtzahl der beschaftigten Personen 
belief sich auf 6520. Nur 36 Betriebe dieser Gruppe arbeiteten 
wahrend des ganzen J ahres, 119 Betriebe dagegen weniger als 
ein halbes Jahr, d. h. nur wahrend der eigentlichen Saison; es 
durfte shill bei diesen letzteren also um die Betriebe zur Ausw,ahl 
und Trocknung der Kokons handeln, die gegenuber einer Anzahl 
von 34 gleichartigen Betrieben im Jahre 1903 demnachan Aus
brei tung sehr gewonnen hatten, vielleicht schon ein Erfolg der 
fruher besprochenen Anregungen zur Unterstutzung des Seiden-

67) Handwb. der Staatswiss. 4. Aufl. Bd. I S. 580. 
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baues. lm ubrigen ist aber ein Vergleich mit den Verhaltnissen 
vom Jahre 1903 bei der etwas willkurlichen Zusammenfassung 
dieser Gruppe von Betrieben nicht moglich. 

Die Halbfabrikation in der Seidenindustrie, zu der die Has
pelei und Zwirnerei gehoren, ilst in der letzten lndustrie.statistik 
ebenfalls zusammengefa.Bt; au.Berdem zahlen zu dieser zwei ten 
G r u p p enoch diej enigen Betriebe, in denen die Seidenabfalle 
versponnen werden 68). Es wurden insgesamt 1619 Betriebe in 
dieser Gruppe festgestellt, denen im Jahre 1903 1720 Betriebe 
fur Haspelei und Zwirnerei und 30 Betriebe fur Krempeln, Spin
nen und Verweben von Seidenabfallen gegenuberstanden. Da die 
Florettindustrie in Italien in der behandelten Zeit sich weiter aus
gedehnt hatte, so ging der Verlust vollig zu Lasten der Haspeleien 
und Zwirnereien. Nach Anga'be des Prasidenten der Associazione 
serica italiana, Angelo Ferrario, bestanden im Jahre 1910 nur 
328 Zwirnereibetriebe 69). Fur das Jahr 1903 waren noch 523 Be
triebe fur Zwirnerei und Herstellung von Nahseide und 39 Be
triebe, in denen die Haspelei und die Zwirnerei gemeinsam ausge
ubt wurden, angegeben worden. Demnach waren in der Zwirnerei 
allein 234 Betriebe = 420/0 in dieser Zeit eingegangen. 

Die Leistungsfahigkeit der in der Gruppe der Halbfabri
kation verweThdeten Motore - die elektrischen Motore ausge
nommen - war von 9669 PS auf 11413 PS gestiegen. Auf
fallend ist die Zunahme der Verwendung ·elektrischer Motore; 
im Jahre 1903 betrug ihre Gesamtstarke erst 84 PS, im Jahre 
1911 waren 884 Motore mit 3874 PS im Gebrauch (die Dynamo
maschinen nicht mitgerechnet). Samtliche Betriebe der seiden
industriellen Halbfabrika.tion einschlie.Blich der Florettindustrie 
beschaftigten im Jahre 1903 147072 Arbeitskrafte, im Jahre 
1911 war die Zahl der Arbeiter auf 148881 Personen g:estiegen, 
zu denen noch 4827 Arbeitgeber und Angestellte sowie 649 in 
den Betrieben tatige Mitglieder aus der Familie des Arbe.itgebers 
kamen. Eine genaue Beurteilung dieser Zahlen wird dadurch er
schwert, da.B aus der Statistik nicht hervorgeht, in welchem Um
fange die Florettindustrie gewachsen ist; da aber fur di,e Nach-

68) Hierzu gehOrt auch das Krempeln und Kammen der Seidenabfalle: 
vgl. Cens. 1911 Vol. II S.24. 

69) Atti etc. S. 61. Die Angabe Ferrarios stiitzt sich auf eine Statistik 
des Ministers Raineri. 
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kriegszeit ungefahr 550 Betriebe der Schappespinnerei angegeben 
werden 70), so diirfte die Zahl dieser Betriebe im Jahre 1910, d. h. 
am Ende einer recht giinstigen Konjunkturzeit, schon ganz be
deutend iiber die fiir das Jahr 1903 angegebenen 30 Betriebe hin
ausgewachsen sein. Die Florettindustrie verbraucht aber verhalt
nisma.Big mehr motorische Kraft und beschaftigt mehr Arbeits
krafte als die Haspelei und Zwirnerei 71). Mithin diirfte auch die 
Vermehrung der verwendeten motorischen Kraft 72) und die hohe 
Zahl der Arbeiterschaft in der Halbfabrikation des Jahres 1911 
vor aHem der grofieren Ausdehnung der Florettindustrie zuzu
schreiben sein. Somit hatte sich in der Haspelei und Zwirnerei 
mit dem Riickgang der Betriebe auch die Arbeiterschaft wesent
llch vermindert, wahrend die zunehmende Verwendung moto
rischer Kraft sicher auch teilweise auf dies·e Industriezweige zu
riickging. 

Nach Ferrario befanden sich in Itallen im Jahre 1910 un
gefahr 62000 Haspelbecken, von denen aber n ur 55 000 aktiv 
waren; ferner betrug die Zahl der vorhandenen Zwirnspindeln 
750000, doch ist die Zahl der aktivenSpindeln nicht angegeoon 73). 

Die Statistik von 1903 zahlte dagegen in Italien noch 61250 aktive 
Haspelbecken und 705262 aktive Zwirnspindeln 74.). Die aktivoo 
Haspelbecken hatten sich also um mehr als 100/0 vermindert; der 
Riickgang der Zahl der aktiven Zwirnspindeln ist zwar nicht fest
zustellen, diirfte aber mit Riicksicht auf die friiher erwahnte 

70) Handwb. der Staatswiss. 4. Auf!. Bd. VIII S.174. 
71) Nach der Statistik von 1903 entfielen durchschnittlich auf einen 

Haspeleibetrieb 3,2 PS motorischer Kraft und 81,7 Arbeitskrafte, auf einen 
Zwirnereibetrieb 5,6 PS und 91,1 Arbeiter, auf einen Betrieb der Abfallver
arbeitung dagegen 103 PS und 160 Arbeiter. 

72) Auch die hohe Zahl der nach der Industriestatistik von 1911 in der 
zweiten Gruppe verwendeten 184 Dynamomaschinen mit einer Gesamtleistung 
von 2665 PS weist auf ein starkes Anwachsen der Florettindustrie mit ihrem 
groBen Maschinenpark zum Krempeln und Kammen der Seidenabfalle hin. 

73) Atti etc. S.61. Ferrario schatzt die Zahl der Zwirnspindeln im Jahre 
1904 auf 950 000; diese Zahl liegt aber um etwa 245000 Spindeln hoher ala 
die in der Statistik von 1903 angegebene Zahl der aktiven Zwirnspindeln; mit
hin diirfte auch die Zahl der a k t i v e n Zwirnspindeln im Jahre 1910 ganZi 
wesentlich niedriger gewesen sein als die obengenannte Zahl. Auch M 0 r tar a 
(Prospettive economiche 1922 S.96) berichtet, daB die Haspelei und Zwirnerei 
im Jahre 1914 iiber 63000 Haspelbecken, 1200 000 Filierspindeln und 700 000 
Zwirnspindeln "verfiigte". Es handelt sich also auc.h hier um die vorhandenen, 
nicht aber um die aktiven Becken und Spindeln. 

74) Stat. industr. 1903 I S.I54. AuBerdem wurden noch 961575 aktive 
Filierspindeln geziihlt. 
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starke Verringerung del' Zwirnereibetriebe eher noch groBer ge
wesen sein. In del' Betrachtung del' Produktions- und Handels
statistik hatten wir schon gesehen, daB auf die gunstigen Produk
tionsjahre des ersten Jahrzehntes eine scharfe Senkung del' Pro
duktion und des Exportes YOU gehaspelter und gezwirnter Roh
seide urn das Jahr 1910 einsetzte. Die Weltwirtschaftskrise war 
del' auBere AnlaB, die ubermachtige ostasiatische Rohseidenpro
duktion und del' von ihr ausgehende Preisdruck auf dem Markte 
die tiefere Ursache, die die italienische Seidenindustrie wie den 
Seidenbau in eine schwere Krisis fuhrten und zur teilwe1sen Auf
gabe ihrer miteinander eng verbundenen Tatigkeit zwangen, da 
sie sich unter den gegebenen Verhaltnissen nicht mehr rentierte. 
DaB diese Vermindez:ung del' Produktion nicht nul' die an sich 
schon industrieH schwachen Gebiete Mittel- und Suditaliens, son
dern vielleicht noch starker die auf den Export VOl' aHem einge~ 
stellte oberitalienische Industrie traf, geht aus einer Schatzung 
Fer I' a ri 0 s hervor, del' die Zahl del' in del' Lombardei vorh!tn
den en Zwirnspindeln im Jahre 1904 auf 786000, im Jahre 1913 
nul' noch .auf 574000 Spindeln berechnet. Wie del' italienische 
Seidenbau, so wurde auch die italienische Seidenindustrie von 
diesel' Krisis in ihren Hauptzentren getroffen. Die Jahre 1912 
und 1913 bedeuteten fur die Weltwirtschaft wieder Zeiten 
neuen wirtschaftlichen Aufstiegs; die Krisis in del' Seidenindu
strie blieb abel' bestehen, da ihrc genannte tiefere Ursache nicht 
beseitigt wurde, sondern sich noch vergroBerte und auch in del' 
Zukunft nie mehr schwinden durfte. Damit ist abel' auch del' 
italienischen Seidenindustrie del' Weg ihrer Entwicklung zur 
intensiven Qualitatsarbeit bei rationeHer Produktion vorgeschrie
ben. DaB ein Teil del' starkeren Verwendung motorischer Kraft 
in del' seidenindustriellen Halbfabrikation den eigentlichen Has
pelei - und Zwirnereibetrieben zuzuschreiben ist, haben wir bereits 
bemerkt. Aus del' Statistik von 1911 geht abel' auch hervor, daB 
von den 1619 Betrieben del' zweiten Gruppe nul' 147 Betriebe mit 
10 odeI' weniger Personen arbeiteten; sie lagen VOl' aHem in Mittel
und Suditalien, verwendeten groBtenteils keine motorische Kraft 
und waren meist nul' wahrend einiger Monate im Jahre tatig. 
Die ubrigen 1472 Betriebe besaBen einen groBeren Umfang und 
verwendeten fast ausschlieBlich motorische Kraft; 1033 Betriebe 
arbeiteten wahrend des ganzen Jahres, 363 Betriebe wenigstens 
wahrend 9 Monaten im Jahre; 89 0/0 diesel' Betriebe lagen in Ober
italien, 68 0/0 allein in del' Lombardei. Wenn auch eine klare Schei-
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dung der Haspelei, Zwirnerei und Florettindustrie hier nicht ge
geben ist und eine entsprechende Statistik fur die vorangegangene 
Zeit zum Vergleiche fehlt, so scheint aus diesen Zahlen doch 
eine weitere Konzentration der Produktion auf groBere und tech
nisch vervollkommnetere Betriebe hervorzugehen; die Krisis 
hatte wiederum eine Reihe ruckstandiger und schwacher Unter
nehmungen beseitigt. 

In der Zusammensetzung der Arbeiterschaft in den Be
trieben der Halbfabrikation lassen sich die Veranderungen gegen
uber der fruheren Zeit nicht feststellen, da die Zusammenfassung 
der verschiedenen Industriezweige jeden Vergleich unmoglich 
macht. Das prozentuale Verhaltnis der Manner-, Frauen- und 
Kinderarbeit stellte sich auf 4,7: 74,0: 21,3 0/0; nur in Suditalien 
stieg die Kinderarbeit auf 27,6 0/0 bei gleichzeitiger Verminderung 
der Frauenarbeit. Wichtiger ist die Frage der Hohe der Lohne 
in der Haspelei und Zwirnerei. Wte wir im vorhergehenden Ab
schnitt gesehen haben, betruge:n die TagesWhne der Filatrici pro
vette, die den groBten Teil der Arbeiterinnen in den Haspeleien 
ausmachten, urn die J ahrhundertwende 1,20 L. und sanken im 
Jahre 1903 auf 1,00 L. herab; entsprechend standen die Tages
Whne der Torcitrici in den Zwirnereien auf 1,30 L. bzw. im Jahre 
1903 auf 1,10 L. Mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Auf
schwung begannenauch seit 1904 die ArbeitslOhne zu steigen; 
wahrend aber die Lohne der Baumwollspinnerinne:n schon im 
Jahre 1905 1,70 L. betrugen, standen die HochstlOhne der Seiden
hasplerinnen in den Jahren 1907-1912 erst auf 1,30 L., in den 
Jahren 1912-1914 auf 1,35 L.; die Lohne der Zwirnerinnelll, 
unterschieden sich nur wenig von den Haspellohnen 76). Unter 
diesen Umstanden war es nicht zu verhindern, daB sich die Ar
beiterschaft der Baumwollspinnerei und anderen Textilindustrien 
zuwandte und die Seidenindustrie ihre besten Arbeiterinnen ver
lor. Ferrario, von dem diese Mitteilungen stammen, verwahrt sich 
aber entschieden gegen den Vorwurf, als ob engherzige Sparsam
keit und Kurzsichtigkeit der Seidenindustriellen die Ursache die
ser niedrigen Lohnsatze gewesen seien; die Seidenhaspelei und 
und -zwirnerei habe nie frei uber die Bemessung der Arbeiter
lohne verfugen konnen, sondern sich stets in einer Zwangslage be
funden. Wahrend andere Industriezweige Italiens hahere Lohne 
zahlen konnten als die Seidenindustrie und dadurch die beste Ar-

75) Atti etc. S. 1lO. 
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beiterschaft an sich zogen, andrerseits aber mit ihren Lohnsatzen 
immer noch Qllter der Hohe der Lohnzahlungen ihrer auslandi
schen Konkll,rrenten verblieben, lagro die Verhaltnisse fur die 
italienische Seidenindu,strie umgekehrt; ihre Lohne waren nied
riger als die durchschnittlich in der italienischen Textilindustriege
zahlten Lohne, weswegen ihr viele gute Arbeitskrafte verloren 
gingen; an eine Erhahung der Lohne war aber im Hinblick auf 
die auslandische Konkurrenz nicht zu denken; soweit dies'e hahere 
Lohne zahlte, wurden ihre gro.Ber'en Aufwendungen durch staat
liche Pramien und Unterstutzungen oder durch besonderen Zoll
schutz ausgeglichen (so in Frankreich, Osterreich und Ru.Bland); 
die ostasiatische Konkurrenz aber - und diese war die ~fahr
lichste - arbeitete stets mit viel niedrigeren Lohnen 76). Beruck
sichtigt man den krisenhaften Tiefstand der Seidenpreise und di~ 
angestrengten Bemuhungen der Industrie, durch Konzentration 
und technische Vervollkommnung die Produktionsunkosten zu 
senken, so darf man wohl glauben, da.B auch die niedrigen Ar
beiterlohne in der Seidenindustrie nicht der Willkur der Arbeit
geber, sondern dem allgemeinen schweren Druck, der auf dies,em 
Industriezweig lastete, zuzuschreiben waren. In diesen Tatsachen 
lag aber auch eine neue grofie Gefahr fur die seidenindustriel1e 
Halbfabrikation, die derjen:igen glich, von der der itali'enische 
Seidenbau bedroht wurde und zum Teil schon vernichtet worden 
war: die Gefahr der abnehmenden Rentabilitat der Produktion. 
Solange Italien noch einen gro.Ben Uberschu.B an Arbeitskraften 

76) In seinem schon erwahnten Vergleich der Lohne in China, Japan, 
Italien und Frankreich gibt Ito (a. a. O. S. 245 f.) auch Angaben iiber die Ent
lohnung der Haspelmadchen in den genannten Landern im Jahre 1903. In den 
mechanischen Haspeleien Chinas erhielten die Arbeiterinnen 0,70 Frc. Tages
lohn; in Japan stellte sich die Entlohnung durchschnittlich auf 0,50-0,70 Frc., 
in ltalien auf 1,00 Frc., in Frankreich auf 1,30 Frc. Den Lohn in China gleich 
100 gesetzt, ergeben sich folgende Verhii.ltniszahlen: Japan 70-100, Italien 
140, Frankreich 180. Die Unterschiede sind nicht so bedeutend wie bei den 
Lohnen der Arbeiter in den Ziichtereien, da die chinesischen mechanischen 
Haspeleien - die Lohne in der chinesischen Handhaspelei sind etwa urn 
25-400/0 niedriger als die japanischen - in der Nahe der groBen Hafenstadte 
liegen und deswegen auch hOhere Lohnsatze zahlen miissen, als sie im Inneren 
des Landes iiblich sind; umgekehrt verteilen sich die Haspeleien Japans auch 
iiber das Innere des Landes, so daB die japanischen Spinner billigere Arbeits
krii.fte zur Verfiigung haben als selbst die Chinesen. Der Lohnunterschied 
Ostasiens zu Siideuropa ist aber groB genug, urn die Unkosten der euro
paischen Produktion wesentlich zu vermehren und den Konkurrenzkampf fiir 
die europaischen Seiden zu erschweren. 
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besa.B, fanden sich aueh noeh Mogliehkeiten, den Bedarf an bil
liger Handarbeit, wie er in der Seidenindustde herrsehte, zu 
decken. Die bedeutende Auswanderung aus Italien batraf aber 
vor aHem die landwirtschaftliehe Bevolkerung, aus der aueh die 
Mehrzahl der Arbeitersehaft in der Haspelei und Zwirner·ei 
stammte. Die wachsende Industrialisierung Italiens saugte immer 
grofiere Arbeitermassen auf. Der Arbeitsmarkt mu.Bte sich also 
bei normaler Entwicklung trotz des starken Wachstums der Be
volkeru,ng immer enger gestalten. Der wirtsehaftliehe Aufsti:eg 
des Landes hob zudem die allgemeine Lebenshaltung und ihre 
Kosten aueh in den Arbeiterkreisen und fuhrte zwangslaufig zu 
Lohnsteigerungen. Es war nieht moglieh, wertvoUe Handarbeit, 
w1e sie die Tatigkeit der Spinnerinnen darsteUte, auf der die 
ganze Qualitat des Erzeugnisses gerade in der Seidenindustrie be
ruhte und die durch keine Maschine zu ersetzen war, in ihrer 
Entlohnung stan dig weit unter dem Durchsehnitt der Industrie
lohne des Landes zu halten. Die Preise der Seide wurden aber 
nieht in Italien, sondern auf dem Weltmarkt, und zwar in erster 
Linie von Japan diktiert, des sen Produkt1onsste1gerung ,in stan
dig verbesserter Qualitat und bei geringen Unkosten sieh un auf
horlich fortsetzte. Eine wesentliehe Steig·erung der Rohsziden
preise war also nicht zu erwarten. Der Kampf um den Haupt
absatzmarkt der Welt, um Amerika, neigte sich schon zugunsten 
der billigen Produktion Ostasiens. SoUte auch fur die Haspelei 
und Zwirnerei 77) mit ihrem vorwiegenden Bedarf an billiger 
Handarbeit die Stunde kommen, in der sich diese wirtsehaftliche 
Ta.tigkeit fur Italien im allgemeinen nicht mehr rentierte, weil die 
Bevolkerung dieses Landes uber das entspreehende, notwendig 
niedrige Niveau der allgemeine'll L'ebenshaltung tatsa.chlich hin
ausgewachsen war? Das diesbezugliehe entschiedene Urteil von 
S ei tz hinsichtlich des Seidenbaues, das wir fruher erwahnten, 
konnte auch hier seine entsprechende Anwendung finden. Dann 
stande aueh der italienischen Haspe1ei und Zwirnel'ei me dem 
italienisehen Seidenbau nur noeh der Weg hOehster Qualitats
leistung bei rationeUster Produkt1onsweise offen, ein Weg, auf 
dem sie sieh schon zu befinden seheint. 

77) Fiir die italienische Zwirnerei ist die billige Handarbeit in Italien 
eine ihrer wertvollsten Stiitzen im Wettbewerb mit der konkurrierenden ZWirll
industrie in den Verbrauchslandern Europas und Amerikas, die durch hohe 
Schutzziille unterstiitzt wird. 
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Die dritte Gruppe in dem Abschnitt der Seidenindustrie 
in der Statistik von 1911 umfaBt nur die Seidenweberci. Wie 
aus den Zahlen der Handelsstatistik schon zu erwarten war, hatte 
die Weberei einen wenn auch gering,en Zuwachs an Betrieben zu 
verzeichnen; ihre Zahl war von 197 auf 205 Betriebe gestiegen. 
Bemerkenswert ist jedoch, daB 94 Webereien nur bis 10 Personen 
bescMftigten und fast durchweg auch ohne motorische Kraft :l.r
beiteten; es handelte sich urn jene Betriebe, die noeh mit Hand
webstuhlen arbeiteten und besondeve Spezialartikel wie gemusterte 
Kleider- und Krawattenstoffe, Damast- und Brokatgewebe, gold
und silberdurchwirkte Seidenstoffe herstellten. Fast aIle W Gbe
reien Mittel- und Suditaliens gehorten zu diesen kleinen Betrieben, 
die aueh meist direkt fur die Verbraucher arbeiteten. Doch 
finden wir auch 'in der Lombardei 56 dieser kleinen Handwebereien, 
die aber hier zum groBten Teile ihre Auftrage von anderen Fabri
kanten erhielten. Zu diesen kleinen Webereien zahlten aueh die 
Betriebe, in denen 'reine oder gemischte Seidensamt- und PlUseh
stoffe hergestellt wurden. Die italienische Samtindustrie war 
fruher ganz auf Ligurien beschrankt gewesen und wurde dort 
als Hausindustrie betrieben, hatte aber in spateren Jahren diese 
Gegend fast ausnahmslos verlassen und sich in der Lombardei 
angesiedelt, urn ilL besserer Verbindung mit den Produktions
zentren. ihres Rohmaterials und mit ihren Absatzmarkten zu 
stehen 78). 

Von den ubrigen 111 Webereien groBeren Umfanges befanden 
sich allein 82% in der Lombardei; sie arbeiteten meist mit moto
riseher Kraft; es handelte sich vor aHem also urn die mechani
schen Webereien. Die Leistungsfahigkeit der in der g'esamten 
Seidenweberei v,erwendeten Motore - aussehlieBlich der elektri
schen Motore - war von 1663 PS auf 2485 PS gestiegen; auBer
dem waren aueh 2529 elektrische Motore mit einer Gesamtleistung 
von 1422 PS gegenuber 89 PS im Jahre 1903 im Gebraueh. Die 
Zahl der im Jahre 1911 verwendeten Dynamomaschinen belief 
sieh auf 35 mit einer Leistung von 1155 PS. 

Die Gesamtzahl der Websttihle in Italien seheint sieh unge
fahr auf gleicher Hohe gehaJten zu haben. 1m Jahre 1903 wur
den 18817 aktive Websttihle gezahlt, zu denen noeh 1942 Web
stuhle der Hausindustrie, vornehmlich in der Samtindustrie Ligu
riens bescMftigt, hinzukamen 79). Fur die Zeit unmittelbar vor 

78) Mov. Comm. 1914 I Einl. S.l38. 
79) Stat. industr. 1903 I S.l54, II S.400. 
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dem Weltkriege gibt Mort a r a die Zahl der vorhandenen Web
stiihle mit 19000 an 80). In der Art der verwendeten Webstuhle 
hatte sich aber del' schon fruher bemerkbare Ubergang zur mecha
nischen Weberei in schnellem Tempo fortges·etzt. Die Zahl der 
Handwebstuhle war von 11 201 auf 5000 gesunken, diejenige der 
mechanischen Webstuhle von 7 616 auf 14 000 gestiegen; der An
teil der mechanischen Webstiihle an der Gesamtzahl hatte sich 
also von 40,50/0 auf 73,7 0/0 erhOht. Berucksichtigt man jedoch 
die Tatsache, daB die Produktionsleistung des mechanischen Web
stuhles die dreifache des Handwebstuhls ist, so ergibt sich trotz 
der gleichen Gesamtzahl der ita.lienischen Webstiihle in den Ver
gleichsjahren 1903 und 1911 infolge der zunehmenden Umstel-
1 ung a uf die mechanische Weberei eine Leistungssteigerung urn 
38 % ; der Anteil der mechanischen Webstiihle an der Gesamt
leistung war zugleich von 67 % auf 89,4 0/0 gestiegen. Fur den 
qualitativen Wert der Produktion in der italienischen Seiden
weberei war freilich dieser Ubergang zur Massenproduktion zu
nachst kein Vorteil; die Qualitat der Erzeugnisse auf dem mecha
nischen Webstuhle kam den friiheren wertvollen Geweben del' ita
lienischen Handweberei nicht gleich. Hierin hatte sich aber die 
Seidenindustrie dem veranderten Zeitgeschmack der Mode ange
paBt und fand auch fur ihre Produktion nicht nur im Inlande, 
sondern auch, wie wir in del' Behandlung der Handelsstatistik 
sahen, auf vielen Auslandsmarkten gesteigerten Absatz. 

Die fortschreitende Mechanisierung der italienischen Seiden
weberei kam auch in der Zahl der von ihr beschaftigten Arbeiter
schaft zum Ausdruck; diese sank in dem behandelten Zeit
abschnitt von 29 913 auf 17 729 Personen; rechnet man selbst die 
Arbeitgeber und tatigen Familienmitglieder in den kleineren 
Betrieben hinzu, so erhOht sich die Zahl nur auf 17 895 Per
sonen. Ebenso auffallig ist auch die Veranderung in der Zu
sammensetzung der Arbeiterschaft. 1m Jahre 1903 waren von 
100 Arbeitern noch 33,1 % Manner, 52,8 % Frauen und 
14,1 0/0 Kinder; im Jahre 1911 war die Mannerarbei t in den 
W'ebereien auBerordentlich zuruckgegangen, wahrend die Frauen
arbeit und im geringeren MaBe auch die Kinderarbeit zu
genommen hatte; das prozentuale Verhaltnis stellte sich auf 9,7 
:71,8 :18,5. DaB fur diese Umstellung die Einfuhrung des mecha-

80) M 0 r ta r a a. a. O. 1922 S.103. Aus der Angabe Mortaras geht 
leider nicht hervor, ob es sich nur urn die wirklich tatigen Webstiihle handelt 
und ob die Webstiihle der Hausindustrie einbegriffen sind. 
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nischen Webstuhls die Ursache war, geht aus einer Prufung der 
Arbeitsverhaltnisse in den kleineren Betrieben mit Arbeits
kraften bis zu 10 Person en hervor, in denen bei einer Verteilung 
der Arbeit im Verhaltnis von 34,6: 53,7 :11,7 die fruhere Zusam
mensetzung noch beibeha.lten war. Doch mag auch das Bestreben 
der Industriellen, die Arbeitsunkosten moglichst zu senken, urn 
durch Verbilligung der Produktion die herrschende Absatzkrisis 
zu uberwinden, zur Verminderung der Mannerarbeit beigetragen 
haben. In der Lombardei und in Piemont war der Prozentsatz der 
beschaftigten Manner sogar auf 8,7 bzw. 4,3 0/0 gesunken be:i ent
sprechender Steigerung der Frauenarbeit. In der Industrie Sud
italiens hatte sich dagegen, ein entgegengesetzter Vorgang 
vollzogen. Campanien, das die Mehrz9.hl der suditalienischen 
Webereien in seinem Gebiet vereinigte, hatte sogar eine Steige
rung der Mannerarbeit von 34,1 % auf 50,6 0/0 und eine Senkung der 
Frauen- und Kinderarbeit von 43,9 bzw. 22,0 0/0 auf 32,3 bzw. 
17,1 0/0 zu verzeichnen. Der Grund fur diese Abweichung mag 
vor all em darin gelegen haben, daB es sich vorwieg-end urn kleine 
Betriebe mit handwerksma.Bigem Charakter handelte und die 
Entlohnung der Arbeiter in diesen Gegenden auch nicht mit der
jenigen des oberitalienischen Industrieg,ebietes zu v,ergleichen war. 

Uber die Lohne in der Seidenweberei kurz vor dam Welt
kriege macht R 0 s a s c 0 einige Angaben 81). Der durchschnitt
liche Stundenlohn der Weberinnen, die den groBten Teil der Arbei
terinnenausmachten, betrug 0,24 L.; die Lohne der ubrig-en Ar
beiterinnen lagen noch niedrig-er. Nimmt man eine 10-11 sttin
dige Arbeitszeit an, so hatte sich der Tageslohn auf ungefahr 
2,50 L. belaufen. Ve~gleichszahlen fur die Zeit urn 1903 fehlen 
leider; aber schon in den 70er Jah~en wurden, wie wir fruhe,r 
sahen, in der Gegend von Como den Frauen Tages16hne von 2 L. 
gezahlt. Auch in der Seidenweberei war also die Lohnentwick
lung unter den Auswirkungen der 8Illgemeinen Krise in der Seiden
industrie stark zuruckgeblieben. 

Der Gesamteindruck, den die Seidenweberei gegenuber der 
italienischen Haspelei und Zwirnerei bietet, ist aber der eincs 
lang sam emporstrebenden Industriezweiges, der sich planvoll den 
Erfordernissen der Mode anzupassen und die Mittel moderner 
Technik sich dienstbar zu machen suchte; auch er hatte mit dem 
schweren Druck der Krise zu kampfen, aber er schritt trotzdem 

81) Atti etc. S.140. 
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voran; seine Leistungen standen noch auf mittlerer Stufe, aber 
auch hierin war eine weitere VervoHkommnung zu erwarten. 
Wahrend die Haspelei und Zwirnerei in Italien den Hohepunkt 
ihrer Entwicklung uberschritten hatten, bot die Seidenweberei 
ltaliens noeh groBe Aussichten. 

Die vie r t e G r up p e der Seidenindustrie in der Statistik 
von 1911 umfaBt die Betriebe fur Bleie-hung, Farbung und Druck 
der Seide. Es wurden im ganzen 28 derartige Betriebe gezli;hlt. 
Soweit dieselben auBerhalb der Lombardei lagen, waren es durch
weg kleine Handwerksbetrieb<l, in denen meist nur der Arbeit
geber und Mitglieder seiner Familie tatig waren; diese kleinen 
Betriebe arbeiteten aooh fast ausnahmslos ohne motorische Kraft 
und nur teilweise wiilhrend des ganzen J ahres, waren also von 
keiner besonderen Bedeu;tung. In der Lombardei befanden sich 
jedoch 16 groBere Betriebe, von denen 12 zur Provinz Oomo und 
4 zur Provinz Mailand gehorten, also im Zentrum der Seidenpro
duktion lagen. Diese Betriebe arbeiteten samtlioh mit motor.ischer 
Kraft und wahrend des ganzen J ahres. Die Zahl del' bescMf
tigten Arbeiter bet rug 1862 Personen, zu 76 0/0 Manner; auBer
dem waren noch 145 Personen in leitender SteHung oder als An
gestellte tatig. Vergleichszahlen fur di·e fruhere Zeit sind nicht 
vorhanden. Es handelt sich hier urn einen fur Italien jungen In
dustriezweig, del' abel' nach Ausweis der AuBenhandelsstatistik 
gute Fortschritte machte. Fur un sere Untersuchung ist vor aHem 
die Feststellung von Bedeutung, daB die italienische Seiden
industrie im Begriffe stand, auch die Veredelung des von ihr pro
duzierten Seidenfadens und Seidengewebes in groBerem U mfange 
in die eigene Hand zu nehmen, ihre bisherige Abhangigkeit vom 
Auslande zu beseitigen und damit die industrielle Verarbeitung 
des eigenen Rohstoffes bis zur letzten Vollendung im eigenen 
Lande durchzufUhren. GewiB lag vorlaufig mehr die Absicht <1ls 
die praktische Verwirklichung vor; die technische Vollkommen
heit der Farbereien Frankreichs und der Schweiz wurd-e auch noch 
nicht ,annahernd erreicht, so daB zur Veredelung wertvoHer Seiden
produkte die Hilfe des Auslandes nach wie VOl' herangezo.gen 
werden muJ3te. Ausschlaggebend ist jedoch das zielbewuBte Stre
ben zur Fertigfabrikation bis zum letzten Stadium der Verarbei
tung, das der Industrie eines Landes das Geprage einer weit fort
geschrittenen Entwicklung verleiht. In dieser Hinsicht ist die 
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Statistik dieser letzten Gruppe ftir das Gesamtbild des Standes 
der italienischen Seidenindustrie am Ende ihrer normalen Ent
wicklung vor Beginn des Weltkrieges von wesentlicher Bedeutung. 

b) Der Standort der Industrie. 

fiber den Standort der italienischen Seidenindustrie ist den 
frtiheren ailsftihrlichen Darlegungen nichts wesentlich Neues auf 
Grund der Statistik von 1911 hinzuzuftigen; zudem hat die fiber
sichtlichkeit der Statistik in dieser Hinsicht durch die Zusammen
fassungen in der ersten und zweiten Gruppe sehr gelitten; ferner 
liegen auch keine detaillierten Angaben tiber Haspelbecken, Zwirn
spindeln und Websttihle in den einzelnen Bezirken Italiens vor. 

In der Gruppe ftir die erste Behandlung dar Kokons und 
Seidenabfalle wie ftir die Konditionierung der Seide fanden sich 
die kleineren Betriebe 'mit einer Arbeiterzahl bis zu 10 Per
sonen, die auch grofitenteils nur wah rend der Saison tatig waren, 
in allen Seidenbaudistrikten Italiens verstreut, in den Haupt
zentren nattirlich in erhOhter Anzahl. So entfielen auf die Lom
bardei 380/0 dieser Betriebe, auf Venetien 16,20/0, auf Piemont 
15,20/0; Oberitalien allein umfafite 800/0 derselben, wahrend in 
Mittel- und Stiditalien nur 8,6 bzw. 11,40/0 der Betriebe lagan. 
Von den 79 grofieren Unternehmungen mit einer Arbeiterzahl tiber 
10 Personen befanden sich 76 Betriebe in Oberitalien; in der 
Lombardei 28, in Venetien 30; doch standen die Betriebe derLom
bardei nach Arbeiterzahl und Maschinenkraft gegentiber den vene
tianischen weit voran; den Ausschlag gaben hier sicher die grofien 
Kondi tionierungsanstalten Mailands. 

Die Gruppe der seidenindustriellen Halbfabrikation zeigte 
das gleiche Bild, nur mit dem Unterschied, daB in ihr die grofieren 
Betriebe bei weitem tiberwogen und daher die Konzentration dieser 
Industriezweige auf Oberitalien und insbesondere auf die Lom
bardei eine weit grofiere war. Von den wenigen kleinen Be· 
trieben mit vorwiegend saisonmafiiger Arbeit entfielen auf Ober
italien 38,80/0, auf Mittelitalien 38,10j0, auf Siiditalien 23,1 0/0; sie 
lagen hauptsachlich in der Lomba.rdei, in den Marken und Cam
panian. Die grofieren Betriebe befanden sich dagegen zu 89,4 0/0 

in Oberitalien, zu 8,5 0/0 in Mittelitalien (Toscana, Marken) und 
nur zu 2,1 % in Siiditalien (Calabrien). In Oberitalien selbst kon
zentrierte sich diese Industrie zu 76,9 Ofo auf die Lombardei; 
11,9 0/0 gehOrten zu Venetien, 9,8 0/0 zu Piemont. Der verhaltnis-
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ma.Big hOhere Prozentsatz an Arbeitskraften und noch mehr an 
motorischer Kraft, der auf Piemont und Venetien gegenuber der 
Lombardei entfiel, scheint aber darauf hinzudeuten, da.B sich in 
diesen beiden Provinzen vor allem die Florettindustrie angesiedelt 
hatte, wie auch schon im Jahre 1903 sich in Pie mont und Vene
tien nur wenige, aber gro.Be Betriebe der Abfallverarbeitung vor
fanden, wahrend die Betriebe der Lombardei durchschnittlich nur 
geringeren Umfang besa.Ben82); andererseits gibt Ferrario an, 
da.B im Jahre 1910 58 0/0 aller in Italien vorhandenen Haspel
becken und 83 0/0 aller vorhandenen Zwirnspindeln sich in der 
Lombardei befanden 83), womit die Konzentration der industri
ellen Haspelei und Zwirnerei auf diesen Bezirk hinreichend zum 
Ausdruck gebracht ist. Die Zahl der Betriebe der Halbfabrikation 
hatte seit dem Jahre 1903 nur in der Lombardei, in Emilien und 
Campanien zugenommen, in allen ubrigen Bezirken war sie zu
ruckgegangen, in Umbrien sogar ganz verschwunden; die Zahl der 
beschaftigten Arbeitskrafte war dagegen vielfach sogar gestiegen, 
vor aHem in Venetien und Piemont; auch diese Erscheinung durfte 
auf die Ausdehnung der Florettindustrie bei gleichzeitigem Ruck
gang der kleineren Haspeleien und Zwirnereien zuruckzuflihren 
sein. Genauere Einzelheiten lassen sich jedoch bei den groBen 
Verschiedenheiten in der Anlage der in Frage kommenden Sta
tistiken nicht feststeHen. 

Die Seidenweberei hatte im Jahre 1911, wie schon fruher 
bemerkt, ihr Hauptzentrum in der Lombardei, die allein 91 groBere 
Betriebe umfa.Bte, von denen jeder durchschnittlich 164 Arbeiter 
beschaftigte. Zehn Betriebe gleichen U mfanges fan den sich noch 
in Piemont, drei Betriebe in Campanien; die wenigen Webereien 
Venetiens hatten dagegen eine geringere durchschnittliche 
Arbeiterzahl. Diejenigen Webereien, die nur bis zu 10 Personen 
beschaftigten, befanden sich vor aHem in der Lombardei und 
Campanien. Der Standort der Seidenweberei war schon im Jahre 
1903 scharf umgrenzt gewesen und hatte auch seitdem keinerlei 
Veranderungen erfahren; von Bedeutung war aHein die schon er
wahnte Ubersiedlung der gesamten Samt- und Pluschindustrie von 
Ligurien ins lombardische Gebiet. Die Gesamtzahl der Webereien 
hatte vor allem in der Lombardei zugenommen, in Piemont sich 

82) Stat. industr. 1903 II S. 2 ff. 
83) Atti etc. S.61. Soweit ein Vergleich mit dem lahre 1903 ml)glich 

ist, hat nach dieser Angabe keine Veranderung in diesem Zeitabschnitt statt
gefunden. 

Tam b 0 r. Seidenbau. 16 
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vermindert; wahrend aber in der Lombardei die Zahl der Arbeits
krafte, besonders der mannlichen Arbeiter, infolge der Ausbr-ei
tung der mechanischen Weberei stark zuruckgegangen war, war 
die Arbeiterschaft Piemonts gewachsen; an die Stelle kleinerer 
Betriebe waren einige groBere mit hOherer Belegschaft getreten. 
Auch in Oampanien weist der Ruckgang der Arbeiterzahl auf 
den Ubergang zur mechanischen WebeI"ei in den grofieren Be
trieben hin. 

Soweit die Industrie fur Farbung und Druck der Seiden
gewebe groBere Bedeutung besafi, waren ihre Betriebe auf die 
Lombardei beschrankt; dieser Standort war fur sie naturlich ge
geben, da die Lombardei als Mittelpunkt der Halb- und F,ertig
fabrikation in der Seidenindustrie, andrerseits wiederum als 
reiches Absatzgebiet I1lld als Ausgangspunkt des gesamten italie
nischen Seidenhandels ,auch der Veredelungsindustrie grofite Ar
beitsmoglichkeiten bot. Die kleineren handwerksmafiigen Betdebe 
verteilten sich fiber die ubrigen Bezirke Italiens. 

5. Die Unternehmungsformen in der italienischen Seldenindustrie. 

Mit der fortschreitenden Entwicklung eines Gewerbes aus 
kleinsten Anfangen handwerklichen Betriebes hera us bis zur In
dustrie von weltwirtschaftlicher Bedeutung andern sich auch die 
Formen, in den en die einzelnen Unternehmungen ihre wirtschaft
liche Tatigkeit ausuben. Die Grundlage der wirtschaftlichen 
Tatigkeit ist das zur Verfugung stehende Kapital; die Vorbedin
gung fur eine erweiterte industrielle Tatigkeit ist die Moglichkeit, 
die Kapitalsbasi.s des Untemehmens zu verbreitern. Verlangt die 
Art des Unternehmens die Investierung eines hohen Anlage
kapitals oder ist die Produktionstatigkeit und damit, abgesehen 
von dem notwendigen Anlagekapital, auch der Bedarf an Betriebs
kapital in standigem Wachstum begriffen, so konnen in einem 
Unternehmen, das in den Anfangen aus einem kleinen Familien
besitz erwachsen ist, die Anforderungen bald uber den Rahmen 
der Leistungsfahigkeit dieses Privatvermogens hinausgreifen; solI 
in diesem Faile kein Stillstand eintreten, so ist die Heranziehung 
fremder Kapitalkrafte eine Notwendigkeit; damit ist der Weg zur 
Bildung von Kapitalgesellschaften gegeben. In welchem Mafie 
dieser Weg fortgeschrittener Finanzierung industrieller Pro
duktion bereits beschritten ist, kann fur die Beurteilung der Ent-
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wicklung einer Industrie und ihres Standes von gro.Ber Bedeu
tung sein. 

Die italienische Seidenlndustrie war, wie wir g'esehen haben, 
aus kleinen und kleinsten Anfangen landwirtschaftlicher Neben
betriebe und beschrankten Handwerks erwachsen und hatte diese 
Formen nur allmahlich abgestreift; noch in allen ihren Zweigen 
fan den wir Reste dieser Entwicklungsperiode, die aber fur die Ge
samtproduktion fast bedeutungslos geworden waren. Urn so mehr 
mu.B es interessieren, die Unternehmungsformen kennen zu lernen, 
in den en die Seidenindustrie Italiens kurz vor dem Weltkriege, 
als sie sich bereits zur Industrie im eigentlichen Sinne voll ent
wickelt und in den Zweigen der Halbfabrikation ihren Hohepunkt 
erreicht, wenn nicht schon uberschritten hatte, in der Fertig
fabrikation sich auf stets aufsteigender Linie befand, ihre Tatig
keit vollzog. Die Industriestatistik des J ahres 1911 gibt uns dar
uber einige Aufschlusse, soweit es sich urn Unternehmungen 
handelt, die im Jahre 1910 in ihren Betrieben au.Ber dem Arbeit
geber oder Direktor mehr als zehn Personen bescMftigten 84); 
diese werden in vier Gruppen eingeteilt, je nachdem sie Kapital
gesellschaften mit oder ohne Aktienkapital, andere private Firmen 
oder Unternehmungen des Staates, der Provinzen, der Kommunen 
und Stiftungen waren. 

Von 1678 hier in Betracht kommenden Unternehmungen der 
Seidenindustrie waren 640/0 Einzelunternehmungen 85); auf die 
Gesellschaftsunternehmungen entfielen 35,7 0/0, und zwar 8,3 0/0 
Aktiengesellschaften und 27,4 % andere Kapi talges'ellschaften ; 
au.Berdem bestanden nur 5 offentliche Unternehmungen (3 Be
triebe der Halbfabrikation und erne Weberei in der Lombardei, 
ein Betrieb der Halbfabrikation in Toscana). Fast zwei Drittel 
der seidenindustriellen Unternehmungen arbeit3ten also nur mit 
dem Eigenkapital ihrer Eigentumer; die Heranziehung fremden 
Kapitals in Form der Aktienausgabe hielt sich noch in sehr engen 
Grenzen. 

Fa.Bt man die einzelnen Gruppen der Seidenindustrie ins 
Auge, so tritt das Ubergewicht der Einzelunternehmungen vor 
allem in der Halbfabrikation zutage. Von 1472 Unternehmungen 

84) Cens. 1911 Vol. III avv. S.3. 
85) Unter den in der Statistik genannten "anderen privaten Firmen" 

(altre ditte private) sind wohl Einzelunternehmungen (und Offene Handels
gesellschaften) zu verstehen. Eine nliliere Erkliirung dieser Bezeichnung fehlt 
in den Anmerkungen der Statistik. 

16* 
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dieser Gruppe waren 66 0/0 Einzelunternehmungen; 6,9 0/0 waren 
Aktiengesellschaften, 26,8 0/0 Kapitalgesellschaften anderer Form. 
Eine nicht unwesentliche Verschiebung dieser Anteilsverhaltnisse 
zeigt sich dagegen schon bei den Unternehmungen der ersten 
Gruppe (Dorren der Kokons, Herrichtung der Abfalle, Konditio
nierung). Der Anteil der Einzelunternehmungen sank auf 63,30/0, 
derjenige der Aktiengesellschaften stieg auf 13,90/0; die anderen 
Kapitalgesellschaften umfafiten 22,8 0/0 der Unternehmungen. In 
der Seidenweberei kehrte sich das Verhaltnis zwischen Einzel
und Gesellschaftsunternehmungen allmahlich um; die ersteren 
machten nur noch 44,1 % der Gesamtzahl aus; von den ubrigen 
Unternehmungen entfielen 18,9 0/0 auf Gesellschaften mit Aktien
kapital, 360/0 auf solche ohne Aktienkapital. In den wenigen Be
trieben der Veredelungsindustrie schliefilich war der Anteil der 
Einzelunternehmungen auf 18,7 0/0 gesunken; die Aktiengesell
schaften machten 31,30/0, die anderen Kapitalgesellschaften 
50 0/0 aus. 

Der Grund fur diese verschiedene Anwendung der einzelnen 
Unternehmungsformen in den genannten vier Gruppen der Seiden
industrie durfte in erster Linie in der verschiedenen Grofie des 
notwendigen Anlagekapitals in den verschiedenen Industrie
zweigen gelegen haben. Die Haspelei und Zwirnerei arbeitete mit 
sehr wenigen und einfachen maschinellen Vorrich tungen ; vor 
aHem galt dies von der Haspelei, die in dieser Gruppe der Halb
fabrikation wohl allein ungefahr zwei Drittel der Unternehmungen 
umfafite. Soweit auch fremdes Kapital in den Betrieben dieser 
Gruppe tatig war, durfte es sich besonders um die Betriebe der 
Florettindustrie mit ihrem grofieren Maschinenpark und wohl 
auch um Zwirnereien gehandelt haben. In der ersten seidenindu
striellen Gruppe kamen vor allem die Konditionieranstalten als 
Gesellschaftsunternehmungen in Ftage; in der Weberei hatte 
sicher die fortschreitende Mechanisierung dieses Industriezweiges 
zur Bildung von Kapitalgesellschaften gefuhrt; fur die Verede
lungsindustrie kam ein grofier Aufwand von Anlagekapital noch 
starker in Betracht. 

Vergleichsmoglichkeiten mit fruheren Jahren bestehen leid3r 
nicht; doch bietet ein Vergleich mit der verwandten und damals 
in Italien schon hochentwickelten Baumwollindustrie nach der
selben Statistik einiges Interesse. Die Gesamtzahl ihrer Unter
nehmungen betrug mit 711 Betrieben kaum die Halfte der Zahl 
der seidenindustriellen Unternehmungen; die Einzelunterneh-
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mungen standen aber in der Baumwollindustrie mit 40,3 0/0 hinter 
den Gesellschaftsunternehmungen wesentlich zurtick. In der Halb
fabrikation (Spinnerei und Zwirnerei) umfa.Bten die Aktiengesell
schaften 44,7 0/0 der Unternehmungen; 26,9 0/0 entfielen auf andere 
Kapitalgesellschaften, 27,9 % waren Einzelunternehmungen. In 
der Baumwollweberei stellten sich die Anteile der einzelnen Unter
nehmungsformen in der genannten Reihenfolge wie 22,6: 28,7: 
47,0 0/0, in der Veredelungsindustrie wie 25,6: 35,4: 37,8 0/0. Der 
Anteil der offentlichen Unternehmungen beschrankte sich auf 
9 Betriebe. Wir finden also in der Baumwollindustrie eine weit 
starkere Heranziehung fremden Kapitals und damit auch vor
herrschend die Form der Kapitalgesellschaft infolge des in dieser 
Industrie und besonders in ihrer Halbfabrikation benotigten 
gro.Beren Anlageka pi tals. 

Innerhalb der einzelnen Landesteile trat die Gesellschafts
bildung in der Seidenindustrie in dem industriell hochentwickelten 
Oberitalien und hier wiederum in den Bezirken Piemont und Lom
bardei am starksten in Erscheinung; doch blieb selbst in diesen 
beiden Bezirken die Einzelunternehmung die vorherrschende 
Form; die Aktiengesellschaften bildeten durchschnittlich nur 
100/0 aller seidenindustriellen Unternehmungen. 

So kann es auch nicht tiberraschen, da.B das Kapital, das in 
der italienischen Seidenindustrie investiert war, aber nur in den 
Aktiengesellschaften ftir die 6ffentlichkeit sichtbar wurde, gegen
tiber den Kapitalien der anderen italienischen Industrien einen 
recht geringen Umfang aufwies. Nach einer Aufstellung des 
Credito italiano 86) vom Jahre 1914 betrug d3.s gesamte Aktien
kapital in der Seidenindustrie nur 40,6 Mill. L., zu denen noch 
6 Mill. L. Reserven hinzukamen. Dagegen bestand das Kapital der 
Baumwollindustrie in 280 ,Mill. L. Aktien, 24,4 Mill. L. Obli
gationen, 8,5 Mill. L. Reserven; auch die Wollindustrie wies mit 
55,3 Mill. L. Aktien, 5,5 Mill. L. Obligation en und 2,8 ,Mill. L. 
Reserven ein hOheres Aktienkapital auf als die Seidenindustfi.e. 
Zieht man noch andere italienische Industrien wie die Eisen- und 
Maschinenindustrie, die chemische Industrie, die Elektrizitats
industrie, die Lebensmittelindustrie usw. in Betracht, deren Kapi-

86) Credito italiano, Societa Italiane per azioni. Dati Statistici 1914 
(bei Fraschetti a. a. O. Ed. 53 S.243 Anm.1). 
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talien dem Kapital der Baumwollindustrie nahe kamen oder es 
noch fibertrafen, so mag der Eindruck entstehen, als ob der Seiden
industrie tatsachlich nicht die gro.Be Bedeutung ffir die Volks
wirtschaft Italiens zukam, die ihr im allgemeinen beigemessen 
wurde. Man darf aber nicht fibersehen, da.B in der angegebenen 
Summe des in der Seidenindustrie investierten Kapitals nur ein 
Bruchteil der Gesamtsumme desjenigen Kapitals, das tatsachlich 
in dieser Industrie arbeitete, zu sehen ist 87); die Feststellung der 
verschiedenen Unternehmungsformen in der Seidenindustrie und 
ihr prozentuales Verhaltnis zueinander gibt darfiber genfigenden 
Aufschlu.B. Ferner will die Tatsache allein, da.B in einer Industrie 
das Einzelunternehmen, die Kapitalgesellschaft ohne Aktien oder 
die Aktiengesellschaftals Unternehmungsform vorherrscht, an 
sich noch nichts fiber die Gro.Be und Bedeutung dieser Industrie 
besagen, zumal wenn diese Industrie in erster Linie sich aus ihrer 
Produktionstechnik heraus auf Handarbeit stfitzt und stfitzen 
mu.B. Allerdings steht zu erwarten, da.B mit weiteren Fortschritten 
der italienischen Seidenindustrie in der Fertigfabrikation und 
Veredelungauch das Investitionskapital seidenindustrieller Ka
pitalgesellschaften wachsen wird; ein bleibender Unterschied liegt 
aber z. B. zwischen der Seiden- und Baumwollindustrie in der 
ganzlich anders gearteten Technik der Halbfabrikation in der 
letzteren, die ihr Gegenstfick auf dem Gebiete der Seide nur in 
der Florettindustrie findet; die hohen AnlagekapitaHen, die diese 
Fabrikationszweige erfordern, lassen auch die vorwiegende Bil
dung von Kapitalgesellschaften mit hohem Anlagekapital durch
aus erklarlich erscheinen. 

6. Das Seidengewerbe nnd die Volkswirtschaft Italiens. 

Bei der Betrachtung der Bedeutung des Seidengewerbes ffir 
die Volkswirtschaft Italiens sei zunachst wieder auf den Wert 
der Erzeugnisse des Seidenbaues eingegangen. Eine Berechnung 
nach der Gesamtproduktion an Kokons und dem jeweiligen Durch
schnittspreis am Mailander Kokonmarkt 88) bietet zwar nur die 

87) 1m GegeDBatz hierzu bestand z. B. die Elektrizitatsindustrie mit einem 
Kapital von 453,4 Mill. L. Aktien, 146 Mill. L. Obligation en und 32,5 Mill. L. 
Reserven fast ausschiiefilich aus Aktiengesellschaften; die Zusammensetzung 
der Unternehmungen der Baumwollindustrie hinsichtlich der angewendeten 
Unternehmungsformen haben wir frillier bereits angefiihrt. 

88) A tti etc. S. 31. 
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Hohe des Rohgewinnes; die Produktionsunkosten sind aber in den 
einzelnen Aufzuchten so verschieden, daB sie in ihrer Gesamtheit 
nurannahernd geschatzt werden konnen. Schon die Hohe des Roh
gewinnes an sich laBt abel' eine Feststellung der zu- oder ab
nehmenden volkswirtschaftlichen Bedeutung des Seidenbaues 
Italiens zu. Trotz des Produktionsruckganges zu Beginn des neuen 
3ahrhunderts hatte sich infolge der Preissteigerung am Kokon
markt der Wert der italienischen Kokonproduktion von 146 Mill. L. 
im Durchschnitt der Jahre 1896-1900 auf 159 Mill. L. in den 
3 ahren 1901-1905 gehoben. Da die Preissteigerung auch in den 
nachsten gunstigen Konjunkturjahren 1906 und 1907 anhielt, so 
stellte sich bei stationarer Kokonproduktion der durchschnittliche 
Wert auf 175Mill.L. in den Jahren 1906-1910. Tatsachlich ist 
aber dieser hohe Durchschnittswert vor allem dem Jahre 1907 mit 
seiner Rekordernte von 57 Mill. kg Kokons und seinem hohen 
Preisstande von 4,094 L. pro kg und demnach mit einem Gesamt
wert seiner Produktion von 234 Mill. L. zuzuschreiben. Schon in 
den folgenden J ahren macht sich die neue Preissenkung bei nor
maIer Produktionshiihe in einer Vermin de rung des Wertes del' 
Gesamtproduktion auf 159 bzw. 177 Mill. L. in den Jahren 1908 
und 1909 bemerkbar. Mit dem Jahre 1910 beginnen aber Produk
tions- und Preisruckgang gemeinsam den Wert der i talienischen 
Kokonerzeugung herabzudrucken; er £alIt auf 129 Mill. L. im 
Jahre 1910, 119 Mill. L. im Jahre 1911, 115 Mill. L. im Jahre 
1912; das J ahr 1913 bringt bei stark steigendem Preise infolge 
der schweren Mi.Bernte wieder eine leichte Steigerung auf 
121 Mill. L. Zieht man nun in Betracht, daB die Zahl del' im 
italienischen Seidenbau beschaftigten Arbeitskrafte sich durch 
seinen Ruckgang stark vermindert hatte, daB andrerseits dort, wo 
er noch betrieben wurde, die Unkosten durch Steigerung der 
Arbeitsliihne gewachsen waren und somit der Reingewinn del' 
Produktion nnch mehr gesunken war, so ergibt sich hieraus die 
Tatsache, daB die volkswirtschaftliche Bedeutung des Seidenbaues 
fur Italien immer geringer wurde. In den Jahren 1871-1875 
hatte die italienische Kokonproduktion einen Rohgewinn von 
292 Mill. L. erzielt bei relativ geringeren Produktionsunkosten 
und bei groBerer Ausdehnung des Personenkreises, der in der 
Seidenzucht Beschaftigung und Unterhalt fand. Dieser einfache 
Vergleich zeigt den Verlust, den die italienische Volkswirtschaft 
in den letzten 40 J ahren erlitten hatte; der Hauptgrund lag, wie 
wir gesehen haben, in der wachsenden Weltproduktion durch die 
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ungehemmte ostasiatische Produktionssteigerung und war durch 
keinerlei Ma.Bnahmen ltaliens wirksam zu beseitigen. 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der italienischen Seiden
industrie geht aus ihrem jahrlichen Exportuberschu.B sowie aus 
dem Anteil, den ihr Export an der Gesamtausfuhr des Landes 
hatte, hervor. Im Jahre 1902 betrug der italienische Export an 
Seidenwaren jeder Art 533,1 Mill. L., der entsprechende Import 
182,3 Mill. L., der Exportuberschu.B mithin 350,8 Mill. L.89). Der 
Wert des Seidenexportes erreichte seinen Hohepunkt im Jahre 
1906 mit 695,5 Mill. L.; zugleich betrug der Exportuberschu.B 
472,9 Mill. L. Die Weltwirtschaftskrise, die im Oktober 1907 aus
brach, die Absatzstockung und scharfe Preissenkung, schlieBlich 
auch eine ungunstige Konjunktur in der Mode der Frauenkl'eidung 
lie.B aber den italienischen Seidenexport in den folgenden Jahren 
schnell sinken; seinen tiefsten Stand erreichte er im Jahre 1911, 
in dem er nur 477,6Mill.L., der Exportuberschu.B nur 270,7 Mill. 
Lire betrug. Die letzten Jahre vor dem Weltkriege brachten 
wieder eine leichte Steigerung des Exports auf 517,3 und 
530,0 Mill. L.; der Exportuberschu.B betrug 328,4 Mill. L. im Jahre 
1912, 307,4 Mill. L. im Jahre 1913. Der gro.Be Aufschwung im 
ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts war vor aHem der 
starken Entwicklung der italienischen Seidenweberei zuzu
schreiben, die bei steigendem Export auch die Einfuhr an Seiden
geweben und anderen Manufakturen aus Seide und Florettseide 

89) Die Begriffsbestimmung des Imports und Exports im SpezialauBen
handel wurde in der italienischen Handelsstatistik im Jahre 1907 geandert. 
Nach der neuen Bestimmung sind im Import aIle ausllindischen Rohstoffe ein
begriffen, die zur HerstelIung von Exportgiitern im Inlande dienen, auch wenn 
sie nach den bestehenden Vorschriften nur voriibergehend eingefiihrt werden; 
ausgeschlossen sind dagegen aIle auslandlschen Waren, die nur zum Zwecke 
der Veredelung eingefiihrt werden; in gleicher Weise sind yom Export aus
geschlossen jene inlandischen Waren, die nur zum Zwecke der Veredelung aus
gefiihrt werden. Demgegeniiber wurden friiher nur einige Rohstoffe bzw. Waren 
der genannten Arten zum Import bzw. Export des Spezialhandels gerechnet 
(vgl. Mov. Comm. 1907 I Einl. S.9 Anm. 1). Da diese Xnderung auch die 
Kategorie der Seidenwaren betrifft, so ist ein genauer Vergleich mit friiheren 
Jahren nur soweit moglich, als die Angaben derselben nach der neuen Be
griffsbestimmung berichtigt sind; dies ist bis ZUlli Jahre 1902 einschlie61ich 
geschehen. Ein Vergleich mit den entsprechenden Zahlen der friiheren Methode 
zeigt aber keine allzu starken Abweichungen, so daB sich trotzdem ein Bild 
der Gesamtentwicklung gewinnen laBt. Fiir die im Text mitgeteilten Zahlen 
vgI. Mov. Comm. 1907 I S.5, 1912 I S.5, 1917 I S.5. 
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durch bessere Versorgung des Inlandsmarktes zurtickzudrangen 
wu.Bte, in der Folgezeit aber ebenfalls unter der allgemeinen Wirt
schaftskrisis und der ungtinstigen Konjunktur in der Mode zu 
lei den hatte. 

Der Gesamtau.Benhandel Italiens war mit der zunehmenden 
Industrialisierung des Landes und seinem wachsenden Wohlstande 
in schnellem Ansteigen begriffen. Der Import des Spezialhandels 
betrug im Jahre 1902 1723,7 Mill. L., im Jahre 1907 2880,7 Mill. 
Lire, im Jahre 1910 3246,0 Mill. L., im Jahre 1913 3645,6 Mill. L., 
hatte sich also innerhalb eines J ahrzehntes mehr als verdoppelt. 
Da der Seidenimport zu gleicher Zeit, abgesehen von der zu
nehmenden Einfuhr von Rohseide durch den Aufschwung der 
italienischen Seidenweberei, starke Hemmungen fand und sich nur 
von 182,3 Mill. L. im Jahre 1902 auf 249,1 Mill. L. im Jahre 1907 
hob, urn dann wieder auf 222,6 Mill. L. im Jahre 1913 zu sinken, 
so ging auch sein prozentualer Anteil an der Gesamteinfuhr von 
10,6 auf 8,6 und 6,1 0/0 in den genannten Jahren zurtick. Wich
tiger ist jedoch die Stellung des Seidenexportes zum Gesamtexport 
Italiens. Auch dieser letztere hatte sich, abgesehen von einem vor
tibergehenden Rtickschlage in den Jahren 1908 und 1909, bestandig 
auf aufsteigender Linie bewegt; er betrug im Jahre 1902 
1444,0 Mill. L., im Jahre 1907 1948,9 Mill. L., im .Jahre 1910 
2080,0 Mill. L., im Jahre 1913 2511,6 Mill. L. Mehr als ein Drittel 
der italienischen Gesamtausfuhr war urn die Jahrhundertwende 
allein durch den Export von Seidenwaren jeder Art gedeckt wor
den. Die Seidenausfuhr hielt aber mit der Entwicklung der Ge
samtausfuhr nicht gleichen Schritt; hatte sie im Jahre 1902 mit 
533,1 Mill. L. noch 36,9 0/0 der Gesamtausfuhr gestellt, so zeigten 
schon die folgenden Jahre trotz der Steigerung der Seidenpreise 
eine Verminderung dieses prozentualen Anteils. Mit dem Jahre 
1907 (673,4 Mill. L. = 34,6 0/0) begann ein standiger Abstieg. 1m 
Jahre 1910 betrug der Seidenexport 555,4 Mill. L., stand also 
noch infolge der erhOhten Ausfuhr von Fertigfabrikaten tiber dem 
Exportwert von 1902; der Anteil an der Gesamtausfuhr Ita.liens 
war aber auf 26,7 0/0 herabgesunken; das Jahr 1913 stellte mit 
einem Seidenexport von 530,0 Mill. L. nur noch 21,1 % der italie
nischen Gesamtausfuhr. Vergleicht man diese letztere Ziffer mit 
den Anteilen anderer italienischl:lr Industrien an der Gesamtaus
fuhr, so blieb dem Seidenexport seine vorherrschende SteHung 
infolge des hohen Wertes dieses Luxuserzeugnisses immer noch 
gewahrt. Der Export an Baumwollprodukten jeder Art betrug im 
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Jahre 1913 256,4 Mill. L. = 10,20/0 der Gesamtausfuhr, der Ex
port vonHanf-, Leinen- undJutewaren nur 109,2Mill.L.=4,3% 

der Gesamtausfuhr, der Export an Wollwaren nur 56,9 Mill. L. 
= 2,30/0 der Gesamtausfuhr. Selbst der Export an Getreide und 
Getreideprodukten, die nachstgro.Bte Ausfuhrkategorie in der 
itaHenischen AusfuhI1statistik, stand mit 473,3 Mil1. L. = 18,8 0/0 

der Gesamtausfuhr hinter dem Seidenexport nicht unbetrachtlich 
zuruck. Dazu hatten Baumwolle, Wolle und Getreide gleichzeitige 
Importwerte aufzuweisen, die den Export bei weitem uber
stiegen 90). Die Bedeutung der seidenindustriellen Produktion 
blieb also fur die Volkswirtschaft Italiens von hervorragender Be
deutung; immerhin hatte sie durch die Schwierigkeiten in der 
Halbfabrikation ebenso gelitten wie in der Rohstoffproduktion 
im Seidenbau, ohne da.B bei normaler Fortentwicklung eine Wen
dung zu neuem Aufstieg auf diesen Gebieten zu erwarten gewesen 
ware, wahrend der Fortschritt der Fertigfabrikation in der italie
nischen Seidenindustrie nach Uberwindung einer voruberg·ehen
den Depression auf dem Seidenmarkte sogar eine zunehmende 
Bedeutung der Seidenindustrie fur die Volkswirtschaft Italiens er
warten He.B. 

In einem Lande mit so hohem Angebot an Handarbeit, wie 
es Italien mit seiner schnell wachsenden Bevolkerung ist91), ge
winnt aber auch jede Industrie an volkswirtschaftlicher Bedeu
tung, je mehr Arbeitskrafte sie in ihren Betrieben zu verwenden 
und dadurch produktiver Arbeit im Inlande zu erhalten vermag. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Seidenindustri,e von jeher fur 
Italien von au.Berordentlicher Bedeutung gewesen, und wenn auch 
die fortschreitende Entwicklung nicht nur durch die starkere Be
tonung der Fertigfabrikation in den Webereien, sondern auch 
durch zunehmende Mechanisierung der Erzeugung in aUen Zweigen 
dieser Industrie zu einer Verminderung der Gesamtzahl der be
schaftigten Arbeitskrafte gefuhrt hatte, so blieb doch nach der 
Produktionstechnik der seidenindustriellen Halbfabrikation die 
Handarbeit stets ein ausschlaggebender Faktor in dieser Industrie; 
die vorwiegende Beschaftigung von Frauen und Kindern bot zu
dem gerade dem schwacheren Tei1e der arbeitsfahigen Bevolke
rung die Moglichkeit zum eigenen Erwerb des Lebensunterhaltes. 
Nach der Zahlung yom 10. Juni 1911 waren in der gesamten 

90) VgI. fiir die obigen Angaben Mov. Comm. 1917 I S_ 5. 
91) Vgl. die Tabelle des Bevolkerungswachstums in Italien im Ann. Stat. 

1912 S.13. 
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italienisehen Seidenindustrie 181656 Personen besehaftigt92); nur 
die Holzindustrie konnte eine wesentlieh hOhere Zahl von Arbeits
kraften aufweisen; berueksiehtigt man jedoeh, daB aueh im Seiden
bau, der teilweise schon einen mehr industriellen Charakter trug, 
eine mindestens gleich hohe Zahl von Personen Besehaftigung 
fand, so blieb das Seidengewerbe in seiner gesamten Ausdehnung 
doeh der starkste Verbraucher auf dem Arbeitsmarkte. Von der 
Gesamtzahl der dureh die Zahlung von 1911 erfa.Bten beschaf
tigten Personen, die 2304438 betrug, entfielen auf die Seiden
industrie 7,9 0/0, gegenuber dem Anteil an der industriellen Ar
beitersehaft Italiens im Jahre 1903 in Hahe von 13,6 0/0 ein 
starker Ruckgang. Tatsaehlieh war ja aueh die Zahl der in der 
Seidenindustrie besehaftigten Personen seit jener Zeit zuruek
gegangen (1903: 191654 Arbeitskrafte), wahrend sieh die Ge
samtzahl der industriellen Arbeitskrafte infolge schneller Aus
breitung anderer Industrien in Italien und vollstandigerer Erfas
sung der Arbeitersehaft dureh die neue Zahlung urn 64 0/0 ver
mehrt hatte (1903: 1408394 Personen 93). Bringt man schlie.B
lich noeh die Zahl der besehaftigten Personen in Beziehung zur 
Gesamtbevalkerung Italiens 94), so zeigt sieh aueh hier eine ent
spreehende Verminderung des Anteils der Seidenindustrie, da auf 
1000 Einwohner im Kanigreiehe am 10. J uni 1911 nur 5,2 in dieser 
Industrie tatige Personen entfielen (1903: 5,81 Personen); in der 
Lombardei stieg dieser Verhaltnissatz freilich auf 25,2 Personen. 

Aueh hinsiehtlieh der Entlastung des groBen inlandisehen 
Arbeitsmarktes hatte demnach die Seidenindustrie in Italien ihre 
gro.Be volkswirtsehaftliche Bedeutung noeh immer bewahrt, ob
wohl dureh die fortschreitende Industrialisierung des Landes aueh 
in anderen Industriezweigen die Maglichkeit der Unterbringung 
weiterer Arbeitskrafte zunahm und dadurch die Auswanderung 
und der damit verbundene Verlust wertvoller Krafte fur das 
Heimatland eingedammt wurde. 

92) Cens. 1911 Vol. IV S.523. Die Angabe des Ministers Raineri, der 
die Zahl der in der Seidenindustrie beschiiftigten Arbeiter auf 232549 Per
sonen bereehnete (Atti etc. S.26), ist sieher zu hoch gegriffen. Die Rohe der 
jahrlich ausgezahlten Lohne in der Seidenindustrie schlitzte Raineri auf 
73 Mill. L. 

93) Stat. industr. 1903 III S. 122 ff. - Auch in der BaumwoIlindustrie 
war die Zahl der Arbeitskrafte von 138880 auf 121759 Personen gesunken, 
der prozentuale Anteil an der gesamten industriellen Arbeiterschaft Italiens 
von 9,9 auf 5,3 0/0 gefallen. 

94) Nach der Volkszahlung vom 10. Juni 1911 betrug die GesamtbevOlke
rullj!' Italiens 34671377Personen (Ann. Stat. 1912 S.17). 



v. Der Ein:llnB des Weltkrieges nud der wtrtschaftlichen 
Lage in der Nachkriegszeit anf die Entwicklung des Seiden
banes nnd der Seideuiudustrie in ItaUen (lU14:--192D). 

1. Die ersten Folgen des Kriegsausbruches 1m Jahre 1914:. 

Mit dem Ausbruche des Weltkrieges im August 1914 begann 
auch ffir das Wirtschaftsleben Italiens eine Epoche, die nicht 
mehr als direkte Fortsetzung der bisherigen wirtschaftlichen Ent
wicklung betrachtet werden kann, sondern in der Anormalitat 
der treibenden Krafte, der politischen Zwecksetzungen und wirt
schaftlichen Hemmungen auf dem eigenen inlandischen Produk
tions- und Absatzgebiet wie in den weltwirtschaftlichen Be
ziehungen der Volker die bisherige normale Entwicklung sprung
haft und fiber das den allgemeinen Wirtschaftsverhaltnissen eDt
sprechende MaB hinaus beschleunigte oder umgekehrt den nach 
wirtschaftlichen Gesetzen notwelldigen Entwicklungsgang kfinst
lich aufhielt oder sogar in sein Gegenteil zu verkehren schien. 
Diesen doppelten Vorgang im Wirtschaftsleben der Kriegs- und 
Nachkriegszeit konnen wir auch in der ita.lienischen Seidenindu
strie beobachten, und da bis zu jenem Zeitpunkt, mit dem unsere 
Untersuchung abschlieBen soll, diese anormalen wirtschaftlichen 
Auswirkungen des Weltkrieges noch keineswegs vollig beseitigt 
waren - es sei hier nur auf die noch immer fehlende Stabilisie
rung der italienischen Wahrung hingewiesen, die ffir die Entwick
lung der Seidenindustrie in Italien von entscheidender Bedeutung 
sein wird -, so kann auch in dies em Abschnitt kein abschlie.6en
des Bild dieser Epoche gegeben und kein endgfiltiges U rteil fiber 
ihren EinfluB auf die Entwicklung der italienischen Seiden
industrie gefallt werden. Doch lafit sich bereits zeigen, wie 
manche fiberstfirzte Entwicklung im negativen oder positiven 
Sinne (im Seidenbau bzw. in der Seidenweberei) bereits zum Still
stand gekommen oder sogar einer rficklaufigen Bewegung ge
wichen ist, um jenen Stand einzunehmen, der der normalen Ent
wicklungsstufe unter den gegebenen Voraussetzungen entspricht. 
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In anderen Fallen, in denen die normale Entwicklung gehemmt 
oder sogar umgekehrt wurde (in der Halbfabrikation der Seiden
industrie), sind die Momente aufzuzeigen, die bei Wiederher
stellung normaler Wirtschaftsverhaltnisse die bisher gehemmte 
Entwicklung in beschleunigtem Tempo zu jenem Punkte fiihren 
miissen, auf dem sie bei gesetzmaBigem Verlaufe heute schon stehen 
wiirde; jene Momente sind aber selbst teilweise Ergebnisse dieser 
anormalen Zeitepoche, die ihr Auftreten vielleicht beschleunigte 
und verstarkte, aber nicht etwa in ihnen nur voriibergehende Er
scheinungen schuf, sondern Faktoren von dauernder Bedeutung 
fur die weitere Entwicklung der italienischen Seidenindustrie, 
wenn sie auch zum Teil eine gemaJ3igtere Form im Laufe der Zeit 
annehmen sollten (Arbeitszeit lind LohnhOhe; Verlust wichtiger 
Absatzmarkte). Somit bietet die Untersuchung dieses Zeitab
schnittes trotz ihrer notwendigerweise noch unvollendet bleiben
den Ausgestaltung - hierzu gehOrt auch der Mangel einer neuen 
Industriestatistik uber den Stand der Nachkriegszeit - dennoch 
wertvolle Gesichtspunkte, um ein Urteil uber Stand und Ent
wicklungsaussichten der italienischen Seidenindustrie in der 
letzten V ergangenhei t mit einiger Sicherheit zu gewinnen. 

Erst seit der Kriegserklarung an Osterreich-Ungarn im Mai 
des J ahres 1915 nahm das Konigreich Italien aktiv an den Kriegs
handlungen teil; der Weltkrieg hatte jedoch sofort nach seinem 
Ausbruch im August 1914 eine so groBe Ausdehnung angenommen, 
daB von ihm das Wirtschaftsleben aller Lander, die mit der Welt
wirtschaft enger verbunden waren, tiefgehend beeinfluBt wurde. 
Fur eine Industrie, die wie die Seidenindustrie Luxusguter fiir 
den international en Handelsverkehr erzeugte, muBte der Kriegs
zustand in Europa, die Untel'brechung der iiberseeischen Trans
portwege, die allgemeine Unsicherheit im Wirtschaftsleben und 
die damit verbundene Einschrankung der Lebenshaltung und die 
hieraus sich ergebende Absatzstockung besonders schwerwiegende 
Folgen zeitigen. Das Wirtschaftsleben hatte im Jahre 1913 in 
allen Landern unter einer gewissen Depression gelitten, die sich 
auch noch im Anfang des folgenden J ahres fiihlbar machte; trotz
dem stand die wirtschaftliche Lage in Italien im allgemeinen 
nicht ungiinstig, wie aus einem Vergleich des italienischen AuBen
handels in den ersten sieben Monaten der Jahre 1913 und 1914 
zu entnehmen ist. Der Impart hatte in dies em Abschnitt des 
Jahres 1914 gegeniiber dem Vorjahre um 10,1 Mill. L. (=0,5 0/0) 
abgenommen, der Export war dagegen um 61,7 Mill. L. (= 4,00/0) 
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gestiegen. Mit dem A usbrueh des Weltkrieges trat ein plotzlieher 
Umsehwung ein; im August 1914 sank die italienisehe Einfuhr 
sofort urn 67,5 Mill. L., die Ausfuhr urn 114,5 Mill. L. gegen
uber dem Vorjahre. Die folgenden Monate brachten eine allmah
liehe Anpassung an die neuen Verhaltnisse mit dem Ergebnis, daB 
der AuBenhandel zwar wieder zunahm, aber die Hohe der ent
spreehenden Monate des Jahres 1913 bei weitem nieht erreiehte, 
im Import sogar vergleiehsweise noeh weiter zuruekging. Die 
italienisehe Einfuhr verminderte sieh in dies em zweiten Absehnitt 
des J ahres 1914 gegenuber der gleichen Periode des Vorjahres 
urn 712,2 Mill. L. (= 47 0/0), die Ausfuhr urn 362,9 Mill. L. 
(= 320/0). 1m gesamten Jahre 1914 hatte die Wirtsehaft Italiens 
in ihrer Einfuhr einen Ruekgang von 722,3 Mill. L. (= 200/0), in 
ihrer Ausfuhr eine Verminderung urn 301,2 Mill. L. (= 120/0) 
gegenuber dem Jahre 1913 zu verzeichnen 1). 

Diese wenigen Zahlen beweisen, wie schwer das Wirtsehafts
leben Italiens von den Wirkungen des Krieges getroffen wurde, 
ohne daB dieses Land vorlaufig selbst am Kriege beteiligt war; 
sie lassen aber aueh schon vermuten, daB die Lage der italie
nisehen Seidenindustrie naeh der ganzen Art ihres Erzeugnisses 
und dem Umfange, in dem sie an dem europaisehen und uber
seeisehen Handel interessiert war, eine besonders bedrangte wer
den mu13te. Der italienisehe Seidenimport sank von 222,6 Mill. L. 
im Jahre 1913 auf 140,6 Mill. L. im Jahre 1914, d. h. urn 
82,0 Mill. L. = 36,8 0/0, der Seidenexport von 530,0 Mill. h auf 
433,2 Mill. L., d. h. urn 96,8 Mill. L. = 18,3 0/0 2). Diese Prozent
satze liegen wesentlich hOller als die oben genannten durchsehnitt
lichen Ruckgange der italienischen Gesamteinfuhr und -ausfuhr; 
die Seidenausfuhr hatte aueh unter allen Exportkategorien den 
sehwersten Verlust zu erleiden, wahrend der Seidenimport in 
dies,er Hinsieht an dritter Stelle stand. Es ist dabei zu bemerken, 
daB diese Senkung der Ein- und Ausfuhrwerte fur Seide nur zu 
1,6 0/0 in beiden Fallen auf eine gleichzeitige Senkung der Seiden
preise zuruckzufuhren und demnach fast vollstandig der Ver
minderung der ein- und ausgefuhrten Men g e n an Seidenwaren 
zuzusehreiben war. Aueh im Seidenhandel war der Weltkrieg 
die einzige U rsache des Ruekganges. In den Friedensmonaten des 
Jahres 1914 lagen die Verhaltnisse fur die Seidenindustrie im 

1) Mov. Comm. 1914 I Einl. S. 40 f. 
2) Mov. Comm. 1914 I Einl. S.44. 
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ganzen genommen gunstig; die Mode wandte sich den s'eidenen 
Stoffen zu, die Frauenkleidung nahm wieder weitere Formen an, 
die Verwendung von Taft und Bandern wurde allgemeiner. Der 
Seidenimport nach Italien stieg in dieser Zeit um 2,9 Mill. L. 
(= 3%), der Export sank nur um 2,6 Mill. L. (= 0,8 0/0) gegenuber 
dem gleichen Abschnitt des Vorjahres. In den folgenden funf 
Kriegsmonaten ging jedoch der Seidenimport um 84,9 Mill. L. 
(=68,1 0/0), der Seidenexport um 94,1 Mill. L. (=42,6 0/0) gegen
uber den entsprechenden Werten in den gleichen Monaten des 
Jahres 1913 zuruck S). 

Am schwersten wurde durch diese Vorgange die seidenindu
strielle Halbfabrikation getroffen, die schon in der ersren Ha.lfte 
des Jahres 1914 mit erheblichen Schwierigkeiten zu kampfen ga
habt hatte. Die italienische Kokonernte des Jahres 1913 war mit 
38,5 Mill. kg weit hinter dem Durchschnitt der fruheren Jahre 
zUrUckgeblieben; die Kokonpreise auf dem Mailander Markt zogen 
bei der Knappheit des Materials, das aber eine sehr gute Qualitat 
aufwies, an und stiegen im Durchschnitt von 2,43 L. im Jahre 
1912 auf 3,14~. im Jahre 1913'); am Ende dieses Jahres wurden 
fur bozzoli classici Italia bereits 3,92 L. pro kg bezahlt 5). Da in
folge der gunstigen Einstellung der Mode der Seidenverbrauch be
standig zunahm, so mangelte schon in den ersten Monaten des 
Jahres 1914 das notige Rohmaterial, und die verfugbaren Be
stande von Kokons und Seide wurden allmahlich erschtipft. Die 
Kokonpreise stiegen bis zum Mai auf 4 L. pr,o kg; sehr viele 
Haspeleien mul3ten ihre Tatigkeit einstellen, da die Hohe der 
Kokonpreise dem Ertrage des Garnes nicht mehr entsprach. Die 
hierdurch veranla.Bte Verminderung der Nachfrage und die Aus
sichten auf eine umfangreiche neue Kokonernte fuhrten voruber
gehend zu einer Senkung der Kokonpreise, die aber bald wieder 
durch N achrichten aus China uber einen wesentlichen Ruckgang 
des Ertrages der zweiten Jahresernte und durch die starke Nach
frage der amerikanischen Industrie auf dem japanischen Markte 
ausgeglichen wurde; die Spekulation nutzte diese Momente aus 
und trieb die Kokonpreise von neuem in die Hohe. So muBten 
bei hohem Preisstande die Kaufabschlusse fur Kokons der neuen 

S) Mov. Comm. 1914 I Einl. S.131. 
4.) Atti etc. S. 31. 
5) Mov. Comm. 1914 I Einl. S.33. Die an dieser Stelle angegebenen 

Kokonpreise beziehen sich auf das Trockengewicht und sind demnach durch 
3 zu dividieren. 
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Ernte von den italienischen Spinnern getatigt werden; gleichzeitig 
naherten sich aber die Preise der italienischen Rohseide immer 
mehr denjenigen der japanischen Rohseide, die in den italienischen 
Webereien in immer grol3erem Umfange zur direkten Verwendung 
auf den Webstiihlen herangezogen wurde und den einheimischen 
Rohseiden Konkurrenz machte. Die Kokonernte Italiens im Ja.hre 
1914 hatte einen Ertrag von 46,7 Mill. kg, doch wurde bald er· 
sichtlich, daB ihre Qualitat nicht derjenigen der vorjahrigen Ernte 
entsprach; die Ergiebigkeit der Kokons an Rohseide war durch
schnittlich von 10,8:1 auf 11,4:1 gesunken; die Menge der Kokons 
war urn 8,2 Mill. kg gegeniiber dem Vorjahre gestiegen, die ge
wonnene Rohseidenmenge aber nicht in entsprechender Weise 
urn 0,74 Mill. kg, sondern nur urn 0,52 Mill. kg 6). Den Schaden 
des geringeren Rohseidenertrages hatten die Spinner zu tragen, 
die diese Kokons auf der Grundlage der besseren vorjahrigen 
Qualitat zu uberma13ig hohen Prei,sen hatten einkaufen mussen 7). 
Somit hatte sich die Lage der italienischen Halbfabrikation schon 
Ztl Beginn des zweiten Halbjahres 1914 recht ungiinstig ge
staltet, als der Weltkrieg ausbrach. 

Die Rohseidenernte Europas ausschlie13lich d'er Levante war 
im Jahre 1914 gegenuber dem Vorjahre urn 0,6 Mill. kg ge:stiegen, 
diejenige der Levante und Zentralasiens hatte urn 0,5 Mill. kg, 
die Ausfuhr Ostasiens urn 5,2 Mill. kg abgenommen; die Weltroh
seidenernte war von 27,3 auf 22,2 Mill. kg zuriickgegangen 8). 
Diese Verminderung des Angebotes auf dem WeItseidenmarkt urn 
fast ein Fiinftel der vorjahrigen Produktion hatte in Verbindung 
mit dem zunehmenden Seidenverbrauch eine starke Steigerung der 
Seidenpreise hervorrufen mussen, wie ja auch die Kokonpreise aus 
dies en Umstanden schon Vorteile gezogen hatten; dadurch ware 

6) Vgl. Tabelle I und III im Anhang. Dber die behandelten Vorgange 
vgl. Mov. Comm. 1914 I Einl. S. 129 f. Die daselbst wiedergegebenen Zahlen 
iiber die zu erwartende und tatsachliche Steigerung der Rohseidenproduktion 
beruhen auf einem offensichtlichen Versehen; vgl. die Tabelle a. a. O. S.128. 

7) Dber den starken Einflufi des spekulativen Kokonhandels auf den 
geschaftlichen Erfolg der Seidenhaspelei soll spater noch eingehender ge
sprochen werden. 

8) Stat. Jahrb. f. d. D. R. 1921/22 S. 39 *, 1926 S. 40 *. An der Jetzt
genannten Stelle sind die Rohseidenertrage Osterreich-Ungarns im Jahre 1913 
(273000 kg) zur Produktion der Levante gerechnet worden, so dafi die Ernte
ziffer fiir Europa zu gering, diejenige der Levante und Zentralasiens zu hoch 
erscheint. Bei entsprechender Umrechnung ergeben sich die im Text wieder
gegebenen Mengen der Ernteunterschiede in den beiden Vergleichsjahren. 
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auch die kritische Lage der Spinnereien wesentlich gebessert wor
den. Der Ausbruch des Weltkrieges hatte jedoch die entgegen
gesetzte Wirkung. Die Unterbrechung des Handelsvel'kehrs, die 
Gefahrdung der uberseeischen Transporte, Schwierigkeiten im 
Kreditwesen, mangelnde Nachfrage in den kriegfuhrenden Lan
dern fuhrten zu schweren Absatzstockungen und scharfen Preis
senkungen. 

Die Ro'hseidenexporte Ostasiens nach Europa waren fur 
einige Zeit vollig unterbunden; in der gesamten Kampagne 1914 
bis 1915 verminderten sie sich gegenuber der vorangegangenen 
Kampagne um 38 0/0 uber Kanton, urn 61 0/0 uber Shanghai und 
urn 23 0/0 uber Yokohama. Die Ausfuhren nach Amerika, das 
70 0/0 seines Seidenbedarfes mit japanischen Seiden deckte, gingen 
seit dem September 1914 ebenfalls nicht unbetrachtlich zul'uck. 
Trotz der ungunstigen Ernte des Jahres 1914 drohte der 
Preis der japanischen Rohseide, der im Jahre 1913 auf 810 Yen 
im Durchschnitt fur den Ballen gestanden hatte, auf 600 Yen her
abzusinken. Die Seidenhandler von Yokohama schlossen sich daher 
in einem Syndikat zusammen, nahmen mit eigenen Mitteln eine 
hinreichende Menge von Seidenballen aus dem Markte, veran
la.Bten eine vorzeitige Schlie.Bung del' Haspeleien und erreichten 
auf diese Weise, da.B der Preis der japanischen Rohseide auf 
750 Yen pro Ballen stehen blieb 9). 

In Italien hatten sich die Seidenpreise nach dem au.Berordent
lichen Tiefstande des Jahres 1912 infolge der sehr geringen Ernte 
des folgenden Jahres wesentlich aufgebessert und im September 
1913 den Hohepunkt erreicht. Gegen Ende dieses Jahl'es wirkte 
sich die allgemeine wirtschaftliche Depression auch in einer Preis
senkung auf dem Seidenmarkte aus 10), die aber im el'sten Halbjahr 
1914 einel' neuen Aufwartsbewegung wich. 1m Juni 1914 stellten 
sich nach Angaben des "Sole" die Preise fur Organzino classico 
17/19 auf 58 L., fur Greggia extra classica 12/20 auf 51 L., fur 
Greggia sublime 13/15 auf 48 L. pro kg. Der unel'wartete Kl'iegs
ausbruch hatte eine vollstandige Verwil'rungauf dem Seiden
mal'kte zur Folge. Fur einige Zeit wurden uberhaupt keine Preis
listen mehr veroffentlicht; dann sanken die Preise am Mailander 
Platze, obwohl die Sendungen von Rohseide aus Ostasien und 
von Kokons aus der Levante und Zentralasien ausblieben, von 

9) Mov. Comm. -1914 I EinI. S.34 u. 129. 
].0) VgI. die Preislisten des lahres 1913 in den Atti etc. S. 66 f. 

Tam b 0 r, Seidenbau. 17 
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Monat zu Monat tiefer, da die Auftrage fehlten. 1m Dezember 
1914 hatten die Preise der soeben genannten drei Seidensorten 
einen Tiefstand von 43,50, 38 und 36 L. pro kg erreicht; der 
Verlust von 25 0/0 der fruheren Hohe lastete fast ganz auf den 
Schultern der Spinner und Importeure; gleichzeitig ging mit dem 
Verbrauch auch die Produktionstatigkeit zuruck 11). 

Auch den Seidenindustriellen Italiens hatte es unter dies en 
Umstanden naheliegen mussen, durch eine Vereinigung sich gegen
seitig zu unterstutzen, Produktion und Angebot auf dem Seiden
markte nach Ma.Bgabe der bestehenden N achfrage zu regeln und 
dadurch den katastrophalen Preissturz der italienischen Rohseide 
aufzuhalten, wie es in ahnlicher Weise den japanischen Seiden
handlern in Yokohama gelungen war. Der fruher erwahnte, durch 
das Gesetz von 1912 eingesetzte amtliche Beirat fur die Interessen 
des Seidengewerbes (Consiglio per gli interessi serici) hatte auch 
zu Beginn des Krieges diese Frage eingehend untersucht und im 
Anfang des Jahres 1915 einen diesbezuglichen Plan vorgelegt. Es 
soUte eine "Cassa Serica" gegrundet werden, die den kapital
schwachen Seidenspinnern ihre entwerteten Erzeugnisse zu einem 
etwas hoheren Preise abnehmen und sie in Lagerhausern unter
bringen soUte, um sie spater, wenn sich die Preise wieder gehoben 
hatten, auf den Markt zu bringen und zu verau.Bern. Ein Risiko 
war bei dem hohen Wert der Seide nicht zu befurchten; der gro.Be 
Gewinn aber, der diesem Institut sicher zugeflossen ware, hatte 
dazu dienen konnen, in spateren N otstanden helfend einzugreifen. 
Andrerseits ware hierdurch der Gefahr vorgebeugt worden, daB 
viele Spinner, die mangels anderweitiger Mittel dazu gezwungen 
waren, ihre Erzeugnisse zu verkaufen, unter dem verwirrcnden 
Eindruck des Preissturzes ihre Ware um jeden Preis zu verau.Bern 
such ten und dadurch die preisdruckende Tendenz auf dem Markte 
noch verscharften. Ferner hoffte man auch, auf diesem Wege zu 
einem schon lange erstrebten Zusammenschlu.B der italienischcn 
Seidenindustrie zur Wahrung ihrer geschaftlichen Interessen zu 
gelangen. Der Plan der "CasSl Serica" wurde jedoch aus den 
eigenen Reihen der Seidenindustriellen, ahnlich wie das fruher 
geplante lstituto Serico Italiano, scharf bekampft; man brachte 
seinen Vertretern starkes Mi.Btrauen entgegen und zog die Auf
richtigkeit ihrer dargelegten Absichten in Zweifel. So kam 
dieser Plan nicht zur Ausfuhrung. Die Spinner verschleuderten 

11) Mov. Comm. 1914 I Einl. S.34. 
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ihre Erzeugnisse vielfach zu Preisen, wie man sie bisher nie ge
hOrt hatte; fur 1 kg Rohseide wurden kaum 35 L. gezahlt; de,m 
kaufenden Auslande wurden in dieser Weise Millionen ver
schenkt 12). 

2. Der italieniscbe Seidenbau in der Kriegs' und Nachkriegszeit. 
Die Untersuchungen Marenghis. 

Die Ruckwirkung dieses Sturzes der Rohseidenpreise auf den 
Preisstand der Kokons konnte nicht ausbleiben. Hatte der durch
schnittliche Kokonpreis im Jahre] 914 noch 3,17 L. pro kg be
tragen, so fiel er im Jahre 1915 auf 2,55 L. In diesem Jahre, in 
dem Italien sich aktiv am Weltkriege zu beteiligen begann, Setzte 
auch die allmahliche Wertminderung des italienischen Papiergeldes 
gegenuber der Goldlire und damit ein entsprechendes Ansteigen 
der allgemeinen Handelspreise ein. Setzt man den Preisstand fur 
das J ahr 1913, der auch in den Kokonpreisen (Durchschnitt: 
3,14 L.) ein ganz normaler war, gleich 100 und berucksichtigt man, 
daB der Kokonpreis des J ahres 1915, in Papiergeld gezahlt, n ur 
2,82 L. betrug, die Ziffer des GroBhandelsindex aber bereits auf 
133 stand, so zeigt sich, daB der Kokonpreis schon im Jahre 1915 
weit unter der Hahe einer normalen Preissteigerung zuriick
geblieben war, ja sogar nicht einmal die normale Hahe in voll
wertigem Wahrungsgelde erreichte. Die folgenden Jahre brach
ten allerdings auch dem Kokonmarkte ganz erhebliche Preis
erhahungen, doch blieben diese bis zum Jahre 1920 stets betracht
lich hinter der allgemeinen Preissteigerung im Inlande zuruck. Die 
italienische Seide muBte als Luxuserzeugnis infolge der Vermin
de rung der Kaufkraft in allen Landern und als Exportgut infolge 
der unterbrochenen oder wenigstens stark behinderten Handels
beziehungen mit dem Auslande in den Kriegsjahren notwendiger
weise einen groBen Teil ihres Absatzgebietes verlieren; mit dieser 
Absatzverminderung war aber auch eine Hemmung der Preisent
wicklung auf dem Kokonmarkt unvermeidlich verbunden. 

Schon in den vorangegangenen Friedensjahren hatte sich die 
Seidenzucht wegen der niedrig2n Kokonpreise als wenig rentabel 
gegenuber anderen landwirtschaftlichen Kulturen erwiesen; dieses 
Mifiverhaltnis verstarkte sich noch in den Kriegsjahren ganz be
deutend, da die Preise vieler Agrarprodukte sich in dieser Zeit 

12) A tti etc. S. 78. 
17* 
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mehr als verzehnfachten. Es kam noch hinzu, daB die Zahl'der 
verfugbaren Arbeitskrafte auf dem Lande durch die Einziehung 
der Manner yom 18. bis zum 43. Lebensjahre zum Heeresdienst 
und durch die gesteigerte industrielle Tatigkeit besonders in den 
OIberitalienischen Bezirken sich sehr vermindert hatte und die Ar
beitslOhne in entsprechender W,eise gestiegen waren; au.6erdem 
verlangten die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Landes infolge 
des Krieges, der Produktion von Lebensmitteln in erster Linie 
aIle Kraft und Sorgfalt zuzuwenden. Somit konnte der weitera 
Riickgang der italienischen Kokonproduktion in den Kriegsjahren 
nicht uberraschen. 

Dnrchschnittliche Gro.f3handels- Nach dem Gro.f3-
indexziffern handelsindex Kokonpreise auf dem in Italien berechneter Mailander Markt 13) (Bachi) U) Preisstand 

Jahr Goldlire Papierlire Papieriire 
1913 3,14 100 3,14 
1914 3,17 3,18 95 2,98 
1915 2,55 2,82 133 4,18 
1916 4,52 5,34 201 6,31 
1917 5,76 7,79 299 9,39 
1918 6,23 10,83 409 12,84 
1919 6,81 9,70 366 11,49 
1920 17,13 23,05 624 19,59 

Die italienische Kokonproduktion des J ahres 1914 hatte unter 
dem Anreiz der hohen spekulativen Preis·e zu Beginn dieses Jahres 
gestanden und war, wenn auch in der Qualitat geringwertiger, 
sodoch in ihrer Menge mit einem Ergebnis von 46,7 Mill. kg ve'l"
haltnismaBig recht bedeutend gewesen. Die folgenden Jahre 
wiesen aber au.6erordentliche Verminderungen auf. 1m Jahre 1915 
steIlte sich die Kokonernte Italiens auf 33,9 Mill. kg, im Jaj).re 
1917 auf 30,8 Mill. kg, im Jahre 1919, also schOon nach Beendi
gung des Krieges, auf 20,6 Mill. kg 16). Damit war ein Tiefstand 

13) Atti etc. S.48. 
14) Stat. Jahrb. f. d. D. R. 1926 S. 106 *. 
15) Vgl. Tabelle I im Anhang. Nach einem Bericht der Ziiricher Seiden

industrie-Gesellschaft ist der schade Riickgang der italienischen Kokonernte 
im Jahre 1915 auf die niedrigen Kokonpreise zuriickzufiihren, die den Ziichtern 
von den Spinnern von vornherein in Aussicht gestellt wurden und bei dem 
durch die fortschreitende Mobilisation schon bestehenden Mangel an Arbeits
kraften keinen Anreiz zu besonderer Ausdehnung der Aufzuchten botan. 
Schlechte Witterungsverhilltnisse in den kritischen Tagen vor dem Einspinnen 
der Raupen driickten Ertrag und Qualitat der Ernte noch weiter herab. Der 
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erreieht, wie ihn die Gesehiehte des italienisehen Seidenball€S 
nieht 'einmal in den Jahren der sehweren Mifiernten von 1876 Ilnd 
1879 zu verzeichnen hatte. Vor dem Kriege hatten sich die Vor
schlage zur Unterstutzung des Seidenbaues vornehmlich mit einer 
gro.Beren Allsbreitung der Maulbeerbaumkultur besehaftigt, da in 
manchen Gegenden der Mangel an Raupenfutter die Seidenzucht 
stark eingesehrankt oder ihre Unkosten so erhOht hatte, daB sie 
unrentabel wurde. Jetzt mu.Bte man feststellen, da.B die Produk
tion an Maulbeerblattern den Verbrauch bei weitem uberstieg. 1m 
Jahre 1919 wurden sogar nur 52,6% der vorhandenen -Futter
menge in Anspruch genommen 16). So konnte es allch geschehen, 
da.B sich die Bauern vielerorts dazll verleiten lie.Ben, wegen der 
hohen Holzpreise wahrend des Krieges die uberflussig gewordenen 
Maulbeerballme zu fallen und als Brennholz zu verwenden; der 
Schaden, der dadureh der Seidenzucht zugefugt wurde, war be
deutend und schwer wieder zu ersetzen; behordliehe Verbote blie
ben fast wirkungslos. 

Wie im Jahre 1913 kurz vor Ausbrueh des Krieges, so wurde 
auch nach seiner Beendigung von dem Consiglio per gli interessi 
serici eine Untersuehung der Verhaltnisse im itali!enisehen Sei
denbau vorgenommen; ihre Ergebnisse finden sieh in einem Be
richt des Professors an der landwirtsehaftliehen Hoehsehule zu 
Mailand, Mar eng hi, zusammengefafit 17). A ueh in dies em Be
rieht wie in dem fruheren B r i z i s wird in den bestehenden land
wirtschaftliehen Paehtvertragen eine wesentliehe U rsaehe fur den 
Ruckgang des Seidenbaues gesehen. Teilweise bestanden noeh 
immer jene schon erwahnten kontraktliehen Abmaehungen, die 
dem Eigentumer den gro.Beren Teil des Gewinnes aus der Seiden
zueht oder die Maulbeerbaume des Gutes vorbehielten, wodureh 

Bericht fiigt hinzu: "Der Gang der diesjiilirigen Ernte scheint als sicher vor
aussehen zu lassen, daB bei tiefen Preisen Italien kaum mehr groBe Ernten 
Iiefern wird." (Bericht liber Handel und Industrie der Schweiz im Jahre 1915 
S.25.) 

16) VgJ. die Tabelle liber Produktion und Verbrauch von MaulbeerbUittern 
in Italien in den Jahren 1909-1920 in den Atti etc. S.47. Wenn auch die 
diesbeziiglichen Erhebungen keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit mach en 
konnen, so ergibt sich doch aus ihnen die Gesamttendenz der Entwicklung 
mit hinreichender Sicherheit. 

17) Ausziige aus dies em Bericht, auf die sich auch unsere obigen Angaben 
stlitzen, in den Atti etc. S. 46 ff. 
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das Interesse des Bauern an der Raupenzucht und an der Erhal
tung der Baume gemindert wurde. W 0 aber hierin eine Abande
rung der Vertrage erfolgt war, hatte jetzt der Eigentumer selbst 
ein Interesse an anderen ,Agrarkulturen, die ihm grofie-ren Gewinn 
versprachen. Vielfach war aber das System des Teilbaues iiber
haupt im Schwinden begriffen und wurde allmahlich durch die 
reine Geldpacht ersetzt; so vor allem in den Seidenbaugebieten. 
der Lombardei. Gerade diese Veranderllng fiihrte jedoch zu neuen 
schweren Beeintracht~gungen der Seidenzucht. Der Bauer hatte 
nunmehr einen festen jahrlichen Pachtzins zu zahlen, war in der 
Wahl der Art seiner Produktion unabhangig und bevorzugte daher 
Agrarkulturen mit hOherem Gewinn und geringerem Risiko, da 
jeder Verlust jetzt allein auf seinen Schultern lastete. Zudem 
fehlte ihm auch die friihere sachkundige Anleitung in der Seiden
zucht durch den Eigentiimer; die Verwendung von billigerem, aber 
auch minderwertigerem Samen, ungeniigende Kenntnis der Auf
zuchtsmethoden, mangelnde Sorgfalt in der Desinfektion der 
Zuchtraume driickten den Ernteertrag herab. Einem Zusammen
schlufi zu Igemeinsamem Einkauf des Samens, gemeinsamer Auf
zucht der Raupen und gemeinsamem Verkauf der Kokons wider
strebte der individualistische Sinn der Bauern. Doch selbst in 
jenen Gegenden, wo sich derartige Vereinigungen bildeten, z. B. 
in der Provinz Bergamo, war ein Ruckgang der Ernteertrage in
folge mangelhafter Aufzucht festzustellen. 

Die Untersuchungen Mar eng his erstreckten sich auch noch 
auf die ersten Nachkriegsjahre 1919 und 1920. In diesen wirkte 
sich die Unruhe im wirtschaftlichen und sozialen Leben, die sich 
in Italien wie in anderen Landern zeigte und sich aus der langen 
Dauer des Krieges und aus der ganzen seelischen Einstellung der 
in die Heimat zuruckkehrenden Soldaten ergab, auch in der Land
wirtschaft aus. An die Stelle des friiheren Mangels an Arbeits
kraften trat mit der Demobilisation des Heeres und der Beschran
kung der Tatigkeit der Kriegsindustrie ein Uberangebot auf dem 
Arbeitsmarkt und dam it eine gro.Be Arbeitslosigkeit. Die iiber
schiissigen Arbeitskrafte hatten vor dem Kriege einen Abflu.B ins 
Ausland gefunden; in den Jahren 1907-1912 wanderten durch
schnittlich 618496 Person en jahrlich aus Italien aus; mehr als 
die Halfte von ihnen ging nach iiberseeischen Landern, wo sie 
wenigstens fiir einige Jahre blieben. In den Jahren 1919-1925 
betrug dagegen die durchschnittliche Zahl der italienischen Aus
wanderer erst 340721 Personen, von den en sich nur 167084 
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Person en nach uberseeischen Landern wandten. Die Zahl der Aus
wanderer ,aus den landwirtschaftlichen Berufen war von 175288 
auf 77765 Personen gesunken 18). Auch die Auswanderung in die 
europaischen Lander aus den oberitalienischen Bezirken hatte 
stark ahgenommen. So blieben die Arbeitslosen im Lande; poli
tische und soziale Unruhen flammten auf; die Agitation der un
zufriedenen Elemente pflanzte sich von den Stadten auf das fl3.che 
Land fort. In der Lombardei fan den Mch im Jahre 1921 39 
Streiks unter der Landarbeiterschaft statt 19). Die Arbeitsver
trage wurden willkurlich gebrochen; eine Herabsetzung der hohcn 
Kriegslohne war bei dem Widerstande der Arbeiterorganisationen 
und der Stimmung im Volke nicht zu erreichen. Dies.e Zustande 
konnten nicht ohne Einflu13 auf die Seidenzucht bleiben, die vor 
aHem auf billige und geregelte sorgfaltige Handarbeit angewiesen 
war. Die italienische Kokonproduktion sank im Jahre 1919 auf 
ihren tiefsten Stand mit 20,6 Mill. kg herab; die folgenden Jahre 
1920 und 1921 brachten zwar gro13ere Ernten von 38,3 bzw. 37,1 
Mill. kg, doch war die Ergiebigkeit der Kokous an Rohseide ge
ringer, und auch in dem Umfang der Ernte wurde nicht einmal 
das Ernteergebnis des J ahres 1913 erreicht, das als eine schwere 
MiBernte trotz seiner guten Kokonqualitat zu betrachten war. 

Die Schlusse, die Mar eng h i aus seinen Untersuchungs
ergebnissen zog, unterschieden sich wesentlich von den Hoff
nungen, die noch B ri z i gehegt hatte. War dieser auch nicht 
mehr der Meinung gewesen wie die Berichterstatter der fruheren 
koniglichen Untersuchungskommission, da13 der Seidenzucht in 
Italien ihre ehemalige allgemeine Verbreitung wiedergegeben wer
den konnte, so hatte er doch an die Moglichkeit geglawbt, den 
Seidenbau in besonders geeigneten Bezirken des Landes durch 
rationelle Methoden und staatliche Unterstfitzungen wieder zu 
hoher Elute zubringen. Die Ausfuhrungen Marenghis klingen 
dagegen fast hoffnungslos. Eine einfache Be,antwortung der all
gemeinen Frage, ob der Seidenbau in Italien noch rentabel be
trieben werden konne, stoBe auf teilweise unuberwindliche Schwie
rigkeiten, da die Beurteilung der Hohe der Unkosten und des 
wirklichen Gewinnes in der Seidenzucht von vielen Umstanden 
abhangen, die in den einzelnen Fallen sehr verschieden liegen 

18) Ann. Stat. 1912 S. 26 f., 1919-1921 S.50, 1922-1925 S.29. Die 
erste Zahl der Auswanderer aus landwirtschaftlichen Berufen bezieht sich 
auf den Durchschnitt der Jahre 1907-191l. 

19) Ann. Stat. 1922-1925 S.290. 
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konnen. Hierzu gehore die Moglichkcit, andere Agrarkulturen an 
Stelle des Seidenbaues zu betreiben; ferner die Berechnung des 
Lohnes fur die bernotigte Handarbeit, sowcit diese aIlS dem ErlOs 
der Scidenzucht ihre volle Entlohnung zu entnehmen haba, wobei 
wiederum zu unterscheiden sci, ob es sich urn die Arbeit von Man
nern, Frauen oder Kindern handele und ob diese andernfalls eine 
lohnende Beschaftigung finden konne oder nicht; auch hin
sichtlich des Gewinnes fur den Eigentume,.r des Gutes sei in Be
tracht zu ziehen, dafi die Maulbeerbaumkulturen wes-entlicher Ver
besserungen bedurften. Schlie.Blich hange die Seidenzucht doch 
von Bedingungen ab, auf deren Gestaltung oder Anderung kaum 
ein Einflu.B auszuuben sci. Die Preise auf dem Kokonmarkte, die 
Lohne auf dem Arbcitsmarkte und die ubrigen Unkosten der 
Seidenzucht konnten gewi.B ,durch agrar- und zollpolitische 
Ma.Bnahmen, durch technische und organisatorische Verbesse
rungen in bes'timmten Grenzen modifiziert werden, aber es 
handele sich hierbei doch nur um verhaltnisma.Big kleine und 
praktisch wenig wirksame Aktionen. So sei z. B. eine Regelung 
der Arbeitsvertrage in einem der AusubUi1lg der Seidenzucht gfin
stigen Sinne moglich; entscheidend bleibe aber doch die jeweilige 
Dichte der Bevolkerung einer Geg-end im Verhaltnis zur Nach
frage an Arbeitskraft. Wo das Angebo-t an Handarbeit verhaltnis
ma.Big gering sei, werde sich diese stets den ertragreicheren Kul
turen zUlWenden, und nur dort, wo die Handarbeit sich im Uber
flu.B finde und teilweise beschaftigungslos sei, werde sie in der 
Seidenzllcht einen Erwerbsbehelf ffir die Arbeitslosen oder ffir 
die schwachan Krafte der Fmuen, Kinder und Greise suchen. Bei 
der wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung des Seidenbaues fur 
Italian durfe man f,reilich die Dinge nicht einfach ihren Weg 
gehen lassen; man mtisse die Seidenzucht unterstfitzen und an
regen, ,aber ohne sich einer Tauschung darfiber hinzugeben, da.B 
man nicht fiber jene Grenze hinauskommern werde, die leider durch 
unerbittliche -okonomische Gesetze g,ezogen sei; man konne sich 
wie ein gllter Arzt vornehmen, die Natur zu unterstutzen, aber 
nicht etwa marchenhafte Wunder zu wirken. Die beste Unter
stfitzUJlg sei aber in diesem Falle eine Reform des Systems de,r 
Maulbeerbaumkultur pnd der Aufzuchtsmethoden, urn die Seiden
zu.cht wirtschaftliche,r zu gestalten 20). 

Spricht man klar und offen aIlS, was Ma,renghi seinen 

20) Atti etc. S. 52 f. 
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Landsleuten nur mit vorsichtig gewahlten Worten zu eroffnen 
wagte, so konnte es nach seinen UntersQchung·en keinem Zweifel 
mehr unterliegen, da.B die Hoffnung auf eine neue Ausbreitung 
und Blute des italienischen Seidenbaues endgultig zu begraben seL 
Er sieht die Hemmnisse okonomischer Natur, die sich entgegen
stellen, ohne sie aber in knapper prazis'er Form zu nennen, da 
sonst die Unmoglichkeit ihrer iJberwindung, ja sogar die Wider
sinnigkeit eines solchen Wunsches offun zutag,e getreten ware. 
So begnugt er sich damit, die interessi'erten Kreise auf den wei
teren unvermeidlichen Ruckgang des itaU,enischen Seidenbaues 
vorzubereiten, und beschrankt sich in seinen Emp£ehlungen dar
auf, den ma.Bgebenden Stellen nahezuleg·en, die Seidenzucht als 
aushilfsweisen Erwerb fur die Arbeitslosen zu unterstutzen und 
sie durch Verbesserung der Methoden und andere HilfsmaB
nahmen moglichst gewinnbringend zu gestalten, soweit dies unter 
den bestehenden Verhaltnissen uberhaupt noch moglich seL 

F'errario, der die Ausfiihrungen Marenghds in seiner 
Denkschrift uber die Lage des Seidenbaues und der Seidenindu
strie in ltalien im Jahre 1921 wiedergibt, mochte dies·e Resigna
tion des genannten Referenten nicht teilen, erkennt aber die Be
rechtigung seiner ;Besorgnisse an und beklagt seinerseits, da.B man 
in ltalien aus dem Stadium der Untersuchungen und Experimente 
nicht ,heraUlSkomme, wahrend man in Japan glanzende Erfolge 
in der Seidenzucht zu verzeichnen habe. Auch er verlangt eine 
Reform des italiendschen Seidenbaues und zwar nach dem Muster 
des japanischen Systems 21); wenn auch dies'es System nicht uber
all einzufuhren sei, so waren doch in vielen Gegenden ItalienSi 
mit ihm gute Erfolge zu erzielen. An Stelle der hohen, auf den 
Feldern zerstreut stehenden Maulbeerbaume seien zusammen
hangende Maulbeerpflanzungen in Strauchform in der N ahe der 
Bauernhauser anzulegen, um dadurch die Arbeit der Manner bei 
der Blatterernte zu erubrigen und die Frauen- und Kinderarbeit 
auszunutzen. Die Bauern mii.Bten ferner von den Unbequemlich
keiten der Zucht in den eiogenen Wohnraumen befreit werden; be
sondere Aufzuchtraume seien in der Nahe der BauernhaUlser zu er
rich ten, wodurch auch eine mehrmalige Aufzucht und Kokonernte 
im Jahre und damit eine langere Beschaftigung der beteiligtan 
Arbeitskrafte und ihre bessere Ausbildung erreicht werden konn
ten). Die Plane Ferrarios konzentrieren sich darauf, aus der 

21) Ober die japanischen Methoden vgl. Ito a. a. O. S. 222 ff. 
22) An einer anderen Stelle seiner Denkschrift spricht Fer r a rio auch 
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Seidenzucht einen selbstandigen Erwerbszweig, "un' industria a 
se", zu machen, der die Produktion bzw. den Ankauf der Maul
beerblatter, die Aufzucht der Raupen, den Verkauf der Ernte 
und die Lagerung der Kokons umfa.Bt. Vor aHem verlan.gt er aber, 

von der Notwendigkeit, die Produktion und Einfuhr des Raupensamens gesetz
lich zu regeln, um einer Verschlechterung der italienischen Rassen wirksam 
vorzubeugen (Atti etc. S. 114 ff.). Der Bauer sieht nur darau!, moglichst 
krliftige Raupen zu ziichten, die Krankheitseinfliissen gut widerstehen und einen 
mBglichst hohen Ertrag an Kokons liefern; unter dies em Gesichtspunkt wiililt 
er den Samen aus. Die kraftige Entwicklung der Raupen und ihrer Kokons 
steht jedoch gewohnlich im voIlen Gegensatz zur Feinheit des erzeugten Seiden
fadens; in der letzteren liegt aber gerade der Vorzug del' italienischen Seide 
und ihr Vorrang auf dem Seidenmarkt. Die Hersteller des Raupensamens 
wissen dies, miissen sich abel' dem Wunsch der Bauern anpassen, um sie bei 
del' zunehmenden Abneigung gegen die Seidenzucht iiberhaupt zur Ziichtung 
bewegen zu konnen. Die Spinner haben keinen EinfluB; infolge des Riick
ganges del' einheimischen Kokonproduktion miissen sie sich bemiihen, das be
notigte Rohmaterial iiberhaupt nur zu erhalten; die besseren Qualitaten auf 
dem Kokonmarkte sind schnell verkauft, und da die Spekulation aIle Sorten 
wahllos aufnimmt, um die Preise spater in die Hohe zu treiben, kommt es VOl', 
daB die minderwertigeren Kokonsorten schlieBlich noch hOhere Preise erzielen 
als die besseren Qualitaten. DaB solche Vorgange nicht dazu dienen konnen, 
den Ziichtern groBere Sorgfalt in der Auswahl des Samens und hohere Auf
wendungen fiir die besseren Qualitaten nahezulegen, ist selbstverstandlich. Die 
Folge diesel' NachIassigkeit ist abel' eine Verschlechterung der italienischen 
Kokonqualitat, so daB die feinen Titer 8/10 und 9/10 iiberhaupt nicht mehr 
gesponnen werden konnen und mit Miihe del' Titer 9/11 noch erreicht wird. 
Eine gesetzliche Regelung und Dberwachung der Herstellung des Raupen
samens konnte infolge del' widerstrebenden Interessen del' Beteiligten nicht 
erreicht werden. Ein konigliches Dekret vom 9. Mai 1918 iiber die Produktion 
und den Handel mit Raupensamen hat sich als vollig ungeniigend erwiesen und 
ist auBerdem noch durch die Konvention von N i z z a vom 27. August 1920, 
die die Einfuhr des minderwertigen sogenannten "industriellen" Samens aus 
Frankreich gestattet, in seinem wichtigsten Teile unwirksam gemacht worden. 
Fer I' a rio fordert demgegeniiber mit Recht, daB durch gesetzliche MaB
nahmen die friihere hohe Qualitat der geziichteten Raupen und ihrer Kokons 
wieder eingefiihrt und sichergestellt werde, um del' Seidenspinnerei Italiens 
eine ihrer wichtigsten Grundlagen im Kampfe mit der auslandischen Konkurrenz 
zu erhalten. Wie wir schon friiher bemerkten, waehst abel' mit der Feinheit 
del' Kokons und des Seidenfadens auch die physische Schwache der Raupen, 
so daB man die qualitative Steigerung des Erzeugnisses mit Degenerations
erscheinungen der Rassen in Verbindung gebracht hat. Hiermit nimmt aber 
auch das Risiko von Mifiernten zu, was den Bauer nur von neuem von del' 
Seidenzucht abschrecken kann. - Am 1. Iuli 1919 bestanden in Italien 210 Be
triebe zur Herstellung des Raupensamens, die sich ungefahr je zur Hlilfte auf 
Ober- und Mittelitalien verteilten; die Lombardei mit 60 Betrieben und die 
Marken mit 64 Betrieben bildeten die Zentren dieser Tatigkeit (Ann. Stat. 
1919-1921 S.249). 
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daJ3 ohne wei teres Zogern gehandelt und zu di'esem Zwecke ein 
selbstandiges Institut zur Forderung des italienischen Seidenbaues 
errichtet werde im Sinne jenes Istituto Serico Italiano, das im 
Jahre 1910 bereits in dem Ges'etzentwurf des Ministers R a i
n e ri geplant war, da der durch das Gesetz von 1912 eingesetzte 
Consiglio per gli interessi serici als rein beratende amtliche In
stanz sich trotz allem guten Willen seiner Mitglieder und der zu
sHindigen Minister als zu kraftlos erwiesen habe. Bei all em Opti
mismus verkenntaber auch Fer r a rio nicht die Schwierigkeit 
der gestellten Aufgabe und de,n tieferen Grund dieser Schwierig
keit. "Das Problem ist schwierig, da es sich unzweifelhaft dar
urn handeln kann, Vorgangen zu begegnen, die fast Unabwend
bares furchten lassen, die Anzeichen dafur erkennen lassen, daB 
siCh die Maulbeerbaumkultur und die SeidenraupenZiUcht unver
meidlich auf dem Wege zum Verfall bis zu ihrem Untergange 
befinden in einem Lande, das nicht mehr jenes ,arme Land' im 
eigentlichen Sinne des Wortes ist, fur das sich cine solche Kultur 
allein ei.gnen wurde." 23) Der Krieg habe dem Bauern einen ge
wissen Wohlstand und eine bessere Lebenshaltung gegeben, so 
daB del' Bauer die Unbequem}ichkeiten der Seidenzucht als zu 
lastig empfinde; andere Kulturen seien ertragreicher, und die 
Handarbei t sei teurer geworden. 

Mit dieser Feststellung hat allerdings Ferrario den tief
st(jn Kern des Problems des i,talie,nischen Seidenbaues beruhrt, 
aus dem sich die gesamte Entwicklung der Seidenzucht in Italien 
seit J ahrzehnten erklart. Del' Weltkrie,g hatte aber diese Ent
wicklung zum Verfall nicht erst gebracht, sondern nur beschleu
ni,gt. Schon als in den 70er und 80er J ahren des vorigen .J ahr
hunderts die Verwendung japanischen Sam ens zur Kokonproduk
tion infolge der Fleckkrankheit eine Verschlechterung der Kokon
ql1alitat herbeifiihrte und sich die Preise senkten, war die Ren
tabilitat der Seidenzucht zweifelhaft geworden, zumal gleichzeitig 
auch der Haupterwerb des Bauern aus dem Getreidebau eine 
starke Ei;nschrankung erfahren hatte; schon damals suchten die 
Bauern vielfach andere Agrarkulturen, die ihnen einen hbheren 
und sichereren Gewinn abwarfen. Andere Einfliisse wie Ruck-

23) ,,(il problema) e arduo, perche indubbiamente pub trattarsi di andare 
incontro a fenomeni che fanno temere quasi l'ineluttabile, che tradiscono 
sintomi di un fatale avviarsi alla consunzione delLa gelsicoltura e della bachi
coltura, fino al loro esaurirsi, in un paese che non e pii't quel ,paese povero' 
per eccellenza a cui soltanto pub addirsi simile coltura" (Atti etc. S,58). 
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g.ang der Nachfragle auf dem Seidenmarkt infolge tiefgl'eifender 
Anderunglen in der Mode (gemischte Gewebe), mangelhafte Orga
nisation der Produktion und des Verkaufs der Kokons konnten 
die preisdruckende Tendenz und damit den Ruckgang des Seiden
bauesnur vlerstarken. GewiB setzte in den 90er Jahren wiader 
eine gewisse Stcigerung der Kokonernten em, die aber nur einer 
Verbesserung der Aufzuchtoo. bei gleichzcitigem Stillstand der 
Umstelhmg in der Landwirtschaft infolge bessere.n Zollschutzes 
des Getreidebaues und wiedarholter Ruckschlii.ge in den neuen 
Agrarkulturen zuzuschreiben war; eine neue bedeutendere Aus
brei tung des Seidenbaues lin ItaHen war nicht eingetreten. Die 
hohen statistischen Zahlen dieser Jahre beruhten auf veranderten 
statistischen Zahlungsmethoden und spiegelten eine besondere 
Blute des italienische.n Seidenbaues vor, die in der Tat nicht be
stand. Die Rohe seiner Kokonernte zu Beginn der 70er Jahre 
oder sogar in der Zeit vor dem Ausbruch der Pebrina hat It:tlien 
nie wieder erreicht. Zugleich machten sich nun aber zwei Fak
toren geltend, die langsam, aber mit Sicherheit zu einem weiteren 
Ruckgang der italienische.n Seidenzucht fuhren mu.Bten: Die neua 
preisdruckende Konkurrenz der ostasiatische.n Produktion und dar 
Wlachsende wirtschaftliche Aufschwung Italiens infolge seinar zu
nehmenden Industrialisierung, der notwe.ndigerweise zu einer bes
seren Lebenshaltung des 'italienischen Volkes und zur Steigerung 
seiner Bedurfnisse fuhren mu13te. Wahrend durch die anschwel
lende ostasiatische Rohseidenproduktion die Rentabilitat der Sei
denzucht gemindert und dadurch die Lebenshaltung der in ihr 
beschaftigten Personen herabgedruckt wurde, mu13te der wirt
schaftliche Aufstieg in Italien urn so schneller zu dem Stadium 
fuhren, in dem die Seidenkultur fur italienische Wirtschaftsver
haltnisse sich als unrentabel erweisen wurde; nur ein Stillstand 
oder Ruckschritt in der wirtschaftlichen Entwicklung des Lan
des konnte den Eintritt dieses Zustandes fernhalten. Rieraus er
klarte sich auch der Ruckgang des italienischen Seidenbaues vor 
dem Kriege, uber den einzelne besonders ~unstige ErntejaJne 
nicht h~nwegtauschen konnten; die gute Konjunktur der Jahre 
1905-1907 hatte diese Entwicklung nur vorubergehend aufge
halten; in den letzten J ahren vor dem Weltkriege schritt sie urn 
so schneller voran. In den Kriegsjahren stand der Seidenball 
Italiens unter besonders ungunstigen, anormalen Bedingungen, 
so daJ3 mit einer Uberwindung des au13erordentlichen Tiefstandes 
seiner Kokonernten in den folgenden Jahren Zll rechnen war. 
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Noch steht die Bevtilkerung Italiens nicht auf jener Stufe der 
Lehenshaltung, auf der - wie z. B. in Deutschland - der Seiden
hau als rentabler Erwerbszweig IlJ1denkbar ist. Zweifellos hat 
a'ber der Krieg den Fortschritt in dieser Richtung in Italiem 
wesentlich beschleunigt 'und diesen em.tscheidenden Gesichtspunkt 
so deutlich zutage treten lassen, daJ3 er nicht moor fibersOO·en' 
werden .kann; eine Tauschung fiber die Zukunft des Seidenbaues 
in Italien ist heute kaum mehr moglich. Daffir zeugem. auch die 
Untersuchungen Mar eng his und die Auffassung Fer r a rio s. 
Wenn letzterer in einer Umgestaltung des italienischen Seiden
baues im Sinne seiner Verselbstandiglll1lg und Rationalisierung 
glaubt ,einen Ausweg finden zu konnen, so kann es sich hierbei 
doch lIlur um eine sehr beschrankte, aber qualitativ sOOr hoch
stehende Seidem.zucht handeln; d~ese ware aber nur der folg·e
richtige natfirliche Abschlu..B der bisher festgestellten Entwick
lung, wie wir schOlD bei der Besprechung des StaDdes des italie
nischen Seidenbal1es am Ende seiner normalen Entwicklungs
periode ausffihrten. Zu beurteilen, wie weit der Gedanke Fer
r a rio s ZU! verwirklichen sei, ist nicht unsere Aufgabe, da es 
sich hierbei mehr 11m technisch-organisatorische Fragen handelt. 
Diese ,,~ndustrielle" Seidenzucht findet sich auch in Japan, wenn 
auch nur in beschranktem Umfange 2'). Auf den Seidenbau als 
einen allgemeinen landwirtschaftlichen N ebenerwerbszweig, wie 
er in ltalien in frfiheren Zeiten tatsac.b.lich bestanden hat und 
worin auch damals seine besondere volkswirtschaftliche Bedeu
tung ffir das ganze Land lag, ist aber mit diesem Plane Fer
r a rio s in Wirklichkeit schon V,erzicht geleistet. 

Der Seidenbau ~st infolge der Entwicklung der Weltproduk
tion heute nicht mehr in der Lage, einem wirtschaftlich fortge
schri ttenen Volke mit gesteigerten Lebensbedfirfnissen einen ge
nfigenden Erwerb und Unterhalt zu bieten, soweit nicht beson
dere Umstande ihm diese Fahigkeit erhalten. Dabei sehen wir 
vollkommen ab yom. der Konkurrenz anderer Textili en , insonder
heit von der Kunstseide, deren Einwirkung auf Konsum UlDd Preis
bildung der Naturseide strittig ist. Die Tatsache der zunehmen
den Unrentabilitat des Seidenbaues, die durch den wirtschaft
lichen Aufschwung eines Landes noch gefordert wird, gilt schon 
heute in weitgehendem Mafie ffir Italien und wird vielleicht in 
nicht allzu ferner Zeit auch in Japan wirksam werden; das 
Seidenbauland der Zukunft heiBt Ohina. 

24) Vgl. Ito a. a. O. S.231. 
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Ein Blick auf die Statistik der Kokonernten Italiens in den 
Jahren 1923-1925 scheint jedoch dieser Feststellung offensicht
lich zu widersprechen. Schon das Jahr 1922 brachte eine neue 
Steigerung der Ernteziffer auf 41,7 Mill. kg; die Jahre 1923 und 
1924 hatten mit 55,6 und 57 Mill. kg Rekordernten zu verzeich
nen, wie sie in den gunstigsten Jahren seit der Jahrhundertwende 
kaum hoher erzielt wurden. Das Jahr 1925 lieB allerdings die 
Ernte Italiens wieder auf 48,2 Mill. kg sinken 26). Wie in allen 
Rekordjahren sprachen auch bei den Ernten von 1923 und 1924 
besonders gunstige Umstande in der Produktion der Maulbeer
bl1l.tter und in der Raupenzucht mit. Auch ist die Steigerung der 
italienischen Kokonernten durch die Anteile der ehemals oster
reichischen Provinzen Venezia Tridentina und Venezia Giulia e 
Zara zu berucksichtigen, die im Jahre 1923 allein 2,5 Mill. kg 
Kokons produzierten. Es ist aber nicht zu ubersehen, daB selbst 
in dem weniger guten Erntejahr 1925 fast aIle Bezirke Italiens 
gegenuber dem Durchschnitt der Jahre 1917-1921 eine betracht
liche Erhohung ihrer Kokonproduktion zu verzeichnen hatten. In 
Venetien hatte sich die Kokonernte mehr als verdoppelt, in 
Piemont, Emilien und 'in den Marken betrug der Zuwachs 
mehr als 500/0. Die Lombardei hatte ihre Produktion im Jahre 
1924 urn 500/0 gesteigert, diesen Gewinn aber im folgenden Jahre 
wieder voIlkommen eingebuBt. Im gesamten Konigreich (aus
schlieBlich der neu erworbenen Landesteile) war die Kokonpro
duktion in den Jahren 1922-1925 gegenuber der Produktion der 
Jahre 1917-1921 durchschnittlich urn 41,40/0 gestiegen 26). Diese 
bedeutende Steigerung ist naturlich nicht nur mit zufalligen, be
sonders gunstigen Ernteergebnissen ZU! erklaren. Die Aufzucht 

25) VgI. Tabelle I im Anhang. 
lI6) Ann. Stat. 1922-1925 S.I54. Die an dieser Stelle wiedergegebene 

Tabelle der Kokonproduktion enthalt die Zahlen der neuen amtlichen italie
nischen Statistik, die zweifellos als absolute Zahlen zu niedrig sind (vgl. Ab
schnitt I), aber dennoch ein BUd der Entwicklung der letzten Iahre zu geben 
vermiigen. Auf eine Angabe der absoluten Produktionsmengen wurde daher 
im Text verzichtet, da keine genaueren Zahlen zur Verfiigung standen, und nur 
das prozentuale VerhiUtnis berechnet. Nach den Angaben der Associazione 
Series Italiana betrug die durchschnittliche Kokonernte Italiens (einschlielllich 
der neu erworbenen Provinzen) in den Iahren 1917-1921 31,3 Mill. kg, in den 
Iahren 1922-1925 50,6 Mill. kg (vgI. Tabelle I im Anhang); die Gesamternte 
hatte demnach sogar um 61,7 0/0 zugenommen und auch die durchschnittliche 
ErntehOhe der letzten Vorkriegsjahre (1910-1914: 44,5 Mill. kg) betriichtlich 
iibertroffen. 
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der Raupen war wieder eine sorgfaltigere geworden; der ver
wendete Samen wurde gewissenhafter ausgewahlt, die Zueht
raume wurden besser desinfiziert und dem Umfang der jeweili
gen Aufzucht angepa.Bt; haufig wurden auch besondere Zueht
raume angelegt. Die verbess·erten Methoden fiihrten zu einer 
gro.Beren Ergiebigkeit des verwendeten Samens an Kokons, so 
da.B mit ca. 166 kg Kokons auf 100 g Raupeneier die hohe Er
giebigkeit der japanisehen Aufzueht annahernd erreieht wurde 27). 

Diese Rationalisierung der Aufzueht ist vor aHem in den oberita
lienisehen Bezirken durchgefiihrt worden, in denen sieh naeh wie 
vor der italienisehe Seidenbau hauptsaehlieh konzentriert. Naeh 
den Mitteilungen der Associazione Serica Italiana entfielen aueh 
im Jahre 1923 von der Gesamternte von 55,6 Mill. kg Kokons 
49,4 Mill. kg (= 88,9 0/0) aHein auf den Norden Italiens, wah rend 
Mittelitalien nu:r 4,4 Mill. kg (= 7,9 0/0) und Siiditalien und die 
Inseln nur 1,8 Mill. kg (= 3,20/0) Iieferten. Die Lombardei mit 
20,5 Mill. kg, Venetien mit 17,6 Mill. kg UiIld Piemont mit 
8,5 Mill. kg sind aueh heute noeh die Hauptproduzenten der 
Seidenkokons 28). 

Ohne Zweifel hatte die gro.Be Arbeitslosigkeit in Italien dazu 
gefiihrt, da.B man sieh wieder eifriger der Seidenzueht widmete. 
Die Auswanderung hatte zwar in den letzten J ahren wieder 
wesentlich zugenommen, aber die Zahlen der Vorkriegszeit noeh 
bei wei tern nieht erreieht; die wirtsehaftIiehe Lage in den euro
paisehen Landern und Einwanderungsersehwerungen in den iiber
seeisehen Gebieten hemmten den Auswandererstrom. So suehte 
man sieh, nachdem die ersten Unruhen der Nachkriegszeit iiber
wunden waren, im Seidenbau wieder einigen Erwerb zu sichern. 
Einen starken Anreiz hierzu bildete aber vor aHem die veranderta 
Preislage auf dem Kokonmarkte, und in dieser Tatsache haben 

27) M 0 r tar a a. a. O. 1925 S. 123 f. M 0 r tar a schatzt die Ergiebigkeit 
des SameJU! durchschnittlich auf 180 kg, in den Hauptbezirken der Seidenzucht 
sogar auf iiber 200 kg. Ein Vergleich mit friiheren Zahlen ist kanm moglich, 
da der Samen vor dem Kriege nach Unzen berechnet wurde und diese Gewichts
einheit im praktischen Handelsverkehr so wesentliche Schwankungen aufwies, 
daB selbst die statistische Feststellung des verwendeten Samens in seiner Ge
samtheit wegen zu groBer Unzuverlassigkeit der ermittelten Mengen eingestellt 
werden muBte; doch kann es keinem Zweifel unterliegen, daB sich die Ergiebig
keit des Raupensamens auch in Italien gegeniiber der Vorkriegszeit stark 
gehoben hatte. 

28) Mortara a. a. O. 1925 S. 122. In der Kokonproduktion Oberitaliens 
sind 2,5 Mill. kg aus den neu erworbenen Provinzen eingerechnet. 
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wir nicht nl1r den Grund fiir die verbesserten und sorgfaItigeren 
Aufzuchtsmethoden, die gro.Bere Ausbreitung der Seide:nzucht und 
die hohe:n Ernteertrage ZI1 suchen, sondern zugleich auch die er
neute Bestatigung fiir unsere F,eststellung gefunden, daB die Exi
stenz des Seidenbaues in ltalien eine Frage der Kokonpreise und 
der Re:ntabilitat ist. 

In einer friiheren Tabelle 29) hatten wir gesehen, daB die 
Steigerung der Kokonpreise in de:n Jahren 1915-1919 stets 
hinter der allgemeinen Preissteigerung der Waren, wie sie der 
Gro.Bhandelsindex widerspiegeIt, wese:ntlich zuriickgeblieben war. 
1m Jahre 1920 setzte hierin eine vollkommene Wandlung ein, wie 
aus nachstehender Tabelle hervorgeht 30). 

GroBhandels- Nachdem 
Dnrchschnittliche Kokon- indexziffem GroBhandels-

preise in Italien in Italien index berech-
(Bachi) 33) neter Preisstand 

Jahr Papier- Gold- Papierlire lire 81) lire 31) 

1913 11 11 100 11 

1920 97,0 24,79 624 68,64 
1921 61,25 13,60 578 63,58 
1922 82,25 20,21 563 61,93 
1923 93,25 22,23 575 63,25 
1924 77,5 17,50 582 64,02 

Bei der ErhOhung der Kokonpreise seit dem Jahre 1920 
handelte es sich nicht nur um einen Ausgleich gegeniiber der in 
demselben Jahre eintretenden starke:n Entwertung der italie
nischen Val uta, wie aus der Entwicklung der Kokonpreise in 
Goldlire hervorgeht; andererseits iiberstieg mit Ausnahme des 
Jahres 1921 der Preisstand der Kokons bei weitem den durch
schnittlichen Stand der Verteuerung der Waren; hierin lag aber 
gerade der Anreiz fiir den Bauern, die Seidenzucht nellerdings 
wiederaufzunehmen und mit gro.6erer Sorgfalt zu pflegen. Der 
Grund fiir die Steigerung der Kokonpreise auf dem Weltmarkte 

29) Siehe oben S. 252. 
30) Ein einfacher Vergleich beider Tabellen ist leider nicht moglich, da 

die Preisberechnungen stark voneinander abweichen und offenbar auf ganz Vdr
schiedenen Grundlagen beruhen. 

31) nach Mortara a. a. O. 1925 S.l,33. Es handelt sich hier um das 
Trockeillg ewicht der Kokons. 

32) berechnet mit dem entsproohenden lahresdurchschnitt des Goldwertes 
der italienischen Valnta (Stat. lahrb. f. d. D. R. 1926 S. 158 *). 

SS) Stat. lahrb. f. d. D. R. 1926 S.106*. 
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war in der au.Berorde:ntlichen Nachfrage des amerikanischen 
Marktes nach Rohseide und Seidengeweben bald nach Beendigung 
des Weltkrieges zu suchen. Der Verbrauch der Vereinigten Staaten 
von Amerika belief sich in den letzten Friedensjahren auf 10 bis 
12 Mill. kg Rohseide und ist in den folgenden 10 J ahren auf 22 
his 24 Mill. kg angewachsen. Als im Anfang des J ahres 1920 
die Produktion dem schnell steigenden Konsum nicht mehr ent
sprechen zu konnen schien, erreichten die Rohseiden- und Kokon
preise auf dem Mailander Markt ihren hochsten Stand; klassische 
Kokons wurden mit 120 L. pro kg bezahlt. Eine schwere Krisis 
in der nordamerikanischen Industrie fiihrte jedoch dazu, da.B 
gro.Be Lagerbestande an Rohseide sich sowohl in Amerika wie in 
Japan ansammelten; zudem latte Japan in diesen Jahren au.Ber
ordentlich hohe Kokonernten zu verzeichnen; wah rend es im 
Durchschnitt der Jahre 1909-1913 150,1 Mill. kg Kokons produ
ziert hatte, war seine Kokonernte im Jahre 1919 auf 270,8 Mill. 
kg gestiegen und hielt sich in den folgenden funf J ahren auf einer 
durchschnittlichen Hohe von 245,3 Mill. kg 34)_ Die erwahnte Ab
satzstockung auf dem nordamerikanischen Markte blieb aber nicht 
o'hne Riickwirkungen auf die Produktionsgebiete; der japanische 
Rohseidenmarkt erlitt schwere Erschlitterungen 35); die Kokon
produktion ging zuriick. Auch in den Mailander Kokonpreisen 
kamen diese Vorgange zum Ausdruck; die Preise sanken bis zum 
2. Vierteljahr 1921 auf 46 L. pro kg, d. h. fast auf ein Drittel der 
friiheren Hohe. Der italienische Seidenbau, der sich von den 
schwersten Kriegsschaden noch nicht erholt hatte, zeigte in dem
selben Jahre wieder mit 37,1 Mill. kg Kokons eine leichte Pro
duktionsminderung. Die Depression hielt aber nicht lange an; 
der Rohseidenverbrauch wuchs von neuem, auch in den euro
paischen Landern; mit ihm erfuhren auch die Preise eine erneute 
Steigerung 36). Einen voriibergehenden starken Auftrieb erhielten 

3') Mortara a. a. O. 1925 S. 112. 
36) Vgl. iiber diese Vorgange und die Gegenmafinahmen den "Bericht 

iiber Handel und Industrie der Schweiz im 1ahre 1920" S. 37 f. 
36) Mortara (a. a. O. 1924 S. 122) zeigt in einer nach den Preislisten 

der Mailander Handelskammer berechneten und zusammengestellten Preistabelle 
fiir Kokons und Rohseide einerseits, fiir verschiedene Produkte des Acker
baues und der Viehzucht in Italien andrerseits, daB die Preise fiir die erstere 
Gruppe in ihrer Hohe im Mai 1921 gegeniiber dem 1ahre 1913 hinter der 
Preissteigerung der zweiten Gruppe weit zuriickstanden; in der folgenden Zeit 
bis zum Mai 19~3 trat aber eine umgekehrte Entwicklung ein: die Preise fiir 
Kokons und Rohseide stiegen sehr stark, wii.hrend diejenigen der iibrigen land-

Tam b 0 r, Seidenbau. 18 
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sie im September und Oktober des Jahres 1923 durch die ersten 
Nachrichten von dem gro.Ben Erdbeben in Japan und der Zer
storung des Ausfuhrhafens Yokohama; doch stellten sich diese 
Mitteilungen bald als fibertrieben heraus. Der j:tpanische Seiden
.bau war nur in sehr geringem Ma.Be betroffen worden; die in 
Yokohama aufgestapelten Rohseidenballen waren zwar zugrunde 
gegangen, doch war auch dieser Schden im Verhaltnis zur japa
nischen Gesamtproduktion relativ gering; die Rohseidenausfuhr 
Japans wurde sofort fiber Kobe geleitet und der Wiederaufb:tu 
Y okohamas unverzuglich in Angriff genommen. Die japanische 
Kokonproduktion belief sich in diesem Jahre sogar auf 260,8 Mill. 
kg. So konnte auch ein Ruckgang der uberma.Big hohen Preise 
auf dem Kokonmarkt nicht ausbleiben; der Anreiz auf die italie
tnische Landwirtschaft war aber stark genug gewesen, urn in den 
Jahren 1923 und 1924 zu hohen italienischen Kokonernten zu 
fuhren. Infolge des gro.Ben Umfanges der Ernte Italiens und eines 
Nachlassens der nordamerihnischen Nachfrage nach Rohseide 
sanken aber auch die Preise der Kokons schon seit der Mitte des 
Jahres 1924. Wieweit diesem Preisriickgang auch die Senkung 
des Ergebnisses der italienischen Kokonernte des J ahres 1925 
auf 48,2 Mill. kg zuzuschreiben ist, la.Bt sich nicht bestimmt sagen; 
der durchschnittliche Kokonpreis stand in den letzten drei 
Monaten des J ahres 1924 auf 71 L. und hatte nach dem Gr013-
handelsindex derselben Zeit berechnet auf 67,21 L. stehen mussen; 
die Spannung zwischen beiden Werten war also schon sehr gering 
geworden. Fur eine weitere Verfolgung dieser Entwicklung fehlen 
uns leider noch die notwendigen genauen Unterlagen. 

DaB der Preisentwicklung auf dem Kokonmarkte eine aus
schlaggebende Bedeutung ffir den neuen Aufschwung der italie
nischen Seidenzucht zukam, ist nicht zu bezweifeln. Bei der noch 
standig steigenden Rohseidenproduktion Japans, das im J :1hre 
1925 mit einer Ausfuhr von 25,5 Mill. kg Rohseide 65,3 0/0 der 
gesamten Weltproduktion an Rohseide (im engeren Sinne) stellte, 
wahrend Italien gleichzeitig mit 4,5 Mill. kg nur 17,5 0/0 des japa
nischen Anteils und 11,40/0 der Weltproduktion erzeugte 37), und 

wirtschaftlichen Produkte teils nur gering ere Steigerungen, zum Teil Bogar 
erhebliche Abschllige erfuhren. Es liegt auf der Hand, dafi hierdurch dem 
italienischen Bauern eine starke Anregung zur erhohten Ausiibung der Seiden
zucht gegeben wurde. 

87) Stat. Jahrb. f. d. D. R. 1926 S.40*. Die Weltpreduktion an Roh
seide (ohne den Selbstverbrauch Ostasiens) betrug im Jahre 1925 39,1 Mill. kg. 



Der italienische Seidenbau in der KriegEr und Nachkriegszeit. 267 

bei der zunehmenden Verwendung von Kunstseide und ihrer be
standigen Verbesserung ist aber mit einer neuen Preissteigerung 
fur Naturseide bzw. Kokons bei normaler Entwicklung nicht zu 
rechnen. Fur die au:genblickliche Preishohe der italienischen 
Kokons dfirften sogar zwei Momente nicht unwesentlich sein, die 
aber nur vorfibergehender Natur sein konnen. 

Die inlandische Kokonproduktion genugte schon seit J ahr
zehnten nicht mehr, um der italienischen Haspelei das erforder
liche Rohmaterial zu liefern; die Einfuhr auslandischer Kokons 
hatte im Jahre 1909 5,9 Mill. kg betragen und war infolge der 
Balkankriege schon im Jahre 1913 auf 4,9 Mill. kg zurfickge
gangen 88). Der Weltkrieg brachte nicht nur eine Unterbrechung 
der Handelsbeziehungen mit den Staaten der Levante und mit 
RuBland, die die bisherigen Hauptlieferanten waren, sondern ver
nichtete zum groBen Teil auch diese Produktionsgebiete. Die 
italienische Einfuhr sank schon im Jahre 1914 auf 1,8 Mill. kg 
und erreichte ihren tiefsten Stand im Jahre 1918 mit nur 
72700 kg. Mit dem FriedensschluB steigerte sich auch wieder der 
Kokonimport, blieb aber hinter den frfiheren Mengen weit zurfick; 
die kriegerischen UnrUhen in der asiatischen Tfirkei schadigten 
den Seidenbau in diesen Gegenden besonders. Der Kokonimport 
betrug im Jahre 1920 erst 1,4 Mill. kg, im Jahre 1925 2,9Mill. 
kg S9). Durch diese Hemmung der Einfuhr auslandischer Kokons 
muBte aber naturgemaB die N achfrage nach dem Inlandsprodukt 
um so dringender werden und eine Preissteigerung hervorrufen, 
die mit der Rfickkehr normaler wirtschaftlicher Verhaltnisse in 
der Levante und normaler Ha.ndelsbeziehungen wieder schwinden 
wird. 

Aber nicht nur die Kokoneinfuhr hatte abgenommen, sond~rn 
auch die Einfuhr von Rohseide, die zum groBen Teil in den italie
nischen Zwirnereien weiterverarbeitet und wiederausgeffihrt 
wurde, zum Teil aber auch den italienischen Webereien als 
Material diente. 1m Jahre 1913 betrug die italienische Gesamt
einfuhr an einfacher Rohseide 2,6 Mill. kg, wovon 2,3 Mill. kg 
aus asiatischer Rohseide bestanden, der Rest aus europaischem. 
Landern stammte 40). Schon im Jahre 1914 war diese Ges!1mt-

S8) Mov. Comm. 1911 I S. 158, 1915 I S. 164. 
89) Mov. Comm. 1915 I S. 164, 1920 I S. 165; Ann. Stat. 1922-1925 

S.21O. 
400) Mov. C'omm. 1915 I S. 164. 1m 1ahre 1912 - die genaueren Angaben 

fiir 1913 stehen mir nicht zur Verfiigung - entfielen von dem Gesamtimport 

18* 
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einfuhr auf 1,7 Mill. kg gesunken, der Anteil der asiatischen Roh
seide auf 1,5 Mill. kg 41). Der tiefste Stand war im Jilire 1918 
mit 0,7 Mill. kg in der Gesamteinfuhr, mit 0,6 Mill. kg an asia
tischer Rohseide erreicht. Die er:sten Friedensjahre brachten zwar 
wieder eine Steigemng der Ro,hseideneinfuhr bis zu 1,1 Mill. kg 
in der Gesamtmenge bzw. 1 Mill. kg an asiatischer Rohseide im 
Jahre 1920 42), in den folgenden Jahren zeigte sich jedoch eine 
neue Verminderung bis auf 0,4 Mill. kg im Jahre 1925 43). Diese 
aufierordentliche Senkung der Rohseideneinfuhr hatte teilweise 
ihren Grund darin, dafi die ostasiatischen Spinnereien sich wesent
lich vervollkommnet hatten und ihre Seiden ohne Vermittlung 
der italienischen Indlllstrie und des italienischen Marktes un
mittelbar nach dem amerihnischen Hauptabsatzgebiet brachten. 
Insoweit war diese Rohseideneinfuhr der italienischen Seiden
indUIStrie fur immer verloren gegangen 44). Aber auch die sta.rke 
Entwertumg der italienischen Valuta, die, gemessen am Dollar 
der Vereinigten Staaten von Amerika, schon im Jahre 1920 nur 
noch einen Goldwert von 25,56 besaB umd bis zum Jahre 1925 
aM 20,61 weiterhin sank 45), hatte dazu gefuhrt, die Seiden der 
hochvalutarischen ostasiatischen Lander yom italienischen Markte 
fernzuhalten; die Entwertung der italienischen Wah rung wirkte 
wie ein SchlLtzzoIl gegen den ostasiatischen Konkurrenten. So 
muBte die Nachfrage nach einheimischer Rohseide bzw. einhei
mischen Kokons auch durch diesen U mstand steigen, der Preis 
sich erhOhen, und da erfahrungsgema.B die Lohne mit dem An
ziehen der Warenpreise nicht gleichen Schritt zu halten pflegen, 
der Gewinn fur den Seidenzuchter bei verhaltnismaBig geringeren 
Unkosten wachsen. Doch auch in diesem FaIle haben wir es nur 
mit einer vorubergehenden Erscheinung zu tun; in dem Augen
blick, in dem die italienische Wahrung durch Stabilisierung 

von 2,1 Mill. kg 8.'liatischer Rohseide 1,1 Mill. kg auf den Import aua China, 
0,9 Mill. kg auf den Import aus Japan (Mov. Comm. 1912 I S. 159). 

41) Mov. Comm. 1914 I S.170. Die Einfuhr aus Japan war auf 0,9 Mill. kg 
stehen geblieben, diejenige aus China auf 0,5 Mill. kg gesunken. 

42) Mov. Comm. 1920 I S. 165. 1m Jahre 1920 sandte China nur noch 
0,4 Mill. kg, Japan nur 0,6 Mill. kg Rohseide. 

43) Ann. Stat. 1922-1925 S. 2lO. Die Einfuhr aus China betrug nur noch 
0,1 Mill. kg Rohseide; Japan ist in dieser Statistik nicht besondera aufgefiihrt. 

") Die Konditionierungen in den italienischen KonditionieranstaIten 
waren von 10,5 Mill. kg im Jahre 1913 auf 6,8 Mill. kg im Jahre 1922 zuriick-
gegangen (Mortara a. a. O. 1924 S. 140). . 

45) Stat. Jahrb. f. d. D. R. 1926 S. 158 *. 
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wieder zur Goldwahrung wird oder auf dem Wege der Deflation 
allmahlich zwr Hohe der vollen Goldparitat zuruckkehrt, muB 
der bisherige Vorteil ins Gegenteil wmschlagen; bei gesteigerten 
Unkosten im Inlande wird die ostasiatische Konkurrenz den 
Warenpreis der Kokons umd Rohseide Italiens auf ein Nive'1u 
herabdrucken, das einen rentablen Betrieb des italienischen 
Seidenbaues nur noch unter besonderen, fruher dargelegten Var
haltnissen ermoglichen wird. Somit bleibt unsere fruhere Fest
stellung auch angesichts der scheinbar widersprechenden Ent
wickloog in Italien in den Jahren 1923-1925 bestehen, daB in 
der Gegenwart der Seidenbau nicht mehr in der Lage ist, einem 
wirtschaftlich fortgeschrittenen Volke mit gesteigerten Lebens
bedurfnissen einen genugenden Erwerb zu bieten, soweit nicht 
besondere Umsta,nde ihm diese Fahigkeit erhalten. Arbeitslosig
keit und Entwertung der Valuta sind diese Umstande, diG in 
den letzten Jahren dem italienischen Seidenbau eine groBere Aus
dehnung verschafften und seine Rentabilitat sicherten; schwinden 
diese N achwirkungen der Kriegszeit, um wieder normal en wirt
schaftlichen Verhaltnissen Platz zu: machen, so wird auch die 
friihe,re absteigende Entwicklung im italienischen Seidenbau nach 
kurzem .scheinbaren Aufschwung wieder von neuem einsetzen 
rund ihren gesetzma.Bigen Weg gehen, wie ihn die Kokonernten 
Itali~ns im Jahre 1925 (48,2 Mill. kg) lInd 1926 (43,1 Mill. kg) 
bereits anzl1deuten scheinen 46). 

3. Die italienische Rohseidenindustrie in der Kriegs" und Nachkriegszeit. 

a) Die Entwicklung der italienischen Rohseiden
produktion und des ita,lienischen Rohseidenhandels; 

das Ufficio Centrale di acquisto delle sete. 

Wie unheilvoll der Kriegsausbruch schon im Jahre 1914 auf 
die seidenindustrielle Halbfabrikation eingewirkt hatte, haben 
wir bereits gesehen. Das schnelle Sink en der Kokonpreise und 
der katastrophale Ruckgang der einheimischen Kokonernten 
mu.Bte sich auch in der Produktionsstatistik der italienischen 
Haspeleien widerspi€igeln. Ratte d1lJs Jahr 1914 noch cine Roh-

46) Leipziger Wochenschrift fiir Textil-Industrie 42. Jahrg. 1927 Nr.24 
S.528. Die italienische Kokonernte hat im Jahre 1926 die durchschnittliche 
Hohe der Ernten in den Vorkriegsjahren 1910-1914 (44.5 Mill. kg) nicht mehr 
erreicht. 
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seidenproduktion aus inlandischen Kokons von 4,1 Mill. kg aufzu
weisen, so sank diese Ziffer im folgenden Jahre schon aruf 
2,9 Mill. kg mnd erreichte ihren tiefsten Stand im Jahre 1919 mit 
1,8 Mill. kg, die geringste Jahresproduktion an Rohseide in der 
ganzen, von U!ns betrachteten Periode des italienischen Seiden
gewerbes. Gleichzeitig fehlte aber auch der Ausgleich aus der 
Produktion aus importierten Kokons, die sich schon im Jahre 
1914 auf nur 0,4 Mill. kg stellte und bis zum Jahre 1918 auf 
16000 kg noch verminde,rte; im ersten Nachkriegsjahre hob sie 
sich wieder auf 0,3 Mill. kg gegeniiber 1,2 Mill. kg im Jahre 1913. 
Die Gesamtproduktion de,r italienischen Haspeleien betrug dam
nach im Jahre 1914 noch 4,5 Mill. kg, im Jahre 1919 nur noch 
2,1 Mill. kg Rohseide 47). 

Ais in den Jahren 1922-1925 die italienische Seidenzllcht 
wieder eine groBere Ausdehnung gewann und auch die Ergieblg
keit der Kokons an Rohseide, die von 10,76: 1 im Jahre 1913 
auf 11,44: 1 im Jahre 1921 gesunken war, sich wieder besserte, 
stieg auch die Rohseidenproduktion der italienischen Haspeleien 
und naherte sich in ihrer Gesamterzeugung in den beiden Rekord
jahren 1923 und 1924 den hochsten Produktionsziffern der Zeit 
VOl' dem Kriege 48). Die Rohseidenerzeugung aus inlandischen 

47) In der italienischen Erntestatistik des "Berichtes iiber Handel und 
Industrie der Schweiz im Jahre 1921" (S.39) wird die italienische Roh
seidenerzeugung aus importierten Kokons im Jahre 1914 mit 1,1 Mill. kg an
gegeben (vgl. Tabelle III im Anhang). Diese Angabe beruht wohl auf einem 
Irrtum. Nach der italienischen Handelsstatistik fiel der Kokonimport, iin 
Trockengewicht berechnet, von 4,9 Mill. kg im Jahre 1913, einer Menge, die 
auch dem Durchschnitt der Jahre 1909-1913 entsprach, auf 1,8 Mill. kg im 
Jahre 1914 und auf 0,8 Mill. kg im Jahre 1915 (Mov. Comm. 1915 I S.164). 
Eine Rohseidenproduktion aus importierten Kokons in einer Hohe von 
1,1 Mill. kg im Jahre 1914, die demnach fast die entsprechende Produktion 
der Vorjahre erreicht hatte, ist also vollig unwahrscheinlich, wahrend sich 
die Produktionszahl fiir das Jahr 1915 in dem schweizerischen Bericht mit 
0,2 Mill. kg dem Entwicklungsverlauf gemafi der italienischen Kokoneinfuhr
statistik wieder vollkommen eingliedert. Unserer Darlegung im obigen Text ist 
daher fiir das Jahr 1914 eine Rohseidenproduktionsmenge aus importierten 
Kokons von nur 0,4 Mill. kg zugrunde gelegt, wie sie auch in einem Bericht 
von M 0 u n t n e y nach dem Manchester Guardian Commercial (wiedergegeben 
in dem Fachblatt "Die Seide" 1922 Nr.32 S.249) angegeben ist. Demnach 
verringert sich auch die italienische Gesamterzeugung an Rohseide im Jahre 
1914 von 5,1 Mill. kg (nach dem schweizerischen Bericht) auf 4,5 Mill. kg. Vgl. 
auch Ann. Stat. 1919-1921 S.498. 

48) Die obigen Angaben fiir das durchschnittliche Ergiebigkeitsverhaltnis 
der italienischen Kokons an Rohseide sind nach den Tabellen I und III (im 
Anhang) berechnet. 
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Kokons iibertraf sogar im Jahre 1924 diejenige des Jahres 1907 
bei gleich hoher Kokonernte um 0,5 Mill. kg, da sich die Ergiebig
keit der geernteten Kokons von 11,72: 1 auf 10,74: 1 gehoben 
hatte; die durchschnittliche Jahresproduktion von 4,6 Mill. kg 
Rohseide in den Jahren 1922-1925 stand nicht unbetrachtlich 
hoher als die entsprechende Produktion der Zeit von 1906 bis 
1910 49). GewiB waren fur diese Ergebnisse die gunstigen Auf
zuchtsverhaltnisse in den Jahren 1923 und 1924 von groJ3er Be
deutung, doch darf man in ihnen auch erfreuliche Erfolge der 
angestrengten Bemuhungen von behordlicher und privater Seite 
erblicken, die Aufzuchtsmethoden im italienischen Seidenbau zu 
reformieren und die Qualitat der Kokons zu verbessern. Mit dem 
Riickgange der einheimischen Kokonernte in den Jahren 1925 
und 1926 war auch ein erneutes Sinken der Rohseidenproduk
tionsziffer festzustellen; die Produktion des J ahres 1925 blieb mit 
4,5 Mill. kg Rohseide bereits unter dem Durchschnitt der Jahre 
1922-1925; im Jahre 1926 warden sogar nur 3,86 Mill. kg Roh
seide aus einheimischen Kokons gewonnen, was ungefahr der 
durchschnittlichen Produktion der Jahre 1910-1914 (3,83 Mill. 
kg) entsprach 50). 

Gegeniiber dem Aufschwung de,r Rohseidenproduktion aus 
einheimischen Kokons blieb aber die Erzeu:gung aus importierten 
Kokons in den J ahren 1922-1924 mit etwa 0,3 Mill. kg wei t 
hinter den entsprechenden Produktionsmengen der Vorkriegszeit 
zuriick, so daJ3 auch die Gesamterzeugung der italienischen Haspe
leien in den Jahren 1922-1924 mit durchschnittlich 4,9 Mill. kg 
Rohseide die durchschnittliche Produktionsziffer der Jahre 1906 
bis 1910 und selbst des vorangegangenen Jahrfunftes nicht mehr 
erreichte 51). 

1m vorhergehenden Abschnitt unserer Untersuchung war 
schon darauf hingewiesen worden, daJ3 der Riickgang des italie
nischen Seidenbaues und die industrielle Entwicklung der italie-

49) Vgl. Tabelle IV im Anhang. 
50) Leipziger Wochenschrift fiir Textil-Industrie 42. Jahrg. 1927 Nr.24 

8.528. 
51) Die Rohe der Rohseidenproduktion aus importierten Kokons im Jahre 

1925 ist mir nicht bekannt. Der Kokonimport hatte sich in dies em Jahre 
gegeniiber den Vorjahren mehr alB verdoppelt (Ann. Stat. 1922-1925 S. 210); 
andrerseits war aber auch die Menge der im Inland geernteten Kokons und 
der aus ilmen gewonnenen Rohseide wieder so betrachtlich gesunken, daB die 
Gesamterzeugung des Jahres 1925 den oben angegebenen Durchschnitt der 
Jahre 1922-1924 nur wenig iiberschritten haben diirfte. 
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nischen Haspelei dazu gefuhrt hatten, da.B die letztere ihre Ge
samterzeugung an Rohseide bis zu 26 0/0 im Jahre 1911 und 23,9 0/0 

im Durchschnitt der Jahre 1911-1913 aus importierten Kokons 
gewann und somit eine Abhangigkeit yom auslandischen Roh
material eingetreten war, die im FaIle einer Storung der wirt
sc.haftlichen Beziehungen zu den Lieferungslandern schwere 
Ruckschlage fur die italienische Seidenindustrie bringen muBte. 
Mit dem Ausbruche des Weltkrieges im Jahre 1914 sank auch 
der Anteil der aus importierten Kokons erzeugten Rohseide an 
der Gesamterzeugung in Italien sofort auf 9,2% und betrug im 
Jahre 1917 nur noch 1,60/0, im Jahre 1918 0,6 0/0. Die neue 
Steigerung des Kokonimportes in den folgenden zwei Jahren und 
die gleichzeitige geringe einheimische Kokonernte erhOhte zwar 
den genannten Anteilss.atz vorubergehend auf 14,1 bzw. 12,1 0/0; 
da der Kokonimport aber nur langsam zunahm und die hohen 
Einfuhrziffern der Vorkriegszeit auch nicht im entferntesten er
reichte, wah rend der italienische Seidenbau einen schnellen Auf
schwung erlebte, so sank der prozentuale Anteil der Rohseide aus 
importierten Kokons wieder auf 7,80/0 im Jahre 1921 und 5,60/0 
im Jahre 1924 herab. Bei einem Vergleich der Vor- und Nach
kriegszeit ist freilich zu berucksichtigen, da.B die fruhere Kokon
einfuhr aus 6sterreich -U ngarn (im Jahre 1912 800000 kg Kokons 
im Trockengewicht52)) in der Nachkriegszeit fortfiel, da die 
seidenbautreibenden osterreichischen Provinzen dem Konigreich 
Italien angegliedert worden waren und seine einheimische Kokon
ernte vergro.Berten. Von wesentlicher Bedeutung war der Ruck
gang der Kokoneinfuhr aus Ru.Bland, die im Jahre 1912 noch 
1,3 Mill. kg betragen hatte und im Jahre 1925 auf 0,6 Mill. kg 
(aus Georgien) gesunken war 53). In diesem FaIle zwang das Be
streb en Ru.Blands, sich im Kaukasus eine eigene Seidenindustrie 
zu schaffen, die italienische Industrie,auf diese bisherige Roh
stoffquelle mehr oder weniger zu verzichten. Auch der Kokon
import aus den Balkanlandern wies eine Vermin de rung auf, wenn 
.auch der Ruckgang der hohen Einfuhrziffer aus der europaischen 
Turkei von 1,6 Mill. kg im Jahre 1911 (also vor den Balkan
kriegen) auf 0,3 Mill. kg im Jahre 1925 vor all em der politischen 
Umgestaltung .auf dem Balhn zuzuschreiben war; die gleich
zeitigen Einfuhren aus Bulgarien und Griechenland zeigten dafur 

52) Mov. Comm. 1912 I S. 158. 
5S) Ann. Stat. 1922-1925 S.210. 
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er.hebliche Steigerungen, doch blieb die Gesamteinfuhr aus diesen 
drei Landern mit 1,4 Mill. kg im Jahre 1925 gegenuber 1,8 Mill. kg 
im Jahre 1911 nicht unwesentlich zuruck 54). Wieweit hierbei ein 
Ruckgang des Seidenbaues auf dem Balkan oder wiederum eine 
Belebung der einheimischen illdustriellen Verarbeitung der Ko
kons die entscheidende Rolle spielte, ist schwer zu sagen; ein 
hemmender Einflu..6 auf den Import durch die Entwertung der 
italienischen Valuta, wie er sich bei der Rohseideneinfuhr aus 
Ostasien bemerkbar machte, hm im Hinblick auf die schle.chten 
Wahrungsverhaltnisse der Balkanlander nicht in Frage, wohl aber 
liegt die Moglichkeit eines Aufstrebens der einheimischen Seiden
industrie in diesen Landern vor. Die entscheidende Tatsache blieb 
aber, daJ3 die italienischen Haspeleien in ihrem Rohstoffbezug 
aus dem Auslande sich nach dem Weltkriege wesentlich ge
schwacht fan den und auf den einheimischen Seidenbau wieder in 
starkerem Mafie angewiesen waren. 

Eine Betrachtung des Rohseidenhandels lafit die unmittel
bare Einwirkung des Krieges auf die Entwicklung der Seiden
industrie in Italien noch scharfer in Erscheinung treten. Den 
starken Ruckgang des gesamten italienischen Seidenexportes in 
den funf Kriegsmonaten des Jahres 1914 urn 42,6 0/0 gegenuber 
den Ausfuhrwerten der entsprechenden Monate des Vorjahres 
hatten wir schon fruher erwahnt. Die Ausfuhr einfacher Roh
seide aus Italien fiel von 4,5 Mill. kg im Jahre 1913 auf 3,3 Mill. 
kg im Jahre 1914 und erreichte auch im folgenden Jahre nur eine 
Hohe von 3,6 Mill. kg 65). Dabei begunstigte die Konfektion 
wieder die Seidenstoffe, die Mode verlangte unbektimmert urn die 
Knappheit des vorhandenen Materials infolge der schlechten 
Kokonernten eine weite, faltenreiche Kleidung, die fur Kriegs
zwecke ausgegebenen Milliarden starkten die Kaufkraft der Be
volkerung und fuhrten dazu, dafi selbst in Arbeiterkreisen ein 
gewisser Luxus mit Seidenwaren getrieben wurde. Durch die 
Teilnahme Italiens am Kriege seit dem Mai 1915 war aber der 
unmittelbare Handel mit Deutschland und Osterreich unterbrochen 
- die Ausfuhr nach der Schweiz zeigte allerdings eine betracht
liche Steigerung -, und das Geschaft mit Rufiland war voll
kommen verloren gegangen. Amerika kaufte dagegen in Aus-

54) Mov. Comm. 1911 I S. 158. 
55) Mov. Comm. 1915 I S.375. 
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niitzung des giinstigen italienischen Wechselkurses erhOhte 
Me.ngen. italienischer Rohseide, und auch Befiirchtungen wegen 
eines kommenden Ausfuhrverbotes lie..Ben die Nachfrage gegen 
Ende des Jahres 1915 steigen, so da.B der Gesamtexport dieses 
J ahres noch eine immerhin betrachtliche Rohe zeigte. Die Lage 
verschlechterte sich aber schon im nachsten Jahre, als die italie
nische RegieruIlg Anfang Oktober ein allgemeines Ausfuhrverbot 
fiir einfache Rohseide erlie.B und die Ausfuhr bestimmter Kon
tingente nur unter scharfer Kontrolle einer besonderen Kom
mission der Entente erfolgen durfte. Der Rohseidenexport Italiens 
sank auf 2,3 Mill. kg im Jahre 1916, 1,1 Mill. kg im Jahre 1917 
und 0,8 Mill. kg im Jahre 1918 56). Die gesamte Rohseidenpro
duktion Italiens war in der Zeit von 1913 bis 1918 urn 42,3 0/0 

zuriickgegangen, der Export an einfacher Rohseide dagegen urn 
81,9 0/0. In dies en Zahlen kommt der Einflu.B des Krieges klar 
zum Ausdruck. In denselben Jahren ging der amerikanische 
Markt fiir die italienische Seidenindustrie verloren; Amerika. ver
mochte sich aus der hohen Produktion der japanischen Seiden
zucht und -industrie, auf die es zugleich auch einen wachsenden 
Einflu.B ausiibte, vollkommener und sicherer zu versorgen als aus 
Europa. Die Eroberung des amerikanischen Marktes durch die 
ostasiatischen Seiden war einer der wichtigsten Vorgange ~m 
Weltseidenhandel wahrend des Krieges und hat ihre Riickwir
kungen auf die italienische Seidenindustrie auch in der Nach
kriegszeit noch weiter ausgeiibt 57). 

56) Mov. Comm. 1918 S.315. 
67) tJber die Veranderungen in der Verschiffung von Rohseide uber 

Yokohama gibt die folgende Tabelle ein anschauliches Bild ("Bericht fiber 
Handel und Industrie der Schweiz" 1922 S.38, 1924 S.40). 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

Nach Europa 

Ballen 

65900 
28700 
31500 
37800 
35700 
32300 
9800 

26700 
13900 
31900 
6500 

35400 

Nach den Ver
einigten Staaten 

Ballen 

135500 
142900 
145700 
183600 
219700 
203500 
274600 
145300 
244800 
313700 
253900 
347500 

Insgesamt 

Ballen 

201400 
171600 
177200 
221400 
255400 
235800 
284400 
172000 
258700 
345600 
260400 
382900 
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Die Ausfuhr gezwirnter Seiden aus ltalien hatte schon in 
fruheren Jahren an dem Aufschwung des Exportes einfacher 
Rohseide nicht teilgenommen und war von einem Hochststande 
von 4 Mill. kg im Jahre 1910 bereits auf 2,8 Mill. kg im Jahre 
1913 herabgesunken. Der Ausbruch des Krieges brachte zunachst 
eine weitere Exportminderung auf 2,5 Mill. kg, der aber in den 
folgenden drei Jahren wiederum eine Steigerung der Ausfuhr auf 
durchschnittlich 3,1 Mill. kg folgte; ein Hauptabsatzmarkt ging 
zwar in Deutschland verloren, wofur sich aber die Ausfuhr nach 
der Schweiz mehr als verdoppelte und damit den vollen Ausgleich 
schuf. Am 26. Juni 1917 erliefi die italienische Regierung das 
schon lange gefurchtete Ausfuhrverbot auch fur gezwirnte Seiden; 
die nach der Schweiz bewilligten Ausfuhrkontingente unterstan
den der Kontrolle einer trberwachungskommission der Entente. 
Das Jahr 1918 zeigte infoIgedessen einen Ruckgang der Ausfuhr 
auf 1,7 Mill. kg&8). 

Unter dem Einflufi der erwahnten Handelsbeschrankungen 
littdie italienische Seidenindustrie aufierordentlich, da der In
landsmarkt gar nicht in der Lage war, die uberschussigen Roh
seidenmengen aufzunehmen, und di-e Industl'ie selbst nicht uber 
die notige Kapitalkraft verfugte, um diesen krisenhaften Zustand 
fur langere Zeit zu ertragen. Man hoffteaber allgemein, dafi sich 
mit der Einstellung der Feindseligkeiten die Nachfrage um so 
starker erweisen wurde, da alle Vorrate und Lagerbestande im 
Auslande erschOpft sein mufiten und auch die bisherigen Hemm
nisse und Schranken im Handel und Verkehr sofort beseitigt 
werden wurden. DerWaffenstillstand brachte jedoch neueschwere 
Enttauschungen; hatten die politischen Umwalzungen in Rufiland 
dieses Land wirts,chaftlich schon zur Ohnmacht verurteilt, so 

Der Anteil Europas an der japanischen Gesamtausfuhr an Rohseide sank dem
nach von 32,70/0 im 1ahre 1913 auf 13,70/0 im 1ahre 1918 bei gleichzeitiger 
Senkung der absoluten Rohe des Exports urn 51 0/0; der Verbrauch Amerikas 
absorbierte dagegen immer groBere Mengen der japanischen Seidenproduktion, 
deren Wachs tum aus den Zahlen der Gesamtausfuhr ersichtlich ist. Der Rohe
punkt dieser Entwicklung wurde im 1ahre 1923 erreicht, in dem Amerika fast 
die gesamte japanische Rohseidenausfuhr (97,50/0) allein aufnahm; aber auch 
schon in den vorangegangenen 1ahren wurden groBe Bestii.nde asiatischer Seide, 
die nach Europa importiert worden waren, nachtraglich nach Amerika abge
schoben, da sie infolge ihrer durch den hohen Yenkurs bedingten teuren Preis
lage in den wirtschaftlich notleidenden europiiischen Landern keinen Absatz 
finden konnten. 

58) Mov. Comm. 1914 I S.400, 1918 S.315. 
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drohte jetzt der Zerfall der osterreichischen Monarchie und die 
Revolution in Deutschland noch wichtigere Wirtschaftsgebiete 
Europas in das Chaos hineinzuziehen. Andererseits hoff ten die 
Kaufer in allen Landern, da.B mit dem Friedensschlu.B auch sofort 
eine Senkung der Preise eintreten wtirde, und hielten mit ihren 
Bestellungen zurtick; der Absatz stockte vollkommen; nicht 
Warenmangel, sondern WarentiberschuJ3 trat vielerorts tiber
raschenderweise zutage 59). Dazu wurde auf Grund internatio
naler Abmachungen der italienische Wechselkurs ktinstlich hoch 
gehalten. Ein Preissturz auf dem Seidenmarkte war die unaus
bleibliche Folge dieser Vorgange. 

Um den schlimmsten Schaden vorz\l!beugen und den Preis 
der italienischen Seide auf einer noch ertraglichen Hohe zu 
halten, wurde von der italienischen Regierung mit Untersttitzung 
der Banca d'Italia das Ufficio Centrale di acquisto delle seta 
geschaffen. J ede Menge an einfacher und gezwirnter Rohseide 
ails italienischen Kokons, die diesem Zentralamt ftir den Ankauf 
von Seide angeboten wurde, tibernahm dasselbe zu einem nach 
d'er jeweiligen Qualitat festgesetzten Preise, der wesentlich hoher 
lag als der allgemeine Marktpreis. Die angekaufte Seide wurde 
in den Magazinen der Banca d'Italia aufbewahrt und blieb Eigen
tum der italienischen Regierung, die sich verpflichtete, diese 
Seide vor Ablal1f des Abkommens, das bis zum 31. Mai 1919 
dau:erte, nicht zu verkaufen, es sei denn zu einem Preise, der 
20 L. pro kg tiber den an sich schon hohen Ubernahmepreisen 
lage. Dfe Tatigkeit dieser Ankaufsstelle begann im November 
1918 und dauerte ununterbrochen bis zum Juni des folgenden 
Jahres; bei der allgemeinen Geschaftsstille war das Zentrahmt 
fast der einzige KaUifer von Seide in Italien; tiber 2 Mill. kg Seide 
wurden von ihm aufgekauft. Die Aktion war in Anbetracht der 
gewaltigen Gro.Be der angekauften Seidenmenge gewagt, da dieser 
bedeU!tende Vorrat notwendi,gerweise auf die Preise des offen en 
Marktes drticken mu.Bte; andrerseits war freilich mit dem Eintritt 
normaler Wirtschaftsverhaltnisse aUJCh auf eine erhebliche Steige
rung der Seidenpreise zu rechnen. Tatsachlich hatte diese Regie
rungsma.Bnahme einen vollen Erfolg. Die italienische Kokonernte 
und Rohseidenproduktion des Jahres 1919 zeigte mit 20,6 bzw. 
1,8 Mill. kg einen autBerordentlichen Tiefstand, so da.B die gro.Ben 

59) Vgl. Bericht liber Handel und Industrie der Schweiz im Jahre 1918 
8.30. 
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Lagerbestande der Regierung sehr erwiinscht waren, zumal da 
der riesig ansteigende Konsu:m Amerikas nicht nur fast die ge
samte japanische Rohseidenlusfuhr absorbierte, sondern auch 
noch in Europa als Kaufer auftrat. Die Zufuhren aus China nach 
Europa. waren in diesem Jahre ma.Big, die Lieferungen aus der 
Levante unbedeutend. So konnten, als sich in der zweiten Halfte 
des Jahres 1919 der Seidenmarkt wieder belebte, groJ3e Posten 
der italienischen Bestande nach Amerika abgestoJ3en werden, and 
auch der verbleibende Rest wurde schnell verkauft; der Staats
schatz hatte einen Gewinn von vielen Millionen Lire 60). 

Eine weitere MaJ3nahme der italienischen Regierung, eine 
Kurs-Riickvergiitung (rimborso suI cambio) auf gewisse Verkaufe 
italienischer Rohseide nach dem Auslande zu gewahren, um solche 
Verkaufe zu fordern und dadurch das genannte Zentralamt zu 
entlasten, hatte nur geringen Erfolg. 

Die Ausfuhr Italiens an einfacher Rohseide stieg infolge der 
geschilderten Vorgange im Jahre 1919 wieder auf 2 Mill. kg, der 
Export an gezwirnter Seide erreichte sogar mit 2,8 Mill. kg die 
Hohe des Jahres 1913. Wah rend sich der letztere auch in den 
Jahren 1920 und 1921 mit 2,76 und 2,7 Mill. kg fast auf gleicher 
Hohe hielt, sank die Ausfuhr von einfacher Rohseide zunachst 
auf 1,4 Mill. kg wieder zuriick und steigerte sich im Jahre 1921 
auf 2,6 Mill. kg, ohne damit aber die Exportziffer der Vorkriegs
zeit auch nur annahernd zu erreichen 61). Der Gesamtexport an 
(einfacher und gezwirnter) Rohseide zeigte in den folgenden zwei 
J ahren mit 4,4 und 5,2 Mill. kg eine neue Senkung, um dann im 
Jahre 1924 auf 5,4 Mill. kg, im Jahre 1925 auf 6,4 Mill. kg zu 
steigen (1913: 7,4 Mill. kg) 62). Dieser Riickgang des italienischen 
Exportes hatte seine Ursache teilweise in der schon behandelten 
Verminderung der einheimischen Kokonproduktion und der Eln
fuhr auslandischer Kokons und der hiermit notwendig zusammen
hangenden Einschrankung der italienischen Rohseidenproduktioll. 
Ein wesentlicher Grund lag aber auch vor aHem in den Verande
rumgen, die sich auf den friiheren Absatzmarkten der italienischen 
Rohseiden in der Zwischenzeit vollzogen hatten. 

60) Atti etc. S. 78 f.; Bericht iiber Handel und Industrie der Schweiz 
im Jahre 1918 S. 38 f., 1919 S.36 u. S. 42 f. 

61) Mov. Comm. 1920 I S. 399; Atti etc. S.94. 
62) Ann. Stat. 1922-1925 S.217. Getrennte Angaben iiber die Ausfolhr

Mhe der beiden Rohseidenarten stehen mir nicht zur Verfiigung. 
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b) Die Lage auf den Absatzmarkten. Arbeitslohn und 
Ar bei tsze i t. Die Spekulation im Kokon - un d R oih
seidenhandel und die No twe n d igkei t einer wirtschaft-

lichen Organisation in der itali,enischen Seiden
industrie. 

Es war schon darauf hingewiesen worden, daB die amerika
nische Seidenindustrie sich wahrend des Krieges vorwiegend dem 
Verbrauch ostasiatischer Seiden zugewandt hatte, da der Trans
port iiber den Stillen Ozean ungefahrlicher war und d1e steigende 
ostasiatische Rohseidenproduktion auch dem bestandig zunehmen
den Bedarf Amerikas die erforderlichen groBen und zugleich ein
heitlichen Rohseidenmengen zur Verfiigung zu stellen vermochte. 
Diese Verschiebung in den Handelsbeziehungen blieb auch in der 
N achkriegszeit bestehen. Die Kame Amerikas in Italien g'l.lten 
entweder nur ganz besonderen Qualitaten unter den italienischen 
Seiden oder beruhten auf der Ausniitzung giinstiger Kaufgelegen
heiten oder dienten zur Erganzung der ostasiatischen Lieferungen. 
So hatte Amerika grofiere Mengen italienischer Rohseide im Jahre 
1919 aus den Lagerbestanden des Ufficio Centrale entnommen; 
als die Japanseiden im Jahre 1921 und 1922 sehr hohe Preise 
.aufwiesen, tatigte Amerika von neuem groBere Kaufe in den ver
haltnismafiig billigeren italienischen Seiden, die aber mit der 
Senkung der Seidenpreise in Japan sofort wieder aufhorten 63). 
Es kam aber al1ch noch ein rein technisches Moment fiir die 
Abkehr Amerikas von der italienischen Rohseidenproduktion in 
Frage. Die hohen Lohne der amerikanischen Zwirnerinnen ver
langten al1ch eine hohe Produktionsleistung, die dadurch erreicht 
wurde, daB die Zwirnerinnen eine grofiere Zahl von Zwirnspin
deln mit grofierer Umdrehungsgeschwindigkeit beaufsichtigen 
muBten, als es in Europa der Fall war. Unter diesen Umstanden 
blieb aber den Arbeiterinnen keine Zeit, aus den Rohseiden
strahnen den richtigen Anfang des Fadens erst herauszusuchen, 
um eine regelmaBige Abhaspelung der Strahne zu erreichen. N ach 
den Richtlinien der amerikanischen Industriellen hatten sich die 
japanischen und chinesischen Haspeleien durch eine besondere Art 
der Haspelungauf die Bediirfnisse der amerikanischen Zwirne
reien eingestellt; die Zusammenarheit beider Industrien war da-

63) Bericht fiber Handel und Industrie der Schweiz im Jahre 1921 8.38. 
1922 8.42. 
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durch noch enger geworden, und die Amerikaner zeigten wenig 
Neigung, sich nach Beendigung des Krieges auf die fur sie un
g'ooignetere itaHenische Methode von neuem umzustellen. Eine 
Anpassuilig der italienilSchen Haspeleien an die amerikanischen Er
fordernisse war aber nur schwer in Gang zu bringen. Zudem war 
es den Japanern auch gelungen, gelbe Kokonrassen in ihrem 
Lande mit gutem Erfolge zu zuchten; die besseren J apanseiden 
standen in Qualitat der Seide und in der Technik der Verarbeitung 
auf sehr hoher Stufe und waren den italienischen Seiden eben
bfirtig; nur die einfacheren Qualitaten zeigten noch wesentliche 
MangeL So konnte der italienische Rohseidenexport trotz billiger 
Preise auf dem amerikanischen Hauptabsatzmarkte kaum mehr 
FuJ3 fassen. 

Auf den europaischen Markten war dagegen die Konkurrenz 
Ostasiens durch die hohen Preise seiner Rohseiden infolge des 
hohen Wahrungsstandes der Produktionslander stark gemindcrt; 
hier konnte Italien mit Erfolg einen gro.Beren Absatz finden, so
weit die wirtschaftliche N otlage Europas einen Verbrauch von 
Luxuswaren uberhaupt zulie.B. Der Verbrauch Ru.Blands hatte 
vollkommen aufgehOrt; auf die Tatigkeit der Seidenindustrie 
Frankreichs und Deutschlands wirkten die politischen Spannungen 
lahmend ein; die Schweiz, ein Hauptkonsument, war durch ihren 
hohen Valutastand in dem Absatz ihrer Erzeugnisse und damit 
auch in ihrer Produktion stark gehemmt_ Die N eigung alIer 
Staaten, durch e1ne uberma.Bige Schutzzollpolitik sich gegen aus
landische Luxusimporte abzuschlie.Ben oder die inlandische In
dustrie zu schfitzen, mu.Bte die italienische Seidenindustrie als 
Exportindustrie besonders schwer treffen. Diese Tatsachen waren 
wenig geeignet, die Zukunft der italienischen Seidenindustrie in 
gunstigem Lichte zu sehen 6'). Immerhin blieb aber dem Roh
seidenhandel Italiens der el1ropaische Absatzmarkt gewahrt, so
lange die erdruckende ostasiatische Konkurrenz durch den hohen 
Wechselkurs Japans und die durch ihn bedingte hohe Preislage 
der japanischen Seiden gedampft war und der italienische Export 
aus der geschwachten Valuta Italiens auch gegenuber allen Schutz
zollmauern Vorteile zu ziehen vermochte. Die Lage wird sich 
aber vollkommen andern und die italienische Seidenindustrie mull 
in schwere Bedrangnis geraten in dem Augenblick, in dem wieder 
normale Geld- und Wirtschaftsverhaltnisse eintreten werden, 
wenn ltalien zur Goldwahrung zuruckkehren wird. 

6') V gL die Ausfiihrungen Ferrarios in den Atti etc. S. 95 ff. 
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In diesem FaIle wird sich aber alLCh noch eine andere Ent
wicklung, die sich inzwischen in Italien voIlzogen hat, fur die 
SeidenindUistrie verhangnisvoll auswirken. Eine der wichtigsten 
Fragen in der SeidenindUistrie ist und bleibt die Frage der Hand
arbeit, da die Seidenind1lJStrie mehr als jeder andere Industrie
zweig auf umfangreiche und gute Handarbeit in ihrer Produktion 
angewiesen ist. Wir hatten schon fruher darallf hingewiesen, daB 
die Arbeitslahne und infolgedessen auch die Produktionsunkosten 
in Japan und China wesentlich geringer waren als in Italien, ob
wohl die Lahne in den italienischen Haspeleien und Zwirnereien 
unter dem Druck der Verhaltnisse sich bedeutend niedriger stellten 
als in den verwandten Indu:strien Italiens. Jede weitere Lohn
steigerung muBte demnach die Lage der italienischen Seiden
indu:strie auf dero Weltmarkte noch erschweren. Der durchschnitt
liche Tageslohn fur die filatrici provette war aber inzwischen von 
1,20 L. in den J ahren 1912-] 914 auf 3,50 L. iro Jahre 1919 
und 9,10 L. im Jahre 1922 gestiegen 65). Diese Lohnsteigerung 
bedelltete nicht nur eine Anpassung an den gesunkenen Wert des 
italienischen Papiergeldes und an die verteuerte Lebenshaltung, 
sondern daruber hinalls eine wesentliche Erhahung der effektiven 
Entlohnung, wie sie aus den sozialen Bestrebungen der Nach
kriegszeit bezuglich der Besserstellung der Arbeiterklasse all
gemein sich vollzog und bei den Seidenspinn1erinnen auch be
sonders am Platze war. Berichte aus Japan besagen freilich, 
daB auch dort die Lahne der Spinnerinnen eine Steigerung er
fahren haben. Mit der ErhOhung der Lahne ging aber in Italien 
zugleich auch eine Verminderung der taglichen Arbeitszeit von 
10 auf 8 Stunden Hand in Hand. Ohne uber die Notwendigkeit 
und ZweckmaBigkeit dieser Kurzung der Arbeitszeit ein Urtcil 
fallen zu wollen, geben wir die Mitteilung Fer r a rio s wieder, 
daB mit der Verminderung der Arbeitszeit auch ein Ruckgang 
der Arbeitsleistung urn 10-200/0 eintrat 66). DaB mit dies em 

65) Atti etc. S. 110. Die Liihne der Zwirnerinnen unterschieden sich nur 
wenig von den obengenannten Lohnsatzen. 

66) Atti etc. S. 112. - Anlafilich der Lohnstreitigkeiten in der italie
nischen Metallindustrie im Jahre 1921, die auf eine Herabsetzung der hohen 
Kriegsliihne mit Riicksicht auf die damals herrschende Produktionskrisis ab
zielten, setzte die Regierung eine Dntersuchungskommission ein, urn die wirt
schaftliche Lage der einheimischen Industrie eingehend zu studieren. Die von 
uns schon wiederholt zitierte Denkschrift Ferrarios iiber die Lage des italie
nischen Seidenbaues und der italienischen Rohseidenindustrie bildet einen Teil 
der Akten dieser Dntersuchungskommission. 
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Vorgang eine neUJe Unkostensteigerung fur die italienische Pro
duktion verbunden war, die um so schwerwiegender w,ar, als die 
japanische Industrie weiterhin an der langen Arbedtszeit von 
10 Stunden und daruber hinaus festhielt, ist ohne weiteres ein
leuchtend 67). Gegenwartig kann die italienische Industrie diese 
erhOhten Unkosten noch tragen, da sie durch den niedrigEnl 
Wechselkurs Italiens effektiv geringer sind, obwohl sie auch 
;e:ffektiv sicher hOher stehen als in Japan und China; doch ist 
die italienische Industrie aus demselben Grunde heute noch vor 
der voUen Wirkung der Konkurrenz Ostasiens geschfitzt. 
Schwindet jedoch einmal dieser Schutz - und dieser Zeitpunkt 
durfte nicht mehr aUzu fern liegen -, so wird der ostasiatische 
Wettbewerb schwerer denn je zuvor auf der italienischen Roh
seidenindustrie lasten und ihren Ruckgang beschleunigen, soweit 
sie sich nicht durch hohe Qualitatsleistung ihre Existenzberech
tigung und ihre Rentabilitat noch zu wahren wissen wird. 

Noch eine andere Frage ist fur die Zukunft der Rohseiden
industrie Italiens von groBter Bedeutung: die Gewinnung eines 
starkeren Einflusses auf den Kokon- und Rohseidenmarkt durch 
eine umfassende wirtschaftliche Organisation. Mehr als in jeder 
anderen Industrie spielt das spekulative Moment der Wahl 
des gunstigen Zeitpunktes fur den Ankauf des notwendigen Roh
materials in der Rohseidenindustrie eine entscheidende Rolle. 
Weder vor noch nach dem Kriege war es moglich, einen wesent
lichen Produktionsgewinn ohne geschickte spekulative Aus
nutzung einer giinstigen Konjunktur auf dem Kokonmarkte zu 
erzielen, da die jeweiligen Aufwendungen fur die Kokons zuzug
lich der industriellen Unkosten durch den gleichzeitigen Markt
wert des fertigen ErzeU!gnisses nicht einmal gedeckt wurden 68). 

67) Ferrario betont iiberdies, dafi die gewonnene freie Zeit von den 
Arbeiterinnen nicht zur Ruhe und zur Fortbildung, sondern, da die Spinne
rinnen zumeist aus Landarbeiterfamilien stammen, oft zu schweren Feldarbeiten 
benutzt wurde, womit eine Beeintrachtigung des feinen Gefiihls in ihren Fingern 
und dadurch auch der Feinheit ihrer Arbeit in der Haspelei verbunden war. 
Unter all diesen Umstanden ist es begreiflich, dafi die italienische Industria 
in erhohtem Mafie ihr Interesse der Frage der automatischen Haspelei nach 
dem System Fioruzzi zuwendet, iiber deren Brauchbarkeit und vor aHem iiber 
deren Leistungen hinsichtlich der Qualitat des Erzeugnisses noch nichts Ab
schliefiendes gesagt werden kann. 

68) Vgl. die ausfiihrlichen Tabellen fUr die Preise der Kokons, der ein
fachen und gezwirnten Rohseide sowie die Unkostenberechnungen in der 

Tambor, Seidenbau. 19 
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Ein fehlerhafter Einkauf des Rohmaterials in frischen Kokons 
konnte fruher, als die Gewohnheit bestand, sich zur Zeit der Ko
konernte sofort fur das ganze J ahr einzudecken, fur einen Ver
lustabschlu.B des ganzen Geschaftsjahres entscheidend sein. Die 
hohen Preise der Kokons in den spateren Jahren, die von den 
Spinnern bedeutende Kapitalien fur die Rohstoffbeschaffung for
derten und sie einem um so gro.Beren Risiko aussetzen, fuhrten 
die Industriellen dazu, in der Kokonernte nur einen Teil ihres 
Jahresbedarfes zu deck en und den Rest zu spaterer Zeit in trocke
nen Kokons zu erwerben. Diese waren aber inzwischen in die 
Hande von Aufkaufern ubergegangen, die zum Teil Leute aus dem 
Seidengewerbe, teilweise aber auch Personen ohne jede Beziehung 
zur Seidenindustrie waren und mit den Kokons wie mit Borsen
papieren spekulierten und ihre Pr,eise in die Hohe trieben, um Dif
ferenzgeschiifte zu machen. Ahnlich lagen die Verhaltnisse auf 
dem Rohseidenmarkt. Da zudem in der Haspelei die Kosten der 
industriellen Einrichtung gegenuber denjenigen des Rohmaterials 
sehr gering waren und die Eigentumer der Haspeleien und Zwir
nereien haufig ihre Betrieba nicht selbst benutzten, sondern sogar 
fur kurzere Zeiten verpachteten, so geschah es nicht selten, da.B 
jene Spekulanten in der Hoffnung, aus dem verarbeiteten Roh
material mehr Gewinn herauszuschlagen als aus dem einfachen 
Wiederverkauf der Kokons, vorubergehend eine Haspelei mieteten 
und durch ihre improvisierte Produktion den Fachindustriellen er
hebliche Schwierigkeiten und Konkurrenz bereiteten, ohne zugleich 
die dauernden Lasten und die Verantwortung derselben zu tragen. 
Es ist selbstverstandlich, da.B bei so starkem EinfluB reiner Spe
kulation auf dem Kokon- und Rohseidenmarkt die Preisentwick
lung au.Berordentlichen Schwankungen nicht nur von Jahr zu 
Jahr, sondern sogar von Monat zu Monat ausgesetzt war, wie sie 
in den Tabellen der durchschnittlichen Jahrespreise uberhaupt 

Haspelei und Zwirnerei in den Jahren 1913 und 1921 nach den Aufstellungen 
Ferrarios in den Atti etc. S. 65 ff. Auch der Bericht fiir Handel und Industrie 
der Schweiz im Jahre 1913 (S.22) weist darauf hin, daB die Industrie aIs 
solche als mitbestimmender Faktor bei der Preisgestaltung auf dem Seiden
markte immer mehr an Gewicht verliere; soweit die Spinner und Zwirner 
einen Gewinn zu verzeichnen hatten, stehe es auBer Zweifel, daB diaser au~ 
rein spekulative Operationen zuriickzufiihren sei; der rein industrielle Gewinn 
sei in diesem Jahre iiberhaupt nicht vorhanden, und eine Reihe von erprobten 
Spinnern und Zwirnern babe in dieser schwiilen Atmosphiire von unkontrollier
baren Hausse- und Baissespekulationen mit empfindlichem Verlust abschliellen 
miissen. 
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nicht zum Ausdruck kamen. Mochte daher auch der durchschnitt
liehe Jahrespreis vielleicht nicht lLngfinstig gewesen sein, so war 
dam it an sich fiber eine erfolgreiche Tatigkeit der Industrie noch 
wenig gesagt; die Ausnfitzung eines vorfibergehenden Tiefstandes 
der Kokonpreise zum Ankauf des Rohmaterials und einer giin
stigen Preislage der Rohseiden zum Verkauf des fertigen Erzeug
nisses war Vorbedingung fiir den gewinnbringenden Erfolg der 
J ahresarbeit; ein Versehen in der einen oder anderen Hinsicht 
konnte unausbleiblich zum VerlustabschluB fiihren; das tatsach
liche Ergebnis in ein und demselben Jahre war oft zwischen zwei 
Unternehmen gleicher Leistungsfahigkeit vollkommen verschie
den und bei den hohen Kapitalien, die in Frage kamen, fiir das 
verlierende Unternehmen von schwerwieg<lndster Bedeutung. In 
derselben Kampagne stieg der Seidenpreis von einem tiefsten 
Stande von 200 L. pro kg auf fiber 500 L. pro kg, um dann wieder 
auf den Ausgangspunkt zurfickzusinken. Von groBem EinfluB auf 
die Hohe der Unkosten in der Haspelei war all!ch der Erltis, den 
das Unternehmen aus dem Verkauf der im Betriebe sich ergeben
den Seidenabfalle erzielte. Der Preis einer bestimmten Art der 
Abfalle (strusa) schwankte aber innerhalb derselben Kampagne 
zwischen 150 und 30 L. pro kg. "Es ist daher fast absurd, mit 
den gewohnlichen Mitteln, die bei anderen Industrien angewendet 
werden, die Unterlagen geben zu wollen, aus denen Gewinn und 
Verlust der Seidenindustrie in einer bestimmten Periode festzu
stellen waren." 69) Der Grund lag in dem auBerordentlichen Ein
fluB, den die Spekulation auf Erfolg und Mi13erfolg der seiden
industriellen Tatigkeit ausfibte, demgegeniiber der Einflu13 d<lr 
rein industriellen Leistung vollig zurficktrat 70). 

Gewi13 war die Spekulation yom Kokon- und Rohseiden
markte nicht vollig au:szuschalten, aber durch einen festen wirt
schaftlichen Zusammenschlu13 der beteiligten industriellen Unter
nehmungen konnten ihrem Einflu13 Schranken gesetzt und damit 
auch der industriellen Tatigkeit sicherere Grundlagen gegeben 
werden. An eine Beherrschung des Marktes durch die Industri<l 
war dabei nicht zu denken; die Rohseide war ein internationales 

69) Ferrario, auf den sich auch die iibrigen oben gemachten Angaben 
stiitzen, m seiner Denkschrift in den Atti etc. S. 6. 

70) Vgl. auch die friihere Darlegung der VerhiUtnisse in Italien im Jahre 
1914, in dem die Spinner die Kokons der neuen Ernte zu hohen Preis en auf dpr 
Grundlage der guten Qualitat des Vorjahres zu kaufen gezwungen waren und 
den Schaden der geringeren Ergiebigkeit an Rohseide aHein zu tragen hatten. 

19* 
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Erzeugnis, und mit dem Sink en der italienischen Produktion und 
der Verminderung ihres prozentualen Anteils an der Weltproduk
tion war alLch der Einflu.B der italienischen Industrie auf den. 
Weltseidenmarkt und seine Preisgestaltung gesunken. Heute wird 
der bestimmende EinflUlB in Yokohama und New York ausgeubt, 
und jede Preisanderung auf dem Weltmarkt wird sich auch un
vermeidlich auf den italienischen Rohseiden- und Kokonmarkten 
auswirken; Preisschwankungen ,auch in grofierem Ausmafie wer
den nie fehlen. Dennoch wurde durch eine festere wirtschaftliche 
Organisation die italienische Seideninduostrie unter den Ruck
schlagen auf dem Markte weniger zu leiden haben und vielen Aus
wuchsen der Spekulation erfolgreich entgegentreten konnen. Hier 
mangelt es aber den italienischen Industriellen ebenso wie den 
j.talienischen Seidenzuchtern an dem notwendigen Solidaritats
gefuhl. Wir haben fruher schon gesehen, wie solche Plane wirt
schaftlichen Zusammenschlusses aus den eigenen Reihen bekampft 
wurden, und auch die gfinstigen Erfolge des Ufficio Centrale di 
acquisto delle sete haben d1esen individualistischen Geist nicht 
zu uberwinden vermocht. Die Unternehmunge,n der Seiden
industrie in Ital1en waren aus Familiengrundungen erwachsen und 
bestehen noch heute grofitenteils als Kommanditgesellschaften 
oder OUene Handelsgesellschaften; die Aktiengesellschaften bil
den die Ausnahme 71). Man konnte vielleicht schon in dieser 
Tatsache das Bestreben der italienischen Seidenindustriellen er
kennen, ihre Freiheit und Selbstandigkeit moglichst unbeschrankt 
zu wahren. Jedenfalls haben auch die angestrengtesten Bemu
hungen weitblickender Manner und die schwersten wirtschaft
lichen Ruckschlage die Seidenindustriellen noch nicht dazu be
wegen konnen, zur Wahrung ihrer gemeinsamen geschaftlichen 
Interessen cine wirtschaftliche Organisation zu grunden oder die 
bestehenden Vereinigungen in der Seidenbranche mit der Wahr
nehmung dLeser Interessen zu betrauen, wie es in Japan schon 
seit Langer Zeit in der Silk Association of Japan geschehen ist. 
Die bestehenden italienischen Verbande vertreten nur die allge
meinen Interessen der Seidenindustrie vor der Offentlichkeit und 
beschaftigen sich erst seit einigen JahrEm alliCh mit der Rege
lung cler Arbeitsverhaltn'isse in der Industrie. ~deutende Ver-

71) Atti etc. S.83. VgI. auch unsere friiheren Ausfiihrungen iiber die 
Unternehmungsformen in der italienischen Seidenindustrie im Gegensatz zu 
anderen Industrien Italiens. 
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bande dieser Art sind die Assoeiazione Serica Italiana, Sitz Mai
land; Associazio!llJe fra i fabbrLcanti di Seterie, Sitz Como; Fede
razione ltaliana Produttori Semi Baehi, Sitz Mailand. 

c) Der industrielle Stand der itali,enischen Haspelei 
und Zwirnerei. 

Die starke Vermindemng des zur Verfugung ste:henden in
und auslandisehen Rohmaterials und die daraus sieh ergebende 
Einse.hrankung der Produktion, die sehweren Absatzstoekungen 
und gedruekten Preise in der Kriegszeit und die standige Un
sieherheit, die alllCh noeh naeh dem AbsehluB des Krieges an
dauerte, hatten einen weiteren Ruekgang der Zahl der industri,
ellen Betriebe bzw. der .aktiven Haspelbeeken und Zwirnspin
deln zur Folge. Die italienischen Spinner verloren vielfaeh ange
siehts der krisenhaften Zustande, die ihnen groBe Verluste braeh
ten und in ihrer .weiteren Entwieklung aueh fur die Zukunft 
niehts Gutes erhoffen lieBen, das Vertrauen auf eine Besserung 
ihrer Lage und zogen es vor, die Einriehtung ihrer teilweise 
schon veralteten Betriebe unter Ausnutzung der augenbliekliehen 
hohen Preise fur Kupfer und Eisen zu verkaufen und sieh nur 
dem Handel zu widmen, anstatt zur teehnisehen Verbesserung und 
Modernisierung ihrer Haspeleien neue Kapitalien aufzuwenden, 
der·en rentable Anlage in diesem Falle doeh reeht zweifelhaft zu 
sein semen. Vor dem Kriege wurde die Zahl der in Italien vor
ha:ndenen Haspelbeeken all:f 62000 gesehatzt, von denen 55000 
aktiv waren. Fur das Jahr 1923 gibt Mortara nur noeh 48000 
vorhandene Haspelbeeken an, von denen sieh 28000 in der Lom
bardei, 9000 in Venetien und 5000 in Piemont befanden; der 
Ruekgang in der Gesamtzahl der vorhandenen Haspelbecken be
trug demnaeh mehr als ,ein Funftel 72). 

72) Mortara a. a. O. 1925 S. 125. 1m Jahre 1914 verfiigte nach M 0 r tar a 
(a. a. O. 1922 S.96) die Lombardei noch fiber 37000, Venetien fiber 11 000 
und Piemont fiber 8000 Haspelbecken, so daB der Rfickgang in dies en drei 
Hauptgebieten der italienischen Haspelei sich auf 24,3 bzw. 18,2 bzw. 37,50/0 

belief. - Nach einer Aufstellung des Annuario dell' industria bacologica a 
serica (Ann. Stat. 1919-1921 S.249) befanden sich in ltalien am 1. Juli 1919 
851 Haspeleien mit 48749 Haspelbecken; davon arbeiteten 691 Haspeleien 
(= 81,20/0) mit 47533 Dampfhaspelbecken (= 97,50/0 der Gesamtzahl der 
Becken) ; ob es sich bei dieser Zahlung nur um die aktiven Betriebe und Becken 
handelte oder um den Gesamtbestand, ist leider nicht ersichtlich. Die Dampf
haspeleien verteilten sich auf die Lombardei (550/0), Venatian (16,5%), 
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Einen genaueren Vergleich ermoglicht ,eine Aufstellung, die 
Fer r a rio in se.iner Denkschrift fiber den Bestand und die Aktivi
tat von Haspeleien und ,Haspelbecken in den Hauptoozirken der 
italienisc.hen Haspelei im Oktober 1913 und 1920 gibt 78). 
N ac.h dieser Tabelle, die die Haspeleien der Lombardei, Vene
tiens, Piemonts und der Umgegend von Rom umfaBt, ist die 
Zahl der vorhandenen Betriebe und Haspelbecken um 28 0/0, 
der aktiv,en Betriebe und Haspelbecken sogar um 350/0 in dem 
genannten Zeitraum zurfickgegangen. 1m Jahre 1913 waren von 
781 Haspeleien 669 (=85,7 0/0), von 56894 Haspelbecken 50660 
(= 89 0/0) in Betdeb; im Jahre 1920 war die Zahl der Haspe
lei'6n auf 559 gesunken, ,von denen aber nur 433 (= 77,50/0) in 
Tatigkeit waren; von der ,verminderten Zahl der vorhandenen 
Haspelbecken, die nur noch 40897 betrug, waren nur 32805 
(= 80,20/0) aktiv. Diese wenigen Zahlen zeigen, daB nicht nur 
die Anzahl der Haspeleien und Becken betrachtlich gesunken war, 
sondern auch die verhaltnismaBige Aktivitat sich verringert 
hatte. Von dies em doppelten Ruckgange waren die Haspeleien 
Venetiens und Piemonts am starksten getroffen worden, wahrend 
die Betriebe der Lombardei sich besser behau,ptet hatten. Ver
gleicht man ferner die Zahl der vorhandenen Haspelbeck~n im 
Jahre 1919 mit der Zahl, die Mortara ffir das Jahr 1923, in 
dem die erste Rekordernte an Kokons in der Nachkriegszeit zu 
verzeichnen war, angibt, so hatte sich auch unter dem Eindruck 
der steigenden Kokonproduktion des InLandes offenbar keine neue 
Ausdehnung der Seidenspinnerei in ltalien vollzogen; sicher war 
aoor die Aktivitat der vorhandenen Betriebe und Haspelbecken 
gesteigert worden. 

Das erneute Sin ken der italienischen Kokonproduktion laBt 
jedoch ein Stocken dieser Aufwartsbewegung und einen neuen 
Rfickgang erwarten, wenn es nicht gelingen solIte, durch die Zu
fuhr auslandischer Kokons den Bedarf an Rohmaterial zu decken. 
Doch auch in diesem FaIle hangt die Entscheidung fiber die Zu
kunft der ital1enischen Haspelei von dem Augenblick der Rfick-

Piemont (10,3 0/0) und Mittelitalien (Toscana und Marken 130/0); die Becken
zahl eines Betriebes schwankte gewohnlich zwischen 25 und 100 Becken; an 
grofieren Betrieben mit lOO-15O Becken bestanden 82, mit tiber 150 Becken 
nur 26. Die Haspeleien mit offener Feuerung fanden sich vor aHem noch in 
Mittelitalien (Toscana und Marken). Aullerdem bestanden noch 15 Haspeleien 
mit 808 Haspelbecken zur Verarbeitung von Doppelk:okons. 

78) Atti etc. S. 85. 
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kehr normaler Wirtschaftsverhaltnisse und dem Auftreten der 
ostasiatischen Konkurrenz auf den europaischen Absatzmarkten 
Italiens abo Nach unseren friiheren Darlegungen diirfte di.es.:;r 
Zeitpunkt einen weiteren Riickgang der italienischen Haspclei 
bringen, da sie durch die Steigerung der Lohne und die gleich
zeitige Verkiirzung der Arbeitszeit in ihrer Konkurrenzfahigkeit 
ernstlich geschwacht ist und, soweit sie nicht Erzeugnisse einer 
QUJalitat liefert, die auBerhalb jeder Konkurremz steht, gezwungen 
sein wird, auch auf dem eigenen Inlandsmarkte ihre Erzeugnisse 
zu Preis en zu verkaufen, die ihr keine geniigende Rentabilitat 
mehr bieten Uiud sie in erhohtem MaBe dem Gliicksspiel der Spe
kulation in die Arme werfen, das wir oben geschildert haben. 
Dieser Zustand ist aber auf langere Dauer untragbar und muB 
zum Untergang fiihren. Nicht mit Unrecht diirfte daher auch 
Fer r a rio ein Schwinden der Seidenspinnerei in ItaUen be
fiirchten 74); ob aber diese Entwicklung durch protektionistische 
MaBnahmen, wie Fer r a rio sie fordert, verhindert oder au:ch nur 
wirksam gehemmt werden kann, diirfte doch recht fraglich sein. 
Das Beispiel Frankreichs spricht dagegen. Auch hier diirfte die 
Entwicklung wie in der Frage der Rentabilitat und Existenz des 
ita.lienischen Seidenbaues zu beurteilen sein: die steigende Welt
produktion an Rohseide hat ein Angebot gezeitigt, das in seinem 
Preisniveau nur noch denjenigen Landern in de.r Seidenspinnerei 
eine rentable IndUJstrie belaBt, deren Bevolkerung auf einer ge
wissen niedrigeren Stufe der Lebenshaltung steht; ist ihre Bevol
kerung jedoch iiber diese Stufe emporgestiegen, so wird die Seiden
spinnerei nur als hochwertige Qualitatsindustrie noch weiteren 
Bestand in beschranktem U mfange haben konnen. Der Grund 
liegt in dem Uberwiegen del' Handarbeit in dies,em Industrie
zweige, die durch maschinelle Arbeit in gleicher Qualitat vor
laufig nicht und vielleicht auch nie ersetzt werden kann. Dies,er 
Entwicklung ware nur zu begegnen durch eine umfassende Orga
nisation der gesamten Weltproduktion, um sie in Anpassung an 
den Weltkonsllim zu regeln und gegebenenfalls zu beschranken; dLe 
Frage, ob eine solche monopolistische Organisation moglich ist, 
UIllterliegt nicht unserer Untersuchung. 1m freien Spiel derKrafte 
wird aber, soweit die bisherige Entwicklung uns den Weg in die 
Zukunft weist, auch fiir Italien die Zeit kommen und vielleicht 
schon bald, in der die Seidenhaspelei aufgehort hat, eine der 00-

74) Atti etc. S.87. 
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demendsten und umfangreichsten Industriezweige des Landes zu 
sein. 

Die zweite Stufe der seidenindustriellen Halbfabrikation, die 
Zwirnerei, hatte ebenfalls in dem behandelten Zeitabschnitt 
schwere Verluste zu verzeichnen. Die Zahl der in Italien vor
handenen Filierspindeln war in der Zeit von 1914 bis 1923 von 
1,2 Mill. auf 923000 (=77 0/0), die Zahl der vorhandenenZwirn
spindeln von 700000 alllf 543000 (= 77 ,60/0) zuruckgegangen 76); 
die Eilnschranklillg der Zahl der Spindeln entsprach demnach der 
Vermilnderum.g der Haspelbecken. In den letzten J ahren sind da
gegen einige neUJe Fabriken mit moderner Einrichtung und hohar 
Leistmgsfahigkeit entstanden, so da.B die Tatigkeit der itaLie
nischen Zwirnerei in Wirklichkeit nicht eine so starke Einschran· 
kum.g ,erfahren hat, wie sie aus den genannten Zahlen hervorzu
gehen scheint. Auch in der Zwirnerei zeigte sich v1elfach del' 
gleiche Vorgang wie :in der Haspelei, da.B die Zwirner Il:nter dem 
Druck ihrer schwierigen Lage im Kriege und aus mangelnder 
Zuv'ersicht fur die Zukunft die Einrichtung ihrer schon ver
alteten Betriebe verauJ3erten und sich von der Produktion zuruck
zogen. Nicht nur das einheimische Material mangeIte, sondern 
auch die Zufuhren ausla;ndischer einfacher Rohseide, di,e zumeist 
aus Osta.sien kamen und etwa die Halfte des g'esamten, von den 
italienischen Zwi;rnereien bisher verarbeiteten Materials aus
machten, wurden durch die Gefahrdung der Transporte oder durch 
die starke Verteuerung der Seli.de infolge der hohen Risikopramian 
wahrend des Krieges U!1lmogliich gemacht. Wir haben aber bereits 
gesehen, daB ,aUlch nach AbschluB des Krieges bis in die letzten 

75) Mortara a. a. O. 1922 S. 96, 1925 S. 125. Zieht man noch die Haupt
gebiete der italienisehen Zwirnerei gesondert in Betracht, so zeigt sich beziig
lieh der Filierspindeln eine Verminderung ihrer Zahl von 900 000 auf 748 000 
(=83,1 0/0) in der Lombardei und von 250000 auf 167000 (=66,8%) in 
Piemont, beziiglieh der Zwirnspindeln eine Verminderung von 550000 auf 
434000 (=78,90/0) in der Lombardei und eine kleine Steigerung von 100000 
auf 103000 in Piemont. - Naeh der Aufstellung des Annuario dell' industria 
baeologica e seriea (Ann. Stat. 1919-1921 S.249) bestanden am 1.Iuli 1919 
in Italien 366 Zwirnereibetriebe, fast ausschliemich in der Lombardei und in 
Piemont gelegen, mit 1 082606 Filierspindeln und 627 993 Zwirnspindeln. Dem
Meh ware aueh noch fUr die Zeit von 1919 bis 1923 ein Riiekgang der Zahl 
der vorhandenen Spindeln festzustellen. "Gber die Aktivitat der Spindeln ist 
in den Statistiken niehts vermerkt. 
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Jahre der Import Italiens an einfa.cher Rohseide sich in au6erst 
engen Grenzen hielt und mit der Einfuhr der Vorkriegszeit gar 
nicht zu vergleichen war. Teilweise war die Tatsache in dem 
hohen Preise der ostasiatischen Seiden begrundet, der einen Ab
satz in den wirtschaftlich geschwachten europaischen Landern 
nicht gesta,ttete. Die Haruptursache bg aber in dem Bestreben 
vieler Lander, ihrer Seidenweberei aruch eine groBere Seidenzwir
nerei anzugliedern und die einfache Rohseide direkt aus den ost
asiatischen Produktionslandern unter Ausschaltung ihrer weiteren 
Verarbeitung in Italien zu beziehen. 

Schon in der Zeit vor dem Kriege war festzusteUen, daB der 
italienische Export an einfacher Rohseide einen gew:1ltigen Auf
schwung nahm, wahl'end die Ausfuhr von gezwirnter Rohseide, 
die im Jahre 1901 dem vorgenannten Export noch fast gleich
stand, stationar blieb oder sogar Verminderungen erfuhr. H:1upt
konsumenten an einfacher Rohseide, wie die Vereinigten Staaten 
von Amerika und RuBland, hi~lten die italienis,che gezwirnte Seide 
durch hohe Einfuhrzolle fern, um die Zwirnerei des eigenen Lan
des zu schutz en oder starker zu entwickeln. So war es Amerika 
gelungen, eine eigene Seidenzwirnerei zu erhalten, die den Bedarf 
der amerikarrischen Weberei vollkommen zu decken vermochte 
und, da der Konsum Amerikas sich fast ausschlie61ich den ost
asiatischen Seiden zugewendet hatte und die japanischen und chi
nesischen Spinnereien unter der Anleitung der amerikanischen In
teressenten sich in ihrem Verfahren v'ervollkommnet und den 
amerikanischen Forderungen angepaBt hatten, das erforderliche 
Rohmaterial auf direktem Wege aus Japan und China bezog. 
Italien hatte mit dieser Entwicklung, die sich wahrend des Krieges 
vollzog, nicht nur seinen Absatzmarkt fur die einheimische Seide, 
sondern allich einen groBen Teil del' bisherigen Beschaftigung fur 
seine Seidenzwirnereien ,eingebtiBt. In Europa schutzte auBer 
Ru.Bland auch Frankreich seine eigene Zwirnerei durch hohe Ein
fuhrzolle, so daB also auch in diesen Landern die asiatische Seide, 
soweit sie verwendet wurde, und die italienische Seide als ein
fache Rohseide eingeflihrt wurden; die franzosische Zwirnerei 
hatte sich mit ihrer uberschussigen Produktion sogar zur Kon
kurrentin der italienischen Zwirnerei auf den g'emeinsamen Aus
landsmarkten entwickelt. 

Unter dies en Umstanden war also die italienische Seiden
zwirnerei im Gegensatz zur Haspelei nicht nur fur die Zeit der 
wirtsc.haftlichen Depression in Europa gehindert. Andrerseits 
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brachte der Zeitpunkt, in dem Italien zur Goldwahrung und damit 
zu normalen wirtschaftlichen Verhaltnissen zuruckkehren wurde 
und die italienische Haspelei einen schweren Existenzkampf gegen 
d~e ostasiatische Konkurrenz wurde bestehen mussen, fur die ita
l~enische Zwirnerei keine nellie Erschwerung ihrer Lage; soweit 
das Ausland noch gezwirnte Seide einfuhrte, konnte die italie
nische Zwirnerei auch asiatische Seide wieder verarbeiten und ex
portieren; auf dem Inlandsmarkte aber hatte die Zwirnerei von 
der ubermachtigen Konkurrenz der asiatischen Seide, die als ein
fache Rohseide importiert wurde, nichts zu furchten. Nicht Ost
asien mit seiner billigeren Ro'hseide bildete hier die Gefahr der 
Zukunft, sondern die zollpolitisch geschutzte Zwirnerei der Ver
brauchslander; nicht in der teueren Handarbeit beruhte die Unter
legen'heit der italienischen Zwirnerei - ihre Lohne waren trotz 
der Steigerung in der Nachkriegszeit noch geringer als in den 
konkurrierenden europaisc'hen und amerikanischen Industrien-, 
sondern die Schutzzollmauern der Verbrauchslander und vielleicht 
auch eine technische und organisatorische Uberlegenheit ihrer 
Zwirnereien waren Hemmnisse des italienischen Exportes. Soweit 
hahere Produktionsunkosten und damit hOhere Preise des italie
nischen Produktes vorliegen wurden, ware ihre Ursache nicht in 
verhaltnismafiig zu hohen Lohnunkosten zu suchen, die unter Her
abdruckung der Lebenshaltung der beschafti,gten Arbeitskrafte 
vermindert werden mufiten; in der Zwirnerei spielt die Handarbeit 
nicht mehr die mafigebende Rolle wie in der Haspelei; ihr Be
trieb ist he ute in ganz anderem Mafie von der Maschine und ihrer 
technischen Vervollkommnung und produktiven Leistungsfahig
keit bestimmt. In der grofieren und besseren und damit billigeren 
Produktionsleistung ihrer Maschinen lage die eventuelle Uber
legenheit einer konkurrierenden auslandischen Zwirnerei begrun
det, nicht in der billigeren Handarbeit. Somit fordert auch die 
Zwirnerei keinen niedrigen Lebensstandard fur das Land, in dem 
sie bestehen und sich rentieren soIl. Sie ist eine Industrie, die 
sich auch in Landern mit hoher Lebenshaltung, wie in Amerika 
und Frankreich, erfolgreich zu behaupten weifi; ihr Fortschritt 
ist nicht durch die Notwendigkeit unersetzlicher umfangreicher 
Handarbeit gehemmt, wie es bei der Haspelei der Fall zu sein 
scheint; ein Hemmnis fur sie sind nur technische Unterlegenheit 
oder zollpolitische Hindernisse. 

Demnach sind auch die Aussichten der italienischen Zwir
nerei trotz ihres ,gleichzeitigen und gleichma.Bigen industriellen 
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Riickganges anders ZUi beurteilen als diejenigen der italicnischen 
Haspelei. Eine teehnische Unterlegenheit der Seidenzwirnerei ist 
durch Verbesserungen auszugleichen; der Vorteil verhaltnismaBig 
billigerer Handarbeit verbleibt ihr. Zollpolitisehe Hindernisse 
konnen durch Handeisvertrage beseitigt odeI' wenigstens gemildert 
werden. Der innere Markt wird ihr aber, sofern sie selbst teeh
nisch auf der Hohe steht, dul'ch keine Konkurrenz entl'issen wer
den kiinnen, und ihre Produktiou wird mit der weiteren Entwick
lung der italienischen Seidenweberei und dem wachsenden Konsum 
des wirtsehaftlich aufsteigenden italienisehen Volkes wieder zu
nehmen. Wahrend die Entwickiung der italienischen HaspeIei, 
sofern sie nicht noeh zur meehanisehen Industrie in griiBerem 
Ma.Be ais bisher wird, abwarts geht und gehen mu.B und nur 
voriibergehend durch die gegenwartigen anormalen Wirtschafts
verhaltnisse auf einer Hohe gehalten wird, die ihr normalerweise 
nic.ht mehr zukommt, hat die italienisehe Zwirnerei sehwere 
Hindernisse zu iiberwiuden, ohne da.B abel' dureh sie ihre 
weitere Entwieklung fiir immer unterbunden oder gar ihre Exi
stenz bedroht wiirde. So lange auf der Welt noeh Rohseide pro
duziert wird und wenigstens in dem Mafie, in dem Italien Seide 
konsumiert, wird aueh die italienische Zwirnerei weiterhin be
stehen konnen. Diese soeben genannten Voraussetzungen weisen 
aber schon auf eine neue Frage hin, die seit zwei J ahrzehnten die 
gesamte Seidenproduktion und -verarbeitung beriihrt und des
wegen auch fiir die italienisehe Seidenindustrie von Wichtigkeit 
ist: die Einwirkung der Kunstseide auf Pl'oduktion und Konsum 
der Naturseide. 

d) Nat u r s e ide un d K u n s t ,s e ide. 

Die Vel'suehe del' Pl'oduktion ein,es neuen Textilstoffes aus 
vegetabilischen Grundstoffen in enger Anlehnung an den tech
nischen Vol'gang del' El'zeugung del' Seidenfaser durch die Seiden
l'aupe gehen zwar schon in das vol'ige Jahl'hundert zuriick, haben 
aber erst eine grofiere wil'tsehaftliche Bedeutung erlangt, als e~ 
gelungen war, das gewonnene Produkt von seinen griiBten 
Schwachen der leichten Entziindbarkeit und geringen Wider
standsfahigkeit gegen Feuchtigkeit zu befl'eien und es zu einem 
wirklich bl'auehbaren Textilstoff zu maehen 76). Kunstseide wurde 

76) Fur aIle chemischen und technischen Einzelheiten der Kunstseiden
produktion mull hier auf die diesbezugliche umfangreiche Literatur verwiesan 
werden. 
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zuerst in der Besatz- und Posamentenindustrie, ferner fur Spitzen 
und Stickereien mit Erfol,g verwendet. Weitere Verbesserungen 
verschafften ihr Eingang in die Krawattenstoff- und Band
industrie; die Wirkwarenindustrie benutzte sie in r-einer oder mit 
Baumwolle, Wolle und Naturseide gemischter Form; auch in del 
Weberei diente sie baLd als Schufi mit naturseidener Kette. 
SchLieJ3lich wurde sie auch in der Weberei in reiner Form als 
Kette und SchuJ3 fur leichtere K1eiderstoff.e, Futterstoffe und be
sonders fur Dekorationsstoffe verwendet. Ebenso dient sie ,wch 
zur HersteLlung von Samt- und Pluschstoffen. Wenn die Kunst
seide auch in der Eigenart des GLanzes, in der Feinheit und Ela
stizitat des Fadens, in der Dauerhaftigkeit und Warmewirkung 
keineswegs der N aturseide ebenburtig ist, so bietet sie doch die 
MogJ,ichkeit, durch ihren hohen Glanz wirksame Effekte zu er
zielen, und hat durch weitere Fortschritte in der Produktions
technik allmahlich an Feinheit, Weichheit und Festigkeit wie an 
auJ3erem Ansehen so sehr gewonnen, daJ3 sie in ihren besten Qua
litaten oft nur noch schwer von der Naturseide zu unterscheiden 
ist. Vor aLlem besitzt sie aber den Vorzug der Billigkeit und einer 
fast unbeschrankten Produktionsmo.glichkeit. Wah rend der Preis· 
von 1 kg Organsin im Jahre 1925 sich a,uf etw;a 70-75 Mk. 
stellte, kostete 1 kg Kunstseide vom Titer 120 den. in Kett
drehung etwa 20 Mk. 77). So war es zu erwarten, daJ3 sich auch 
die Mode diesem neuen Textilstoff schnell zuwenden wurde, und 
kunstseidene Krawatten, Bander, Handschuhe, Strumpfe, Wasche 
und selbst Kleider sind heute zur Alltaglichkeit geworden. Die 
Weltproduktion an Kunstseide erreichte schon vor dem Kriege 
im Jahre 1913 eine Hohe von ]3,2 Mill. kg, ubertraf im Jahre 
1922 mit 36,2 Mill. kg zum ersten Male die Weltproduktion an 
N aturseide (abzuglich des Selbstverbrauchs der ostasiatischen 
Lander) und betrug im Jahre 1925 mit 89,4 Mill. kg mehr als das 
doppelte der Naturseidenproduktion 78). Die Erzeugung von 
Kunstseide ist heute zum Gemeingut fast alier Lander geworden. 

In Italien hatte sich diese Produktion erst wahl'end des Welt
krieges zu groJ3erer Bedeutung entwickelt, urn dann aber urn so 
schneller anzusteigen; im J abre 1922 erzeugte Italien erst 2,9 Mill. 
kg Kunstseide, im Jahre 1925 stand es mit 12,7 MiU. kg bereits 

77) "Spinner und Weber" 1925 Nr.73 S.5ff. 
78) Stat. Iahrb. f. d. D. R. 1926 S. 40 * (nach einer ZusammensteIlnng 

im Manchester Guardian Commercial "Artificial Silk", special number, April 
1926). 
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an dritter Stelle unter den Produktionslandern der Welt. Das 
bedeutendste italienische Unternehmen ist die Snia Viscosa 
(Sodeta Nazionale Industria Applicazio~e Viscosa), die sich 
in mehrfacller Wallidlung von einer Reederei zur Handels
gesellschaft und seit ,1917 zu einem der gr5.13ten Kunst
seidenproduzenten entwickelt hat; ihr Sitz ist in Turin, ihre Fa
briken stehen in Turin, Pavia, Cesano-Maderno und in Vena ria 
R-eale, doch ist sie in standiger Ausdehnung begriffen. !hr 
Akt~enkapital betragt 1 Milliarde L., ihre Produktion im Jahre 
1925 8 Mill. kg, ihre Belegschaft etwa 25000 Arbeiter 79). Sie 
produziert nach dem Viskoseverfahren. Andere Produktions
gesellschaften sind Soie de Chatillon tn Mailand, Seta artificiale 
Va redo in Mailand, Societa Generale Italiana della Visco-sa in 
Rom. 

Mit der Steigerung der Produktion wuchs auch die Ausfuhr 
Italiens an Kunstseide, so daB sich der ehemalige Importuber
schuB nach dem Kriege in einen gewaltigen Exportuberschu.13 ver
wandelte. 1m Jahre 1913 betrug die Einfubr an Kunstseide 0,36 
Mill. kg, die Ausfuhr nur 0,15 Mill. kg 80); unter den Einwir
kungen des Krieges nahm der AuBenhandel sehr stark abo Nach 
dem Kriege stand aber einem Export von 1,5 Mill. kg Kunstseide 
im Jahre 1922 nur ein Import von 0,4 Mill. kg gegenuber; im 
Jahre 1925 war der Export auf 7,3 Mill. kg, der Import nur 
auf 0,6 Mill. kg gestiegen 81). Soweit Kunstseide uberhaupt noch 
in Italien eingefuhrt wird, handelt es sich um das Erzeugnis 
anderer technischer Verfahren oder besonders feiner Qualitaten. 
Die italienische Ausfuhr von Kunstseide richtete sich im Jahre 
1925 zu 27,8 0/0 nach Gro.l3britannien, zu 20,4 0/0 nach den Ver
einigten Staaten von Amerika, zu ] 00/0 nach Deutschland; Italien 
zieht bei seiner Ausfuhr in hochvalutarische Lander groBen 
N utzen aus seiner geschwachten Valuta. Fur den Export nach 
dem fernen Osten, der schon jetzt bedeutende Mengen umfaBt, ist 
dj,e Societa Italo-Orientale Seta Artificiale in Rom gegrundet 
worden, die als Verkaufsorganisation der Societa Generale 
Italiana della Viscosa in Rom gilts2). 

Fur unsere Untersuchung ist vor allem die Frage von Bedeu
tung, in welchem MaBe die Produktion und der Konsum an Kunst-

79) "Spinner und Weber" 1926 Nr.25 S.18. 
80) Mov. Comm. 1915 I S.165 bzw. S.376. 
81) Ann. Stat. 1922-1925 S.21O bzw. S.218. 
82) "Spinner und Weber" 1925 Nr.3 S.20. 
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seide auf die Erzeugung und den Verbrauch der Naturs·eide einsn 
EinfluB auszuuben geeignet ist. Dieser EinfluB ist zahlenmaBig 
kaum festzustellen. Die Ta.tsache, daB die steigende Weltproduk
tion von N aturseide bisher vom Konsum, abgesehen von einigen 
Konjunkturschwankungen, restlos aufgenommen worden ist, weist 
darauf hin, daB von einer Verdrangung der Naturseide durch die 
Kunstseide im allgemeinen keine Rede sein kann. Wohl aber 
durfte die Kunstseide einen pre.isdruckenden EinfluB auf die 
Naturseide ausuben, da die Kunstseide in ihren besten Qualitaten 
der N aturseide schon recht nahe kommt und damit zur wahren 
Konkurrentin wird 83). Es ist auch eine bekannte Tatsache, daB 
in einzelnen Industriezweigen die Kunstseide tatsachlich ihre 
Gegnerin zum groBen Te.il verdrangt h~t; so in der Posamenten-, 
Krawattenstoff-, Band- und Wirkwarenindustrie. E,benso ersetzt 
sie die Naturseide schon in weitem MaBe als SchuB, so daB die 
Tramezwirnerei darunter schwer zu leiden hat. In Italien wurde 
Trame meist aus ostasiatischen Seiden hergestellt; die Folge der 
au.6erst schwierigen Lage, in die sich die italienische Trame
zwirnerei durch den Ruckg;tng des Imports aus Ostasien und die 
erfolgreiche Konkurrenz der Kunstseide vers,etzt sah, war, da..6 
sich viele bisherige Seidenzwirner der V erarbei tung von K unst
seide zuwandten und dadurch gewissermaBen in das Lager des 
Gegners ubergingen 84). In den gemischten Seidenwaren tritt die 
Kunstseide aber auch zugleich als Gegnerin der Baumwolle und 
W oUe auf. Fur die Herstell ung kunstseidener Kleiderstoffe in 
Kette und Schu.6 als Ersatz echter Seidenstoffe durfte die Kunst
seide gegenwartig wohl nur in beschranktem MaBe in Betracht 
kommen; ein vollgultiger Ersatz fur die Naturseide ist die Kunst
seide auch in ihren besten Qualitaten nicht; was freilich die zu
kunftige Entwicklung der Produktionstechnik der Kunstseide 
noch bringen und ob die Uberbruckung des tiefgreifendsten Unter
schiedes zwischen der Kunstseide als vegetabilischem und der 
Naturseide als animalischem Produkt moglich sein wird, kann 
niemand sagen. 

Neben den Nachteilen, die die Kunstseide dem Verbrauch der 
Naturseide gebracht hat, durfen aber auch die we.itgehenden Vor
teile nicht ubersehen werden. Durch die Verwendung von Kunst
seide sind die gemischten Seidenstof£e in ihrem Preise gegenuber 

83) Bericht iiber Handel und Industrie der Schweiz im 1ahre 1922 S.38. 
84) Bericht iiber Handel und Industrie der Schweiz 1922 S. 37, 1923 

S. 45; Atti etc. S. 92. 
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den reinen oder mit Baumwolle und Wolle gemisehten Seiden
stoffen au13erordentlieh gesunken und damit einer Verbraucher
sehieht zuganglieh geworden, in der man den Konsum von Seide 
fruher gar nieht oder nur in sehr besehranktem Umfange kannte. 
Auf dies em Wege hat aber der Verbraueh von Naturseide cine 
bedeutende Ausdehnung erfahren, so da13 man wohl zweifeln kann, 
ob der Verbraueh von Naturseide im ganzen genommen dureh die 
Kunstseide nieht eher gewaehsen als gesunken ist. Aueh dort, 
wo die Kunstseide ganz an die Stelle der Naturseide getreten ist, 
hat der Verbraueh dieser Erzeugnisse erst dureh den billigen 
Preis der Kunstseide den gegenwartigen gewaltigen Umfang an
genommen, den er bei einer Herstellung aus Naturseide niemals 
hatte erreiehen konnen; der Verlust des Konsumentenkreises ist 
in diesem Fane also fur die N aturseide nicht so gro13, als er au13er
lich erseheint. Ein wei teres Sinken der N aturseiden- oder Kunst
seidenpreise kann nur dazu dienen, den Verbrauch der N aturseide 
in neue, standig umfangreichere Bevolkerungssehiehten einzu
fuhren. Eine gro.Be Gefahr fur die italienisehe Seidenzueht und 
Rohseidenindustrie liegt allerdings, wie wir gesehen haben, gerade 
in dem Preisdruek, den die Kunstseide auf die Naturseide ausubt. 
Sollte es aber techniseh gelingen, die Kunstseide bis zu einem 
vollwertigen Ersatz der Naturseide zu vervollkommnen, dann 
werden der Seidenbau und die Seidenindustrie in ihrer Existenz
fahigkeit bis zur Vernichtung getroffen werden, aber nieht nur in 
Italien, sondern auf der ganzen Welt. 

e) Der Au.6cnhandel mit gefarbten Seiden 
Die Florettindustrie. 

Fur die Entwicklung der Farberei und Druekerei in del' 
italienisehen Seidenindustrie liegen neuel'e Zahlen seit der Be
tl'iebszahlung vom Jahre 1911 nieht vor. Der Au.Benhandel in 
gefarbter Seide, der im Jahre 1913 einen Ausfuhrubersehu.B von 
106 165 kg zu verzeiehnen hatte, wurde unter der Einwirkung 
des Krieges wieder stark passiv; die Ausfuhr sank unter be
deutenden Sehwankungen bis auf 31 731 kg im Jahre 1918, wah
rend die Einfuhr allmahlieh auf 78626 kg anwuehs 85). Diese'S 
Mi.Bverhaltnis blieb aueh noeh in den folgenden Jahren bestehcn. 
Erst im Jahre 1923 ubertraf der Export wieder den Import, doch 

85) Mov. Comm. 1918 S. 150 bzw. S.315. 
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nahm der gesamte Atillenhandel in gefarbten Seiden abo 1m Jahre 
1925 wurden 20429 kg nacll Italien eingefuhrt, zu 89,4 0/0 aus 
Frankreich; die Ausfu!hr betrug nur 17287 kg, die zu 67,7 0/0 

nacll Brasilien gingen 86). Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
der Kriegs- und N acllkriegszeiten, verbunden mit hochschutz
zollnerischen Ma.Bnahmen vieler Lander, scheinen diesen an sich 
scllon schwachen Zweig der italienischen Seidenindustroe beson
ders hart getroffen zu haben. 

Die italienisclle Florettindustrie hatte vor dem Kriege eine 
zunehmende Ausdehnung erfahren, die auch wahrend des Krieges 
weiterhin angehalten zu haben scheint. In der Nachkriegszeit 
wurden ungefahr 550 Betriebe dieses Industriezweiges gezahlt87). 
Der Import von Seidenabfallen stieg wahrend des Krieges von 
0,5 Mill. kg im Jahre 1913 bis auf 1,2 Mill. kg im Jahre 1918 und 
wandte sich auch bemerkenswerterweise in hoherem MaBe den 
besseren Abfallsorten zu; 'der Export sank dagegen nach dem Aus
bruch des Krieges sofort von 2,8 auf 1,7 Mill. kg in den J ahren 
1913 bzw. 1914. Wohl infolge der drohenden Ausfuhrverbote stieg 
der Export im Jahre 1916 plOtzlich auf 5,6 Mill. kg, urn im folgen
den Jahre auf 0,7 Mill. kg zu sinken und erst in der Nachkriegs
zeit seine fruhere Rohe wieder zu erreichen. Das Jahr 1925 wies 
den Import mit 4,4 Mill. kg und den Export mit 4,3 Mill. kg fast 
in gleicher Rohe auf; die eingefuhrten Abfalle lieferten vor a.Hem 
Ohina und Japan, die Ausfuhr ging vorwiegend nach Frankreich 
und der Schweiz 88). Wenn auch der Rohstoff demnach in gro.Berem 
Umfange in Italien verblieb, so machte sich der Ruckgang der 
Kokonernte auch hier bemerkbar; andrerseits wirkten auch die 
Kriegszustande auf eine Verminderung der Ausfuhr an gekammter 
und gesponnener Florettseide hin; sie sank fur gesponnene Ab
fallseide von 1,2 Mill. kg im Jahre 1913 auf 0,611Iill. kg im Jahre 
1920; die Ausfuhr gekiimmter Rohseide war vor dem Kriege ver
schwindend klein und hob sich erst nach dem Kriege auf 0,2 Mill. 
kg 89). Auch soweit die Florettseide verarbeitet und als Gewebe 

86) Ann. Stat. 1922-1925 S.210 bzw. S.217. 
87) Handw. d. Staatsw. 4.Aufl. Bd. VIII S.174. Die genaue Zahl der 

Betriebe im 1ahre 1911 ist aus der Statistik der Betriebszahlung in diesem 
1ahre nicht ersichtlich. 

88) Mov. Comm. 1914 I S. 170 f. bzw. S.401, 1918 S. 150 bzw. S. 315; 
Ann. Stat. 1922-1925 S.210 bzw. S.217. ' 

89) Mov. Comm. 1914 I S.401, 1920 I S. 399 f. 
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ausgefuhrt wurde, war der EinfluJ3 des Krieges zu fuhlen. Die 
Statistik zeigt ein sehr unregelmaJ3iges Bild. D1e Ausfuhr ge
wohnlicher glatter Schappegewebe stand im Jahre 1913 auf 
14882 kg, sank in den folgenden zwei Jahren auf 9332 und 
1705 kg, schnellte dann offenbar infolge der drohenden Ausfuhr
verbote im Jahre 1916 auf 44506 kg empor, urn im nachsten 
Jahre wieder auf 15369 kg zu sinken und im Jahre 1918 sogar 
ganz zu verschwinden; ebenso erging es der an sich schon ganz 
unbedeutenden Ausfuhr an gemusterten Schappegeweben. AuBer 
der allgemeinen Kontingentierung der Ausfuhr von Seidenstoffen 
aus Italien wirkte zu diesen Erscheinungen wohl auch das ge
richtliche Verfahren mit, das in den ersten Monaten des J ahres 
1918 gegen die "Societa per la filatura dei cascami di seta" er
Mfnet wurde und zur Verhaftung angesehenster Manner der 
Seidenbranche und zur Aufstellung schwarzer Listen mit italie
nischen und schweizerischen Firmen fuhrte. Die italienische 
Grenze war wochenlang fur den Seidenverkehr uberhaupt ge
schlossen. Erst nach Beendigung des Krieges konnte sich die 
Ausfuhr von Schappegeweben wieder auf 11257 kg im Jahre 1920 
heben 90). Die Einfuhr ist dagegen seit der Vorkriegszeit auf ein 
MindestmaJ3 herabgesunken. Aus diesen Tatsachen ist zu ent
nehmen, daJ3 die italienische Florettindustrie fur den Aufienhandel 
auch heute noch eine sehr geringe Bedeutung besitzt; ihre Auf
gabe besteht vor aHem darin, die Seidenabfal1e der einheimischen 
Seidenzucht und Halbfabrikation im Lande zuruckzuhalten und 
zu verarbeiten, urn dem fruher ublichen Vorgang, daB die Abfalle 
ausgefuhrt wurden und als Gewebe nach Italien wieder zuruck
kehrten, vorzubeugen, den vorhandenen einheimischen Konsum 
durch eigene Arbeit zu befriedigen und dadurch den voUen Roh
stoff- und Arbeitsgewinn der Volkswirtschaft Italiens zu erhalten. 
Dieses Ziel scheint die Florettindustrie in ItaHen schon groBten
teils erreicht zu hahen. 

4. Die italienische Seidenweberei in der Kriegs- und Nachkriegszeit. 

a) Die Entwicklung des italienischen Au13,enhandels 
in Seidengeweb,en; die Absatzmarkt,e der italienischen 

S e ide n we b e r ,e i. 

Wesentlich anders als fur die italienische Rohseidenindustrie 
gestaltete sich die Lage wah rend des Krieges fur die itaHenische 

90) Mov. Comm. 1915 I S.380, 1920 I S.403. 

Tam b 0 r. Seidenbau. 20 
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Seidenweberei. Die schweren Absatzstockungen und Preissen
kungen auf dem italienischen Rohseidenmarkt boten der Weberei 
ein reiches Rohmaterial zu niedrigen Preisen, das auf eine Steige
rung ihrer Produktion hinwirken mu.Bte, da zugleich die VerhiiJt
nisse auf dem Absatzmarkte fur sie auBerst gunstig lagen. Zwar 
war der Konsum im Inlande durch den Krieg zuruckgegangen; die 
deutsche Konkurrenz war aber vollig ausgeschaltet, die franzo
sische durch die Kriegslage sehr geschwacht, die schweizerische 
durch den Valutastand ihres Landes stark behindert. Andrerseits 
eroffnete sich der italienischen Industrie in Gro.Bbritannien ein 
weites Absatzgebiet, das bisher von Krefeld und Lyon aus ver
sorgt worden war. Diese Veranderungen kommen in der Handels
statistik deutlich zum Ausdruck. Die Einfuhr von reinen Seiden
!geweben nach Italien sank von 136027 kg im Jahre 1913 auf 
48062 kg im Jahre 1918, die Einfuhr von gemischten Geweben 
in demselben Zeitraum von 55399 kg auf 1695 kg. Demgegen
uber stieg die Ausfuhr von reinen Seidengeweben von 908451 kg 
im Jahre 1913 zunachst auf 1,3 Mill. kg im Jahre 1915, um sich 
dann wieder auf 973590 kg im Jahre 1918 zu senken; doch blieb 
sie mit dieser Menge wesentlich uber der durchschnittlichen Hohe 
der Ausfuhr der letzten Vorkriegsjahre. Die Ausfuhr von ge
mischten Geweben betrug im Jahre 1913 543566 kg, steigerte 
sich bis zum Jahre 1916 auf 1,1 Mill. kg und stand noch im Jahre 
1918 auf einer Hohe von 928377 kg, hatte also um 71 % gegen
uber der Vorkriegszeit zugenommen 91). Bei diesen Exporten 
handelte es sich wie friiher vorwiegend um glatte schwarze oder 
gefiirbte Gewebe in reiner Seide und um dieselben Arten in ge
mischtem Gewebe, doch konnte sich auch die Ausfuhr von ge
farbten gemusterten Stoffen mit gemischtem Gewebe mehr al::; 
verdreifachen. 

In del' Einfuhrstatistik fur reine Seidengewebe hatte Deutsch
land im Jahre 1914 noch mit 28606 kg gestanden und war dann 
nach dem Eintritt Italiens in den Weltkrieg aus del' Reihe der 
Lieferungslander verschwunden. Der Import aus Frankreich ging 
in der Zeit von 1914 bis 1918 von 36158 kg auf 28747 kg zu
ruck, der Import aus del' Schweiz von 21 648 kg auf 258 kg, 
derjenige Japans von 26121 kg auf 15682 kg. Ahnlich lagen die 
Dinge in del' Einfuhr von gemischten Geweben; der Hauptliefe
rant Deutschland mit 24374 kg im Jahre 1914 wurde vollig aus-

91) Mov. Comm. 1914 I S. ] 73 f. bzw. S. 403 f., 1918 S. 152 bzw. S. 316 ff. 
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gesehaltet, der Import Frankreiehs wurde von 20121 kg auf 
1183 kg berabgedruekt92). Gewi.B bot der innere Markt Italiens 
nieht mehr die gleiehen Absatzmogliehkeiten wie vor dem Kriegc; 
die au.Berordentliehe Steigerung der italiellisehen Ausfuhr an gc
misehten Geweben beweist aber in Verbindung mit dem fast 
volligen Sehwinden des Importes, da.B die italienisehe Seiden
weberei die Gelegenheit zu llIitzen verstanden hatte, den einhei
misehen Markt fast ganz fur sieh zu erobern. 

Von besonderer Bedeutung waren aber die Bemuhungen der 
italienisehen Weberei, auf den Auslandsmarkten den dureh den 
Krieg freigewordenen Platz Deutsehlands zu besetzen und aueh 
die teilweise Aussehaltung Frankreiehs zu benutzen, urn den 
eigenen Absatz mogliehst zu fdrdern. Der Vorsto.B riehtete sieh 
vor aHem auf den englisehen Markt. Die Ausfuhr von reincn 
Seidengeweben naeh Gro.Bbritannien hatte im Jahre 1914 
618795 kg hetragen und stieg schon im folgenden Jahre auf me.hr 
als 1 Mill. kg; die naehsten Jahre braehten zwar wieder Ab
sehwaehungen, doeh wurden noeh im Jahre 1918 745847 kg naeh 
England ausgefuhrt. Aueh die Ausfuhr naeh Frankreieh wies 
eine Ste~gerung von 72892 kg auf 97167 kg in der Zeit von 1914 
bis 1918 auf. Der Export nach der Schweiz, der vorwiegend aus 
gefarbten glatten Seidenstoffen bestand, sank im Jahre 1914 mit 
36763 kg fast auf ein Drittel der vorangegangenen Exporte, hob 
sich dann aber in den heiden folgenden J ahren wieder auf 62334 
bzw. 66781 kg; infolge der Kontingentierung der Ausfuhr durch 
die interalliierte Kommission fiel er sofort auf 27 039 kg im Jahre 
1917 und 4800 kg im Jahre 1918. Die Ausfuhr naeh den Ver
einigten Staaten hatte sich zwar im Jahre 1914 mit 59905 kg 
gegenuber den Vorjahren mehr als verdoppelt, sank aber dann 
wieder auf 17 995 kg im Jahre 1918 allmahlich zuruek; die Ge
fahrdung der Transporte uber den Atlantisehen Ozean, das An
wachsen der amerikanisehen Seidenweberei und die Konkurrenz 
Japans lie.Ben hier keinen dauernden Erfolg reifen. Die Ausfuhr 
naeh der Levante mu.Bte unter den Kriegszustanden naturgema.B 
sehr leiden; aueh die Exporte naeh Sudamerika gingen zuruck. 

Nieht weniger bemerkenswert waren die Bemuhungen Italiens 
in der Ausfuhr seiner gemischten Seidengewebe. Der Export nach 
Gro.Bbritannien stand aueh hier weitaus voran und war von 
184567 kg im Jahre 1914 auf 610116 kg im Jahre 1916 ange-

92) Mov. Comm. 1914 I S. 173 f., 1918 S. 152. 
20* 
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wac.hsen; im Jahre 1918 betrug er noch 493571 kg. Die Ausfuhr 
nach Frankreich zeigte nur eine vorubergehende starke Steige
rung im Jahre 1915, urn dann noch unter die fruhere Hohe herab
zusinken. Von groBer Bedeutung wurde dagegen der Export nach 
Agypten, der von 81473 kg auf 291592 kg im Jahre 1918 an
wuchs. Auch die Ausfuhr nach Britisch-Indien nahm voruber
gehend auBerordentlich zu, urn dann aber seit dem Jahre 1917 
noch unter die Hohe der Vorkriegszeit zu sinken. Erhebliche 
Steigerungen zeigten die Exporte nach Griechenland und den sud
amerikanischen Staaten. Der Export nach den Vereinigten Staaten 
war im Jahre 1914 auf 42527 kg angewachsen, ging dann aber 
auf 1815 kg im Jahre 1918 zuruck; die Ausfuhr nach der euro
paischen und asiatischen Turkei, die im Jahre 1914 noch 48462 kg 
betragen hatte, ging selbstverstandlich ganz verloren 93). 

Somit hatte die italienische Seidenwebered. unter den fur sw 
vorteilhaften Verhaltnissen des Krieges ihre Produktion ganz 
wesentlich steigern und ihren Absatz im Inlande und vor allem 
im Auslande ausdehnen konnen. Die entscheidende Frage war 
aber, ob diese Eroberungen auch in der Nachkriegszeit von Be
stand sein wurden. N och stand die italienische Weberei nicht auf 
der Hohe der Technik ihrer auslandischen Konkurrenten. Es war 
zu erwarten, daB die franzosische und deutsche Weberei ihr ehe
maliges Absatzgebiet nicht kampflos preisgeben wurden, sondern 
da13 nach Abschlu13 des Krieges mit der Ruckkehr normaler Wirt
schaftsverhaltnisse und mit der Wiederherstellung alter Handels
beziehungen ein heftiger Wettbewerb entbrennen wurde, in dem 
schlie13lich die Qualitat des Erzeugnisses den Ausschlag geben 
mu13te. Die weltwirtschaftliche Lage im Jahre 1925 kann noch 
nicht als normal bezeichnet werden. Die italienische Indu.strie 
findet in der EntwertlLng der Valuta Italiens noch eine starke 
Stutze, 11m billiger produzieren und ihre Erzeugnisse zu verhalt
nisma13ig niedrigeren Preisen als Deutschland und selbst Frank
reich verkaufen zu konnen. Allerdings hatten die ersten .Jahre 
der N achkriegszeit bis Zl1r Stabilisierung der deutschen Wahrung 
Ende des J ahres 1923 al1ch den deutschen Seidenwebern den Vor
teil der entwerteten Vall1ta gebracht und die deutsche Industrie 
mit ihrer gesteigerten Arbeitsintensitat zu einem "neuen sehr 
zu furchtenden Konkurrenten auf den meisten Markten" ge-

93) Mov. Comm. 1914 I S. 403 f., 1915 I S. 378 f., 1916 I S. 355 ff., 
1917 I S. 333 f., 1918 S. 316 ff. 
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macht 9'); dieser Vorteil besteht aber heute nicht mehr fur die 
deutsche Seidenweberei, von anderen schweren Hemmnissen und 
Nachwirkungen des verlorenen Krieges ganz abgesehen. Eine end
gultige Entscheidung in diesem Kampfe um die Absatzmarkte 
konnte daher bis jetzt noch nicht fallen. Die Entwicklung in den 
Jahren 1919-1925 bietet aber bereits wesentliche Anhaltspunkta 
zur Beurteilung der Lage. 

Die Einfuhr reiner Seidengewebe nach Italien verdoppelte 
sich sofort im Jahre 1919, erreichte im folgenden Jahre mit 
181 085 kg eine Hohe, die betrachtlich uber der Einfuhrmenge der 
letzten Vorkriegsjahre lag, und senkte sich sodann wieder auf 
122069 kg im Jahre 1922 und auf 110399 kg im Jahre 1925. 
Die Einfuhr stammte zu 39 0/0 aus Frankreich, zu 20,7% aus 
Japan und zu 18,7 0/0 aus der Schweiz; Deutschland fuhrte nur 
eine verhaltnismafiig geringe Menge ein. Diese Zahlen scheinen 
darauf hinzudeuten, daB der innere Markt Italiens auch nach dem 
Kriege noch der auslandischen Produktion offensteht. Es diirfte 
sich auch jetzt wieder wie vor dem Kriege bei dieser Einfuhr um 
bessere Qualitaten und Spezialerzeugniss'e handeln, die dem italie
nischen Verbraucher von der einheimischen Industrie nicht ge
liefert werden konnen. Japan und die Schweiz haben ihre Ein
fuhrmenge yom Jahre 1914 wieder fast erreicht, Frankreich hat 
die seinige sogar wesentlich iiberschritten vor aHem zum Nachteil 
Dentschlands, dessen Anteil erst 30 0/0 der friiheren Menge be
trug. Die Verminderung der Gesamteinfuhr an reinen Seiden
geweben in den letzten J ahren g,egeniiber der Vorkriegszeit er
klart sich aus der Entwertung der italienischen Wahrung und 
aus der hiermit verbundenen geringeren Kaufkraft der italie
nischen Bevolkerung. Hinsichtlich der Einfuhr gemischter Seiden
gewebe liegen die Verhaltnisse aber anscheinend weniger vorteil
haft fur das Ausland. Diese Einfuhrgattung erreichte im Jahre 
1920 erst die Hohe von 29475 kg. Schon vor dem Kriege zeigte 
dieser Import eine sta,ndig sinkende Tendenz und hatte im Jahre 
1920 auch erst wieder die halbe Hohe der Vorkriegszeit erreicht. 
Man darf daraus entnehmen, dafi sich die italienische Weberei 
in dieser Produktionsgattung mit Erfolg gegenuber der Auslands
konkurrenz auf dem einheimischen Markt behauptet96). 

9') R 0 s a s coin seinem Bericht in den Atti etc. S. 137 f. 
96) Mov. Comm. 1919 I S.158f., 1920 I S.168f.; Ann. Stat. 1922-1925 

8.210. 
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Die Ausfuhr reiner Seidengewebe aus Italien erlitt in den 
ersten Nachkriegsjahren einen bedeutenden Ruckgang bis auf 
599215 kg im Jahre 1922, um dann wieder mit 925081 kg im 
Jahre 1925 auf die Hohe der Vorkriegszeit zu ste.igen. Einen 
dauernden Gewinn der Ausfuhrmenge nach hatte die italienische 
Seidenweberei demnach hier nicht erreicht. In der Reihe der 
italienischen Absatzmarkte zeigen sich aber nicht unbedeutende 
Verschiebungen. Die starkere Beschickung des englischen Marktes 
wahrend der Kriegszeit ist wieder ganzlich zuruckgegangen und 
sogar unter das Niveau der Vorkriegszeit gesunken; das Jahr 
1920 wies eine Ausfuhr nach Gro.Bbritannien von 462378 kg, das 
J ahr 1925 eine solche von 449 879 kg reiner Seidengewebe auf; 
vor dem Kriege waren dagegen im Jahre 1912561663 kg dorthin 
gegangen. Die hahere Ausfuhr nach Frankreich ist dagegen den 
Italienern erhalten geblieben (1925: 98410 kg). Der Export 
nach der Schweiz erholte sich zwar wieder, erreichte aber mit 
67 123 kg bei weitem nicht die Ausfuhren der Vorkriegszeit. Auch 
die fruheren nicht unbetrachtlichen Exporte nach Deutschland 
und den osterreich-ungarischen Landern kehrten in der ehe
maligen Hohe nicht wieder. Somit war auf den europaischen 
Markten der Gesamtabsatz zuruckgegangen. Der Export nach den 
Vereinigten Staaten uberstieg mit 28 698 kg die Ausfuhren der 
Vorkriegszeit; der Absatz in Siidamerika und in der Levante, der 
wahrend des Krieges gelitten hatte, lebte wieder auf. Eine be
deutende Steigerung zeigte die Ausfuhr nach Agypten, die sich 
mit 55693 kg im Jahre 1925 gegenuber den letzten Jahren vor 
dem Kriege mehr als verdoppelt hat. 

In der Ausfuhr gemischter Seidengewebe bietet sich ein 
wesentlich anderes Bild. Auch hier brachten die ersten Nach
kriegsjahre zwar einen gewaltigen Ruckgang der Ausfuhr bis auf 
569298 kg im Jahre 1922; dann folgte ein Aufschwung, wie ihn 
selbst die Kriegsjahre nicht gesehen hatten; die exportierte Menge 
stieg auf 1,4 Mill. kg im Jahre 1924 und auf 2,1 Mill. kg im Jahre 
1925. Die Ausfuhr nach Gro.Bbritannien war von der anormalen 
Hohe der Kriegsjahre wieder herabgesunken, hielt sich aber mit 
293 917 kg im Jahre 1925 weit uber der Hohe der letzten Vor
kriegsjahre. Vor aHem richtete sich jedoch der italienische Ex
port nach der Levante und nach Ostindien. Agypten bezog im 
Jahre 1925 380654 kg und stand damit an der Spitze der Be
stimmungslander; verglichen mit der Zeit vor den Balkankriegen 
(1911: 144622 kg), hatte sich seine Einfuhr urn 163 % ge-
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stJeigert. Die europaische Turkei fuhrte mit 95 134 kg im Jahre 
1925 mehr ein als im Jahre 1911; die asiatische Turkei erhielt 
168385 kg, im Jahre 1911 dagegen nur 12045 kg. Nach Bri
tisch-Indien und Ceylon fuhrte Italien 284207 kg aus; vor dem 
Kriege war diese Ausfuhr erst auf 59240 kg im Jahre 1914, im 
Kriege auf 175841 kg im Jahre 1916 gestiegen. Eine ganzlich 
neue Ausdehnung des italienischen Absatzes betraf Hollandisch
Ostindien, das im Jahre 1925 284199 kg gemischte Seiden
gewebe einfiihrte, wah rend seine Einfuhr vor dem Kriege ver
schwindend war. Auch Argentinien, das schon wahrend des 
Krieges seine Einfuhr von durchschnittlich 28000 kg in den 
letzten Vorkriegsjahren auf 52441 kg in den Kriegsjahren ge
steigert hatte, stand mit 94201 kg unter den Einfuhrlandern fur 
diese Seidengewebe Italiens an hervorragender Stelle. Der Rest 
des italienischen Exportes verteilte sich auf viele andere Lan
der 96). 

Diese Feststellungen zeigen, daB Italien in dem Absatz reiner 
Seidengewebe auf den Auslandsmarkten keinen dauernden Fort
schritt zu erzielen vermochte; soweit die wirtschaftliche Schwa
chung der europaischen Lander ihren Verbrauch an Seidengeweben 
einschrankte, hat sich der italienische Handel aber einen Ersatz 
in der Levante zu verschaffen gewu13t. In der Produktion und 
im Absatz gemischter Seidengewebe hat jedoch die italienische 
Industrie bedeutende Fortschritte gemacht und befindet sich noch 
in schnellem Aufstieg. Der Versuch einer Eroberung des eng
lischen M3.rktes blieb zwar nur ein bescheidener Teilerfolg 97) ; 
in der Levante und in Ostasien hat Italien sich dagegen groBe 
Absatzmarkte zu schaffen verstanden, die seiner Industrie eine 
gute weitere Entwicklung zu gewahrleisten scheinen. Wie weit 
in diesem FaIle Italien das Erbe anderer Industrielander ange
treten hat, laBt sich wohl kaum mit zahlenmaBiger Genauigkeit 
bestimmen; ebensowenig laBt es sich sagen, ob diese Erfolge vor
wiegend auf augenblicklichen gunstigen politischen und wah
rungspolitischen U mstandenberuhen und fruher oder spater 
gegenuber der gleichgestellten Konkurrenz der anderen europa
ischen Industrielander schwer zu verteidigen sein werden. Die 
bedeutende Ausdehnung der Produktion und des Handels mit ge-

96) Mov_ Comm. 1911 I S. 369 ft, 1912 I S. 369 ff., 1914 I S. 403 ff., 
1916 I S. 354 ff., 1920 I S. 400 ff.; Ann. Stat. 1922-1925 S.218. 

97) Vgl. Mortara a.a.O. 1925 S.l38. 
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mischten Seidengeweben dfirfte aber auch in besonderem Mafie auf 
die schnelle Entwicklung der italienischen Kunstseidenproduk
tio'll zurfickzuffihren sein; aus N atur- und K unstseide gemischt 
gewebte Stoffe zeigen ein schones Aussehen, sind verhaltnis
maBig billig und erfreuen sich daher auch einer steigenden Be
liebtheit; zugleich ware diese Tatsache ein neuer Beweis daffir, 
daB die Kunstseide auf den Verbrauch von Naturseide auch stark 
fordernd einwirken kann. ZahlenmaBige Unterlag€n sind aller
dings nicht vorhanden, da die Handelsstatistik Italiens die ge
mischten Seidengewebe nicht nach ihrer substantiellen Zusammen
setzung gruppiert. Der starke Absatz auf den ostlichen Markten 
darf vielleicht auch noch dahin gedeutet werden, daB die italie
nische Seidenweberei sich noch besonders der Herstellung von 
Geweben mittlerer und einfacher Qualitat widmet 98). Ein weiterer 
Fortschritt in der Qualitat der italienischen Erzeugndsse ist aber 
mit dem Erstarken der italienischen Weberei zu erwarten und 
liegt auch in der Linie der gesamten Entwicklung der italie
nischen Seidenindustrie zur qualitativen Fertigfabrikation. 

b) Der industrielle <stand der ihlienischen Seiden
weberei. 

Die bedeutende Zunahme der Produktion und des Exportes 
der italienischen Seidenweberei in der Kriegs- und Nachkriegs
zeit laBt schon auf eine groBere Ausdehnung der Betriebe und 
der Zahl der vorhandenen WebstUhle schlieBen. Wenn nach einer 
Schatzung der Zahl der Webereien vom 1. Juli 1919 nur 164 Be
triebe angegeben werden 99), wahrend nach der Betriebszahlung 
vom Jahre 1911 sich 205 Betriebe in Italien befanden, so dfirften 
viele kleinere Webereien dabai auBer Betracht geblieben sein; 
die Zahl der letzteren war sicher nicht gering, da im Jahre 1911 
noch 94 Webereien nur bis zu 10 Personen beschaftigten und auch 

98) Nach einer Berechnung M 0 r tar a s (a. a. O. 1925 S. 137) betrug im 
Finanzjahr 1923-1924 der durchschnittliche Wert der nach Italien impor
tierten reinen Seidengewebe 366 L. pro kg, der gemischten Seidengewebe 
237 L. pro kg; dagegen steIlte sich der durchschnittliche Wert der exportierten 
italienischen Seidengewebe nur auf 330 bzw. 104 L. pro kg. Xhnliche und 
zum Teil noch groBere Wertunterschiede zwischen der importierten und ex
portierten Ware waren bei den Spezialartikeln aus Seide wie Tiill, Spitze~ 
Biindern und Naharbeiten festzustellen. 

99) Ann. Stat. 1919-1921 S.249. 
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zumeist ohne motorische Kraft arbeiteten. Die Webereien be
fanden sich zu 82 0/0 in der Lombardei. 

'fiber die Zahl der in ItaJien vorhandenen Websttihle gehen 
die Angaben weit auseinander. Kurz vor dem Weltkriege befan
den sich nach Mortara 100) 14000 mechanische und 5000 Hand
websttihle in Italien; im Jahre 1923 war die Zahl der in der In
dustrie vorhandenen mechanischen Websttihle auf 18 000 ge
stiegen, zu denen noch 2000 H andwebsttihle kamen. Weitere 
2-3000 Handwebsttihle wurden in der Hausindustrie verwendet. 
Auf ungefahr gleicher Hohe bewegen sich auch die Schatzungen 
Rosascos 101), der ftir das Jahr 1921 17500 mechanische Web
sttihle und 5600 Handwebsttihle angibt, wah rend die erwahnte 
Zahlung des Bestandes am 1. Juli 1919 nur 14224 mechanische 
Websttihle und 2642 Handwebsttihle ergab; doch dtirfte diese 
letztere Zahlung recht ltickenh1.ft sein, da ihr Ergebnis noch unter 
der Bestandzahl des J ahres 1913 liegt. 

LaBt man die Angaben Mortaras gelten 102), so hatte dem
nach die mechanische Seidenweberei Italiens eine bedeutende Er
weiterung erfahren, wah rend die Handweberei ihren Besitzstand 
gewahrt hatte; allerdings ist mit der Zahl der vorhandenen Web
sttihle besonders in der Hausindustrie noch nichts tiber ihren Be
schaftigungsgrad gesagt. Berticksichtigt man, daB die quanti
tative Produktionsleistung des mechanischen Webstuhles die drei
fache eines Handwebstuhles ist, so hatte sich die gesamte Lei
stungsfahigkeit der italienischen Seidenwebered gegentiber der 
Vorkriegszeit um 25 0/0 gesteigert; der Anteil der mechanischen 
Websttihle an der Gesamtleistung war von 89,40/0 auf 91,5 0/0 ge
stiegen; die Mechanisierung dieses Industriezweiges hatte sich 
weiterhin fortgesetzt. In der Lombardei allein waren 16800 me
chanische Websttihle und 1500 Handwebsttihle konzentriert; 
innerhalb dieses Gebietes zahlte die Provinz Como als Mittel
punkt der italienischen Seidenweberei 12300 mechanische und 
1200 Handwebstfihle. 

Die in der Seidenweberei beschaftigte Arbeiterschaft um
faBte mehr als 31 000 Personen. Die Lohne derselben hatten nach 
dem Kriege eine bedeutende Erhohung erfahren, die weit fiber 
das Ma.B der Entwertung der italienischen Wah rung hinausging 

100) a. a. O. 1922 S.103, 1925 S.134. 
1:01) Atti etc. S.137. 
102) VgI. auch Handw. der Staatsw. 4. Auf!. Bd. VIII 8.174. 
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und somit auch eine Steigerung des Reallohnes bedeutete. Der 
durchschnittliche Stundenlohn der Weberinnen, die den Hauptteil 
der Arbeiterschaft ausmachten, war von 0,24 L. vor dem Kriege 
auf 1,62L. im Jahre 1921 gestiegenl03). Auch Rosasco betont 
fur die Weberei, daB die Einfuhrung der verkurzten Arbeitszeit 
nach dem Kriege zu keiner Steigerung der durchschnittlichen 
Arbeitsintensitat, sondern zu einer Verminderung der Produk
tionsleistung gefuhrt habe, die zur Verkurzung der Arbeitszeit 
sich fast proportional verhalte. DaB so mit der prozentuale Anteil 
der Lohnunkosten an den Gesamtunkosten der Produktion steigen 
und diese schwerer belasten muBte, ist selbstverstandlich. Ein 
Vergleich mit anderen Landern liiBt sich jedoch bei der Ver
schiedenheit der lokalen Verhaltnisse und den Schwankungen der 
Wechselkurse kaum anstellen; mag auch vielleicht der Vorteil, 
den Rosasco fur die konkurrierende deutsche Weberei gegen
uber der italienischen Weberei im Jahre 1921 glaubte feststellen 
zu mussen, bestanden haben, so diirfte doch heute die italienische 
Industrie vor ihrer auslandischen Konkurrenz durch den Tief
stand der italienischen Valuta und die erfahrungsgemaB billigere 
Handarbeit in Italien einen bedeutenden Vorsprung haben. 

R 0 s as c 0 fiihrt aber in seinem Bericht iiber die italienische 
Seidenweberei!°4) noch andere Umstande an, die diesen Industrie
zweig belasten. In erster Linie nennt er die gewaltige Steigerung 
der Preise des benotigten Rohmaterials und die dadurch hervor
gerufene Knappheit des zur Verfiigung stehenden Kapitals, die 
durch eine rigorose Steuerpolitik des Staates noch verschlimmert 
werde. Die Unsicherheit der Wechselkurse, die geschwundene 
Kaufkraft auf vielen Absatzmarkten der Vorkriegszeit, die pro
tektionistische Politik anderer Lander konnen ehenfalls nur dazu 
dienen, Produktion und Absatz fur die italienische Seidenweberei 
zu erschweren. Endlich erwahnt er auch noch als ein besonderes 
Hemmnis fiir eine gesunde Entwicklung die zugellose Speku
lation auf dem Rohseidenmarkt und die durch sie hervorgerufenen 
gewaltigen Preisschwankungen, die den industriellen Erfolg von 
gliicklichen spekulativen Operationen abhangig machen. 1m Sep
tember des Jahres 1919 kostete 1 kg Organsin 180 L.; im April 
des folgenden J ahres war dieser Preis auf 700 L. gestiegen, um 
bis zum August wieder auf 300 L. zu fallen, im Oktober sich 

lOS) Atti etc. S. 140. 
lOt) Atti etc. S. 137 ff. 
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wieder auf 430 L. zu heben und im Februar 1921 mit 130 L. 
seinen tiefsten Stand einzunehmen. Aus diesen groBen Preis
schwankungen ergeben sich naturgemaB auch besondere Schwierig
keiten im Absatz der industriellen Erzeugnisse, indem bei 
sinkenden Preisen die an die Fabrik schon vergebenen Auftrage 
von der Kundschaft unter geringfugigsten Vorwanden moglichst 
annulliert werden, w~hrend beim Anziehen der Preise die Liefe
rung der Ware nach dem tiefsten Preisstande des Rohmaterials 
gefordert wird. Zieht man auBerdem noch die Schwankungen 
der Wechselkurse in Betracht, so wird fur den exportierenden 
Industriellen die Lage von einer verwirrenden Kompliziertheit, 
aus der sich fur ihn leicht schwere Verluste ergeben. 

Einen bedeutenden Vorteil besitzt die italienische Seiden
weberei in der Tatsache, daB ihre Betriebe, da sie erst in den 
letzten J ahrzehnten entstanden sind, ohne Ausnahme eine mo
derne Einrichtung aufweisen und sich auch moglichst aIle weiteren 
Verbesserungen anzueignen suchen, urn der Konkurrenz der aus
landischen Webereien gewachsen zu sein. Andrerseits liegt aber 
ein schwerer N achteil in der geringeren Leistung des itaHenischen 
Arbeiters, die ihre Ursachen in einer ungenugenden beruflichen 
Ausbildung und Schulung des Arbeiters, in dem Mangel an 
Spezialisierung der Arbeit und auch an Disziplin hat. Waren 
diese Mangel der Arbeitsleistung fruher durch besonders niedrige 
Arbeitslohne ausgeglichen, so durften heute die Verhaltnisse 
wesentlich ungunstiger liegen; doch handelt es sich hier urn 
Schwachen der italienischen Weberei, die bei zielbewuBter syste
matischer Arbeit allmahlich beseitigt werden konnen. Wenn auch 
der industrielle Bestand der Seidenweberei Italiens noch nicht den 
Umfang und seine Produktion noch nicht die Qualitat der Webe
reien Frankreichs, Deutschlands und der Schweiz aufzuweis~n 
haben, so ist doch mit einer aufsteigenden Entwicklung dieses 
Industriezweiges und mit seiner wachsenden Bedeutung fur die 
Volkswirtschaft Italiens und fur die Weltwirtschaft sicher zu 
rechnen. 

5. Das Seidengewerbe und die Volkswirtschaft Italiens. 

Das Wirtschaftsleben Italiens wurde durch die Einwir
kungen des Krieges schwer betroffen; die besten Arbeitskrafre 
waren ihm durch den Heeresdienst entzogen oder wurden vor 
allem in der Kriegsindustrie verwendet; die Produktion des 
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Landes mufite sich in erster Linie auf die Befriedigung der 
dringendsten Lebensbedurfnisse des Volkes richten, und wahrilnd 
die Verschuldung Italiens an das Ausland von J ahr zu J ahr 
wuchs, konnte durch einen Export aus der einheimischen Pro
duktion dafur kein genugender Ausgleich geschaffen werden. In 
dieser Zeit mufite die Seide, die auch noch mit den in der Heimat 
zuriickgebliebenen schwacheren Arbeitskraften gewonnen werden 
konnte und ein hochwertiges Exportgut darstellte, von besonderer 
Bedeutung fiir die Volkswirtschaft sein. Gewifi fand der Absatz 
der Seide als Luxusgegenstand in der Kriegszeit manche 
Schwierigkeiten auf den Markten, und ihr Preis blieb im Ver
haltnis zur allgemeinen Verteuerung der Waren in seiner Steige
rung zuriick, so dafi dem Seidenbauer vom privatwirtschaftlichen 
Standpunkte aus die Seidenzucht als minder ertragreich er
scheinen mufite gegeniiber anderen Agrarkulturen. Fur die Volks
wirtschaft Italiens lag aber die Bedeutung der Seide vor aHem 
in ihrer Eigenschaft als hochwertiges Exportgut, dessen Ausfuhr 
dem Lande bedeutende Einnahmen sicherte. Man konnte das 
Wort Fer r a ri 0 s, das dieser in anderem Z usammenhange ein
mal gebrauchte, hier anwenden: "Una riserva serica e una riserva 
aurea". 

Da die Unkosten in der Seidenzucht nach lokalen Umstanden 
sehr verschieden zu berechnen sind und eine aHgemein gultige 
Abschatzung kaum zulassen, so miissen wir uns wieder mit einer 
Feststellung des Rohgewinnes auf Grund der Hohe der jahrlichen 
Kokonernte und des jahrlichen Durchschnittspreises der Kokons 
begniigen 101». Mit dem Sinken der italienischen Kokonproduktion 
und der Kokonpreise hatte sich auch seit dem Jahre 1909 der Ge
winn aus dem Seidenbau bestandig verringert und betrug im Jahre 
1913 nur noch 121 Mill. L. Das falgende Jahr brachte mit einer 
Steigerung der Kokonernte auch eine Erhohung des Rohgewinnes 
auf 148 Mill. L., das Jahr 1915 bei gleichzeitiger Verminderung 
der Ernte und des Preises den tiefsten Stand von 96 Mill. L. Die 
nunmehr einsetzende bedeutende Preissteigerung am Kokonmarkte 
fiihrtc trotz geringer Ernten dazu, dafi der Wert der Kokonpro
duktion in den nachsten drei Jahren sich auf 210, 240 und 323 
Mill. L. hob; die geringe Kokonernte des Jahres 1919 reprasen-

105) V gl. die Preistabellen auf S. 252 u. 264. Die im foIgenden angegebenen 
Werte der italienischen Kokonproduktion sind in Papierlire berechnet, da dia 
Kokons selbst als Expo~ut nicht in Frage kommen. 
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tierte bei einer neuen Preissenkung nur einen Wert von 199 Mill. 
L. Somit waren der Volkswirtschaft Italiens in den Kriegsjahren 
aus dem einheimischen Seidenbau nicht unbetrachtliche Elinnah
men zugeflossen, und die schwere Wirtschaftslage nach Beendi
gung des Krieges in Verbiudung mit der gro13en Arbeitslosigkeit 
mu13te auch die Regierung veranlassen, diesen Erwerbszweig trotz 
seiner geringen Rentabilitat dem Lande moglichst zu erhalten. 
Daraus erklaren sich auch die erneuten Bemuhung,en, dem Seiden
bau wieder eine gro13ere Ausdehnung zu geben, obwohl man sich 
nach der gesamten bisherigen Entwicklung der Seidenzucht dar
tiber klar sein mu13te, da13 diese im allgem,einen fur Italien nur 
noch ,als ein vorubergehender N otbehelf in Frage kommen konnte. 
Da die 8eideJIlpreise in den folgenden J ahren aus den schon fruher 
erorterten Grunden verhaltnismaJ3ig hoch standen, so fuhrten diese 
Bemuhungen auch zu schnellem Erfolge; seit dem Jahre 1920 
nahmen Umfang und Wert der italienischen Kokonproduktion 
bedeuteJIld zu, doch darf in der Beurteilung der Wertangaben (in 
Papierlire) der Einflu13 der starken Entwertung der italienischen 
Valuta nicht ubersehen werden 106). 

Das Jahr 1920 brachte bei hohem Preisstande der Kokons 
dem italienischen Seidenbau eine Roheinnahme von 1239 Mill. L.; 
jm folgenden Jahre sank diese Einnahme auf 756 Mill. L., da 
auf dem amerikanischen Markte Absatzstockungen mit groBen 
Preissturzen eintraten. In den Jahren 1922-1924 hob sich der 
Rohgewinn aus der Seidenzucht wieder auf 1144 Mill., 1729 Mill. 
und 1472 Mill. L.; di'e Verminderung im Jahre 1924 trotz der ge
steigerten Ernte wurde durch den Preisruckgang infolge der 
gro13en Produktion verursacht. AIle diese Wertberechnungen 
gehen aber sicher uber die tatsachliche Hohe des Rohgewinns nicht 
unbetrachtlich hinaus; der fruher besprochene starke Einflu.B der 

106) Die Preistabelle (S.264), die den folgenden Berechnungen zugrunde 
gelegt ist, gibt die Preise fiir 1 kg Kokons im Trockengewicht an; daher ist 
auch fiir die Feststellung des Gesamtwertes der italienischen Kokonproduktion 
in den Jahren 1920-1924 das Trockengewicht, das zum Gewicht der frischen 
Kokons im Verhiiltnis von 1: 3 steht, benutzt worden. Die Ergebnisse fur den 
Wert der Kokonernte im Jahre 1920 nach der friiher verwendeten Tabelle 
(S. 252; vgl. Atti etc. S. 48) und nach der neuen Tabelle (S. 264; nach den An
gaben Mortaras a. a. O. 1925 S. 133) weichen aber so stark voneinander ab 
- 884 bzw. 1239 Mill. L. -, daB der Unterschied mit einer Wertsteigerung 
der Kokons durch die Trocknung nicht geniigend erkliirt werden kann; beide 
Preis tab ellen beruhen offen bar auf ganz verschiedenen Grundlagen, so daB 
die nach ihnen berechneten Werte nicht einfach zur Darlegung einer 10rtJaufen
den Entwicklung zusammengestellt werden konnen. 
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Spekulation auf dem Kokonmarkte fiihrte oft zu vorubergehenden 
bedeutenden Preissteigerungen, ohne daB in diesen Perioden um
fangreichere Verkaufe stattfanden; der durchschnittliche J ahres
preis der Kokons erhielt aber dadurch eine Steigerung, so 
daB auch die Berechnung des gesamten Rohgewinnes der Seiden
zucht uber die tatsachlichen Einnahmen aus dem Absatz der Ko
kons, der vorwiegend in der Zeit der Ernte bei sinkenden Preisen 
stattfand, 'hinausgehen muB. Eine genaue Feststellung der tat
sachlichen Roheinnahmen ist aber kaum moglich. 

Die italienische Ausfuhr an Seidenwaren jeder Art hatte im 
letzten Vorkriegsjahre 1913 einen Gesamtwert von 530 Mill. L_ 
gehabt und einen ExportuberschuB von 307,4 Mill. L. erbracht. 
Wahrend der Seidenimport nach Italien in den Kriegsjahren sich 
wesentlich verminderte, hatte der Export, abgesehen vom Jahre 
1914, eine standige Steigerung zu verzeichnen, die ihre Ursache 
in den steigenden Seidenpreisen hatte. 1m Jahre 1918 war die 
Seidenausfuhrauf 859,1 Mill. L. angewachsen, der Ausfuhruber
schuB auf 669 Mill. L. In den Nachkriegsjahren nahm nicht nur 
der Export, sondern auch der Import von Seidenwaren betracht
lich zu; die gewal tigen Steigerungen der Wertziffern fur den 
Au.13enhandel in Seide sind aber weniger auf das Anwachsen des 
Handels und die hohen Seidenpreise als auf die zunehmende Ent
wertung der italienischen Valuta zuruckzufuhren. Der Seiden
export betrug im Jahre 1920 schon 2635,5 Mill. L., der Export
uberschu.13 1694,9 Mill. L.; im Jahre 1925 waren diese beiden 
Werte bis auf 3773,8 bzw. 3148,9 Mill. L. gestiegen 107). Es ist 
auch zu beachten, da.13 in der Kategorie Seide in der italienischen 
Au.13enhandelsstatistik auch der Handel mit Kunstseide enthalten 
ist. Der Import von Kunstseide war gering und hatte im Jahre 
1925 nur einen Wert von 44 Mill. L.; der Export V,OIll Kunstseide 
war dagegen in den letzten J ahren von schnell zunehmender Be
deutung. 1m Jahre 1912 betrug er mit 3,8 Mill. L. erst 0,7 0/0 des 
gesamten Seidenexportes Italiens; im Jahre 1920 war dieser An
teil mit 36 Mill. L. auf 1,40/0 gestiegen; im Jahre 1925 expor
tierte ltalien fur 473,4 Mill. L. Kunstseide= 12,5 0/0 seiner ge
samten Seidenausfuhr 108). 

107) Mov. Comm. 1914 I S.5, 1920 IS. 5; Ann. Stat. 1922-1925 S.207. 
108) Mov. Comm. 1912 I S.369, 1920 I S.400; Ann. Stat. 1922-1925 

S.218. 
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Aufschlu.Breicher als die absoluten Zahlen de1> italienischen 
Seidenexportes, die durch ihre inflationistische Steigerung k<line 
Mogiichkeit einer genauen Darlegung der tatsachlichen Entwick
lung geben, ist das Anteilsverhaltnis des Seidenhandels am 
Gesamtau.Benhandel Italiens 109). Der Seidenimport war schon vor 
dem Kriege von 10,60/0 des Gesamtimportes im Jahre 1902 auf 
6,1 % im Jahre 1913 allmahlich gesunken. Die bessere Versor
gung des Inlandsmarktes durch die einheimische Seidenindustrie, 
die in diesen Zahlen zum Ausdruek kam, setzte sieh in der Folge
zeit noch fort; zugleieh fuhrten die Kriegsjahre auch zur Ein
schrankung des Verbrauehes wertvoller auslandischer Seiden
gewebe. 1m Jahre 1918 betrug der Seidenimport nur noeh 1,2% 
des Gesamtimportes. ,Einem neuen Ansteigen bis auf 3,7 0/0 im 
Jahre 1922 folgte eine neue Senkung auf 2,4 0/0 im Jahre 1925; 
die Entwertung der Valuta hatte die Kaufkraft des Inlands
markte.s gesehwacht. 

Der Anteil der Seidenausfuhr an der Gesamtausfuhr Ita
liens hatte zu Beginn des Jahrhunderts 36,9 0/0 im Jahre 1902 be
trag-en und sieh ungefahr auf dieser betrachtliehen Hohe bis zum 
Jahre 1907 gehal ten; ,dann begann aber ein stetiges Sinken, so 
da.B im Jahre 1913 der tiefste Stand mit 21,1 % erreicht wurd13. 
In den Kriegsjahren hob sieh die Bedeutung des Seidenexportes 
fur den Au13enhandel wieder wesentlieh und stieg bis auf 25,7 0/0 

im Jahre 1918. Auch die Nachkriegszeit hatte noeh Anteilssatze 
von 26,2 0/0 im Jahre 1919 infolge der Verkaufe der Lagerbestande 
des Ufficio Centrale di acquisto delle sete und 26,1 0/0 im Jahre 
1922 infolge gro.Ber Ankaufe Amerikas zu verzeichnen; in den 
folgenden J ahren sank aber der Anteil des Seidenexportes bis auf 
20,6% im Jahre 1925; berucksichtigt man allein den Export an 
N aturseide mit Ausnahme der Kunstseide, so stellte sieh der 
Anteil in letzterem Jahr sogar nur auf 18,1 0/0 des Gesamtexpor
tes 100). Der Seidenexport hatte demnaeh von seiner fruheren 
Bedeutung im italienisehen Au13enhandel viel einge'bii13t, stand 
aber auch jetzt noeh an erster Stelle unter den zahlreiehen Ex
portkategorien der italienisehen Handelsstatistik. 

Uber die Zahl der im Seidenbau und in der Seidenindustrie 
besehaftigten Arbeiterschaft liegen neue statistische Angaben aus 
der Nachkriegszeit noeh nicht vor. Mit dem Ruckgang des Seiden-

109) au.sschlieBlich Gold und Gold- IlID.d Silbermiinzen. 
110) Mov. Comm. 1919 I S. 5; Ann. Stat. 1922-1925 S.204 u. S.207. 
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baues und einzelner Zweige der Seidenindustrie mu.Bte auch die 
Bes.chaftigung von Arbeitskraften in diesen Erwerbszweigen ab
nehmen. In der Zeit der Arbeitslosigkeit nach Beendigung des 
Krieges hat der Seidenbau von neuem seine Bedeutung fur den 
italienischen Arbeitsmarkt bewiesen, doch ist dieser Vorgang nur 
als eine vortibergehende Erscheinung zu betrachten. Noch heute 
bietet das gesamte SeidElngewerbe dem an Arbeitskraften tiber
rekhen Lande weitgehende Moglichkeit, dieses Volksvermogen 
innerhalb der eigenen Grenzen nutzbringend zu verwerten und da
durch der Heimat zu erhalten; die volkswirtschaftliche Bedeutung 
dieser Tatsache darf gewi.B nicht unterschatzt werden, ist aber 
doch ohne Zweifel in rticklaufiger Bewegung begriffen. 

Der Verlauf der Entwicklurug des italienischen Seidenbaues 
und der italienischen Seidenindustrie seit der Grtindung des 
Konigreiches bis zum Beginn des Weltkrieges lie.B eine bestimmte 
Tendenz hervortreten, deren Richtung und tiefere U rsachen an 
gegebener Stelle schon eingehend dargelegt worden sind. Auch 
die Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegszeit haben diese Ent
wicklungstendenz nur vortibergehend beeinflussen, ihre eigent
lichen Ursachen aber nicht fur immer unwirksam machen oder in 
ihrem Wesen verandern konnen; schon am Ende des von uns be
handelten Zeitabschnittes wird die frtihere Entwicklungsrichtung 
von neuem eingeschlagen sein, um nach Beseitigung der letzten 
Uberreste einer anormalen Wirtschaftsperiode sicher wieder ganz 
zur Geltung zu ,tommen. 

Die Durchftihrung des vertikalen Aufbaues eines Wirt
schaftszweiges von der Gewinnung des Rohstoffes und seiner 
ersten Verarbeitung bis zur Herstellung des Fertigfabrikates in 
seiner letzten Vollendung, der Ubergang yom beschrankten, tech
nisch unvollkommenen Hausgewerbe zur umfassenden industri
ellen Tatigkeit, der Fortschritt von einer Produktion der Menge, 
deren Qualitat nur auf den nattirlichen gtinstigen Bedingungen 
und auf einer althergebrachten Tradition beruhte, ,ZU einer Pro
duktionsweise, in der die hohe Qualitat des Erzeugnisses das 
erste Ziel ist und durch Anwendung rationeller Methoden und 
moderner Technik erstrebt wird, ist im italienischen Seidenge
werbe in allen seinen Produktionsstadien schon in weitgehendem 
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Mal3e zur Verwirklichung gelangt, so daB dieser Wirtschafts
zweig Italiens bereits einen hohen Grad fortgeschrittener wirt
schaftlicher Entwicklung erreicht hat. In dieser Richtung wer
den sich der Seidenbau und die Seidenindustrie Italiens auch 
weiterhin entwickeln und'in einer qualitativ hochstehenden Form, 
aber auch nur durch diese, dem italienischen Volke immer er
halten bleiben. 

Tam b 0 r, Seidenbau, 21 



Anhang. 

Tabelle 1. 
Die italienische Kokonproduktion von 

lahr Kokonernte in 1000 Jrg 
vor 1863 51 295 1) (44 520) 2) 

1863 35620 
1864 25965 
1865 26430 
1866 27000 
1867 30000 
1868 28 500 
1869 32250 
1870 47700 
1871 52095 
1872 46875 
1873 44400 
1874 51450 
1875 46095 
1876 15150 
1877 28101 
1878 37202 
1879 18931 
1880 41573 
1881 39564 
1882 31869 
1883 41625 
1884 36465 
1885 32266 
1886 41397 
1887 43026 
1888 43899 
1889 34332 
1890 40774 
1891 38337 
1892 34033 
1893 47394 
1894 43653 
1895 42074 
1896 41182 
1897 36726 
1898 39612 
1899 41587 

46000 
54000 
51000 
45000 
61000 
58000 
56000 
55000 
49000 
53000 
56000 

1) nach dem Statist. lahrb. vom lahre 1864. 

1860 b i s 1925. 

Differenz 
11668 
13226 
12663 
10967 
13606 
14347 
13926 
13818 
12274 
13388 
14413 

2) nach einer amtlichen Schiitzung ana dem lahre 1879. 
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Tabelle I (Fortsetzung). 

Jahr Kokonernte in 1000 kg 
1900 42716 56702 
1901 40330 53527 
1902 41935 55531 
1903 34167 44598 
1904 56607 
1905 51940 
1906 53838 
1907 57058 
1908 53193 
1909 50760 
1910 47964 
1911 41951 
1912 47470 
1913 38490 
1914 46668 
1915 33897 
1916 39411 
1917 30830 
1918 29830 
1919 20562 
1920 38 331 
1921 37050 
1922 41735 
1923 55624 
1924 56985 
1925 48 242 

Quellen: 

fur die Zeit vor 1863: Statistica industriale Fasc. 37 S. 11. 
fur die Jahre 1863-1888: a. a. O. S.13. 
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Differenz 
13986 
13197 
13596 
10431 

" 1889-1903 (1. Zahlenreihe): Annuario Statistico 1904 S.253. 
" 1889-1899 (2. Zahlenreihe): a. a. O. S.253 Anm. 

" 
" 

1900-1906: Ann. Stat. 1905-1907 S.404. 
1907-1921: Atti della commissione di indagine sulle industrie 

Vol. I S. 57 f. 
" " " 1922-1924: Ann. Stat. 1922-1925 S.154 Anm. 

fur das Jahr 1925: Leipziger Wochenschrift fur Textilindustrie 42. Jahrg. 
1927 Nr.24 S.528. 

Die italienische 

Jahre 
1861-1865 
1866-1870 
1871-1875 
1876-1880 
1881-1885 

Tabelle II. 

K 0 k 0 n pro d uk t ion von 1860 b is 1925. 

Durchschnittliche Kokonernte in 1000 kg 
38121 
33090 
48183 
28191 
36357 

21* 
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Jahre 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 

Anhang. 

Tabelle II (Fortsetzung). 

Durchschnittliche Kokonernte in 1000 kg 
40 685 Differenz 
41 098 54 200 13 102 
40 364 53 940 13 567 

52440 
52562 
41695 
31793 
479Z7 

Tabelle III. 

Die italienische Rohseidenproduktion von 1860 b i s 1925. 
Rohseidenerzeugung in 1000 kg. 

Gesamt-
lahre aus inland. Kokons aus import. Kokons 2) erzeugung 2) 

vor 1863 3420 1) 151 3508 
1863 2308 137 2392 
1864 1731 94 1793 
1865 1362 80 1400 
1866 1800 87 1833 
1867 2000 47 1939 
1868 1900 54 1806 
1869 2150 58 2030 
1870 3180 78 3101 
1871 3473 77 3344 
1872 3125 134 3124 
1873 2960 178 2948 
1874 3430 207 3429 
1875 3073 229 3012 
1876 1010 225 1032 
1877 1853 165 1870 
1878 2666 182 2624 
1879 1330 2Z7 1333 
1880 2800 356 2753 
1881 2965 269 2878 
1882 2370 287 2457 
1883 3200 244 3135 
1884 2810 307 2863 
1885 2457 206 2495 
1886 3188 302 3144 
1887 3476 340 3653 
1888 3566 254 3497 
1889 2880 3034 2) 580 1141 S) 3233 4175 8) 

1890 3443 4560 333 165 3609 4725 
1891 3170 4218 Z72 162 3336 4380 
1892 2918 3859 426 211 3204 4070 
1893 3986 5131 346 299 4150 5430 

1) aus der g e sam ten italienischen Kokonernte e r z e u g bar e Roh
seide. 

2) in den Ha,speleien ltaliens e.rz,eugte Rohseide. 
3) V gl. im Text s. 20 f. 



Anhang. 317 

Tabelle III (Fortsetzung). 

Gesamt-
Jahre aus inland. Kokons aus import. Kokons erzeugung 
1894 3509 4662 334 408 3847 5070 
1895 3208 4270 541 835 3896 5105 
1896 3083 4117 499 843 3734 4960 
1897 2916 3891 459 510 4400 
1898 4003 732 4735 
1899 4529 572 5100 
1900 4536 597 5132 
1901 4290 759 5049 
1902 4477 953 5430 
1903 3526 1100 4626 
1904 4900 751 5651 
1905 4440 1112 5552 
1906 4745 1302 6047 
1907 4820 1353 6173 
1908 4486 1012 5498 
1909 4251 1410 5661 
1910 3947 944 4891 
1911 3490 1224 4714 
1912 4105 1102 5207 
1913 3540 1162 4702 
1914 4060 1055 4) 5115 4) 

1915 2878 188 3066 
1916 3612 237 3849 
1917 2818 46 2864 
1918 2696 16 2712 
1919 1833 301 2134 
1920 3326 456 3782 
1921 3206 271 3477 
1922 3734 255 3989 
1923 4900 323 5223 
1924 5254 309 5563 
1925 4460 

Quellen: 

a) fur die Produktion aWl in 1 and i s c hen Kokons. 

fur die Zeit vor 1863: berechnet aUB der inIandischen Kokonproduktion 
(vgl. Tabelle I) nach dem Ergiebigkeitsverhaltnis 
15: 1 kg. 

fur die Jahre 1863-1888: Statistica industriale Fasc.37 S. 19. 
"" ,,1889-1897 (1. Zahlenreihe): Ann. Stat. 1898 S.151. 
"" ,,1889-1903 (2. Zahlenreihe): Ann. Stat. 1904 S.300. 
"" ,,1904-1906: Ann. Stat. 1905-1907 S.449. 
"" ., 1907-1912: Ann. Stat. 1912 S.I27. 
"" ,,1913-1920: Bericht uber Handel und Industrie der Schweiz 

im Jahre 1921 S. 39 f. 
"" ,,1921-1924: Ann. Stat. 1922-1925 S.185. 

fur das Jahr 1925: Stat. Jahrb. f. d. D. R. 1926 S.40*. 

4) Vgl. im Text S.270 Anm.47. 
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b) fUr die Produktion aus imp 0 r tie r ten Kokons: 

fiir die Zeit vor 1863: berechnet aus der Kokoneinfuhr des lahres 1862 
(Ann. Stat. 1887/88 s. 329) nach dem Ergiebig
keitsverhaltnis 15: 1 kg. 

fiir die lahre 1863-1897 (l. Zahlenreihe): berechnet aUB dam Kokonimport 

" " . , " 
" " 
" " 
" " 

(vgl. im Text S. 18 f.). 
" 1889-1899 (2. Zahlenreihe): Ann. Stat. 1904 S.300. 
" 1900-1906: Ann. Stat. 1905-1907 S.449 . 
" 1907-1912: Ann. Stat. 1912 S.I27. 
" 1913-1920: siehe oben unter a). 
" 1921-1924: Ann. Stat. 1922-1925 S.185. 

c) Fiir die Gesamtproduktion: 
fiir die Zeit vor 1863: berechnet aus der Kokonproduktion und dem 

Kokonimport und -export im lahre 1862 nach dem 
Ergiebigkeitsverhliltnis 15: 1 kg. 

fiir die lahre 1863-1888: berecooet aus der Gesamtkokonmenga, die den 
italienischen Haspeleien zur Verfiigung stand (vgl, 
im Text S. 18 f.). 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" 1889-1896 (l. Zahlenreihe): Ann. Stat. 1898 S.15l. 
" 1889-1899 (2. Zahlenreihe): Ann. Stat. 1904 S.300. 
" 1900-1906: Ann. Stat. 1905-1907 S.449. 
" 1907-1912: Ann. Stat. 1912 S.I27. 
" 1913-1920: siehe oben unter a). 
" 1921-1924: Ann. Stat. 1922-1925 S.185. 

Tabelle IV. 
Die italienische Rohseidenproduktion von 1860 bis 1925. 

Durchschnittliche Rohseidenerzeugung in 1000 kg. 
Gesamt-

lahre 
1861-1865 
1866-1870 
1871-1875 
1876-1880 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 

aus inIand. Kokons 
2448 1) 

aus import. Kokons 2) erzeugung 2) 

2206 
3212 
1932 
2760 
3310 
3358 4428 2) 

4215 
4327 
4450 
3615 
2857 
4311 

123 2520 
65 2142 

165 3171 
231 1922 
263 2766 
362 3427 
384 383 S) 3686 

650 
935 

1204 
946 4) 

211 
290 5) 

4811 8) 

4865 
5262 
5654 
4561 4) 

3068 
4563 6) 

1) aus der g ,e sam ten italienischen Kokonernte e r z e u g bar e Roh-
seide. 

2) in den Haspeleien Italians e J.'Z e u g t e Rohseide. 
S) V gl. im Text S. 20 f. 
4) Vgl. im Text S.270 Anm.47. 
5) Durchschnitt 1921-1924. 




