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Vorwort 

Es fehlt in neuerer Zeit nicht an manchen der 
internationalen Sozialpolitik gewidmeten Un
tersnchungen. Inshesondere die Internationale 
Organisation der Arbeit, ihre Organe, Aufga
ben und Leistungen sincl wieclerholt beschrieben 
worclen. Dagegen wtll'cle unseres Wissens his
her noch nicht cler Versuch gemacht, die Pro
bleme, die sich _ans elem W esen cler internatio
nalen Sozialpolitik, insbesonclere im Gegen
satze zur streng nationalen Sozialpolitik er
gehen, znsammeuhaugencl darznstellen. 

Dieses Ziel hat sich die vorliegeude Sch.rift 
gestellt. Sie sncht den eigenartigen Charakter 
der internationalen Sozialpolitik ans den Icleen
richtungen zu erklaren, dencn clicse Politik ihre 
Entstehung verdankt; sie will soclan:ri einen 
tlberblick liber die flir diese Politik maflgeben
den Grundsatze geben und das Verfahren cha
rakterisieren, clas angewendet wird, um diesen 
Grunclsatzen international Geltnng zu verscha£
£en. Sie behanclelt encllich die wichtigsten Au£
gaben, die von• cler internationalen Sozialpoli
tik zu losen sincl, nncl dentet die Grenzen an, 
die ihre Leistungsfahigkeit beengen. 

V 



Die Bearbeitung dieses- sehr umfangreidien 
Stoff es, - der sich freilicl1 nur in seinen ·groHen 
Umrissen darstellen liefi -, war elem Verfasser 
dadurcli erleichtert, dafl er als Beamter des ln
ternationalenArbeitsamtes durcli mehrere J ahre 
Gelegenheit hatte, clas Funktionieren der ln
ternationalen Arbeitsorganis_ation aus eigener 
Anscliauung kennen zu lernen. Fiir den lnlrnlt 
dieser Sclirift ist indes aussclilieBlicli der Ver
fasser verantwortlich; sie steht mit seiner amt
lichen Tiitigkeit in keiner unmittelbaren Bezie
hung. Zahlreiclie Anregµngen verclankt er iiber
dies einem kleinen Kreise von befreundeten 
Amtskollegen, elem die Herren G. Fleury, 
G. A. Johnston, J. H. Richardson, M. Stade an
gehoren. In cliesem Kreise wurclen in hic-iufigen 
Debatten - an denen auch der V erfasser teil
nahm - die soziologisclie Struktur der lnter
nationalen Arbeitsorganisation uncl die philo
sophischen V oraussetzungen der internationa
len Sozialv.olitik erortert. Diese grundlegen
clen Probleme stehen denn auch im Mittel
punkte cler folgenden Darstellung. 

Gen£, im Dezember 1926. 

Der Verfasser. 
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I. Die Wurzeln 
der internationalen Sozialpolitik 

Die internationalen Probleme der Sozial
politik ergeben sich aus der Verkniipfung 
zweier geistiger Stromungen, die das poli
tische Denken und Wollen cler Gegenwart nach
haltig beeinflussen: die eine hat ihre Quelle 
in der V-berzeugung, daf! ungeachtet aller na
tionalen Besonderheiten und Sonderinteressen 
gewisse Normen iibereinstimmend .fiir alle 

. Kulturvolker zu gelten haben; die andere 
scliopft ihre Kraft aus elem Glauben an 
die Notwendigkeit einer Reform unseres 
wirtsdiaftlicheu und sozialen Lebens. 1st diese 
Reform fiir jeclen Staat, fiir jedes Volk, unbe
kiimmert um die anderen, die Nachbarn, geson
clert clurchzufiihren, oder lassen sich nicht viel
mehr allgemein giiltige Grunclsiitze fiir die Ver
besserung der sozialen Zustiinde auffinden, de
nen irn Wege gegenseitig verhindlicher Staats
vertrage in allen Kulturlandern Anerkennung 
und • Beobacµtung zu sichern ist? Das ist die 
Grundfrage der internationalen Sozialpolitik 

Pribram, Probleme. 1 
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Gabe es heute eine oberste lnstanz zur Bestim
mung der sittlichen Norme11, die im Leben <ler . 
Volker zu gelten haben - wie <las Mittelalter 
eine solche iln P.apsttume ,besafl -, so liefle sich 
von der Einwi:rkung dieser au£ die Regierun
gen der Staaten eine Verwirklichung der Ziele 
der internationalen Sozialpolitik nnmittelbar 
erhoHen. Allein Renaissance und Reformation, 
in deren Gefolge fiir die lndividuen Glaubens
und Gewissensfreiheit durd1gesetzt wurden, 
haben auch fiir die Volker die bewuflte Bin~ 
dung an gemeinsame Uberzeugungen zugunsten 
der Betonung nationaler Eigenart nu<:\ volliger 
geistiger Unabhangigkeit beseitigt. Weun daher 
au£ irgend einem Lebensgebiete eine inhaltlid1 
iibereiustimmende Regelung fiir mehrere Staa
ten erfolgen soll, so kann dies nur. in der Form ·· 
von Vertragen irgendwelcher Art geschehcil, 
<lurch welche die beteiligten Staaten sich ver
pflichten, in ihre1n Machtbereich die betref
fende Norm in Geltung zu setzen -- sei es auf 
hestimmte oder unbestimmte Zeit. 

Es la.flt sich indes nicht verkennen, dafl jener 
im geistigen Leben der Volker wirkenden Ten
denz, <las Trennende hervorzuheben, die natio
nalen Besonderheiten zu unterstreichen, nnd 
ihren differenziereuden Einfliissen in Wirt
schaft, Recht und Sitte uach Moglichkeit Gel-
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tung zu verscliaff en, eine andere, ausgleicliende 
Tendenz entgegenwirkt, die bei allen Kultur
vi:ilkern zu einer weitgehenden Gleiclifi:irmig
keit in der Gestaltung der entsclieidenden Wirt
scliafts- und Lebensfornrnn gefilhrt hat. Wir 
konnen an dieser Stelle die Frage niclit unter
suclien, ob, wie dies von der rilaterialistisdien 
Gescliiclitsauffassung behauptet wird, die im 
Wirtscliaftsleben wirkenden Krafte der mafl
gebende Faktor sind, der im Sinne dieser Ent
wicklung tatig ist, oder ob nicht vielmehr die 
entscheidenden Antriebe von der Gestaltung 
des Denkens und W ollens selbst ausgehen. Fiir 
unsere Zwecke geniigt die Feststellung der Tat
sache, dafl die Ordnung des wirtscliaftliclien 
und sozialen Lebens der modernen Kultur
vi:ilker - wenn wir etwa von Ruflland absehen 
- au£ durchaus iibereinstimmenden Grundsat
zen beruht, und daher im wesentlichen die glei
chen Ersclieinungsformen zeigt, trotz aller in 
Verschiedenheiten der Organisation, der Pro
duktion, der technisclien Ausriistung und der 
Versorgung mit Kapitalgiitern begriindeten Un~ 
terschiede. Soweit 8icli aus dieser Gestaltung· 
des Wirtschaftslebens und der damH innig ver~ 
kniipften Entwicklung der gesellschaftlichen 
Zustande - insbesondere aus der ungleichma
fligen Verteilung der erzeugten Giiter - beson-

!* 3 



dere Erscheinunge'u ergaben, die als tlbelstaucle 
empfunden wU:rden, nahm die Reaktion gegen 
diese letzte~•en allenthalben ungefahr die glei~ 
chen Formen an, u:nd aucli. in der Wahl der zur 
Bekampfung jener Vhelstande verwendeten 
Mittel laflt sicli. eine weitreichende Vhereinstim
mung beobachten; Es entstanden freilich alle 
die Bestrebui1gen, die man unter elem gemein
samen Namell ,,soziale Reform" zusammen,
fassen kann, uncl alle V ersuche, sie zu verwirk
lichen, in de.n einzelnen Landern zunachst 
auflerlich unabhangig voneinander; es mochte 
daher als Utopie gelten, wenn einzelne, ihrer 
Zeit weit vorauseilende Manner, wie Robert 
Owen in England, Daniel Legrand im ElsaH 
schon in der ersten Halfte des 19. J ahrhunderts 
eine internationale Behandlung dieser Fragen 
forderten. Allein unaufhaltsam gewann diese 
Forderung seit elem Ende jenes J ahrhunderts 
bei den V ertretern der Reform mid in zuneh
m.endem Mafle auch hei den Regierungen an 
Kraft, tUld rang nach V erwirklichung in der 
Form, daH sich die Staaten gegenseitig zur 
Durchfiihrung eines gewissen Mindestmafles so
zialer Reform verpflicli.ten sollten 1 ). Eine ur-

1) Die Geschichte dieser. Bestrebu11gen und ihre 
ersten Erfolge sind oft dargestellt worden und es 
ist daher kaum erforderlich, sie hier nochmals ein-
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spriinglich rein nationale Angelegenheit wurde 
auf diese Weise zu einem internationalen Pro
bleme. 

Den eigentlichen Gegenstand dieser Reform
bestrebungen bildet die Lage der arbeitenden 
Klassen der Bevolkerung; das herrschende Sy
stem a.er kapitalistischen Ordniing bedingt 
deren wirtschaftliche Abhangigkeit · vom Unter
nehmer, der iiber die Produktionsmittel ver
fiigt, und geneigt ist, die Bedingungeh, unter 
denen er die Arbeiter beschaf tigt, in erster Linie 
den untnittelbaren Produktionsinferessen ge~ 
ma.fl zu gestalten. Der Arbeiter ist ·iiberdies 
standig der Gefahr ausgesetzt, seine Beschiifti
gung und damit seinen Broterwerb ,.zu verlie
ren, ·sei es infolge, von Umstiinden, die seine 
Person betreffen (Krankheit, Invaliditiit u.dgl.), 
sei es infolge des ungleichmiifligen Ganges der 
Produktion, die hiiufig <lurch Storungen im Ab
satze der Erzeugnisse unterbrochen wird, oder 
starke Einschriinkungen erfiihrt. Regelung der 
Arbeitsbedingungen im Sinne der Interessen 
des Arbeiters (Arbeiterschutz), · unter beson
derer Beriicksichtigung jener Personenkreise, 

gehend zu schildern. Soweit es fiir <las V ersHindnis 
der internationalen Sozialpolitik der Gegenwart 
erforderlich ist, werden wir im Verlaufe unsere1· 
Ausfiihrungen auf sie zurUckkommen. 

5. 
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die aus physischen oder sittlichen Gri.inden 

einee besonderen Schutzes bedi.irftig sind 

(Frauen, Kinder und J ugendliche), ferner Si

clierung eines Mindesteinkommens auch it"Q 

Falle der unverschulcleten Arheitslosigkeit (So

zialversicheruug} - diese beiden Auf gaben 

stauden zuuachst allenthalben im Mittelpunkte · 

der sozialpolitischen, im Wege der Gesetzgebung 

und Ver"'.",altung verwirklichten Maflnahmen, 

uud bildeten auch zunacihst den Gegenstand 

der au£ eine internationale Behandlung abzie

lenden Bestrehungen. Sie wurden spater man

nigfach erganzt und vertieft. 
Unabhangig von dieser vom Staate aus

gehenden, also gewissermaflen von oben her 

versuchten Besserung der Lage der arbei

tei1den Schichten entstand aher allenthalben 

eine Bewegung innerhalb der Arbeiterscihaft 
selbst, die darauf abzielte, <lurch gemein

same W ahrung der lnteressen, iiuflersten

f alls <lurch das Mittel der Arheitseinstellung, 

gi.instigere Arheitsbediugungen, vor allem 
au£ dem Gebiete der Arbeitszeit und des Loh

nes durchzusetzen. Zurn Teile von radikalen, 

sozialistischen Gedanken getragen, die in ihren 

auflersten Konsequenzen eine Beseitigung des 

Privateigentums an den Produktionsmitteln 

,tum Ziele hatten, gewann diese Bewegung 
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durdi die Aushildung cler Gewerksdiaf ten eine 
immer zunehmende Bedeutnng. Sie entrifl den 
Arbeiter der wirtsdiaftlidien Isolierung, in die 
ilm, nadi Auflosung des Zunftverhandes unter 
dem Zeidien der Freiheit des Wirtsc:haftslehens, 
die kapitalistische Ordnung versetzt hatte, sie 
zwang die Unternehmer, den Gewerkschaften 
einen hestimmenden · Einflufl auf die Regelung 
dei· Arbeitsverhaltnisse und ihrer Bedingungen 
einzuraumen: in zunehmendem Mafle wurde 

· fiir diese Regelung eine zwischen den Unter
uehmern oder einem Verhande der letztereu 
uud der Gewerkschaft ahgesd1lossene V erein
harung - der sog. kollektive Arbeitsvertrag oder 
Tarifvertrag - maHgehend. Es laflt sirh kaum 
hezweifeln, daH in vielen Landern diese Art der 
Regelung der Arheitsbedingungen der Arheiter
schaf t sehr g·roHe Erfo]ge sicherte und fiir 
die staatlidie Srhutzgesetzgebung vielfach die 
Schrittmadierin gewesen ist, indem sie f iir die 
wic:htigsten Industriezweige zunad1st eine der 
Arbeitersdiaft giinstigere Gestaltung der Ar
heitsbedingungen · zur Geltung hradite, die 
d.ann von der Gesetzgel;mng durch Erlassung· 
verhindlicher Normen veral1gemeinert wurde. 
Von den Gewerkschaf ten gingen dann im Ver
laufe ihrer fortschreitenden Entwidduug selh
standige Impulse international en Charakters aus, 

7 
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<la sie sich zu internationalen Korperschaften 
vereinigten, um, iiber die trennenden Grenz
pfiihle hinausgreifend, die der Arbeiterschaft 
aller Lander gemeinsamen Interessen erfolg
reicher wahren zu konnen. Diese Verbiinde 
bilden denn auch in der Gegenwart eine der 
vornehmsten Stiitzen der internationalen So
zialpolitik. 

Diese weitgreifende Tendenz, den Maflnah
men der sozialeu Reform im Wege internatio
naler Vereinbarungen der Staaten allenthalben 
eine moglirhst gleichmiiflige Anwendung zu 
sichern, ist um so auf fallender, als sie kaum auf 
irgend einem auderen Gebiete des sozialeu Le
hens ein Analogon findet. Mogen auch fiir die 
Regelung des Familienrechtes, des Rechtes der 
Schulclverhiiltnisse, cler Staatsfinanzen, der 
Organisation des . Kreclits u. clgl. · in allen 
Kulturstaaten im wesentlidien die gleichen 
Grunclsatze mafigehend sein, so . hat es 
<loch hisher an jeclem erfolgreichen Ver
suche gefehlt, auf diesen Gebieten. im 
Wege zwischenstaatlicher Vereinbarungen he
stimniten Maflnahmen gleichmiiflig Geltung 
zu verschaffen, Fiir die Ausnahmestellung, 
welche die Sozialpolitik mit. Riicksiclit auf die 
ihr eigentiimlichen. internationalen Tendenzen 
genieflt, miissen daher besondere Griinde mafl-

8 

gehencl sein, die iihrigens nicht du'rchaus ein
heitlicher Natur sind, ihre Kraft, vielmehr ans 
verschiedenen, einancler zum· Teil wiclerstrei
tenclen· grunclsiitzlichen Erwiigungen schopfen. 

Denn es ist eine, ebenfalls wieclerum fiir die 
Sozialpolitik besondors · charakteristische Tat
sache -:- clje mit ihrer internationalen Tenclenz 
zweifellos in engem Zusammenhange steht -
clafl wir seit elem Beginne cler sozialpolitischen 
Bewegung unter ihren Anhiingern die V ertre
ter cler. verschieclensten W eltanschauungen fin
den; clafl ihneu allen trotz aller sehr weit
gehenden und oft funclamentalen Verschieden~ 
heiten in der Auffassung des Staates; der Ge
sellschaft uncl der Beziehungen cler Individuen 
zu den V erhiinden, die sie bilden, cloch ein 
Grunclgedanke gemeinsam ist: die tlberzeu
gung, clafl der schrankenlose Individualismus, 
wie er _sich _in· der kapitalistischen Wirtschaft 
durchzusetzen suchte, fiir · die Wohlfahrt der 
breiten · Massen cler arbeitenden Bevolkerung 
eine schwere Gefahr bedeutet, e_ine Gefa.hr so
dann auch fiir den Bestancl cler geltenden Orcl
nung, sobalcl sich die Massen ihrer ungiinstigen 
Lage bewuflt werclen, In clieser zuniichst nega
tiven, gemeinsamen tl'berzeµgung waren die 
Voraussetzungen . gegeben fur·. die fuf stellung 
oiner Reihe von Forderungen, die a1,1f ~ine Re-

9 
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form der bestehenden Zustande abzielen, wie 
fiir eine Einigung auf bestimmte Maflnahmen 
zur V erwirkliclmng dieser Reform. 

Wollen wir uns daher klar machen, welche 
Bestimmungsgriinde dafiir maHgebend waren, 
diesen Bestrebungen einen intel'Uationalen Cha
rakter zu verleihen, so empfiehlt es sich, jene 
W eltans0hauungen, deren A.nhanger als die 
Vertreter der Sozialpolitik vor allem in Be
tracht kommen, in aller Kiirze zu diarakteri
sieren, und zwar durch Bezeichnung der ge
sellschaftlfrhen Faktoren, die ihnen als Trager 
des hochsten sozialen W ertes gelten. Denn von 
der Wahl dieses Tragers hangt ihre Einstellung 
zur internationalen Sozialpolitik in erster Linie 
ab 2). Dabei ergibt sich auf den ersten Blick 
eine Sonderung der W eltanschauungen in zwei 
Gruppen: fiir die am Staatsgedanken oder an 
einem nationalen Ideal orienticrten V crtreter 
der Sozialpolitilc kann deren internationale 
Vereinheitlichung nur insoferne und · insoweit 
als erstrebenswert gelten, als sie elem eigenen 
Staate oder V olke unmittelbar zum V orteile 

2) Vgl die Anfsiitze des Verfassers: Die Wand
lungen des Begriffs der Sozialpolitik in der Fest
gabe f. Lnjo Brentano, Leipzig 1925, Bel. II und 
Die internationale Sozialpolitik. Sozinle Praxis 
XXXV. Jahrg. Nr. i. 
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gercicht. F'ifr aUe anderen Anhanger der So~ 
zialpolitik, denen nicht der Staat oder ein be
stimmtes Volk den Trager des hochsten sozia
len ,v ertes bedeutet, nehmen die Forderungen 
der Sozialpolitik von vornherein einen iiber
nationalen Charakter an, da sie, wof erne sie 
gereclitf ertigt sincl, unterschiedslos iiberall clort 
Geltung behaupten, wo es arbeitende Men
s0hen gibt. 

Betrachten wir zu11ad1st die Bestimmungs
gri.inde, die fih den national fiihlenden Politiker 
maflgebend sin.cl, wemi der Absclilufi inter
nationaler Vereinbarungen sozialpolitisclien In
halts in F'rage kommt. Trager cles hochsten so
zialen Wertes ist im Sinne seiner Weltanschau
ung die eigene Nation oder der eigene Staat, 
i11 dem diese Nation das Zentrum ihrer Eini
gung findet. Die einem EntwicklungsprozeH 
unterworfenen Zwedce der Nation sind entschei
clend · fiir die Beurteilung aller politischen 
MaHnahmen, mithin aud1 der sozialpolitischen, 
]i;inigung der Nation, durch Bekampfung aller 
iiufieren und inlieren Widerstande, die diese 
Einigung in F'rage stellen, hochste wirtschaft
liche und politisclie Kraftfiille der 'Nation und 
Steigeruug ihrer Macht - das sind die leiten
den Ziele der uationalen Politik. Diesen Zie
]en ist aud1 die Sozialpolitik einzuorduen, die 

l.
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unier diesem. Gesichtspunkte regelm.afiig als 
ein Mittel zur Beseitigung oder Abschwadmng 
der innerhalb der Nation bestehenden Klassen
gegensatze auf gefaIH wird, zugleich als ein Mit
tel, 'den besitzlosen Schichten der Nation einen 
grofleren Anteil an den Giitern der nationalen 
Kultur zu gewahren, ihre physische Ulid gei
stige Leistungsfahigkeit · zu steigern, ihr sitt
liches Niveau zu heben 3). Nun wird jede so
zialpolitische Maflnahm.e - m.ag es sich um die 
V erkiirzung cler Arbeitszeit oder um. Beschran
kungen in cler V erwenclung billiger Arbeits
krafte (Frauen und Kinder) hancleln, lim. Mafl-
11egeln zum. Schutze cler Gesundheit oder cler 
korperlichen Sidierheit cler Arbeiter, . um Siche
rung des Arbeitseinkom.m.ens im. Falle unver
schulcleter Erwerbslosigkeit u. clgl. - vom. 
Unternehm.er zunachst als eine finanzielle Be
lastung em.pfunden, sci cs, daft er unmittelbar 
zur Aufwenclung von gelcllichen Leistu;ngen 
vcrhalten oder in cler ungchem.m.ten Ausniitzung 
cler Betriebsm.ittel behinclert wircl. Die sich 
sohin crgebencle Verteuerung cler Produktion 
wircl von den Unternehinern mit elem. Hinweise 
darauf abgewehrt, daft ihre Konkurrenzfahig;. 
keit beclroht ist, .sof erne sie mit den Produzenten 

3) V'gl. neucstcns Th. Brauer, Deutsche Sozial
politik und dcutsche Kultur. Freiburg i. B. 1926. 

12 

anderer Lander auf elem W eltm.arkte im W ett
be,,y:erbe stehen. Mit einigen Abanderungen 
laflt sich dieser Einwand gegen sozialpolitische 
Maflnahmen auch' auf solche Industriezweige 
anwenden, deren Erzeugnisse fiir den inter
nationalen Markt nicht in Frage kommen; auch 
hier kann die Einfiihrung sozialpolitischer 
Maflnahmen eine Verteuerung der Produkte 
und sohin cine Erhohung der Lebenskosten zur 
Folge haben, die sich ihrerseits in einer allge
meinen Steigerung der Arbeitslohne auswirkt 
und derart mittelbar die nationale Konkurrenz
fahigkeit beeintrachtigt. Diesem. Argum.ente 
laflt sich am. zwec:km.afligsten durch internatio
nale V ereinbarungen begegnen, di~ fiir alle an 
elem Ubereinkomm.en beteiligten Staaten ein im. 
wesentlidien gleiches Mail sozialpolitischer Be
lastung festsetzen. V om. Standpunkte dieser An
schammg aus ist daher eine derartige Verein
barung grunclsatzlich nicht anders zu beurteilen 
als etwa ein Handelsvertrag, cler ausschliefllich 
von cler Riicksicht au£ die Erzielung natio
miler V orteile cliktiert ist. Soweit cliese V orteile 
reichen, soweit clas Interesse des eigenen Staats 
dadurch gefordert wird, haben derartige Ver
einbarungen als zweckm.afiig zu gelttm; laflt 
sich dagegen zeigen, daft gewisse Einrichtungen 
der Sozialpolitik die Leistungsfahigkeit der 
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eigenen Arbeiterschaft dauerml steigern, daH 
ihr Vorteil daher, unter dem Gesichtspunkte der 
nationalen Produktivitat betrachtet, ihre finan
ziellenNachteile iiberwiegt, so mag es soga1·vor
teilhaft sein, daB sie auf <las eigene Land be~ 
schrankt bleibeu, und diesem eine anhaltende 
Uberlegenheit im internationalen W ettbewerhe 
sichern. Solche Erwagungen haben in der inter
nationalen Sozialpolitik clurd1 lange Zeit eiri.e 
beherrschende Rolle gespielt 4). Sie sind auch 
heute noch insoferne unbedingt maHgebend, als 
jede Regierung eine Anregung zum Abschlusse 
einer internationalen Vereinbarung in erster 
Linie unter elem Gesichtspunkte der Vorteile, 
oder Nachteile priifen wird, die elem eigenen 
Lande daraus erwachsen. Mit der Verscharfung 
der internationalen Konkurrenz wird dieser 
Gesichtspunkt jeweils an Bedeutung gewinnen; 
sein EinfluH auf die Entwicklung der inter
nationalen Sozialpolitik ist unmittelbar ab
hangig von den die gegenseitigen Beziehungen 
der Staaten bestimmenden Tendenzen. 

Im Gegensatze zu dieser Einstellung, der die 
internationale Sozialpolitik lediglich als ein 

4) V gl. die eingehende, im wes.entlid:ten auf die 
Zeit vor • dem Kriege bescl1rankte Darstellung bei 
Hafner, Motive der intemationalen Sozialpolitik. 
Berlin und Leipzig 1922. 
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unter gewissen Bedingungen brauchbares Mittel 
zur Forderung der nationalen Sozialpolitik er
scheint, fordern die Anhanger · der librigen so
zi~lpolitisch orientierten W eltanschauungen die 
Durchfiihrung sozialpolitischer Maflnahmen all
enthalben, wo die grofle Masse der arbeitenden 
Bevolkerung unter dem Zwange der kapitali
stischen Wirtschaftsordnung leidet; die inter
nationale Vereinbarung bedeutet fiir sie eines 
der wichtigstei/ Mittel zur Besserung der Lage 
der Arbeiterschaft. 

Dies gilt zunachst von dem individualistisch 
gefarbten Vertreter der Sozialpolitik, der das 
Individuum als die hochstbetonte W erteinheit 
auffaflt. Freiheit und rechtliche Gleichstellung 
der lndividuen sind nach seiner Dberzeugung 
die Grundlagen der sozialen Ordnung, die einem 
Wandel, insbesondere unter dem Einflusse der 
standig sich umgestaltenden Organisation der 
Produktion, unterworfen ist. Das Individuum 
selbst ist denn auch in erster Linie berufen, vor
uehmlich im Wege frei gebildeter Verbande, 
den sozialen Miflstanden entgegenzuwirken, die 
zweckmafligste Regelung der Verteilung der 
Giiter durchzusetzen. Die Auf gabe des Staates 
auf diesem Gebiete ist suhsidiar. Fiir die indi
vidualistisch gefarbten Sozialpolitiker ist daher 
die Anerkennung des Koalitionsrechtes der Ar-
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heiter die erste Vbraussetzung for eine erfolg
reiche Sozialpolitik.' Die: Regelung der · Arbeits
verhaltnisse durch den· Kollektivvertrag ist die 
wiinschenswerteste weil zweckmafligste Form 
der Regelung iiberhanpt: derin sie gest.attet die 
Mitwirkung der Vertreter der Arbeiterschaft 
und vermag 1n allen Einzelheiten den jeweiligen 
Bedi.irfnissen der Ai'beiter und der Unternehmer 
Rechnung .zu tragen. Es ist einleuditend, daH 
diese Forderungen, die an das In:dividuum und 
seine Bedeutung im wirtschaftlichen und · sozi
alen Leben ankniipfen, allgern.eine Geltung he
haupten, . ohne Rlicksicht au£ national oder 
territorial, .bestimmte Grenzen; da:fl · sie also 
ihrem Wesen nadi 'von iibernationalem Geiste 
erftillt sind: Soweit interriationale 'Verein- · 
barungen . geeignet sind, die V erwirklichung 
dieser Forderungen zu erlei&tern, werden sie 
die Zustimmung des individualistisch orientier
ten Sozialpolitikers finden; er wird indes eine 
moglichst weitgehende Anpassung der Vertrags
bestimmungen an die besonderen Produktions
bedingungen der einzelnen Lander verlangen 
und eine:r international streng gleichartigen Re
gelung der Arbeitsverhaltnisse skeptisch gegen
iiherstehen, weil ihre Wirkurigen von Land zu. 
Land· verschfoden sind. Infolge dieser fiir das 
individualisiische Denken iiberhaupt bezeich-
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nenden Relativitat des Standpuukts hat diese 
W eltanschauung in der iuternationalen Sozial
politik wie in der Sozialpolitik iiherhaupt nur 
eine vergleichsweise geringe Rolle gespielt. 

Im. scliarfen Gegensatze zu dieser relativi
stisdien Einstellung steht die an die Offen
harungslehre ankniipfende -Oherzeugung der 
katholischen Sozialpolitiker. Da die aus dieser 
Lehre ahgeleiteten Glauhenssatze unhedingte 
Giiltigkeit behaupten, mid ebenso auch die Prin
zipien der Erkenntnis fiir alle · Menschen die 
gleichen sind, so lasseu sich fiir das V erhalten 
cler Mensche:i:t gewisse iiberall und ausnahm.slos 
m.aflgehendeNorm.en aufstellen; es laflt sich eiue. 
dem gottlicheu W eltplane entsprecheude soziale 
Ordnung hezeichnen, fiir deren Verwirklichung 
die Gem.einschaft der Glauhigen verantwort
lich ist; diese letztere, d1.e in der Kirche ihre Ver
korperung finclet, ist clas m.it dem. hochsten sitt
lichen W erte ausgestattete Kollektivum.. Schutz 
der Arm.en und Unterclriickten, Ausgleichung 
cler zwischen den Menschen bestehenclen Gegen
satze, Einglieclertmg aller in eine einheitliche, 
von religiosem Geiste erfiillte Gesellschaft -
cliese Forclerungen ergeben sich U:nm.ittelbar aus 
cler Glaubenslehre; an ihrer Verwirklichung 
haben die Regierungen · aller Staaten m.itzuwir
ken, selbst soweit es sich um. die Besserung cler 

Prihram, Prohleme. 2 17 
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Zustande in anderen Staaten handelt. Die 
sozialpolitisdie Bewegung katholisdier Riditung 
ist daher nicht blofi sdiledithin international, 
sondern, wie der Katholizismus iiberhaupt, kos
mopolitisdi, d. h. grundsatzlich iiberzeugt, dafl 
den Untersdiieden zwisdien Volkern und Staa
ten und zwisdien ihren Interessen nur eine 
sekundare Bedeutung zukommt. 

Ebenfalls kosmopolitisdi orientiert, wenn 
audi in ganz anderem Sinne als der Katholizis
mus, ist der Sozialismus, dessen Anhanger in 
ihrer Haltung gegeniiber der Sozialpolitik viel
fadi gesdiwankt haben. Wer grundsatzlich eine 
revolutionare A.nderung der bestehenden Gesell
sdia:ftsordnung anstrebt, wem die Klasse der 
Proletarier als die Kollektiveinheit hodisten 
sozi&len W ertes gilt, die im Wege des Klassen
kampf s Tragerin der sozialen Entwicldung ist, 
der wird die Maflnahmen der Sozialpolitik nidit 
deshalb fordern, weil sie ein Mittel zur Herbei
fiihrung des sozialen Friedens sind, sondern nur 
insoferne, als sie die Macht der Arbeiterklasse, 
die Kraft der Arbeiterorganisationen zu starken 
geeignet sind. Dabei m~dit es keinen grundsatz
lichen Untersdiied, in weldiem Lande diese 
Maflnahmen verwirklidit werden; denn die In
teressen der Arbeiterklasse sind solidarisch, ihr 
Gegner ist in allen Landern der gleidie: der Ka-
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pitalismus. Ohwohl vor allem. in Zentraleuropa 
die iiherwiegende Masse der Gewerkscliaften 
sicli zur Theorie des Klassenkam.pfes bekennen 
und ihre Mitglieder der in dem. betreff enden 
Lande m.aflgebenden sozialistisclien Partei zuge
horen, haben doch die Fuhrer der Gewerkscliaf
ten fast ausnahm.slos in ihrer praktisclien Politik 
sicl1 au.£ die Forderung der jeweils erreiclibaren 
sozialen Reformen bescliriinkt und in diesem 
Sinne in der sozialpolitischen Bewegung eine 
fiihrende Rolle iibernommen - im eigenen 
Lande ebenso wie durcli die Scliaffung inter
nationaler Ver ban de _5). 

Diese knappe Vbersiclit iiber die Ideenrim
tungen, die wir. als die Trager des Gedankens 
der internationalen Sozialpolitik bezeiclinen 
konnen, hat uns bereits Gelegenheit geboten, 
fliichtig au£ jene im politischen Leben der Ge
genwart wirksamen Tendenzen hinzuweisen, 
die sich den Forderungen der internationalen 
Sozialpolitik feind~ich widersetzen, sei es, weil 
sie die Bereclitigung dieser Forderungen zwar 
grundsatzlicli anerkennen, ihre internationale 

5) Auch der englische Sozialismus, wie er ins
besondere von der Labour Party vertreten wird, 
erstrebt eine Besserung der Lage der arbeitenden 
Klassen ohne A.nderung der Grundlagen der Wirt
schaftsordnung. 
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Giiltigkeit aber bestreiten; sei es, weil sie ihrer" seits international giiltige Forderungen eiheben, deren Inhalt jenen der Sozialpolitik widerspricht. Auch diese Tendenzen lassen sicli. daher, gleich denen, welche die internati<male Sozialpolitik begi.instigen, in zwei Gruppen sondern. Die eine wird <lurch jene national orientierten Politiker repriisentiert, die zwar die Sozialpolitik als solche flir ein durchaus g1eeignetes Mittel halten, die Produktivitat und V olkskraft des eigenen Landes zu heben, <las Einheitsgefi.ihl innerhalb der Nation · zu steigern, die aber die interrnitionale Verallgemeinerung sozialpolitischer Maflnahmen ablehnen, weil sie sich davon fiir ihre Nation keinen Vorteil erhoff en. In di.e andere Gruppe gehoren die Anhiinger jener W eltanschauungen, welche die Sozialpolitik grundsiitzlich verwerfen, also zuniichst die unbedingten Vertreter des individualistischen Liberalismus, die fiir. das Wirtschaf tsleben uneingeschriinkte Freiheit fordern und von dem Walt en der f reien Konlrnrrenz die zweckmiifligste Gestaltung der Wirtscbaftsordnung erwarten. Sie erhlicken eine Verletzung dieses Prinzips schon in der Wirksamkeit der Gewerkschaften, die auf eine Beherrschung des Arheitsmarktes abzielt, und den A.rbeitslohn im Wege kollektiver Vereinbarungen zu 
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regeln bestrebt ist. Um so scha:;der ist ihli Wi
derstand gegen staatliche Eingriffo, die dem 
Unte:rnehmer die Beobachtung bestimmter Ar
beitsbedingungen vorschreiben und dem Arbei
ter durch <las Mittel der Zwangsversicherung 
ein gewisses Mindesteinkommen im Falle der 
Erwerbslosigkeit gewahrleisten. Diese Ablehc 
nung der Sozialpolitik, wie jeder mit Eingrif
fen in <las Wirtschaftsleben verbundenen Wirt
schaftspolitik tiberhaupt, findet ihre them;e
tische Begrtindung in der Uberzeugung, daf! 
das Wirtschaftsleben von Kausalgesetzen be
herrscht ist, deren Wirken automatisclt die 
hochstmogliche Produktion und zweckmailigste 
Verteilung der Gtiter sichert; daf! daher jede 
Maf!nahme, welche das freie W alten dieser Ge
setze beirrt, au£ die Dauer die Produktivitiit 
beeintrachtigt und das V olkseinkommen min
dert. Obgleich diese W eltanschauung heute nur 
noch wenige konsequente Anhanger besitzt, 
sind doch ihre praktischen Folgerungen fiir 
weite Kreise der Unternehmer maf!gebend ge
blieben, und dfose sind es, die der Einfiihrung 
aller sozialpolitischen Maf!nahmen einen zahen 
Widerstand entgegensetzen. 

Aber auch die Lehren des Marxismus ftihren 
in ihren Ergebnissen zur Ablehnung derSozial
politik: Ist diese geeignet, die Gegensa,tze zwi~ 
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schen den Klassen abzuschwachen, so wirkt sie 
lahmend auf den Klassenkampf - der iibri
gens mit dem Kampf der Gewerkschaften um 
die· Erlangung giinstigerer Lohn- und Arbeits
bedingungen nicht verwechselt werden darf. 
Unter allen Umstiinden aber ist die Sozialpoli
tik ein fragwiirdiges Palliativmittel in einer 
Gesellschaft, die unter dem Zwange eherner so-
zialer Gesetze der sozialistischen Wirtschafts
ordnung zustrebt, in der jeder Klassengegen
satz auf gehoben sein wird. In der Praxis be
kennen sich zu dieser Auffassung vor allem die 
Anhiinger der sog. 3. Internationale, die unter 
dem Einflusse der russischen Sowjetregierung 
steht. 1hr Ziel ist die Gewinnung der Arbeiter
massen fiir das Ideal des Kommunismus, der 
im Wege der sozialen Revolution <lurch Um
sturz der bestehenden kapitalistischen Wirt
schaftsordnung allenthalben verwirklicht wer
den soll. Daraus ergibt sich ein scharfer 
Kampf gegen die Gewerkschaften, die ihre 
Aufgabe darin erblicken, die Arbeiter, geglie
dert nach den Berufen oder Industriezweigen, 
denen sie zugehoren, auf dem Boden der gel
tenden Wirtschaftsordnung zu organisieren und 
ihnen zunachst im Rahmen dieser Wirtschafts
ordnung bessere Arbeitsbedingungen, wenn 
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moglich iiberdies einen Anteil an der Leitung 
der Produktion zu erringen. 

Soweit daher die Sozialpolitik einen inter
nationalen Charakter angenommen hat, steht 
sie, wie jede internationale Bewegung, im Ge
gensatze zu den ausgesprochen nationalistischen 
Tendenzen, die fiir das eigene Volk, de~ eige
nen Staat eine besondere Vorzugsstellung in 
Anspruch nehmen. Soweit aber ihre, au£ die 
Reform des sozialen Lebens gerichteten Be
strebungen in Betracht kommen, gerat die 
internationale Sozialpolitik mit zwei an
deren, ebenfalls durchaus international orien
tierten Geistesrichtungen in Widerspruch: 
dem individualistischen Liberalismus und dem 
revolutionaren Sozialismus. In diesem Kampfe 
gegen drei Fronten befindet sie sich in
soferne in einer ungiinstigen Lage, als 
sie ihren Gegnern keineswegs eine ge
schlossene, systematische, einer einheitlichen 
W eltanschauung entstammende Soziallehre ent
gegenzusetzen vermag. Denn sie stellt sich in 
ihrer gegenwartigen Gestalt als ein Kompro
mifi ans den von den V ertretern verschiedener 
Weltanschauungen erhobenen Forderungen dar, 
ein Kompromifl, das fiir zahlreiche ihrer An
hanger lediglich ein Mindestmafl dessen enthalt, 
was an sozialer Reform zu verwirklichen ware. 
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J e starker ausgepriigt der kosmopolitische Cha
rakter einer W eltanschauung ist, um so weiter 
wird diese <las international giiltige Anwen
dungsgebiet ihrer sozialpolitischen Forclerun
gen spanpen, derart, clafl sich die internatio
nale Regelung grunclsatzlich au£ <las ganze 
Wirtschaftsleben zu erstrecken hi:itte, soweit von 
ihr eine Besserung cler sozialen Zustande er
wartet werden kann. In ihrer praktischen Ver
wirldichung ist indes die internationale Sozial
politik, vor allem unter dem Einflusse der Icleen 
staatlicher Souveranitat und nationaler Sonder
interessen, bisher au£ einen vergleichsweise en
gen Kreis von Aufgaben beschrankt geblieben. 
Immer war sie daran gebunden, was an sozial
politischen Erfolgen in den einzelnen Landern 
s.chon erreicht war, uncl was, ohne in den wich
tigsten Industriestaaten eine durchgreifende 
Reformgesetzgebung zu erheisd:ten, z;ur inter
national giiltigen Norm erhoben werden konnte. 

Die Feststellung clieser Tatsad:te kann uns 
indes keine·swegs der Aufgabe iiberheben, die 
Frage zu priifen, inwieweit etwa fiir die inter
nationale Behandlung der sozialpolitischen For
derungen gewisse allgemeine Grundsatze als 
maflgebend in Betracht kommen konnen. 

24 

II. Die Prinzipien 
de:r internationalen Sozialpolitik 

Es ist begreiflich, clafl die im J ahre 1900 ge
griindete Internationale Vereinigung fiir gesetz
lid:ten Arbeitersd:tutz, die zu ihren M1tgliedern 
die Vertreter der versd:tiedensten W eltanschau
ungen zahlte, au£ ihren Delegiertenversamm
lungen, die regelmafiig in der Schweiz abgehal
ten wurden, jede · Erorterung der grundsatz
licl:i.en Fragen der Sozialpolitik vermied. Ihr 
mit mancherlei Erfolgen gekrontes Streben 
ging vielmehr dahin, ein allmahlich wachsen
des Programm sorgfaltig vorbereiteter, klar for~ 
mulierter internationaler Forderungen aufzu
stelle:ri, deren V erwirklichung im . Bereiche des 
Erreid:tbaren lag, Noch weniger befaflten sich 
ihre Schwestergesellschaften, das Internatio
nale Komitee fiir Sozia1versicherung uncl die 
Internationale Vereinigung zur Bekampfung 
der Arbeitslosigkeit, mit einer Untersud:tung 
der f iir ihre Arbeitsgebiete maflgebenden 
gru'ndsatzlichen Probleme. Viel wichtiger und 
zweddniifliger schien es, sich au£· einem gemein-
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samen Boden realisierbarer Vorschliige zu fin

den, die man mit Erfolg den Regierungen zur 

Annahme empfehlen konnte. Mochte man sicl1 

gelegentlich auch in Ansprachen und Begrii

flungsreden au£ die Grundsiitze einer sozialen 

Gerechtigkeit berufen, und in ihrem N amen die 

Forderungen des internationalen Arbeiterschut

zes erheben, so fehlte es doch regelmiiflig an 

jeder klaren Besinnung darauf, was unter 

diesem Ideale zu verstehen sei, das jeder, seiner 

W eltanschauung entsprechend, auffassen und 

auslegen mochte wie er wollte. 

In diesem recht unbestimmten Sinne hat der 

Gedanke der sozialen Gerechtigkeit auch Ein

gang in den Friedensvertrag von Versailles ge

funden, als es galt, im Sinne der Forderungen 

der V ertreter der Arbeiterschaft die Grund

lagen fiir eine Reform der sozialen Zustiinde 

au£ internationalem Wege zu schaff en. 

Der Friedensvertrag stellt in den einleiten

den W orten zu Teil XIII fest, dafl der allge

meine Friede, dessen Sicherung die Aufgabe 

des Volkerbundes ist, nur dann bestehen 

kann, wenn er auf der ,,sozialen Gerechtigkeif' 

beruht. Die soziale Frage tritt hier an die 

Stelle der religiosen Probleme, die in den Frie

<lensvertriigen friiherer J ahrhunderte neben 

den rein politischen eine so grofle Rolle ge, 
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spielt haben. Allein man sucht in den folgen
den Absatzen jenes Einleitungsartikels zu Teil 
XIII vergebens nach einer klaren Bestimmung 
des Begriffs, des Inhalts und der Forderungen 
der sozialen Gerechtigkeit. Es wird lediglich 
darauf verwiesen, dafl die Arbeitsbedingungen 
vielf ach derart gestaltet sind, dafl sie infolge 
der mit ihnen verbundenen Ungerechtigkeit, in
folge des Elends und der Entbehrungen, die sie 
verursachen, Unzufriedenheit erzeugen, und 
derart eine Gefahr fiir Frieden und Eintracht 
in sich bergen. Es folgt eine - beispielsweise 
gemeinte - Aufzahlung von sozialpolitischen 
Problemen: Arbeitszeit, Arbeitsmarkt, Arbeits
losigkeit, Arbeitslohn, Schutz der Arbeiter 
gegen die F olgen von Krankheit und Be
triebsunfall, Schutz der Kinder, Jugend
lichen und Frauen, Alters- und Invali
denversorgung, Schutz der im Auslande be
schaftigten Arbeiter, Koalitionsfreiheit, beruf
liche und technische Ausbildung der Arbeiter. 
Dieses Programmbekannter sozialpolitischer Fra
gen wird an dieser Stelle des Friedensverlrags 
keineswegs mit irgendwelchen Grundsiitzen der 
sozialen Gerechtigkeit in Zusammenhang ge
bracht. Die Forderung, dafl den sozialpoliti
schen Maflnahmen eine internationale Anwen
dung gegeben werde, findet dann ihre Begriin-
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dung in elem weiteren Argumente, dafl das 
Streben eines Staates, die Lage seiner Arbeiter
schaft zu verbessern, gehindert werde, wenn 
nicht auch in den anderen Landern entspre
chen.de Arbeitsbedingungen eingefiihrt werden 
- eine Begrii.ndung, die of fensichtlich aus na
tionalpolitischen Erwagupgen geschopft ist, da 
sie die Rii.cksicht au£ di~ Konlrnrrenzfiihigkeit 
der Staaten im Kampfe um den Weltmarkt in 
den V ordergrund stellt. 

Der Versuch, ein Progranim sozialpolitischer 
Forclerungen zu entwerfen, wird in Art. 427 des 
Paktes, in geiinderter Gestalt. nochmals aufge
nommen; in einer Form, die vermuten la.Rt, 
clafl den Verfassern clieses Teils des Frieclens
vertrags die Idee einer sozialen Gerechtigkeit 
vorschwebte als ein schrittweise zu erreichen
cles; aber zuniichst seinem vollen Inhalte nach 
nicht clefinierbares Ideal, das je na<'h den 
Wirtschaftsverhaltnissen, elem Kulturgrade, der 
sittlichen Reif e der Volker, einer allmahliclie11 
V ervollkommnung fiihig ist, clerart, dafl ein 
vorlaufig entworfenes Programm einen ersten, 
bescheidenen Anfang clarstellt. · Denn in elem 
erwiihnten Artikel, der als der zweite Abschnitt 
des Teils XIII bezeichnet ist, wircl eine Auf~ 
zahlung jener sozialpolitischen ,,Prinzipien uncl 
Methoclen" gegeben, die clerzeit als ganz be-
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sonders wichtig zu gelten haben, und deren V erwirklichung daher von allen Industriestaaten anzustreben ist - vorbehaltlich freilich der in klimatischen Verscliiedenheiten, in Unterscl1ieden von Herkommen und Sitte, in dem verschiedenen Grade wirtscliaftliclier Entwicklung der einzelnen Lander bedingten Besonderheiten, die cine durcligreif ende internationale Ausgleicliung der Arbeitsverhiiltnisse nicl1t ge: statten. 
Audi diese Grundsiitze, deren Interpretation im einzelnen manclierlei Scliwierigkeiten bereitet, geben keineswegs eine logiscli gesclilossene, systematische Bestimmung des derzeit erreiclibaren, der sozialen Gereclitigkeit entsprechenden Standards, obwohl sie, wie in Art. 427 erkliirt wird, siimtlich aus einem Prinzip abgeleitet sind. Dieses Prinzip: dafl die Arbeit niclit schleclithin als ein Handelsar-tikel auf gefaflt werd~n dlirfe - ist seiner Form· uncl seinem Inhalte nach negativ. Aber es hat gerade deshalb den Vorzug, dafi es die Zustimmung aller Weltanscliauungen findet, die sich zur Sozialpolitik bekennen. Es bringt ihre gemeinsame Gegnerschaft gegen den individualistisclien Liberalismus zum Ausdruck, denn diese sozialphilosophische Doktrin ist es, die in ihrer Formulierung des Arbeitsprobfoms - wenn auch 
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in erster Linie mit Bezug au£ das Lohnproblern 
- die Gleichstellung der Arbeit rnit allen iib
rigen Waren des Giiterverkehrs theoretisch ver
treten hat. 

Unter den aus jenem Prinzip abge-~eiteten 
Forderungen, die vom Friedensvertrage als be
sonders dringend bezeichnet werden, finden wir 
einige, die ganz prazis gefaflt sind: Den Acht
stundentag bzw. die Achtundvi0rzigstunden
Woche; die 24stiindige Sonntagsruhe, das Ver
bot der Kinderarbeit, die Einschrankung dei· 
Arbeit der J ugendlichen, soweit sie <lurch die 
Riidcsicht au£ deren Ausbildung und physische 
Entwicklung geboten ist. Andere, Forderungen 
lassen dagegen einen rnehr oder weniger rela
tivistischen Charakter erkennen: So wird die 
Koalitionsfreiheit nur insoweit anerkannt, als 
sie der Verfolgung gesetzlich zulassiger Zwedrn 
dient. Der Arbeitslohn soll derart bernessen 
werden, dafi er einen nach der jeweiligen Auf
fassung in dern betreffenden Lande als ange
messen erachteten Lebensstandard errnoglicht. 
Die Forderung, dafi fiir gleiche Arbeit gleicher 
Lohn gezahlt werde, wird nur fiir die Frauen
arbeit irn Verhaltnisse zur Mannerarbeit erhoben. 
Nur fiir die rechtrnafiig im Lande sich aufhal
tenden Arbeiter gilt der nicht ganz eindeu
tige Satz, dafl sie bei der Regelung der Ar-
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beitsbedingungen nacl1 den Grundsatzen der 
Billigkeit zu behandeln sind. Scliliefllicli wird 
zur wirksamen Durclifiihrung des Arbeiter
scliutzes die Organisierung eines Aufsichtsdien
stes gefordert, in den auch Frauen zu berufen 
sind. 

Es liegt uns ferne, in eine eingehende Inter
pretation dieser wenig prazis gefafiten ,,Prin
zipien und Methoden" einzutreten, und deren 
Sinn und Tragweite nacli elem bei der Erorte
rung von Gesetzesstellen iiblichen V erfahren 
festzustellen. Denn sie erheben ja keineswegs 
den Ansprucli, in de'r Form, die ihnen gegeben 
wurde, alle Elemente fiir eine Kodifizierung 
eines internationalen Grundgesetzes der Arbeit 
zu liefern. Nacli der Absiclit der Verfasser des 
Friedensvertrags sollten sie lediglicli ein erstes, 
vorlaufiges und keineswegs erscliopfendes Pro
gramm des Arbeiterscliutzes bilden 1 ). Nicht ein
mal der Schutz des Arbeiters gegen Berufs
krankheiten und Betriebsunfalle, oder die Ein
kommenssiclierung bei Unfallen, Erkrankung, 

1) Der Kommission lagen 19 ,,Prinzipien" vor, 
doch liefl man es schlieHlich bei 9 bewenden. Diese 
,,Magna charta" der :Arbeit wurde denn auch von 
den Vertretern der Arbeiterschaft keineswegs mit 
ungeteilter Befriedigung aufgenommen. V gl. Ayu
sawa, International Labor Legislation, New York, 
Columbia University 1920 S. 139, 
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unversclrnldeter Erwerhslosigkeit sind unter 
diesen Prinzipien aufgezahlt, ohzwar sie im 
Einleitungssatze zu Teil XIII Erwahnung 
finden. · 

Allein wenn wir diese Liicke durch die in 
elem genannten Einleitungssatze angefiihrten 
sozialpolitischen Prohleme erganzen, so liefert 
uns das im Friedensvertrage enthaltene so
ziale Programm eine brauchbare Grundlage zur 
Bestimmung gewisser allgemeiner Forderungen, 
die heute fiir das Gebiet der Sozialpolitik als 
international giiltig bezeichnet werden konnen. 
Vielleicht lassen sich diese Forderungen am 
besten folgenderweise gruppieren: 

1. Den Organisationen der Arbeiter ist die 
Mitwirkung bei der Festsetzung ihrer Arbeits
bedingungen einzuraumen - dies ist der we
sentliche, dem Koalitionsrechte zugrunde lie
gende Gedanke. 

2. Soweit d~r Inhalt der Arbeitsbedingungen 
in Frage kommt, gliedern sich die Forderungen 
in cler Hauptsache nach zwei Richtungen: a) die 
Arbeitszeit ist derart festzusetzen, dafl cler Ar
beiter iiher eine angemessene Freizeit verf iigt, 
die er zu seiner korperlichen Erholung, geistigen 
Fortbildung und Teilnahme am sozialen Leben 
benotigt (Ad1tstunclentag und Sonntagsruhe); 
b) cler Lohn ist derart zu bestimmen, clafl er der 
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Arheiterfamilie wenigstens ein angemessenes 
Existenzminimum gewahrleistet, dessen Ma£ 
allerdings von Land zu Land versd:iieden sein 
mag. 

3. Der Unternehmer hat alle erforderlichen 
MaRnahmen zu tref fen, damit Gesundheit uncl 
Sid:ierheit des Arheiters nad:i Moglichkeit gegen 
die aus dem Arheitsprozesse drohenden Ge
fahren gesd:iiitzt werden. 

4. Ein hesonderer gesetzlicher Smutz gehiihrt 
den Personen, die im Entwicklungsalter stehen 
oder deren Gesundheit oder Sittlichkeit durch 
die Arheit sonst in hoherem Grade gefahrdet 
wird: den Kindern, den J ugendlid:ien, den 
Frauen. 

5. In allen Fallen unverschuldeter Erwerbs
losigkeit ist elem Arbeiter ein Mindestein
kommen zu sichern. 

6. In der sozialen Gesetzgehung ist gruncl
satzlid:i kein Unterschiecl zwischen einheimischen 
und fremden Arheitern zu machen. 

Diese Forderungen gestatten freilid:i eine ver
schiedene Auslegung, sowohl was die Arheiter
kategorien anhelangt, auf die sie Anwendung 
zu finden hahen, als auch im Hinhlick auf den 
konkreten Inhalt, der ihnen zu gehen ist. Es ist 
ersid:itlich, daR sie siimtlich, die geltende Wirt-

Pribram, Probleme. 8 33 
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schaftsordnung als unbeirrbare Voraussetzung 
annehmen, insbesondere deren Prinzip, dafi 
ausschliefilich dem Unternehmer, der iiber die 
Produktionsmittel verfiigt, die Organisation 
und Leitung der Giitererzeugung zusteht, wi.ih
rend der Arbeiter sich dieser Organisation als 
dienendes Glied einzufiigen hat. Denn alle 
Fragen, welche die Organisation der Produk
tion selbst betref fen - so grofi auch ihre Be
deutung fiir die Lage der Arbeiterschaft u;nd 
clas Arbeitsverhi.iltnis selbst sei.n mag, wurden 
mit voller Absicht ans dem Komplex cler Pro
bleme ausgeschieden, die fiir die F orderungen 
cler sozialen yerechtigkeit in Betraclit kommen, 
Es fehlt daher auch jeder Hinweis au£ ein Recht 
au£ Arbeit - das im Rahmen einer privatwirt
schaftliclien Organisation cler Giitererzeugung 
niclit gewahrt werden kann -, es ist ebenso
wenig davon die Rede, Sicherungen zu · schaf
fen, damit den Arbeitern die Giiter, deren sie 
zur Befriedigung ihrer Bediirfnisse bediirfen, 
au£ dem Markte aucli tatsi.iclilich zur Ver
fiigung stehen ( entsprecliende W ohnungen 
u. dgl.). 

Es ist vielleicht moglich, alle Mafinahmen zur 
Besserung der Lage der Arbeiterscliaft, die der 
Friedensvertrag zunachst ins Auge fafit, und 
alle sonstigen, die sich in weiterer Folge aus 
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den von ihm aufgestellten Prinzipien ableiten 
lassen, durch eine gemeinsame Formel von allen 
anderweitigen Maflnahmen der Gesetzgebung 
und Verwaltung abzugrenzen, wenn wir uns 
folgender Erwagungen bedienen: 

Unsere geltende soziale Ordnung beruht im 
wesentlichen auf dem Prinzipe der wirtschaft
lichen Selbstverantwortlichkeit jedes einzelnen, 
d. h. grundsatzlich hat jeder einzelne die Folgen 
all er Ereignisse die sich in seiner W irtsclmf ts
sp hare ereignen, selbst zu tragen. Die Modifi
zierungt dieses Prinzips ist es, die den wesent
lichen Inhalt der sozialpolitischen Forderungen 
bildet, denn seine uneingeschrankte Beobachtung 
bedingt fiir die breiten Massen der wirtscha:f:t" 
lich schwachen Arbeiter eine schier unertragliclie 
Belastung; die Verwirklidmng der Forde
ru:ngeJi hangt im wesentlichen davon ab, dafl es 
moglich ist, bestimmte F aktoren zu bezeichnen, 
denen mit Erfolg die Verantwortung fiir die 
-Obernahme jener Leistungen iihertragen werden 
kann, die im Interesse des Arbeiters zu erfiillen 
sind, und zu deren Erflillung seine eigenen, 
isolierten Krafte doch nicht ausreichen 2). 

2) Zur Begri.indung dieser Begriffsbestimmung 
der Sozialpolitik siehe den Aufsatz · des Verfassers: 
Die Sozialpolitik als theoretische Disziplin im Arch. 
f. Sozialwissenschaft, Bd. 55 Heft 3. 

a• 35 



Neben die Faktoren nun, die dem Staate, je 

nach der von ihm getroffenen Regelung, f iir die 

Erf iillung der sozialpolitischen Leistungen ver

antwortlich sind, tritt im Bereiche der 

internationalen Regelung cler international 

verantwortliche Faktor. Angesichts des als 

nahezu unantastbar anerkannten Grundsatze~ 

der staatlichen Souveriinitiit hat es die inter

nationale Soiialpolitik ausschliefllich mit den 

Staaten als Triigern dieser• letztgenannten Ver

antwortlichkeit zu tun. Die internationalen 

Normen konnen entweder den Inhalt dieser 

Verantwortlichkeit in allgemeinen Ausdriicken. 

angeben, oder iiberdies die Einzelheiten der 

Regelung innerstaatlicher Verantwortlichkeit 

festsetzen. 

Der Friedensvertrag enthalt indes keine Be

stimmung, welche die Signatarmiichte unmittel

bar verpflichten wiirde, ihre sozialpolitisdieGe

setzgebung auzugestalten 8). Es schien zwedc-

3) Dagegen hatte die deutsdie Regierung in ihren 

gelegenHidi der Friedensverhandlungen gestellten 

Anidi.gen die Aufnahme arbeitsrechtlidier Nor

men in den Text des Friedensvertrages verlangt. 

Im Sinne dieser Antriige sollte ferner die Arbeits

konferenz nur alle '5 Jahre zusammentreten, aher 

befugt seiit, mit Vierfti.nftel-Mehrheit Besdiliisse 

mit bindender Geltung fiir alle Mitgli.edstaaten zu 

fassen. 

36 



,-
mafliger zu sein, die fortschreitende Verwirk~ 
lichung und Erweiterung clieses Programms 
besonderen z;wischenstaatliclien Vereinbarungen 
zu iiberlassen, die sicli nach und nacli auf die 
Regelung aller der internationalen S?zialpolitik 
zugiinglichen Fragen zu erstrecken hatten. Zur 
Vorbereitung derartiger Vereinbarungen ui1cl 
zur Sicherung cler von den Staaten sohin i.iber~ 
nommenen Verpflichtungen wurcle in enger An~ 
gliederung an den Volkerbund ein clauerncler 
Verbancl cler Staaten gescliaffen: die stiindige 
Organisation cler Arbeit. 
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III. Die Methoden 

µer internationalen Sozialpolitik 

a) Die standige Organisation der Arbeit, · 

ihre Mission und ihre ZusHindigkeit 

Schon vor dem Kriege hatte es nidlt an Ver

suchen gefehlt, allgemein und international giil

tige · Normen des Arheiterschutzes in Form von 

Konventionsentwiirfen festzustellen. Das W esen 

dieser Konventionsentwiirfe hestand darin, dafl 

auf Diplomaten-Konferenzen ein bestimmtel' 

Gesetzesinhalt vereinbart wurde, und dafl die 

an der V ereinbarung beteiligten Staaten sich 

verpflichteten, ihre nationale Gesetzgehung dem

entspredlenq. zu gestalten. Gleichzeitig wurdc 

der Beitritt zu der Konvention auch anderen 

Staaten freigestellt. Es war fiir diese Konven

tionen dlarakteristisch, dafl sie nicht etwa un

mittelbar irgend einem anderen Staate odm: 

<lessen Angehorigen hestimmte Vorteile ein•• 

raumten - wie dies bei zweiseitigen Staats

vertriigen der Fall zu sein pflegt - sondern dafl 

die heabsichtigte Regelung sich auf wirtscliaft

liche oder. soziale V erhaltnisse der Staatsan-
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gehorigen selhst bezog. Der Vorteil, der aus der 
V ereinharung den V ertragsparlnern erwuchs, 
war indirekter Natur: Ausschaltung etwaiger 
Nachteile in der internationalen Konkurrenz, die 
sich hei einseitiger Regelung ergehen mochten. 

Obwohl die internationale Vereinigung fiir 
gesetzlichen Arheiterschutz sich mit Erfolg um 
die sachliche Vorhereitung derartiger Konven
tionen hemiihte, so kamen sie doch nur in sehr 
geringer Zahl zustande, da es an einem geeig
neten V erf ahren fehlte, das ihre offizielle Be
handlung durch die Regierungen · erleichtert 
hattei Endgiiltig zwischen mehreren Staaten 
vereinbart wurden hlos die heiden sogenannten 
Berner Konventionen (1906) iiher das Yerhot der 
Nachtarheit der Frauen in industriellen Unter
nehmungen und das Yerhot der Verwendung 
des weiHen Phosphors hei der Herstellung von 
Z iindholzchen 1). 

Strenge zu scheiden von diesen Konventionen 
sin.cl die, namentlich auf dem Gehiete der Sozial
versicherung in gri:iflerer Zahl ahgeschlossenen 
zweiseitig verhindlichen Staatsvertrage, die, 

1) Die Vorarbeiten fiir zwei weitere Konventions
entwtirfe (Uber <las Verbot der Nachtarbeit der 
Jugendlichen und die Beschriinkung der Arbeitszeit 
der Frauen und Jugendlichen) wurden <lurch den 
Krieg unterbrochen. 

39 



ahnlidt wie Handelsvertrage, Sdti££ahrtsi.iber
einkommen u. dgl., au£ elem Gedanken des wedt
selseitigen Gebens uncl Nehmens beruhten. Ihr 
Zweck. war im wesentlichen die gegenseitige Ge
wahrung besonderer Begi.instigungen und nidtt 
die Regelung des Arbeitersdtutzes nach iiber
einstimmenden Grundsa tzen. 

Die widttigste Aufgabe der durch den Frie
densvertrag geschaffenen Standigen Organi
sation der Arbeit besteht nun darin, Konven
tionsentwi.irfe sozialpolitischen Inhalts nach elem 
Muster jener oben erwahnten Berner Konven
tionsentwi.irf.e vorzubereiten, die von den Mit
gliedstaaten der Organisation zu ratifizieren 
uncl sohin von ihnen innerhalb ihres Macht
bereichs in Kraft zu setzen sincl. Findet claher 
cler fiir das Funktionieren clieser Organisation 
maflgebende Gedanke s~in V orbilcl in einer 
gelegentlich schon in cler Vorkriegszeit gei.ibten 
Methode, so hat er cloch in cler Form seiner 
Verwirklichung entscheiclende Anderungen er
fahren. 

Vor elem Kriege hing die Vorbereitung cler 
Konventionsentwi.irfe von allen Zufallen poli
tischer Konstellationen ab; heute ist sie in einer 
clauernclen, vom Volkenechte getragenen Ein
richtung verankert, an cler nahezu siimtliche 
Kulturstaaten beteiligt sind. Diese ihr gesetzte 

4,0 

Auf gabe, ein sozialpolitisches W eltrecht im 
Wege internationaler Konventiouen auszubil
den, ist ihrem W esen nach verschieclen von der 
analogen, elem Volkerbunde zugedachten Mis
sion, ein politisdtes Weltrecht zu schaffen. 

Besteht die Mission des Volkerbundes darin, 
die gegenseitigen aufleren Beziehungen · der 
Staaten im V ertragswege derart zu regeln, dafl 
blutige Konflikte vermieden werden und der 
W eltfriede gesichert sei, so kommt dabei eine 
Regelung innerer Angelegenheiten der einzel
nen Staaten nur rnittelbar in Frage. Die Kon
struktion des Volkerbundes beruht denn auch, 
im Gegensatz zu einer denkbaren, rnehr 
kosmopolitisch orientierten Konzeption, auf der 
Grundidee, die Staaten als gleichberechtigte po
litische Einheiten oder Individuen zu einer Kor
perschaft zusarnrnenzufassen. Der Grundsatz 
des staatlichen Individualismns, wenn man 
cliesen Ausdruck gebrauchen darf, verleiht daher 
der Gestaltung des Volkerbuncles das bestim
rnende Geprage. 

Der ihr ureigentlich zugruncle liegenden Ten
denz nach ist freilich auch die Organisation der 
Arbeit ein Instrument zur Bewahrung der 
Selbstherrlichkeit der Staaten und zur Siche
rung ihrer nationalen Interessen. Denn unter 
den Erwagungen, die zur Errichtung der Ar-
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heitsorganisation f iihrlen, spielt zweif ellos jenes 
Argument der nationalen Politik eine hervor
ragende Rolle, dafl die Besserung der Lage der 
Arheiterschaft im eigenen Lande unmoglich ge
macht oder wenigstens sehr erschwert werde, 
wenn in den anderen Landern ungiinstigere 
Arheitshedingungen herrschen (geringere Lohne, 
langere Arheitszeit, geringere Belastung der Be
triehe mit Beitragen zur Sozialversicherung 
u. dgl.) die es den Unternehmern dieser Lander 
gestatten, zu geringeren Kosten zu produzieren 
und daher ihre Erzeugnisse au£ dem Welt
markte zu hilligeren Preisen zu verkaufen. Mag 
nun diese Furcht vor den Folgen der Arheiter
schutzgesetzgehung hegriindet sein oder nicht -
sie ist jedenfalls ein Faktor, der fiir das inter
nationale Leben von groflter Bedeutung ist. 

Denn die Einfiihrung sozialpolitischer Mafl
nahmen ist andererseits fiir die meisten Staaten 
ein Gebot der Regierungsvernunf t. Sie sehen 
sich in ihrer Existenz bedroht durch den Kampf 
zweier innerhalb ihrer Bevolkerung selbst vor
handenen groflen Gruppen: der beiden durch 
ihren Anteil an den Produktionsmitteln charak
terisierten -Klassen. In diesem Kampfe sind 
rein internationale, gegen den Staatsgedariken 
selbst gerichtete Tendenzen von einer Kraft 
w1rksam, wie sie hlofl in den seinerzeit au£ reli-
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g10ser Grundlage entstandenen Bewegungen 

eine analoge Starke entf alteten. 

Besteht daher die Aufgabe der Arbeitsorgani

sation darin, zu verhindem, dafl diese, aus den 

wirtscliaftliclien V erhaltnissen geborenen revo

lutionaren Krafte, auf internationaler Grund

lage wirksam, gegeniiber den rein national 

orientierten Interessen ein Vbergewiclit er

langen, so. finden. sicli die Staaten auf dem 

Boden cler Arbeitsorganisation niclit nur, wie 

dies im Volkerbunde der Fall ist, in der Absiclit 

zusammen, Interessengegensatze auszugleiclien, 

die· zwisclien ihnen selbst bestehen mo gen, son

dern iiberdies um eine ihnen allen drohende 

Gefahr gemeinsam abzuwehren. 

Die Existenzberechtigung der . Arbeitsorgani

sation beruht daher auf der Vorstellung 

ei.nes ·doppelten Gegensatzes: des Gegen

satzes · zwisclien den Staaten, der sicli dar

aus ergibt, daG ihre lndustrien auf dem 

W eltmarkte miteinander in Konkurrenz 

stehen, und des Gegensatzes der Bevol

kerungsklassen innerhalb der Staaten. Soll 

der letztere niclit Anlafl zu Friedensstorungen 

werden, so sind sozialpolitisclie Maflnahmen er

forderlicli, die indes die Produktion mit Mehr

kosten belasten. Um den Einflufl dieser Mehr

kosten auf die internationalen Konkurrenz-
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bedingungen auszuschalten, soll im Wege von 
internationalen Vereinbarungen allenthalben 
der gleiche,. allgemein giiltige Mindeststandarcl 
an Arbeitsbedingungen uncl Arbeiterschutz ge
sicl:tert werclen - unter der stillschweigenden 
Voraussetzung, clafi mit der Annahme des glei
cl:ten Mincleststanclarcls allenthalben ungefahr 
die gleiche Belastung verbunden, die gleichen 
Vorteile verkniipft sind. 

Aus der logischen Verbindung jener beiden 
Gegensatze la.fit sich die Konstruktion der Ar
beitsorganisation verstehen: die neben der rein 
politisclien Gliederung der Mensch.en nach Staa
ten bestehende Gliederung nach Klassen (Unter
nehmer - Arbeiter) wird hier offiziell aner
kannt, uncl es wird der interessante Versucl:t 
unternommen, cliese heiclen Gliederungen cler
art miteinancler zu kombinieren, dafi gleichwohl 
cler Bestancl einer einzigen Korperschaft er
moglicl:tt wircl. Das Prinzip des staatlichen Indi
vidualismus wircl claher hier verkniipft mit 
einem an den· Aufbau des stanclischen Staates 
erinnernclen Geclanken, cler off enbar au£ elem 
Wege iiber die Auffassung der Gewerkscl:taften 
von ihrer sozialen Mission Eingang in den Fri~
densvertrag gefunclen hat, Seit langem hatten 
sich die grofien Verhancle der Gewerkschaften 
als die berufenen Vertreter der interessenmafiig 
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als Einheit erfafiten Arbeiterklasse gefiihlt; 
schon vor elem Kriege hatten sie <lurch Errich
tung internationaler Verbande die iiber die na
tionalen Verschiedenheiten hinweg wirkenden 
lntei·essen der Arbeiter aller Kulturliincler zur 
Geltung zu hringen versucht. Der Krieg hatte 
gelehrt, dafi der nationale Gedanke im Grunde 
genommen <loch der starkere war; allein der 
Klassengedanke lehte alshald mit neuer Kraft 
wieder au£, und fiihrte noch wahrend des Krie
ges zur Ahhaltung bedeutsamer internationaler 
gewerkschaftlicher Kongresse (Leeds Juli 1916; 
London September 1917; Bern Oktober 1917; 
London, Fehruar 1918), au£ denen, freilich nod1 
nach den kriegfiihrenden Staaten gesonclert, die 
V ertreter der Arheiterscliaft sich liher jene 
sozialpolitischen Forderungen verstandigt hat
ten, deren Erfiillung sie vom Ahschlusse des 
Friedensvertrages erwartetcn. Der Einflufi der 
Gewerkschaften und ihrer Fuhrer au£ die Re
gierungen hatte wahrend desKrieges um so mehr 
an Kraft gewonnen, als sich die organisierte 
Arheiterschaft ihrer entscheidenden Rolle im 
Kampfe fiir das Vaterland wie in der allge
meinen Giiterversorgung vollig hewufit gewor
den war. So war es hegreiflich, dafi gelegentlich 
der Verhandlungen iiher den Friedensvertrag 
die von der Berner internationalen sozialisti-
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sdien Konferenz (Fehruar 1919) aufgestellten 
Forderungen ·aufmerksame Beriid.:siditigg,ug 
fanden,2) vor allem die Forderung, daf! den Ver
tretern der gewerksdiaf tlidi organisierten Ar
beiter aller Lander eine dauernde Mitwirkung 
an der Ausgestaltung und Durdifiihrun,g des 
internationalen Arbeitersdiutzes zu sidiern sei. 
Der Kommission, weldie die Friedenskonferenz 
zum Studium der internationalen Probleme des 
Arbeitersdiutzes einsetzte, gehorten denn audi 
die Fuhrer der Gewerksdiaften mehrerer 
Ententestaaten an (J ouhaux-Frankreidi,J3arnes
England, S. Gompers-Verein. Staaten). Wenn 
audi ihre zum Teil viel weitergehenden For
derungen nicht vollig verwirklidit wurden, so 
erzi~lten sie clodi den grof!en Erfolg, dafl nidit 
nur, wie erwiihnt, in der Standigen Organisation 
der Arbeit im Rahmen des Volkerbundes ein 
besonderes Instrument zur Ausgestaltung eines 
sozialen W eltredits gesdiaff en, sondern daf! den 
V ertretern der organisierten Arbeitersdiaft auch 
eine weitgehende Mitwirkung bei der plan
maf!igen Ausbildung dieses W eltredits einge
riiumt wurde; allerdings wurde eine gleidie 

. Mitwirkung audi den V ertretern der organisier
ten Unterne~mer zugestanden: der Gegensatz 

2) Vgl. Mahaim, L'organisation permanente du 
Travail. Paris 1925 p. 9 fg; 
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der Meinungen, wie er ans den entgegengesetzt 
geriditeten Interessen der beiden Klassen her
vo;geht, soll innethalb der Organisation selbst 
zur Austragung gebradit werden, nad::t dem Vor
bilde der in zahlreichen Landern bestehenden 
Einriqitungen (Lohn- und Einigungsi.imter, 
Sd::tiedskonnnissionen u. dgl.) in denen die Ver
treter der Unternehmer und der Arbeiter zu 
gemeinsamer V erhandlung vereinigt werden, 
um ihre gegenseitigen Forderungen auf irgend 
einer mittleren Linie auszugleichen. In der 
Konstr1:1,_¼:tion der Arbeitsorganisation wurde 
allerdings den Regierungen selbst ein ent
sprechendes Vbergewidit eingeri.iumt, da in der 
internationaler Sphi.ire nur die Staaten als die 
verantwortlichen Trager bindender Verein
barungen in Betrad::tt kommen. Denn die Mi~
sion der Arbeitsorganisation besteht vor allem 
in der Vorbereitung derartiger Vereinbarurigen; 
in der Feststellung ihres fiir alle Vertragspart
ner im wesentlid::ten gleid::tlautenden lnhalts, 
wi.ihrend die Entsd::teidung dariiber, ob ein Staat 
in den Vertrag eintritt, vollig seinem Ermessen 
iiberlassen bleibt. 

Die Frage nad::t der Reditsnatur de;r Arbeits
organisation - sie deckt sidi iibrigens mit der 
Frage nad::t der Rechtsnatur des Volkerbundes 
- ist allerdings sehr , bestritten. lhre Beant-
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wortung hangt von der Losung cler V orfrage 
ab, , wie das V erhaltnis des Staatsrechts zum 
Volkerrechte aufzufassen ist. Zwei Ansichten 
stehen hier in der modernen Rechtsliteratur 
einander gegeniiher: die ei.ne, die an cler Vor
stellung der unbedingten staatlichen Souverii
nitat festhalt, betrachtet die staatliche Ord
nung als die oberste hochste Rechtsorclnung 
und leitet alle Normen, auch die des Volker
recli.ts, von dem staatlichen Willen ah. Die 
zweite clagegen erblickt in dem Volkerrechte 
eine iiber den Staaten stehende Ordnung; sie 
erhebt gegen das Prinzip der unbedingten 
staatlichen Souveranitat den Einwand, daf! es, 
in seine logiscli.en Konsequenzen verfolgt, im
mer nur e i n e n Staat und <lessen Rechtsord" 
nung als souveran anerkennen konne, und da
her mit dem Gedanken einer Vielheit einander 
gleichgeordneter Staaten in Widersprnch 
trete 2 a). Die Anerkennnng koordinierter Ge• 
meinschaften habe vielmehr znr Voransset
zung, dafl es eine iiber ihnen stehende, sie nm" 
fassende Volkerrechtsordnung gebe 3). Im 

2 a) V gl. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlin 
1925, s. 123. 

3) Erkenntnismal.lig hangt dieser Gegensatz in 
der Konsti·uktion der Volkerrechtsgemeinschaft 
mit der im ersten Kapitel erorterten Unterschei-
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Sinne der ersteu Auffassung kann daher dar
iiber gesti:itten werden, ob und inwieweit die 
Verpflichtungen der Staaten, die sich aus ihrer 
Zugehorigkeit zur Arbeitsorganisation (oder 
zum Volkerhunde) ergeben, ausschlieRJich auf 
ein zwischen den Staaten bestehendes Vertrags
verhaltnis zu griinden sind, oder ob der Or
ganisation ein ihr vertragsmafiig iihertragener 
Anspruch auf die Erfiillung bestimmter Lei
stungen <lurch die Staaten zusteht 3 a). Dagegen 
ergibt sich aus der Auffassung des Volker
rechts als einer iiberstaatlichen Rechtsordnung 
die Folgerung, dafl die staatlichen Ordnungen 

dung zwischen den W eltanschauungen nationaler 
und nicht nationaler Orientierung zusammen. 

3 a) So hat Guerreau (Une nouvelle institution du 
droit des gens: !'Organisation permanente du Tra
vail, Paris 1923) den Versuch getnacht, die Arbeits
organisation als cine Einrichtung aufzufassen, ,,die 
ans eigenem Rechte gliltige Entscheidungen treffen 
kanu, die Vollzugskraft haben" (a. a, 0. S.43). Dage
gen vertritt Vilallonga (Vom rechtlicheu Charakter 
der Intern. Arbeitsorganisation, Intern, Rundschau 
der Arbeit Mai 1924) die Ansicht, dafl die Arbeits
organisation lediglich ein Organ des intemationalen 
Verwaltungsrechts ist, das auf einer freien Verein
baruug der Mitgliedstaaten bernht, denen allein 
das Recht zusteht, Zwangsmaflnahmen anzuwenden, 
um die Beobachtung der von ihnen eingegangenen 
Verpflichtungeu zu sichern, 

.P 1· i bra m, P.l'obleme. ,1 49 



lediglicli Ausgliederungen der Vi.ilkenechts
ordnung sind, wenn aud.1 das Vi.ilkerreclit nur" 

durcli Nermittlung ,dei· Staaten ver,wirkliclit 

werden kann. Der Vi.ilkerbuncl - und das 

gleiclie gilt von der Arbeitsorganisation - sei 

daher .als ein Staatenbui1d, ein dauerncler vol
kerreclitliclier Verband der Staaten mit poli
tisclien Bundesorganen anzusehen 3 b), 

In den an der Leitung des·Volkerbundes und 
der Arbeitsorganisation beteiligten Kreisen 
diirfte bis au£ weiteres die erstere der beiden 
Auffassungen die maflgebende hleiben: das 

Prinzip der staatliclien Souveranitat zahlt hier 
zahlreiche maflgebende , unbedingte Anhi:i:n
ger Se), 

Die Beziehungen der Arbeitsorganisation 
zum Volkerbund lassen sicli dahin bestimmen,, 

3 b) V gL Verdro£p, Die Verfassung der Volker
reclitsgemeinschaft, Wien u, Berlin 1926, S. 40 u, J,11. 

3 c) So hat Anzilotti, Corso di diritto internazio
nale S, 31 · die Ansid1t vertreten, dafl Staatsred1t 
und Volker~eclit zwei grundsiitzlich versrhiedenen 
Rechtssphiiren angehoren; die volkerrechtlid1en 
Normen verpflicliten die Staaten gemiiH dem Prin
zip: pacta sunt servanda. Zu ihrer Anderung sci 
daher die Zustimmung der verpflid1teten Staaten 
erforderlicli. Die staatlichen Normen verpflicliten 
dagegen gemiifl dem Prinzip, dafl der Wille des 
Gesetzgebers maflgebend ist; sie konnen daher ein
seitig von elem Gesetzgeber abgeiinelert werelen. 
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dafl die erstere cine besondere volkerreclitliclie 
Korperscliaft ist, mit eigenem Statut, eigenem 
Wir.lmngskreise 11,nd eigenen Aufgahen. Allein 

die · beiden lnstitutionen sind nicht nur 

durcli den gleiclien Entstehungsgrund 
den Friedeilsvertrag - und den gleiclien 
Zwecl, - Siclierung des Friedens - miteinan
der verkniipft; .sie stehen auch organisatorisch 
in einem engen Zusammenhange. Dieser Zu
sammenhang wurde voriibergehend allerdings 

dadurch gelockert, dafl zwei Staaten - Oster

reicli und Deutschland - in die Arheitsmgani
sation aufgenonnnen wurden, ohne Mitglieder 
des Volkerbundes zu sein - ein Fall, der im 
1.1-,riedensvertrag niclit vorgesehen ist. Ob der

artige Ausnahmen auch in Zukunft zulassig 

sein sollen, ist sehr umstritten 4). 

4) Die Frage wird verneint von Mahaim a, a. 0. 
S. 18; bejaht u. a. von Hamburger: Subjekte der 
Volkerreclitsordnung unel die Intern, Arbeitsorga
nisation. Niemeyers Ztschr. f. intern. Reclit Bel. 36 
S. 153, V gl. aucli die ebda. Anm. 105 zitierten Autoren, 
Bertidcsicl1tigung scheint vor allem cler Umstand zu 
verdienen, dafl es der Friedensvertrag an jeder 
Regelung des Verfahrens fehlen liiflt, das bei Auf
nahme neuer Mitglieder in die Arbeitsorganisation 
(ohne Aufnahme in den Volkerbund.) zu beobachten 
wiire. Dagegen ist es zweifellos, daH ein Staat, 
solahge er dem Volkerbunde als Mitglied angehort, 
niclit ans der Arbeitsorganisation aussdieiden kann. 
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Es ist in erster Linie Sache des Volkerbundes, 

dariiber zu wachen, dafi die Arbeitsorganisation 

sich nicht aus der <lurch den Friedensvertrag 

vorgesehenen Verbindung der beiden Institu

tionen lose. J ede Anderung der Bestimmungen 

des Teils XIII des Friedensvertrags bedarf daher 

der Zustimmung der im Rate des Volkerbundes 

vertretenen Staaten und der Ratifizierung <lurch 

die Dreiviertel-Mehrheit der Mitglieder des Vol

kerbundes. 
Auch in finanzieller Hinsicht iibt der Volker

bund eine nachhaltige Kontrolle aus. Die Be

stimmung des Friedensvertrags, dafi die aus elem 

Funktionieren der Arbeitsorganisation erwach

senden Verwaltungskosten aus elem Budget des 

Volkerbundes zu bestreiten sind, wurde in der 

Praxis dahin ausgelegt, daH ihm auch ein Recht 

au£ Priifung und Genehmigung des Budgets der 

Arbeitsorganisation zusteht. Der Volkerbuncl ist 

daher _jederzeit in der Lage, au£ dem Umwege 

iiber die Kreditgewahrung die Tatigkeit der 

Arbeitsorga'nisation einzuschranken. In zahl

reichen Fallen ist endlich die Mitwirkung des 

Generalsekretars des Volkerbundes an volker

rechtlichen Alden v0rgesehe11, die sich ans cler 

Betatigung cler Arbeitsorganisation ergeben. 

Anderseits ist im Rahmen des ihr iibertrage

nen Wirkungskreises die Arbeitsorganisation 
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vom Volkerbunde vi:illig tlnabhangig. Die Ab

grenzung dieses Wirkungskreises ist freilich 

wiederum Geg·enstand lebhafter, vielfach poli

tisch gef arbter Meinungsverschiedenheiten; die 

Gegner der Sozialpolitik suchen die Zustandig·

keit der Arbeitsorganisation nach Moglichkeit' 

einschrankend zu interpretieren. 

Eine unbefangene Auslegung cler sehr allge

m_ein gehaltenen Ausdriicke des Friedensver

trags 5) ergibt incles, claH die internationalen 

Vereinbarungen, deren Vorbereitung Auf gabe 

der Arbeitsorganisation ist, sich au£ alle Ar

beitsverhaltnisse im weitesten Sinne des Wor

tes 6 ) erstreck:en konnen, die in breiten Schich

ten als ungerecht empfunclen werclen, infolge 

cler Not und der Entbehrungen, die sie aufer

legen, Unzufriedenheit erzeugen uncl daher den 

5) In einem kiirzlich (Juli 1926) abgegebenen 
Rechtsgutachten hat cler Stanclige Intem. Gedchts
hof erkHirt, claf! zur Bestimmung cler Kompetenz 
der Arbeitsorganisation nicht Art. 427 des Friedens
vertrags heranzuziehen ist, sondern daf! ausschliefl
Jich die Einleitung zu Teil XIII in Betracht kommt. 

6) So wurde in einem von demselben Gerichtshof 
(im August 1922) abgegebenen Rechtsgutachten die 
Streitfrage, ob sich die Zustandigkeit der Arbeits
organisation auch auf das Arbeitsverhaltnis in der 
Landwirtschaft erstrecke, mit i.i.berzeugenden Argn
menten bejahend entschieden. 
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sozialen Frieden gefahrden. Wir verstehen da
hei unter Arheitsverhaltnis alle wirtschaftlichen 
oder sozialen Beziehungen oder Zustande, die 
daraus erwachsen, dafl eine Person ihre Arheit 
regelmaflig gegen Entgelt einer anderen zur 
Ver'fiigung stellt, welche letztere den Zwedc der 
Arheit hestimmt. Das Entgelt kann natiirlich 
auch in anderen als Geldleistungen hestehen 7). 

Es ware daher verfehlt, wollte man die Zustiin-
digkeit der Arheitsorganisation au£ die Be
handlung vo:u Arheitsvertragen heschranken. 

Der Standige Internationale Gerichtshof im 
Haag 8) hatte schon zweimal Gelegenheit, eine 

··n So besteht beim Lehrvertrag <las Entgelt zum 
Teile in der Unterweisung durch den Lehrherrn. 

8) Der Standige Internationale Gerichtshof des 
Volkerbundes, der seinen Sitz im Haag hat, und 
clurch den Friedensvertrag geschaffen wurde, wird 
aus Personen zusammengesetzt, die zur Ausiibu.ng 
des hochsten Richteramtes befahigt sincl, und fiir 
deren Bestellung ein besonderes Verfahren vor
geschrieben ist, Er ist in allen volkerrechtlichen 
Fragen die hochste juristisdie Instanz uncl als 
solche zur Entscheiclung zahlreicher Streitfragen zu
sta~1dig, die sich aus elem Funktionieren cler Inter
nationalen Arbeitsorganisation ergeben mi:igen. Zur 
Entscheidung dieser Streitfragen bestellt er einen 
besonderen Senat, der aus 5 Rich.tern (und 2 Ersatz
richtern) besteht und sich iiberdies des Beirates von 
4 Sachverstiindigen bedient. Doch kann der Ge
richtshof auch - wie in den oben erwahnten Strei-
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<Jerart einschrankende Auslegung abzulehnen. 
Jn. elem ersten Falle (August 1922) erklarte er, 
daH zwar Fragen hetreffend die Organisation 
cler Produktion oder die Verbesserung des Pro
cluktionsverfahrens nicht in den Aufgahenkreis 
der Arheitsorganisation gehoren, daH es dieser 
abe1· unhenommen hleiben miisse, die Riidcwir
kungen zu priifen, · die eine im Interesse des 
Arbeiterschutzes zu ergreifende JV(aflnahme auf 
die Produktion hahe, weil dies von entscli.eidei1-
cler Bedeutung fiir die Wahl dieser Maflnahme 
sein konne. 

In einem zweiten Falle ging das Gutachten 
des Gerichtshofs (Juli 1926) dahin, daft die Ar
hei'tsorganisation durchaus zustiinclig sei, Rege
lungen vorzuschlagen, die, um den heabsichtig
ten Zweck des Arheiterschutzes wirksam zu er
reidien, auf andere Gebiete als den eigentlichen 
Arbeitsvertrag iibergreifen - in jenem Falle 
auf Arheitsleistungen, die der Unternehmer 
selbst ausfiihrt 0). Dieser Grundsatz ergiht sid1 
iihrigeus ans der Natur des Arheiterschutzes 

tigkeiten Uber die Kompetenz der' Arbeitsorgani
sation - um die Abgabe von Rechtsgutachten 
angegangen werden. In diesem Falle sincl die Sach
Yerstandigen nicht beizuziehen. 

9) Vgl. J. Morellet, La competence de l'Organi
satio11 Intern. du Travail. Revue int, du· Travail. 
Oct. 1926, 
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selbst, der mit seinen Maflnahmen regelmaflig 
an den Betrieb ankniipfen mufl, wenn er ihnen 
eine vollstandige Durcl1fiihrung sichern will. 

Sind daher die Grenzen der Zustandigkeit 
der Arbeitsorganisation sehr weit gesteckt, so 
steht es andererseits den Staaten, die ihr als 
Mitglieder angehoren, frei, im Rahmen dieser 
Grenzen die Zustiindigkeit enger zu ziehen. 
Denn es fehlt im Friedensvertrage nicht an Be
stimmungen, die den Regierungen einen weit
gehenden Einflufl auf das Funktionieren der 
Arbeitsorganisation wahren 10 ). In diesen Be
stimmungen wie in der ganzen Konstruktion 
der Arheitsorganisation und ihrer Organe 
kommt deutlim der Gedanke zum Ausdrucke, 
dafl die Staaten nimt etwa, wie von den Ver
tretem der Delegationstheorie gelegentlicl1 he
hauptet wird, de1• Arbeitsorganisation eine be
stimmte Kompetenz unwiderruflich iibertragen 
haben, sond~rn dafl jeder von ihnen stiindig 

1 selbst aus freien Stiicken an ihrer Betiitigung 
10) So haben im Verwaltungsrate des Arbeits

amts, der das Amt leitet und die Tagesordnungen 
der Arbeitskonferenz festsetzt, die Regierungen die 
Halfte der Stimmen. J ede Regierung hat Uber dies 
das Recht, Einspruch gegen einen auf die Tages
ordnung einer Konferenz gesetzten Gegenstand zn 
erheben; ii,ber diesen Einspruch entscheidet die 
Konferenz mit zwei Drittel Mehrheit. 
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teilnehmen mufl, wenn anders sie die ihr zu
gedachte Mission erfiillen soll. 

Dies wird vollends klar, wenn wir im fol
genden die Probleme erortern, die sim aus dem 
Wirken der beiden Organe der Arbeitsorgani
sation ergeben: der Arbeitskonferenz und des 
Internationalen Arbeitsamtes. 

b) Die Organe der Arbeitsorganisation 

1. Die Internationale Arbeitskonferenz 

In der Zusammensetzung der Arbeitskonfe
renz kommen die leitenden organisatorismen 
Gedanken zuniimst zum Ausdruck. Hier ist die 
Gliederung der Menschen nach Staaten mit 
ihrer sozialen Gliederung nam Klassen derart 
komhiniert, dafl jedem Staate die Entsendung 
von zwei Regierungsvertretern, · f erner von je 
einem Vertreter der Unternehmer und der Ar
beiter zusteht. Arbeitersmaft und Unterneh
merscliaft eines jeden Staates werden daher 
ohne jede weitere Unterscheidung je als 
eine Einheit erfaflt, fiir die je ein Vertreter 
zu bestellen ist, und zwar im Einverneh
meu mit den ,,repriisentativsten Berufsor
ganisationen" • dieser beiden Gruppen. W,'ts 
unter den· ,,repriisentativsten Berufsorgan"isa-
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tionen" zu verstehen sei, hat schon mancherle:i 
Anlafl zu Meinungsverschiedenheiten gehoten, 
deniJ. clei Konferenz steht die Priifung. der 
Rechtsmiifligkeit der Mandate der Delegierten 
zu: so wurde die Frage lehhaf t erortert 
uncl auch sd1liefllich elem Internationalen Ge
richtshof vorgelegt, oh die zahlenmiiflig stiirkstc 
gewerkschaftliche Organisation eines Landes 
als die repriisentativste zu gelten hahe, oder oh 
es zuliissig sei, dafl mehrere, sonst vollig von
einander unahhiingige Organisationen dieser 
Art lediglich zum Zwecke der Bestellung eines 
V ertreters fiir die Arheitskonferenz eine Ver
einbarung treff en, und derart der sonst nume
risch stiirksten Organisation des Landes den 
V orrang streitig machen. Der Gerichtshof ent
schied in bejahenclem Sinne (Juli 1922). Nod, 
interessanter ist der Fall des Vertreters der fa.
schistisch organisierten Arbeiterschaft Italiens, 
der auf mehreren Tagungen der Konferenz An
lafl zu erregten, stark politisch gefiirbten. De
·batten bot. Diesen: italienischen Gewerkschaf
ten wurde niimlich ~ allerdings erfolglos -
von den Vertretern der Arbeiterschaft der iibri
gen · Lander ~ insbesonclere von den soziali
stischen Gewerkschaftsfiihrern - clas Recht be
stritten, den V ertreter fiir die Konferenz zu be
zeichnen, da sich unter ihren Mitglieclern auch 
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Unternehmer befiinclen uncl die strenge Kon,
trolle cler Regierung, cler sie sich unterworfen 
hatten, ihnen eine unabhiingige, selbstiindigc 
Wahrung der Interessen der Arbeiterschaft un~ 
mi5glich mache. Der faschistische Arbeiterver
t'reter sei claher im Grunde genommen ein Ver
treter cler italienischen Regierung, von der er 
seine Instruktionen empfange. Es ist ersicht
Jich, daH dieser politisch sehr hedeutsame Streit 
in cler Hauptsache auf die entscheidende Frage 
nad1 der Notwendigkeit oder Eerechtigung des 
Klassenkampfes zuriickgeht. 

Trotz derartiger · Kontroversen, die hisher 
tibrigens niemals den Verlauf der Arbeitskon
f t;renzen ernstlich gestort haben, ist an
zuerkennen, daH durch die erwiihnte Be
stimmung iiber die Auswahl der Vertreter der 
Unternehmer und der Arbeiter ein schwieriges 
und kompliziertes • organisatorisches Problem 
im Sinne der Forderungen der Fuhrer der 
jndustriellen Arbeiterschaft im wesentlichen 
reC'ht gliiciklich gelost worden ist. Wahrend 
sich die Volker nach Staaten in einer 
juristisd:t einwandfrei feststellharen Weise 
gliedern, ist das gleiche fiir die Gliederung 
der .Menschen nach Klassen keineswegs der 
Fall. So gut wie in keinem Lande -
cine Ausnahme hildet nach seiner neuesten 

59 



Rechtsentwiddung wohl nur ltalien 11) - isl: 

die Einteilung cler Menschen nach Klassen his

her von cler Gesetzgebung formal anerkannt; 

die Grenzen zwischen den Klassen sind flie

flencl. Oh die lnteressen aller Arheitnehmer 

eines Landes, die Anspruch au£ Beri.icksiditi

gung durch die internationale sozialpolitische 

Gesetzgebung erhehen ( der gewerblichen, der 

lanclwirtschaftlichen Arbeiter, der Angestellten 

verschiedener Kategorien u. 'clgl.) tatsiichlich 

im wesentlichen parallel laufen, wird allerdings 

stark bestritten. Der vom Friedensvertrage ge

wiihlte Vorgang erheht, durchaus im Sinne der 

gewerkschaftlichen V orstellungswelt, die. von , 

den repriisentativsten Organisationen bezeid:i

neten Vertreter zu Vertretern der Arbeiter bzw. 

Unternehmer des Landes schlechthin - cler 

Teil wird fiir das Ganze genommen. 
Die hesonderen Interessen einzelner Gruppen 

der Arbeiter oder Unternehmer konnen tibri

gens in den Verhandlungen der Konferenz in

soferne zum W orte gelangen, als den Delegier-

11) Ruflland, dessen Verfassung den Gegensatz 
von Proletarier und Nichtproletarier aUerdings zur 
Grundlage wiihlte, kommt in diesem Zusaminen
hange nicht in Betracht, da es nicht Mitglied der 
Arbeitsorganisation ist. Jener Gegensatz deckt sid1 
i.ibrigens keineswegs genau mit dem Unterschiede 
zwisd1en Unternehmer und Arbeiter. 
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ten (auch den Regieruugsvertretern) technische 
Sachverstandige heigegeben werden konnen -
hochstens je zwei fiir jeden der auf der Tages
ordnung der Konferenz stehenden Gegenstande. 
Diese Experten haben zwar kein Stimmrecht, 
sie konnen aher insbesondere in den zur V or
beratung der Konventionsentwiirf e bestell
ten Kommissionen einen nachhaltigen Einflufl 
auf den Inhalt der Beschli.isse der Konferenz 
i:iben. 

Aus dieser eigenartigen Verteilung der Ver
tretungen ergibt sich von vornherein eine Gliede
rung der Konferenz nicht nach Staaten und 
deren <lurch die Auflenpolitik bedingten poli
tischen Konstellationen, sonclern nach den drei 
Gruppen: Ilegierungen, Unternehmer, Arbei
ter. Diese Gruppierung ist bestimmend fiir den 
Aufbau der Konferenz, formell fur die Bestel
lung des Prasidiums und der Kommissionen, 
materiell natiirlich vor allem fiir die Abstim
mungen, denn es wird nicht, wie in den Ver
sammlungen des Volkerbunds, nach Staateu, 
sondern nach stimmberechtigten V ertretern ab
gestimmt. Auf diese Weise gelangen Tenden
zen ausgesprnchen internationalen Charakters 
in den Verhandlungen der 4,-rbeitskonferenz 
zur Geltung, die automatisch das Spiel cler rein 
nationalen Tnteressenpolitik durchkreuzen. 
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Soweit die Vertreter der Arbeiter den sozial

<lemokratischen oder ,,freien" Gewerkscl:iaften 

enistammen, stehen sie unier einer interuatio

nalen Fuhrung, die in Amsterdam ihren Sitz 

hat. Sie sind zum groflten Teile Anhanger des 

Klassenkmnpfgedankens, und wenn aucl:i die 

praktiscl:ie Gewerkschaftspolitik keineswegs 

alle Forderungen internationaler Solidaritat der 

Arbeiterklasse sicl:i zu eigen macl:ien kann, so 

ist docl:i gemeinsames Vorgehen und Wirken 

auf internationaler Grundlage seit langem und 

insbesondere seit Beendigung des Krieges ein 

unentbehrlicl:ies Element dieser Politik, die u. a. 

bei groflen entscl:ieidenden Lohnkampfen · eine 

Unterstiitzung der streikenden Gewerksd:taften 

durcl:i die Gewerkschaf ten anderer Industrie

staaten zu organisieren vermocl:ite. Internatio

nal ist im wesentlid:ten aud:t die Einstellung 

jener Vertreter der Arbeiterscl:iaft, die den K.rei

sen der christlid:ten Gewerkscl:iaften, d. h. der 

Berufsvereinigungen katholiscl:ier Rid:ttung, ent

stammen. Hier wirkt die gemeinsame religiose 

Oberzeugung als ein internationales Element 

reinster Pragung, da die Bered:ttigung der so

zialen Forderungen im Sinne dieser Vberzeugung 

aus der durcl:i .die Kirche vermittelten gott

lid:ten Sanktion hergeleitet wird. Der Wider

spruch der Vertreter beider Rid:ttungen gegen 
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die internationale Anerkennung der fasd1isti
schen Gewerkschaften Italiens, die kraft ihrer rein nationalen Einstellung den Gedanken einer iuternationalen Solidaritat der Arbeiterklasse ablehnen, ist daher vollig begreiflidi. 

Die internationalen, von den Vertretern der Arbeiterschaft in die Arheitskonferenz getrl\1,genen Tendenzen zwingen auch die Vertreter 
der Unternehmer, sich intemational liber ihre 
Haltung gegeniiber den Forderungen der 
Arheiterschaft zu verstiindigen, und sicli derart au£ internationaler Grundlage zu organisieren. 

W enn sicli, wie dies in den meisten Fragen der Fortbildung des internationalen Arbeitersdmtzes der Fall ist, die Auffa'ssungen der Arbeitervertreter und der Unternehniervertreter unversohnlich gegeniiberstehen, dann geben die Stimmen der · Regierungsvertreter den Ausschlag, clie sich je nach der politischen Flirbung der Regierung, die sie entsendet hat, teils der 
einen, teils der anderen Meinung anschlieHen. Das Schicksal der Arheitskonferenz und ihrer Beschliisse wird daher in letzter Linie <lurch die Regierungen bestimmt; die Haltung der indu
striellen Grofhniichte ist hier von entsdieiden
der Bedeutung; zur Zeit, da in England die Labour-Regierung am Ruder war, moditen da-
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her die Anhanger des internationalen sozial
politischen Fortschrittes mancherlei optimisti
sche Erwartungen hegen. 

Ein Vergleich der Arheitskonferenz mit jenen 
rein diplomatischen Konferenzen, die gelegent
lich vor dem Kriege abgehalten wurden, um 
internationale Konventionen hetreffend den 
gesetzlichen Arheiterschutz zu vereinharen, lailt 
die Eigenart des <lurch den Friedensvertrag ge
schaf fenen volkerrechtlichen Gehildes gut er
kennen 12). Jene Diplomatenkonferenzen, die 
ihre Einherufung jeweils der Initiative einer 
Regierung verdankten, dienten dem Ahschlusse 
von Konventionen im eigentlichen Sinne des 
Wortes; nur insoferne, als der Beitritt zu die
sen Vereinharungen auch anderen als den un
mittelhar heteiligten Staaten offen gelassen 
wurde - ehen um den Bestimmungen mog
lichst weitreichende internationale Anwendbar
keit zu sichern - hatten diese Texte gleich
zeitig die Natur von Konventionsentwiirfen. 

Dagegen tritt die Arheitskonferenz statuten
gei~afl mindestens einmal jahrlich zusammen, 
alle Mitglieder der Arbeitsorganisation sincl, 

12) V gl. dazu die lebendige Darstellung des Ver
laufs der ersten Tagungen (bis einschliefllich 1923) 
bei Johnston, International Social Progrefl. London 
1924. 
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wenn audi mehr moralisdi als juristisdi, ver
pfl:iditet, durdi Entsendung von Vertretungen 
in der vorgesdiriebenen Zahl und Zusammen
setzung sidi an den Verhandlungen zu betei
ligen. Der Zweck dieser Verha:ndlungen ist 
iiberhaupt nidit unmittelbar auf den Absdilufl 
von intemationalen V ereinbarungen geriditet, 
sondern auf die Feststellung von Entwiirfen zu 
kiinftigen Vereinbarungen. Die entsdieidenden 
Besdiliisse der Konferenz werden clenn audi zu
nadist ganz unabhangig davon gefaflt, obirgencl
ein Staat sidi entsdilieBt, in die vorgesdilagene 
Bindung einzutreten. An cler reditsgiiltigen Ent
stehung der Entwiirfe wirken, aufier Regie
rungsvertretern im eigentlidien Sinne, audi die 
Vertreter der Arbeiter uncl Unternehmer mit, 
die zwar ebenfalls von den Regierungen ent
sendet sincl, auf cleren Auswahl die Regierun
gen aber gar'keinen EinfluB haben. Zurn Unter• 
sdiiede von jenen Diplomatenkonferenzen sincl 
fiir die Arbeitskonferenz die Formen des par
lamentarisdien Verfahrens maBgebend: off ent
lidie Sitzungen mit Diskussionsreden, V orbe
reitung von Besdiliissen clurch Kommissionen; 
die Abstimmung erfolgt nidit nadi Staaten, 
sondern nadi Kopfen; ein Konventionsentwurf 
ist angenommen, wenn er ¼ cler rechtsgiiltig 
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abgegchenen Stimmeu crlangt hat 12 a). Den 
Stimmen der Regierungsvertreter kommt aller• 
clings eine um so groflere Bedeutung zu, als 
die Delegationen mancher Staaten nicht voll
standig sincl, sondern blofl Regierungsvertreter 
entsenclet werclen 13). 

Neben diesen Konventionsentwiirfen als cler 
Gruncllage volkerrechtlicher Vereinbarungen 
sieht der Frieclensvertrag als Ergebnis der Be
schluflfassungen der Arb~itskonferenz auch 
noch die sog. Vorschlage (recommandations) vor, 
die m empfehlender Form den Staaten 

12 a) Die Beschliisse der Versammlung sincl rechts
kraftig, wenn minclestens .die Halfte cler ordnungs
maflig zur Konferenz entsendeten Vertreter an der 
Abstimmung teilgenommen hat. Dagegen ist ein 
Quorum nicht erforderlich, cl. h. es ist nicht die Be
teiligung einer Mindestzahl der den Mitgliedstaa
ten zukommen<len Vertreter vorgeschrieben. (V gl. 
0. Stein, Die internat. Arbeitsorganisation, Wien 
1923, s. 23.) . 

13) 1st eine Delegation <lerart unvollstandig, dall 
eine der beicl~nlnteressentengruppen nicl1t vertreten 
ist, so hat, um die Paritat nicht zu storen, auch der 
Vertreter der anderen kein Stimmrecht. Die Un
vollsHindigkeit der Delegationen ist oft beklagt 
worden. Manche Regierungen machen indes geltend, 
dafl. in ihrem Lande keine ,,repraesentativen" Be
rufsverbi:inde vorhanden sind, denen sie die Ver
treter entnehmen konnten. 
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jene Maflregeln nahelegen, die im Interesse 
der Fortbildung des Arbeiterschutzes zweck
maflig erscheinen, ohne dafl jedoch fiir ihre 
Einfiihrung und Beobachtung eine volkerrecht
liche Bindung in Frage kame, 

Die Protokolle der zur Abfassung clieses 
Teils des Friedensvertrags eingesetzten Korn
mission geben einen interessanten Aufschlufi 
iiber die Entstehungsgeschichte dieser Rege
lung 14). Das urspriingliche, von der englischen 
Regierung vorgelegte Projekt wollte den Mit
gliedstaaten die Verpflichtung auferlegen, die 
mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stirn.
men beschlossenen Konventionsentwiirfe inner,• 
halb Jahresfrist zu ratifizieren, woferne nicht 
die gesetzgebende Gewalt des betreffenden 
Landes Einspruch er hob: Die V ertreter anderer 
Staaten (Italien, Frankreich) wollten noch wei
ter gehen, und lediglich einen Einspruch gegen 
die Beschluflfassung heim Volkerbuncle zulassen. 
Im letzteren Falle hatte die Arbeitskonferenz 
den Charakter eines internationalen Parlaments 
angenommen, begabt mit dem I!-.echte, interna
tional verbindliche Gesetze zu beschlieflen - ob 
ihre Zahl und Bedeutung sehr grofl gewesen 
waren, laRt sich natiirlich nicht bestimmen. Ge-

14) V gl. die eingehende Darstellung bei Guerreau 
a. a. 0. S. 266 f. 
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gen diese Antrage wurden besonders von ameri~ 
kanischer Seite lebhafte Einwenclungen erho
ben, zum Teil unter Berufung auf verfassungs
rechtliche Bedenken; nach der Verfassung der 
V ereinigten Staaten gehort die Arbeiterschutz~ 
gesefagebung nicht in die Kompetenz der Bun
deslegislative sondern ist den Parlamenten der 
Einzelstaaten vorbehalten. Nam langen De
batten kam endlich eine Einigung zustande, die 
den Staaten die Ratifizierung der von der 
Arbeitskonferenz · beschlossenen Konventions
entwiirfe freistellte, und iiberdies neben den 
Konventionsentwiirfen auch die ,,Vorschlage'' 
vorsah. Es wurde iiberdies den Amerikanern 
das Zugestanclnis gemacht, dafl die Regierung 
eines Bundesstaates einen Konventionsentwurf 
insoweit als Vorschlag behandeln darf, als die 
Regelung der betreffenden Materie nicht der 
bundesstaatlichen Gesetzgebung zusteht. Es ist 
eine Ironie der Weltgeschichte, dafl die Ver
einigten Staaten, um derentwillen die Befug
nisse der Arbeitskonferenz so stark geschmalert 
wurden, schliefllich weder dem Volkerbunde, 
noch der Internationalen Arbeitsorganisation 
beitraten. 

Jene Bestimmung, dafl Bundesstaaten, deren 
Verfassung · die Zustandigkeit in Fragen des 
Arbeiterschutzes den gesetzgebenden Organen 
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der Einzelstaaten zuweist, in elem Mafle als 
dies der Fall ist, einen Konventionsentwurf 
lediglich als einen V orschlag behandeln 
diirfen, ist theoretisch allerdings nicht un
bedenklich; denn sie gewahrt diesen Staaten -
ausschliefllich mit Riicksicht au£ ilue Verfas
sung -· eine Erleichterung ihrer volkerrecht
lichen Verpflichtungen. In der Praxis hat cliese 
Verschiedenheit iiidessen noch keinen Anlafl 
zu Beschwerden gegeben. 

War dieses Auskunftsmittel vielleicht unver.~, 
meidlich, solange es galt, die V ereinigten Staa
ten fiir den Beitritt zur Arbeitsorganisation zu 
gewinnen, so ist es bestritten, ob es zweck
maflig war, der Arbeitskonferenz die Befugnis 
einzuraumen, ihre Beschliisse nach ihrem Er
messen auch in die Form eines unverbindlichen 
V orschlags zu kleiden, dessen formelle Bedeu .. 
tung fiir die international iibereinstimmende 
Regelung lediglich darin besteht, dafl er den 
gesetzgebenden Organen der Staaten zur Kennt
nis zu bringen ist. Da es viel leichter ist, clie 
entsprechende Zahl von Stimmen fiir einen Vor
schlag zu gewinnen als fiir einen Konventions
entwurf, so kann die Umwancllung eines in die 
Form eines Konventionsentwurfs gekleidetm1 
Antrags in die Form eines Vorschlags unter 
Umstanden als willkommenes Auskunftsmit.tel 
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zur Behebung von Scliwierigkeiten benutzt wer
clen, die andernfalls niclit uniiberwindlicli 
waren. Zugunsten der Vorsclilage. wird anderer
seits geltend gemacht, dafl manclierlei Probleme 
der sozialpolitisclien Gesetzgebung mit Riick
siclit au£ ihren hoclist komplizierten Charakter 
und die weitgehenden V erscliiedenheiten in den 
Arbeitsverhaltnissen und Reclitseinriclitungen 
der einzelnen Lander eine international voH
kommen iibereinstimmende Regelung gar niclit 
gestatten, wohl abei· die Aufstellung gewisser 
Grundsatze in empfehlender Form, die den 
Staaten die Regelung der Einzelheiten voll
kommen freistellt 15), 

Wie elem aucli sei, das entsclieiclende lniitru
ment fiir die Fortbildung des Arbeiterscliutzes 
nacli international iibereinstimmenden Grund
satzen ist der Konventionsentwurf 16). Er legt 

15) So G. Johnston, International Social Progrefl. 
London 1924 S. 55. 

16) Wir miissen es uns leider versagen, die man-, 
nigfachen gesetzestechnischen Probleme zu erortern, 
die sich bei einem Vergleiche der Konventionsent
wiirfe ergeben. So ware die Frage zu priifen, in 
welcher Form - <lurch Angabe saclilicher oder per
sonlicher Merkmale usw. - <las Geltungsgebiet der 
aufgestellten Normen bestimmt wird; in weldier 
Form die Zuliissig·keit von Ausnahmen statuiert 
wird; in welchem Umfange Legaldefinitionen ein-
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den lnhalt des Gesetzes fest, das die gesetzge
bende Gewalt eines Staates beschlieflt, wenn sie 
ihre Zustimmung zur Bindung an die inter
nationale Regelung erkli:irt. Kein Staat ist indes 
zu dieser Bindung verpfliclitet, aucli dann niclit, 
wenn die V ertreter seiner Regierung fiir den 
Konventionsentwurf gestimmt haben. Die Ver
p£liclitung der Regierung beschrankt sich dar
auf, binnen einem Jahr nacli Beendigung der 
Konferenz (in Ausnahmefallen binnen 18 Mo
naten) die beschlossenen Konventionsentwiirfe 
(und Vorsclilage) elem gesetzgebenden Organe 
vorzulegen, damit dieses in die Lage komme, 
zu den internationalen Forderungen Stellung 
zu nehmen. Geben die gesetzgebenden Organe 
ihre verfassungsmaflige Zustimmung zu elem 
sohin als Gesetzesvorlage aufzufassenden Kon:
ventionsentwurf, so ist der Staat gehalten, in 
der vorgescliriebenen Form (Ratifizierung) 
beim Sekretariate des Volkerlmndes seinen 
Beitritt zur Konvention zu erklaren 17). 

gefiihrt werden; inwieweit spezifisch sozialpolitische 
Prinzipien Anwendung finden (Verteilung der 
innerstaatlichen Veranwortlichkeit fiir die Er
fiillung der sozialpolitischen Leistungen, Mitwir
kung von Vertretern der Unternehmer und Arbei
ter bei der Handhabung der V orschriften, besondere 
MaRnahmen zur Sicherung der Erfiillung u. dgl. m.). 

17) Die Frage, ob die Vorlage eines Konventions-

71 



, I 

Diese Bestimmungen begriinden - neben der 
Verpflichtung der Staaten, sich durch Entsen
dung von, Delegierten an dem Zustandekommen 
der Konventionsentwiirfe zu beteiligen - eine 
zweite, wenn auch ebenfalls einer Sanktion ent
behrende Verpflichtung gegeniiber der Arbeits
organisation. 

Dagegen ist es fraglich, ob ein Staat, der eine 
Konvention ratifiziert hat, dadurch eine Ver
pflichtung unmittelbar gegeniiber der Arbeits
organisation iibernimmt. Obwohl dies im Frie
densvertrage nicht vorgesehen ist, enthalten 
dodi alle Konventionsentwiirfe eine Klausel des 
Inhalts, dafl die Ratifizierung insolange nicht 
rechtswirksam ist, als nicht wenigstens zwei 
Staaten ratif iziert haben - eine Einschrankung, 
die schwer verstandlich ware, wenn durch die 
Ratifizierung unmittelbar eine Verpflichtung 
des Staates gegeniiber der Arbeitsorganisation 
begriindet werden sollte. Das V erlragsverhalt
nis .entsteht daher lediglich zwischen den Staa-

' entwurfs an das Parlament und der Beitritt zur 
Konvention auch in einer anderen als der 
vorgeschriebenen Form erfolgen kann, bildete den 
Gegenstand einer langeren Auseinandersetzung 
zwischen der franzosischen Regierung und dem 
Sekretariate des Volkerbundes. V gl. Mahaim a. a. 0. 
S. 78. Sehr eingehend Guerreau a. a. 0. S. 315 f. 
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ten, die der Konvention beigeti:eten sind 18), doch 
kann die Arbeitsorganisation das lnteresse, das 
sie an der gewissenhaften Erfiillung dieser Ver
einbarungen hat, im Wege eines im Friedens
vertrage vorgezeichneten V erfahrens zur Gel
tung bringen. Zur W ahrung der Interessen der 
Arbeitsorganisation sind drei Faktoren beruf~n: 
Berufsvereinigungen der Arbeiter oder der 
Unternehmer, jeder Konferen~delegierte und 
endlich der V erwaltungsrat des Internationalen 
Arbeitsamts. Ebenso kann jeder Staat, der 
selbst die Konvention ratifiziert hat, gegen 
_ einen V ert;ragspartner IClage wegen mangelhaf
ter Erfiillung cler iibernommenen Verbincllich
keit erheben 19). Das Verfahren ist nicht in 

18) Hamburger, a. a. 0. S. 170 f. meint freilich, 
dafl ,,der Schwerpunkt .in der Verpflichtung des 
Einzelstaats gegentiber der Internationalen Arbeits
organisation liegt". Sein Argument, gewisse Kon
ventionen seien unter der aufschiebenden Be
dingung ratifiziert worden, dafl bestimmte andore 
Staaten der Konvention beitreten, ist kaum beweis
kraftig, da diese Bedingung auch dann an ihrer 
Bedeutung nichts verliert, wenn man blofl den Be
stand von Vertragsverhiiltnissen zwischen den rati
fizierenden Staaten 'annimmt. 

19) Ein Staat, der . der Konvention nicht bei
getreten ist, hat dagegen kein , Klage- oder ,Be
schwerderecht. 
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allen Fallen das gleiche, sondern nacli. dem Cha
ralder des Urhebers der Beschwerde abgestuft. 

Wird die Beschwerde von einer Berufsver
einigung erhoben, so kann der Verwaltungsrat 
des internationalen Arbeitsamts - dessen Zu
sammensetzung und sonstige Funktionen noch 
zu erortern sind - die betre££ende Regierung 
zur Auflerung au££ordern und hat das Recht, 
die Beschwerde und die etwa erhaltene Er
widerung zu vero££entlichen. Es sind also in 
diesem Falle im wesentlichen die Grundsatze 
eines schriftlichen Einigungsverfahrens mafl
gebend. Komplizierter und weit strenger ist 
das Verfahren, wenn ein Mitgliedsstaat, der 
selbst ratifiziert hat, klagend auftritt, oder der 
Verwaltungsrat von Amts wegen oder auf Ver
anlassung eines Konferenzdelegierten einzu
schreiten fiir gut hefindet. In diesem Falle kann 
der Verwaltung·srat den Generalsekrctiir des 
Volkerbundes zur Einsetzung eines Unter
suchungsausschusses veranlassen, der ans drei 
Persone:ri. - je einem Vertreter der Unternehmer, 
der Arbeiter und einem Unparteiischen - be
steht. Diese Personen sind einer standigen 
Liste zu entnehmen, die derart zusammengesetzt 
wird, dal:! jeder Staat drei geeignete Personlich
keiten bezeidmet, je eine fiir jede der drei ge

nannten Kategorien. 
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Der Bericht des Untersuchungsausschusses, der 
unter Umstiinden auch geeignete Vorschlage 
enthalten und Strafmaflnahmen anregen kann, 
ist den heteiligten Regierungen bekanntzugeben 
und zu vero££entlichen. Gegen den Bericht kon
nen die beteiligten Regierungen Einspruch beim 
Internationalen Gerichtshof einlegen; der letz
tere entscheidet endgiiltig 20 ), insbesondere anch 

20t Der Friedensvertrag sieht somit ein Ver
fahren zur authentischen Interpretation der Kon
ventionsentwUrfe nur fiir den Fall vor, als gegen 
einen Staat, der einer Konvention beigetreten ist, 
eine Klage wegen mangelnder Erfiillung der ihm 
da'raus erwachsenden Verpflichtnngen erhoben 
wird. Insoweit ein derartiges Verfahren nicht ein
geleitet wurde, fehlt es an einer Instanz, die befu gt 
ware, eine bindende Kuf!erung Uber die Tragweite 
der Bestimmungen eines Konventionsentwurfs ab
zugeben. Es ist insbesondere auch der Verwaltungs
rat des Arbeitsamts zu einer solchen Kuf!erung 
nicht befugt. Dies wurde anlaf!lich der Verhand
lungen Uber die Ratifizierung des W ashingtoner 
Ubereinkommens betr, den Achtstundentag fest
gestellt. Die Grof!machte einigten sich daher auf 
einer im FrUhjahr 1926 in London abgehaltenen 
Konferenz Uber die Auslegung einiger umstrittener 
Bestimmungen dieses Konventionsentwurfs. Die 
praktische Bedeutung dieses Vorgangs und seiner 
Ergebnisse ist selbstverstandlich nicht zu be
zweifeln; in formaler Hinsicht ist er allerdings 
nicht sehr befriedigend. 
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iiher die etwa zu ergreifenden wirtschaftlichen 
Strafmaflnahmen. Da indes der Volkerbund 
iiber keinerlei Exekutive verfiigt, so steht es 
jeder Regie'rung frei, zu entscheiden, ob 
sie gegeniiber dem vertragsbriichigen Sta.ate 
die f tir zulassig ei·kannten Strafmaflnahmen 
e1·greifen will oder nicht. Dieser inter
essante Versuch, zur Sicherung der von 
den Staaten iibernommenen vi:ilkerrechtlichen 
Verpflichtungen geeignete Sanktionen , ein
zufiihren, ohne doch die staatliche Souverani
tat zu beeintrachtigen, laflt die Schwachen in 
der juristischen Konstruktion der volkerrecht
lichen Verantwortlichkeit deutlich hervortreten. 
Die Probleme, um deren Losung es sich hier 
hanclelt, greifen natiirlich weit iiber die cler 
internationalen Sozialpolitik zugemessene 
Sphare hinaus, sincl aber auch fiir cliese von ent
scheidender Bedeutung. 

Die W ahrung ihres Interesses an cler gewis
senhaften Erfiillung cler Konventionen wircl der , 
Arbeitsorganisation claclurch erleichtert, dafl 
jecler Staat verpflichtet ist, alljahrlich an clas 
Internationale Arbeitsamt einen Bericht iiber 
die MaJlnahmen zu erstatten, die er Zlll' Durch
fiihrung cler Konventionen ergriffen hat, clenen 
er beigetreten ist. Ein Auszug ans cliesen Be
richten ist jeweils cler Arbeitskonferenz vorzu-
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legen, cler au£ diese Weise ein willkomme~~r 
Anlafl gebotm1 wircl, den Fortgang cler Ratifi
kationen uncl cleren Auswirkungen zu erortern 
mid sich clerart iiber die praktischen Erfolge 
ihrer Bestrebungen Rechenscha£t zu geben. Dies 
ist um so wichtiger, als die internationale Ver
wirklichung einer sozialpolitischen Regelung 
noch keineswegs gesichert ist, wenn sie auf der 
Arbeitskonf erenz die erforderliche Stimmenzahl 
erlangt hat. Denn nun mufl sie erst ihren W eg 
durch die nationalen Parlamente antreten, uncl 
die politische Atmosphare, die hier herrscht, ist 
oft sozialen Reformen weit weniger giinstig als 
die Stimmung cler Arbeitskonferenz, cleren V cr
handlui:tgen, wie erwahnt, iiberclies noch dadurch 
erleichtert werclen, dafl nicht einmal die Regie
rungen, deren V ertreter fiir die Annahm~ eines 
Konventionsentwurf s gestimmt haben, elm Ver
pflichtung iibernehmen, sich im Berei<:11e. ihrer 
nationalen Wirkungssphare fiir den Beitutt zm• 
Konvention einzusetzen. Auch an diesem Bei
spiele zeigen sich die Mangel in der Ko~stru~
tion der volkerrechtlichen Verantworthchke1t. 
Das Schicksal mancher Konventionsentwiirfe -
vor allem der vielumstrittenen W ashingtoner 
Konvention betreff end den Achtstundentag -
ist in dieser Hinsicht sehr lehrreich 21). 

21) Angesichts der Schwierigkeiten, denen die 
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Besonders in Perioclen ungtinstiger wirtscliaft
licher Konjunktur wirkt in den nationalen Par
lamenten die Furcht, in der Konkurrenzfahig
keit au£ elem W eltmarkte, ja auch nur in der 
allg·emeinen Produktionskraft eine Einbufle zu 
erleiclen, hemmencl au£ den Fortgang der Rati
fikationen, uncl diese Tatsache bleibt nicht ohne 
Rtickwirkung au£ die Festsetzung der Tages
ordnungen cler Konferenz. Einschneidendere Re
formgeclanken werclen zurtickgestellt, denn die 
Annahme eines Konventionsentwurfs niitzt 
wenig, wenn ihm die Geltung in den maH
gebenden Staaten versagt bleibt. Unter diesen 
Umstanden ist es begreiflich, clafl vielf ach zu
fallige Konstellationen uncl Situationen ftir die 
Auswahl cler von cler Konferenz zu behandeln
den Gegenstancle maflgebencl sin cl; vor]aufig 
wenigstens ist von einer Priifung aller in Be
trach t kommenden Probleme unter systcmati
sclten Gesiclttspunkten keine Rede. 

Allein die Becleutung cler Arbeitskonferenzen 

Ratifikation dieser Konvention begegnete, wurde die 
Frage eingehend erortert, unter welchen Voraus
setzungen die Abiinderung der Bestimmungen eine8 
Konventionsentwurfs durch die Arbeitskonferenz -
wiihrend der Dauer der vorgesehenen Bindung -
zuliissig sein sollte. V gl. die ausfiihrliche Darstel
lung dieser Verhancllungen bei Guerreau a. a. 0. 
s. 365 f. 
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erschopft sidi nicht in der Beratung und Er
ledigung von Konventionsentwiirfen uncl Vor
schlagen. Der vom Direktor des Arbeitsamts 
alljahrlich an die Konferenz erstattete Bericltt 
iiber die Gestaltung der Sozialpolitik in den 
einzelnen Staaten gibt den Mitglieclern der Ver
sammlung Gelegenheit zu einer Erorterung der 
fiir den Fortschritt oder Stillstand der sozial
politischen Gesetzgebung in den einzelnen Lan
dern entscheidenderi Momente. Insbesondere die 
Vertreter der Arbeiterschaft hentitzen gerne 
diesen Anlafl, um Klagen tiber gewisse soziale 
Mif!stande, Verletzung cler Recltte cler Arbeiter 
u. clgl. vor das Forum einer internationalen 
Korperscliaft zu bring en; und die V ertreter cler 
angegriff enen Regierungen sehen sich sohin ge
notigt, die erhobenen V orwtirfe abzuwehren. 

Die Konferenz ist auclt befugt, iiber Antrage 
zu verhandeln und zu beschlieflen, in denen die 
Vornahme von Erhebungen zur Aufkliirung 
sozialer Zustande geforclert wird. Bald handelt 
es siclt dabei um Erscheinungen allgemeiner Na~ 
tur - z. B. um die Untersuchung des Zusam
menhangs zwischen der Arheitslosigkeit und 
den Wirtsdiaftski;isen, um die Wohnungsver
haltnisse der arheitenden Klassen u. dgl. -
bald um besonclere, ftir bestimmte Kategorien 
von Arbeitern wichtige Fragen; z. B. um den 
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Einflufl der Einfiihrung der automatischen Kup
pelung im Eisenbahnbetriebe au£ die Vermin
derung der Betriebsunfalle, um die Fiirsorge fiir 
die Seeleute wahrend ihres Aufenthalts in den 
Hafen u. dgl. 1n. 

Man wird daher der Bedeutung der Intema
tionalen Arbeitsorganisation fiir den sozialen 
Fortschritt kaum gerecht, wenn man ihren Ein
flufl au£ die. Entwicldung der Sozialpolitik 
lediglich an der Zahl und dem lnhalte der be
schlossenen Konventionsentwiirf e und an den 
diesen Entwiirfen beschiedenen Ratifikationen 
miflt. Durch die Schaffung dieser Organisation 
ist vielmehr die Regelung der Arbeitsverhalt
nisse in den einzelnen Landern, die vor . dem 
Kriege - ganz ebenso wie heute noch etwa die 
biirgerliche Rechtsordnung oder das Kredit
system eines Landes - eine rein nationale An
gelegenheit gewesen ist, in den Bereich offi
zieller internationaler Behandlung gezogen wor
den 22), und daraus mull sich bei den Regie-

22) Durch die Schaffung der Internationalen Ar
beitsorganisation hat die Internationale Vereini
gung fiir gesetzlichen Arbeitersch utz die groile 
Mission eingebiiflt, die sie vor dem Kriege erfiillt 
hatte: der Vorbereitung internationaler Konventio
nen zu dienen. Sie wurde im Jahre 1926 mit der 
Internationalen Vereinigung zur Bekampfung der 
Arbeitslosigkeit und dem Internationalen Komitee 
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rungen der Mitgliedstaaten, sie mogen nodi so 
angstlich au£ die W ahrnng ihrer Souveranitat 
bedacht sein, in steigendem Mafle ein Gefiihl 
der Verantwortlichkeit gegentiber dieser Korper
schaft des Volkerrechts entwickeln, ganz ahnlich 
wie dies au£ dem Gebiete der auswartigen Poli
tik gegentiber dem Volkerbunde der Fall ist. 

Dafl diese Verantwortlichkeit ausschliefllich 
moralischer Natur ist, soweit es sich nicht um 
die Erfiillung bestimmter, im Friedensvertrage 
normierter V erbindlichkeiten handelt, ist aller
dings angesichts der Konstruktion der Arbeits
organisation kaum zweifelhaft. Wahrend indes 
das Mafl der Verantwortlichkeit gegentiber dem 
Volkerbunde <lurch jene Krafte und Tendenzen 
bestimmt wird, die in der auswartigen Politik, 

fiir Sozialversicherung zu einer einzigen Korper
schaft, der Internationalen Vereinigung fiir sozialen 
Fortschritt verschmolzen. Der Aufgabenkreis dieser 
neuen Korperschaft wurde dahin bestimmt, dal! 
ihr - neben der Propaganda fiir · die Ideen der 
Sozialpolitik - vor allem die Vornahme solcher Un
tersuchungen obliegt, die sich fiir eine Behandlung 
durch die Arbeitsorganisation aus irgend welcheu 
Grunden noch nicht eignen. Sie hat ihre Stiitz
punkte in den in den einzelnen Landern bestehen
den Landessektionen und sucht insbesondere auch 
die fachwissenschaftlichen Vertreter der Sozial
politik zu ihren Arbeiten heranzuziehen, 
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vor allem der Grofistaaten wirksam sind, hangt 
das Verhaltnis der Staaten zur Arbeitsorgani
sation in erster Linie von dem Einflusse ab, den 
die im Innern der Staaten bestehenden zu inter
nationalen Verbiinden vereinigten Gewerk
scliaften au£ die Politik nehmen. Daraus erkliirt 
sicli zum Teile aucli die eigenartige Wirksam
keit des zweiten Organs der Arbeitsorgani
sation, des Internationalen Arbeitsamts. 

2. Das Internationale Arbeitsamt 

Im Sinne des Friedensvertrages wurde als 
zweites Organ der Internationalen Arbeitsorga
nisation das Internationale Arbeitsamt erridrtet, 
das unter der Oberleitung eines aus 24 Mitglie
dern bestehenden Verwaltungsrates steht 28). 

Fiir den Aufbau des Verwaltungsrates ist 
grundsiitzlicli derselbe Geclanke der drei Grup
pen maflgebend wie fiir die Zusammensetzung 
cler Arbeitskonferenz. Seine Mitglieder werden 
zur Hiilfte v_on Regierungen bestellt; die Mit-

23) Der Beschlufl der Arbeitskonferenz (1922), 
die Mitgliederzahl des Verwaltungsrats, ohne An
derung des Verteilungsschliissels, auf 32 zu er
hohen, ist nod1 nicht rechtskrliftig. Er bedeutet 
eine Anderung des Teils XIII des Friedensver
trags, und es fehlt noch an der erforderlichen Zahl 
von Ratifikationen. 
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glieder cler ancleren Halfte werclen, uncl zwar 
zu gleiclien Teilen, unter Bezeiclinung cler P~r
sonen unmittelbar auf der Arbeitskonferenz 
von den Gruppen der Arbeitervertreter und <ler 
Unternehmervertreter gewiihlt. Wahrend daher 
die Ratsmitgliecler der Regierungsgruppe ihre 

. I nstruktionen jeweils von den Regierungen 
empfangen, die sie entsenclet haben, uncl ihre 
Bestellung uncl Ausweclislung im Belieben clie
ser Regierungen steht, ist clas Manclat cler der 
Unternehmer- uncl cler Arbeitergruppe angeho
rigen Ratsmitgliecler ein rein personliclies; sie 
sind wiihrencl ihrer Funktionsclauer (3 J ahre) 
grundsiitzlicli inamovibel. Fiir ihre Amtsfiih
rung sind sie, cla die Gruppen cler Konferenz
clelegierten, von clenen sie gewahlt wurclen, bei 
Beendigung der Tagung auseinanderfallen, 
lediglicli moraliscli jenen Beruf sverbanden 
verantwortlicli, denen sie angehoren. Die 
mangelnde Klarheit in der Konstruktion der 
Reclitsstellung der Berufsverbiinde maclit sicli 
aucli in dieser, sonst wenig beacliteten Frage 
fiihlbar. 

Die Groflmaclite haben sicli iibrigens im Ver
waltungsrate dauernd Sitz und Stimme gesi
chert, durcli die Bestimmung, dafl nur 4 Staaten 
von den Regierungsdelegierten der Arbeitskon
ferenz in den Verwaltungsrat entsendet werden, 
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wiihrend die 8 wichtigsten lndustriestaaten, 
ohne gewiihlt zu sein, Anspruch au£ Vertretung 
im Verwaltungsrate haben 24 ). Sie sind daher in 
der Lage ihren Einflufl jederzeit zur Geltung· 
zu bringen, wenn es sich um Behandlung wich
tiger oder sie interessierender Fragen durch die 
internationale Arbeitsorganisation handelt. 

Obwohl dem Verwaltung;srate neben der 
Oberleitung des Internationalen Arbeitsamtes 
noch gewisse besondere FU:nktionen zugewiesen 
sind 25 ), ist es docli ka um zweckmiiflig ihn als ein 
eigenes Organ der Arbeitsorganisation neben 

24) Die Entscheidimg der Frage, wie diese Be
stimmung in der Praxis auszulegen ist, steht dem 
Volkerbunde zu. Zur Messung der industriellen 
Bedeutung der einzelnen Staaten wurden stati
stisch leicht erfaflbare Daten ausgewahlt (Grofle 
der arbeitenden Bevolkerung, Lange der Schie
nenwege, Starke der verwendeten motorischen 
Krafte u. dgL), und teils mit ihrem absoluten, teils 
mit ein(.)m relativen Werte in Rechnung gestellt. 
Die Staaten, die demgemafl bis au£ weiteres, ohne 
sich einer W~hl zu unterwerfen, einen Ansprnch 
auf einen Ratssitz haben, sind: Groflbritannien, 
Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Japan, 
Indien und Kanada. 

25) Die besonderen Funktionen des V erwaltungs
rats als Organ der Arheitsorganisation zur Wah
rung ihrer Interessen bei mangelnder Erftillung· 
von Konventionen wurden sd10n erwahnt. 
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dem Arbeitsamte aufzufassen 26), denn dieses 
letztere hat keinerlei Befugnisse, in deren Aus
iibung es vom Verwaltungsrate unabhiingig 
ware. Das Verhiiltnis des Verwaltungsrates zu:r 
Arbeitskonferenz ist schwerer zu bestimmen. Zu•1 

seinen wiclitigsten Aufgaben gehort die Fest
setzung der Tagesordnung der Konferenz; in 
dieser Hinsicht besteht nur die Einscliriinkung 
dafl die Konferenz selbst mit zwei Drittel de:r 
abgegebenen Stimmen besclilieflen kann, einen 
Gegenstand au£ ihrer niichsten Tagung zu ver
handeln. Der Verwaltungsrat hat auch alle 
Maflnahmen zur Vorbereitung einer Tagung 
und zur Durclifiihrung der von der Arbeits
konferenz gefaflten Bescliliisse zu treffen. 
Allein im Rahmen der Tagung selb~t hat er 
keinerlei Befugnisse, und es steht andererseits 
aucli der Konferenz keineswegs das Recht zu, 
seine Amtstiitigkeit zu kontrollicren. 

Die Riclitsclinur fiir die Betiitigung des V cr
waltungsrates ergibt sicli im iibrigen aus der 
allgemeinen Zweckbestimmung der Arbeits
organisation, wie sie in elem Einleitungsartikel 
zu Teil XIII formuliert ist. Er erortert daher 
in seinen alle 3 Monate stattfindenden Sit
zungen alle Fragen, die unter elem Gesichts
punkte der internationalen Sozialpolitik fiir die 

26) Diese Ansicht vertritt Mahaim a. a. 0 S. 19. 
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Arbeitsorganisation in Betracht kommen, u.nd 
regelt <lurch seine Beschliisse die vom Arbeits,. 
amte auszufiihrenden Arbeiten. Es ist selbst
versHindlich daft er sid::t, soweit dabei die 
lnteressen der einzelnen Staaten · in Fr age kom
men, von der groHten Riid(sicht auf deren Sou
veranitat leiten laf!t. 

Fiir die Ausfiihrung der das Arbeitsamt betref
fenden Beschliisse ist dem Verwaltungsrate der 
von ihm bestellte Direktor des Amtes verant
wortlich. Anderseits genief!t der Direktor in der 
Lei tung des Anites und in der Wahl der Be
am ten eine weitgehende Selbstandigkeit. Der 
Beamtenkorper setzt sich aus den Angehurigen 
der verschiedensten Nationalitaten zusammen, 
unter denen sich neben einem entsprechenden 
Stabe von Vbersetzern, Dolmetschern, Kanzlei
kraften ein grofieZahl von fachlich oder wissen
schaftlid::t geschulten Personen befinden. Die 
Sprachenfrage spielt wie bei allen internationa
len Organisationen eine grofie Rolle. Die off izi
ellen Amtssprachen sind franzosisch und eng
lisd::t, doch werden die wichtigeren Arbeiten des 
Amtes regelmafiig auch in deutscher Sprache 
veroff entlicht. Die V ersuche, die Anerkennung 
des Deutsch.en als der dritten off iziellen Sprache 
durd::tzusetzen, sind bisher nicht gelungen. 

Die Aufgaben des Amtes sind in der Haupt-
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sache doppelter Natur: Es hat die Tagungen der 
Arbeitskonferenz sachlich vorzubereiten, inshe
sondere durch Vorlage von international verglei
chenden Berichten zu den au£ die Tagesord
nungen der Konferenz gestellten Gegenstiinden; 
es hat die Sekretariatsgesd::tafte 27) der Kon£ e
renz zu hesorgen und die von dieser gefaHten 
Besd::tli.isse auszufiihren, vor allem soweit sie 
die Vornahme von Erhebungen oder die Durch~ 
fiihrung von Untersuchungen betreffen. Das 
Amt hat ferner durch den Friedensvertrag die 
ganz allgemein lautende Aufgabe erhalteu, alle 
Nachweisuugen ,zu sammeln und zu vermitteln, 
die sich au£ die internationale Regelung der 
Lebeusverhaltnisse der Arbeiter und das Ar
heitsverhaltnis heziehen. 

Es kann im Rahmen dieser, den Problemen 
der internationalen Sozialpolitik gewidmeten 
Sch.rift nid::tt unsere Aufgahe sein, eine eiu
gehende Darstellung der Organisation des Am
tes oder eine Vhersicht iiher seine hisherigen 
Leistungen zu gehen. Uher die Organisation sei 
nur so viel gesagt, als zum V erstandnis der 
wid::ttigen Rolle edorderlich ist, die das Amt 
in der internationalen Sozialpolitik spielt. 

Nach Dherwindung einiger Schwierigkeiten 

27) Der Direktor des Amtes ist Generalsekl'etar 
der Konferenz. 
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wurcle cliese Organisation nach Moglichkeit den 
erwahnten Aufgaben angepafH: Der Vorberei
tung uncl V eranstaltung cler Kon£ erenz client 
eine grofle Abteilung, die sog. cliplomatische, 
die auch den Verkehr mit den Regierungen be
sorgt uncl die Sekretariatsgeschafte des Verwal
tungsrates fiihrt. Sie befaflt sid1 iiberclies mit 
allen Fragen, die mit cler Ratifizierung und 
cleren Erfiillung · im Zusammenhange stehen, 
ferner mit cler Bearbeitung cler volkerrecht
lichen Probleme, die sich aus clemFunktionieren 
cler Arbeitsorganisation ergeben; ihr ist aueh, 
mit Riicksicht au£ den besoncleren politischen 
Charakter dieser Anfgabe die Behandlung cler 
Arbeitsverhaltnisse in denMandatsterritorien28) 

iibertragen; ihr ist encllich ein Dienstzweig fiir 
das Stuclium cler internationalen W anderungen 
eingegliedert. 

28) Die Mandatsterritorien sind die Kolonien 
und iiberseeischen Gebiete, die ehedem unter der 
Souvertinitat .der im Kriege besiegten Staaten stan
den. Mit der Vormundschaft tiber diese Gebiete 
wurden - als Mandatare des Volkerbundes - ver
schiedene Staaten betraut. Die V erwaltung dieser 
Gebiete wird vom Volkerbunde kontrolliert. Inso
weit diese Kontrolle sich auch auf die etwaige Ein
ftihrung und Handhabung von Arbeiterschutz
gesetzen erstreckt, ist <las Arbeitsamt daran be
teiligt. 
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Die Sammlung und Verbreitung von lnfor
mationen iiber die Lage cler Arbeiter in den 
verschiedenen Landern · ist Auf gabe einer 
zweiten Abteilung, die rege Beziehungen zu den 
verschiedensten auswartigen Stellen, insbeson
dere audi den Verbanclen cler Arbeiter uncl cler 
Unternehmer unterhalt. Sie verfiigt claher iiber 
einen entsprechenclen Stab von Arbeitskraften, 
die nach nationalen Gesichtspunkten ausge
wahlt und nach Landergruppen geglieclert sincl, 
und beclient sich zur Erfiillung ihrer Aufgaben 
cler in den wichtigsten Hauptstadten bestellten 
Zweigamter oder Korrespondenten. Solche 
Zweigamter wurden in London, Paris, Berlin, 
Rom, Washington uncl Tokio errichtet, Korre
spondenten gibt es in W arschau, Wien, Buda
pest, Brussel, Madrid uncl Prag. Auch die an 
das Amt von nid:it offiziellen Stellen einlau
fenclen Aufragen werclen von dieser Abteilung 
erledigt, soweit die Beantwortung nicht beson
dere Fachkenntnisse erheischt. 

Die fachliche Bearbeitung cler voni Amte zu 
hehanclelnden Probleme erfolgt clurch eine 
dritte, die sog. Forschungsabteilung, die das 
:internationale Material zu vergleichenden Be
richten oder Studien bearbeitet und daher fach
lidi geschulter Krafte bedarf. Diese Abteilung 
zerfallt wieder in eine Anzahl ,von Unterabtei-
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wurcle cliese Organisation nach Moglichkeit den 
erwahnten Aufgaben angepafH: Der Vorberei
tung uncl Veranstaltung cler Konf erenz client 
eine grofle Abteilung, die sog. cliplomatische, 
die auch den Verkehr mit den Regierungen be
sorgt uncl die Sekretariatsgeschafte des Verwal
tungsrates ftihrt. Sie befaflt sich iiberclies mit 
allen Fragen, die mit cler Ratifizierung uncl 
cleren Erftillung · im Zusammenhange stehen, 
ferner mit cler Bearbeitung cler volkerrecht
lichen Problenie, die sich aus clemFunktioniere11 
cler Arbeitsorganisation ergeben; ihr ist auch, 
mit Riicksicht au£ den besoncleren politischen 
Charakter clieser Aufgabe die Behancllung cler 
Arbeitsverhaltnisse in clenMandatsterritorien28 ) 

iibertragen; ihr ist encllich ein Dienstzweig fiir 
das Stuclium der internationalen W anderungen 
eingegliedert. 

28) Die Mandatsterritorien sind die Kolonien 
und iiberseeischen Gebiete, die ehedem unter der 
Souveranitat der im Kriege besiegten Staaten stan
den. Mit der Vormundschaft iiber diese Gebiete 
wurden - als Mandatare des Volkerbundes - ver
schiedene Staaten betraut. Die Verwaltung· dieser 
Gebiete wird vom Volkerbunde kontrolliert Inso
weit diese Kontrolle sich auch auf die etwaige Ein
fiihrung und Handhabung von Arbeiterschutz
gesetzen erstreckt, ist das Arbeitsamt daran be
teiligt. 
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Die Sammlung und Verbreitung von lnfor
mationen iiber die Lage der Arbeiter in den 
verschiedenen Landern ist Auf gabe einer 
zweiten Abteilung, die rege Beziehungen zu den 
verschiedensten auswartigen Stellen, insbeson
dere aud:t den Verbanclen cler Arbeiter und cler 
Unternehmer unterhalt. Sie verfiigt daher iiber 
einen entsprechenclen Stab von Arbeitskraften, 
die nach nationalen Gesichtspunkten ausge
wi.ihlt und nach Landergruppen gegliedert sind, 
und bedient sich zur Erfiillung ihrer Auf gaben 
der in den wichtigsten Hauptstaclten bestellten 
Zweigamter oder Korrespondenten. Solche 
Zweigi.imter wurden in London, Paris, Berlin, 
Rom, Washington und Tokio errichtet, Korre
spondenten gibt es in W arschau, Wien, Buda
pest, Brussel, Madrid und Prag. Auch die an 
das Amt von niclit o££iziellen Stellen einlau
fenden Anfragen werden von dieser Abteilung 
erlecligt, soweit die Beantwortung nicht beson
dere Fachkenntnisse erheischt. 

Die fachliche Bearbeitung der voni Amte zu 
behandelnden Probleme erfolgt <lurch eine 
dritte, die sog. Forschungsabteilung, die das 
internationale Material zu vergleichenden Be
richten oder Studien bearbeitet und daher fach
lich geschulter Kri.ifte bedarf. Diese Abteilung 
zerfallt wieder in eine Anzahl ,von Unterabtei-
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l~mgen, deren Arheitsgebiet teils nach sarhlichen, teils nach methodologischen Gesichtspunkten abgegrenzt ist. Neben Unterabteilun. gen allgemeineren Charakters (fiir Statistik; R~chtsvergleichung, allgemeine Enqueten) hestehen besondere Dienstzweige fiir die Bearbeitung von Problemen, die Spezialkenntnisse erheischen (Sozialversicherung, Arheitslosig·keit, landwirtschaftliche Arheit, Arbeiterfrage in SowjetrulHand, Gewerhehygiene, Unfallverhiitung). 
Es sind ferner die Ahteilungen rein administrativ-technischer Natur (Rechnuugsdienst, Registratur, Schreibstube u. dgl.) in einer besonderen Gruppe vereinigt; eine andere Sektion hesorgt den umfangreichen tlbersetzungsdienst und die Schriftleitung der amtlichen V eroff entlichungen. 

Es ist unbestreitbar, dafi der Charakter des Arbeitsamts, als des Organs einer internationalen politischen Korperschaft, eine bestimmte politische Einstellung des Amtes mit sich bringt; es steht im Dienste der Ideen und Forclerungen, cleren Verwirklichung die Au£ gabe der Internationalen Arbeitsorganisation ist, und kann daher selbst au£ eiue starke politische Aktivitat nicht verzichten, deren Mittel teils unmittelbare Beeinflussung der Regierungen, teils Be-
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einflussung der off entlichen Meinnng, vor allem 
auch <lurch die Presse, sind. Diese Tatigkeit ist 
insbesondere dann unentbehrlich, wenn die all
gemeine Zeitstromung, unter dem Eindrucke 
wirtschaftlicher oder politischer Ereignisse 
weitgehenden sozialen Reformen ablehnend 
gegeniibersteht. 

Neben diese politische Aktivitat tritt in stei
gendem Mafle die Forsdmngsarheit des Amtes, 
die sich in dem Strehen nach moglichst exakter 
und gewissenhafter Feststellung der hestehen
den Zustande dadurch nicht heirren lassen darf, 
dafl die ihr gestellten Probleme <lurch politische 
Erwagungen orientie:rt sind. Denn in fast allen 
Kulturstaaten macht sich immer starker das Be
diirfnis ftihlbar, die sozialen und wirtsdmft
lichen Verhaltnisse der anderen Lander, die 
Einrichtungen ihrer sozialpolitischen Gesetz
gebuug und V erwaltung audi in ihren Einzel
heiten moglidist genau kennen zu lernen, um 
daran Vergleidie mit den heimisdien Zustanden 
kniipfen zu konnen; nidit minder lehhaft ist 
anderseits <las Bedtirfnis, das versdiiedenen 
Landern und Landergruppen in ihrer sozialen 
und wirtsdiaf tlidien Entwiddung Gemeinsame 
zu erfassen, einheitliche Grundsatze ftir die Lo
sung der Fragen zu sudien, deren entscheidende 
Grundlagen hier und dort die gleidien sin.cl. 
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Nad:t beiden Rid:ttungen mag unter Umstanden 
das Ergebnis einer gewissenhaft gefiihrten Un
tersud:tung zu anderen Folgerungen fiihren, als 
ein auf einer oberflad:tlid:ten Kenntnis der Sad:t
lage beruhendes, von vorgefa.fHen Meinungen 
getriibtes U !teil. 

Die Forsd:tungsabteilung des Amtes hat sich 
daher ebenso mit der Erteilung von Auskiinf
ten iiber die Einzelheiten einer gesetzlid:ten Re
gelung, iiber die besonderen Lebensbedingun
gen uncl Arbeitsverhaltnisse bestimmter Ar
beiterkategorien zu befassen wie mit der 
synthetisd:ten, systematischen Verarbeitung des 
Materials nad:t allgemeinen wissenschaftlid:ten 
Gesid:ttspunkten. Ihre Aufgaben sind zunad:tst 
red:ttsvergleid:tender Art: Das grundlegende 
Problem, die Red:ttsuatur ,des Arbeitsvertrags 
einerseits, des Kollektivvertrags anderseits, 
harrt nod:t einer international vergleichenden Be
handlung. Es siud ferner die sozialpolitisd:ten 
Gesetze, und die ihrer Ausfiihrung dienenclen 
Einrid:ttungen der Verwaltuug in international 
vergleid:tenden Vbersid:tten darzustellen: das 
Vbereinstimmende ist zu betonen, clas Tren
nende zu wiirdigen 2'9). Erschwert wird diese 

29) Alle sozialpolitisch relevanten Gesetze und 
Verordnungen werden vom Amte, nach Vornahme 
der erforderlichen tlbersetzungen in drei Spra-
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Auf gabe durch die V erschiedenheit der Rechts

systeme, die es bisweilen mit sich bringt, dafl 

der gleiche Ausdruck eine von Land zu Land ver

schiedene Bedeutung hat; ferner durch die oft 

kaum i.ibersehbare Fi.ille der sozialpolitisclien 

V orschriften, deren Zahl insbesondere in ein

zelnen Landern Mitteleuropas unter dem 

Zwange der nach dem XCriege rasch wechselnden 

wirtschaf tlichen V erhaltnisse derart anwuchs, 

dafl nur einige wenige heimische Fachleute in 

der Lage sind, sie vollstandig zu kennen; dies 

gilt insbesondere von der Sozialversicherung, 

aber auch von manchen Gebieten des Arbeiter

schutzes. Dazu kommt noch, dafl ein Gesetzes

text haufig eine verschiedenartige Auslegung 

gestattet, und dafl die fiir die Handhabung des 

Gesetzes maflgebende Auslegung mitunter 

wechselt. Es sind also auch die fi.ir die Praxis 

maflgebenden Entscheidungen der Gericl1te oder 

V erwaltungsbehorden und die fiir die letzteren 

geltenden Amtsvorschriften zu beri.icksichtigen. 

Soweit die Bedingungen der Arbeitsvertrage 

dien (franzosisch, deutsdi und englisdi) veroffent

lidit, und derart fiir reditsvergleidiende Studien 

allgemein zuganglidi gemadit. Dem gleidien Zweck 

dient die Herausgabe einer Sammlung von Entsdiei

dungen betreffend wkhtige Fragen des Arbeits

redits. 

93 



1~~---'" 
durcli Vereinbarungen zwisclien Unternehmern 

und Arbeitern geregelt sind, gebiihrt aucli die. 

sen V ertriigen ein hervorragender Platz in einer 

vergleiclienden Darstellung der Rechtszustiinde, 

die andernfalls wirklichkeitsfremcl bleibt; denn 

vielfach steht die sozialpolitische Gesetzgebung 

- so in der Regelung der Arbeitszeit - weit 

zuriick hinter dem Mafie der sozialpolitischen 

Errungenschaften, die in Kollektivvertriigen 

festgelegt sind. Die rein rechtsverg-leichende Un
tersuchung, der methodologisch eine Sonderstel

lung gebiihrt, ist daher durch eine Schilderung 

der geltenden Arbeitsbedingungen zu ergiinzen. 

Als ein anderes bemerkenswe_rtes Beispiel fiir 

eine in stiindigem Flusse befindliche Rechtsent

wicklung sei die Rechtsstellung der Gewerk

schaften erwiihnt. In dem Mafie als die Gewerk

schaften vermogensrechtliche Bedeutung er

langten und den Charakter von Pa:rteien beim 

Abschlusse von Kollektivvertriigen am;1ahmen, 

iinderte sich ihre Rechtsstellung, wiihrend die 

Gesetzgebung es vielf ach unterliefi, ihre Vor

schriften deri geiinderten Bediirfnissen anzu

passen. 
Methodologiscli ganz andere Probleme stellt 

die Bestimnrnng der Wirkungen, die eine sozial

politisclie Regelung auf das wirtschaftliclie 

uncl soziale Leben iibt. Vielfacli begegnen 
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freilich gerade solc:he Untersudrnngen ganz 
auflerordentlic:hen Schwierigkeiten. So ist es 
hisher nic:ht gelungen, einen halhwegs exakten 
Ausdruc:k fiir die Messung des Einflusses einer 
Verkiirzung der Arheitszeit au£ die Arheitslei
stung zu finden; dieser Einflufl ist von lndu
striezweig zu lndustriezweig, ja vielf acli von 
Betrieh zu Betrieb sehr versc:hieden, und das 
entscheidende Problem geht dahin, ihn hei V or
nahme der Messung von allen iihrigen, gleic:h
zeitig im Sinne einer Veranderung der Arheits
leistung wirkenden Faktoren zu isolieren. 

Ebenso kann sich die Behandlung der Sozial
versicherung nicht au£ die rein vergleichende 
Darstellung der fiir die verschiedenen Zweige 
dieser V ersicherung hestehenden Einrichtungen, 
ihrer Organisation, ihres Funktionierens he
schranken. Fiir die Fachleute ist es sehr wich
tig, iiherdies die ans den Kosten dieser Ein
richtungen erwachsende soziale Belastung der 
einzelnen Lander zu kennen, ebenso den Anteil 
der Verwaltungskosten an den Gesamtkosten 
zu hestimmen, die Leistungen dieser Einrichtun
gen au£ einen ziffernmafligen Ausdruck zu 
bringen, damit vergleicl:tende Urieile ermoglicht 
werden. Zurn Teile gliedern sich derartige Pro
bleme na,ch den einzelnen Zweigen der Sozial
versicherung. So la.fit sich die Frage aufwerfen, 
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ob sicli aus den Daten der Krankenversiclierung 
ein Einflufl dieser Einriclitung au£ den Ge
sundheitszustand· der Arbeiterscliaft entnehmen 
la.flt, ob die Daten der Unfallversicherung die 
Wirkung bestimmter Maflnahmen der Unfall
verhiitung zeigen u. dgl. m. 

Eine Darstellung der Einriclitungen der Ge
werbeauf siclit ware unvollstandig, wenn sie kein 
Bild der Leistungen dieses Zweiges der Verwal~ 
tung geben wiirde. Ebenso ist der Erfolg der in 
vielen Landern zur V erhinderung oder Bei
legung von Arbeitskonflikten gescliaff enen 
Einigungsamter oder Scliiedskommissionen an 
den Ergebnissen ihrer Tatigkeit zu messen; das 
gleiclie gilt von Lohnamtern, die den maiigel
haft organisierten und gering entlohnten Ar•• 
beitern bestimmter Industriezweige (vor allem 
der Heimarbeit) ein gewisses Lohnminimum 
sicliern oder, mit einem viel weiteren Wirkungs~ 
kreise ausgestattet, der ganzen Arbeiterscliaft 
eines Landes einen angemessenen Lebensstan
dard gewahrleisten sollen. 

Regelmaflig lassen sicli die sozialpolitisclien 
F orderungen und ihre Bedeutung nur dann 
riclitig verstehen und wiirdigen, wenn man sie 
mit den sozialen oder wirtscliaftlid:ten Zustan
den in Zusammenhang bringt, die ein Eingrei
fen der Gesetzgebung oder V erwaltung er-
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heischen. Dies gilt von vielen Sondervorsclirif
ten, die f i.ir einzelne Erwerbszweige verlangt 
werden, so von dem Verbote der Nachtarbeit in 
der Backerei, von der Regelung des Heuerver
trags der Seeleute, von der Regelung des Lehr
lingswesens u. dgl. n1. Auch die besonderen 
Maflnahmen zum Scliutze der auswandernden 
Arbeiter gegen Ausbeutung gehoren in diese 
Kategorie. Eine internationale Regelung der 
Arbeitsverhaltnisse landwirtscliaftlidier Arbei
ter ist kaum zulassig ohne Kenntnis der in den 
einzelnen Landern herrsclienden Betriebs
systemo, die jeweils fi.ir die Stellung und die 
Funktionen des Arbeiters im Betriebe, fi.ir die 
Lohnformen und die sonstigen Arbeitsbedin
gungen maflgebend sind. Die Gesetzgebung 
i.iber das W ohnungswesen, die insbesonderc 
nach dem Kriege in vielen Landern einen sehr 
groflen Umfang angenommen hat, ist durcliaus 
ein Ergebnis besonderer wirtsdiaftlid::ter Er
sdieinungen (Anderungen · des Geldwerts und 
Wohnungsnot), die sid::t mit allen ihren Wedi
selfallen in der Gesetzgebung widerspiegeln. 
Die Darstellung wird hier stets drei innig mit
einander verfloditene Elcmente zu beri.icksich
tigen haben: die wirtsdiaftlid::ten Zustande, 
cl. h. die Wohnungsverhaltnisse, die Tendenzen, 
die au£ eine Besserung dieser Zustande gerichtet 

Pribl·am, Probleme. 7 97 
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sind, cl. h. die W ohnungspolitik, uncl encllicli die 
Maflnahmen der Gesetzgehung uncl V erwal
tung. Eine analoge Gliederung des Stoff es 
empfiehlt sich hei der Behandlung fast aller 
sozialpolitischen Prohleme. 

Neben den Untersucliungen der erwahnten 
Art, deren Auf gahen zunachst reclitsverglei
chende:r Natur sind, die das Tatsacliemnaterial 
also in erster Linie zur Erklarung der Motive 
und zur Bestimmung des Erfolges einer be
stimmten Regelung heranziehen, ist eine andere 
Gruppe von Forschungen zu nennen, die 
sclilechthin die Beschreibung oder Darstellung · 
sozialpolitisch relevanter Tatsaclien oder Zu
stande zum lnhalte haben. So sind, um einen 
vergleichenden Einblidc in den Lebensstandard 
der Arbeiter zu gewinnen, die Arbeitslohne der 
einzelnen Lander festzustellen, ein red.it kom
pliziertes Problem, angesichts der Unbestimmt. 
heit des Begriffs des ,,Arbeitslohns" und der 
Verschiedenheit der· Geldsysteme, deren Ein
heiten den Geldlohnen als Mafl dienen. Diese 
Einheiten mlissen daher unter Berlicksichtigung 
der Preisveranderungen, d. h. der Anderungen 
in der Kaufkraft des Geldes auf einen Neuner 
reduziert werden. So ist die Bestimmung der 
Lohne mit der Bestimmung der Preise enge ver• 
kni.ipft. Der Lohn kommt indes niclit nur als 
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Einkommen des Arbeiters und seiner Familie in 
Betraclit, und ist insofern unter dem Gesichts
punkte der Verteilung des Volkseinkommens 
aufzufassen; er ist auch Bestandteil der Pro
duktionskosten; seine Hohe wirkt daher bestim
mend auf die Konkurrenzfahigkeit eines Indu
striezweiges. Hier mlindet das Lohnproblem in 
allgemeine okonomische Fragen. 

Ebenso kann sich die Untersuchung der Ar
beitslosigkeit nicht auf die Feststellung der 
Zahlen der Arbeitslosen beschranken; denn 
diese Erscheinung steht in engstem Zusammen~ 
hange mit den W ellenbewegungen des Wirt
schaftslebens, elem standigen W echsel zwischen 
Ausdehnung und Einschrankung der Produk
tion. Nur dann, wenn sie jeweils auf ihre Be
ziehungen zu allgemeinen Phanomenen des 
Wirtschaftslebens untersucht werden, !assen sich 
auch die sozialen Probleme in ihrer vollen Be
deutung erfassen 30), nur dann laflt sich ins
besondere <las Ma:fl <lessen bestimmen, was 
<lurch einen Eingriff in <las Wirtschaftsleben 
iiberhaupt erreichbar ist. 

Einer weiteren Gruppe von Untersuchungen 
sind jene zuzurechnen, die nicht in erster Linie 

30) Derartige Erwiigungen waren bestimmend 
fur die vom Arbeitsamte veranstaltete Enquete 
iiber die Produktion. 
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juristische oder nationalokonomisclie, sondern 

facliwissenscliaftliclie Kenntnisse anderer Art 

erheisclien. Dies gilt von einer Darstellung der 

Methoden der Unfallverhi:itung, von der Be

handlung gewerbehygienisclier. Fragen. Es ist 

offensiclitlicli von grofiter Bedeutung, dafi die 

besonder~n Erfahrungen, die auf diesen Gebie

ten in diesem oder jenem Lande gemaclit wur

clen, eine· internationale Verwertung finden. 

Soweit eine vergleicliende Darstellung wirt

scliaftliclier oder sozialer Zustlinde in Frage 

kommt, ist deren Genauigkeit regelmlifiig in 

hohem Grade ,davon abhlingig, dafi zur Fest

stellung und V erwertung der beobacliteten Er

sclieinungen gleiclier Art i:iberall aucli i:iberein

stimmende Methoden zur Anwendung gelangen. 

Dies gilt insbesondere von statistisclien Nacli

weisungen, die regelmlifiig ein unentbehrliclies 

Hilfsmittel sind zur Gewinnung zuverliissiger 

Forscliungsergebnisse. Es ist indes ein alter, auf 

allen Gebieten der Statistik wahrnehmbarer 

und oft beklagter Ubelsta;nd, dafl das V erfah

ren, das bei der Sammlung und V erarbeitung 

statistisclier Daten verwendet wird, sehr hliufig 

von Land zu Land verscliieden ist; ein Ubel

stand, der sicli zum Teile daraus erkllirt, daf! 

die V erwaltungsstatistik in erster Linie den 

Zwecken der einzelnen Verwaltungszweige client 
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und ihr Verfahren vielfach einer ganz beson
deren Fragestellung anpassen muI:!. Die Ver
schiedenheiten beginnen sch.on bei der begriff
lichen Bestimmung der von der Statistik ver
wendeten Einheiten der Zahlung. So ist, um 
nur einige Beispiele anzufiihren, der Begriff der 
,,Arbeitslosen", der fundamental ist fiir die Er
mittlung der Arbeitslosigkeit, ein anderer, je 
nachdem die Zahlung von einer Arbeitsvermitt-
1 ungsstelle oder von einer Gewerkschaft oder von 
einer Einrichtung der Arbeitslosenversicherung 
vorgenommen wird; er bedeutet im ersten Falle 
den Arbeiter, der eine Beschiiftigung sucht, im 
zweiten den arbeitslosen organisierten Arbeiter, 
im dritten den arbeitslosen Versicherten, der 
Anspruch auf Unterstiitzung hat. Der ,,Betrieb" 
wird bald als technische Einheit aufgefaflt, bald 
als kommerzielle. Die Industriezweige werclen 
nach mannigfachen Einteilungsprinzipien grup
piert, die gelegentlich miteinander kombiniert 
werden. Was als ,,Betriebsunfall" zu gelten hat, 
hangt regelmaflig von der gesetzlichen Defini
tion ab, die clurchaus nicht in allen Landern die 
gleiche ist. Die Statistik der Krankheitsfalle 
cler Arbeiter und der Krankheiisclauer wird in 
hohem Mafle clurch die Organisation der Kran
kenkasse bestimmt. Die Nachweisungen cler Ar
beitslohne geben bald die durch Kollektivver-
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triige festgesetzten Lohnsiitze, die mitunter 
lediglidi Minimalsiitze bedeuten, bald einen 
Durdisdinitt aus wirklidi bezogenen Arbeits~ 
lohnen. Die sog. Indexziff ern der Lebenskosten, 
die zur Beredinung der Reallohne verwendet 
werden, d. h. zur vergleidienden Bestimmung 
der Kaufkraft der Geldlohne, werden von 
Land zu Land nadi versdiiedenen Methoden 
ermittelt 

Es gehort daher zu den Lebensfragen einer 
jeden an dem V ergleidie wirtsdiaftlidier oder 
sozialer Zustiinde interessierten Stelle, dafl eine 
Vereinheitlidiung der statistisdien Methoden er~ 
zielt werde. Um diese V ereinheitlidiung fiir sein 
spezielles Arbeitsgebiet anzubahnen, hat das 
Internationale Arbeitsamt wiederholt (bisher 
dreimal) Konferenzen der Arbeitsstatistiker zu
sammenberufen, au£ denen die von den Regie
rungen entsendeten Fadileute in gemeinsamer 
Beratung gewisse Grundsiitze fiir die in der Ar
beitsstatistik zu verwendenden Methoden be~ 
sdilossen haben. 

Wie hier die Mitarbeit von Fadileuten der 
versdiiedenen Liinder fiir die Losung eines spe
ziellen internationalen Problems von grofler Be
deutung ist, so ist sie audi au£ anderen Gebie
ten unentbehrlidi. Experten, Kommissionen ver
sdiiedener Art und versdiiedener Zusammen,-
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setzung stehen dem Amte bei•atend und unteir
stiitzend zur Seite; ebenso bestehen gemischte 
Kommissionen, die aus Vertretern des Amts und 
Vertretern anderer internationaler Korperschaf
ten zusammengesetzt sind 31). Anderseits ent
sendet das Arbeitsamt seine Vertreter in die 
von anderen internationalen Korperschaften 
bestellten Konimissionen 82), und beteiligt sich 
durch Entsendung seiner Beamten alljiihrlich 

31) Eine standige Kommission wurde z. B. fur 
die Regelung der Arbeitsverhaltnisse der Seeleute 
eingesetzt. Eine gemischte Kommission wurde (ge
meinsam mit dem Internationalen Landwirtschaft
lichen Institut) zur Behandlung der Arbeitsverhalt
nisse in der Landwirtschaft bestellt. Spezielle Kom
missionen befaflten sich mit den Fragen der Wan
derungen, mit der Milzbrandverhiitung u. dgl. Sehr 
haufig werden Sachverstandigenkomitees zur Eror
terung bestimmter fachlicher Fragen zusammen
gesetzt, so fiir <las Gebiet der Gewerbehygiene 
und der Unfallverhiitung, der Sozialversicherung 
usw.; vielfach werden auch die Vertreter bestimm
ter Interessen (der Kriegsbeschadigten, der An
gestellten u. dgl.) zu Sitzungen eingeladen. 

32) Beispiele sind die vom Volkerbunde ein
gesetzten Kommissionen zur Kontrolle der V erwal
tung der Mandatsgebiete, zur Behandlung der in
ternationalen Probleme der geistigen Arbeiter (co
operation des travailleurs intellectuels), zur Unter
suchung der Wirtsclrnftskrisen, zur internationalen 
Vereinheitlichung statistischer Methoden u, dgl. m. 

103 

1 -,, 



i1 

an zahlreiclien internationalen Kongressen und sonstigen V eranstaltungen. 
Allein die Tatigkeit des Amtes erschopft sidi, wie erwahnt, nicht in cler Vorbereitung der Arbeitskonferenzen uncl der technischen Mitwirkung an ihnen, in der Sammlung und internationalen Vermittlung von Nachweisungen, in der Erforschung sozialer Tatsadien, in der Vergleidiiuig der so~ialpolitisch relevanten Rechtsinstitute und gesetzlich.en V orschriften, in der Durchfiihrung der von der Konferenz gefaBten Beschliisse, in der Beteiligung an internationalen Verhandlungen und Bestrebungen, die ftir die Sozialpolitik von Bedeutung sind. Das Amt tritt auch in der tHfentlich.keit sehr stark hervor durch seine aktive Betiitigung im. Dienste der Sozialpolitik, deren Ideen es zu verhreiten, deren Prinzipien es zu vertreten, deren Forderungen es zu unterstiitzen sucht, soweit immer dies fiir ein Amt internationaler Pragung moglich ist. Im V erwaltungsrate des Amtes ist gelegentlich die Befugnis des Direktors, geeignete Schritte einzuleiten, um von den Regierungen die Ratifizierung von Konventionsentwiirfen zu erlangen, Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten gewesen. Allein es gelang dem Direktor, die Gegner dieser Betatigung davon zu iiberzeugen, da.6 das Amt, 
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als Organ der Arbeitsorganisation, die Auf gabe hat, an der Verwirkliclrnng der der Organisation im Friedensvertrage tibertragenen Mission aktiv mitzuwirken 83). So hat das Arheitsamt im politischen Leben der Gegenwart eine Bedeutung, die weit tiberragender ist, als dies der Natur e.ines internationalen Verwaltungsappa-1·ats entsprechen wiirde. 

33) V gl. Mahaim a. a. 0. S. 10?. 
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IV. Die Aufgaben 
der internationalen Sozialpolitik 

a) Das Problem des Mindeststandards 

Die vergleichende Untersuchung der Lage der 
Arbeiterschaft in den einzelnen Liindern und 
die vergleichende Feststellung der das Arbeits
verhiiltnis regelnden Normen liefern die 
Grundlage fiir die Auswahl der Probleme, die 
sich fiir eine internationale Regelung eignen, 
und zwar im Sinne der den Konventionsent
wiirfen zugrundeliegenden Idee, fiir eine Rege
lung nach einheitlichen, allenthalben iiberein
stirnmenden Grundsiitzen. Denn obzwar der 
Friedensvertrag (im Art. 42?) ausdriicldich be
tont, dafl klimatische Unterschiede, V erschie
denheiten in den Sitten und Gebriiuchen, in den 
Bedingungen der wirtschaftlimen Entwicldung 
und der in der Industrie herkommlichen Orga
nisation eine durchgreifende Vereinheitlichung 
der Arbeitsbedingungen auflerordentlich er
schweren, so liiflt er docl1 die Aufstellung ein
heitlidier Grundsiitze als das fiir die Arbeits
organisation maflgebende Prinzip gelten. Und 
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tatsachlich wurden in den bisher beschlossenen 
Konventionsentwiirfen Ausnahmen von der vor
geseheneu einheitlichen Regelung blofl ein
zelnen Landern mit geringer industrieller Ent
wicklung zugestanden, und zwar als Ubei:
gangsmaflnahmen. Hinter diesem fiir die Kon
ventionsentwiirfe bestimmenden Gedanken ste
hen zwei theoretische Fragen, die sehr umstrit
ten sind. 

Das Verlangen nach einer intemationalen Re
gelung des Arbeiterschutzes wird vor allem da
mit begriindet, daft Maflnahmen, die einseitig 
von einem Lande getrof fen werden; die Kon
kurrenzfahigkeit der Industrie dieses Landes 
beeintrachtigen, da sie eine Erhohung der Pro
duktionskosten herbeifiihren. Diese Erhcihung 
werde ausgeglichen, der Einflufl sozialpolitischer 
Maflnahmen au£ die Bedingungen der inter
nationalen Konkurrenz ausgeschaltet, wenn die 
Regelung gleichmaflig au£ alle am W ettbewerbe 
beteiligten Lander Anwendung finde. Es fragt 
sich zunachst, ob ein ernstliches Bediirfnis nach 
dieser Ausgleichung besteht. Denn die ver
teuernde Wirkung sozialpolitischer Maflnahmen 
laflt sich, zum mindesten in betrachtlichem 
Ausmafle, durch eine bessere Organisation der 
Produktion, durch Einfiihrung einer rationel
leren Technik, durch gesteigerte Leistungsfahig-

107 



I I 

I 
I 

- ·- ------~---., 

keit der ·Arbeiter kompensieren; dies lehrt die 
Erfahrung aller Industrielande:v; vielfadi liel1 
sich feststellen, dafl die Betriebsfiihrung durdi 
gewisse Maflnahmen des Arbeitersdiutzes (Ver
kiirzung der Arbeitszeit, Einschrankung der 
Frauenarbeit, Unfallverhiitung u. dgl.) gerade~ 
zu den lmpuls zur Anwendung zweckmaflige
rer, kostensparender Arheitsmethoden erhielt. 
W enn · daher jedes Land isoliert, unabhangig 
von den iibrigen, derartige Maflnahmen trifft, 
so konnte dies, im Sinne der klassischen Theo
rie der Nationalokonomie lediglidi die Folge 
haben, dafl eben jedes Land fiir den aus
wartigen Markt jeweils aussdiliefllidi soldie 
Produkte erzeugt, jene Erwerhszweige betreiht, 
fiir die es gemafl seinen besonderen Produk
tionsbedingungen und seiner wirtschaf tlidien 
Lage einen derartigen Vorsprung gegeniiber 
den · ancleren besitzt, dafl seine Konkurrenz
fahigkeit trotz der clurch seine Sozialpolitik 
etwa gesteigerten Procluktionskosten unbestrit
ten bliebe. In diesem Sinne wiircle sicl1, zum 
Besten cler an der W eltwirtsdiaft beteiligten 
Staaten der Ausgleidi automatisdi, audi ohne 
internationale Vereinbarungen vol1ziehen. 

Gegen cliese Argumentation wenclen viele An
hanger cler Sozialpolitik uncl insbesondere die 
Fuhrer cler Gewerksdiaften ein, dafl die Er-
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ftillung der zur V erbesserung der Lage der Ar
beiterschaft erhohenen Forderungen sehr hiiufig 
an der Engherzigkeit der Unternehmer schei
tere, denen teils die Einsicht und die Energie, 
teils auch der Wille mangle, die Betriebe geiin
derten Bedingungen anzupassen. Da die Riick
sicht auf die internationale Konkurrenzfiihig
keit der heimischen Industrie ein bestechendes 
Argument im Kampfe gegen die Sozialpolitik 
bi,lde, so verfolge die internationale Festlegung 
sozialpolitischer Maflnahmen vor allem den 
Zweck, den Unternehmern <las Argument zu 
nehmen, dafl die ausliindischen Konkurrenten, 
die nicht die gleiche sozialpolitische Belastung 
zu tragen hiitten, um das Mafl dieser Lasten in 
dem W ettbewerbe au£ dem W eltmarkte begiin
stigt wiiren. Es ist iiberdies kaum zu verken
nen, daft jene These der klassischen National
okonomie nur unter der Voraussetzung volliger 
wirtschaftlicher Freiheit, volliger Beweglichkeit 
von Kapital und Arbeit ihre Giiltigkeit be
hauptet; Voraussetzungen, die in der harten 
Wirklichkeit nur mit sehr starken Einschriin
kungen zutref fen. Es ist nicht nur der wirt
schaftliche Verkehr zahlreichen Hemmungen 
unterworfen; es la.flt sich auch ein Industrie
zweig, wenn eimnal betriichtliche Kapitalien in 
die Betriebe investiert und grofle Massen von 
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Arbeitern fiir einen bestimmten ArbeitsprozeH 
geschult sind, nicht ohne schwere Verluste auf
geben oder umstellen. J e geringer daher fiir 
einen bestehenden Industriezweig eines Landes 
die Diff erenz zwischen den Produktionskosten 
und den W eltmarktpreisen ist, desto grofler ist 
die Gefahr, dafl er, sei es auch nur <lurch eine 
vortibergehende Steigerung der ersteren, im in
ternationalen W ettbewerhe verdrangt werde, 
inshesondere in Zeiten, in denen Xnderungen 
in den Ahsatzverhaltnissen eine standige An
passung der Betriehe an neue Bedingungen er
heischen. So erklart es sich, daH der Kampf um 
den W eltmarkt vielfach ausschliefllich unter 
dem Gesichtspunkte einer feindlichen Rivalitat 
der Staaten betrachtet wird, wahrend der un
gehemmte internationale W arenaustausch im 
Lichte der theoretischen Nationalokonomie fiir 
jedes Land den groHtmoglichen V orteil, die hest
mogliche Gtiterversorgung mit sich hringen 
mtiflte. 

Von dieser Frage, inwieweit eine internatio
nale Regelung sozialpolitischer Maflnahmen 
tiherhaupt erforderlich oder wtinschenswert ist, 
mufl eine zweite wohl unterschieden werden: oh 
diese Regelung auch, wie dies dem Geiste der 
Konventionsentwtirfe entspricht, ftir alle Lan
der nach einheitliclien Grundsafaen zu erfolgen 
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hat, derart, dafl jeweils ein Mindeststandard des Arbeitersdmtzes auf gestellt wird, der fiir alle Lander Geltung behauptet. Offensichtlich sind die Produktionsbedingungen, der Grad der erreichten technischen V ollkommenheit, die Organisation der Betriebe, die Leistungsfiihigkeit der Arbeiter, ihre Lebensgewohnheiten und ihr Lebensniveau von Land zu Land sehr verschieden; nicht minder grofl sind die Verschiedenheiten in den allgemeinen Fahigkeiten der Unternehmer, in elem Malle des verfiigbaren Kapitals u. dgl. m. Daraus ergibt sich, daH eine bestimmte MaHnahme des Arbeiterschutzes, die international verallgemeinert werden soll, fiir die einzelnen Lander eine ganz verschiedene Bedeutung hat. Die Einfiihrung von Arbeitsbedingungen, die in manchen industriell fortgeschrittenen Staaten schon seit langcm allgemein in Anwendung stehen, denen sich die Betriebe langst angepafit haben, kann fiir andere Lander eine einsdmeidende Neuerung bedeuten, der Industrie die Existenz, wenigstens vortibergehend, erschweren, unter Umstanden die Entstehung neuer Industriezweige verhindern. Im allgemeinen lafit sich wohl sagen, dafl die Wirkung einer einsd:meidenden sozialpolitischen Maf!nahme ftir ein Land um so f iihlbarer sein wird, je armer es an Bodenschatzen und natiir-
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lichen Hilfsquellen ist, je primitiver seine indu

strielle Organisation und Technik, je geringer 

die geistige Beweglichkeit seiner Unternehmer 

und die Leistungsfahigkeit seiner Arbeiter sind. 

Der international giiltige Standard laflt sich 

daher in der Regel der Falle nicht <lurch die 

F orderungen bestimmen, die von den Arbeitern 

in den industriell hoch entwick:elten Landern 

aufgestellt werden, um ti.her das schon erreichte 

Ma.fl des Arbeiterschutzes hinaus einen Fort

schritt zu erzielen, sondern es handelt sich zu

meist schlechthin darum, den Arbeiterschutz der 

iibrigen Lander iiberhaupt erst auf eine - an

derswo schon erreichte Stufe - zu hringen. 

Nur in diesem Sinne ist es begreiflich, dafl man 

gegen das Prinzip einer internationalen Verein

heitlichung des Arbeiterschutzes <lurch Aufstel

lung eines iiberall giiltigen Mindeststandards 

gelegentlich den Vorwurf erhoben hat, es ziele 

in seiner praktischen V erwirklichung dahin ah, 

die internationale Konkurrenzfahigkeit der in

dustriell minder entwickelten Lander zugun

sten der Industriemiichte zu beeintrachtigen -

ein Gedanke, der den Schopfern der Internatio

nalen Arbeitsorganisation zweifellos fernlag. 

Aus der Tatsache, dafi die Anwendung des 

gleichen Standards in den verschiedenen Lan

dern ganz verschiedene Wirkungen hervorruft, 
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erklart es sich, dafl der Inhalt der von den Ar
beitskonferenzen beschlossenen Konventionsent
wi.irfe vielfadi das Ergebnis von Kompromissen 
ist und hinter den Erwartungen und Forderun
gen der Arbeitervertreter weit zuri.ickbleibt; 
dafl man gelegentlidi zu dern Auswege greift, 
blofl gewisse allgemeine Grundsatze festzu
setzen, und es den einzelnen Landern i.iber
laflt, sie in der Praxis in Anpassung an die be
sonderen Bedingungen ihrer nationalen Wirt
sdiaft anzuwenden. Dieser Art sind regelmaflig 
die von der Arbeitskonferenz besdilossenen 
V orsdilage, die i.iberdies, da mit ihnen keiner
lei vertragsmaflige Bindung der Staaten ver
kni.ipft ist, keinerlei Bi.irgschaft fi.ir eine inter
national i.ibereinstimmende Regelung bieten, 

Es kann nicht unsere Auf gabe sein, alle die 
einzelnen Maflnahmen der internationalen So
zialpolitik eingehend zu erortern uncl etwa den 
Inhalt der bisher besdilossenen Konventions
entwi.irfe wiederzugeben. Ebensowenig kommt 
es uns darauf an, den Stand der Ratifikationen 
zu zeigen. So widitig auch jede Bindung an 
einen internationalen Besdilufl sein mag, es ist 
die Bedeutung der einzelnen Ratifikationen all
zu versdiieden, als dafl sich, ohne Beriicksichti
gung des Standes der nationalen Gesetzgebung 
in den einzelnen Landern ein Urteil dari.iher 
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gewinnen Hif.H, welche Folgen mit einer Ratifi
zierung verkniipft sind. Eine derartige Unter
suchung wiirde indes zu weit fiihren. Im Sinne 
des fiir diese Schrift bestimmenden Programmes 
wollen wir vielmehr die wichtigsten Gegen
stiinde, die bisher eine internationale Behand
lung erfahren haben oder fiir eine solche in 
Aussicht genommen sind, nach ihrer problema
tischen Seite hin erortern, um die fiir ihr Ver
stiindnis erforderliclien Grundlagen zu gewin
nen. Die kiinftige Entwicldung liegt freilich 
noch vollig im clunkeln; insbesondere lafH sicli 
nicht vorhersehen, welche Probleme etwa spii
ter einmal fiir eine internationale Regelung ge
eignet befunden werden, und ob die Regelung 
sich dauernd an die Formen halten wird, die 
vorlaufig fiir angemessen eraclitet werclen. 

b) Die Aufgaben 
der internationalen Regelung 

Um die Obersicht iiber unseren Stoff zu er
leichtern, gedenken wir, die sozialpolitischen 
Maflregeln nach den Lebensgebieten oder sozia
len Erscheinungen, au£ die sie sich beziehen, 
zu gruppieren. Unsere Einteilung wird in erster 
Linie clurch die Erwiigungen bestimmt, die fiir 
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eine internationale Behandlung dieser Erschei
nungen in Betracht kommen. Wir unterscheiden 
in diesem Sinne folgende Gruppen: 

1. Maflnahmen zur Regelung der Arbeits
bedingungen. An diese Maflnahmen denkt man 
regelmiiflig, wenn vom Arbeiterschutz im enge
ren Sinne des W ortes die Rede ist. Da die Be
dingungen, unter denen die Arbeit zu leisten 
ist, einen groflen Einflufl au£ die Produkfions
kosten iiben, so ist die oben erorterte Frage 
nach der Au£ stellung eines international giil
tigen Mindeststandards fiir diese Maflnahmen 
von besonderer Bedeutung. Fiir die Beobach
tung der erlassenen No.rmen werden regelmiiflig 
die Unternehmer (physische oder Juristische 
Personen) verantwortlicli gemacht. 

2. Maflnahmen, die au£ die Verhiitung von 
schiidigenden Ereignissen abzielen, die iiberall 
und a11snahmslos 'als Obelstiinde empfunden 
werden: Betriebsunfiille, Berufs- oder sonstige 
Krankheiten des Arbeiters, Arbeitslosigkeit, 
dauernde Invaliditiit, Tod des Erniihrers der 
Arbeiterfamilie. Soweit positive Maflnahmen 
ni.cht ausreichen, um diese Obelstiinde aus der 
Welt zu schaffen (Unfallverhiitung, Gewerbe
hygiene, Arbeitsvermittlung, Arbeitsbescliaf
fung u. dgl.), handeltes sich darum, den Indi
viduen, die von diesen Ereignissen betroff en 
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wurden, den daraus erwachsenden wirtschaft. 
lichen Schaden nach Moglichkeit abzunehmen. 
Hier ist daher das Anwendungsgebiet der So• 
zialversicherung, die au£ dem Gedanken heruht, 
verantwortliche Gefahrengemeinschaften zu or
ganisieren, mit der Auf gabe, die Mittel zum Er
satze dieser Schaden aufzubringen. Der inter• 
nationale Mindeststandard kann sich einerseits 
au£ die zur Verhiitung derartiger Ereignisse zu 
treffenden MaRregeln, andererseits auf die Art 
und das MaR der Ersatzleistung und au£ die 
Organisation der Versicherung beziehen. 

3. MaRnahmen zur Verbesserung reform• 
bediirftiger Zustande, die eine mittelbare Folge 
der Arbeitsbedingungen sind oder auf diese 
eine entscheidende Wirkung iiben. Hieher ge
horen z. B. tJbelstande im Wohnungswesen 
(Wohnungsnot und schlechte Wohnverhaltnisse), 
mangelnde allgemeine oder fachliche Bildung 
der Arbeiter, Lebensverhaltnisse, die gesund
heitliche oder sittliche Nachteile fiir die Arbei
ter zur Folge haben u. dgl. Die Aufstellung 
eines internationalen Mindeststandards ist au£ 
diesen Gebieten besonders schwierig, angesichts 
der groRen V erschiedenheiten in den wirtschaf t. 
lichen und kulturellen Bedingungen der einzel
nen Lander und der Mannigfaltigkeit der Fak-, 
toren, die in Betracht kommen, wenn es sich um 
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die Bestimmung der Verantwortlichkeit fiir die 
Durchfiihrung etwaiger reformatorischer Mafl
regeln handelt. 

4. Maflnahmen zur Regelung · der Organisa
tionshestrehungen der .i!rheiter und der Unter
nehmer. Fiir die Regelµng kommen insheson
dere die Berufsverhande in Betracht (Gewerk
schaften, Unternehmervereinigungen), welche 
die Aufg ahe iihernehmen, die wirtschaftlichen In
teressen ihrer Mitglieder zu wahren und einver
nehmlich die Bedingungen festzusetzen, unter 
denen die Arheit zu leisten ist. Die internatio
nale Regelu~g hetrifft in erster Linie die Ge
wahrleistung eines Mindestmafles von Freiheit 
in der Bildung und Wirksamkeit dieser Ver
bande. Insoweit die letzteren durch die von 
ihnen ahgeschlossenen Kollektivvertrage selhst 
Normen zur Regelung der Arheitsheclingungen 
festsetzen, und claher im gleichen Sinne wirken 
wie die sozialpolitische Gesetzgehung, konnen 
sie die internationale Angleichung der Arheits
hedingungen ebensowohl fordernd wie hem
mend beeinflussen. Es ist endlich der soziale 
Friede in erster Linie von dem gegenseitigen 
Verhiiltnis dieser Verhande ahhiingig, 

5. Maflnahmen zum Schutze der Arbeiter die 
auflerhalh des Heimatlandes ihren Erwerb 
suchen. Diese MaBnahmen beriihren ihrem 
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W esen nach stets die Interess·eu zum minclesten zweier Staaten, haben also immer eine Beziehung zu internationalen Fragen. An der Regelung clieser Fragen sincl allerdings die einzelnen Lander in sehr versdii-edenem Grade uncl verschiedenem Sinne interessiert. Im allgemeinen lassen sich die Lander in zwei ziemlidi scharf voneinancler geschiedene Gruppen einteilen: die Auswanderungslander, die tiberzahlige Arbeiter abgeben, die Einwanderungslander, die sie aufnehmen. Auf cliese versdiieden geriditeten Interessen mtiflte claher ein etwaiger internationaler Standard Rtick:sicht nehmen. Vorlaufig ist indessen auf cliesem Gebiete ftir die internationale Regelung clas Prinzip der wechselseitigen Bindung durch den AbschluR von besonderen Gegenseitigkeitsvertragen maf!gebend gewesen. 
6. MaBnahmen und Einriditungen, die darauf abzielen, die Beobachtung der sozialpolitischen V orschrif ten zu sichern und den sozialen Frieden zu erhalten. Hieher gehort die Gewerbeauf sicht, die allgemeine Arbeitsverwaltung, einschliefllich der Einrichtungen zur Vermeidung oder Beilegung von Arbeitskonflikten (Eini- , gungsamter, Schieclskommissionen u. clgl.), ferner die Sonclergerichte ftir Streitf ragen, die das Arbeitsverhaltnis betreff en. Die Schaf fung derartiger Einrichtungen obliegt in erster Linie elem 
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Staate; ein internationaler Mindeststandard ist 
nicht immer leicht zu bestimmen, da die einzel
nen Lander in ihren Rechts- und Verwaltungs
systemen vielfach sehr weitgehend voneinancler 
abweichen. 

I. Beginnen wir mit cler Besprechung der 
ersten Gruppe, cler inlernationalen Regelung 
der Arbeitsbedingungen. Soweit internationale 
V ereinbarungen dieses Inhalts bisher beschlossen 
oder in Aussicht genommen wurclen, handelt es 
sich regelmiiflig um V erbote oder sonstige Be
schrankungen in der Vereinbarung von Arbeits
bedingungen. Diese Art der Regelung ist die 
einfachste, und hat auch in den Anfiingen des 
nationalen Arbeiterschutzes am hiiufigsten An
wendung gefunden. 

a) In diese Kategorie gehoren mehrere Kon
ventionsentwiirfe. So wurde die Verwendung 
von Kindern bis zum 14. Lebensjahre zur_Arbeit 
in gewerblichen Betrieben international flir un
zulassig erklart; ebenso ihre V erwendung im 
Schiff sdienste; f erner die Beschaftigung von 
Frauen und J ugencllichen zur Nachtzeit in ge
werblichen Betrieben; es wurde ein Mindestalter 
fiir die Zulassung von Jugendlichen zur Arbeit 
als Kohlenverlacler oder Heizer auf Schiffen 
festgesetzt; die Bescha.ftigung von Frauen je 
6 W ochen vor und nach der Entbindung wird 
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erklart es sich, dafl der Inhalt der von den Ar
beitskonferenzen beschlossenen Konventionsent
wiirfe vielfach das Ergebnis von Kompromissen 
ist und hinter den Erwartungen und Forderun
gen der Arbeitervertreter weit zuriickbleibt; 
dafl man gelegentlich zu dem Auswege greift, 
blofl gewisse allgemeine Grundsiitze festzu
setzen, und es den einzelnen Landern iiber
la.Rt, sie in der Praxis in Anpassung an die be
sonderen Bedingungen ihrer nationalen Wirt
schaf t anzuwenden. Dieser Art sind regelmaflig 
die von der Arbeitskonferenz beschlossenen 
V orschlage, die iiberclies, cla mit ihnen keiner
lei vel'tragsma.Rige Binclung cler Staaten ver
kniipft ist, keinerlei Blirgschaft fiir eine inter
national iibereinstimmencle Regelung bieten. 

Es kann nicht unsere Auf gabe sein, alle die 
einzelnen Maflnahmen cler internationalen So
zialpolitik eingehend zu erortern uncl etwa den 
Inhalt der bisher beschlossenen Konventions
entwiirfe wieclerzugeben. Ebensowenig kommt 
es uns darauf an, den Stand cler Ratifikationen 
zu zeigen. So wichtig auch jecle Bindung an 
einen internationalen Beschlufl sein mag, es ist 
die Bedeutung cler einzelnen Ratifikationen all
zu verschieden, als dafl sich, ohne Berlicksichti
gung des Stancles der nationalen Gesetzgebung 
in den einzelnen Landern ein U rteil clariiber 
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tagen, das fiir die gewerblichen Betriebe in 
Form eines Konventionsentwurfs, fiir Handels
betriebe in Form eines Vorschlags vorgesehen 
wurde. Da fiir die Arbeit in ununterbrochenen 
Betrieben entsprechende Ausnahmen festgesetzt 
sind, so bedeutet die Ratifikation jenes -U-ber
einkommens fiir die meisten Staaten keine ein
schneidende A.nderung des bestehenden <lurch 
die Gesetzgebung sanktionierten Zustandes. 

b) Ganz anders steht es mit der vielerorterten 
und vielumstrittenen W ashingtoner Konvention 
betreffend die internationale Festlegung des 
Achtstundentags und der Achtundvierzigstun
denwoche in allen gewerblichen und Transport
unternehmungen 1 ). Die genaue Abgrenzung 
des in allgemeinen Ausdriicken angegebenen 
Geltungsgebiets blieb den Gesetzgebungen der 
einzelnen Lander vorbehalten. Gerade im Zu
sammenhange rnit den Bestimmungen dieser 
Konvention wurde die grundsatzliche Frage, ob 
es moglich und zweckmaf!ig ist, einen allge
meinen Mindeststandard iibereinstimmend f iir 

1) Au£ der Tagung in Genna (1920) wurde der 
Entwurf eines Vbereinkommens zur Regelung der 
Arbeitszeit in der Handelschiffahrt verhandelt, <loch 
£and er niclit die erforderliclie Stimmenzahl. Es 
wurden lediglid1 Vorschlage zur Festsetzung der 
Arbeitszeit in der Fischerni und der Binnenscliiff
fahrt besclilossen. 
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Dagegen wird von den Verfechtern des inter
nationalen Achtstundentags geltend gemacht, 
daft nach aller Erfahrung gerade die Wirkun
gen einer V erkiirzung cler Arbeitszeit clurch eine 
hessere Organisation cler Betriehe .uncl clurch 
Einfiihrung leistungsfahigerer Maschinen zum 
guten Teile ausgeglichen werclen konnen, clafl 
die Verkiirzung der Arbeitszeit immer einen 
stadcen Ansporn zur fortschreitenclen Rationa
lisierung der Betriebsmethoclen gebilclet habe; 
in cler fahrikmiifligen Inclustrie erzwinge die 
intensivere Betriebsmethocle automatisch auch 
hei einer geistig weniger beweglichen Arbeiter
schaft eine entsprechencle Steigerung cler Ar
beitsleistung. Der Achtstunclentag sei encllich 
zu einer international allgemeinen Forclerung 
der Arheiterschaft geworclen; diese Forderung 
entspringe einem tiefen Becliirfnis nach einer 
entsprechenclen Muflezeit, als einem unentbehr
lichen Gegengewichte zur Entspannung nach der 
ermiidenclen, oft namenlos eintonigen Fabrik
arbeit. Die Verweigerung clieser Forderung iihe 
daher die nachteiligsten Riick.wirkungen auf die 
moralische V erfassung der Arbeiterschaft, die 
als ein wichtiger Faktor bei der Organisierung 
der Produktion in Reclmung gestellt werden 
miisse. Der Achtstundentag als soziale Forde
rung sei daher mit cler ans religiosen Motiven 
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eingefiihrten Sonntagsruhe auf eine Stufe zu 
stellen, und das Optimum an Arbeitszeit jeweils 
unter den beiclen Voraussetzungen zu berech
nen 2). 

Die Ratifizierung des Washingtoner Dberein
kommens begegnete, obwohl der Entwurf auf 
der Konferenz mit eiuer iiberwaltigenden Stim
menmehrheit angenommen worden war, in fast 
allen Industriestaaten alsbald einern starken 
Wiclerstande, der zurn Teile darnit begriindet 
wurde, dafl die Vorschriften des Entwurfs niclit 
elastisch genug seien, urn berechtigten Bedtirf
nissen nach Gewahrung von Ausnahmen von 
der starren Regel Rechnung zu tragen. Dazu 
kam, dafl die maflgebenden Industriestaaten sicli 
zur Ratifizierung nicht entschlieflen wollten, 
ohne sicher zu sein, dafl die anderen Staaten, 
deren Konkurrenz auf elem Weltrnarkte sie 
fiirchteten, sich zu der gleichen Bindung ent
schlieflen wtirden. Wahrend sich fast allenthal
ben - zurn mindesten in den Groflbetrieben -
der Achtstundentag praktisch durchgesetzt hat, 
ist cler Kampf um seine off izielle internationale 
Anerkennung durch den ·Beitritt cler Industrie
staaten zur Konvention noch imrner nicht ent-

2) V gl. u. a. die Diskussion dieser Fr age in der 
Sozialen Praxis, Jahrg, XXXV (1926) Nr. 21, 23, 24, 
26, 27. 
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sdiieden. Er wird mit um so groflerer Energie 
gefiihrt, als diese Fr age, wie · sidi der Direktor 
des Amtes gelegentlidi ausdriidde, geradezu 
,,der Priifstein fiir die Bedeutung der Organi
sation und ihrer Erfolge" isP). Eine entsdiei
dende Etappe in den wechselvollen Sdiid<saleu 
des Konventionsentwurfs bedeutet die sdion 
oben erwahnte im Friihjahr 1926 abgehaltene 
Konferenz 4), au£ der sidi die Groflmadite Uher 
die Auslegung einzelner Bestimmungen de.s 
Entwurf s einigten. 

c) Die Erorterungen iiber die Einfiihrung des 
Aditstundentages lassen iibrigens den engen Zu-
sammenhang erkennen, der zwisclien diesem 
Probleme und der Rationalisierung der Betriebe, 
der zweckmafligsten Ausniitzung der mecliani
sclien wie der menscliliclien Arbeitskraft besteht. 
Es ist bekannt, dafl das systematisclie Studium 
dcr Bcdingungen, unter denen sicli ein Hoclist
mafl an Produktionsergehnissen, Arbeitsleistung 
und Absatz der erzeugten Produkte erzielen 
la.flt, unter der Bezeidmung ,,wissenscliaftliclie 
Betriebsfiihrung" zunachst in den V erein. Staa-

3) V gl. die gute zusammenfassende Darste.llung 
der Ereignisse, welche die Ratifizierung des Ent
wurfs (bis Ende 1924) verhinderten, bei Ritzmann, 
Internationale Sozialpolitik. Mannheim 1925 S. 111 ff. 

4) V gl. oben S, 75 Anm. 20. 
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ten eine sorgfiiltige Pflege gefunden hat. Die 
diesen Untersuchungen zugrunde liegende Idee 
wu:rde dann praktisch auf die · mannigfachsten 
Betriebe angewenclet; sie hat nach elem Kriege 
auch in Europa in steigenclem Ma.fle Anhiinger 
gefunclen, und heute bestehen zu ihrer Forde
rung und praktischen V erwertung in fast allen 
Staaten Europas offizielle oder private Vereini
gungen. 

Die organisierte Arbeiterschaft Europas be
trachtet allerclings diese Bestrebungen mit einem 
gewissen Mi.fltrauen, da sie darin vor allem ein 
Mittel erblick:t, den Arbeiter von jedem Ein
flusse auf die Wahl des Arbeitsverfahrens aus
zuschalten und das letztere derart zu mechani
sieren, da.fl auch die menschliche Arbeit ganz 
zwangsliiufig in den Arbeitsproze.fl eingestellt 
wird. Es kann indes kaum zweifelhaft sein, 
da.fl ein wahrhaft rationelles System ,,wissen
schaftlicher Betriebsfiihrung" auch den ,,hu
man factor", die psychologischen Beclingungen, 
unter denen die Arbeit am zweck:mii.fligsten ge
leistet werden kann, in Reclmung stellen mufl. 
Es ist vollends unausbleihlich, cla.fl clieses wich-

. tige Problem, clas schon mehrere von den An
hiingern cler Iclee veranstaltete internationale 
Kongresse heschiiftigt hat, auch in den Auf .. 
gabenkreis der internationalen Arbeitsorgani-
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sation einbezogen wird. Das Amt hat daher 
mit amerikanischer Unterstiitzung ein beson
deres, elem Studium der wissenschaftlichen Be
triebsfiihrung gewidmetes internationales In
stitut errichtet, das die Aufgabe erhalten hat, 
alle Erfahrungen, die au£ cliesem Gebiete ge
macht wurden, zu sammeln, kritisch zu priifen, 
international zu verwerten. Die Prohleme, um 
die es sich hier hanclelt, gehoren zum Teile in 
das Gebiet der allgemeinen Organisation der 
Produktion und der zweck.mafligen Einrichtung 
der Betriebe; fiir die Sozialpolitik kommen ins
hesondere in Betracht die Besfrehungen zur 
Vermeidung iiberfliissigen Arbeitsaufwandes, 
zur zweckmafligen Auslese der fiir hestimmte 
Arheiten am besten geeigneten Personen, zur 
entsprechenden Schulung der Arbeiter, zur Be
riicksichtigung der physischen und psychischen 
Momente wahrend des Arbeitsprozesses, zur 
Wahl angemessener, die Arheitsleistung stei
gernder Lohnsysteme, zur Herstellung eines 
befriedigenden Verhaltnisses zwischen dem Un
ternehmer uncl den Arbeitern u. dgl. mehr. 

cl) Soweit die Regelung cler Ar1Jeitsbeclingun
gen sonst noch in den Bereich internationaler 
Behancllung gezogen wurcle, betraf sie einzelne 
Erwerbszweige. Es ist begreiflich, dafl ein Er
werbszweig so ausgepriigt internationalen Cha-
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rakters wie die Seeschif fahrt die Arheitskonfe
renzen wiederholt heschaftigte: in einem Kon
ventionsentwurfe wurden allgemein giiltige 
Grundsatze fiir den Heuervertrag der Schiffs
leute festgesetzt, nachdem das gesamte in den 
zahlreichen Seemannsordnungen niedergelegte 
Material sorgfaltig gesammelt worden war. 
Aber die internationale Regelung befafHe sich 
ebenso mit Gewerben ausgesprochen nationa
ler Natur. So betrifft der Konventionsentwurf 
iiber das Yerhot der Nachtarbeit in der Backe
:tei einen Produktionszweig .mit streng lokalem 
Absatzmarkte; die internationale Konkurrenz 
kommt hier iiberhaupt nicht in F'rage, und dies 
Beispiel mag als Beweis gelten, dafl die inter
nationale Regelung ihre Impulse keineswegs 
ausschliefllich von Erwaguugen erhalt, die in der 
Riicksicht au£ den internatioualen W ettbewerh 
wurzelu. 

Es ist wohl kaum zu bezweifelu, dafl die Auf
stellung eines allgemeinen Mindeststandards der 
Arbeitsbedingungen mit mehl' Aussicht au£ Er
folg versucht werden kann, wenn sie sich au£ 
einzelne, sorgfaltig ausgewahlte Erwerbszweige 
beschrankt oder eiuige besondere Gruppen von 
Arbeitnehmern (Angestellte verschiedener Kate
gorien, Lehrlinge u. dgl.) herausgreift, als wenn 
sie mit einem Schlage grof!e Gebiete des Wirt-
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schaftslehens erfassen will. Alleii:t dieses Ver
faluen ist hegreiflicherweise sehr schleppend 
und laf!t alle jene Gruppen der Arheiterschaft 
unhefriedigt, die nicht zu den clurch die inter
nationale Regelung hegiinstigten gehoren. 

e) Besonclere, sehr schwer zu losende Aufga
hen stellt freilich das Problem des Mindest
standards, soweit die wid:ttigste aller Arheits
hedingnngen in Frage kommt: der Arbeitslohn 
und seine Hohe. Sehr lange Zeit hinclurd:t tru
gen viele Anhanger cler Sozialpolitik Bedenken, 
in die Lohnhilclung durch autoritare Maf!nah
men einzugreifen. Denn der Arbeitslohn ist ein 
Bestandteil der Produktionskosten, als sold:ter 
hestimmt clurd:t die Preise cler erzeugten Waren, 
wie seine Anclerungen anderseits auf die W a
renpreise zuriickwirken. Die fiir seine Bernes
sung maf!gehenden Form.en und seine Hohe sind 
jeweils clas Ergehnis einer, clurcli die gauze Ent
wicklung cle.s Wirtscliaftslebens heclingten Si
tuation, uncl radikale Eingrif fe auf cliesem Ge
hiete ki'>nnen claher unahsehhare Folgen f iir die 
Preisbildung, die Ahsatzfahigkeit der Waren 
und in letzter Linie ftir den Fortgang der Pro
cluktion selhst zur Folge haben. Eine Erhohung 
der Arheitslohne (cl. h. cler Reallohne) ist, so
ferne nid:tt clas V olkseinkommen eine entspre
chende Steigerung erfahrt, nur auf Kosten d0s 
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Einkommens anderer Gruppen der Bevolke
rung moglicb., und derartige Einkommensver
scb.iebungen sind regelmaBig von scb.weren Er
scb.iitterungen des Wirtscb.aftslebens begleitet. 
Auf die Frage, inwieweit Lohnerhohungen <lurch 
eine zweckmafligere Organisation des Betriebs 
d. h. durcli eine Herabsetzung der iibrigen Pro
duktionskosten ausgegliruen werden konnen, 
la.flt sicb. nocb. weniger eine allgemeine Antwort 
geben, als au£ die analoge Frage, inwieweit 
ein entsprecb.ender Ausgleicb. bei einer Verkiir
zung der Arbeitszeit moglicb. ist. Dafl aber die 
Konkurrenzfahigkeit eines Erwerbszweiges auf 
dem Weltmarkte durcb. Steigerung seiner Pro
duktionskosten bedroht ist, bedarf kaum einer 
_besonderen Hervorhebung. 

J e weiter daher die Organisation der Arbeiter 
fortscb.ritt und je mehr sie erstarkte, um so 
zweckmafliger scb.ien es, die Festsetzung des 
Arbeitslohnes ganzlicb. den V ereinbarungen zwi
scb.en den Unternehmern oder Unternehmerver
banden und den Gewerksruaften zu iiberlassen; 
die auf beiden Seiten - Angebot von Arbeits
kraften und N acb.frage nacb. ihnen - wirken
den Momente konnen dann zu ihrem vollen 
Recb.te gelangen, die Arbeiter konnen, bei guter 
Fiihrung, jeweils das Maximum <lessen errei
cb.en, was die Unternehmer unter den gegebenen 
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V erhaltnissen an Lohn zu zahlen imstande sind. Abgesehen von einigen iiberseeischen Landern, wie Neu-Seeland und Australien, die ziemlich geschlossene Wirtschaftsgebiete mit gering entwickelter Groflindustrie darstellen, blieb daher allenthalben der staatliche Eingriff in die Lohnbildung auf solche Erwerbszweige beschrankt, in denen die Arbeiter nur mangelhaft organisiert sind, und in denen tiberdies eine aufiergewohnliche wirtschaftliche Schwache der Arbeiter den Unternehmern eine besondere Vberlegenheit bei der Festsetzung der Arbeitsbedingungen sid:tert. Dies gilt vor allem von gewissen Zweigen der Heimarbeit, und diese sind aud:t in den Landern, in denen eine Lohnregelung iiberhaupt versucht wurde, regelmafiig das ausschliefiliche Anwendungsgebiet dieser Regelung gewesen. Das bei Festsetzung von Mindestlohnen iibliche V erfahren, das iibrigens in seinen Einzelheiten sehr verschiedeu ist, nimmt regelmaflig den bei der Verhandlung von Kollektivvertragen mafigebenden Vorgang zum Muster, indem V ertreter der an der Lohnbestimmung heteiligten Parteien zur gemeinsamen Beratung in Verbindung gebracht werden; dod:t liegt die Entsclieidung regelmiifiig bei unparteiischen Mitgliedern der Lohn-Kommission. In den Landern Zentraleuropas ist iiberdies die 
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Tendenz zu beobaditen, bei cler obrigkeitlidien 
Festsetzung von Mindestlohnen nadi Moglidi
keit an eine etwa bestehencle kollektivvertrag
lidie Regelung anzukniipfen. 

Fiir eine internationale Regelung der Lohne 
sdieinen sidi daher insbesonclere jene mit ge
ringem Aufwand an Kapital betriebenen Er
werbszweige zu eignen, in denen der Arbeits
lohn eine hervorragende Rolle spielt. Denn die 
Industrie eines Landes, die sehr nieclrige Ar
beitslohne zahlt, kann in diesem Falle leidit 
eine besondere tlherlegenheit im internationa
len W ettbewerbe erlangen, indem sie die Preise 
stark driickt. Eine derartige Regelung wurde 
denn audi ernstlidi in Erwagung gezogen, doch 
diirfte sie voraussichtlidi zunachst rein formalen 
Inhalts sein, indem es den einzelnen Staaten 
iiberlassen bleibt, die Erwerbszweige zu bestim
men, auf die sich die Lohnregulierung erstrek
ken soll, ebenso clas V erfahren, das clabei zur 
Anwendung zu kommen hatte, ohne clafl indes 
ein Versudi gemacht wiirde, die Mindestlohn
siitze der einzelnen Lander einander anzu
gleichen. Wohl aher konnten einer derarti
gen Regelung besondere Vereinbarungen fol
gen, zwecks Festsetzung der sonstigen Ar
beitsbedingungen in Erwerbszweigen, in denen, 
wie z. B. in der Heimarbeit, aus der wirtsdiaft• 
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lichen Scliwaclie der Arbeiter grof!e Nacliteile 
fiir sie resultieren. 

Das in Art. 42?' des Friedensvertrags ausge
sprocliene Prinzip, daf! den Arbeitern als Lohn 
ein dem jeweilig,en Lebensstanclard des Landes 
entsprecliendes Existenzminimum zu gewahren 
sei, sclieint indes, abgesehen von elem erwahn
ten Falle, nocli zu anderen Scliluf!folgerungen 
zu fiihren, deren internationale Giiltigkeit aller
clings niclit unbestritten ist. Gema.fl cler gegen
wartigen Organisation cler Wirtscliaft wird cler 
Lohn regelmaf!ig nacli cler Becleutung cler Ar
beitsleistung fiir den Produktionsprozef! abge
stuft: je hoher der Wert der Arbeitsleistung um 
so hoher der Arbeitslohn 5). Da nun bei der 
Bestimmung des normalen Lebensstanclards der 
clurclisclinittliclie Beelar£ einer normalen Arbei
terfamilie maf!gebend ist, so mag cler Lohn eines 
Arbeiters, der eine Familie von iiberclurcli~ 
sclmittlicher Grofle zu ernahren hat, leiclit unter 
cliesem Existenzminimum stehen. Der Anwen
dung jenes sog. Leistungsprinzips stellen daher 
manclie Vertreter cler Sozialpolitik die Idee des 

5) Dieses Entlohnungsprinzip wird in dern zitier
ten Artikel des Friedensvertrags ebenfalls aner
kannt, wenngleich nur indirekt: in dern Grundsatze, 
daf! den Frauen ftir eine gleiche Arbeitsleistung 
der gleidie Lohn .zu zahlen ist wie den Ma:tmern. 
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sog. Soziallohnes entgegen, und hegehren, daft 
bei der Bemessung des Lohnes nehen dem W erte 
der Leistung auch der Bedarf des Arheiters, 
cl. h. seiner auf seinen Lohn angewiesenen Fa
milie zu beriidcsichtigen ist. Die zur Erfiillung 
dieser Forderung erforderlichen Mittel lassen 
sid:i. indes, da der den Unternehmern zur Zah
lung der Arheitslohne zur Verfiigung stehende 
Teil des Betriebskapitals regelmafiig begrenzt 
ist, nur in der Form gewinnen, daft der Lohn 
der ledigen Arbeiter und der Arbeiter mit un-, 
terdurchsd:i.nittlicher Familie entspred:i.end ver
kiirzt wird. 

Auf Erwagungen dieser Art beruht die Ein- • 
richtung der sog. Caisses de Compensation in 
Frankreich und Belgien: es sind dies Fonds, die 
aus den Beitragen der Unternehmer eines In
dustriezweigs oder eines Distriktes gespeist, und 
aus denen denArbeitern laufendeZuschlisse zum 
Lohne gewahrt werden, abgestuft nad:i. der Zahl 
der Familienmitglieder, deren · Erhaltung ihnen 
obliegt. In andern Landern sind indes die Ge
werkschaften Gegner dieses Systems, da es als 
ein Mittel dienen konnte, die Lohne der Arbei
ter niedrig zu halten. So bleibt denn die Frage 
offen, wie den stark belasteten Familienerhal1-
tern der angemessene Lebensstandard zu sichern 
ist, insbesondere in den Landern, in denen eine 
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sehr strenge Auslegung und Handhabung des 
Ad:i.tstundentags ihnen den Erwerb eines Ne
benverdienstes ersd:i.wert. 

Dabei ist niemals ans elem Auge zu verlieren, 
daft die Begriffe ,,Existenzminimum" imd ,,a"'
g,emessener Lebensstandard" einen Bedar£ an 
Giitern bedeuten, der nicht nur von Land zu 
Land verschieden groft und verschieden zusam
mengesetzt ist, sondern aud:i. innerhalb eines 
Landes nach Distrikten und Arbeiterkategorien 
(ungelernte, gelernte Arbeiter, Sd:i.werarbeiter, 
Angestellte u. dgl.) variiert. Dazu kommt, daft 
in vielen Erwerbszweigen die Art der Lohnbe
messung den wirklich erzielten Arbeitsverdienst 
versd:i.leiert, der sid:i. aus zahlreichen Elementen 
zusammensetzt. W enn daher in absehbarer Zeit 
auf elem Gebiete der Lohnregelung internatio
nale Vereinbarungen in Frage kommen sollten, 
so dtirften sie zunachst blofl die formale Seite 

, der Regelung, aber kaum die Bestimmung del' 
Lohnhohe selhst betreffen 6). 

6) Wohl ziemlich bedeutungslos ist die in dem 
Vorschlag betreffend die V erwendung der Fi.·eizeit 
der Arbeiter an die Regierunge:n gerichtete Emp
fehlung, den Abschlufl solcher Kollektivvertrage zu 
fordern, die den Arbeitern als Entgelt ftir die ge
setzlich vorgesehene Arbeitsleistung eine normale 
Lebenshaltung sichern, so dafl der Anlafl zum Stre
ben nach tlberverdienst entfallt. 
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II. Wir haben in einer z.weiten Gruppe jene 
sozial-politischen Maflnahmen zusammengefaflt, 
die au£ die Beseitigung ode1· V erhiitung schiid'i
gender Ereignisse abzielen, oder wenigstens au£ 
clie M i I d e r u.n g cl e r F o I g e n dieser Ereig
nrnse. 

a) Fur einen internationalen Mindeststandard 
kann zunachst die Einflihrung bestimmter Ein
richtungen technischer Natur oder die tiberein
stimmende Regelung gewisser Arbeitsprozesse 
in Betracht kommen. So la.flt sich in der Unfall
verhtitung zweifellos die Einflihrung erprohter 
Schutzvorrichtungen verallgemeinern (die auto
matische Kuppelung im Eisenbahnbetriebe, die 
schon seit langem den Gegenstand internationa
ler Erorterungen bildet, Schutzhrillen flir Stein
k]opferarbeiten und verwandte Arbeitsprozesse, 
Schutzvorrichtungen bei der mechanischen Holz
bearbeitung u. dgl.); mit Unterstlitzung der er
fahrenen Fachmanner aller Lander la.flt sich 
eine Art internationaler Kodex der Unfallver
hiitungsvorsdniften ausarbeiten, der allerdings 
standig den Neuerungen der Technik Rechnung 
tragen mliflte. Gewisse Schwierigkeiten bereitet 
jedenfalls der Umstand, dafl vielfach. in den ein
zelnen Landern verschiedenartige Arbeitspro
zesse iiblich sind, und dafl auch die flir gefahr
bringende W erkzeuge und Maschinen verwen-
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deten Typen nicht durchaus tibereinstimmen. 
Gehemmt .wircl der Fortschritt hiiufig clurch. Er
wiigungen finanzieller Natur, die Rtic.ksicht au£ 
die mit der Anhringung von Schutzvorrichtun
gen verkntipften Kosten; gerade dieser Umstand 
verstarkt die Argumente ftir eine durchgreifende 
internationale Regelung der Unfallverhtitung. 

h) Ahnlich steht es mit cler Gewerbehygiene. 
Durch die meclizinische Forschung wurden die 
kausalen Znsammenhange zwischen der Ver
wendung bestimmter Stoff e in der Produktion 
oder bestimmten Arbeitsprozessen einerseits, ge
wissen Erkrankungen der Arbeiter anderseits 
festgestellt. Auch au£ rein statistischem Wege 
liiflt sich flir gewisse Arbeiterkategorien nach
weisen, dafl sie, offenbar infolge der schadigen
clen Einwirkungen ihrer beruflichen Tiitigkeit, 
bestimmten Krankheiten in besonders hohem 
Grade ausgesetzt sincl. Au£ diesem Gebiete er
i:if fnet sich dem internationalen Zusammenwir
ken der-Fachleute ein Feld hi:ichst segensreicher 
Tatigkeit. Bisher sind freilich nur einige wenige 
internationale Beschltisse zur Verhiitung von 
Gewerbekrankheiten zustandegekommeil: vor 
allem die sch.on im J ahre 1906 vereinbarte Berner 
Konvention ti.her das Verbot der Verwendung 
des weiflen Phosphors bei cler Ztindhi:ilzchen
erzeugung; ein V orschlag betref fend die Einftih-
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rung von Maflregeln zur Verhiitung des Milz
brandes, ein anderer betreff end den Schutz von 
Frauen und Kindern gegen Bleivergiftungen 
und ein Konventionsentwurf, der die Verwen
dung von Bleiweifl beim Innenanstrich verbie
tet und hygienische Maflregeln bei der ander
weitigen Verwendung von bleihaltigen Farben 
vorschreibt. Wie in der Unfallverhiitung, so 
hat auch in der Gewerbehygiene die internatio
nale Arbeitsorganisation die Mission, ein gro
Bes Werk der Aufklarung und Erziehung zu 
leisten. 

c) Als drittes Glied in der Gruppe schadigen
der Ereignisse ist die Arbeitslosigkeit zu nen
nen; ihr Charakter ist allerdings von den bei
den bisher behandelten Erscheinungen vollkom
men verschieden: hier handelt es sich um den 
Verlust der Arbeitsgelegenheit und damit des 
Arbeitseinkommens fiir arbeitsfahige und ar
beitswillige Personen. Soweit die Arbeitslosig
keit lediglich eine Folge mangelhafter .Organi
sation des Arbeitsmarktes ist, laflt sie sich durch 
leistungsfahige Einrichtungen der Arheitsver
mittlung verhaltnismaflig leicht beseitigen. Mit 
dieser Seite der Frage haben sich die Arbeits
konferenzen mehrfach beschaftigt: Ein Konven
tionsentwurf sieht die systematische Einrichtung 
von unentgeltlichen Arbeitsnachweisstellen un-
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ter Staatsaufsicht vor; das internationale Ar

beitsamt soll fiir die internationale Verkntip

fung dieser Institutionen Sorge tragen. Ein Vor

schlag regt die Unterdrtickung von entgeltlichen 

oder auf Gewinn gerichteten Arbeitsnachweis

stellen an und sucht die Anwerbung von Ar

beitern, die in groflerer Zahl im Auslande Be

sd1iiftigung finden sollen, unter die Kontrolle 

der Regierungen zu stellen. Ein besonderer Kon

ventionsen twurf regelt die Arbeitsvermittlung 

der Seeleute. 

Ein Problem ganz anderer Art ist freilich die 

Arbeitsbeschaffung im Falle der Stockung der 

produktiven Tiitigkeit selbst: Kaum ein ande

res soziales Problem ist von iihnlicher Tragweite 

wie dieses, denn die Arbeitslosigkeit, die regel

miiflig, teils infolge des saisonmiifligen Charak

ters gewisser lndustriezweige, teils im Gefolge 

des W echsels der Konjunktur breite Massen der 

Arbeiterschaft oft ftir lange Dauer des Brot

erwerbes beraubt, bedroht die Arbeiterfamilie 

immer von neuem mit Not und Entbehrung. 

Nach dem Kriege wurden diese Erscheinun

gen der Arbeitslosigkeit in zahlreichen Staa

ten Europas noch dadurch verschiirft, dafl 

ihre Industrie infolge der Anderungen in der 

politischen Verteilung der Territorien ihren 

frtiheren Markt zum Teile einbtiJ.He, dafl andere 
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Absatzgebiete durch die fortschreitende Indu
strialisierung auftereuropaischer Lander ver
loren gingen, daft endlich manche Einwande
l'llngslander (insbesondere die Verein. Staaten) 
auslandischen Arbeitskraf ten nur in beschrank
tem Mafte die Aufnahme gestatten. 

Die von verschiedenen Staaten unternomme
nen Versuche, durch Vergebung of fentlicher Ar
beiten, Subventionierung einzelner Unterneh
mungen u. dgl. den Arbeitslosen Beschaftigung 
zu verschaff en, ki:innen begreiflicherweise nur 
in sehr bescheidenem Umfange Anwendung fin
den und kommen fiir viele Arbeiterkategorien 
gar nicht in Betracht; sie sind iiherdies vielfach 
wirtschaftspolitisch nicht einwandfrei, da sie 
aus den vorhandenen Kapitalreserven schopfen 
und diese, bei Mangel an Kapital, noch weiter 
vermindem. Die Arbeitslosigkeit als eine Folge 
des Ablaufes wirtschaftlicher Ereignisse la.fit sich 
durch MaBnahmen der Sozialpolitik als solche, 
die ausschliefilich die Wirkungen beseitigen wol
len, ohne an deren Ursachen zu riihren, mit Er
folg keineswegs bekampfen, sondern, wenn 
iiberhaupt, bloft durch wirtschaftspolitische 
Maftnahmen allgemeiner Natur. So wurde ins
hesondere der Gedanke vertreten, daft sich durcli 
eine Stabilisierung des durclischnittlichen Preis
niveaus - dessen Regulierung jeweils durch 
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Einschriinkung oder Erleichterung der von der 
lndustrie beanspruchten Betriebskredite zu er
folgen hiitte - eine erhohte GleichmaHigkeit 
in der industriellen Produktion und somit eine 
Ahschwiicb.ung im Verlaufe der wirtschaftlichen 
Konjunktur erreicb.en liefle. Bei der Beurtei
lung des voraussicb.tlicb.en Verlaufs der Wel
lenbewegung des Wirtscb.aftslehens hiitten die 
sog. Wirtscb.aftsbarometer als MeHinstrument 
zu dienen. 

Die internationale Erorterung derartiger weit
tragender Projekte ist indes noch zu keinem 
greifbaren Ergebnisse gelangt, ohwohl die Zu
sammenhiinge zwiscb.en der Arbeitslosigkeit und 
den W irtschaftskrisen die Arbeitskonferenz wie
derholt heschaftigt haben. lhre hisherigen Be
schliisse halten sich in engen Grenzen. Ein V or
scb.lag regt die zweckmiiHige Verteilung der 
Staatsauftriige und of fentlicb.en Lieferungen 
unter Bedachtnahme auf die Arbeitslosigkeit an; 
es handelt sich hier um eine rein innerstaatliche 
MaRnahme fragwiirdiger Wirkung. Ein andl:lrer 
Vorscb.lag empfiehlt die Verbesserung techni
scb.er Methoden zur Steigerung des Bodener
trags, die Erleicb.terung der Besiedlung, die For
derung von lndustriezweigen, die den Landar
beitern einen N ehenerwerb bieten konnen, die 
Schaffung von landwirtschaftlicb.en Genossen-

141 

----------- --- ------------ -----------. - ---.···· - - -



' 'I 
I 

h 
'' 

schaften - laflt also das Problem der <lurch die 
Wirtschaftskrisen verursachten Arbeitslosigkeit 
ganz beiseite, und behandelt in allgemeinen 
Ausdriicken die durch den saisonmafligen Cha
rakter der Landwirtschaft bedingten Unterbre
chungen in der Beschliftigung der Landarbeiter. 

Ganz offen ist vorlaufig noch die entschei
dende Frage, ob eine wirkungsvolle Bekamp
fung der Arbeitslosigkeit durch isolierte Mafl
nahmen der einzelnen Staaten, mogen sie auch 
international vereinbart sein, iiberhaupt mog
lich ist: hier steht das fiir <las Funktionieren • 
der internationalen Arbeitsorganisation geltende 
Prinzip selbst zur Diskussion 7). 

d) Der Milderung der Folgen der schadigen
den Ereignisse dient das in einzelnen Liindern 
sehr weit entwickelte System der Sozialver
sicherung, das die Arbeiter je nach den Formen 
ihrer Geflihrdung (Krankheit, Invaliditat, Al
ter, Tod des Familienernlihrers, Unfall, Arbeits
losigkeit) zu Gefahrengemeinschaften zusam
menfaflt und die Lasten, die sich aus der Lei-

7) Erwahnenswert ist in diesem Zusammenhange 
aucli ein auf der W ashingtoner Tagung gestellter 
Antrag, der Volkerbund sei aufzufordern, die Frage 
einer angemessenen internationalen Aufteilung der 
Rohstoffe zu untersuchen. Dieser Antrag wurde in
des mit einer knappen Stimmenmehrheit abgelehnt, 

142 



stung der Entschiidigung ergeben, au£ verschie
dene Faktoren verteHt (vor allem au£ drei: Un
ternehmer, Arbeiter, Staat). Das Anwendungs
gebiet der Sozialversicherung im allgemeinen 
und das ihrer einzelnen Zweige im besonderen, 
die Systeme, die flir die Organisation der Ver
sicherung gelten, nicht minder die Vorschriften, 
die das Ausmafl der Leistungen und die Ver
teilung der Lasten regeln, sind indes von Land 
zu Land vielf ach derart verschieden, dafl die 
Aufstellung· des internationalen Mindest
standards auch auf diesem Gebiete mannig
fachen Schwierigkeiten begegnet. Bisher wurde 
in einem Vorschlage die Einf iihrung der Arbeits
losenversicherung im allgemeinen und fiir See
leute im besonderen empfohlen; in einem Kon
ventionsentwurf wurde die Leistung von Ent
schadigungen an Seeleute geregelt, die infolge 
Verlustes ·des Schiff es oder Schiffbruchs arbeits
los geworden sind. Der Konventionsentwurf 
iiber die Arbeitslosigkeit sieht den Abschlufl 
von Gegenseitigkeitsvertriigen vor, die fremden 
Staatsangehorigen im Gebiete des Staates, in 
elem sie arbeitslos geworden sind, die gleichen 
Rechte sichern wie den einheimischen Arbeitern. 
Mehrere Beschliisse befassen sich mit der Ent
schiidigung der Arbeiter bei Betriebsunfiillen: 
eine Konvention b~stimmt den Umkreis der in 
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die Entschadigung einzubeziehenden Pe.rsonen 
und regelt die Art der Leistungen, der Sachlei
stungen (arztliche Hilfe, Ersatzglieder u. dgl.) 
sowie der Geldleistungen (Zahlung einer Rente, 
nur in Ausnahmefallen Gewahrung einer Ab
findungssumme). Eine andere Konvention stellt 
eine Liste spezifischer Berufskran,kheiten au£, 

die den Betriebsunfallen bei der Entschadigung 

g]eich zu achten sind. Eine dritte sieht den 
Abschlufl von V ertriigen iiber die unterschieds
lose Behancllung von einheimischen und aus
landisc;hen Arbeitern im Bereiche der Unfall
versicherung vor. Eine vierte Konvention ver
langt die Ausdehnung aller die Entschadigung 

von Betriebsunfallen betreff enden jeweils gel
tenden V orschriften eines Landes auf die lancl
wirtschaftlichen Arbeiter. Erganzencle Vor
schlage behandeln: das Verfahren bei Aufstel
lung erweiterter Listen der spezifischen Berufs
krankheiten; die Einzelheiten des Verfahrens 
bei der Leistung von Entschadigung an Perso
nen, die auflerhalb des Staates wohnen, in elem 
cler Anspruch auf die Entschadigung geltend 

zu machen ist; ferner das bei der Entscheidung 
von Streitigkeiten aus Entschadigungsansprii
chen zu beobachtende Verfahren; endlich den 
Mindeststandard f iir die Hohe der als Entscha
digung zu bietenden Geldbetrage (ausgedriickt 
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in Brucliteilen des J ahresarbeitsverdienstes der 
von dem Unfall betroffenen Person). 

Ganz allgemein wird endlich in einem V or
schlage der Grundsatz ausgesprochen, dafl die 
in allen Zweigen der Sozialversicherung gel
tenden Vorschriften auch au£ die landwirt
schaftlichen Arbeiter auszudehnen sind. Die in
ternationale Regelung der Krankenversicherung 
wird au£ einer der niichsten Arbeitskonferenzen 
zur Behandlung gelangen. 

Sum.en wir einen Einblick in die intematio
nalen Probleme der Sozialv-ersicherung zu ge 0 

winnen, so ist zuniichst zu bemerken, . dafl die 
Konventionsentwiirfe iiber die Gleichbehand
lung fremder und einheimischer Arbeiter in der 
Arbeitslosen- und in der Unfallversicherung 
( ebenso der erganzende V orschlag) eine gewisse 
Sonderstellung einnehmen: sie iassen das System 
der bestehenden V ersicherung unberiihrt und 
streben lediglich die vertragsmaflige Erweite
rung des von der V ersicherung des Landes er
faflten Personen-Kreises an, und zwar im Sinne 
von Gegenseitigkeitsvertragen. Es darf dabei 
freilich nicht iibersehen werden, dafl angesichts 
der ziemlich scharfen Sonderung der Lander 
in Einwanderungs- und Auswanderungslander 
die Behandlung fremder Staatsangehoriger in 
der Sozialversicherung fiir jede der beiden 
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Gruppen von Staaten eiU:e ve:rschiedene Bedeu
tung hat. 

Dagegen setzen die iih:rigen Konventionsent
wii:rfe und Vorschliige Prinzipien fiir die in
haltlich iibereinstimmende Regelung der Sozial
versicheru_ng fest. Die hierbei maflgebenden in
ternational giiltigen Erwiigungen lassen sich, 
wenn wir den Stand der Sozialversicherung in 
den verschiedenen Liindern iiberblicken, etwa 
folgendermaflen darstellen 8): So wenig in einer 
auf dem P:rivateigentum an den Produktions
mitteln beruhenden Wirtschaft dem Arbeiter 
ein ,,Recht auf Arbeit" eingeriiumt werden 
kann, so hat sich doch in steigendem Ma.fie 
iiberall die tlberzeugung durchgesetzt, dafl der 
Arbeiter wirtschaftlich zu schwach, oft 'auch 
wirtscliaftlich niclit einsichtig genug ist, als 
daft man ihm iumuten konnte, als isoliertes 
Wirtschaftssub_jekt alle Folgen des Verlustes 
seines Arbeitseinkommens zu tragen. Die volle 
Selbstverantwortliclikeit, die sonst als das 
ethische Grundprinzip unseres . Wirtschafts
lebens gilt, mufl daher hier durcli eine ander
weitige Regelung der Verantwo:rtliclikeit er-

8) Vgl. dazu den Aufsatz des Verfassers: Pro
blemi internazionali delle Assicurazioni soci1,tli in 
der Zeitschrift Le Assicurazioni sociali Vol. IT 
(1926) Nr. 1. 
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setzt werden. Gelegentlich wird - so im Sy
stem der angelsiiclisischen Unfallentscliiidigung 

die Verantwortliclikeit s.clilechthin auf 
den Unternehmer iiberwiilzt; regelmiiflig aber 
werden - unter Verwertung eines der Privat
versicherung entlehnten Gedankens - Gefah
rengemeinschaften der Arbeiter gebildet. Es ist 
indes nicht zu verkennen, daft bei der Bildung 
dieser Gefahrengemeinschaften die Riicksiclit 
auf die rein technische Zweckmiifligkeit keines
wegs immer die entscheidende Rolle spielt; es. 
sind dabei vielmehr vielf ach Erwiigungen mafl
gebend, die dem Gebiete der wirtschaftlichen 
und sozialen Ethik angehoren. 

Die Sonderfragen der Sozialversicherung, 
deren Beantwortung von derartigen Erwii
gungen ahhiingig ist, lassen sich etwa folgender
maflen kennzeichnen: 1. Bestimmung des Krei
ses der Personen, denen die volle wirtschaft
liche Selbstverantwortlichkeit bei Verlust oder 
dauernder Schmiilerung des Arbeitsverdieustes 
nicht zugemutet werdeu kann; 2. Bezeiclmung 
der, nach ihren Ursachen gegliederten Fiille, in 
denen ein Ersatz fiir den ausf allenden Arbeits
verdienst (unter Umstiinden eine weitergehende 
Hilfe) zu gewiihren ist; 3. Bestimmung der Fak
toren, welche die Leistungen zu iibernehmen 
haben, sei es ausschliefllich, sei es im Vereine 
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mit anderen; 4. Bestimmung der. zweckmaflig
sten Organisationsform fiir die juristischen Tra
ger der Versicherung; 5. Ausmafl und Art der 
Leistungen, die als Ersatz fiir den Verlullt des 
Arbeitsverdienstes zu gewahren sind; 6. Bezeich
nung der fiir die Sicherstellung der Leistungen 
maflgebenden Grundsatze. 

Selbstverstandlich sind die Antworten auf 
diese Einzelfragtin vielfach gegenseitig hedingt: 
der Giiederung der Falle nach ihren Ursachen 
entspricht meist die Wahl der Faktoren, die 
fiir die Aufbringung der Leistungen in Betracht 
kommen; Art und Ausmafl der Ersatzleistung 
richtet sich vielfach nach der Ursache des Ver
Iustes des Arbeitsverdienstes u. dgl. 

Die internationale Behandlung der Sozialver
sicherung strebt nun zunachst dahin, das An
wendungsgebiet der letzteren allenthalben his 
zur Erfassung aller beriicksichtigenswerten Per
sonen und aller Falle unverschuldeten Verlustes 
des Arbeitseinkommens zu erweitern 9). Die in
ternationale Verstandigung scheint sich iiber
dies, allerdings mehr stiMschweigend als aus
driicklich, in der folgenden Richtung zu bewe
gen: Es gilt als ziemlich feststehend, dafl es vou 
fundamentaler Bedeutung fiir die Verteilung 

9) Diese Absicht kennzeichnet den Konventions
entwurf und den Vorschlag betr. die Landarbeiter. 
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der Verantwortlichkeit ist, ob der Verlust des 
Arbeitseinkommens au£ eine in der Person des 
Arbeiters gelegene Ursache zuriickzufiihren ist, 
oder ob er als Folge der beruflichen Tatigkeit 
oder Berufsstellung des Arbeiters aufgefaflt 
werden muft. Fiir die Falle der letzteren Art ist 
die Erwagung maftgebend, daft der Arbeiter 
iiberhaupt nicht oder nur zu einem geringen 
Mafte mit den wirtschaftlichen Folgen des ihn 
schadigenden Ereignisses ,belastet werden darf. 
Der Begriff des ,,beruflichen Risikos", der diesen 
Gedanken zum Ausdruck bringt, gewinnt heute 
immer scharfere Gestalt. Als solches Risiko 
gilt vor allem der Arbeitsunfall; ihm wer
den die spezifischen Berufskrankheiten gleich
gestellt, die als Folgen der Verwendung bei be
stimmten Arbeitsprozessen auftreten. Doch auch 
bei der durch wirtschaftliche Ereignisse hervor
gerufenen Arbeitslosigkeit wird in fortschreiten
dem Mafte anerkannt, daft der Verlust des Ar
beitsverdienstes durch eine aufterhalb der Per
son gelegene Ursache bedingt sei. Die Gesetz
gebung muft daher in diesen Fallen die zur Tra
gung der Lasten verpflichteten Faktoren be
zeichnen: sei es lndividuen (z. B. die Unter
nehmer in der englischen Unfallentschiidigung) 
sei es eine off entliche Korperschaft (z. B. der 
Staat bei der staatlichen Arbeitslosenunterstiit-
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zu:ng, die Gemeinde bei der kommunalen u. dgl.). 
oder endlid:i eine Gruppe (z. B. die territorial 
oder nach Erwerbszweigen zusammengefaflten 
Unternehmer in der Unfallversid:ierung der zen
tral-europaischen Staaten). Es sd:ieint sich nun 
international allmahlich die Vberzeugung durch
zusetzen, dafl die Haftung ganzer Gruppen den 
<lurch die Eigenart des Beruf srisikos gestellten 
Forderungen am besten entspricht. 

In jenen anderen Fallen dagegen, in denen 
der Verlust des Arbeitsverdienstes auf eine in 
der Person des Arbeiters gelegene Ursache zu
ri.ickzufiihren ist (Krankheit, lnvaliditiit, Alter), 
halten manche Staa:ten daran fest, dafl die Ver
antwortlichkeit zuniichst den Arbeiter selbst 
trifft, und sud:ien lediglid:i durch einSystem von 
Zuschi.issen aus offentlichen Mitteln die von den 
Arbeitern frei gebildeten Versicherungsgemein
schaften zu fordern. Es scheint indes auch hier 
die Entwicklung dahin zu driingen, zum minde
sten die Versicherungspflicht, wenn schon nicht 
die Zwangskasse einzuftihren, zumal nur ein auf 
der breiten Grundlage der Versicherungspflicht 
aufgebautes System eine wirklich gesunde 
finanzielle Fundierung der Leistungen gestattet. 

Wie immer nun die fiir die Zusammenfassung 
der Versicherten maflgebende Gruppe zusam
mengesetzt sein mag, es ist kaum zu verkennen, 
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dafl der Gedanke der Gruppenverantwortlich
keit sich in steigendem Mafle durchsetzt, gegen 
den Widerstand der Anhanger der Staatsbiir
gerversorgung, die den Staat mit der Verant
wortlichkeit fiir das Wohl des einzelnen bela
sten wollen, und ebenso gegen die Einwenclnn
gen der Vertreter des Prinzips der nneinge
schrankten SelbstverantworHichkeit. So kann 
fiir die Sozialversicherung das die Privatver
sicherung beherrschende ~rinzip als iiberwnn
clen gelten, dafl eine strenge Proportionalitat 
zu bestehen habe zwischen elem Grade des Ri, 
sikos des V ersicherten und cler Hohe seiner Bei
tragsleistung zn den Lasten cler Versicherung. 
Anderseits ergibt sich aus elem Versicherungs
prinzip die Forclerung, clafl cler zur Vertretung 
der Gruppe geschaffene juristisch vollberech
tigte Trager cler V ersicherung auch mit voller 
finanzieller Selbstancligkeit ausgestattet wercle, 
wobei die f inanzielle Konstruktion in ho hem 
Mafle durch die Art der vom V ersicherungs
trager zu bestreitenden Leistungen beclingt ist 
(Dauerrenten; stark schwankende oder zieni
lich gleichbleibende Leistungen n. dgl.). Deut
lich ist die Tendenz wahrnehmbar, Gelclleistun
gen durch zweckmaflige Sachleistungen zu er
ganzen, vor allem in der Unfall- und Kranken
versicherung. Selbstversti:i.ncllicli ist endlich die 
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Verwaltung der Versicherung von den Vertre
tern der Gruppe zu fiihren. 

Es fehlt daher keineswegs an verheif!ungs
vollen Ansatzen fiir eine internationale Anglei
chung der verschiedenen Systeme der Sozialver
sicherung, zum mindesten soweit gewisse Grund
satze in Betracht kommen. Das Ausmafi der 
Leistungen der Versicherung ist allerdings in so 
hohem Grade von elem Niveau der Lohne einer
seits, der wirtschaftlichen Kraft der einzelnen 
Lander anderseits abhangig, dafi in dieser ent
scheidenden Frage die Aufstellung eines inter
nationalen Mindeststandards sich wohl dauernd 
in engen Grenzen halten diirfte. 

III. In eine dritte Gruppe sozialpolitischer 
Mafinahmen haben wir jene eingereiht, deren 
Zweck die V erbesserung refonnbedilrftiger Zu
stande isl, wofern diese letzteren ihre mittel
bare Ursache in den Arbeitsbedingungen fin
den. Da indes bei der Behandlung dieser Fragen 
Erwagungen, die der Riicksicht auf die interna
tionale Konkurrenzfahigkeit entspringen, meist 
uur in sehr abgescl1wachtem Mafie wirksam 
sind, so ist die Neigung der Staaten, in Ero:r
terungen iiber einen internationalen Mindest
standard einzutreten und sich an diesen zu bin
den, sehr gering, zumal die Bestimmung der 
Faktoren, denen die Verantwortung fiir die 
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Verbesserung der Zustande iibertragen werden 
konnte, vielf ach Schwierigkeiten bereitet, und 
die Staaten selbst zogern, diese Verantwortung 
in vollem Umf ange zu iihernehmen. 

a) In dieser Gruppe kommen vor allem die Be
strebungen zm· Besserung der W ohnverhaltnisse 
der arbeitenden Klassen in Betracht. Schon vor 
dem Kriege waren insbesondere in den indu
striereichen Grofistadten die W ohnungszustande 
sehr beklagenswert, da die, Bautatigkeit den An
forderungen kaum entsprach, welche das Ein
stromen der Arheitermassen in die Industrie
zentren an den Wohnungsmarkt stellte; die Ar
beiterfamilien drangten sich um so mehr in un
zulanglichen Kleinwohnungen zusammen, je
mehr die steigenden Baukosten mit einer Er
hohung der Mietzinse beantwortet wurden. Die 
W ohnungsnot nahm vollends in den am Kriege 
beteiligten Landern ganz ungeahnte Formen an, 
als viele Jahre hindurch die Bautatigkeit 
stoclde und die Regierungen zu elem verhang
nisvollen Auswege greifen mufiten, die Anpas
sung der Mietzinse an den sinkenden Geldwert 
durch Zwangsmafiregeln zu verhindern; 'diese 
Politik, erganzt durch allerlei anderweitige 
Mafiregeln des Mieterschutzes, hatte die unaus
bleibliche Folge, dafi der Neubau von Klein
wohnungen keine Aussicht auf Rentabilitat 
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bieten konnte, auch dann nicht, wenn die Neu
bauten von den Zwangsvorschriften ausgenom
men wurden. So ergab sich fiir fast alle In
dustriestaaten ein vor dem Kriege unbekanntes 
Problem: fiir die mangelnde private Bautiitig·
keit einen angemessenen Ersatz <lurch Bereit
stellung offentlicher Mittel fiir diesen Zweck 
zu schaffen. Angesichts der auflerordentlichen 
Schwierigkeiten, denen die Finanzierung dieser 
Bautiitigkeit allrnthalben begegnet, geht in den 
meisten Liindern das Bestreben dahin, den 
,,Abbau des Mieterschutzes" durchzufiihreu, 
d. h. die Mietzinse auch in den alten W ohnun-• 
gen etappenweise wieder au£ jenes MaB an
steigen zu lassen, das durch die Reproduktions
kosten der W ohnungen gerechtfertigt ist. Ein 
Teil dieser Steigerung wird hiiufig im Wege 
der Besteuerung den Zweck.en des gemeinniit
zigcn W ohnhausbaus zugefiihrt. Mit den Pro
blemen der Sozialpolitik im engeren Sinne 
ha.ngt die Mietzinsbildung au£ dem Umwege 
iiber den Arbeitslohn zusammen: solange der 
Mietzins unter dem Niveau gehalten wird, das 
er erreichen wiirde, wenn die gesetzlichen Be
schra.nkungen wegfielen, kann auch der Ar
beitslohn um diese Differenz vermindert wer
den, ohne daB die Arbeiter eine Verkiirzung 
ihres Lebensstandards erleiden - eine Lohn-
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minderung, die iibrigens zugunsten der f i.ir 
den W eltmarkt erzeugenden Industriezweige 
gleich einer Exportpramie wirkt. 

Neben diese aus den Nachwirkungen des 
K.rieges geborenen besonderen Auf gaben der 
Gegenwart treten dann alle die anderen be
kannten Probleme der W ohnungspolitik, um 
deren Losung sich bald 

1

private Vereinig1;mgen 
und genossenschaftliche Organisationen, bald 
die Regierungen, bald die Gemeindeverwaltun
gen bemti.hen. Sie konnen hier nur mit einigen 
Schl:agworten angedeutet werden: planmaflige 
Erweiterung der Groflstadte, insbesondere niit 
Berti.cksichtigung des Verkehrsproblems, Bereit
stellung des erforderlichen Baugrundes, Schaf-, 
fung zweckmafliger, billiger Bautypen zur Ver
minderung der Baukosten, Beschaffung des er
forderlichen Kapitals flir den Wohnhausbau, 
sei es durch Organisation des Kredits, sei es 
durch direkte Zuschiisse aus offentlichen Mit
teln, Forderung der gemeinnti.tzigen, nicht auf 
Erwerh gerichteten Bautatigkeit, unter Umstan
den Bauftihrung durch die offentlichen Fak
toren usw. Die Not der Zeit erzwang vielfad1 
den Verzicht auf die Erreichung hoherer Ideale, 
wie sie in der Gartenstadtbewegung schon vor 
dem Kriege ihren praktischen Ausdruck ge
funden hatten. 
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Die Anhiinger der Reform des Stiidtebaues 
und des W ohnungswesens haben sid:t zu einer 
grofien, internationalen Vereinigung zusam
mengeschlossen, die auf ansehnlichen Kongres
sen die allen Liindern gemeinsamen Fragen zur 
faorterung bringt: dagegen sd:teinen die Re
gierungen eine internatioriale Verstiindigung 
iiber die Mafinahmen der W ohnungspolitik vor
liiuf ig nid:tt zu begiinstigen, sei es, weil jede er
folgreid:te W 04nungsreform grofie Auforderun
gen an die Budgets der off entlicheu Korper
schaften stellt, sei es, weil manche Fragen die
ser Politik in vielen Liindern zum Gegenstande 
des Streites der politischeu Parteien geworden 
.sind. 

Eine fiir die Arbeitersd:taft sehr wichtige, mit 
dem Arbeitsvertrage unmittelhar zusarnmen
hiingende Frage sei hier besonders erwahnt, da 
sie vielleid:tt Aussicht au£ eine internatiouale 
Regelung haben diirfte: Niclit selteu ist, ins
besondere bei Betrieben, die ihren Standort 
au.l.lerhalh der eigentlfrhen Industriezentren 
haben, der Unternehmer Eigentiirner der vorn 
Arbeiter · bewohnten W ohnung; die Abhiingig
keit des letzteren vorn Unternehmer wird 
aufierordentlich dadurch gesteigert, dafi er bei 
Auflosung des Arbeitsvertrags Gefahr lauft, 
gleichzeitig die W ohnung zu verlieren, was un-
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ter Umstiinden fiir ihn und seine Familie Oh

dadilosigkeit zur Folge haben kann. Die Rege

lung ware hier in einer volligen Trennung des 

Mietvertrags vom Arbeitsvertrage und Sime

rung eines entspredienden Mietersdmtzes zu 

suchen. 
Mit der Wohnungsfrage hat sidi die Arbeits

konferenz zuniid1st insofern bescltaftigt, als 

sie in einem 1921 bescltlossenen Vorscltlage ge

wisse Mindestforderungen hygienischer und 

sittliclter Natur aufsterne,' denen die zur Unter

bringung landwirtscltaftliclter Arbeiter zur Ver

fiigung gestellten Riiume entspreclten sollen. 

b) Allgemein lautende Anregungen betref

fend die Forderung des W ohnhausbaues finden 

sich in dem sehr umfangreidien V orsdilage zur

zweclcmiifligen Verwertung der Freizeit der Ar

beiter, der gewissermafien als Ergiinzung zu 

dem Konventionsentwurfe iiber den Achtstun

dentag gedadit war und in einer allgemeinen 

Dbersidit den Regierungen zahlreidie Mafinah

men ans Herz legt, die geeignet sind, die Wohl

fahrt der Arbeiter zu fordern und auf diese 

Weise mittelbar ihre Leistungsfiihigkeit zu stei

gern, So wird u. a, empfohl:en, den Arbeitstag 

nadi Moglidikeit derart zu g·estalten, dafi dem 

Arbeiter eine moglicltst ununterbrodiene Mufie

zeit bleibe; dafi die Bef or de rung der Arbeiter 
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von und zu der Arbeitsstiitte durch ein wohl
geordnetes Transportsystem erleichtert werde; 
dafl Einrichtungen geschaffen werden zur Re
hung der Hygiene der Arbeiter (offentliche Ba
der u. dgl.), und Maflregeln gesetzlicher oder 
sonstiger Art getroffen werden zur Verhiitung 
des Alkoholmi.f.lbrauehs, zur Bekiimpfung der 
Tuberkulose, der Geschlechtskrankheiten, des 
Gliick:spiels. Empfohlen wircl ferner die For
derung des Familienlebens cler Arbeiter durch 

• 
Errichtung von gesunden, billigen Arbeiterwoh-
nungen in Gartenstiidten oder stiidtischen Ge
meinwesen; and ere Vorschlage betreff en die 
Verwertung der Freizeit der Arbeiter zur Bestel
lung von Kleingiirten und Schrebergiirten, zur 
.korperlichen Betiitigung der Arbeiter in Spor.t 
und Spiel, zur geistigen Ausbildung, die <lurch 
Errichtung von Biichereien, Leseriiumen, Ver
anstaltung von Bilclungskursen u. dgl. zu unter
stiitzen ist. 

Um Fleisch uncl Leben zu gewinnen, miiflte 
freilich jecler einzelne clieser in ganz allgemei
ner Fassung aufgesteHten Programmpunkte 
eine eingehencle Behancllung erfahren. Das 
grofle, grundlegende Problem, das hier zur Er
orterung steht und das der Vorsclilag auch zu~ 
treffend charakterisiert, geht dahin, wie es 
moglich ist, das dureh die angestrengte, oft mo-
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notone berufliche Tatigkeit des Arbeiters be
drohte Gleichgewicht seiner physischen und 
geistigen Krafte <lurch eine zweckmaHige Ver
wertung seiner Freizeit wieder herzustellen. 
1st clieses Problem schon an sich kompliziert 
und hirgt es geradezu die Frage nach elem groH
ten Gluck der groHten Zahl in sich, so wird 
seine Behandlung noch dadurch erschwert, daH 
die Einrichtungen zur Forclerung der Arheiter
wohlf ahrt vielf ach g}eichzeitig einem ihrer 
eigentlichen Bestimmung fremden Zwecke, ins
hesonclere einer Beeinflussung der Arbeiter im 
Sinne einer hestimmten politischen Rieb.tung 
clienen sollen. Der Vorschlag verlangt daher die 
Schonung cler individuellen Freiheit des Arhei
ters, die Vermeidung eines jeden Zwangs zur 
Beniitzung dieser oder jener Einrichtung. Der 
Gegensatz zwischen incliviclueller Freiheit und 
Bevormundung wircl vor allem clort am scharf
sten fiihlbar, wo es sich um die Forderung cler 
Arbeiterwohlfahrt durch die Unternehmer selbst 
hanclelt 10

). Das MaH der Unabhangigkeit des 

10) Erwahnung verdient in diesem Zusammen
hange das Institut der sog. Fabrikspflegerinnen, 
d. h. sozialpolitisch geschulter, vom Unternehmer 
angestellter Personen, denen die Ftirsorge fi.ir das 
Wohl in'Sbesondere der weiblichen Arbeiter des 
Betriebes obliegt. Es handelt sich dabei regelmaflig 
nm die ftirsorgliche Behandlung von Einzelfallen. 
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Arbeiters vom Unternehmer wird hier <lurch den 
Riickhalt bestimmt, den der erstere in der Or
ganisation der Arbeiter findet, 

c) So miflt denn der Vorschlag den Selbst
hilfebestrebungen der Arbeiter eine besondere 
Bedeutung bei. Diese Bestrebungen haben in 
vielen Landern au£ den mannigfachsten Gebie
ten der Konsumwirtschaft und Bedar£ sdeckung 
ein Feld erfolgreicher Betatigung gefunden, 
und treten den Leistungen der beruflichen Or
ganisationen, ~elche die Arbeiter unter dem 
Gesichtspunkte ihrer Interessen als Produzen
ten zusammenfassen, erganzend an die Seite. 

Konsumvereine der verschiedensten Art, die 
oft viele Tausende von Mitgliedern zahlen, 
haben die Aufgabe iibernommen, den Detail
handel auszuschalten und durch Einkauf von 
Waren im groflen, unter Umstanden <lurch Er
zeugung gewisser Waren in eigener Regie den 
Arbeitern billige Bedar£ sartikel in guter Qua
litat zu beschaf fen. Die Bestrebungen der Selbst
hilf e erstredcen sich ebenso au£ die geistige 
und korperliche Ausbildung der Arbeiter. In
ternationale Verkniipfungeu werden zumeist 

Die Fabrikspflegerinnen verschiedener Lander ha
hen in den letzten J ahren die ihnen gemeinsamen 
Fragen auf internationalen Zusammenkiinften er
ortert. 
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durdi die Gemeinsamkeit der maflgebenden po
litischen oder religiosen tlberzeugung herge
stellt, <loch sind die verbindenden Faden regel
maflig noch ziemlich schwach. 

Audi die hesonders wichtige Vorhereitung 
der Arbeiter fiir ihren Beruf durch Fachschulen, 
Lehrwerkstiitten u. dgl. sowie die berufliche 
Fortbildung der Arbeiter haben vorerst noch 
kaum die Aufmerksamkeit gefunden, die ihnen 
am:h : unter internationalen Gesichtspunkten 

' gehiihrt. 

IV. In dem· Maile, als die Macht der Gewerk
schaften in den einzelnen Landern erstarkte, 
haben diese Organisationen auch Anerkennung 
durch die Gesetzgehung und Verwaltung er
la~gt, so daR eine grundsatzliclie Regelung des 
Rechtes· der Arbeiterverbiinde und der ihnen 
gegeniiberstehenden Untemehmerverbiinde sehr 
wohl in den Bereicli internationaler Verein
barungen gezogen werden kann. · Inshesondere 
darf heute in fast all en Staaten die den Ar
beitern friiher vielf ach versagte ,,Koalitions
freiheit" als gesicliert gelten, zum mindesten 
fiir die industrielle Arheitersdiaft. Die Forde
rung, dafl den landwirtschaftliclien Arbeitern 
das gleiclie Reclit der freien V erbandsbildung 
gewiihrt werde, hildet den Gegenstand eines 
besonderen, von der Arbeitskonferenz beschlos-
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senen Konventionsentwurf s. Die den Arheits
organisationen zustehenden Rechte sind aller
dings, von Staat zu Staat, vielfach verschieden 
geregelt; ehenso mannigfach sind auch die For
men der juristischen Persi:inlichkeit, die sie fl,n
nehmen und von deren Natur das Mafl ihrer 
zivilrechtlichen Rechtsfiihigkeit abhiingt. 

a) In der Entwiddung der Gewerkschaften 
lassen sich regelmiiflig drei ziemlich scharf von
einander getrennte Perioden unterscheiden: Aus 
losen Kampforganisationen erwachsen, deren 
Aufgabe vor allem darin bestand, den Arbeitem 
die ihnen gemeinsamen Interessen zum Be
wufltsein zu bringen, sahen sie sich allmiihlich 
vor finanzielle Aufgaben gestellt, da es gaH, 
fiir den Kriegsfall einen Streikfonds anzu
sammeln, Mittel zur Unterstiitzung arbeitsloser 
Mitglieder bereitzustellen, damit diese nicht 
von der Not gezwungen wiirden, die Berufs
genossen au£ elem Arbeitsmarkte zu unterhie
ten. Ihre volle Wirksamkeit aber erlangten die 
Gewerkschaften dann, als sie von den Arbeit
gebem als gleichberechtigte Partner behufs. ein
verstiindlicher Regelung der Arbeitsverhiiltnisse 
anerkannt wurdell und die -von ihnen abge
schlossenen Kollektivvertriige in zahlreichen 
Liindern fiir die Gestaltung der Arbeitsver
trage eine entscheidende Bedeutung erlangten. 
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In fast allen Staaten hat es die neuere Ge
setzgebung fiir zweckmiiflig erachtet, der Ent
wicklung der Gewerkschaften uncl cler Unter
nehmerverbancle freien Spielraum zu gewiih
ren, in den Kampf um die Regelung der Ar
beitsbeclingungen so wenig als mi:iglich einzu
greifen uncl die Anwendung von Zwangsmit
teln zur Herbeifiihrung einer Einigung auch 
dann zu vermeiclen, wenn die Gegensiitze sehr 
scharf aufeinanderstoflen. Wohl wurden in 
manchen Liindern Einigungsiimter geschaffen, 
a1's stanclige EillJ.lid:itung zur BeHegung drohen
der oder tatsiichlich entstandener Konflikte; in 
anderen wird clas System von Schieclskommis
sionen bevorzugt, die au£ Veranlassung der 
Parteien jeweils fiir den besonderen Streitfall 
gebilclet werden. Allein der Schieclsspruch des 
Einigungsamts oder eines Schiedsgerichts ge
winnt in der Regel nur dann verbindliche 
Kraft, wenn sich die Parteien ihm freiwillig 
unterwerfen; wenn daher von obligatorischen 
Schiedsgerichten die Rede ist, so bedeutet dies 
regelmiiflig nur so viel, dafl die Berufsverbiinde 
verpflichtet sind, den Streitfall vor Ausbruch 
eines offenen Konflikts einer Vermittlungs
irnitanz vorzulegen und cleren Spruch abzu
warten: sie sind aber nicht gehalten, die Ent
scheiclung als bindend an~uerkennen. Mit an-
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deren Worten: es bildet heute in fast allen 
Staaten das Recht, selbst die vollige Einstel
lung der Arbeit - Streik bzw. Aussperrung -
als Mittel im Kampfe um die Regelung der Ar
beitsbedingungen zu verwenden, ein wesent
liches Merkmal der Koalitionsfreiheit 11); nur 
ausnahmsweise wird dieses Recht aus offent
lichen Rticksichten gewissen Kategorien von 
Arbeitnehmern bestritten. 

b) Es schopfen demnach die Kollektivver
trage, die in allen Industriestaaten Mittel- und 
W esteuropas die Grundlage ftir die Regelung 
der Arbeitsbedingungen in der Groflindustrie 
geworden sind, ihre Kraft aus dem Willen der 
beteiligten V erbande selbst, und damit indirekt 

11) Wenn wir von SowjetruRland absehen, so 
kennt nur die neueste italienisd:J.e Gesetzgebung 
ein unbedingtes Streikverbot. Sie beruht auf dem 
Gedanken der Einheit der Nation, verwirft daher 
die Idee des Klassenkampfes und iibertriigt den 
von Regierungs wegen gebildeten Organisationen 
der Unternehmer und der Arbeiter die Aufgabe, 
die Arbeitsbedingungen im gegenseitigen Einver
nehmen derart zu gestalten, wie es den Interessen 
der Nation am besten entsprid:J.t. Da das Red:J.t zum 
Absd:J.lusse von Kollektivvertriigen demgemiiR nur 
den offiziell anerkannten, fasd:J.istischen Organisa
tionen zusteht, so ist den iibrigen, deren Mitglie
der aud:J. allerlei Nachteilen ausgesetzt sind, jede 
praktisd:J.e Wirksamkeit verwehrt. 
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aus dem Willen der Arbeiter bzw. der Unternehmer, die den V erhanden als Mitglieder angehoren. Allein es ware verfehlt, die Koalitionsfreiheit in ihrer sozial-philosophischen Motivierung und in ihren soziologischen Auswirkungen etwa mit den individualistischen Freiheitsrechten auf ein Stufe zu stellen. Der Berufsverband kann die Interessen seiner Angehorigen nur dann mit Erfolg vertreten, wenn er moglichst alle Beruf sgenossen umfa6t, die im gleichen Sinne interessiert sind. Er wirkt auch in der Tat gleichzeitig im Interesse der gleichgiiltigen oder gar ihm gegnerischen Berufsgenossen, die auflerhalb des V erhandes stehen. Dahei• die immanente Tendenz der Gewerkschaf t, die Monopolstellung anzustreben, daher ihre Neigung, widerstrebende Beruf sgenossen elem Organisationszwange zu unterwerfen. Die Gesetzgehung der meisten Staaten hat sich allerdings zugunsten der individuellen Freiheit des einzelnen, im Gegensatz zum Organisationszwang entschieden, dies um so mehr als unter elem Einflusse der politischen Parteien vielfacli Berufsvereinigungen versd:iiedener Richtung im gegenseitigen Wettbewerh nebeneinander entstanden sind, von denen jede grundsiitzlich den gleichen Anspruch erhebt, die Interessen all er Beruf sgenossen zu vertreten. 
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· Eine offizielle Anerkennung dieses Anspruchs 
starker Verbande, die Interessen aller Berufs.
genossen zu vertreten, kann man darin er
blidcen, dafl die Gesetzgebung einzelner Staa
ten Mittel-Europas unter gewissen Vorausset
zungen geeignete Behorden der Arbeitsverwal
tung ermachtigt, Kollektivvertrage, die f ih 
einen lndustriezweig eine tiberragende Bedeu
tung besitzen, fiir allgemein verbindlich zu er
klaren, d, h. ihre Geltung als Norm fiir die 
Arbeitsbedingungen au£ solche Betriebe auszu
dehnen, deren lnhaber dem am Kollektiv
vertrage beteiligten Unternehmerverbande nicht 
angehoren. 

Ungeachtet dieser entscheidenden Rolle, 
wekhe die Kollektivvertrage im wirtschaftlichen 
und sozialen Leben der Gegenwart spielen, fehlt 
es heute so gut wie allenthalben noch an einer 
juristisch einwandfreien Regelung dieser Ver
einbarungen; insbesondere hat die wichtige 
Frage, wie die Haf tung der V erbande f iir die 
Beobachtung· der von ihnen vereinbarten Nor
men zu konstruieren ist, noch keine befriedi
gende Losung erfahren. Es ist infolgedessen 
sehr fraglich, ob sich in absehbarer Zeit ein 
international verwendbarer Mindeststandard 
fiir die Regelung der Kollektivvertrage wird 
aufstellen lassen. 
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In den bisher beschlossenen internationalen 
Konventionsentwiirfen werden sie gelegentlich 
erwahnt. So sieht die Konvention iiber den 
Achtstundentag· vor, dafl gewisse Abweichungen 
von. der strengen Regel durch Vereinbarungen 
zwischen den Unternehmer- und Arbeiterver
bi:i.nden festgesetzt werden konnen. Und der 
Vorsdilag iiber die Verwendung der Freizeit der 
Arbeiter empfiehlt den Regierungen ganz all
gemein die Forderung der, Kollektivvertrage als 
eines Mittels, den Arbeitern einen angemesse
nen Lohn als Entgelt fiir die gesetzliche Arbeits
zeit zu sidiern. Es bleibt einer spateren Entwick
lung vorbehalten, den Gedanken zu verwirk
lichen, · dafl alle Arbeitsverhaltnisse grundsatz
lich, sei es durch Kollektivvertrage, sei es <lurch 
behordlichen Spruch, zu regeln sind. 

c) Noch weit weniger reif fiir eine interna
tionale Regelung sind die sog. Arbeiteraus
schiisse, d. h. Organe zur Vertretung der lnter
essen der Arbeiterschaft der einzelnen Betriebe, 
obzwar sie anter dem der sozialrevolutionaren 
Terminologie entlehnten Namen ,,Betriebsra.te" 
nach dem Kriege in einzelnen Landern Zentral
europas fiir alle Betriebe, die eine Mindestzahl 
von Arheitern beschaftigen, durch gesetzlidie 
Vorschrift eingefiihrt wurden. Sie sollen zwi
schen dem Unternehmer und seinen Arheitern 
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oder Angestellten eine vermittelnde Rolle spie
len, Beschwerden der Arbeiter beim Unterneh
mer :vertreten, bei der Organisierung der Ar
beit im Betriebe, bei der V erwaltung der vom 
Unternehmer geschaffenen W ohlf ahrtseinrich
tungen u. dgl. mitwirken. Die Gesetze kniipfen 
daher die Entlassung der Mitglieder der Be
triebsrate an bestimmte Bedingungen, um ihnen 
eine gewisse Unabhiingigkeit zu gewiihrleisten. 
Sofern sich zwischen ihnen und der Betriebs
leitung ein v

1

erstiindnisvolles Einvernehmen ent
wickelt, konnen sie ein wertvolles Instrument 
zur Forderung des sozialen Friedens im Be
triebe und zur Sicherung der Durchf iihrung des 
Arbeiterschutzes werden. Der revolutioniireGe
danke, in den Betri.ebsriiten Organe zur Beteili
gung der Arbeiter an der Betriebsleitung untl 
sohin die Keimzellen fiir eine Sozialisierung 
der Betriebe zu schaffen, ist freilich nirgends 
verwir~licht worden. 

In jenen Liindern, in denen die Gewerksdiaf
ten um ihre Anerkennung <lurch die Unter
nehmer noch zu kiimpfen haben, bedienen sich 
die letzterel1 der Arbeiterausschiisse vielfach als 
eines Mittels, sich mit ihren Arbeitern unmittel
bar, mit Umgehung der Gewerkschaften, zu 
verstiindigen. Dagegen wird eine leistungs .. 
fahige Gewerkschaft iingstlich darauf bedacht 
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sem, zu verhiridern, dafl der Geclanke cle:r Be
triebszugehorigkeit gegeniiher dem Geclanken 
der Berufszugehorigkeit die Oberhand gewinne; 
sie wird daher au£ die Wahlen in die Arbeiter
ausschiisse . einen entsprechenden Einflufl neh~ 
men und die letzteren als Stiitzpfeiler ihrer 
Organisation einzufiigen suchen. So sind denn 
die Arbeiterausschiisse; in ihrer sozfologischen 
Stellung betrachtet, sehr verschieden zu werten, 
und so erklart es sich, di.ifl nicht nur die Re
gierungen, sondern auch die Fuhrer der Ar
beiterschaft und die Unternehmer in ihrer Be
urteilung dieser Einrichtung sehr verschiedener 
Auf fassung sind. 

V. Den Maflnahmen zum Schutze der Arbei
ter, die in de1· Fremde Arbeit suchen, haben 
wir in unserer Darstellung einen abgesonder
ten Platz eingeraumt, weil sie ein durchaus 
anderes Geprage haben als alle iibrigen Mafl
nahmen des Arheiterschutzes: Denn immer sind 
dabei die lnteressen mindestens zweier Staaten 
im Spiele, und die Vereinbarung erheisclit, um 
vollig wirkungsvoll zu sein, vielfach eine ein
verstandliche Regelung aller mit der interna
tionalen W anderung der Arbeiter verkniipften 
Frage:ti. Bei dieser Regelung sind neben rein 
sozial~politischen Motiven - Riicksicht au£ die 
wirtschaftliche und soziale Schwadie der Ar-
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heiter, die ferne von der Heimat unter uu
gewohnten Lehensbedingungen ihre Existenz 
begri.inden wollen - Erwiigungen der versdiie
densten Art wirksam. Mandie ·· Lander such en 
die Auswanderung ihrer Staatsangehorigen zu 
fordern, andere suchen sie zu verhindern oder 
wenigstens strenge zu i.iberwachen, damit nicht 
die heimisdie Wirtsdiaft durdi den Verlust un
entbehrlidier oder wertvoller Arheitskriifte 
Sdiaden leide., Nicht minder grofl sind die Ver
schiedenheiten in der Einwanderungspolitik. 
ZahlreidieStaaten, insbesondere Emopas, haben 
ihr Gebiet seit etwa 1922 giinzlidi gegen den 
Zustrom fremder Arbeiter gesperrt. Manche 
i.iberseeisdie Lander nehmen Auswanderer be
reitwillig auf, inshesondere solche hestimmtel' 
Berufe (landwirtsdiaftliche Arheitskrafte und 
dgl.) .. Andere wieder suchen die Einwanderung 
in ihr Gebiet einzudiimmen. und bevorzugen 
gewisse N ationalitiiten und Arheiterkategorien, 
uuter der weiteren Voraussetzung, dafl sie sich 
leidit assimilieren lassen 12). Beaditenswert ist, 

12) In vielen iiberseeischen Landern werden die 
Angehorigen farbiger Rassen von der Einwande
rung ausgeschlossen. Bekannt ist die bald nadt dem 
Kriege eingeleitete Einwanderungspolitik der Ver
einigten Staaten, die jeweils eiuen bestimmten 
Scliliissel wahlt, der, au£ die Einwanderungs- oder 
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dafl die besdirankenden Maflnahmen haufig von 
den Arbeitern des Einwanderungslandes gefor
dert werden, da sie die Konkurrenz der frem
den Arbeitskrafte f iirditen, die leicht driickencl 
auf die Arbeitsbeclingungen wirken kann. 

Die Bedingungen, unter denen die Einwande
rung fremder Arbeiter gestattet wird, sind da
her sehr mannigfaltig. Wenn auf irgendeinem 
Gebiete, so tragen hier die spezifisdi nationa
len lnteressen den Sieg da;von iiber alle ander
weitigen Erwagungen. Die Auslese unter den 
Bewerbern wird vielf adi sdion in deren Hei
matlande getroffen, gelegentlich der Erteilung 
des· Paflvisums. Dabei ist durdi zwischenstaat
liche Vereinbarung haufig die Mitwirkung 
des Heimatstaates gesichert, der seinerseits be
strebt ist, · seinen Angehorigen· Sdiutz und Fiir
sorge im Auslande zu gewahren, da es oft in 
seinem Interesse gelegen ist, daB das Band, das 
den Auswanclerer mit der Heimat verkniipft, 
nicht ganzlich abreiflt. Denn die Ausgewander-

Bevolkerungsstatistik angewendet, ftir jede Natio
nalitiit die Zahl der zur Einwanderung zm:ulus
senden Personen ergibt. 

Besondere V ereinbarungen gelten zwisclien dem 
englischen Mutterlande und den Dominien. Bei 
der Einwanderung in die letzteren genieI!en die 
englisdien Staatsangehorigen durch ein System von 
MaI!nahmen zahlreiche Begiinstigungen. 
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ten bedeuten oft• politisch und f inanziell eine 
starke Aktivpost fiir die Heimat. 

Die zahlreichen, mit den internationalen Wan
derungen verlmiipften Probleme wurden auf 
der im J ahre 1924 in Rom abgehaltenen · Wan
derungskonferenz eingehend erortert, die von 
den Regierungen aller beteiligten Staaten be
schickt war. Es fehlt iiberdies nicht an halb
offiziellen und privaten Vereinigungen inter
nationalen Ch~rakters, die sich andauernd mit 
diesen Prohlemen beschaftigen 13). Die· Ent
wicklung vollzieht sich vor allem in der Form, 
dafl iwischen den beteiligten Staaten Sonder
vereinharungeu geschlossen werden, die den be
sonderen Interessen der Vertragsteile Rechnung 
tragen; und meist von dem Prinzipe des gegen
seitigen Gebens und N ehmens beherrscht sind. 

Die spezifisch sozialpolitischen Maflnahmen, 
die fiir unsere Darstellung ausschliefllich in· Be
tracht kornmen, betreffen zunachst den beson-

13) So die Internat. Vereinigung ftir Sozialen 
Fortschritt, die Interparlamentarische Union. Im 
Juni 1926 haben der Internationale Gewerkschafts
bund und die Sozialistische Internationale einen 
gemeinsamen KongreH in London zur Erorterung 
de-r internationalen W anderungen veranstaltet. Der 
Kongrefl verlangte u. a. die Errichtung eines Inter
nationalen Wanderungsamtes im Rahmen des In
ternationalen Arbeitsamtes. 
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deren Schutz der Arbeiter gegen die Gefahren, 
die ihnen im Zusammenhange ,mit der Auswan
derung als soldier drohen. V or allem erwies 
sidi eine sehr strenge Kontrolle der Auswande
rungsagenturen als unvermeidlidi; vielfadi wur
den Einriditungen zur Belehrung und Beratung 
der Auswanderer gesdiaffen; es wurden Auf
sichtspersonen bestellt, die an Bord der Aus
wanderersdiif fe die lnteressen der Auswanderer 
zu wahren haben u. dgl. m., Bei Anwerbung von 
Arheitern fiir bestimmte Zwecke werden viel
fadi die Bedingungen des abzusdilieflenden Ar
beitskontrakts von der Behorde des Heimat
landes gepriift; mitunter audi von der Behorde 
des Einwanderungslandes zum Schutze der 
heimisdien Arbeitersdiaft gegen die Konkurrenz 
billiger fremder Arheitskrafte. 

Die von der Arheitskonferenz zum Schutze 
der · Auswanderer hisher gef aflten Beschliisse 
halten sich in ziemlidi engen Grenzen. Ein Kon
ventionsentwurf sud.it das System der Beau£ -
siditigung der Auswanderersdiif fe zu verein
fadien, ein V orschlag hesdiaftigt sidi mit dem 
besonderen Schutze der auswandernden Frauen 
und Madmen wahrend der Vberfahrt. 

Dagegen fehlt es vorlaufig an einer inter
nationalen systematisdien Regelung der Ar
heitsvermittlung fiir Auswanderer. Ein 1922 

1?3 



gefaflter Vorschlag sud.it die W anderungs
statistik einheitlich zu regeln und empfiehlt 
die fortlaufende Einsendung der Nachweisun
gen iiber die W anderungen an das Arbeitsamt. 
Der schon erwahnte Konventionsentwurf iiber 
die Arheitslosigkeit verpflichtet die Mitglied
staaten, die ihn ratifiziert haben, regelmiiflig 
Berichte iiber den Stand der Arbeitslosigkeit 
an das Arbeitsamt einzusenden, und betraut 
das Amt mit der Aufgabe, fiir das internatio
nale Zusamme~wirken der in den einzelnen 
Staaten hestehenden Einrichtungen der Arheits
vermittlung zu sorgen. Es hlieh indes hisher die 
praktische Tatigkeit des Amtes auf die Mit-. 
wirkung bei der Unterhringung uncl V erteilung 
der russischen Fliichtlinge heschrankt. Der Vor
schlag hetreffend die Arheitslosigkeit ladt die 
Regierungen ein, die Anwerhung von Arbeitern 
in groflerer Zahl zur Arheit im Auslande nur 
im Einvernehmen mit cler anderen, daran be
teiligten Regierung und nach Anhorung der 
Vertreter cler Unternehmer und der Arbeiter 
der heteiligten Industrien zu gestatten. 

Nehen der Fiirsorge fiir die Auswanderer 
kommt der Schutz der Arbeiter in Betracht, die 
sich im Auslande aufhalten. Wichtig ist vor 
allem, dafl die Staatsfremden die gleiche Rechts
stellung genieflen wie die Einheimischen. In 
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den Vorschriften iiber den Arbeiterschutz im 
engeren Sinne wird zwischen den Staats
angehorigen und den Fremden regelmaflig kein 
Unterschied gemacht, denn diese Vorsduiften 
sind zumeist au£ den Betrieb abgestellt. Da
gegen wird den Auslandern bisweilen das Koa
litionsrecht versagt. Auch von den Begiinsti
gungen der Sozialversicherung sind sie in man
chen Staaten ausgeschlossen. Der Konventions
entwurf iiber die Gleichbehandlung einheimi
scher und fremder Arbeit~r bei der Entsd1adi
gung von Betriebsunfallen will, wie sein Titel 
besagt, au£ diesem Gebiete der Sozialversiche
rung jeden Unterschied zwischen den beiden 
Kategorien beseitigen 14 ). Fiir die Arbeitslosen
versicherung sieht der Konventionsentwurf be
tref fend die Arbeitslosigkeit den Abschlufl von 
besonderen Gegenseitigkeitsvertragen zur Re
gelung des Gegenstandes vor. In der gleichen 

14) Dagegen gehort der Vorschlag betreffend die 
Gleichbehandlung einheimischer und fremder Ar
beiter bei der Entschadigung von Betriebsunflillen 
nicht streng in diesen Z.usammenhang. Denn er be
absichtigt, allen Personen, auch den Staatsangeho
rigen, die einen Anspruch auf Entschadigung aus 
einem ·unfall erworben haben, den- Bezug de!" 
ihnen gebtihrenden Leistungen dann zu sichern, 
wenn sie sich im, Auslande aufhalten. 
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Rirutung diirften sicli. kiihftige internationale 

V ereinharungen bewegen .. 
· Es ist · anderseits kaum. wahrscheinlich, dafi 

das Recht des Heim.atstaates, seine Angehori

gen im. Auslande <lurch besondere Behorden 

(Kom.m.issariate) zu schiitzen oder zu miter

stiitzen, international allgem.ein geregelt wer:.. 

den wird; diese Regelung diirfte vielmehr Son

dervereinbaruugen vorbehalten bleiben, wie 

solche in den letzten J ahren zwischen zahlrei

chen Auswand'erungsstaaten (China, Indien, 

ltalien, Polen, Jugoslavien, Schweiz) mit den 

entspl'echenden Einwanderungsstaaten getrof

fen wurden. 
V o:n der .Auswanderung in die iiberseeischen 

Lander ist die Binnenwanderung strenge zu 

scheiden, die vielf acli lediglic.h zur V errichtung 

von Saisonarbeiten stattfindet (in der Land

wirtscliaft u. dgl.). Vberwaclmng der Anwer
bung, Kontrolle des Arbeitskontrakts, Fiirsorge 

fiir den Transport der . Arbeitergruppeu sind 

die wichtigsten sozialpolitischen Ma.Bnahmen, 

~ie vou zahlreiclien Regierungen angewendet · 

werden. 

VI. Wir_ haben endlicli _11och die MaBnahmen 

z'u besprechen, d1e den sozialpolitischen Vor
schriften die Bef olgung geroiihrleisten und den 

sozialen Frieden erha:lte;n sollen. 
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a) Seit langem hat es sich als zwedcmaflig, ja 
notwendig erwiesen, die Beobachtung der zum 
Schutz der Arbeiter erlassenen Normen durch 
Beaufsid:ttigung der Betriebe zu kontrollieren: 
das Institut der Gewerbeinspektion, das in Eng
land seinen Ursprung nahm, hat sid:t allent
halben vortrefflich bewahrt und ist ein unent
behrlicher Bestandteil der Arbeitsverwaltung 
geworden. Bietet eine zuverlassige Gewerbe
aufsidit fiir den gewissenhaf-ten Unternehmer 
die Gewiihr, daft keiner s~iner Konkurrenten 
unerlaubte Vorteile durch Miflachtung der ge
setzlichen Vorschriften erlangen kann, so ist 
ganz ahnlich jeder Staat daran interessiert, daft 
anderwiirts der geltende Arbeiterschutz strenge 
beobachtet werde, insbesondere dann, wenn 
seine Normen durch zwischenstaatliche Verein
harung festgelegt sind. In diesem Sinne ist die 
Gewerbeaufsicht ein wichtiges Organ im 
Dienste der internationalen Sozialpolitik, und 
es ist daher begreiflidi, daft sidi die Arbeits
konferenz eingehend mit den fiir die Organi
sierung und das Funktionieren der Gewerbeauf
sicht maftgebenden Grundsatzen beschaftigt hat. 

Die Ergebnisse dieser Verhandlungen wurden 
in Form eines V orschlages niedergelegt; es 
kommt den von der Konferenz · beschlossenen 
Thesen daher lediglich der Charakter einer un-

·el'ibram,Probleme. 12 17? 
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verbindliclien Empfehlung zu. Die Bescliliisse 
abstrahieren gandich von dem lnhalte der. Ar.,. 
beiterschutzgesetze selbst. Sie betonen, dafl die 
Verantwortliclikeit fiir die Beobachtung dieser 
Gesetze, insbesondere aucli, soweit sie der Sicher
heit und Gesundheit der Arbeiter gelten, in voJ
lem Ausmafle den Unternehmer trifft; die Auf
sicht soll erforderlichenfalls den lnhalt seiner 
Verpfliclitungen genauer clefinieren, cleren Er
f iillung erleichtern, deren Verletzung hintan
halten. Die ti:Berwachencle Tatigkeit des Auf
sichtsbeamten ist ihrem Wesen und ihren Wir
kungen nach verschieclen, je nachclem es sich um 
die Beobachtung der V orschriften handelt, die 
den Arbeitsvertrag als solchen regeln oder den 
Schutz des Arbeiters gegen die seiner Sicher
heit uncl Gesundheit im Betriebe clrohenden Ge
fahren. Im letzteren Falle istsehr haufig die 
Erlassung besonclerer Verf iigungen erforclerlich, 
damit die einzelne Maschine, cler einzelne Ar
beitsraum usw. den allgemeiner lautenden Vor
scliriften cler Sdiutzgesetzgebung angepaili, 
mit Schutzvorrichtungen versehen, umgestaltet 
werde u. clgl. Die Frage incles, wem die Befog;. 
nis zusteht, clerartige V erfiigungen zu erlass.en 
( elem Gewerbeinspektor, einer Verwaltungsbe
horcle, einem Gerichte) ist in den verschiedenen 
Gesetzgebungen sehr verschieden geregelt, und 
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der Vorsclilag HU:H denn aucli diese Frage off en. 
Er bescliriinkt sicli darauf, die Bedeutung der
artiger V erftigungen, insbesonders in Fallen 
dringender Gefahr zu betonen. Er ziihlt ferner 
die Befugnisse der Gewerbeinspektoren auf, die 
ihnen zur SiclieruI).g einer wirkungsvollen 
Handhabung der Aufsiclit einzuraumen sind 
und cliarakterisiert ihre Aufgaben, besonders 
auf dem Gebiete der Unfallverhiitung und des 
Gesundheitsscliutzes der Arb,eiter. Er gibt Riclit
linien fiir die Organisation des Auf siclitsdien
stes und die zweckmiiflige Auswahl der Beam
ten und beriihrt das scliwierige Problem, inwie
fern mit der fortsclireitenden Ausgestaltung der 
Teclinik und der zunehmenden Spezialisierung . 
der Betriebe aucli eine entsprechende Speziali
sierung der Inspektoren nacli Industriezweigen 
oder Betriebsprozessen wiinsclienswert ist; da
gegen weiclit er der Frage aus, ob es sicli emp
fiehlt, die mit dem Scliutze der Gesundheit und 
Siclierheit der Arbeiter verbundenen Aufgaben 
den von den Anstalten der Sozialversiclierung 
hestellten Organen zu iibertragen, denen andeJ!e 
Mittel zur Beeinflussung der Unternehmer zur 
Verfiigung stehen als die Androhung von Straf
maflnahmen fiir den Fall der Verletzung der 
Siclierheitsvorscliriften. Die iibrigen Bestim
rnungen des Vorsclilags betreffen die Hiiufigkeit 

12• 179 

i 
! 
I 
ii 
1 

\ 

.,,.,-



·1·. I!". -"""'"""""" ...... L"""'"""lt'-..... 7.iU ... lllmll""""'~~--,:t.~ ... a ... a ................ __ ""'~'I". ""72'11'0 ..,E ..... 'l". =-===:=== .... ....,========-

\: 

i 
I 

der lnspektionen, die Sicherstellung der Autori

tat der lnspektoren, ihre Beziehungen zu den 

Unternehmern und den Arheitern, endlich den 

lnhalt der von ihnen zu erstattenden J ahres

berichte. 
In einem besonderen V orschlage wurden ahn

liche Grundsatze fiir die Organisierung und das 

Funktionieren der Arheitsaufsicht in der See

schif fahrt aufgestellt. Dagegen vermied es die 

Arbeitskonferenz geflissentlich, das Anwen

dungsgebiet d~r Arbeitsaufsicht einwandfrei ah

zustecken, insbesondere seine Ausdehnung auf 

die landwirtschaftliche Arbeit zu erortern. 

b) Es ware eine weit schwieriger zu losende 

Auf gabe, wollte man flir die anderen Gebiete 

der Arbeitsverwaltung und fiir die Geriditsbar

keit in Streitigkeiten aus dem Arheitsrecht 

Grundsatze au£ stellen, die internationale Giil

tigkeit behaupten konnten. Denn fiir die Or

ganisation der Verwaltung und Rechtsprechung 

sind in den verschiedenen Landern verschiedene 

Prinzipien und Systeme mafigebend, und et

waige sozialpolitisch erwiinschte Reformen, die 

einem internat.ionalen Mindeststandard zuliebe 

durchzufiihren waren, miifiten immer im Rah

men des jeweils geltenden Systems bleiben. lm

merhin lafit sich allenthalben die Tendenz he

o'bachten, den Vertretern ,der Arheiterschaft 
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und der Unternehmer unmittelbar Anteil an der 

Arbeitsverwaltung und der Rechtspreclmng in 

Streitigkeiten ans dem Arbeitsverhaltnisse ein

zuraumen, und zwar regelmaflig in der Form, 

dafl Kommissionen oder Senate gebildet wer

den, in denen neben den V erwaltungsbeamten 

oder den richterlichen Funktionaren Vertreter 

der beiden erwahnten Gruppen je in gleicher 

Zahl an der Erf iillung der administrativen 

Aufgaben oder an der Fallung von Entschei

dungen mitwirken. 

Die Bestellung dieser Vertreter der lnter

essenten erfolgt in verschiedener Form: Bald 

werden sie durch die zustandige Behorde be

stellt, bald von Organisationen der Arbeiter 

und der Unternehmer designiert, bald nach ir

gendeinem Verfahren von den Arbeitern bzw. 

den Unternehmern gewahlt. Bald sind sie 

stimmberechtigt, bald haben sie lediglich eine 

beratende Funktion. Dieses System hat sich 

insofern als sehr zweckmaflig erwiesen, als es 

einerseits das V ertrauen der beteiligten Kreise 

in die Zuverlassigkeit der Verwaltung uncl 

Rechtsprechung steigert uncl anderseits der 

V erwaltung oder elem Gerichte die besonderen 

Fachkenntnisse jener Interessenvertreter zur 

Verfiigung stellt. So sieht der Vorschlag he

tref fend die Spruchbehorden bei Streitigkeiten 

181 



iiber die Entschadigung bei Betriehsunf all en die 
Beteiligung der Interessentenvertreter mit der 
Begriindung vor, daft es sich in solclien Fallen 
niclit hloft um die Auslegung von Gesetzen und 
V orscliriften, sondern aucli um andere Fragen 
handle, deren Beurteilung eine griindlid1e 
Kenntnis der Arheitsverhliltnisse erheisclie. 

Um so mehr ist die Mitwirkung derartiger 
V ertreter gehoten, wenn es sicli niclit um die 
Entsclieidung einzelner Falle, sondern um die 
Regelung von Arheitsbedingungen handelt, also 
bei Lohnkommissionen und Lohnamtern, bei 
Einigungslimtern und Scliiedsgericliten u. dgl. 
In manclien Landern wurde die V erwaltung der 
Anstalten der Sozialversiclierung und der Ein
riclitungen der Arheitsvermittlung ganzlicli den 
beteiligten Kreisen iiberlassen, wlihrend sicli die 
Regierung mit einem Aufsiclitsrechte hegniigte. 
Der erzieherisclie Wert dieser Selhstverwaltung 
ist oft hetont worden: die V ertreter der Arhei
terscliaft und der Unternehmer finden sicli au£ 
einem· dem Katnpfe um die Arbeitshedingungen 
entriick.ten Boden zu gemeinsamer Arheit zu
sammen, und hahen die volle V erantwortung 
f iir <las Funktionieren der von ihnen verwalte
ten Einriclitungen zu iihernehmen. Dahei liiftt 
sicli allerdirigs oft niclit vermeiden, daft fiir die 
Losung von Verwaltungsfragen niclit in erster 
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Linie Erwagungen tedmisclier Zweck.mafligkeit, 
so:iidern Riick.sicliten au£ politisclie oder sonstige 
Parteiinteressen maftgehend sind. 

Unmittelbar nacli dem Kriege, als vielfacli die 
U-berzeugung bestand, daft die Stellung der Ar
beiterscliaft im Produktionsprozesse einer durcli
greifenden Reform hediirftig sei, iihte der Ge
danke, die Grundsatze der politischen Demo
kratie au£ die Regelung des Wirtscliaftslebens 
zu iihertragen, eine grofte Anziehungskraft ans, 
und es wurden nehen Sozialisierungspliinen im 
eigentliclien Sinne mancherlei Projekte erortert, 
die darauf ahzielten, hesondere Wirtscliafts
parlamente zu scliaffen, die ans Ahgeordneten 
der verscliiedenen im wirtscliaftlichen Leben 
tatigen Gruppen zu hestehen hatten und denen 
eine Mitwirkung an der Gesetzgehung und der 
wirtschaftliclien und sozialen V erwaltung einzu~ 
raumen ware. Die praktisd1en Versuclie, der
artige Gedanken zu verwirkliclien, kniipften 
bald an die Gliederung der Produktion nad1 
Industriezweigen an - so die englisclien Whit
ley-Councils, denen allerdings kein grofler Er
folg hescliieden war -, teils erfaftten sie das 
Wirtsdiaftsleben als ein Gauzes (Wirtschafts
riite u, dgl.), bald wieder wurden als Vorstufe 
besondere Organisationen der lnteressengrup
pen (Arheiterkammern u. dgl.) gesdiaffen. 
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Allein umfassendere Reformplane, die eine 
Zeitlang in allen Staaten eifrig verhandelt wur
den, traten allmahlich wieder in den Hinter·
grund, und der Ausbau der Arbeitsverwaltung 
scheint sich im wesentlichen in den Bahnen zu 
bewegen, die sich schon vor dem Kriege bewahrt 
hatten. Nur der italienische Faszismus hat 
einen neuen W eg beschriHen, indem er die Ver
bande der Unternehmer und der Arbeiter, nach 
Wirtschaftszweigen gegliedert, in Organe der 
staatlichen Verwaltung umformte, die in diesen 
Organisationen wirkenden Krafte dem Willen 
der Regierung. unterordnete, wahrend die letz
tere anderseits die Verantwortung f iir den un
gestorten Ablauf des Wirtschaftslebens iiber
nahm, 

In den iibrigen Landern diirfte sich die Ent
wicklung kaum 111 dieser Richtung bewegen. 
Das grofle Problem, wie die Berufsvereinigun7 
gen in die Arbeitsverwaltung einzugliedern 
sind, hat bisher kaum. noch eine befriedigende 
Losung gefunden. Diese Losung hangt vor allem 
davon ab, ob es gelingt, die juristische Verant
wortlichkeit der Berufsvereinigungen einwand
frei zu bestimmen. 
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V. Die Grenzen und die Aussichten 
der internationalen Sozialpolitik 

Da es unserer Zeit an einer zureichenden kon
struktive:6. Idee zur Gestaltung unseres wirt
schaftlichen und sozialen ,Lebens fehlt, so hat 
auch die Sozialpolitik im wesentlichen jenen 
Charakter beibehalten, den sie seit etwa einem. 
halben J ahrhunderte besaB: sie wurzelt in den 
antiindividualistischen Tendenzen der Gegen
wart, und aus dieser im wesentlichen negativen 
Einstellung schopft sie ihre wichtigsten Forde
rungen. Die internationale Sozialpolitik ist um 
so weniger in sich einheitlich und geschlossen, 
als sie vorerst nodi vollig im Banne der natio
nalen Ideologien steht. und vor allem das Ziel 
verfolgt, die ungleidie Belastung zu vermindern, 
die sich fiir die Industrien der einzelnen Lander 
ergeben mag, wenn jeder Staat isoliert und 
ohne Rlicksicht au£ die anderen seine sozial
politisdie Gesetzgebung ausgestaltet. 

Das Verfahren, das die internationale Sozial
politik einsdilagt, um durdi vertragsmaflige Bin
dung der Staaten ;jenes Ziel zu erreichen, besteht 
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also im wesentlichen darin, dafl jeweils ein 
Mindeststandard an Arbeiterschutz hestimmt 
wird, der allenthalben zur Anwendung zu ge•
langen hatte, wobei es zunachst dahingestellt 
bleibt, ob die Durchfiihrung der empfohlenen 
Ma£lnahmen allenthalben auch die gleichen wirt
schaftlichen Wirkungen hervormfen wiirde. 

Die internationale Arbeitsorganisation hat es 
lllll' mit den Staaten als den Tragern der Sozial
politik zu tun, obwohl hei der Zusammensetzung 
ihrer Organe neben den Regierungen auch Or
ganisationen der Unternehmer und der Arbei
ter beriicksichtigt werden. Die Aktion, die von 
ihr ausgeht, zerfallt in zwei Prozesse: der erste 
ist charakterisiert <lurch den Kampf um die Be
stimmung jenes Mindeststandards, wobei als 
treibende Kraft meist die Gewerkschaften wir
ken, deren Fuhrer von der Vberzeugung er
fiillt sind, da£l sich bei gutem Willen der Unter,
nehmer die wichtigsten sozialpolitischen For
derungen allenthalben ohne Schadigung des 
Wirtschaftslebens verwirklichen !assen, Dagegen 
sind die Gegner der Sozialpolitik hestrebt, den 
Wirkungskreis der Arbeitsorganisation soweit 
als moglich zu beschranken und zu verhindern, 
da£l der internationale Mindeststandard jenes 
Ma£l an sozialpolitischer Belastung iibersclireite, 
das die Gesetzgebun,g: ihres Landes schon als 
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dauernd zulassig anerk:annt hat. Im zweiten 
Teil des Prozesses handelt es sich darum, die 
einzelnen Staaten fiir die Bindung an den inter
nationalen Mindeststandard zu gewinnen. Nun 
werden die nationalen Interessen mit aller Kraft 
wirksam, nun wird dieser Standard unter dem 
Gesichtspunk:te gepriift, ob er den besonderen 
Interessen des Landes entspricht. 

Halten wir uns vor Augen, dafl die Forde
rungen der Sozialpolitik: keineswegs iiher die 
unerhittliche logische Kraft eines aus einer ge
schlossenen Weltanschauung erwachsenen Sy
stems der Wirtschaftsethik verfiigen, so wird es 
hegreiflich, dafl jedes einzelne Problem der 
Sozialpolitik meist isoliert und unabhangig von 
den anderen zuerst national und sodann inter~ 
nlfffonal behandelt wird. Es wird fernei· be
greiflich, dafl die Obergrenze fiir den interna~ 
tionalcn Standard regelma.flig an der Grenze 
jener sozialpolitischen Regelung bleibt, die in 
den wichtigsten Industriestaaten schon in Kraft 
steht, dafl also seine Anerk:ennung fiir diese 
meist nur einen geringen sozialpolitischen Fort
schritt hedeutet. Es giht eigentlich nur eine Aus
nahme von dieser Regel: den Konventionsent
wurf tiber den Achtstundentag. Dieser ver
dankte indes. seine Annahme jener den Forde
rungen der Arbeiterschaft besonders giinstigen 
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Stimmung, die auf der ersten Tagung der Ar
beitskonferenz herrscl:tte, und die seither einer 
weit reiflicl:teren und bediicl:ttigeren Dberlegung 
aller fiir und gegen eine internationale Regelung 
sprecl:tenden Argumente Platz gemacl:tt hat'. Be
stimmt docl:t die neue Gescl:tiiftsordnung der 
Konferenz, da.B jeder Gegenstand auf zwei Ta• 
gungen zu behandeln ist, bevor die endgiiltige 
Ahstimmung iiber den fiir seine Regelung ent
scl:teidenden Ko:r;iventionsentwurf oder Vorschlag 
stattfindet. Die wesentlicl:te Tendenz der Ar
beitskonf erenz geht heute dahin, in ihren Be
scl:tliissen die in den maflgebenden Staaten 
scl:ton verwirklichten Reformen dauernd festzu
halten und allenthalben eine der Anerkennung 
dieses Standards giinstige Atmosphiire zu schaf
fen. Das Tempo aber in elem sich der sozial
politiscl:te Fortscl:tritt vollzieht, wird durcl:t die 
in den einzelnen Siaaten wirksamen politisdien 
und wirtschaftlicl:ten Kriifte bestimmt, die ihrer
seits wiederum in hohem Mafle durch die all
gemeine Gestaltung der wirtschaftlichen Lage 
beeinfluflt werden. 

Beruht demnacl:t das fiir die internationale 
Regelung maflgebende Verfahren auf elem Ge
danken der zwei vollig voneinander getrenn
ten Prozesse - Verhandlung und Beschluflfas
sung iiber den Konventionsentwurf einerseits, 
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Beitritt der einzelnen Staaten zur Konventiou 
andererseits - so ergeben sich doch in der Pra
xis gewisse Schwierigkeiten, die zeigen, daf! 
sich der zweite Teil des Prozesses nicht ohne 
weiteres in isolierte Aktionen der einzelnen 
Staaten auflosen laf!t. Denn die Regierungen 
mancher Staaten trugen Bedenken, die mit der 
Durchfiihrung einer sozialpolitischen Maf!
nahme verhundene Belastung zu iihernehmen, 
ohne daf! sie darauf rechnt:n konnten, daf! an
dere Staaten - inshesondere jene, deren Indu
strie mit ihrer eigenen im scharfen W ettbewerhe 
steht - die gleiche Verpflichtung eingehen. Der
artige Erwagungen hahen einzelne Staaten ver
anla:ili, gelegentlich die Ratifikationserklarung 
,,hedingt" abzugehen, d. h. die Giiltigkeit dieser 
Erklarung da von ahhangig zu machen, daf! he
stimmt hezeichnete Staaten zuvor ehenfalls der 
Konvention heigetreten waren. Der bekanilte 
niederliindische Staatsmann und Sozialpolitiker 
Monsignore Nolens hat daher auf einer Arbeits
konferenz angeregt, ein System gleichzeitiger 
Ratifizierung in Erwagung zu ziehen. Vielleicht 
konnte ein derartiges System am zweckmaf!ig
sten . im Zusammenhange mit den Verhand
lungen iiher den Konventionsentwurf ausgebil
det werden, denn es ist ja geradezu ein still
schweigendes Postulat eines jetlen Konventions-

189 



.,,.,, ~~--··.-~---,--.--.. ~ .. -~---·•-·--,----------------------~""""!,! __ __ 

r 

gleiche Nivea'u zu heben, ware daher in hohe
rem Mafie als bisher mit der Riicksidit au£ die 
von Land zu Land verschiedenartigen Wirkun
gen. der beabsichtigten internationalen Rege
lung zu komhinieren, indem fiir den Mindest
standard eine geschmeidigel'e Form gewahlt 
wiirde, derart, dafl, nach Landergruppen ab
gestuft, eine gewisse Anpassung der Regelung 
an die verschiedenartigen Wirtschafts- und Kon
kurrenzhedingungen vorgesehen wiirde. 

Viel tiefer reid:tt. eine an'dere, grundsatzlid:te 
Frage, die an die Wurzeln der internationalen 
Sozialpolitik riihrt: die Frage nach den Gren
zen ihrer Leistungsfahigkeit. 1st es wohl un
bestritten, daft der Lebensstandard der Arbeiter 
eines Landes in erster Linie da von abhangt, wie 
grofi das V olkseinkommen ist und in weld:tem 
Mafie dessen dauernder, gleichformiger Bezug 
gesichert werden kann, so diirfte es kaum zwei
felhaft sein, dafi .gerade den entscheidenden 
Problemen der Arheiterwohlf ahrt - Hohe des 
Reallohns als Grundlage des Arheitereinkom
mens und dauerndeSidierung desLohnabzugs~ 
mit den Mitteln der Sozialpolitik im herkomm.., 
lidien .Sinne gar nidit redit heizukommen ist. 

Die Arheitslosigkeit, die breite Massen der 
Arbeiterschaft mit ih;er unerbittlidien Wieder
kehr standig bedroht und die vielleidit das 
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schlimmste aller sozialen Ubel ist, hiingt mit 
dem bekannten W echsel der Einschrankung und 
Ausdehnung der Produktion zusammen, der 
unser Wirtschaftsleben charakterisiert. Nur eine 
groflere Gleichmiifligkeit und Stetigkeit in der 
Gestaltung und . Erweiterung der Produktion 
konnte hier eine gewisse Abhilfe bringen, und 
Maflnahmen, die etwa geeignet sind, zu diesem 

Ziele zu fiihren, miissen selbstverstiindlich auf 
das gauze Wirtschaftslehen abgestellt sein. Hat 
anderseits die Erhohung des Lebensniveaus der 
Arbeiterschaft eine Steigeruhg des V olksein
kommens zur Voraussetzung, so ist diese davon 
abhiingig, dafl die Produktivitiit der Volkswirt
schaft erhoht und ihren Erzeugnissen ein 
dauernder Absatz gesichert wird. Auch hier 
versagt die herkommliche Sozialpolitik, denn 
als Mittel zur Erreichung' dieser Zwecke kom
men in Betracht: eine rationellere Organisation 
der Betriebe, V erwertung technisch moglichst 
vollkommener Betriebsmittel, zweckmaflige Ein
fiigung des Arheiters in den Betriebsprozefl, 
Sicherung des Bezugs der erforderlichen Roh
stoff e und moglichst grofler, kaufkraftiger Ah
satzma·rkte u. dgl. Soweit es moglich ist, diese 
Produktions- und Absatzbedingungen durch 
Maflnahmen zu beeinflus~en, konnen diese nur 
allgemein wirtscihaftspolitischer Natur sein. 
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Nun ist die Wirtschaftspolitik der Staaten 
bisher in elem Sinne streng national orien
tiert, claB EJ-ls ihr oberster uncl einzig berech
tigter Grunclsatz die Forclerung cler eigenen, . 
11atio111:tlen Wirtschaft gilt. W ollte man claher 
von ei:Q.er internationalert Wirtschaftspolitilc 
sprechen, so konnte dies nur soviel becleuten, 
claB gewisse Mal.lnahmen zwischen den Staaten 
vereinbart werclen, die allen Beteiligten zmn 
V orteile gereichen, deren • Durchftihrung aber 
von den einzelnen Staaten isoliert gar nicht ver
sucht werclen konnte. Wahrend nun -die natio
nale Wirtschaftspolitik cler Nachkriegszeit 
allenthalben clu:rch die Tenclenz charakterisiert 
ist, in elem Kampfe um den Absatz auf eiuem 
in seiner Ari.fnahmefohigkeit arg beschrankten 
W eltmarkte die eigene Industrie mit allen Mit
teln auf Kosten der industriellen Entwicldung 
der Konlrnrrenzlander Zll fordern uud das 
eigene Land gegen die Einfnhr der Erzeugnisse 
ans der Fremde nach Moglichkeit abzuspen'en, 
,;cht)int sich allmahlich die Erki:mntnis Eiugang 
zu :ver!3chaff en, daB dieses Verfahren zum n:dn
clesten fiir die Staaten Europas kaum den er
hofften Erfolg verbiirgt, Denn wir finden 
ElJropa, wie es ans den Verhi:mdlungen iiber 
stine Neugest1;1,ltung hervorgegangen ist, auf
geteilt in eine grofle Zc.1,hl wirtschaftlich sehr ge-
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sdtwachter Staaten, deren lndustrien vielfach 
erst einen langwierigen Anpassungsprozefl 
durdtmadten miissen, um ihre Erzeugung mit 
den geanderten Marktverhaltnissen in Ein
ldang zu bringen, vielfadt ohne Aussidtt auf 
'ausreichenden Absatz ihrer Erzeugnisse im In
lande - wahrend dodt alle Erfahrung lehrt, 
dafl eine Rationalisierung der Betriebe regel
miiRig nur dann moglid1 ist, wenn typisierte 
Artikel in gro.fler Menge hergestellt werden, die 
auf einem groflen Markte unter anniihernd 
gleidtbleibenden Absatzbedingungeu verwertet 
werden konnen. 

Die Einsicht in die Irrtiimer der rein national 
orientierten Wirtsdtaftspolitik driingt daher in 
die Ridttung fortschreitender internationalel' 
Y erstiindigung, die allerdings zuniidtst von den 
fiihrenden Industrieverbiinden ausgeht, die den 
V ersudt madten, international Erzeugung und 
Absatz der Erzeugnisse einvernehmlich zu 
regeln. Fiir manche Industriezweige, insbeson
dere soldte der Erzeugung von Halhfabrikaten 
sind derartige Ubereinkommenschonabgeschlos
sen worden. Dall. die Kohlenkrise, die heute wie 
eine Wetterwolke i:iber elem Wirtsdtaftsleben 
Europas lagert, ohne eine internationale Ver
einbarung k.aum losbar ist, gilt als ziemlidt fest
stehend. Ein starkes Bediirfnis nach internatio-
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naler Verstiindigllng empfinden aucl:i die Ban• 
ken. Die internationale Wirtschaftskonferenz 
und ihr Ausgang werden erkennen lassen, 
welche Rich.tung die Wirtschaftspolitik Europas 
in der nachsten Zukunft einschlagen wird, ob 
die internationalen Tendenzen siegen oder ob 
die rein nationalen die Oberhand behalten 
werden. 

Sollte das erstere der Fall sein, dann lie.fle 
sid1 wohl voraussehen, da.fl die internationale 
Verstiindigung der Unternehmer iiber die Or~ 
ganisierung del· Produktion und des Absatzes 
auch eine internationale Verstiindigung der Ar
heiterorganisationen iiber die Regelung · ihrer 
Arheitsbedingungen zur Folge haben wiirde. 
Mit andern Worten, dieKollektivvertriige, deren 
Geltungsgehiet bisher unbestritten innerhalh 
stuatlicher Grenzen blieb, wiirden <lurch ent
sprechende internationale V ereinharungen er
setzt werden. Hier liegt ein neues, grofles Pro
hlem der intemationalen Sozialpolitik, das bis
her noch kaum erortert wurde. Unter allen 
Umstiinden wiirde der Ahschlu.fl derartiger Ver
triige eine weit bessere, eingehendere, schmieg~ 
samere Anpassung des sozialpolitismen Stan
dards an die besonderen Betriebsverhiiltnisse 
und Wirtschaftsbeclingungen der einzelnen Lan
der gestatten, als dies im Wege der Festsetzung 
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des starren Mindeststandards durch die Kon
ventionsentwiirfe cler Fall ist. Die Staaten wiir
den freilich in diesem Falle ihre Monopolstel
lung als Trager cler internationalen Sozialpolitik 
einbiiflen, wie sie clenn heute sch.on im Gebiete 
cler allgemeinen Wirtschaftspolitik aus dieser 
Stellung schrittweise verclri:i,ngt werclen. Eine 
Mitwirkung cler intemationalen Arbeitsorgani
sation beim t;ustanclekommen clerartiger Ver
einbarungen wiire incles jeclenf alls denkbar und 
wohl auch zweckmii,Rig. 

Es ist jedpch verfriiht, die Aussi~ten einer 
solch.en Entwiddung abschiitz;en J.mcl ihre Be
cliugungen im einzelnen untersuchen zu wollen; 
eines aher ist kaum zweifelhaft: clafl clas Schidc
sal cler internati.onalen Sozialpolitik in erster 
Linie cll;lvon ahhiingig ist, ob uncl in welchem 
Grade cler Geclanke cler internationalcn Ver
flechtu»g die gauze Wirtscli.afttipolitik erfassen 
wircl. 
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.• Dr. 1t~rt Ptibram 
Unh!.•ll}rof, u. ®cftlon(ld)ef im 
intetlllltion. mr&eimunt ln @e1tf 

lt)ie Probleme 
bee internationalen 003ialpolitif 

196 ~eiten 

'.)e n~a'nnigfad,)er · bie iniern'ationaien \Uerf{ccf)tung~n be~ !roirtf d)dfts~- _ 
leben~ lid) geftalten, fe itmiget bie intem_ationak Sufommen,nbr!t auf ; ·· 
anen fehtett @ebieten wit·b, befto me~i lllehet fief ber mufga&.en~rdi 
ber internationalen ®03ialpolitif, beffo &ebeutung6lloller werben .i~r.-
~eifluugen, . l.Bi6b¢i abet fr.1,11~ bem %acr,ma1me lllie bCt)1 \'l'emerficl)enben, 
bii! Wloi'!Hd,>Mt~ eineti. llollfl&nblgen Ueber6M d&ef biefe mufga6ett uuh' 
biefe ~eifh11igeit 3u getllhmen. 1)\efem fu~lbmit I.JR«ngd 1tJlll -bit ill. j 
~~t~~":;ig~:m;;!~tgtl~Je~tf ;~ff :t o::s Jtb:1;1 i"5;":f t: ::rme~!}~~~~!~';. ---;, 
@)djtlft abbelfen. . @:lie fud)t 3un&d;Jft bm cii1¢M1·tlgen ~r,arafter ber l I 
internationaleu 603i(lfpolitif AU(l bell '.Jbeentid)tuif~rn 3u etflnren, benett • j! 
fidbre @ntftebimg lletbitnft, er~rtert bi\\\ll bie fin bfrfe q)olttif maijgdmtbett , . :;' / 
@runbfA~e unb bat! \Uerfar,ren, ba6 fie anwenb,ct, um, b'iefen. @runbs · 

-~'- __ ... _,· f~-~-~. \n!e!tta(io!YlJ~ -~~lt.tln&Ul!' _ll!rI~ffeu ,,,,JLl\itf!,tl!theli;.~~te,.(iHrl}.-:-
\ erfc9~pfcnb - bie 2h1fgabe111 bie fie 3u !Hen r,at uttb bic \'1'01·mc111 ,blc-
' bei iOm ~6fung . m1tltlmbung ffoben, Die ffiegeltmg bet 2lt6cit\l;.: 

bebi11gu11gcn, bic IUctOt'itu11g fc9nbjge11be1· ~rdgnlffe u11b bie \milbentn~ 
i9ret 11>irtfd;Jaf1ltc9en 5'olge111 ble roerbejferung reforn1bebt'irftiger Suft&nbe, 
bie ffiegelung be\'! ffied)te\'! bd !Berufllorganlf ationen, bcr l.$d;Ju~ ber · 
au~wanbernbm unb bet au\'!l&nbif d,)en . 2h6eitet, bie ®ic9crung . ber 
ffieobad,)tung bet f 03\alpolitifd;Jm lnorfd)tiften unb ber @r~alt1m0 beG- ' 
fo3ialm 5'rieberi(l finben bier ir,re fnappe abet 1tuffc9lufitdd)e @r6rtenmg. 
®o lletmittelt bie 6d,)rift q)tlbrams wertllolle @inblicfe in b!e oroOcn. 
ll)roblcuie, bic tiefmn Sufommenr,{mge bet internationalen ®03ialpolitlf, 
wit aud) umfaffrnbe Jtenntniffc t'iber ir,re ~eifhmgen unb/ fiber ble· 
@ren3en, ble iOrd :l!eiftungGf~~igfcit btfrd) · bk \tatfad)Jtt gefe~t finb, 
IJ?ur eingel)enber jl3efd>&ftii)ung mit, ben ~rngen ber ltl)torie bet ®03ial•, 
µolitif Uttb ja9tefon9et . pfoftlfwer jl3et&tigung auf bem @ebicte bet ,, 
internatlonalen @:io3h1Jpolitff .. - auf bie !l)ribram nun 3urMNicft - C 
fonnte ell gelingu11 art bk juriftifd)en, fo3inlp~ilofopOifc{)cn1 fo3iologlfd)en, 
tllirtfd;Jaft~politifd;Jen ~ragen, bie Oler cine ffiolle fpielen, flat 311 erfaffeit (3/ 
unb eingeOenb 3u et6ttern;· .- IJ?ur"f o fonntcn b\e @runbfogen, bet '.}nbalt · 
u11b ble \'l'ottuen be6 intehtationatm ~tbeit~ted;Jtei !ebenbig gemad)t.r 
fo111tten ble \Uorau~fe~un9ert Mlgelegt 1tJerben1 unter benen internationafor 
f oiialpoHtif d;Jet \iottfd;Jtltt Aoer~aupt m.Sglid) i_ft. . , f 

\ 

o. L.·Hirschfeld / ,Verlagsbu'<'ihhandi-ung '/ Leipzi'° I 



Jdtfi:ogtn nu~ 6tm '8t6ide 6tt $03ioiogit 
'.ln \}Jerbinbung mit '.3ofef ®d)utttpeter( s:).hof. llll btr UnillerfitAt in !l3onn ll, mo., 
J,,ugo ~pi(ler, q)tof, an ber UnilltrfltAt m @ra6 unb ~erbinanb X6nt1ie6, q)rof, 
an btr Unii,erfltat in ~iel. i,)erap6gegeben 11011 i,lofrat Dl', '.Julius !8un3el ht Wien 

in. ffiei~e, .Qeft 3: 

tlit J1ro61tmt atr 
~--

-. inttrnntionoftn $o8iofpofitif 
I · \\ _ . _ · Dr. ltt1rf J(ld6tom 

.. · qni11;-q)tofeffor_ 11. ®cftfon6cl)ef im_'.31itemation, 2lrbtitGamt in @cnf 
It---..---~-~-- . -°:..,,.._.;:~. -•~1~ .. . "-, ___ ... ".Lc-·---,--·-~--__::.--:--:--,~---_~-.• ~-r-· - ... 

196 eeiten mrol. 3;.60 
1. 
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Uolfta:pf yd1olog1f d)t 
flt~arcfttt)lu6itn 

XVI 11, 338 ®eiten \m. !~,~ 

muoge~enb llon furinrtller ffieforin&efl:re(lµng wmben- in ble llerfc~iebenen µolltif d)e1t unb 1 
1 

fonfefflonellen ffiid)tungrn neue 2lnfd)a.uungen ge(lra.c~t. X>ie '.}119cnb ifl: bereit6 bcirn11, 
htl rclfere 2llter 3u fommen unb i~re '.lbttn in llerfc!)iebenem mci~men 311 1J0r11>hflld)eu, 
,,;,ier whb eh!: 0.l!erfd)nitt b~r~ bie gcinae h'lnger~ @eµerntion, ba.~ Junge unb neue 
:!lei!tf d)l~n~ tn femen llerf~tebenen ®c!)a.ttlemngen gelegt . unb b\e hltleren Jtrafte auf, 
!Je3e19t, b1e m ber ~eutlgen beutfc~ew@efellfd)Mt am ®erfe finb unb ber Sufm1ft 3ufl:re&en. 

C. L. Hirschfeld/ V'e'rla&'s.buohhandlung / Leipzig 
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Sorf d)ungen 3ur 
lJolfetpf yd)ologie u. 003iologie 

Xliefe in merbirtbung mft unfem Scitf d,cift fut IDMfopft)d)ologie 
unb 6o~iofogie ~emusgegebcne 6Rmmlung ent~&lt gi:oijm 
!!kbciten im .. Umf,mge i.,on me~t R(s lmi ~ogen ober @ruppen 
i.,on !llb~anblungert, b{e einem gemeinf amen '.l~emll gewibmet 
finb. Iler !BebU9 bet ~otf d)ungen fann burd) '5ubfM~tfon auf 
bie g,m~e 9M~e ober burcf, ~rwerben be~ einDdncn !Banbe et~ 
fo{gen. i)ec 9,lrefo eines jeben !Ban bes witb · ein~dn feflgef el.}t, 

\ 
manb 1i, 

i!itr(o3iologit 
llon ~. !!Ct .·I> ,e t b e s 
~rof. a. b. Uhil). \JRatbut9 a. S!. 
Vl u. 1!12 ®cltm 9)1, 4,80 _ 

. f/ld8e3ie9et bydan3en ®ainmlun9 \JR .. 4,30 

:i.')er bef 1inbct'e ®ert be& !8ud)eil · llon fill• 
~wrllell betlcttLJ\fu.x.Jiarin, ba _ e~ ibie un, _ 
,, • .,...... ,Wiflre bieferi'~titieltatfad,Jen riti. ~ 

". ,_.,.,_./"""· '" .... : 

~anb II: 

Jlnl!tti urt6 llUnff t 
·•m .l!t6en,pco!t~ 
6tt '8tf tUf dJnft 
XII u, 119 ®i-itm IJ)l, 3,60 

fftt m't3leOer b. 9an3en ®ammlun9 IJ)l, 3,20 

fid,)tet unb untcr elnOeltlid,)en, gut b\lrd), 
bii4)tcn@efi4)t~punftcn 3u einmtUgememen 
\tietf 03iofo9ie mit ~tfolg 3uf ammcniufaffcn 
~d,)~ ..• 
:i.')a b"~ !13ud,) aud) in einer bem gebilbctm 
~aien · burc~auG iJerftnnblid)eil 5'otm gt, 
fd)tieben ifi, fo . fann jeber, ber fid) m!t 
lt9enbnield)en f O!iologif 4)en \)lroblemcn be• 
fd)nftigt, gtoOenSJlu~cn auHlem neuMtigen 
lllletfe 3ie~en, ba$@rnnbftelne f1h ben ~uf, 
bou elner \let~d r.11ben ,@:>03iolo. gk au, 
f(lmmenttfgt. . (~ cut clfe ~iterntiltApttung) ~ 

Dr. @afton mo ff e II ft ci II t (llllie11): ~ie 
3benlllgte be3 mnbm1ett !lJ1n:tetwef ettij, -
Dr. 5' .. @i o ll " n o l i (IDern): 8ut Soito, 
Ingle beij $ttrtetwefettij (!8etrttdJttmgen3ut 
f rlJWetaerifd)en ~emoftntie). - @~riftiau 
@ o r n e Ii ff e n (\l)afi6): '.tijeotttif dje u1tb 
ilfouomtf d)e @ruubtttgeu beij '5~nbtrttli3• 
mtt3. .,.,... · ~rof. Dr. mubolf ~ o bat f cl) 
('ted,)n. ~od)fd)ule in ®im): ~te !JJHttel 
aut 9.JHlbernug ber ~ln.ff tngegettf age. -
5'ranf !13 o 9 n: ~te ~f~d)olllg. !illutae(tt 
etuet $nrteUie1Ueg1111g ttt ~me,:ifn. 

Su biefem manb, bet eine ·. ®ammlung 1.10n filuffh~en au6 \lerfd)icbrnen lrebern uni) 
iJerf d)iebencn ®tanbpunftcn 3u bem ltOem(I bet ~arteien unb ~laff en 1.1ereit1i9t, f 4)rieb 
bet ~er(lu69eber ber ®ammlung no4) cine ~infd9run9, bie 3el9t, ll)ie q)arteien unb 
~la{fen al6 9efeUfd)(lftli4)e maUungen 311 • betrad)ten finb, · benen 11)\f cine 1.1M gr~Oere 

, mead)tung 1\16 bi69er 3ull)enben fol!ten, :i.')er ~olitifer ll)ie ber IIDirtfd,)aftler barf 
"" biefen ~roblemen, bie · Oiet ""gef4)nitten. werben, nid,)t 1.1on%er9e9en. 

A. HP • 
C. L. Hi r s ch f. e 1 d / V e r 1 a g s b u ch h a n d 1 u n g / L e i p z i g 



oeitfr~gen 
aus bem <6ebiete bee 003iolo,gie 

III. OM~e, ~eft I 

t>tr mad)tgt6anft 
una 6it Stit6tn,i6tt in 6tt JO~ilof opfJit · 6cc l!nglan6tc 

\non Dr. ©oc"r 1\r"uo, q)rofcjfor an Im U11iuer~t&t in qlrllg t1 8°, VII unb 64 eeiten. q)1·ei~ mm 1,20 :Die :t>an3i9rr @itatifi', IDiitteilun9en fcf)rel6rn: :t)iefe etreit, unb 2lufflnrun9tlf c{)rift 1.10n .Oscar Jtrnu6, bie fie{) uor allcm ge9cn 1111:: 
gcredjte 2{11f{a9c:U ttttb !Befd)impfungert au(i bem IDiuube ®il~elm ®unbts ttnb ber \rcbct ®mm @iom6arts rid)tet, illeld)C bie 6ejbrn @;03ialp~ifofllt-1~r11 iu, b31ll, 11ad) bem 
~degc gegen ~eremt) !Bcnt~am fd)Icubcrten, follte jebcr \)lolitifer {efen. @r 1v6rbc fief> ban11 ba1.1011 ta}er3eu9cn fonnen, bilji brr crlte IDirt~obifer bis mobernen '.Jt!lpcriall(lmul'l 
jeber 2lrt irand~ ma con, ber-@rojifiegelf>ewa~m unb $:an3ler ~afob$ I. 1.10n @nolanb 
1var, wn~renb m e n t lJ a m als mater bes mobetnen Utilitar.i6mus unb q)a3ifismu~ bie 1:Me ,,1.1om gr6jitm6.glid)en ®o~l bet 9r6jirm69!id)en Sa~ll/ aufgcffellt u,nb ucrfod)ten r,llt. Wilt Umec~t ~abe ba~er ®. unbt ment[)am ber Ur.~rberf_d)a.ft _a_ rtt.®_. ehft1e9ebe·3.ld).·t.l9. _r. 
~ld,!t ~eniger mMr ®om.&arts 2lu~fvrndJ, .1lJotin . er;...:5!3iJ!t~g~~ t!tllh,ni~nt.u6 . .,cl{! 

... - ~ .. '-· ' , ... ,...,,._ .,.,, (. . -_ - ~ ·- ... _ ... NIJU'not1l)tnt~me11 :.5oea1" .oe3Ct(l)1te, 5uti1Ctge1lltc)e1t merl:\en, ~imtlJam fel btr ·~1immtte' ~lb_ervhrt M englifc~c1~AIDiac~ti;~.ilofo1-1~en, macoi16, 9e1vefcn; gera6e i8ent~am ~l6e f((,on im,18. '.}a~r~unbert bie,'.u~cntlicl)Mt a!ltr :Dlplomatie fowie bie @intid)tung uon (5cljieb6• 
gmd)t6~6fen unb ~nji1tu11onen naclj 2lrt .be6 \l3olferbunbe6 gefor.bert, 

III. ffiel~e .r,,cft 2 : 

lllltge 3u aauttn6tm'Stit6tn?·· 
@rllleitertt Umar6ritun9, ;, \tauf enb ber @?,~rift: 

rolenfd)~tit uttb !Uo{f 
\8011 Dr . . Strbina.nt> <tonnies, ®e~.:ffiat unb q)rofcffor in .«iel , 8°. 72 6eiten, q)rciA m9R 1,,0 ) , ' . t :Da6 ,,.8itCtlltif dJC 8tnftnll>llltt'c' fc~tei&t in .r,,eft ,o Uott 19 I 8: ,,llluf bcm mobcn ber beiben in bcn \!Itel feines S,,auv11verfe~ ,,@emeinfcljaft unb @es 

feUfcljaft" aufgenommenen fo3iolo9ifdjen @runbfategorieu 6rin9t 5'erl)inanb Ito n n i e 6 auijembe1ttlid) !cf en611.ierte ltaatGl)olittfc{)e unb i,olf6lllirtfd)aftli4)e <!rlllagungen 3u 31vei 
@1tt1ul~lunMtcnbcn3en ber @egenwatt. - . . • IBMe _gut burcljbac~te !Bemeduugen u&er \fragen 1.10n ID~lfrtbunb! !IDeltftaatenbunb un~ e!nen intcrnationalen @erl({Jt6~of, uber baG q)roblem beG snattonall6mu6, ®tlllltHoJtali4muG ufw. lllerbcn bem ~efcr in ber 
flcineu Sd)dft &cgc9nen. 11 

C. L. Hirsch f e 1 d / Ver 1 a gs bu ch hand lung / Leipzig 
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L ~te. ~u~&dn _b,et 3ntemntiounten 6o~inlµoltttt.: ·· 

II. ~bte· ~dnait,ien. · · · · 

lll. Jbte Wletl)oben. _ -· . · · · 
a) ~ie ftiinl>tge Dtgnn\fntion bet !!ltlicit. 
b) ~ie :Ctgnnc bet !lltbc~Hlotganif lltton. . . . 

1. ,l)fo intemationnle l2ltbett~fonfmn3. 2. '.t>aG t\tte1·11attoMlc 12ltbe1Nnmt. 

1v: ~ie mufgnllen bet· internattounlen <5oafntvonm. · 
a). ~ll~ !Utobtcm be~ Wlhibcftftllnl>ntl>~. 

·. b) $£lie ~ufg!lbcn bet httct:Mdonalen !Rcgclung. . . _ . ·. 

L meoetuno bet lllrbeitGbebingungen. 2. \t!er~Utung fd)&btgenber @t, 

cigniffe unb IJJlilbentng i~m ltlittf~nftliqien ~olgen. 3, \Eetbeff ernng 

reformbeburftiger Suft&nbe. 4. ffiegelung beG ffied)teG bfr m~ufo, 

organifntionm. , . ®d)u~ ber. nuGwnnbernben unb ber auG!&nb1fcOe1t 

llhbeitet. 6. ®id)mtng unb meobncOtung bet f 03inlµolitif djen \Eor, 

fcOrifie1i uttb @,Onltung beG to3ialen WriebmG. · 

v. ~Ne @reu3en unb bte mus~djten bet itttemntionnleu 
eoatnlt,olim. 

\jilt ltleitm s;>efte Oaben iOre IJJlit(l~beit 3ugefngt: 

Wtof. Dr. ~ofepf) l!ic~ttmpetei·, monn Cl, m~ . 
.itJic · ll\cf ft 6~ .fttutc~aatt~ ·_, .. 

•.·_ . Dr.'h.,c. ~-iegfdeb <5ttci.fofd), ®ien · . , · .: 

-' '"~-- -J~•·"' --~• ... J1uf™1ft :0.¢t .. t.Ut:.OU_6j(tft~""g~ll~Wj!j(l{J_qfL:,~:~----- ~··---- _____ _ 

!)r. 10 i C t O 'r .ft {e n & b ce I ®ien --- ' ' ' ' ''' , 

m1,1nbe~ml11ifttt fut (llinll1t3en . 

@int ltltitert'OMOe bet 61lmttttung fo(( bm '})ro&t~uwn 

11cc $03fofogic t1tt _ .mun~ 
_ . geltlibmet fein. @~ finb'folgcnbc .f,)efte benbfi4)tigt: 

~ d nd d,, ml ci ittt·, ml{md)en fitm1tut unb @efeUfd)cift 

~ u f i u G ml e i er~ (SJ r & f e, IDedin !l,Ucie _nifob '4uG be~ 6Hbcn6eti Stun ff? 

:1 u ( i u e ID \'I & , merlin Sur ~o!fofogie bee Zl)eotm1 

m bot f ® d ff m ci n n, merlin roluflf unb @efdlfa,,oft · · 

Dr. ·Xi. ~- ID '4 ct,, ®fen ~unft ci(G ~eiftung bet @efdlfd,,aft . 

. iur, elnen fµlitmn Seltpunft ~llbett i~rc Wlitllr~cit 3U!)tfllgt: \})rof. Dr, start @hdrtrmg 

,(irnnffurt ll, Wl.), q)rof. D_r. @mil S!cbem (.f,,ttbelberg), q)rof, Dr. lllbolf ftin3 (@rn3), 

~fof. Ur. 5>.- Onden (.f,)ctbel&erg), I.prof. Dr. Ot~mM ®µllntt (filllen)
1
> I.prof. Dr . 

.f,)ugo 6µl~tt (@rn3). · : ··•• . 
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~cft 3: Rribra,m; eoatalµonm ~,mtb L! Alv~rdes, Ztetfo~ioloofe :: '\ • ~Jc. 3 ,60 . . ·. ·. . . _ _ - s -ro,t,},~P l-,'~ 
S)cft I: Ki;i:ws, IDhtc'{)tgebanle : ........ ~onb II: ~m:tei U •. Sllaffel. ~ellett$e:. >;t\ ·~J?.J,20 . i,roae.fib.@efeftfdJaft. ~~ •. 1 3160(:.?, 
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