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V o r r e d e  d e s  U e b e r s e t z e r s ,  z u r  e r s t e n  A u f l a g e ,

W e n n  i c h  a l l e  G r ü n d e ,  w e lc h e  m ic h  z u r  U e b e r s e t z u n g  d e s  

v o r l i e g e n d e n  B u c h e s  b e s t im m t  h a b e n ,  f r e im ü th ig  a n g e b e n  w ü r d e ,  

so  l i e f e  ic h  G e f a h r ,  m i r  d u r c h  m e in e  G e r a d h e i t  n o c h  m e h r  z u  

s c h a d e n ,  a l s  i c h  m i r  a l s  S c h r i f t s t e l l e r  b e r e i t s  d a d u r c h  g e s c h a d e t  

z u  h a b e n  s c h e in e .  D e r  v o r u r t h e i l s f r e i e  u n d  g u t d e n k e n d e  K e n n e r  

u n s e r e r  v o lk s -  u n d  s t a a t s w i r t h s c h a f t l i c h e n  L i t e r a t u r  w i r d  d ie 

s e lb e n  s c h o n  l ä n g s t  a u f g e f u n d e n  h a b e n .  I c h  w i l l  d a h e r  n u r  

E i n e n  m e i n e r  B e s t im m g r ü n d e  z u  d i e s e r  A r b e i t  a n g e b e n .

R i c a r d o  s c h e i n t  m i r  e in  v i e l  b e s p r o c h e n e r , a b e r  w o h l  

w e n ig  d u r c h k a n n t e r ,  v o l k s -  u n d  s t a a t s w i r t h s c h a f t l i c h e r  S c h r i f t 

s t e l l e r  z u  s e in .  S o n s t  w ä r e  e s  w o h l  n i c h t  m ö g l i c h , d a s s  m a n  

a l l e n t h a l b e n  s e in e n  E r n s t  u n d  S c h a r f s in n  in  d e n  H im m e l  e r h e b t ,  

u n d  d o c h  f a s t  ü b e r a l l ,  w o  n u r  s e in e r  g e d a c h t  w i r d ,  L ä c h e r 

l i c h e s  u n d  O b e r f l ä c h l i c h e s  v o n  ih m  a n f ü h r t .  R ic a r d o  e r s c h e in t ,  —  

so  k o m m t  e s  m i r  v o r  — , in  D e u t s c h l a n d  n u r  m a s k i r t  m i t  d e m  

R o c k e  d e r  d e u t s c h e n  V o l k s w i r t h s c h a f t s l e h r e , u n d  w ie  m a n  d ie  

K i n d e r  o f t  m i t  R e c h t  v o r  M a s k e n  w a r n t ,  so  s c h r e c k t  m a n  in  

D e u t s c h l a n d  v o n  R i c a r d o  a b ,  w e i l  e r  v i e l  z u  t i e f ,  z u  t r o c k e n  

u n d  z u  k u r z  s e i ,  u m  n i c h t  a u c h  r ä t h s e l h a f t ,  u n a n g e n e h m ,  p a r a d o x  

u n d  d u n k e l  z u  e r s c h e in e n .  A l le in  R i c a r d o  f o r s c h t  ü b e r a l l  

n a c h  d e n  u n w a n d e l b a r e n  G r u n d g e s e t z e n  d e s  V e r k e h r s ,  g e r a d e  s o



wie der Naturforscher nach den unabänderlichen Grundgesetzen 
der Natur. Er leugnet die unendlichen Mannigfaltigkeiten ihrer 
Erscheinung, die oft den Anschein des Widerspruchs haben, 
keineswegs, aber er hat sich nicht zur Aufgabe gemacht, die
selben überall anzudeuten, zu erklären und in ihren entfern
testen Folgen darzustellen. Seine Urtheilsführung ist gedrängt, 
seine Sprache bündig, sein Vorschreiten bedachtsam, aber sein 
leitender Grundgedanke dermaassen durch alle seine Unter
suchungen durchgehend und seine Begriffe so scharf und über
all festgehalten, dass man kein Hauptstück aus sich allein 
erklären, geschweige denn eine einzelne Stelle seines Buches 
aus dem Zusammenhange nehmen oder gar, — was aber meistens 
geschieht, — einem anderen Systeme angehörende Begriffe 
in seine Untersuchungen und Behauptungen übertragen kann, 
ohne ihm die lächerlichsten und stumpfesten Sätze unterzu
schieben. Er will ganz und will öfters gelesen und durchdacht 
werden, wie alle grössten Schriftsteller aller Zeiten und Fächer.

Weil es mir als ein grösser Gewinn für Deutschland er
scheint, wenn Ricardo's Grundgesetze die deutsche Volks- und 
Staatswirthschaft durchdringen, und weil mir die Erfahrung zu 
zeigen scheint, dass die englische Sprache ein Hinderniss hie- 
gegen ist: so habe ich es gewagt, denselben in 's Deutsche zu 
übersetzen und zu erläutern.

Jede Uebersetzung ist ein Wagniss, und gut übersetzen 
ausserordentlich schwer, oft schwerer, als ein eigenes Buch 
schreiben. Leichtsinnige Uebersetzungen gibt es in Menge, 
die Zahl der durchdachten ist sehr gering. Es wäre mir leid, 
wenn die vorliegende des Ricardo in den Tross der Ersteren 
eingereiht werden müsste. Ich habe geglaubt, ich begehe durch 
diese Uebersetzung keine Vermessenheit, weil ich den Ricardo 
in Folge mehrjähriger Studien fast auswendig gelernt hatte, 
ehe mir der Gedanke an dessen Uebersetzung kam. Auch sind 
mir die Grundsätze, welche dem Uebersetzer die Hand führen
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s o l le n ,  n i c h t  g a n z  f r e m d .  I c h  m u s s  e s  m i r  v e r s a g e n ,  d ie  W o r te  

e in e s  d e r  g e i s t r e i c h s t e n  u n d  g r ö s s t e n  G e l e h r t e n  E u r o p a ’ s  h i e r  

a n z u f ü h r e n ,  w e i l  e s  e in e  g e w i s s e  L i e b l o s i g k e i t ,  d i e  s ic h  m i t  

b e l e i d ig t e m  E h r g e i z e  p a a r t ,  g ib t ,  w e l c h e  d ie  g r ö s s t e  V e r e h r u n g  

v o r  e in e m  g r o s s e n  M a n n e  g e r n e  a l s  A n m a s s u n g  u n d  E i g e n 

d ü n k e l  d a r s t e l l t .  E s  s in d  j e n e s  d ie  u n s te r b l i c h e n  W o r te ,  w e lc h e  

W ilh e lm  von  H u m b o l d t  in  d e r  E i n l e i t u n g  z u  s e in e r  U e b e r s e t z 

u n g  d e s  A g a m e m n o n  v o n  A e s c h y l u s  ü b e r  d a s  U e b e r -  

s e tz e n  g e s a g t  h a t .  I c h  n e h m e  b lo s  s e in e  a u s g e s p r o c h e n e n  

G r u n d s ä tz e  h e r a u s .  D e r  U e b e r s e t z e r  s o l l  n a c h  e in f a c h e r  T r e u e  

i n  B e t r e f f  d e s  w a h r e n  C h a r a k t e r s  s e in e s  O r i g i n a l s ,  u n d  n ic h t  

in  B e t r e f f  b l o s e r  Z u f ä l l i g k e i t e n  s t r e b e n .  U n e r l ä s s l i c h e  B e d i n g u n g  

i s t  d a b e i  e in f a c h e  u n d  a n s p r u c h s lo s e  L ie b e  z u m  O r ig in a l e  u n d  

S t u d iu m  d e s s e lb e n .  N o t h w e n d i g  h a t  d ie  U e b e r s e t z u n g  d ie  F a r b e  

d e r  F r e m d h e i t ,  a b e r  s ie  s o l l  n i c h t  e in e  F r e m d h e i t ,  s o n d e r n  n u r  

d a s  F r e m d e  f ü h l e n  l a s s e n .  D a s  L e t z t e r e  z u  v e r m e id e n  i s t  e k le  

S c h e u  v o r  d e m  U n g e w ö h n l i c h e n .  D e r  U e b e r s e t z e r  h a t  z u r  V e r 

h ü t u n g  v o n  U n d e u t s c h h e i t  u n d  D u n k e l h e i t  s e in  M ö g lic h e s  z u  

l e i s t e n .  A l l e in  m a n  s o ll  a n  i h n  in  B e t r e f f  d e s  L e t z t e r e n  k e in e  

u n g e r e c h te  F o r d e r u n g e n  m a c h e n .  E in e  U e b e r s e t z u n g  i s t  k e in  

C o m m e n t a r . d a h e r  d a r f  s ic h  d e r  U e b e r s e t z e r  k e i n e r l e i  E r g ä n z u n 

g e n  e r l a u b e n .  A b e r  L e i c h t i g k e i t  u n d  K l a r h e i t  d e r  U e b e r s e t z u n g  

i s t  a m  s c h w e r s t e n  z u  e r r e i c h e n .  I n d e s s e n  I d e a l e  e r r e i c h t  m a n  

a u f  E r d e n  n i c h t . u n d  ic h  w i l l  z u f r i e d e n  s e i n , w e n n  ic h  k e in e  

s t r ä f l i c h e n  F e h l e r  g e m a c h t  h a b e .  M it  W is s e n  u n d  A b s ic h t  h a b e  

ic h  m ir  n u r  e i n e  E r g ä n z u n g  d e s  O r ig in a l s ,  —  w e n n  s ie  J e m a n d  

a ls o  n e n n e n  w o l l te ,  —  e r l a u b t ,  i n d e m  ic h  d a s  W o r t  V a l u e ,  w e i l  

e s  R i c a r d o  s e l b s t  n i c h t  a n d e r s  v e r s t a n d e n  w i s s e n  w i l l , d u r c h 

w e g .  z u r  V e r h ü tu n g  v o n  M is s v e r s t ä n d n i s s e n ,  d u r c h  Tauschw erth

 ü b e r s e t z t e .  E i n e  E r g ä n z u n g  w i r d  m a n  e s  n i c h t  n e n n e n  

w o l le n ,  w e n n  d u r c h g e h e n d s  d a s  W o r t  I n d u s t r y  d u r c h  G e -  

w e r b -  u n d  B e t r i e b s a m k e i t  w i e d e r g e g e b e n  i s t ,  d a  u n s e r  

W o r t  G e w e r b f l e i s s  d e n  B e g r i f f  v o n  I n d u s t r y  n i c h t  u m 
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f a s s t .  D a s  W o r t  W e a l t h  h a b e  ic h  m i t  d e m  d e u t s c h e n  W o r t e  

W o h l s t a n d  u n d  V e r m ö g e n ,  j e  n a c h  d e m  v o r h e r r s c h e n d e n  

S i n n e ,  a u s g e d r ü c k t ,  w e i l  d a s  e n g l i s c h e  W o r t  R i c h e s  m e h r  

d e m  d e u t s c h e n  B e g r i f f e  R e i c h t h u m  e n t s p r i c h t ,  d e r  e t w a s  

a n d e r e s  i s t ,  a l s  b lo s  V e r m ö g e n ,  u n d  w e i l  d ie  e n g l i s c h e  

S p r a c h e  g e w ö h n l ic h  d a s  W o r t  W e a l t h  g e b r a u c h t ,  w o  d ie  

d e u t s c h e  V e r m ö g e n  s a g e n  w ü r d e .

D ie  U e b e r s e t z u n g  i s t  n a c h  d e r  z w e i t e n  A u s g a b e  d e s  O r i 

g i n a l s ,  w e lc h e  a .  1 8 1 9  e r s c h i e n e n  i s t ,  v e r f e r t i g t ,  w e i l  d i e  a .  

1 8 2 1  e r s c h i e n e n e  d r i t t e  A u f l a g e  t r o tz  a l l e r  B e m ü h u n g e n  w e d e r  

i n  E n g l a n d  n o c h  in  D e u t s c h l a n d  z u  h a b e n  w a r ,  u n d ,  w ie  m a n  

m i r  a u s  g l a u b h a f t e r  e n g l i s c h e r  Q u e l le  v e r s i c h e r t e ,  v o n  d e r  

z w e i t e n  n i c h t  v e r s c h i e d e n  s e in  s o l l .  E i n e  V e r s c h i e d e n h e i t  d e r  

A n s i c h te n  i s t  k e i n e s w e g s  v o r h a n d e n ,  a b e r  d ie  z w e i te  A u s g a b e  

h a t  Z u s a t z s t e l l e n , d ie  s ic h  i n  d e r  e r s t e n  n i c h t  f in d e n .  U n d  

s e l b s t  d i e  n e u e  A u f l a g e  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  U e b e r s e t z u n g  (v . J .  

1 8 3 5 )  i s t  n u r  e in  n e u e r  A b d r u c k  i h r e r  e r s t e n  A u s g a b e ,  d ie  

o f f e n b a r  n a c h  d e r  e r s t e n  A u s g a b e  d e s  e n g l i s c h e n  O r ig in a l s  

ü b e r s e t z t  w a r ,  d ie  in  d a s  J a h r  1 8 1 7  f ä l l t .

D ie  E r l ä u t e r u n g e n  z u  R i c a r d o s  G r u n d g e s e t z e n  s o l l e n  e in e n  

z w e i t e n  B a n d  a u s m a c h e n .  S ie  w e r d e n  w e i t e r  u m  s ic h  g r e i f e n ,  

a l s  b l o s e  s o g e n a n n t e  Z u s ä tz e .  D e r  z w e i te  B a n d  s o l l  a u c h  s e lb s t 

s t ä n d i g  s e i n ,  e in e  S a m m l u n g  v o n  A b h a n d l u n g e n  ü b e r  v o l k s -  

u n d  s t a a t s w i r t h s c h a f t l i c h e  F r a g e n ,  w e lc h e  R i c a r d o s  G r u n d g e 

s e tz e  u n d  B e h a u p t u n g e n  z u r  R i c h t s c h n u r  h a b e n .

H e i d e l b e r g ,  im  N o v e m b e r 1 8 3 6 .



Vorbemerkungen zur zweiten Auflage,

A uf Wunsch des Herrn Verlegers habe ich die Uebersetzung 
dieses Buches für eine zweite Auflage neu bearbeitet. Der 
jetzigen Bearbeitung liegt die dritte und bekanntlich letzte von 
Ricardo selbst noch herausgegebene Auflage des Werkes vom 
Jahre 1821 zu Grunde, wie solche Macculloch  in seiner Aus
gabe der sämmtlichen Werke Ricardo’s (London, John Murray, 
1846), zum vierten Male, veröffentlicht hat.

In dieser ist das erste Hauptstück, vom W erthe, ganz 
umgearbeitet, — das zwanzigste Hauptstück, vom Unterschiede 
zwischen Werth und Vermögen, vermehrt und verbessert, — 
ein ganz neues, einunddreissigstes, Hauptstück, über Maschi
nenwesen , hinzugefügt, — das nunmehr zweiunddreissigste 
Hauptstück, Malthus’ Ansichten über die Rente, vervollstän
digt und erweitert, und in anderen Hauptstücken Einzelnes 
zugesetzt und klarer dargelegt. Jedoch hat Ricardo keine sei
ner Ansichten im Wesentlichen geändert.

Die Uebersetzung habe ich Wort für Wort geprüft und, 
wie ich glaube, vielfältig verbessert. Im Uebrigen nehme ich 
Bezug auf meine Vorrede zur ersten Auflage.

Die wissenschaftliche kritische Untersuchung Ricardo'scher  
Lehren hat bis zu hohem Grade zugenommen und auch deren 
wissenschaftliche Gegner haben ihre Tiefe und ihren inneren 
Werth anerkannt.



E s  i s t  e b e n s o  n a t u r g e m ä s s  w ie  e r f r e u l i c h ,  d a s s  u n s e r e  Z e i t  

v o r z u g s w e i s e  d e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  u n d  i n s b e s o n d e r e  d e n  v o l k s -  

u n d  s t a a t s w i r t h s c h a f t l i c h e n  p r a k t i s c h e n  F r a g e n  s ic h  m i t  E i f e r  

z u  w e n d e t .

M it  U n t e r s u c h u n g e n  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r  L e b e n s f r a g e n  

s e in e s  V a t e r l a n d e s  h a t  R ic a r d o  s e in e  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  T h ä -  

t i g k e i t  b e g o n n e n ,  u n d  a u s  d e r e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  V e r t i e f u n g  

i s t  s c h l i e s s l i c h  d a s  v o r l i e g e n d e  B u c h  e n t s t a n d e n .  A u s  d i e s e m  

k a n n  R a t h  u n d  R ic h tu n g  g e s c h ö p f t  w e r d e n .

S e i n e  G r u n d g e s e t z e  u n d  M e th o d e  s c h e in e n  m i r  d a b e i  j e d e  

u n d  w e i t  m e h r  B e a c h tu n g  zu  v e r d i e n e n , a l s  d e n s e l b e n  v o n  

m a n c h e r  m a a s s g e b e n d e n  S e i te  g e w i d m e t  w u r d e .  E s  l i e g t  in  

d e r  V e r n a c h l ä s s i g u n g  s o lc h e r  s t r e n g  w i s s e n s c h a f t l i c h e r ,  a u s  d e m  

L e b e n  g e s c h ö p f t e r ,  F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e  b e i  d e n  V e r h a n d l u n g e n  

ü b e r  d a s  g e s e l l s c h a f t l i c h e  L e b e n  u n d  d e s s e n  V e r b e s s e r u n g  d ie  

g a n z e  G e f a h r  d e r  B o d e n lo s ig k e i t  n i c h t  e t w a  b lo s  e in e s  g r e n 

z e n lo s e n  I d e a l i s m u s ,  s o n d e r n  a u c h  e in e s  v e r k e h r t e n  R e a l i s m u s .

D ie  H a u p t s t ü c k e  R i c a r d o ’s  ü b e r  R e n t e , L o h n , G e w in n s t ,  

K a p i t a l ,  M a s c h in e n w e s e n ,  H a n d e l ,  P r ä m i e n ,  Z ö l le  u n d  S t e u e r n  

ü b e r h a u p t ,  v e r d i e n e n  v o n  d ie s e m  G e s i c h t s p u n k te  a u s  d ie  e r n s t e s t e  

B e a c h t u n g ,  w i e  w e i t  e r  a u c h  s e lb s t  g e r a d e  in  d ie s e m  B u c h e  

d a v o n  e n t f e r n t  i s t ,  G e s e tz e  u n d  E i n r i c h tu n g e n  v o r z u s c h l a g e n .

D ie s e  G e d a n k e n  h a b e n  m ic h  s c h r i f t s t e l l e r i s c h  b e s t i m m t ,  

d e m  b u c h h ä n d l e r i s c h e n  W u n s c h e  d e s  H e r r n  V e r le g e r s  z u  e n t 

s p r e c h e n .  I c h  h o f f e , d a s s  m e in e  A r b e i t  z u  d e n  n ü t z l i c h e n  g e 

h ö r e n  w e r d e .

D e r  z w e i t e  B a n d ,  d ie  E r l ä u t e r u n g e n  e n t h a l t e n d ,  s o l l  b a l 

d i g s t  n a c h f o lg e n .

G r e i f s w a l d ,  im  J u li  1 8 7 7 .

X V orbem erkungen  z u r zw eiten A uflage.

E .  B a u m s t a r k .
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Aus David Ricardo's Leben,

W er sich nicht selbst ein Denkmal hinterlassen hat, der 
verdient nicht, dass man ihm Eines setze. Wer sich aber 
selber eines hinterlassen hat. der bedarf nicht, dass man ihm 
Eines setze. Der Kriegsheld bringt unter Kanonendonner und 
auf Rauchwolken seinen Namen den Zeitgenossen entgegen, 
hinter blutigen Schlachtfeldern und rauchenden Städten ist der 
bereitete Friede sein heiligstes Denkmal für alle Zeiten. Der 
Staatsmann knüpft Seinen Namen an seine Gesetze. Die grös- 
sten Baumeister haben ihr Leben daran gesetzt, sich die rie- 
senmässigen Denkmäler zu bauen, welche wir anstaunen. Nur 
die Thatkraft und Tugend des geräuschlosen bürgerlichen Le
bens bahnt sich schwer den Weg zum Andenken der Nachwelt.

Es ist schwer zu bestimmen, ob sich David Ricardo mehr 
durch Thätigkeit und Beharrlichkeit, durch Rechtschaffenheit, 
durch Vaterlandsliebe, durch W ohlthätigkeit, durch seine Be
scheidenheit, durch seine Geistesgaben oder durch seinen er
worbenen Reichthum ausgezeichnet habe. Was man aber durch 
solche Eigenschaften und Mittel im Vereine für Wissenschaft 
und Leben vermag, das hat er bewiesen, wie wenige.

David Ricardo wurde am 19. April 1772 in London ge
boren. Sein Vater, ein geborener Holländer, hatte sich schon
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i n  s e i n e r  J u g e n d  in  E n g l a n d  n i e d e r  g e la s s e n .  I n  s e i n e r  z a h l 

r e i c h e n  F a m i l i e  w a r  D a v i d  s e in  d r i t tg e b o r e n e s  K in d .  D e r  V a t e r  

w a r  i s r a e l i t i s c h e r  A b k u n f t  u n d  i s r a e l i t i s c h e n  G la u b e n s ,  M i tg l i e d  
d e r  S t o c k b ö r s e ,  B e s i t z e r  e in e s  s e lb s t e r w o r b e n e n  b e t r ä c h t l i c h e n  

V e r m ö g e n s ,  e in  M a n n  v o n  T a l e n t ,  R e c h t s c h a f f e n h e i t  u n d  g r o s -  

s e m  E i n f l u s s e  a u f  d e r  B ö r s e .  D a v i d  w u r d e  im  G l a u b e n  u n d  

f ü r  d a s  G e s c h ä f t  s e in e s  V a t e r s  e r z o g e n .  S e in e n  U n t e r r i c h t  e r 

h i e l t  e r  t h e i l s  i n  E n g l a n d  t h e i l s  in  H o l l a n d ,  w o  e r  z w e i  J a h r e  

a u f  e i n e r  S c h u l e  w a r ,  w e lc h e ,  u n t e r  A u s s c h lu s s  d e r  k l a s s i s c h e n  

B i l d u n g ,  b lo s  d i e  g e w ö h n l i c h e n  k a u f m ä n n i s c h e n  Unterrichtsgegenstände

 u m f a s s t e .  M a n c h e r ,  d e r  s ic h  e i n e r  k l a s s i s c h e n  B i l d u n g  

e r f r e u t ,  w i r d  s i c h  w u n d e r n ,  d a s s  m a n  a u c h  o h n e  d i e s e  e in  t i e f e r  

D e n k e r  u n d  d a z u  E i n e r  d e r  g r ö s s t e n  s e in e r  Z e i t  w e r d e n  k a n n .  

D e n n  d i e s  w a r d  d e r  j u n g e  R i c a r d o  s p ä t e r  m i t  s e in e r  k a u f m ä n 

n i s c h e n  B i l d u n g .  S e in  a n g e b o r e n e s  e n t s c h i e d e n e s  T a l e n t  f ü r  

b e h a r r l i c h e s  u n d  t i e f e s  N a c h d e n k e n , s e in e  e i n d r i n g e n d e  G a b e  

d e r  B e o b a c h tu n g  in  G e s c h ic h te  u n d  L e b e n ,  u n d  w o h l  a u c h  d a s  

Z u s a m m e n t r e f f e n  v i e l e r  S t a a t s e r e i g n i s s e  w ä h r e n d  s e in e s  L e b e n s  

h a b e n  ih n  d a z u  g e m a c h t ,  w a s  e r  g e w o r d e n .  D ie  A m s te r d a m e r  

u n d  p o ln i s c h e n  J u d e n  s in d  ü b e r h a u p t  u n t e r  i h r e n  G l a u b e n s g e 

n o s s e n  w e g e n  i h r e s  a u s s e r o r d e n t l i c h e n  S c h a r f s in n e s  b e r ü h m t  

u n d  v e r e h r t .  A u c h  i s t  a n e r k a n n t ,  d a s s  d a s  S tu d iu m  d e s  T a l 

m u d  d e n  S c h a r f s in n  u n d  ü b e r h a u p t  d e n  V e r s t a n d  d e r m a a s s e n  

s c h ä r f t ,  d a s s  m a n  e s  n i c h t  g l a u b e n  w ü r d e ,  w e n n  E i n e n  n i c h t  

o f t  d ie  g e m e i n s t e n  J u d e n  d a v o n  ü b e r z e u g te n .  W e m  f ä l l t  h i e r  

n i c h t  S p in o z a , n i c h t  a u c h  M o ses  M e n d e ls s o h n  e in ,  d ie s e  g r o s s e n  

M ä n n e r  —  o h n e  f r ü h e r e  k l a s s i s c h e  B i l d u n g ?

» D ie  K u n s t  s i c h  z u  b e r e i c h e r n ,«  —  s a g t  s e in  e r s t e r  L e -  

b e n s b e s c h r e i b e r  im  A n n u a l  O b i t u a r y  v o m  J a h r e  1 8 2 3 , w ie  m a n  

b e h a u p t e t  E i n e r  v o n  R i c a r d o  s  B r ü d e r n  , -—  » d ie  K u n s t , s ic h  

z u  b e r e i c h e r n ,  s t e h t  n i c h t  in  g r o s s e r  A c h t u n g ;  i n d e s s e n  h a t  

R ic a r d o  w o h l  s e in e  a u s s e r o r d e n t l i c h e n  G e i s t e s a n l a g e n  in  n i c h t s  
b i s  z u  e in e m  s o lc h e n  G r a d e  a u s g e b i l d e t ,  a l s  w ie  in  s e in e n  

G e l d g e s c h ä f t e n .  D ie  v o l lk o m m e n s te  K e n n t n i s s  a l l e r  S c h w i e r i g 

k e i t e n  ; e in e  b e w u n d e r u n g s w ü r d i g e  S c h n e l l i g k e i t  im  G e b r a u c h e  
d e r  Z a h l e n ;  d ie  G a b e ,  o h n e  a u c h  n u r  d e n  g e r i n g s t e n  A n s c h e in  

v o n  A n s t r e n g u n g  d ie  u n z ä h l i g e n  V e r h a n d lu n g e n ,  in  d ie  e r  v e r 
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wickelt war, abzumachen; die Kaltblütigkeit; sein durchdrin
gender Scharfsinn; und, um auch dies zu sagen, ein günstiges 
Zusammentreffen öffentlicher Ereignisse, — dies Alles hat es 
ihm möglich gemacht, alle seine Mitbewerber zu überfliegen und 
sein Vermögen, so wie seinen Ruf, schnell auf eine Höbe zu 
steigern, welche man in so kurzer Zeit in dieser Laufbahn 
noch nicht erreicht hatte. Seine hohen Anlagen hatten schon 
von Anfang an seine Mitbewerber dermaassen in Erstaunen 
gesetzt, dass die Aufgeklärtesten unter ihnen es nicht unter
lassen konnten, von ihm auszusagen, er sei zu den höchsten 
Stellen geboren.«

Schon in seinem vierzehnten Jahre wurde er von seinem 
Vater in den Börsengeschäften gebraucht. Er verrieth schon 
in seiner Jugend viel Sinn für Speculation, Abstraction und 
Allgemeinheiten. Und die Freiheit seines Geistes brachte ihn 
oft in Widerspruch mit den Vorurtheilen seines Vaters. Denn 
dieser war, wie in Religion, so auch in der Politik ein Anhän
ger des Altherkömmlichen, der Meinungen der Vorfahren. 
Blinde Unterwürfigkeit und leidender Gehorsam war mit David s 
Grundsätzen unvereinbar. Die Gegenstände ihrer Meinungsver
schiedenheiten und diese Letzteren selbst waren so wichtig 
und so gross, und, wie es eben bei solchen Missverhältnissen 
im Familienleben zu gehen pflegt, die Reibungen zwischen ihm 
und dem Vater nahmen so zu , dass schon in seiner Jugend 
noch die kindliche Liebe und Ehrfurcht vor seinem Vater so 
weit in den Hintergrund traten, dass er sich vom Glauben der 
Väter lossagte und sich in die christliche Gemeinschaft auf
nehmen liess.

Dieser Schritt machte die Trennung von seinem Vater nur 
noch schroffer. Er brachte ihm aber, als er bald darauf voll
jährig geworden w a r, mit der Hand einer Miss Wilkinson ein 
eheliches und häusliches Glück, welches über dreissig Jahre 
dauerte. Auf seine eigenen Hilfsmittel beschränkt, begann er 
auf eigenen Namen Geschäfte. Mit seinem Talente und edeln 
Charakter erwarb er sich bald die Achtung der ältesten und 
ehrenwerthesten Männer von der Börse in so hohem Grade, dass 
sie ihm von freien Stücken ihre Unterstützung in seinen Unter
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nehmungen anboten. Der Erfolg- übertraf alle Erwartungen 
seiner Freunde, denn in wenigen Jahren schon hatte er ein 
sehr grosses Vermögen erworben.

Allein der Durst nach Reichthum konnte bei seinem für 
alles Gute, Wahre und Schöne empfänglichen Charakter nie die 
Oberhand bekommen. Im Gegentheile, als die Sorge für sein 
Vermögen ihn weniger in Anspruch nahm, widmete er sich der 
Wissenschaft, dem Staate und der Wohlthätigkeit.

Von seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahre an ergab er 
sich mit bedeutendem Erfolge dem Studium der Mathematik, 
Chemie und Mineralogie, baute sich ein eigenes Laborato
rium , legte sich eine Mineraliensammlung an und ward bei 
der Stiftung der geologischen Gesellschaft Eines der ersten 
Mitglieder. Jedoch keine Wissenschaft umfasste er mit solcher 
leidenschaftlichen Vorliebe, als wie die öffentliche Wirthschafts
lehre . ja  er liess alle anderen gänzlich liegen, so bald er mit 
dieser bekannt zu werden angefangen hatte. Die Umstände 
und Art, wie er dazu kam, sind nicht wenig beinerkenswerth.

Er machte im Jahre J799, also im siebenundzwanzig- 
sten seines Lebens, zur Herstellung der Gesundheit s e in e r  
Frau eine Keise nach Bath. Auf dieser Reise, — so erzählt 
man, — fand er bei einem Freunde, den er besuchen wollte, 
einen Band von A . Smith's Untersuchungen über die Natur 
und Ursachen des Volkswohlstandes. Er las sich augenblick
lich in diesen Band hinein und mit jeder Seite stieg sein Ent
zücken. Gewiss ist, dass er erst auf dieser Reise A . Smith's 
ausgezeichnetes Werk kennen gelernt h a t; dass er es von die
ser Zeit an las, aber doch erst einige Jahre nachher seine 
volks- und staatswirthschaftlichen Studien eigentlich und aus
schliesslich begann, deren Ergebnisse später die a u sg e z e ic h n e t
sten Staatswirthe aller jetzt lebenden gebildeten Völker zur 
Bewunderung hinrissen.

Es dauerte jedoch noch zehn Jahre, bis llicardo seine erste 
schriftstellerische Arbeit veröffentlichte und auch bei ihm kann 
man, wie bei den meisten englischen politischen Schriftstellern, 
sagen, dass sich seine Schriften in ihrer chronologischen Er
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scheinung gerade au sehr wichtige volkswirtschaftliche Staats
zustände anreihen, also zunächst praktische Staatsfragen zum 
Gegenstände haben. Allein sie förderten und bereicherten zu
gleich die Wissenschaft in ganz Europa in solchem Grade, wie 
nicht leicht irgend eine andere staatswirthschaftliche Schrift, 
welche nach den seinigen erschien.

Im Jahre 1809 stand der Preis der Goldbarren sehr hoch 
und der Weehselcurs sehr tief. Diese Erscheinung erregte die 
allgemeine Aufmerksamkeit, und Ricardo machte sie zum Ge
genstände seiner gründlichen Untersuchung. Auch war er vor 
allen anderen dazu berufen, denn seine Studien in der Volks
wirtschaftslehre und seine umfassende Erfahrung, welche er 
aus seinen ungeheuer vielen Geschäften geschöpft hatte, gaben 
ihm dazu die beste Vorbereitung. Ohne die Absicht, seine 
Ansichten darüber zu veröffentlichen, hatte er seine Arbeit über 
die Ursache, den Bestand und die Folgen jener Erscheinung 
vollendet, und Hess sich endlich dazu bewegen, Briefe darüber 
im Morning Chronicle bekannt zu machen. Der erste am 
6. September erschienene Brief machte schon grossen Eindruck 
und veranlasst« Erwiderungen. Dies bestimmte den Verfasser, 
die Frage vollständiger und methodischer zu entwickeln und 
er liess die Schrift: »Der  hohe  P r e i s  d e r  B a r r e n ,  e i n  
G r u n d  der  E n t w e r t h u n g  d e r  B a n k n o t e n «  (The h i g h  
p r i ce  of  B u l l i o n ,  a p r o o f  of the  d e p r e c i a t i o n  of B a n k 
n o t e  s. London, printed for John Murray.) drucken. Diese 
ausser st interessante kleine Schrift erreichte in nicht völlig 
zwei Jahren die vierte Auflage (a. 1811), und ist in dieser 
nun freilich auch am vollkommensten; denn sie enthällt ausser 
der Lösung der Hauptfrage auch noch Bemerkungen zu einem 
Artikel im Edinburger Review über die Entwerthung des Pa
piergeldes. und Vorschläge zur Herstellung eines Umlaufsmit
tels, das im Tauschw erte so unveränderlich als Gold sei. ohne 
dass man von Letzterem zur Sicherung des Ersteren vieles 
bedürfe. Einige Monate nachher bildete das Parlament einen be
sonderen Ausschuss zur Untersuchung der Frage (Bullion Com
mittee). Ricardo's Schriftchen gab den Leitfaden in den Par- 
lamentsverhandlungen ab und trug ohne Zweifel sehr viel dazu
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bei, dass diese Maassregeln ergriffen wurden; und später gingen 
auch Ricardo s Vorschläge siegreich durch. Zum Verständnisse 
der ganzen Frage muss man wissen, dass England damals 
wegen der Bankrestriction ein Papiergeld h a tte , welches zur 
Zeit noch nicht beliebig bei der Bank gegen Metall zurück 
gegeben werden konnte. Ricardo zeigt nun in seinem Schriftchen, 
dass der Tauschwerth und Preis des Goldes in umgekehrtem 
Verhältnisse zu jenem des Papiergeldes oder der Banknoten’ 
steht: dass Ueberfluss und Mangel an Undauftsmittel nur rela
tive Begriffe sind; dass, wenn ein Land blos Metallgeld oder 
beliebig einlösbares Papiergeld als Umlaufsmittel habe , der 
Ours des Umlaufsmittels in einem Lande im Vergleich mit 
jenem in anderen Ländern nicht um mehr steigen oder fallen 
könne, als im Falle des Mangels um die Einfuhrkosten fremden 
Metalles oder Metallgeldes, und im Falle des Ueberflusses um 
die Ausfuhrkosten des Ueberschusses über den eigenen Bedarf: 
dass ab er, wenn in dem Lande (wie dazumal in England 
ein uneinlösbares Papiergeld in Umlauf und gesetzliches Zahl
mittel sei. dieses Umlaufsmittel, da es in den anderen Ländern 
keine Giltigkeit habe, nicht ausgeführt werden, folglich der 
Ueberfluss nicht abfliessen könne, und also das Herabgehen 
des Wechselcurses gegen das Ausland oder die Erhöhung des 
Preises der Edelmetalle in ungemlinztem Zustande über den 
Preis derselben in der Münzform um den Betrag der Ausfuhr
kosten der Münzen, ein sicherer Beweis davon sei, dass man 
zu viel Papiergeld 111 Umlauf gesetzt habe und sein Tausch
werth im Verhältnisse dieses Zuviel gesunken sei.

Ricardos Ansichten fanden Widerspruch. Das Bedeutendste 
was gegen ihn erschien, ist eine Schrift von Bosanquet (prak
tische Bemerkungen über den Bericht des Bullion-Committee — 
Practical Observations on the Report of the Bullion Commit
tee —}, worin die Ansichten des Ausschusses nach der Er
fahrung geprüft, verworfen und dessen Vorschläge durch andere 
ersetzt werden. Bosanquet siegte vor der Hand, aber nur um 
Ricardos Sieg später um so glänzender zu machen. Denn 
dieser schrieb im Jahre 1811 eine Erwiderung auf Bosanquet's 
Bemerkungen ( R e p l y  to Mr. Bosanquet?s P r a c t i c a l  ob-
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s e r v a t i o n s  0 1 1  t he  R e p o r t  of  t h e  Ru I l i on  C o m m i t t e e .  
London 1811 . eine reine Controversschrift mit steter Beziehung 
auf sein früheres Schriftchen und den Bericht des Ausschusses, 
worin er Bosanquet Irrtü m er in den Thatsachen, im Grund
sätze und in der Folgerung nachwies, dergestalt, dass sein 
Gegner das Feld räumen musste.

Im Jahre 1815 kam das englische Korngesetz zur Sprache, 
wodurch später die Getreideeinfuhr gestattet wurde, sobald 
der Preis zu 80 sh. stehe. Eine so wichtige Staatsfrage musste 
natürlich alle Sachverständigen und Männer von Fach in Bewe
gung setzen. Nachdem der berühmte Professor Malthus, dem 
wir das treffliche Werk über Bevölkerung verdanken, und ein 
Advokat W rest die Gelegenheit ergriffen und Schriften über die 
Natur, den Ursprung und die Grundgesetze der Grundrente 
veröffentlicht hatten; so trat auch Ricardo in dieser Angelegen
heit auf. Jene hatten über die Grundrente neue Gesetze und 
Grundsätze aufgestellt, aber es nicht recht verstanden sie ge
hörig durchzuführen und auf die vorschwebende Frage anzu
wenden. Denn Malthus hatte es versucht, die Notwendigkeit 
wnes neuen Sperrsystems zu beweisen. Seine drei Schriften 
w aren: Observations on the Corn laws (Betrachtungen liber die 
Konigesetze ; The Grounds of an Opinion on the Policy of 
Restricting the importation of foreign Corn (Gründe einer An
sicht über das Verbot der Einfuhr fremden Getreides); und 
An Inquiry into the Nature and Progress of Reut, and the 
Principles by wliich it is regulated (Untersuchung über die 
Natur und Fortschritte der Grundrente und die Gesetze wo- 

* nach sie geregelt wird). Die Schrift von West führt den 
T ite l: Essay on the application of Capital on Land (Versuch 
über die Anlage von Kapital auf Grund und Boden) . Ricardo 
war ein Anhänger des Systems der Handelsfreiheit und schrieb 
hierauf seine Schrift: An E s s a y  on t h e  I n f l u e n c e  o f  a 
l ow P r i c e  of  Co r n  on t he  p r o f i t s  of St ock ,  s h e w i n g  
t h e  I n e x p e d i e n c y  o f  R e s t r i c t i o n s  on I m p o r t a t i o n ,  
wi t h  R e m a r k s  on Mr. Malthus’ two l a s t  P u b l i c a t i o n s  
»An I n q u i r y  etc.« a n d  » T h e  G r o u n d s  etc« L o n d o n  
1825. ( V e r s u c h  ü b e r  den  E i n f l u s s  e i n e s  n i e d e r e n
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n , , » ! . , , , ,  1 , "T ........  ^ d i u v a i g c  w i i u i s i c ,  v-x-.v-

E i n f u h r  ie r , U “ e e e i e “ e t l i e i t  d e r  S p e r r u n g e n  d e r
fw e  n e n e n S o ,  •ftem erkU“ e e ” ”  des  Hr . Malthus zwei  n e u e n  &ehr i f t e n : »Versuch u. . .  w.« und »Gründe

Er v e r t h e id ig t 'd lL le g ^ 'i f z / /  ^  Allflilge11 cl'Iobte- Aber umsM* dn 1 Malthus den freien Getreidehandel.
eine hohe wis« n' i Praktischen Interesse hat die Schrift
vorgetrag-enen T ■Be(leutung , da nämlich die darin 

:  Grimdgesetze von der Grundrente und vom Ka_ 
imaigewinnste eine Art Skityp 1r/̂  A . . . ,
diese Einkoiuinensartcn s i n /  7  de“JeuiSe“ Ansichten Uber 
grösseren « w v »  •. "eiche Ricardo  später in seinem
Oiosseien Werke weiter ausführte.

stand hei ,.ini. ®lbss*e ’ a^ei allcl* letzte Gelegenheitsschrift ent
P r ö t o s l l  I  “  re“ " 'iChtiSen «^genhelt. Nämlich seine
V th  O h i e r v  r “ eCOKOraical a n d  s e c u r e  C u r r e n c y ,  w 1 1  u u  d s e r v a  t  i o n s n n t v>  ̂ * •, , \

E n g l a n d  /Vm -cni," P r o f i t s  of  t h e  B a n k  o f
E n g l a n d  t .Voi schage  zu e i ne m w o h l f e i l e n  und  s i c h e 
r e n  U m l a u f s m i t t e l  l le h « t u  ÜU1Ieilen unü  s i e n e
G e w i n n s t e  d e r  B a n k  t t ,B e m e r k u n g e n  übe r  d i e
wähnt wurde war r  I ° n ^ n g l a nd ) .  Wie bereits er-

tion der V erh^idlichkeV 'lfie'lt,6 dUrCh die Bailkrestri8r 
zulösen, enthoben und cs e Ä * “  P * “  S * * "  e“ '  
Parlamentsverhandlungen die < d  F  r \  deSS,l;llb “  t,e"
halten werden solle ihr* n  1 la^eu: 0b Bank ange-

mit B arschaft zu b ezah len ?" - O b ^  V "‘T "  ^  ff 
der Uebereinkunft der TWi., ' Veränderung in Betreff 

Verwaltung der s t a t h u ^ Z C V ' T  / f
Entschädigung das Publikum für den hohen" R i  f  n
»ten  erhalten solle, von welchen 2  tT , ^  P *
Ricardo's Sehriff k Gewinn ziehe? —
im Jahre 1S19 die j  t  / r  im Jahre 18l6> und erlebte
man keines Umlauf v ? 6' El zei^  in derselben, dass
inneren Werth Lnhp ^  V  dülfe? ^as an und für sich einen

geld K S  Ä  S; t n mmVanlm ehr “ “  ^  
gehörigeu Schranken’ z.. halten wk« i g® des8elben in 
Papiergeldes auf dem Gleichstand^ ^  ^und soffar noeh b;;i, i i 1(le mit jenem des Edelmetalls 

soga. noch hoher erhalten werden könne; dass man aber,



Aus David Ricardo s Leben. XXI

um das Papiergeld so zu halten, nicht nötliig habe und nicht 
klug handle, cs gegen Münzen nach Verlangen einzulösen, 
sondern vielmehr zur Garantie und Einlösung blos Goldbarren 
von bestimmtem Gewichte und Feingehalte erforderlich seien: 
dass man bei dieser Maassregel den Curs des Papiergeldes 
stetig erhalte und sich vor den Uebelständen einer zu grossen 
Menge von Papiergeld bewahre. Ricardos Vorschlag wurde nicht 
nur von beiden Häusern in ihrem Berichte a. 1819 empfohlen, 
sondern bildete sogar in der Folge wirklich die Grundlage der 
berühmten Bill von Peel.

Schon die erste dieser Gelegenheitsschriften hatte veran
lasst, dass die Männer ersten Ranges und Gelehrte von grossem 
Verdienste Ricardos Bekanntschaft suchten. Unter diesen ver
dienen Malthus. der bereits erwähnte, und Mdl. der Verfasser 
deiGeschicbte von brittisch Indien, besonders erwähnt zu wei
den. nicht blos wegen ihrer engen Freundschaft mit ihm, son
dern auch wegen des grossen Einflusses, den er auf sie ausnbte. 
Der letzte von diesen beiden ward sein Schüler im Felde der 
öffentlichen Wirthschaftslehre, und stellte später Ricardo's Grund
sätze in dieser Wissenschaft in einem eigenen Buche metho
disch zusammen.

In einem Zeitabschnitte von 18 Jahren lässt sich von den 
Studien eines Mannes wie Ricardo etwas Grosses erwarten, 
besonders da schon vorher und in dieser Zeit mit von den 
grössten Ereignissen aller Zeiten an seinem tiefen Geiste vor
über gegangen waren. Er hatte in seinem Inneren allmälieh 
die öffentliche Wirthschaftslehre aus ihren alten Angeln gehoben, 
und wusste sie auch wieder in neue einzusetzen. Allein hiezu 
liess ihn seine Bescheidenheit fast gar nicht kommen: er fühlte 
zwar, welchen Ruf er sich durch seine Gelegenlieitsschriften 
erworben hatte: fürchtete aber zugleich, einem grösseren Werke 
über die öffentliche Wirtschaftslehre nicht gewachsen zu sein 
und mit einem solchen seinen alten Ruf einzubüssen. Die 
Wissenschaft ist aber nun auch seinen Freunden, namentlich 
dem genannten Mül, vielen Dank schuldig; denn durch diese 
wurde er dazu bewogen, im Jahre 1817 das vorliegende Werk, 
On th e  P r i n c i p l e s  of  p o l i t i c a l  E c o n o m y  a n d  T a x a -
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t i o  11 ( Uebe r  d i e  G r u n d g e s e t z e  d e r  V o l k s  w i r t h -  
schaf t  und  B e s t e u e r u n g )  in Druck zu geben. Mit eben 
diesem W erke, das 1819 die zweite und 1821 die dritte Auf
lage erlebte, begann seit A. Smith wieder die erste neue 
Wendung in der Geschichte der öffentlichen Wirthschaftslehre. 
Auch ist nach A. Smith's unsterblichem Werke über diese 
Wissenschaft bei keinem Volke auch nur Eines erschienen, 
welches an Tiefe der Forschung, an Scharfsinn der Wendung 
und Auseinandersetzung, an Selbstständigkeit der Untersuchung, 
an Neuheit und Eigentüm lichkeit der Grundsätze, an der 
Masse neuer Lehren, und an fortwährendem lebendigstem In
teresse für die Wissenschaft dem vom Ricardo gleichkäme, 
geschweige denn dasselbe überträfe. Kein einziges von den 
32 Hauptstückeil, aus denen es besteht, überrascht nicht durch 
neue W ahrheiten, und hat man das Werk einmal gelesen, so 
bedarf es keiner äusseren Aufmunterung mehr, um es immer 
wieder zu studiren. Wer auch im Stande w äre, bloss Irr- 
thttmer darin zu entdecken, würde aus diesem Werke mehr 
lernen, als aus jedem der nach A . Smith erschienenen Werke 
über die öffentliche Wirthschaftslehre. Er hat mit A . Smith 
diese Wissenschaft zu einem Kaleidoskop gemacht, denn bei 
jeder Wendung derselben, wozu sie Einen führen, sieht man 
ein neues überraschendes Bild aus denselben Elementen: und 
hat man mit Ricardo gearbeitet, so hat der Boden, auf dem 
man steht, einen neuen Untergrund und eine neue Gestaltung 
der Oberfläche. Es würde hier zu weit fuhren, alle die Neu
heiten und Eigentüm lichkeiten dieses Werkes aus einander 
zu setzen, -— dies muss vielmehr dem zweiten Bande über
lassen bleiben. Alle Grundlehren dieser Wissenschaft sind neu 
aufgefasst, und das Buch selbst ist von d e r  Art, dass man es 
ganz im Zusammenhange durcharbeiten muss, um es recht 
schätzen zu lernen. Es ist kein Buch zum Nachschlagen, kein 
Buch, in das der Leser seine eigenen Begriffe übertragen kann, 
ein Buch vielmehr, dem man sieh ganz hingeben und über
lassen muss, um es zu verstehen oder allenfalls zu widerlegen. 
Selten dürfte Quintiliätis Spruch über Cicero mit mehr Recht 
angewendet sein, als bei Ricardo-, S c i a t  se n o n  p a r u m  
p r o f e c i s s e ,  cu i  Ricardo v a l d e  p l a c e b i t .  Wem Ricardo
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gefällt, der befindet sieh auch in keiner schlechteren Gesell
schaft, als in der von Mill. Tor rem, Mac-Culloch, Brouyham , 
Rüssel, Peel, Gladstone und Anderen.

Was Ricardo gefürchtet hatte, geschah nicht. Sein Werk 
setzte ihm unter den Schriftstellern im Fache der öffentlichen 
Wirthschaftslehre die Krone auf. Nach A. Smith hat sie auch 
kein Würdigerer getragen. Sein Vermögen und Ruhm setzte 
ihn in den Stand sich von den Geschäften zurückzuziehen, — 
um um so mehr arbeiten zu können. Denn hatte er von dem 
Stuhle der Wissenschaft aus bisher das Seinige zur Leitung 
der öffentlichen Angelegenheiten beigetragen, so wollte er es 
jetzt von der Bank der Volksvertreter aus ebenfalls thun. Er 
Iiatte einen ausgedehnten Grundbesitz erworben, Gatcomb Park 
in der Grafschaft Gloucester. Er trat für Portarlington im Jahre 
1819 in’s Unterhaus ein, aber immernoch mit einem Misstrauen 
gegen seine Kräfte und mit einer Bescheidenheit, die das 
Staunen der Welt erregen muss. Er schrieb an einen Freund: 
»Sie werden wissen, dass ich im Hause der Gemeinen sitze. 
»Ich fürchte, dass ich da nicht viel nützen werde. Ich habe es 
»zweimal versucht, zu sprechen, aber ich sprach mit grösster 
»Beklommenheit und ich verzweifle daran, ob ich je die Angst 
»überwinden werde, die mich befällt, wenn ich den Ton meiner 
»Stimme höre.« Und später einmal: »Ich danke Ihnen für die 
»Mühe, welche Sie sich geben, mir Mutli zu machen. Die 
»Nachsicht des Hauses hat die Schwierigkeit zu sprechen für 
»mich gemindert; allein ich sehe noch so viele und so furcht- 
»bare Hindernisse, dass ich fürchte, es am Ende für klug und 
»besonnen halten zu müssen, wenn ich mich mit stillschweigen
ader Abstimmung abgebe.'« Zum Glück that er es nicht und 
gewann allmälig im Parlamente einen überwiegenden Einfluss, 
was wieder der Wissenschaft nicht weniger nützte, als dem 
Leben und dem Staate.

Es dürfte jedoch nicht leicht Jemand gefunden werden, 
der weniger Grund zu einer solchen Aengstliehkeit hatte, als 
gerade Ricardo. Dies zeigte er zu Hause wie im Parlamente. 
Er ging mit seltener Nachsicht und Ruhe auf die Ansichten 
Anderer ein. Er war bescheiden genug, wann und so lange
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\  SC;1! mu®ste ? einem Anderen das Feld zu lassen. Fing' er 
a )ei u >ei eine Fiage zu sprechen an. dann war der Sieg’ nicht 
anöe unentschieden. E rb esass , ausser seinen ausgebreiteten 

Kenntnissen der Gediegenheit seines Urtheils und der Begei- 
s enuig für den Gegenstand, eine ausserordentliche Geschick- 

i c  1 ei , j e t e  i,ige in ihre einfachen Elemente zu zerlegen, 
diese >e ms rechte Licht zu stellen und die Aufmerksamkeit 
fccinei Zuhörer zu fesseln, [lim war es stets nur um Wahrheit 

lim, um emen eigenen Irrthum, dessen mau ihn überwie
sen hatte emzugCBteheu kostete ihn gar keine Mühe. Zu blo- 
sem Spiele des Verstandes und zu Zweideutigkeiten brauchte 
er seinen Scharfsinn niemals. Er sprach mit seltener Klarheit

i , ,1fr 1, M  r t “  ,llie sch'vieris ste« Gegenstände ; er hatte 
Sel.rift <lle Gabe der Rede mehr als die der Schrift. Seine 
Schuften erfordern angestrengte nngetheilte Aufmerksamkeit, 
im Ganzen aber weit mehr wegen ihrer Tiefe und Schürfe, als 
wegen Undeutlichkeit Er befleissigt sich des kurzen bündigen
Ausdrucks, — zuerst der allgemeine i i iv ,i-  ^ m e in e  featz, dann das passendste
Beispiel zui Lilauterung. und endlich die Folgerungen. Ein
glanzender Redner konnte er nicht «r»™ i • v r* cni.off D*„n - i  . ment sein, und m dieser Eigen-
schuft Stellt er vielen seiner Mitglieder im Parlamente nach, 
lmit db I? f  T ‘ Beredsamkeit, sondern durch die Wahr- 

, U 16 lm ( Je ,alje> l,ie beifälligsten Einwendungen 
i ,c S e l  ™ r 1 ft' “ ■ Um 80 S a u e n d e r mussten auch 

r p "  - ! r 8TiteSte“ Kedner sei“ - «o war er weder
<l0Ch ei“ Kef0ri“er. «“<! stimmte 

“ l l  . M“  kilmltc «-»U sagen, er
Staate , i , . b v  7  nterliauses, wie essein  soll in einem 
d e I t v  ?  \ V  auf SOlchen «w ndrttoB  fasst, wie
M issblm l U\nSemeU 6raBdsate«n haltend, streng gegen
!  h a f Ä ’ iU Vored'%«>> erhaben über leideii-
k mmertn ^ z u g ä n g l i c h  für Schwankungen, unbe-
der Z L T  m  / aU “er W t a  vor dem Hasse

f  " hend ™  Vaterlandsliebe, theilnahmlos an den
ter VerthebT ^  lflrth6U“  in Häusern, ein ste-
reich eenu» n ' " 6 MMl Freihfiiten ^  Klassen, und
frei Hnabhäng% and von politischem Leichtsinn

. latte ltmardo un Parlamente nichts Anderes be-
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wirkt als (len heilsamen Geist der Sparsamkeit, der jetzt in 
der englischen Staatswirtlischaft herrscht, und das vorherrschende 
Streben, den Monopolgeist aus der brittisclien Gewerbsgesetz- 
gebung zu vertreiben, welches jetzt die gesetzgebende Gewalt 
durclulringt; so verdiente er schon darum unsterblich zu sein. 
Und Niemand kann dessen so gerühmt werden, wie er; ihm 
verdankt Grossbrittaunien seit seinem Eintritte ins Parlament 
diese glückliche Veränderung, deren Geist immer mehr um 
sich greift.

Indessen schadete seine parlamentarische Wirksamkeit sei
ner schriftstellerischen Thätigkeit nicht. Im Jahre 1820 lieferte 
er für das Supplement der Encyclopaedia Britannica den Artikel 
» F u n d i n g S y s t e m ,« eine Abhandlung, womit andere Männer 
von Fach am wenigsten einverstanden sind. Er zieht darin die 
Deckung ausserordentlicher Staatsausgaben durch Steuern jener 
durch Anleihen vor, und hält eine Tilgung der Staatsschuld 
durch Ausschreibung des Schuldkapitals auf die Bürger, also 
durch Verwandlung in Privatschulden der Einzelnen, für aus
führbar.

Die letzte Gelegenheitsschrift, die er veröffentlichte, er
schien im Jahre 182*2 und führt den Titel: P r o t e c t i o n  to 
A g r i c u l t u r e  (Schu t z  f ü r  den  A c k e r b a u ) .  Sie war 
durch die damaligen Parlamentsverhandlungen Uber die engli
schen Korngesetze veranlasst. Man möchte sagen, er habe nie 
etwas Ausgezeichneteres geschrieben, als dieses kleine Schrift
ehen: so sind darin die Fragen über den Getreidepreis, über 
dessen Einfluss auf den Arbeitslohn und Gewinnst, über die 
Wirkung der Auflagen auf den Ackerbau und die Gewerbe 
u. s. w. abgehandelt, alles in demselben Sinne, wie in der 
kleinen Schrift vom Jahre 1815.

Leider war dies seine letzte gedruckte Arbeit. Denn bald 
erlitt die Wissenschaft und der Staat einen grossen Verlust 
durch seinen Tod. Ricardo war nicht kräftig, aber auch nicht 
schwächlich. Er litt mehrere Jahre an einem Ohre, ohne je 
doch darauf besonders aufmerksam zu sein. Nach dem Schlüsse 
der Parlamentssitzung vom Jahre 1823 ging er auf seinen Sitz
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Gatcoinb Park zurück und vollendete dort seinen »Pl an  zur  
E r r i c h t u n g  e i n e r  S t a a t s b a n k ,  « der später herausgegeben 
wurde, und worin er die Möglichkeit, Gefahrlosigkeit und Vor- 
theilhaftigkeit einer Notenbank unter Leitung des Staats zu 
1 beweisen sucht. Auch arbeitete er an Untersuchungen über 
den Tauschwerth der Nahrungsmittel, ohne jedoch diese Arbeit 
vollenden zu können. Im September überfiel ihn ein heftiger 
Schmerz im kranken Ohre, ein Abscess ging auf, was ihm 
einige Erleichterung verschaffte; allein nach zwei Tagen nahm 
die Entzündung zu, sein Gehirn wurde dadurch ergriffen, und 
er verfiel in eine gänzliche Geistesabwesenheit, in welcher er 
am 11. September starb.

Es fanden sich unter seinen hinterlassenen Papieren auch 
noch Anmerkungen zu Malthus’ Grundsätzen der Öffentlichen 
Wirthschaftslehre, in denen er sich selbst gegen Malthus ver- 
theidigt, und diesem Irrthümer nachweist.

Er nahm die schönsten Zeugnisse seines Zeitalters mit in 
sein Grab. Er war äusserst liebenswürdig im Umgange; ein 
nachsichtsvoller und gütiger Gatte und Vater ; ein ergebener 
zuverlässiger Freund ; gegen Jedermann freimlithig und einfach: 
überhaupt ein tüchtiger Mensch. Bedeutungsvoll und natürlich 
waren auch seine Antworten aut viele an ihn gerichtete Fra
gen. Einmal gefragt, wie es ein Handelsmann machen müsse, 
um reich zu werden, gab er die für den Oberflächlichen eben so 
platte, als für den Denker tiefsinnige Antwort: Er kaufe, wann 
man ihm anbietet, und verkaufe, wann man nachfrägt! Ricardo  
versammelte um sich immer Männer von Geist und Kenntnis
sen, um mit ihnen sich frei über Alles und besonders über 
öffentliche Wirthschaft zu unterhalten, und zeigte sich dabei 
stets in der vollen Sanftheit und Liebenswürdigkeit des Cha
rakters.

Seine Arbeitsamkeit war grenzenlos und findet nur einen 
theilweisen Beweis in seiner Thätigkeit als Schriftsteller, wozu 
er nur die wenige Zeit verwenden konnte, welche ihm seine 
eigenen und später noch seine Parlamentsgeschäfte übrig liessen. 
Mit dem siebenundzwanzigsten Jahre trat er in die Vorhallen
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der öffentlichen Wirthschaftslehre als Neuling ein, und im ein- 
undfunfzigsten starb er als ein König derselben, betrauert von 
den Freunden, vom Vaterlande und der der ganzen Welt ange
hörenden Wissenschaft.

Nicht weniger aber betrauert auch von den Nothleidendem 
Denn er war in seinem thatenreichen bewegten Leben immer 
am Hilfeleisten und Unterstützen. Ganz davon zu schweigen, 
dass er Arme und sonst Nothleidende in hohem Maasse unter
stützte, und dass er zu den Beschützern fast aller Mildthätig- 
keitsanstalten der Hauptstadt gehörte, so darf nicht unerwähnt 
bleiben, dass er auf eigene Kosten ein Hospital und zwei Schu
len in der Nähe seines Landsitzes unterhielt. Also auch hierin 
hat er Ausserordentliches geleistet.

Er hinterliess eine Wittwe mit drei Söhnen und vier Töch
tern. wovon die Eine kurz nach ihrer Verheirathung vor meh
reren Jahren gestorben ist.

Sein Freund M ül sagt von ihm: »Ricardo’s Leben bietet 
ein ermuthigendes Beispiel dar. Ricardo hatte Alles zu thun 
und genügte seinem Eifer. Möge das jugendliche Gemütli, 
dessen edles Streben höher geht, als die Verhältnisse gestat
ten, die Hoffnung nicht verlieren, eine geistige Ueberlegenheit 
zu erlangen oder einen wohlthätigen Einfluss auf das Schicksal 
des Menschengeschlechts zu bekommen, und möge es bedenken, 
mit welch' widerwärtiger Lage Ricardos merkwürdige Lauf
bahn sich eröfthete, und wie sie sich schloss. Er hatte sein 
Glück zu machen, seinen Geist zu bilden, seine Erziehung zu 
beginnen und zu leiten. Mitten unter den thätigsten Mitbewer
bern wusste er sich ein grosses Vermögen zu sammeln, und 
sich die Achtung und Zuneigung derjenigen Menschen zu er
w e r b e n  und zu erhalten, welche die Reinheit seiner Handlungen 
am besten beurtheilen konnten. Mitten im praktischen Leben, 
unter den mannigfaltigsten Einzelheiten und bei den Sorgen 
bis ins Kleinste erwarb und bildete er die Gewohnheit umfas
senden , tiefen und ruhigen Nachdenkens aus und endete da
mit, dass er keinen Bedeutenderen über sich und wohl nur 
wTenigc Gleiche neben sich hatte.«



H c h e ^ N ^ ^ v e r s e h a f f tT ä tr '1 Sei“e Schriften keineu ,ul3terb"sein d,«« ,n„ se"a" t hätten, so würde es ohne Bedeutung

der Wentlichen^Wirthschaftsleh 61 "  dem  Lel,rstuhlc
für alle Zeiten den Namen 7? UnivCTsität ™ London
sich nicht selbst ein T)e l  ?mrdo S ^ h e n  hat. Denn, wer
dass man ihn Eines setze “ w  ha*’ <lei' verdie!“  B‘cht’
lassen Inf rW b i V ■ ' 1 a^er selbst Eines hinter-

hat, de, bedarf nicht, dass man ihm Eines setze.
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Das Erzeugiiiss der Erde oder mit anderen Worten alles 
dasjenige, was von ihrer Oberfläche mittelst der vereinigten 
Anwendung von Arbeit Maschinen und Kapital bezogen wird, 
vertheilt sich unter drei Klassen von Mitgliedern des Gemein
wesens: nämlich unter die Eigenthümer des Bodens, unter die 
Eigner des Vermögensstammes oder Kapitals, welches zur Be
bauung des Bodens erforderlich ist, und unter die Arbeiter, 
durch deren Gewerb- und Betriebsamkeit derselbe bebauet wird.

Indessen es sind, je  nach dem verschiedenen Stande der 
Gesellschaft, die verhältnissmässigen Antheile an dem ganzen 
Erzeugnisse der Erde, welche einer jeden von jenen Klassen 
unter dem Namen Rente, Gewinn und Arbeitslohn zufallen, 
wesentlich verschieden. Dies rührt hauptsächlich von der jedes
maligen Fruchtbarkeit des Bodens, Anhäufung von Kapital und 
Bevölkerung, und Fertigkeit, Talenten und Werkzeugen her. 
welche im Ackerbaue angewendet werden. Die Darlegung der 
Gesetze, welche diese Vertheilung anordnen, ist die Hauptauf
gabe der Volkswirthschaftslehre. Wie sehr nun auch diese Wis
senschaft durch die Schriften eines Turyot, Stuart, Smith , Say, 
Sismondi und Anderer weiter gefördert worden ist, so gewähren 
sie dennoch sehr wenige genügende Belehrung über den natür
lichen Entwicklungsgang der Rente, des Gewinnstes und des 
Arbeitslohnes.

Im Jahre 1815 legte Malthus in seiner »Untersuchung Über 
die Natur und Fortschritte der Rente« und, fast zur nämlichen
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Zeit, ein Mitglied der Universität Oxford in seinem »Versuche 
über die Anwendung von Kapital auf den Grund und Boden« 
der Welt die wichtige Lehre von der Rente dar, ohne deren 
Kenntnis» es unmöglich ist, die Wirkungen der Fortschritte des 
Volkswohlstandes auf den Gewinnst und Arbeitslohn zu ver
stehen oder den Einfluss der Besteuerung auf die verschiedenen 
Klassen der Mitglieder des Gemeinwesens aus einander zu 
setzen, besonders wenn die besteuerten Güter unmittelbare 
Erzeugnisse der Erdoberfläche sind. A. Smith und andere 
tüchtige Schriftsteller, auf die ich mich bezogen habe . über
sahen weil sie den Gesichtspunkt über die Grundgesetze der 
Rente nicht richtig erkannten, wie mir scheint, manche wich
tige W ahrheit, deren Entdeckung einzig und allein möglich ist, 
wenn man das Wesen der Rente durch und durch versteht.

Um nun aber diesen Mangel zu ersetzen, sind freilich Fällig
keiten weit höherer Art erforderlich, als sie der Verfasser der 
folgenden Blätter besitzt. Indessen auf das reiflichste Nach
denken. das er diesem Gegenstände gewidmet, auf die Nach
hilfe, welche er aus den Werken der oben genannten ausgezeich
neten Schriftsteller geschöpft, und auf die schätzbare Erfahrung 
hin, welche die letzten Jahre mit ihrem Ueberflusse an Tliat- 
sachen dem gegenwärtigen Geschlechte dargereicht haben, wagt 
er das Vertrauen, man werde ihn nicht für vermessen halten, 
wenn er auch seine Meinung über die Gesetze des Gewinnstes 
und Arbeitslohnes und über die Wirksamkeit der Steuern aus
spreche. Sollten die Grundsätze, welche er fiir'die richtigen hält, 
auch von Anderen so befunden werden, so wird es die Sache 
anderer, fähigerer, Männer sein, sie bis zu allen ihren wichtigen 
Folgerungen weiter zu entwickeln.

Wenn der Verfasser herrschende Meinungen bestritt, so 
fand er es notliwendig, besonders mehr auf solche Stellen in 
den Schriften von A . Smith zu achten, bei welchen er Grund 
zu haben glaubt, andererer Ansicht zu sein; allein er hofft,
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man werde ihn deshalb nicht verdächtigen, als ob er nicht, 
in Gemeinschaft mit allen, welche die Wichtigkeit der Volks- 
wirthschaftslehre anerkennen, an der Bewunderung Antheil 
nehme, welche das tiefdurchdachte Werk dieses gefeierten 
Schriftstellers mit so vielem Rechte erregt hat.

Dieselbe Bemerkung kann auch auf die ausgezeichneten 
Werke von Say angewendet werden, welcher nicht blos der 
Erste oder unter den Ersten der Schriftsteller des Festlandes 
war, die A . Smiths Grundsätze richtig würdigten und anwen
deten, und der mehr, als andere Schriftsteller des Festlandes 
zusammen genommen, dazu beigetragen hat, die Grundsätze 
dieses aufgeklärten und wohlthätigen Systems den Völkern 
Europas zu empfehlen; dem aber insbesondere gelungen ist, 
diese Wissenschaft in eine logischere und unterrichtendere Ord- , 
nung zu bringen, und der sie mit mehrfachen eigenthümlichen, 
genauen und tiefen Erörterungen bereichert hat ). Die Achtung 
des Verfassers für die Schriften dieses Herrn konnte ihn jedoch 
nicht abhalten. zu solchen Stellen seiner »öffentlichen Wirth- ‘
schaftslehre,« welche mit seinen eigenen Grundansichten nicht 
übereinstimmen, seine Bemerkungen mit derjenigen Freimiithig- 
keit zu machen, welche, seines Erachtens, das Interesse der 
Wissenschaft erheischt.

Vorbemerkung des Verfassers zur dritten Auflage.

In dieser Auflage habe ich versucht, meine Ansicht über 
die schwierige Frage über den W e r t h  vollständiger als in der 
vorigen aus einander zusetzen, und zu diesem Belnife habe 
ich zum ersten Hauptstück einige Zusätze gemacht. Ich habe

*) Kap. 15. Th. I . ,  «Von den A bsatzw egen,« enthält insbesondere 
einige sehr wichtige G rundsätze, welche dieser ausgezeichnete Schrift
steller, meiner Meinung nach, zuerst auseinander gesetzt hat.
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auch ein neues Hauptstück über die Frage von dem M a s c h i 
n e n w e s e n  und von d en  Wirkungen der V erb esseru n g  d e s 
selben hinsichtlich der Interessen der v e r s c h ie d e n e n  K lassen  
im Staate eingefügt. In dem Hauptstück über die u n t e r 
s c h e i d e n d e n  E i g e n t ü m l i c h k e i t e n  des  W e r t h e ß  u n d  
V e r m ö g e n s  habe ich die Lehre von Say über diese w ich 
tige Frage nach der vierten und letzten Auflage seines W erkes 
geprüft. Ich habe in dem letzten Hauptstücke versucht, schärfer 
als früher ins Auge zu fassen die Lehre von der F äh igkeit 
eines Landes, mehr Geldsteuern zu zahlen, trotzdem dass d e r  
Gesammt-Geldwerth der Masse seiner Güter fallen sollte, z u 
folge entweder der verminderten Menge von A r b e it ,  w e lc h e  d ie  
Hervorbringung des Getreides im Lande erfordert, zu fo lg e  von  
Verbesserungen der L andw irtschaft, oder des Bezuges e ines 
Tlieiles seines Getreidebedarfs zu einem niedrigen Preise a n s  
dem Auslande mittelst d e r  Ausfuhr seiner G e w e r k s a r t i k e l ,  

Diese Untersuchung ist von grösser Wichtigkeit in Bezug a u f  
die Frage wegen der Gestattung ungehinderter Einfuhr fremden 
Getreides, besonders in einem Lande, welches, in Folge einer 
ungeheueren Staatsschuld, mit einer schweren festen Geldbe
steuerung belastet ist. Ich habe zu zeigen gesucht, dass d ie  
Fähigkeit, Steuern zu bezahlen, nicht von dem Geldwerthe d e r  
Masse von Gütern, noch von dem reinen Geldwerthe der E in
künfte der Kapitalisten und Grundherren, sondern von dem 
Geldwerthe des Einkommens jedes Staatsangehörigen, ver
glichen mit dem Geldwerthe der Güter, welche er üblicher Weise 
verbraucht, abhängig ist.

März 1821.
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Einunddreissigstes Hauptstück, 

Ueber Maschinenwesen.

Im gegenwärtigen Hauptstück will ich in einige Untersuchung 
einlreten über den Einfluss dos Maschinenwesens auf die Interes
sen der verschiedenen Klassen der Gesellschaft, einen Gegenstand 
von grösser Wichtigkeit, welcher bisher noch nicht auf eine 
solche Weise erörtert worden zu sein scheint, dass es zu siche
ren oder befriedigenden Ergebnissen geführt hätte. Ich muss 
meine Ansichten über diese Frage um so mehr darlegen, als 
dieselben, bei weiterer Ueberlegung, eine beträchtliche Aen- 
deiung ei fahl en haben; und obschon ich meines Wissens nie
mals etwas über Maschinenwesen veröffentlicht habe, was ich 
zurückzunehmen hätte, so habe ich doch auf anderem Wege 
Lehren unterstützt, welche ich nun für irrig erachte. Es ist 
mir darum zur Pflicht geworden, meine jetzigen A n sch au u n gen  
einer Prüfung zu unterziehen, mit meinen Gründen für dieselben.

\on  jeher, seit ich meine Aufmerksamkeit volks- und 
staatswirthschaftlichen Fragen zugewendet habe, bin ich der 
Meinung gewesen, dass eine Anwendung von Maschinen in 
irgend einem Zweige der Hervorbringung, welche Ersparung 
an Arbeit zur bolge hat, etwas allgemein Gutes ist, nur be
gleitet von dem Grade von Ungelegenheit, welcher in den meisten 
Fällen mit der Uebertragung von Kapital und Arbeit aus einer 
Unternehmung in eine andere verbunden ist. Es erschien mir, 
als ob die Grundherren, vorausgesetzt, dass sie dieselbe 
Geld-Grundrente haben, durch die Verminderung der Preise 
der Güter, für die sie die Grundrente ausgeben, bevorlheilt
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würden- indem die Verminderung der Preise notw endig eine 
Wirkung der Anwendung von Maschinen sei. Der Kapitalist 
werde, dachte ich, vorkommenden Falls genau auf dieselbe 
Weise bevortheiit werden. In der Thal werde der Erfinder 
der Maschine oder wer dieselbe zuerst nutzbar anwendele, sieh 
einer Erhöhung des Vortheils durch grossen Gewinnst auf ge
wisse Zeit zu erfreuen haben. Allein im Verhültniss, wie die 
Maschinen allgemein in Gebrauch kommen, werde der Preis des 
hervorgebrachten Gutes, zufolge der Milbewerbung, auf dessen 
ilervorbringungskosten herabgehen, während der Kapitalist das 
nämliche Einkommen wie früher beziehe und nur des allae- 
meinen Vortheils als Ge- und Verbraucher theilhaftig werde, 
indem er in Stand gesetzt werde, mit demselben Geldeinkom
men über eine grössere Menge von Behaglichkeit und Genüssen 
zu verfügen. Die Arbeiterklasse, dacht1 ich, werde vom (io— 
brauche der Maschinen ebenso Vortheil haben, indem sie mit 
demselben Geldlohne die Mittel zur Anschaffung von mehr Gütern 
haben werde, und ich dachte, dass keine Lohnverminderung 
eintreten werde, weil der Kapitalist die Mittel besitzen werde, 
die nämliche Menge von Arbeit zu begehren und zu beschäfti
gen wie vorher, obschon er genölhigt sein dürfte, dieselbe zur 
Hervorbringung eines neuen oder irgendwie anderen Gutes zu 
verwenden. Wenn, in Folge verbesserten Maschinenwesens, 
mittelst der nämlichen Menge von Arbeit die Menge der Strümpfe 
vervierfacht werden könne und die Nachfrage nach Strümpfen 
sich nur verdoppele, so würden notw endiger W’eise Arbeiter 
aus dem Strumpfgeschäfl entlassen werden. Allein da das Ka
pital , welches sie beschäftigt hatte, noch vorhanden sei und 
da es im Interesse derjenigen, welche es hätten, liege, dasselbe 
hervorbringend anzuwenden, so däuchte mir, dasselbe würde 
zur Hervorbringung irgend eines anderen der Gesellschaft nütz
lichen Gutes verwendet werden, für welches es an Nachfrage 
nicht gebrechen könne. Denn ich war und bin noch tief durch
drungen von der Wahrheit der Bemerkung A. Smith’s, dass »das 
Verlangen nach Nahrung bei jedem Menschen durch den engen 
Kaum des menschlichen Magens begrenzt ist , aber das Verlan
gen nach Bequemlichkeiten und Verschönerungen der Wohnung, 
Kleidung, des Fuhrwerks und des Hausralhs keine Grenze oder



sichere Schranke zu haben scheint.« Da es mir' nun schien, 

i SS a k V°i ,er^ e Nachfrage nacli Arbeit Fortbestehen und dass 
der Arbeitslohn nicht niedriger sein werde, so dachte ich, die 

rbeiterklasse würde, ebenso w ie die anderen Klassen, an dem 
Ol leile der aus der Anwendung des Maschinenwesens hervor

gehenden Verwohlfeilerung der Guter theilnehmen.
Jfs waren meine Ansichten und sie sind es unverändert 

auch noch was den Grundherrn und den Kapitalisten betrifft. 
Allem ich Inn überzeugt, dass die Ersetzung menschlicher A r-
»eit durch Maschinen für d»P i  ̂ i i • n  /.
sehr nachtheilig ist, '" 'd essen  der Arbeiterklasse oft

. b r,̂ U111' enlsland aus der Voraussetzung, dass immer, 

rnh p LS ' eme Einkönlmen der Gesellschaft zunehme, auch das 
Ohê  Einkommen derselben sleige. Jetzt aber habe ich Grund zu

■ ....6 dass der eine Fond, aus welchem die Grund-
k-inn U? aimalislcn ihr Einkommen beziehen, zunehmen
Kann, wahrend der andere i • • , , j-Li "> dni“ e“  derjenige, von welchem die

aus wJ, V° rnthra,ich al>hi,uel > abnehmen kann, und hier-
d is reine' ' nicllt lrre ’ dass dieselbe Ursache, welche
uas tune Einkommen des Lnml^c o,.k i . • . • ■ i-
Bevölkerung vermehren und r i l l ,  ? "  ',"a6, 6lelchzeillg d'e 
lern kann Arbeiters verschJech-

von * ? Z T r a° ’ f r  Kapilalist «en d e t ein Kapital im Werthe

des Fabrik , eibl daS Geschaft des Landwirths und
Nehmen wir** f °  ^  notlligen Lebensbedürfnissen vereinigt. 

Gehenden?K , T  “  ’ d“ * 7000 £  ™ " diesem Kapital in 
und de, R f  iCh in Gebäude“ > Gerathschaften u s. w.,

t u n !  ™  7 T -  8,080 £  alS u,|daufendes Kapital zur Unter
en ri t  A r  werd« ‘ Nehme» w ir dazu noch

das Kam'til^ri'e 't r'nnSlr  ^ ° C' *,etra8en und demgemäss, dass 
Zustand ri W ' apila lslen JcdesJahr in seinen ursprünglichen

winnst v . n ' i « « 0  “ abw erfe^1 W* rd® U" d ®i" en ® **

keit mit/ein 1 J u " ‘ beginnt der Kapitalist seine Gewerbthätig- 

nd teln im W eril * "  und Bedürfnist
res s l m  li , V° B ,8 ! ° ° # £ - Welche ™  des Jah-
summe verkn l i " ' T e ®'genen Arbeiter zu derselben Geld- 

, und er bezahlt in derselben Zeit an dieselben

Einunddreissigstes Hauptsiiick.
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den gleichen Geldbetrag an Arbeitslohn. Am Jahresschlüsse 
bringen dieselben wieder Nahrungs- und andere Bedürfniss- 
rnittel im Werlhe von 15,000 £  in seinen Besitz, von welchen 
er selbst 2000 £  verzehrt oder nach Gefallen zu seinem Ver
gnügen und sonst zu seinen Gunsten verwendet. Was das Er- 
gebniss anbelangt, so betrügt sein rohes Einkommen des Jahres 
15,000 £  und das reine 2000 £. Angenommen aber, der Ka
pitalist verwende die eine Hälfte seiner Arbeiter im nächst
folgenden Jahre auf die Herstellung einer Maschine und die 
andere auf Hervorbringung von Nahrungs- und anderen Bedürf- 
nissmitteln wie gewöhnlich. Während dieses Jahres würde 
derselbe wie bisher 13,000 £  für Arbeitslohn ausgeben und für 
denselben Betrag an Nahrungs- und anderen Bedürfnissmitteln 
an seine Arbeiter verkaufen. Aber was würde der Fall im 
nächsten Jahre sein?

Während die Maschine hergestellt wird, wird nur die Hälfte 
der herkömmlichen Menge von Nahrungs- und anderen Bedürf
nissmitteln erlangt werden und diese werden nur die Hälfte 
des Werths der Menge darstellen, welche früher hervorgebracht 
worden ist. Die Maschine mag 7500 £  und die Nahrungs- und 
anderen Bedürfnissmittel mögen auch 7500 £  werth und dem- 
gemäss wird das Kapital des Kapitalisten eben so gross sein wie 
vorher. Denn ausser diesen beiden Werthen wird er noch -sein 
stehendes Kapital von 7000 £  haben, was zusammen das 
ganze Kapital von 20,000 £  und 2000 £ Gewinnst ausmacht. 
Nach Abzug dieser letzteren Summe für seine eigenen Ausgaben 
wird er kein grösseres umlaufendes Kapital als 5500 £  haben, 
mittelst dessen er nachher seine Gewerbsthätigkeit fortselzen 
soll. Und desshalb werden seine Mittel zur Anwendung von 
Arbeit im Verhältniss von 13,000 £  zu 5,500 £  verringert sein 
und folglich wird alle die Arbeit überflüssig werden, welche 
vorher mittelst der 7500 £  beschäftigt worden war.

Die verminderte Menge von Arbeit, welche der Kapitalist 
verwenden kann, muss in der That unter Beistand der Maschi
nen und nach Abzug der Kosten ihrer Ausbesserung, einen 
Werth gleich 7500 £  hervorbringen, sie muss das umlaufende 
Kapital nebst dem Gewinnste von 2000 £ vom ganzen Kapital 
e r s e tz e n . Allein wenn dies geschehen ist, wrenn das reine Ein-



*

kommen nicht abgenommen hat, von welcher Bedeutung ist es 
für den Kapitalisten, oh das rohe Einkommen einen Werth von 
3000, 10,000 oder 15,000 £ hat?

ln diesem l'alle nun wird das rohe Einkommen von einem 
Werlhe von 15,000 auf 7500 £  gefallen sein, obgleich das reine 
Einkommen nicht abgenommen hat, obgleich dessen Kraft Guter 
zu kaufen, bedeutend vermehrt sein kann. Und da die Macht 
die Bevölkerung zu versorgen und Arbeit zu beschäftigen aller
wege vom Roherzeugnisse eines Volks und nicht von dessen 
reinem Einkommen abhängig ist, so wird nothwendiger Weise 
eine Abnahme der Nachfrage nach Arbeit einlrelen, die Bevöl
kerung überschüssig werden und die Lage der arbeitenden Klas-w ^ Cj
sen Verkümmerung und Verarmung sein.

Da indessen die Macht, vom Einkommen zu ersparen und 
zum Kapital zu schlagen, von der Ausgiebigkeit des reinen Ein
kommens zur Befriedigung des Bedarfs des Kapitalisten abhängig 
sein muss, so ergibt sich nothwendig aus der Verminderung des 
Preises der Güter zufolge der Einführung der Maschinen , dass 
ei bei demselben Bedarfe die Mittel zu Ersparnissen und die 
Leichtigkeit der Verwandlung von Einkommen in Kapital ver
mehrt haben würde. Aber mit jeder Kapitalvermehrung würde 
er mehr Arbeiter beschäftigen und damit einen Theil des an
fänglich ausser Arbeit gesetzten Volks nachher wieder beschäl— 
tigen. Und wenn die zufolge der Anwendung von Maschinen 
gesteigerte Hervorbringung gross genuy ist, um, in der Gestalt 
des reinen Erzeugnisses, ebensoviel Nahrungs- und andere Be- 
dUrfnissmitlel zu gewähren, als vorher in der Form des rohen 
Erzeugnisses vorhanden waren, so würde dieselbe Möglichkeit, 
die ganze Bevölkerung zu beschäftigen, obwalten und also ein 
l ebermaass an Bevölkerung nicht nothwendig vorhanden sein.

Alles, was ich darzuthun wünsche, ist, dass die Erfindung 
und Anwendung des Maschinenwesens von einer Verminderung 
des rohen Erzeugnisses begleitet sein kann und dass, wenn dies 
der hall ist, es nachlhcilig für die Arbeiterklassen werden wird, 
insofern als ein I heil derselben ausser Beschäftigung kommen 
und die Bevölkerung, in Vergleichung mit den Mitteln zu ihrer 
Beschäftigung, zu gross werden wird.

"3(30 lüinimddreissigstes Hauptstück.



Der von mir angenommene Fall ist der weitaus einfachste, 
den ich wählen konnte. Allein es würde keinen Unterschied 
in dem Ergebnisse machen, wenn wir annähmen, dass das 
Maschinenwesen in einem Manufakturgeschäfle. z. B. eines Tuch
oder Baumwollenwaarenfabrikanlen, eingeführl würde. Wenn 
in einem Tuchgeschäfte nach der Einführung der Maschinen, 
weniger Tuch hervorgebracht würde; denn ein Theil der 
Menge, über welche zur Bezahlung einer grossen Gesammlhcit 
von Arbeitern verfügt wurde, würde von deren Lohnherren 
nicht mehr gebraucht werden. In Folge der Anwendung von 
Maschinen würde für ihn erforderlich sein, nur einen Werth 
wiederhervorzubringen, welcher dem verbrauchten Wert he, nebst 
dem Gewinnste vom ganzen Kapital, gleich käme. Dies können 
7500 £  ebenso gut bewirken, wie es 15,000 £  vorher bewirkt 
haben; der Fall würde in keiner Hinsicht verschieden sein von 
dem vorherigen Beispiel. Man kann indessen sagen, die Nach
frage nach Tuch werde ebenso gross sein wie zuvor, und fragen, 
woher das entsprechende Angebot kommen werde? Allein von 
wem würde dann das Tuch begehrt werden? Von den Land
wirt hen und Hervorbringern anderer Bedürfnissgegenslände, 
welche ihre Kapitalien zur Hervorbringung derartiger Gegen
stände, als Mittel zur Anschaffung von Tuch, verwendeten. Sie 
gaben dem Tuchmacher Getreide und andere Bedtirfnissgegen- 
stände für sein Tuch und dieser wendete sie seinen Arbeitern 
zu, für das Tuch, welches ihm ihre Thätigkeit zugebracht hat.

Dieses Geschäft würde nunmehr aufhören; der Tuchmacher 
würde der Nahrung und Kleidung nicht bedürfen, da er weni
ger Leute zu beschäftigen und über weniger Tuch zu verfügen 
hat. Die Landwirlhe und Andere, welche nur Bedürfnissgegen- 
stände als Mittel zu einem Zwecke hervorbrächten, könnten 
nicht länger mittelst einer solchen Anwendung ihrer Kapitalien 
Tuch bekommen und würden darum entweder ihre Kapitalien 
zum Tuchmachen verwenden oder an Andere ausleihen , damit 
das wirklich begehrte Gut geliefert werden könnte. Und die 
Hervorbringung desjenigen, was zu bezahlen Niemand die Mittel 
hätte oder wonach keine Nachfrage bestände, würde aufhören. 
Dies nun führt zu demselben Ergebnisse. Die Nachfrage nach 
Arbeit würde abnehmen und die zur Unterhaltung der Arbeit

XXXI.  Ueber Maschinenwesen. 3(j]
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nothigen Güter würden nicht ferner in derselben Fülle hervor
gebracht werden.

Wenn diese Anschauungen richtig sind, so folgt daraus: 
dass die Eifindung und nutzbare Anwendung der Maschi- 

611 1,nme,hin zu einer Vermehrung des reinen Erzeug-, 
sses eines Landes führt, obgleich dieselbe, nach einer 

un eli<k tlichen Zwischenzeit, den Werth dieses reinen 
rzeugmsses weder vermehren k,inn noch vermehren 

wi rd;

ine \eimehiung des reinen Erzeugnisses eines 
an es mit einer \erminderung des rohen Erzeugnisses 

n )ai ist und dass die Beweggründe zur Anwendung 
von Maschinen immer ausreichend sind, um dieselbe zu
sichern, wenn sie riac „ . ,. . . (las reine Erzeugniss vermehren
wir , o g eich dieselbe die Menge des rohen Erzeug
nisses und den Werth desselben, Beide, vermindern kann 
und häufig muss;

3* ! !  ,MeinUn8. der Arbeiterklasse, die Anwendung 
nicht -Tf v6” ^  • l,lren Interessen häufig verderblich, 
den r ' ht 01 pU Und r̂rthum beruht, sondern mit 
den nchtigen Grundgesetzen der Volks- und Staatswirth- 
senatt übereinstimmt;

ss, wenn die in Folge der Anwendung der Maschinen 
; r ^sseiten Mittel der Hervorbringung das reine Erzeug- 

mssdermaassen vermehren, dass das rohe Erzeugniss nicht

1 T '  Wi,rc (lCh meine jedesmal die Menge und nicht 
n , e* . er ^ üter)> die Lage aller Klassen verbessert 

er en wn . De, Grundherr und der Kapitalist werden 
uzen zie e n , nicht durch ein Steigen der Rente und 

ewinnstes, sondern durch die Vortheile bei der 
oiausganing ihrer Renten und Gewinnste für die im 

.. . 6 Se 1 ketiächtlich herabgegangenen Güter, während 
wprHa^6 ,6r A^eiterklasse ebenfalls erheblich verbessert 

. r  WlIj ' in ^°lge der gestiegenen Nachfrage 
esint e, ) in Polge des Anreizes zu Ersparnissen 

>m ommen, welches ein so reichliches reines Er
zeugniss hefern wird, und c) in Folge des niedrigen
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Preises aller Verbrauchsgegenstände, für welche ihr Lolin 
verausgabt werden wird.

Unabhängig von der Betrachtung über die Erfindung und 
den Gebrauch der Maschinen, auf welche unsere Aufmerksam
keit soeben gerichtet wurde, haben die Arbeiter kein geringes 
Interesse an der Art und Weise, wie das reine Einkommen des 
Landes verwendet wird, wenngleich dasselbe, in allen Fällen, 
zur Lebensverbesserung und zu Genüssen derjenigen verwendet 
wird, welche es redlich verdienen.

Wenn ein Grundherr, oder ein Kapitalist, sein Einkommen 
auf die Weise eines Altadligen, zur Haltung einer grossen 
Anzahl Lakaien oder Gesinde, ausgibt, so wird er viel mehr Ar
beit Beschäftigung gewähren, als wenn er dasselbe für feine 
Kleider oder kostbaren Hausralh, auf Wagen, auf Pferde, oder 
zur Anschaffung was irgend für anderer Luxusgegenslände ver
wendet.

In beiden Fällen möchte das reine Einkommen dasselbe 
sein, so auch das rohe, aber das Erstere würde in verschiedenen 
Gütern angelegt werden. Wenn mein Einkommen 10,000 .£ 
wäre,  so würde nahezu die nämliche Menge hervorbringender 
Arbeit beschäftigt werden, möchte ich dasselbe in feinen Klei
dern und köstlichem Hausrath u. s. w. oder in einer Menge 
Nahrung und Kleidung von gleichem Werlhe anlegen. Wenn 
ich jedoch mein Einkommen in Gütern der ersteren Art anlegter 
so würde nicht mehr Arbeit in späterer Folge beschäftigt wer
den : ich würde mich meines Hausraths und meiner Kleider er
freuen und damit wäre es zu Ende; wenn ich dagegen mein 
Einkommen in Nahrung und Kleidung anlegte und wenn mein 
Sinn nach Haltung von Gesinde stände, so würden alle diejeni
gen, welche ich so mittelst meines Einkommens von 10,000 £  
beschäftigen könnte oder mittelst der Nahrung und Kleidung, 
welche man dafür kaufen könnte, zu der vorherigen Nachfrage nach 
Arbeitern noch hinzu kommen und dieser Zugang würde blos 
desshalb Platz greifen, weil ich gerade diese Art der Verwen
dung meines Einkommens gewählt hätte. Da nun die Arbeiter 
bei der Nachfrage nach Arbeit interessirt sind, so müssen sie 
natürlich wünschen, dass möglichst viel Einkommen der Aus
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gal« für Luxusgegenstände entzöge,, werde, um, für Haltung 
\on Gesinde ausgegeben werden zu können.

Aul dieselbe Weise beschäftigt ein Land, welches in einem 
l ieg e  begriffen und welches genölhigt ist, grosso Klotten und 

Armeen zu unterhalten, bedeutend viel mehr Menschen als „ach 
dem Kriege und wann die jährlichen Ausgaben, welche derselbe 
mit Sich bringt, aufhören.
,...A IĈ  n 'c^  "ährend des Krieges mit einer Steuer von
500 £  herangezogen würde, welche für Leute in den Stellun
gen a s Soldaten und Malrosen abgegeben werden, so würde 
ic < ’cson I ieil meines Einkommens wahrscheinlich für Haus
ralh, Kleider. Bücher n e i i - j i-“ • s- " •  ausgeben und es wurde die

le Mence \on Arbeit auf Hervorbringung ringe wendet 
w ei e n , möchte sie aul dem einen oder anderen Weee ausge
geben werden. Denn die Nahrung und Kleidun- der" Soldaten 
und Matrosen würde den nämlichen Belauf von Gewerb- und 
Betriebsamkeit zu deren Hervorbringen erfordern, wie die mehr 
zum Wohlleben bestimmten Güter. Allein in dem Falle des 

neges würde ein Mehrbegehr an Leuten als Soldaten und Ma- 
0 r .aD i?.n , sein‘ un(* demzufolge ist ein Krieg, welcher 

i Hile des Einkommens geführt w ird, und nicht" mit Hilfe 
des Kapitals des Landes, vorteilhaft für die Vermehrung der 
nevölkeruns.O

bei Beendigung des Krieges, wann der Theil meines Ein- 
omrnens mir wieder zukommt und wie zuvor zum Ankäufe 

e,n’ eusrath odei anderen Luxusgegenständen ausgeseben 
wird wird die Bevölkerung, welche vorher unterhalte,,' und 
durch den Krieg herbeigefuhrl worden w ar, einen Überschuss 
zeigen; und es wird, ,11 Folge seines Einflusses auf den Rest der 
Bevölkerung und seiner Mitbewerbung um Beschaffung, der 
W erth des Arbeitslohnes sinken und die Lage der Arbeiterklasse 
sehr wesentlich verschlechtern.

Es gibt einen anderen hedauernswerthen Fall von Möglich- 
61 ^me ^es 1 einen Einkommens eines Landes und 

-elbst st.,«es rohen Einkommens nebst einer Verringerung der 
achbagc nach Arbeit, nämlich, wenn die Arbeit von Pferden 

on Stelle der Arbeit von Menschen gesetzt wird. Wem, ich in 
meiner Landwirtschaft einhundert Leute beschäftigte und wem,
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ich fände, dass die Nahrung für fünfzig dieser Leute der Unter
haltung von Pferden zugewendet werden und dies mir einen 
grösseren Ertrag an rohem Einkommen bringen könnte, nach 
Abzug der Zinsen des für Anschaffung der Pferde zu verwen
denden Kapitals, so würde es für mich von Vortheil sein, Pferde 
an Stelle der Leute zu setzen und ich würde demgeniäss auch 
verfahren. Allein dies läge nicht im Interesse der Leute, und, 
obschon das Einkommen, welches ich bezöge, so sehr vermehrt 
würde, dass es mich in Stand setzte, sowohl die Leute als auch 
die Pferde zu beschäftigen, so ist doch einleuchtend, dass die 
Bevölkerung überschüssig und die Lage der Arbeiter im Allge
meinen verschlimmert werden würde. — Es ist begreiflich, 
dass der Arbeiter, unter gewissen Umständen, in der Land
w irtschaft nicht beschäftigt werden könnte; aber wenn das 
Erzeugniss des Bodens zufolge der Ersetzung der Leute durch 
Pferde vergrössert würde, so würde der Arbeiter in Manufaclu- 
ren oder als Gesinde Anstellung linden können.

Die vorstehenden Behauptungen werden, wie ich hoffe, 
nicht zu der Folgerung verleiten, dass das Maschinenwesen nicht 
gefördert werden sollte. Um das Grundgesetz zu beleuchten, 
habe ich angenommen, dass das verbesserte Maschinenwesen 
urplötzlich auf einmal entdeckt und in ganzer Ausdehnung an
gewendet worden sei. Aber in der Wirklichkeit treten diese 
Entdeckungen nach und nach auf und wirken mehr auf An
wendung des schon ersparten und angesammelten Kapitals, als 
auf Zurückziehung von Kapital aus bisheriger Anlage.

Mit jedweder Vermehrung des Kapitals und der Bevölkerung 
wird die Nahrung allgemein (im Preise) steigen, zufolge der 
schwieriger werdenden Hervorbringung derselben. Eine Folge 
dieses Steigens ist ein Steigen des Arbeitslohns und jede Lohn
steigerung hat das Streben zur Folge, erspartes Kapital in 
grösserem Verhältnisse als bisher zur Anwendung von Maschinen 
anzulegen. Maschinenwesen und Arbeit befinden sich beständig 
in gegenseitiger Mitbewerbung und jenes kann häulig nicht 
eher ausgeführt werden, als bis die Arbeit (im Preise) steigt.

In Amerika und in anderen Ländern, wo die Menschen- 
Nahrung leicht beschafft werden kann, herrscht nicht annähernd 
eine so grosse Veranlassung zur Anwendung des Maschinenwesens



wie iu England, wo die Nahrung (im Preise) hoch steht und 
deren Hervorbringung viele Arbeit kostet. Dieselbe Ursache, 
welche die Arbeit (imPreise) steigert, erhöhet nicht den Werth 
der Maschine und demzufolge w ird , mit jeder Kapit alvermeh- 
rung. ein verhällnissmässig grösserer Betrag von demselben dem 
Maschinenwesen zugewendet. Die Nachfrage nach Arbeit wird 
fortfahren zu steigen mit einer Zunahme des Kapitals, jedoch 
nicht im Verhältnisse dieser Zunahme. Das Verhältniss wird 
notwendigerweise ein abnehmendes sein. ')

Ich habe vorhin auch bemerkt, dass die Zunahme des rei
nen Einkommens, geschätzt in Gütern, welches immer die Folge 
verbesserten Maschinenwesens ist, zu neuen Ersparnissen und 
Ansammlungen führen wird. Diese Ersparnisse, dies muss im 
Auge behalten werden, sind jährliche und müssen alsbald einen 
Fond schaffen, weit grösser, als das rohe Einkommen, welches 
ursprünglich in Folge der Entdeckung der Maschine eingebüsst

1) »Die Nachfrage nach Arbeit hängt von der Zunahme des umlaufen
den und nicht des stehenden Kapitals ab. Wäre es r ic h t ig ,  dass diese 
beiden Kapitalarten zu allen Zeiten und in allen Ländern in gleichem \ e r -  ,
liältniss blieben, dann würde allerdings folgen, dass die Anzahl der be
schäftigten Arbeiter im Verhältniss stehe zum Wohlstand des Staates. Allein 
eine solche Behauptung hat nicht den Anschein der W ah rsch e in lich k e it .
W ie die Künste gepflegt werden und die Civilisation sich verbreitet, nimmt 
das stehende Kapital ein grösseres und grösseres Verhältniss gegenüber 
dem umlaufenden an. Der Betrag des zur Hervorbringung eines Stückes 
brittischen Muslins verwendeten stehenden Kapitals ist wenigstens hundert
mal, vielleicht tausendmal grösser, als das zur Hervorbringung eines glei
chen Stückes indischen Muslins. Und das Verhältniss des angewendeten 
umlaufenden Kapitals ist um das Hundert- oder Tausendfache kleiner. Es 
ist leicht zu begreifen, dass, unter gewissen Umständen, das ganze jährliche 
Ersparniss eines betriebsamen Volkes dem stehenden Kapital zuwächst, in 
welchem Falle jenes Ersparniss keine Einwirkung auf Vermehrung der Nach
frage nach Arbeit ausüben wird.« Barton, On the Condition of the Labou- 
ring Classe of Society, p. 16.

Es ist, denke ich , nicht leicht, einzusehen, dass, unter Umständen, 
eine Vermehrung des Kapitals nicht sollte begleitet sein von einer vermehr
ten Nachfrage nacli Arbeit. Das Meiste, wras man sagen kann, ist, dass die 
Nachfrage in abnehmendem Verhältniss stattfinden wird. Barton hat in 
obiger Schrift, denk ich, eine richtige Ansicht über einige der Wirkungen 
der Zunahme des stehenden Kapitals auf die Lage der Arbeiterklasse ge
wonnen. Seine Abhandlung enthält viele werthvolle Aufklärung.
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wurde,  wenn die Nachfrage nach Arbeit dieselbe bleibt wie 
zuvor, und die Lage des Volkes wird auch fernerhin verbessert 
werden durch die steigenden Ersparnisse, welche demselben 
das vermehrte reine Einkommen noch gestaltet.

Die Anwendung von Maschinen könnte niemals ohne Nach
theil in einem Staate zurückgehalten werden; denn wenn das 
Kapital nicht das höchste reine Einkommen, welches der Ge
brauch des Maschinenwesens abwerfen wird, abwerfen darf, 
so wird es aus dem Lande geschafft werden und dies wäre eine 
weit ernsthaftere Zurückhaltung der Nachfrage nach Arbeit, als 
die gllerausgedehnteste Anwendung von Maschinen. Denn, wäh
rend ein Kapital im Inlande angewendet wird,  muss dasselbe 
Nachfrage nach irgend welcher Arbeit hervorrufen; die Maschi
nen können nicht ohne Hilfe von Menschen in Betrieb sein, 
ohne die Zuthat der Arbeit derselben ist es nicht möglich. 
Durch die Anlegung eines Theiles eines Kapitals in verbesserten 
Maschinen wird eine Abnahme an der steigenden Nachfrage nach 
Arbeit hervorgebracht; durch Hinwegschaflüng derselben in ein 
anderes Land würde die Nachfrage (nach Arbeit) ganz vernich
tet werden.

Die Preise der Güter werden durch deren Hervorbriimunsri- 
kosten bestimmt. Durch Anwendung des Maschinenwesens wer
den diese Hervorbringungskosten vermindert, und folglich kann 
man dieselben auf auswärtigen Markten zu wohlfeilerem Preise 
verkaufen. Wenn man gleichwohl den Gebrauch der Maschinen 
beseitigte, während andere Länder denselben beförderten, so 
wäre man gezwungen sein Geld auszuführen, im Austausche 
gegen fremde Güter, bis man die natürlichen Preise der eigenen 
Güter auf den Betrag der Preise anderer Länder herabgebracht 
hätte. Im Tauschverkehr mit diesen Ländern würde man ein 
Gut; welches uns zwei Tage Arbeit kostet, für ein Gut. welches 
im Auslande einen Tag Arbeit kostet, vielleicht hingeben und 
dieser nachtheilige Tausch wäre eine Folge des diesseitigen Ge
setzes. Denn das Gut, welches man ausführt und uns zwei 
Tage Arbeit gekostet hat, würde uns nur einen Tag Arbeit ge
kostet haben, wenn wir die Anwendung des Maschinenwesens, 
dessen Dienste die Nachbarn sich wohlweislicher zu eigen ge
macht haben, nicht beseitigt hätten.


