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Die Schichtung der persönlichen Einkommen in Österreich 

Die vorliegende Studie soll in das Problem der Einkommens Schichtung 

einführen, das nicht nur vom allgemein wirtschaftspolitischen Standpunkt, 
sondern auch für Finanzverwaltung und Marktforschung von Interesse ist.. 

Ein Vergleich der Einkommensschichtung des Jahres 1933 mit der von 
1953 und 1954 auf Grund von Paretokurven und Lorenzkurven zeigt, daß die 
Verteilung der Einkommen der Selbständigen nach den letzten verfügbaren 
Angaben ungleicher war als in den Dreißiger jähren Im Jahre 1933 hat 
das oberste i°/o der Selbständigen etwa 10a/o des versteuerten Einkommens 
bezogen, im Jahre 1954 dagegen 2P/o Die obersten 10°/a der veranlagten Zen-
siten haben im Jahre 1933 ein Drittel des Gesamteinkommens bezogen, im 
Jahre 1954 dagegen 47°/a. Diese Änderung ist zwar zum Teil eine nur schein
bare — die Pauschalierung im Kleingewerbe und die Anwendung des Einheits
wertes in der Landwirtschaft hat zu einer Unterbewertung vieler kleiner 
Einkommen geführt — zum übrigen Teil jedoch dürfte sie den Einfluß der 
yVachkr i egs in f l a t i on mit ihren raschen Gewinnmöglichkeiten auf die tat
sächliche Einkommensverteilung widerspiegeln. 

Bei den Unselbständigen zeigt sich die entgegengesetzte Entwicklung: Die 
Verteilung der Einkommen ist hier im Jahre 1953 weniger ungleich gewesen 
als im Jahre 1933. Seither hat allerdings im Zuge der Entnivellierung, wie 
man aus der Statistik der Wiener Gebietskrankenkasse feststellen kann, die 
Ungleichheit wieder zugenommen. 

Die Schichtung aller Einkommen — Selbständige und Unselbständige 
zusammengenommen — wurde für 1953 nicht betrachtet, weil die Statistik 
der Lohnsteuer und der Einkommensteuer zu heterogen ist, als daß sie sinn
voll zusammengefaßt werden könnten. 

Als Ersatz für die Schichtung der Haushaltseinkommen, über die keine 
Angaben zur Verfügung stehen, kann die Verteilung der Haushalte nach ihren 
Konsumausgaben betrachtet werden Diese Verteilung ist ungleicher als die 
der Einzeleinkommen und es kann auf Grund von theoretischen Erwägungen 
plausibel gemacht werden, daß dies auch für die Verteilung nach dem Haus
haltseinkommen zutrifft 

Das erste Kapitel enthält eine Einführung in die Theorie der Einkom
mensschichtung, die das Verständnis des empirischen Teiles durch Erläute
rung der Grundbegriffe (Pareto- und Gibratverteilung) erleichtert, 

Zur Theorie der Einkommensschichtung 

D i e klassische N a t i o n a l ö k o n o m i e hat sich vor 
a l lem für die V e r t e i l u n g des E i n k o m m e n s zwischen 
Grundbesi tzern , K a p i t a l i s t e n und A r b e i t e r n in teres 
siert ( funkt ionel le Ver te i lung) . D a n e b e n besteht 
noch ein anderes P r o b l e m : W i e ver te i len sich die 
Mitgl ieder einzelner oder al ler dieser G r u p p e n auf 
verschiedene S t u f e n des E i n k o m m e n s (persönl iche 
V e r t e i l u n g ) ? D i e s e F r a g e s t e l l u n g ergab sich, anders 
als die ers tgenannte , n icht aus der T h e o r i e , son

d e r n aus der B e t r a c h t u n g der v o r h a n d e n e n Steuer
stat ist iken 

P a r e t o 

G e g e n E n d e des vor igen J a h r h u n d e r t s hat Vil-
fredo Pareto entdeckt , d a ß die V e r t e i l u n g der A n 
zahl der besteuerten P e r s o n e n n a c h der H ö h e ihres 
E i n k o m m e n s einer a u f f a l l e n d e n R e g e l m ä ß i g k e i t 
unter l iegt D i e Z a h l der P e r s o n e n , die mehr als 
e in best immtes E i n k o m m e n verdienen, w ä c h s t I i -
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near mi t der A b n a h m e dieses E i n k o m m e n s : D a s 
heißt , für e ine gegebene prozentuel le V e r r i n g e 
rung des E i n k o m m e n s ergibt sich e ine bes t immte 
konstante prozentuel le Z u n a h m e der Z a h l der 
P e r s o n e n , die mehr als dieses E i n k o m m e n v e r 
dienen M a n k a n n diese A u s s a g e a m besten in einer 
graphischen Dars te l lung veranschaul i chen , in der 
die Z a h l der P e r s o n e n waagrecht , die E i n k o m m e n 
senkrecht a u f g e t r a g e n sind, beide in l o g a r i t h m i 
schem M a ß s t a b (Verg le i che Abb. 3 und 4) D i e 
Z a h l der Personen , die mehr als ein best immtes 
E i n k o m m e n verdienen, l iegt auf einer g e r a d e n L i 
n ie W i e m a n aus den graphischen D a r s t e l l u n g e n 
deutl ich sieht, gi lt diese R e g e l m ä ß i g k e i t a l lerdings 
nur für die höheren E i n k o m m e n s s t u f e n 

I n a lgebraischer F o r m lautet der e r w ä h n t e Z u 
s a m m e n h a n g wie fo lgt : 

log N = log A — a log Y 

wobei Y die H ö h e des E i n k o m m e n s und N die 
Z a h l der P e r s o n e n ist Der P a r a m e t e r a — der rez i 
proke W e r t der N e i g u n g der G e r a d e n in A b b . 3 
u n d 4 — k a n n als Anzeiger für den G r a d der U n 
gle ichhei t der E inkommensver te i lung angesehen 
werden , und zwar ist « desto niedriger (ver läuf t 
die P a r e t o k u i v e desto ste i ler) , j e ungleicher die 
E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g ist B e i vol lkommener 
Gle i chhe i t der V e r t e i l u n g w ä r e a unendl ich g r o ß 
und die P a r e t o k u r v e würde w a a g r e c h t ver laufen. 

D i e E n t d e c k u n g Pareto's1) war rein empir isch 
Er versuchte sie im n a c h h i n e i n theoret isch zu er 
k lären , aber seine G e d a n k e n darüber sind heute 
le icht als I r r tümer erkennbar Z u n ä c h s t übersah er, 
da sich seine D a t e n nur auf die höchsten E i n k o m 
m e n erstreckten, d a ß seine K u r v e a u ß e r h a l b dieses 
Bere ichs n icht mehr geradl in ig ist Er urte i l te f e r 
ner , unter dem E i n d r u c k der R e g e l m ä ß i g k e i t seiner 
D a t e n , d a ß nicht nur die F o r m der K u r v e ( G e r a d 
l in igkei t ) , sondern auch ihre N e i g u n g in a l len L ä n 
dern und Z e i t e n g le ich sei, daß also das A u s m a ß 
der U n g l e i c h h e i t der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g so un
wandelbar sei wie e in Naturgesetz . E s ist heute b e 
kannt , d a ß die N e i g u n g der P a r e t o k u r v e nicht k o n 
stant ist ( T a b e l l e 1 ) : D a s P a r e t o ' s c h e a steigt im a l l 
gemeinen mit dem G r a d der industr ie l len E n t w i c k 
lung, einer a b n e h m e n d e n U n g l e i c h h e i t der E i n k o m 
mensver te i lung entsprechend I n rückständigen L ä n 
d e r n h a t a W e r t e von e twa 1 3 , in industr ial is ierten 
L ä n d e r n W e r t e von über 2 2 ) . 

1) V Pareto Cours d Economie Politique Paris 1897, 
Tome II, p. 299 ff. 

-) J. Tinbergen, On the Iheory ot Income Distribution, 
Weltwirtschaftliches Archiv 1956, S. 155 

Tabelle ] 

Werte des Parameters a der Paretokurvc 
in verschiedenen Ländern 

Vereinigte Staaten 191S 1 6 
1946 2 0 

Vereinigtes Königreich . 1938/39 1 6 
1948/49 1 9 

Australien 1915 1 7 
1945/46 2 3 

Schweden 1931 1 8 
1947 2 4 

Dänemark 1949/50 2 1 
Norwegen . . 1929 2 2 

Tschechoslowakei 1933 2 0 

Österreich . . 1933 2 3 

Q : D. G Champirmvnt Graduation of Income Dittribution« Economcttica 
Oktober 1952 p 610 

Pareto h a t also zu U n r e c h t den Einf luß der ge
se l l schaf t l i chen Organisa t ion a u f die E inkommens
ver te i lung ge leugnet E b e n s o vergeb l i ch versuchte 
er auch zu leugnen, d a ß die R e g e l m ä ß i g k e i t seiner 
K u r v e etwas mit den Massenersche inungen zu tun 
hat , die den Gesetzen der m a t h e m a t i s c h e n Statistik 
f o l g e n (daß also die R e g e l m ä ß i g k e i t der Verte i lung 
der E i n k o m m e n eine prinzipiel l ähnl i che Erschei
n u n g ist wie e twa die r e g e l m ä ß i g e Ver te i lung der 
Bevö lkerung nach ihren K ö r p e r m a ß e n ) E r glaubte 
diesen G e d a n k e n mit d e m N a c h w e i s zu erledigen, 
d a ß die V e r t e i l u n g der E i n k o m m e n nicht d e m Pois-
son'schen Gesetz fo lg t (also e t w a e inem Glücks
spiel , in d e m die C h a n c e hoher G e w i n n e sehr ge
r ing ist) E s gibt aber außer d e m Poisson'schen an
dere S c h e m a t a , in d e n e n das W i r k e n des Z u f a l l s in 
g r o ß e n M a s s e n zu bes t immten r e g e l m ä ß i g e n asym
metr i schen V e r t e i l u n g e n fühl t Pareto war für die
sen U m s t a n d bl ind, wei l er g laubte , daß die Ge
setze der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g in der menschli 
chen Natur v e r a n k e r t sind u n d die beobachteten 
R e g e l m ä ß i g k e i t e n der V e r t e i l u n g darauf u n d nicht 
auf d e m W i r k e n des Z u f a l l s b e r u h e n G e r a d e dar
über ist m a n aber heute e inmütig , daß d i e regel
m ä ß i g e Sch ich tung der E i n k o m m e n nicht ohne das 
W i r k e n des Z u f a l l s e rk lär t w e r d e n kann 

Gibrat 

E i n e a l t e rna t ive F o r m e l für die E inkommens
schichtung ist schon zur Ze i t Pareto's ver t re ten wor
d e n : D i e l o g a r i t h m i s c h - n o r m a l e V e r t e i l u n g , die von 
D McAlister, Francis Galton, G. 7 . Fechner, / C 
Kapteyn untersucht u n d später v o n Robert Gibrat 
( 1 9 3 1 ) auf v i e l e wir tschaf t l i che P h ä n o m e n e ange
wendet w o r d e n ist 3 ) . 

3 ) Zur Geschichte der logarithmisch-normalen Vertei
lung vergleiche / Aitchison and / . A C Brown, The Log-
Normal Distribution. Cambridge 1957. 
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Abbildung 1 

1000 

D i e l o g a r i t h m i s c h - n o r m a l e u n d die n o r m a l e "Verteilung 

2.000 3 000 4.000 
Konsumausgaben (Norm. Masstat» 

£ 0 0 0 1000 1800 2-$00 3 ADD 
HonsumausgabBn CLog. Masstab) 

4200 5 . 0 0 0 

Das Bild zeigt links eine logarithmisch-normale: rechts die entsprechende noirnale Häufigkeit&va teilung, und zwo.) einei teils 
als Histogramm, andererseits als geschlossene Kurve. Die zugrundeliegenden Daten sind, die Haushalte der Selbständigen vei-
vet teilt nach den Konsum aus gaben (Tabelle 10) Die logarithmisch-normale Verteilung ist stark asymmetrisch Tiägt man 
die Konsumausgaben jedoch auf einem logarithmischen Maßstab auf und paßt die Höhe dei Ordinalen dem geändeilen 
Maßstab an (die fläche des Rechteckes muß für eine gegebene Klasse von Haushalten gleich bleiben, denn sie stellt die 

Häufigkeit dar), dann ergibt sich eine symmeliische Verteilung, die der Gauß'sehen Glockenkuive angenähert ist 

I n der W i r t s c h a f t s ind v ie le V e r t e i l u n g e n stark 
asymmetr i sch : D i e V e r t e i l u n g der F a b r i k e n n a c h 
der Z a h l der A r b e i t e r , der F a m i l i e n n a c h der Z a h l 
der M i t g l i e d e r , der H a u s h a l t e n a c h der G r ö ß e der 
K o n s u m a u s g a b e n T r ä g t m a n e ine solche G r ö ß e 
(also e t w a die K o n s u m a u s g a b e n pro Hausha l t ) auf 
logar i thmischem M a ß s t a b auf, d a n n erhä l t m a n 
durch diese T r a n s f o r m a t i o n of t eine n o r m a l e V e r 
te i lung ( L a p l a c e - G a u ß - V e r t e i l u n g ) D i e Z a h l der 
H a u s h a l t e in verschiedenen Ausgabens tufen sind 
in der F o r m der b e k a n n t e n G l o c k e n k u i v e a n g e o r d 
n e t (Abb 1) D i e N o r m a l v e r t e i l u n g ist theoret isch 
und prakt isch überaus wicht ig , wei l sie sich aus dem 
gleichzei t igen Z u s a m m e n t r e f f e n von vie len kleinen 
u n a b h ä n g i g e n Z u f a l l s u r s a c h e n ergibt , in diesem 
S i n n also durch den Z u f a l l (besser gesagt , durch 
v ie le Z u f ä l l e ) e ine R e g e l m ä ß i g k e i t bewirkt wird 
D a ß m a n dur ch logar i thmische T r ans format ion 

v i e l e biologische und gese l l schaf t l i che V e r t e i l u n g e n 
in die G e s t a l t der G a u ß ' s c h e n V e r t e i l u n g b r i n g e n 
k a n n , war daher für Galton u n d Kapteyn e ine f a s 
z in ierende E n t d e c k u n g Galton s tand unter d e m 
Einf luß des W e b e r - F e c h n e r ' s c h e n Gesetzes , n a c h 
d e m die R e a k t i o n auf einen R e i z (bei b iologischen 
V o r g ä n g e n ) proport ional dem L o g a r i t h m u s der I n 
tensität des Reizes is t 1 ) . W e n n unter diesen U m 
ständen e ine V i e l z a h l von u n a b h ä n g i g e n k le inen 
U r s a c h e n auf eine G r ö ß e e inwirken, d a n n ist n i ch t 
e ine n o r m a l e , wohl aber eine l o g a r i t h m i s c h - n o i m a l e 
V e r t e i l u n g zu e r w a r t e n 

Ä h n l i c h e n G e d a n k e n g ä n g e n fo lgend hat Gibrat 
das „Gesetz der propor t iona len W i r k u n g " a u f g e 
stel l t : V i e l e u n a b h ä n g i g e k le ine Einflüsse wirken in 

*) Dieses Gesetz hat übrigens auch in der Entwicklung 
der Grenznutzenschule eine Rolle gespielt 
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diesem S c h e m a auf e ine Z u f a l l s g i ö ß e ein, die Ä n 
derung, die j e d e von ihnen bewirkt , ist aber p r o 
por t ional dieser Z u f a l l s g r ö ß e selbst N e h m e n wir 
als Be i sp ie l für e ine Z u f a l l s g r ö ß e e t w a die V e r 
brauchsausgaben eines Haushal tes U n t e r den v ie len 
k le inen U r s a c h e n , die sie beeinflussen, s ind k le ine 
W i t t e r u n g s s c h w a n k u n g e n , z B . e in T e m p e r a t u r f a l l , 
der die A u s g a b e n steigert E s w i r d nun a n g e n o m 
men, d a ß diese U r s a c h e bei j e d e m H a u s h a l t d e n 
selben prozentuellen Z u w a c h s der A u s g a b e n b e 
wirkt U n t e r dieser A n n a h m e ergibt sich, wie m a n 
le icht zeigen kann, e ine asymmetr ische V e r t e i l u n g , 
die aber durch den Ü b e r g a n g zum logar i thmischen 
M a ß s t a b in e ine n o r m a l e V e r t e i l u n g über führ t w i r d 
Gibrat h a t sehr e indrucksvol le Be isp ie le für l o g a 
r i t h m i s c h - n o r m a l e V e r t e i l u n g e n in der W i r t s c h a f t 
gebracht 1 ) , I n den meisten F ä l l e n b e w ä h r t sich diese 
V e r t e i l u n g auch bei N a c h p r ü f u n g an m o d e r n e n D a 
ten sehr gut A u c h die V e r t e i l u n g des E i n k o m m e n s 
n ä h e r t sich of tmals der l o g a r i t h m i s c h - n o r m a l e n , 
doch ergeben sich hier systematische A b w e i c h u n 
gen, die sicher n icht durch die M ä n g e l der D a t e n 
a l le in erk lär t werden können D i e beobachte te E i n 
kommensver te i lung weicht von der l o g - n o r m a l e n in 
den untersten sowie in den obersten S t u f e n des E i n 
kommens deutl ich ab A l s Be ispie l dafür k ö n n e n 
e inige österreichische D a t e n d ienen ( A b b 9 bis 13) 
D a r g e s t e l l t ist hier die kumula t ive V e r t e i l u n g , das 
he ißt , die Z a h l der P e r s o n e n mit E i n k o m m e n bis 
zu ,. , S in A b h ä n g i g k e i t von diesem E i n k o m m e n 
(Die D a r s t e l l u n g er fo lgte auf logar i thmischem 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t s p a p i e r , auf d e m die Abszisse 
logar i thmisch , die O r d i n a t e entsprechend d e m 
G a u ß ' s c h e n Fehler in tegra l gete i l t ist; die S - F o r m , 
die e ine kumulat ive V e r t e i l u n g in n a t ü r l i c h e m M a ß 
stab hat , w i r d auf diesem Papier zu einer G e r a d e n , 
vorausgesetzt , daß die V e r t e i l u n g l o g - n o r m a l i s t ) 
R e l a t i v gut l o g - n o r m a l verte i l t — abgesehen v o n 
den untersten S t u f e n — sind die E i n k o m m e n der 
B e s c h ä f t i g t e n n a c h den D a t e n der W i e n e r G e 
bie tskrankenkasse ( A b b 10 bis 12) D o c h fehl t be i 
den Anges te l l t en der obere T e i l der Schichtung 
w e g e n der O b e r g r e n z e der B e i t r a g s g r u n d l a g e B e i 
den meis ten V e r t e i l u n g e n ist unverkennbar , d a ß 
nicht nur d ie untersten, sondern auch d ie obersten 
E i n k o m m e n s t u f e n stärker besetzt sind als in einer 
l o g - n o r m a l e n Ver te i lung . Sehr häufig ergibt sich 
e ine deut l iche S - K u r v e D i e l o g - n o r m a l e V e r t e i l u n g 
ergibt also b e i m E i n k o m m e n anders als be i v ie len 
a n d e r e n G r ö ß e n v e r t e i l u n g e n der W i r t s c h a f t ke ine 
vol l b e f r i e d i g e n d e D a r s t e l l u n g des ta t säch l i chen 
V e r l a u f e s 

D i e T h e o r i e der G i b r a t - V e r t e i l u n g — d i e Hy
pothese der propor t iona len W i r k u n g — ist i m Zu
s a m m e n h a n g m i t dem re ichen M a t e r i a l von über
zeugenden D a t e n auf den ersten B l i c k bestechend, 
doch enthäl t sie eine Schwier igke i t W e n n — um 
das Beispie l der E i n k o m m e n zu n e h m e n — positiv 
wirkende zufä l l ige U r s a c h e n kle ine und g r o ß e Ein
k o m m e n im gle ichen Prozentsatz steigern, negativ 
wirkende d a g e g e n im gle ichen Prozentsatz senken, 
d a n n m u ß die S t reuung der E i n k o m m e n m i t der 
Ze i t immer größer w e r d e n 2 ) . D a s entspricht aber 
nicht den ta tsächl ichen B e o b a c h t u n g e n M a n kann 
dieser Schwier igke i t b e g e g n e n , w e n n man d ie Vor
aussetzung der proport ionalen W i r k u n g so abän
dert, d a ß sich e ine s tabi le V e r t e i l u n g ergibt Die 
E i n f ü h r u n g einer so lchen Stabi l i tä tsbedingung 
(z B bei M.. Kalecki, D. G. Champernownef) hat 
j e d o c h etwas G e w a l t s a m e s und W i l l k ü r l i c h e s an 
sich 

E i n anderer A u s w e g knüpft a n einen G e d a n 
ken v o n A. D. Roy*) an , der die l o g - n o i m a l e Ver
te i lung der Produkt ion pro Arbei ter daraus erklärt , 
daß sich die Pr o d ukt io n aus der M u l t i p l i k a t i o n einer 
Z a h l von G r o ß e n ergibt , die selbst normal ver
tei l t s ind: Der L ä n g e der Arbei tsze i t , der Intensität 
der A r b e i t , der G ü t e der Arbe i t (gemessen a m Aus
schuß) A u f der logar i thmischen S k a l a werden diese 
V e r t e i l u n g e n addiert und n a c h dem zentralen Grenz
wer t theorem m u ß sich e ine n o r m a l e V e r t e i l u n g er
geben, w e n n genügend v i e l e V e r t e i l u n g e n welcher 
A r t i m m e r 5 ) v o n unabhängigen Z u f a l l s g r ö ß e n ad-
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Prozentuelle Verteilung der Arbeiter nach dem 
Grad der N ormerfüllung in der sowjetischen 

Baumwollindustrie1) 

Normerfüllung 
bis zu % 

100 
110 . 
120 
150 . 

' ) Nach Zajtsevoj-Jasttcmskij 

Spinnereien Webereien 

Aufsummierte Prozente 

8 0 11 9 

5 0 8 5 4 9 

86 9 8 8 8 

99 9 9 9 9 

2) /. Aitchison and J A C Brown, op. cit p 24, p 108 
3) M. Kalecki, On the Gibrat Distribution Econometrica 

1945; D. G, Champernowne, A Model of Income Distribution 
Economic Journal 1953 

4 ) The Distribution of Earnings and of Individual Out
put Economic Journal 1950 

5 ) Nur geringe Einschränkungen sind notwendig, um 
diesen Satz streng richtig zu machen (die Zufallsgrößen müs
sen endliche mathematische Erwartung und Dispersion besitzen 
und jede darf nur einen kleinen Einfluß auf die Summe aus 

*) R Gibrat Les Inegälites Economiques Paris 1931 üben). 
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Abbildung 2 
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b.i.m./ss Normerfüllung 
Durch die Punkte der Verteilung läßt sich annähernd eine 
gerade Linie legen, die Verteilung paßt sich also ungefähr 

der logarithmisch-normalen an 

diert w e i d e n D i e l o g - n o r m a l e V e r t e i l u n g dei P r o 
dukt ivi tät pro A r b e i t e r 1 ) beruht daher , nach Roy, 
auf der mul t ip l ikat iven V e r k n ü p f u n g der best im
m e n d e n F a k t o r e n , ebenso w i e die l o g - n o r m a l e V e r 
te i lung der K ö r p e r g e w i c h t e d a i a u f beruht , d a ß sich 
das G e w i c h t aus der M u l t i p l i k a t i o n der A u s d e h 
nung in versch iedenen D i m e n s i o n e n ergibt. W e n n 
die V e r t e i l u n g der E i n k o m m e n — u n d das ist j e 
denfa l l s bei den A k k o r d a r b e i t e r n der F a l l — durch 
die P r o d u k t i v i t ä t beeinf lußt wird , ergibt der er 
w ä h n t e G e d a n k e offenbar e ine E r k l ä r u n g auch für 

*) Daß die Produktivität tatsächlich log-normal verteilt 
ist, dafür sprechen wenigstens zum Teil Erhebungen über den 
Grad der Normerfüllung in der russischen Textilindustrie 
(siehe B C. Jastremskij, O raspredelenii rabotschich po 
stepeni wipolnenija norm wirabotki. Utschennie Zapiski po 
Statistike. Akademija Nauk SSSR).. In den Webereien und 
Spinnereien sind die Arbeiter nach dem Grad der Normerfül
lung annähernd log-normal verteilt (Abb. 2) . Der Autor der 
genannten Studie beschränkt sich auf die Verwendung der 
normalen Verteilung und erklärt die Abweichungen davon 
ans Ökonomischen Umständen. 

die E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g E s würde f re i l i ch n o c h 
zu demonstr ieren sein, d a ß die Z a h l der m u l t i 
p l ikat iven B e s t i m m u n g s e l e m e n t e groß genug ist, u m 
e ine A n w e n d u n g des zentra len G r e n z w e r t t h e o r e m s 
zu rechtfert igen. 

I n der obigen E r k l ä r u n g w i r d v o m Z e i t v e r l a u f 
abgesehen. D a r i n h a t m a n e inen V o r t e i l gesehen, 
wei l dadurch die Ins tab i l i tä t des G i b r a t - M o d e l s 
vermieden w i r d 2 ) I n W i r k l i c h k e i t wi rken abei a l l e 
die e rwähnten M o m e n t e in der Zei t u n d der M e 
chanismus der B i l d u n g dieser oder anderer V e r 
te i lungen kann nur als ein stochastischer P r o z e ß 
vers tanden werden E i n e vo l lkommen b e f i i e d i g e n d e 
L ö s u n g dieser A u f g a b e ist a l lerdings bis heute n i c h t 
g e f u n d e n worden 

Die Schichtung der Einkommen in Österreich 

vor und nach dem Krieg 

P a r e t o k u r v e n 

Für die Vorkr iegszei t s tehen uns die E r g e b 
nisse der zwei S o n d e r e i h e b u n g e n für die J a h r e 1 9 2 S 

Tabelle 3 

Verteilung der Besteuerten nach ihren steuerpflich
tigen Einkommen 

(Prozent der Besteuerten mit mehr als . S Einkommen) 
Jährliches steuer
pflichtiges Ein

kommen in S 

Im Bemessungsweg 
% v insgesamt 
1928 1933 

I m Abzugsweg 
% v insgesamt 

1928 1933 

Überhaupt 
% v insgesamt 

1928 1933 

Über 1..400 100 000 100 000 100 000 lOO'GOO lOO'OOO 100-000 
1 500 92'543 90 569 95 611 95 500 9 4 622 93 6 8 0 
1 6 0 0 88 718 85' 745 9 1 2 9 9 90 866 9 0 4 6 7 88 9 7 6 
1 800 82 490 78 297 81 564 80 841 81 863 79 9 0 2 
2 000 74 923 69 '675 71 406 71 271 72 539 70 6 8 2 

, 2.200 69 876 6 4 675 62 3 4 4 62 628 64 772 63 3 8 4 
2 400 64 427 57 185 54 341 54 241 57 592 55 327 
2 700 57 4B1 50 259 44 107 44 514 48 418 46 634 
3 000 48 875 42 367 34 902 35 491 3 9 406 3 S 0 2 9 
3 400 41 924 35 839 25 002 26 050 3 0 456 29 662 
3 900 34 647 28 948 17 001 18 152 2 2 689 22 136 
4 800 25 040 20 283 9 658 10 526 14 616 14 127 
5 300 20 609 16 408 7 166 7 822 11 499 10 991 
6 000 16 155 12 691 4 963 5 142 8 571 7 928 
7 200 U 958 8 962 2 932 3 126 5 S42 5 280 
8 400 8 993 6 536 1 884 1 999 4 1 7 5 3 673 

10.200 6 139 4 225 1 172 1 178 2 773 2 3 0 3 
10.800 5 520 3 720 1 0 2 0 0 992 2 471 1 999 
12 000 4 393 2 858 0 765 0 715 1 934 1 5 0 6 
14 400 3 076 1 836 0 624 0 543 1 414 1 020 
18 000 1 185 1 2 5 0 0 373 0 308 0 957 0 6 5 6 
19 200 1 992 1 121 0 312 0 252 0 853 0 5 7 2 

„ 22,000 1 578 0 853 0 228 0 174 0 663 0 4 2 5 
2 4 0 0 0 1 352 0 709 0 189 0' 139 0 563 0 3 4 9 
27 000 1 097 0 565 0 145 0 099 0 451 0 271 
30 000 0 907 0 '448 0 108 0 0 7 4 0 3 6 5 0 2 1 2 
33 000 0 776 0 361 0 0 8 4 0 058 0 307 0 170 

, 36 000 0 655 0 297 0 069 0 044 0 258 0 1 3 8 
42 O0D 0 493 0 214 0 04S 0 032 0 191 0 0 9 9 
4S 000 0 380 0 161 0 035 0 022 0 146 0 0 7 3 
54 000 0 296 0 123 0 027 0 014 0 114 0 0S4 
60 000 0 236 0 098 0 020 0 0 0 9 0 090 0 0 4 2 
90 000 0 108 0 043 0 009 0 0 0 4 0 041 0 018 

, 120 000 0 065 0 023 0 004 0 001 0 024 0 009 
, 150.000 0 037 0 016 0 003 0 0 0 0 9 0 014 0 0 0 7 

, 180..000 0 027 0 010 0 002 0 0005 0 0 1 0 0 0 0 4 
210.000 0 020 0 008 0 0 0 1 0 0002 0 007 0 0 0 3 

, 240.000 0 013 0 006 0 0 0 0 8 0 0001 0 0 0 5 0 0 0 2 
360.000 0 007 0 003 0 0002 — 0 002 0 001 

„ 500.000 0 002 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - O0O08 0 0 0 0 4 

2) J Aitchison and J A C Brown, op cit. p 25 

D i e V e r t e i l u n g der Arbei ter n a c h d e m Grade der N o r m 
e r f ü l l u n g i n der s o w j e t i s c h e n B a u m w o l l i n d u s t r i e 

(Dargestellt auf logarithmischem Wahischeinlichkeitspapier) 
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Abbildung 5 

P a r e t o k u r v e n : E i n k o m m e n s t e u e r z a h l e r 
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O 

Einkommensteuer 
träger 7953 

im Bemessungsweg 
verst. 1928 

USA Selbständige 7956 
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100 80 
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Auf der Horizontalen ist die Zahl der l'e/soncn aufgetragen du mehr als ein bestimmtes Einkommen verdienen, dus auf de: 
Vertikalen gemessen wird Beide Größen sind im logarithmischen Maßstab gemessen, die Zahl der Personen ist in Prozente)/ 
angegeben. (Pur USA ist die Skala so verschoben, daß iÖÖ°/o an Stelle von 10ü/o usw. zu lesen ist.) Das bemerkenswerte im 
den Paretokurven ist, daß sie geradlinig sind, das trifft aber nur für die höheren Einkommen zu Die Neigung der Geraden 
(der reziproke Wert des sogenannten Paretokoeffizienten et ist ein Maß für die Ungleichheit der Verteilung. Je kleiner «, 
je steiler also die Kurve, desto mehr entfeint sich die Verteilung von dem Zustand, in dem alle Einkommen gleich groß 
sind Die Kurven zeigen, daß die Verteilung der Einkommen untei den Selbständigen im Jähe 1953 ungleicher war als im 

Jahre 1933 

und 1933 zur V e r f ü g u n g Sie geben die Schichtung 
der E i n k o m m e n für zwei G r u p p e n , die im B e m e s 
sungsweg und im Abzugsweg vers teuerten P e r s o 
nen, gesondert wieder D i e A u f a r b e i t u n g wurde nach 
Personen, n icht n a c h Steuer fällen vorgenommen, so 
d a ß also Arbe i ter und Anges te l l t e , die ihren Posten 
im V e r l a u f des Jahres gewechsel t hat ten , oder d ie 
m e h r e r e Pos ten gleichzeit ig innehat ten , nur e inmal 
und mit ihrem ganzen E i n k o m m e n gezählt wurden 
D i e Bezüge derer , die nur einen T e i l des Jahres 
beschäf t igt waren , sind auf g a n z j ä h r i g e B e s c h ä f t i 
gung umgerechnet worden 

Für die Nachkr iegsze i t Hegt e i n e ausführl iche 
A u f a r b e i t u n g für das J a h r 1953 vor Hier s ind je 
doch be i den U n s e l b s t ä n d i g e n nur Steuer fälle ge
zählt , das heißt , j e d e Lohnsteuer k a r t e ist für sich 
er faßt , ungeachte t der T a t s a c h e , d a ß ein und der
selbe Diens tnehmer m e h r e r e S teuerkar ten haben 
kann A l l e r d i n g s scheint die überwiegende M e h r 
zahl der Inhaber von m e h r e r e n L o h n s t e u e r k a l t e n 
den untersten L o h n s t u f e n anzugehören. 

D i e D a t e n von 1928, 1933 und 1 9 5 3 lassen sich 
mit H i l f e von P a r e t o k u r v e n vergle ichen D a b e i 
m u ß m a n die V o r - und N a c h t e i l e dieser T e c h n i k 
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Abbildung 4 

P a r e t o k u r v e n : L o h n s t e u e r z a h l e r 
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Die Paietokuiven fih die Lohnsteuerzahler sind im Jahre 19ÖS flachet ah 1938, die Verteilung der Einkommen dei Unselb
ständigen ist somit (vor der Entnivellierung) weniger ungleich als in der Vorkriegszeit. Die Biuchstelle in dei Kurve bei 
14 400 S (im Jahre 1928 und 1933) beruht darauf, daß unterhalb dieser Grenze nur das Arbeitseinkommen eingerechnet wurde 

oberhalb dagegen auch Nebeneinkommen, aus anderen Quellen 

ständig im A u g e behal ten. D e i große V o r t e i l der 
P a r e t o k u r v e n l iegt dar in , d a ß wir uns nicht um die 
u n v o l l k o m m e n e E r f a s s u n g der n iedr igen E i n k o m 
men zu k ü m m e r n brauchen. W i r beg innen die stu
fenweise A d d i t i o n dei E i n k o m m e n s z a h l bei den 
höchsten E i n k o m m e n , und können damit bis zu den 
mi t t l e ren E i n k o m m e n fortschrei ten, ohne durch die 
U n k e n n t n i s über die Z a h l der n iedr igen E i n 
kommensbezieher behinder t zu werden D i e N e i 
gung der K u r v e gibt uns e in M a ß der U n g l e i c h h e i t 
der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , das dimensionslos ist 
(also e twa von W ä h r u n g e n und P r e i s e n u n a b h ä n 
gig) , daher le icht von e inem L a n d zum a n d e r e n 
und von einer Z e i t p e r i o d e zur a n d e r e n vergl ichen 
w e r d e n kann D e m steht der N a c h t e i l gegenüber , 
d a ß die P a r e t o k u r v e nur für die hohen E i n k o m m e n 

e ine gerade L i n i e ist, der Parameter a , der d i e 
N e i g u n g dieser L i n i e angibt , also nur für diese 
E i n k o m m e n das A u s m a ß dei größeren oder g e r i n 
geren U n g l e i c h h e i t messen k a n n ( J e großer a, d e 
sto ger inger die U n g l e i c h h e i t der Ver te i lung . ) 

M i t dieser wicht igen E i n s c h r ä n k u n g kann m a n 
sagen, d a ß der V e r g l e i c h der Pare tokurven für 
diese J a h r e fo lgendes B i ld g ibt : Bei den U n s e l b 
s tändigen ist a im J a h r e 1953 höher gewesen a ls 
vor dem K r i e g , die U n g l e i c h h e i t der E i n k o m m e n 
ist also v e r r i n g e r t w o r d e n ( A b b 4) D a s entspricht 
ganz den V o r s t e l l u n g e n , die m a n sich von der N i 
vell ier ungstendenz unter den Unse lbs tändigen zu 
m a c h e n pflegt. W e n i g e r erwarte t ist der U m s t a n d , 
d a ß die U n g l e i c h h e i t der E i n k o m m e n b e i den S e l b -
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ständigen1) größer geworden ist als es in der Zwi-
schenki iegszeit Die Nachkiiegsinflation, die rasche 
Gewinnmöglichkeiten geschaffen hat, ist wahr
scheinlich die Ursache für die verstärkte Streuung 
der Einkommen der Selbständigen 

Tabelle 4 

USA (1956): Prozent der Selbständigen mit einem 
Einkommen von mindestens .. , . § 

s % 
25.000 . . . . 0 - 7 
15 000 2 0 
10.000 5 5 

7.000 12 8 
6.000 19 1 

5 000 28 2 
4 000 . . 39 8 

3..000 5 4 7 

2 0 0 0 . 67 4 
1 000 SO 0 

Q : Statistical Abstract o f the U S. 1957 p. 316. 

Der Paretokoeffizient ß war bei den Selb
ständigen im Jahre 1933 etwas über 2, im Jahre 
1953 dagegen IV2 2 ) Zum Vergleich mit ausländi
schen Daten diene die Einkommensschichtung in 
den U S A (1956) für Selbständige: Es ergibt sich hier 
ein Paretokoeffizient von nahezu 2V2. Die Ungleich
heit der Einkommensverteilung bei den Selbständi
gen ist also in Österreich viel größer als in den 
Vereinigten Staaten 

W i e man aus den Abbildungen sieht (Abb 3), 
ist die Paretokurve für die Vorkriegszeit von etwa 
4 800 S an geradlinig Jedoch hatten nur 2 4 % 
(1928) bzw.. 2 0 % (1933) der selbständigen Besteu
erten mehr als 4 800 S Einkommen. Ihr Durch
schnittseinkommen war niedriger (1928: 4 600 S, 
1933: 3 800 S) Für das Jahr 1953 wird die Kurve 
bei 20.000 S geradlinig, Nur 4 0 % der Einkom
men waren über 20 000 S Man sieht also, daß 
die Aussagen über den Paretokoeffizienten nur die 
oberen Schichten betreffen (20 bis 4 0 % ) 

An dieser Stelle soll noch eine andere Ein
schränkung erwähnt weiden Die Steuer Statistik 
beruht zum Teil nicht auf tatsächlichen Einkom
men; bei der Landwirtschaft stützt sie sich im all
gemeinen auf den Einheitswert, bei vielen Ge
werbetreibenden werden bestimmte Pauschbeträge 
angesetzt Fast alle diese Fälle betreffen nur die 
untere Hälfte der Verteilung Von allgemeinerer Be
deutung ist, daß sich das steueiliche Einkommen 

*) Genauer: Bei den Einkommen steuerpflichtigen, die 
auch eine Anzahl von Unselbständigen enthalten, die aber 
klein ist. 

2 ) Die Zahl für 1928 ist unsicher, da die Daten für 1928 
nnregelmäßig sind. 

als Nettobetiag nach Abzug von Werbekosten und 
SonHeiauslagen ergibt 

Bei den Unselbständigen ist der Paretokoeffi
zient von etwa 2 7 im Jahie 1933 auf etwa 3 2 im 
Jahre 1953 gestiegen Die Verteilung innerkalb 
dieser Gruppe ist an und für sich immer weit we
niger ungleich als bei den Selbständigen: Die Un
terschiede in der Qualifikation, Bildung, Begabung 
usw können keine so starke Streuung hervorrufen, 
wie der unterschiedliche Geschäftserfolg und die 
verschiedene Vermögenslage 

Zu den Vorkriegsdaten ist zu bemerken, daß 
die Paretokurve hier eine Unregelmäßigkeit zeigt, 
die besonders 1928 deutlich hervortritt (Abb 4) 
Sie beruht darauf, daß unter den Dienstnehmern 
mit mehr als 14.400 S Einkommen auch jene 
eingeschlossen sind, die neben dem Diensteinkom
men noch anderes Einkommen bezogen haben, und 
zwar mit ihrem ganzen Einkommen, wählend in den 
niedrigeren Stufen nur das reine Diensteinkommen 
einbezogen ist Aus diesem Giund zeigt die Kurve 
bei 14.400 S einen Sprung (das Durchschnittsein
kommen der darüber liegenden ist höher als es bei 
geradliniger Fortsetzung der Paretokuiven zu ei-
warten wäre, weil Einkommen aus anderen Quellen 
hinzutreten) Im Jahre 1933 ist dieser Sprung we
niger ausgeprägt, vermutlich weil in der Krise die 
Zahl der Unselbständigen mit bedeutenden anderen 
Einkommen stark zurückging 

L o r e n z k u r v e n 

Die Ergebnisse, die wir mit Hilfe der Pareto
kurven erhalten haben, lassen sich auch durch 
Lorenzkurven illustrieren. Sie stellen die Vertei
lung in folgender Form dar: Auf der Horizontalen 
weiden die aufsummierten Prozentsätze der Steuei-
zahler, auf dei Vertikalen die aufsummierten Pro
zentsätze des Einkommens aufgetragen Wenn z B 
6 0 % der Steuerzahler ein Einkommen unter 
20 000 S haben und dieses Einkommen 2 5 % des 
Gesamteinkommens ausmacht, dann wird ein Punkt 
mit Abszisse 60 und Ordinate 25 in das Diagramm 
eingetragen. Die vollständige Darstellung einer ge
gebenen Verteilung ergibt eine geschlossene Kurve 
(Abb 5 und 6), die immer unterhalb einer Ge
raden mit dem Neigungswinkel 4 5 % liegt Diese 
Gerade stellt den Zustand vollkommener Gleich
verteilung dar, das Ausmaß der Ungleichheit der 
Einkommensverteilung wird daher durch die Ab
weichung der Lorenzkurven von der Diagonale ge
messen Das übliche Maß ist dei Lorenzkoeffizient, 
das ist das Verhältnis der Fläche zwischen Lorenz-
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Abbildung 5 

L o r e n z d i a g r a m m : E i n k o m m e n s t e u e r z a h l e r 
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ö.i.m/se Prozent der besteuerten Personen 

Die Lorenzkurve gibt eine leicht verständliche bildliche Dar
stellung der Ungleichkeit der Einkommensverteilung. Die be
steuerten Personen sind nach der Höhe ihres Einkommens 
geordnet zu denken Dann zeigt jeder Punkt der Kurve, wie
viel Prozent des Gesamteinkommens einem bestimmten Pro
zentsatz der Besteuerten zufließen So kann man z B aus der 
Kurve für 1933 ablesen, daß 9 0 % der Besteuerten etwa 6 7 % 
des Einkommens hatten, mit anderen Worten, den obersten 
iO°/o der Besteuerten sind 33°/o des Einkommens zugeflossen 
Je ungleicher die Verteilung, desto stäiker ist die Kurve nach 
unten ausgebaucht Einer vollkommen gleichen Verteilung 
würde die Diagonale entsprechen. Die Verteilung des Ein
kommens unter den Selbständigen war 1953 und 1954 un
gleicher als 1933. Der Lorenzkoeffizient (das Verhältnis der 
fläche zwischen Lorenzkurvc und Diagonale zu dem Dreieck 
unter der Diagonale) war für 1933 ungefähr 0"38, für 1954 0 44 

kurve u n d D i a g o n a l e zur F l ä c h e des ganzen D r e i 

ecks untei der D i a g o n a l e 

D a s L o r e n z d i a g r a m m gibt — im Pr inz ip — 
ein B i l d der gesamten Schichtung der E i n k o m m e n , 
von den n iedr igs ten bis zu den höchsten I n der 
P r a x i s k e n n e n wir die gesamte V e r t e i l u n g , insbe
sondere den unteren T e i l , nur sehr unvol ls tändig 
So s ind bei den S e l b s t ä n d i g e n die E i n k o m m e n un
ter d e m E x i s t e n z m i n i m u m nicht e r f a ß t B e i den 
U n s e l b s t ä n d i g e n w e r d e n zwar durch die A u f a r b e i 
tung der Lohnsteuer k a r t e n grundsätzl ich auch die 
E i n k o m m e n unter d e m E x i s t e n z m i n i m u m er faß t , 
aber rund ein V i e r t e l der Lohnsteuer k a r t e n ent
ziehen sich der B e a r b e i t u n g und fast a l l e Sozia l 
rentner b le iben u n e r f a ß t D e r A u s f a l l betriff t zum 
a l l e rgrößten T e i l n iedr ige E i n k o m m e n . 

Abbildung 6 

L o r e n z d i a g r a m m : L o h n s t e u e r z a h l e r 
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Bei den Unselbständigen verläuft die Lorenzkurve für 1953 
flacher als die für 1933. die Verteilung ist somit 1953 weniger 
ungleich geworden Im unteren Teil überschneiden sich die 
Kurven; das beruht darauf, daß 1953 — wegen Änderung dei 
Erhebungsmethoden — viel mehr von den niedrigen Einkom
men erfaßt wuiden als 193,3 Dadurch entsteht der — höchst
wahrscheinlich falsche — Eindiuch, daß in der unteren Hälfte 
der Verteilung die Ungleichheit zugenommen hat. Aus dem 
selben Grund ist der Loi enzkoeffizient für die beiden Jahre 

nicht erheblich verschieden (ungefähr 0"27) 

Prakt i sch ble ibt somit e in großer T e i l der n i e d 
r igen E i n k o m m e n unberücksicht igt und dieser U m 
stand m u ß , als Qual i f ikat ion für die S c h l u ß f o l g e 
rungen, die wir aus dem B i l d der L o r e n z k u r v e n 
ziehen w e r d e n , vorweg e r w ä h n t werden. D i e S t a 
t ist iken der meisten anderen L ä n d e r te i len übr igens 
diese S c h w ä c h e 

W i r er fassen im fo lgenden , wie f rüher , d i e 
E i n k o m m e n s t e u e r - und L o h n s t e u e r t r ä g e r g e s o n -

labelle 5 

Steuerpflichtige, Einkommen und Einkommen
steuer 1933 

Veranlagte Dienstbezüge 
Steuerpflichtiges Steuer- Einkorn- Einkorn- Steuer- Einkorn- Einkorn-
Einkommen bis Pflichtige rncn men- Pflichtige men men-

S steuc r 

Aufsummicrte Prozcntzahlen 
stcuer 

2 000 . 31' 1 13 3 4 3 36 5 1 9 7 10 5 

3.000 58 1 3 0 7 10 0 68 4 47 0 25 6 

4 800 80 0 52 2 2 2 4 9 0 6 75 6 52 1 

10 200 . 95 8 79 2 49 6 98 95 93 8 81 6 

22 000 9 9 2 90 9 65 7 99 84 9 8 1 91 4 

60.000 . 99 9 97 1 8 0 0 99 991 99 '7 97 4 

120.000 99 9 8 98 6 87 9 99 999 99 9 99 1 
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labeile 6 

Einkommen s teuers tatistik 
(Die Schichtung der Steuerpflichtigen, des zu versteuernden 
Einkommens und der Einkommensteuer nach Einkommenstufen) 

1953 1954 
Stufen des zu Steuer Zu ver Einkom Steuer Zu ver Einkorn 

versteuernden pflichtige steuerndes men pflichtige steuerndes men
Einkommens 

pflichtige 
Einkom Steuer 

pflichtige 
Einkom steuer 

in 1 000 S men men 

(Aufsummier! e Prozentzahlen) 

Unter 4 1 8 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 

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

12 29 3 S 7 1 3 20 9 5 5 0'5 

., 16 . 47 3 17 0 i-4 39 4 1 2 8 1 8 
20 60'0 2 4 5 5 9 5 3 0 19 8 3 6 

2 4 68 7 3 0 8 8 7 62 7 25 9 5 7 

28 74 8 36 0 1 1 5 69 8 31 1 8 0 

32 79 4 40 '5 14 4 75 1 35 6 10 3 

36. 82 8 4 4 3 17 1 79 1 39 '4 12 6 
40 85 4 47 5 19'8 82 2 42 7 14 8 

, 50 . 89 7 53 9 25 9 87 4 49 3 19 8 
70 9 4 1 6 2 3 35' 6 92 6 58'0 28 0 

, 100 96 7 69 5 45 5 95 8 65 5 36 8 

. 200 98 9 79 4 61 1 98 6 76 5 53'1 

. 3 0 0 99 4 83 7 68 6 99 3 8 1 2 61 1 

500 99 7 87 8 76 2 99 7 85 8 69 6 

„ 1 000 99 9 9 2 3 84 6 99 9 90 5 78 9 

1.000 u mehr 100 0 1 0 0 0 100 0 100 0 1 0 0 0 100 0 

Tabelle 7 

Lohnsteuer Statistik 1953 
(Verteilung der Steuerpflichtigen, des Einkommens und der 
Einkommensteuer nach Bruttobezügen, ganzjährig Beschäftigte) 

Stufen der Steuer Einkommen Einkommen 
Bruttobezüge pflichtige Steuer 

S Aufsummierte Probentzahfen 

2 000 1 3 0 1 0'Ü 

4 000 4 3 0 6 O'O 

6 000 7 6 1 6 0 1 

8 000 12 9 3 8 0 2 

10.000 17 6 6 2 0 6 

12 000 23 7 10 1 2 1 

14.000 3 3 9 17 8 6 4 

16 000 47 8 29 8 14 5 

18 .000 . 61 6 43 '4 24 3 

20 000 72 2 55 0 33 3 
2 4 000 85 2 71 4 48 5 
28 000 9 1 6 80 9 59 2 

3 2 000 94 9 86 6 67 0 

36.000 96 7 90'1 72 7 

4 0 000 97 7 92 3 76 7 
50 000 98 9 95 3 83 2 

dert. D i e L o r e n z k u r v e n für die Selbständigen ( E i n 
kommensteuer t räger ) sind in A b b i l d u n g 5 d a r g e 
stellt D i e U n g l e i c h h e i t der V e r t e i l u n g ist von 1933 
auf 1953 of fensicht l ich stark gewachsen und auch 
im J a h r e 1954 ist eine gegenläuf ige E n t w i c k l u n g 
nicht zu beobachten D a s A u s m a ß dieser Ä n d e r u n g 
k a n n m a n a m besten aus fo lgendem V e r g l e i c h e r 
sehen: I m J a h r e 1933 h a b e n die obersten 1 Prozent 
der E i n k o m m e n s t e u e r z a h l e r 1 0 % des zu v e r 
steuernden E i n k o m m e n s für sich gebucht , im J a h r e 
1954 d a g e g e n 2 1 % D i e obers ten 1 0 % der Z e n -
si ten h a b e n im J a h r e 1933 33 1 /2° /o des gesamten 
E i n k o m m e n s gehabt , das der E inkommensteuer u n 
ter l iegt , im J a h r e 1954 dagegen 4 7 % . 

Abbildung 7 

V e r t e i l u n g der Steuerlast auf die bes teuer ten E i n k o m m e n : 
E i n k o m m e n s t e u e r z a h l e r 

O 10 20 30 4 0 SO 6 0 70 60 90 100 
ö.uw/sa Prozente des ö&steuertsn Einkommens 

Die Darstellungsweise des Lorenzdiagrammes ist hier und in 
Abbildung S auf die Verteilung der Steuerleistung angewen-
det worden Wir müs sen uns die ver steuerten Einkommen 
nach ihier Größe geordnet denken Dann zeigt ein beliebig 
gewählter Punkt der Kurve, wieviel Prozent der Steuerlei
stung auf den gewählten Prozentsatz des besteuerten Ein
kommens entfällt. So liest man aus der Kurve für 1933 ab, 
daß 90°/a der besteuerten Einkommen etwa zwei Drittel der 
Steuerleistung erbrachten, das heißt, daß auf die obersten 
10°lo der Einkommen etwa ein Dritte! der Steuer leistung ent
fiel Auf dieselben obersten KPh der Einkommen entfiel 
1953 nur ein Fünftel, 1954 etwas weniger als ein Viertel der 
Steuerleistung Die Verteilung der Steuerleistung unter den 
Selbständigen war also 1953 weniger progressiv als 1933: ah 
Folge der großen Steuerreform 1953 ist die Progressivität 
im Jahre 1954 wieder gestiegen Das Gesagte gilt allerdings 
nur für den oberen Teil de) Verteilung Im unteren Teil über
schneiden sich die Kurven, die Verteilung der Steuerleistung 

ist hier anscheinend ungleicher geworden 

D i e s e Z u n a h m e der U n g l e i c h h e i t ist al lerdings 
zum T e i l nur s c h e i n b a r : D a s s teuer l iche E x i s t e n z 
m i n i m u m war 1953 re la t iv ger inger als 19.33, so 
daß ein größerer A n t e i l der n iedr igen E i n k o m m e n 
e r f a ß t wurde D i e n icht b u c h m ä ß i g e r f a ß t e n Ein
k o m m e n ( L a n d w i r t s c h a f t , Kle ingewerbe) waten 
195.3 im V e r h ä l t n i s zu 193.3 ger ing bewertet . Das 
bedeutete eine U n t e r Schätzung der n iedr igen Ein
k o m m e n S c h l i e ß l i c h h a t auch die Hausha l t sbes teu
erung zu einer sche inbaren K o n z e n t r a t i o n der Ein
k o m m e n geführt . A l l e diese M o m e n t e erk lären 
aber die Z u n a h m e der U n g l e i c h h e i t nur zum Teil . 

B e i den L o h n t e u e r t r ä g e m bes tä t igen die 
L o r e n z k u r v e n , d a ß von 1933 auf 1 9 5 3 die U n g l e i c h -
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hei t der V e r t e i l u n g a b g e n o m m e n h a t ( A b b 6). 
E i n V e r g l e i c h des B i ldes mi t A b b i l d u n g 5 zeigt 
aber , d a ß diese A b n a h m e nicht so stark war wie 
die Z u n a h m e der U n g l e i c h h e i t bei den S e l b s t ä n 
digen. 

Abbildung 8 

V e r t e i l u n g der Steuerleis tung auf die besteuer ten E i n 
k o m m e n : L o h n s t e u e r z a h l e r 

100 100 
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0.l.f.W./s9 Pnozent der Bruttobeziiae 

In der Verteilung der Steuerleistung auf die Einkommen der 
Unselbständigen ist zwischen 1933 und 1953 keine auffallende 
Änderung eingetreten Die Üb ei schneidung im unteren Teil 
dei Kurve beruht darauf, daß 1953 viel mein von den nied

rigen Einkommen erfaßt wurden als 1933 

A l l e s G e s a g t e bezieht sich auf das E i n k o m m e n 
vor Abzug der Steuer. E i n e Schichtung n a c h den 
S t u f e n des E i n k o m m e n s n a c h Steuerabzug ist in 
Österre ich nicht ver fügbar E s soll j e d o c h hier ein 
V e r s u c h gemacht werden, die T e c h n i k der L o r e n z 
kurven in folgender W e i s e auf die Bes teuerung 
anzuwenden: A u f der Abszisse w e r d e n die k u m u 
la t iven Prozentsä tze des E i n k o m m e n s aufge t ragen , 
auf der O r d i n a t e d ie Prozentsätze der Steuer ( A b 
bi ldung 7). D i e K u r v e zeigt also die — von der 
Steuergesetzgebung beabs icht igte — U n g l e i c h h e i t 
der V e r t e i l u n g der S teuer : So h a b e n 1933 die 
obersten 1 0 % des E i n k o m m e n s der Se lbs tändigen 
e twa ein D r i t t e l der Steuerle is tung erbracht , 1954 
al lerdings nur weniger als ein Vier te l und 1953 
nur 2 0 % D a s B i l d zeigt ebenso wie die g e r a d e er 
w ä h n t e n Z a h l e n deutl ich, d a ß die V e r t e i l u n g der 
Einkommensteuer von 1933 auf 1954 weniger un
gleich geworden ist, in dem S inne , d a ß die höchsten 
E i n k o m m e n e inen weniger großen Prozentsatz dei 
Steuerle is tung e inbr ingen D a s bedeutet aber auch, 

d a ß der U n g l e i c h h e i t der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g 
durch die Bes teuerung weniger stark e n t g e g e n g e 
wirkt w i r d als vorher. Vor der großen E i n k o m m e n 
s teuerre form im J a h r e 1953 war die U n g l e i c h h e i t 
der Steuer V e r t e i l u n g am ger ingsten ; durch d ie 
S t e u e r r e f o r m (die A n f a n g 1954 in K r a f t trat) ist 
die Progress iv i tä t der E inkommensteuer merk l i ch 
gest iegen, in dem S inne , d a ß sich der Ante i l der 
höchsten E i n k o m m e n an der Steuer le is tung erhöht 
h a t 

E i n e ana loge U n t e r s u c h u n g der Lohnsteuer 
( A b b 8) zeigt zwischen 1933 u n d 1953 ke ine e r h e b 
l i che V e r ä n d e r u n g in der V e r t e i l u n g der S t e u e r 
leistung auf das E i n k o m m e n A l l e r d i n g s sind hier 
w e g e n der großen V e r s c h i e d e n h e i t der E r h e b u n g s 
methoden die D a t e n der V o r - und Nachkr iegsze i t 
schwer vergle ichbar . 

L o g a r i t h m i s c h - n o r m a l e V e r t e i l u n g e n 

D i e L o r e n z k u r v e n entha l ten im Pr inz ip e b e n 
soviel A n g a b e n wie e ine Häuf igkei tsverte i lung, a lso 
e twa eine l o g - n o r m a l e V e r t e i l u n g , die sich den g e 
gebenen D a t e n a n p a ß t M a n kann die U n g l e i c h 
hei t der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g an der Streuung 
einer solchen V e r t e i l u n g messen, zwischen L o r e n z -

Abbildung 9 

D i e V e r t e i l u n g der A r b e i t n e h m e r n a c h d e m E i n k o m m e n , 
1 9 3 3 u n d 1 9 5 3 

(Dargestellt auf logaiithmischem Wahrscheinlichkeitspapier) 
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Dargestellt ist die Verteilung der Aibeitnehmer nach dem 
Überschuß ihres Einkommens über eine bestimmte Grenze 
(1 400 S im Jahre 1933, 10 000 S im Jahie 1953) Die 
Arbeitnehmer unter dieser Grenze bleiben unberücksichtigt 
Auf diese Weise erhält man eine Verteilung, die sich an
nähernd der log-normalen anpaßt (ausgenommen an den bei
den Enden) Die Streuung der Verteilung ist 1953 geringer 
als 1933. ein weiteres Anzeichen für die Nivellierung dei 

Arbeitnehmereinkommen in dem genannten Zeitraum 
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koeffizient und Streuung der log-normalen Ver-
teilung besteht auch eine einfache mathematische 
Beziehung 1) 

Die Verwendung der log-noimalen Verteilung 
wird nun dadurch erschwert, daß sie sich den Ein
kommensschichtungen bei den niedrigen sowie bei 
den höchsten Einkommen schlecht anpaßt Zum 
Tei l sind Defekte des statistischen Materials schuld 
daran. Jugendliche Ar beiter, insbesonder e Lehr -
linge, Halbtagsaibeiter usw bilden eine eigene Ver
teilung, die so stark von der allgemeinen Einkom
mensschichtung abweicht, daß ihr e Einbeziehung 
das Bild stört Wir können aller Erfahrung nach 
die log-normale Verteilung den Daten am besten 
anpassen, wenn wir den Uberschuß der Einkommen 
über ein gewisses Minimum betrachten, und die 
darunter liegenden Einkommen vernachlässigen 
(um so mehr als die Angaben über diese niedrigen 
Einkommen ohnehin unvollständig sind) 

Für die Vorkriegsdaten etwa kann das steuer
liche Existenzminimum 1 400 S als Grenze ge
wählt werden Wir wollen im folgenden die Ar
beitnehmer betrachten, weil gerade für sie eine 
weitere Analyse in Anbetracht der mangelhaften 
Daten notwendig erscheint Für die Nachkriegszeit 
erweist sich die Wahl einer Grenze von 10 000 S 
als günstig für die Anpassung der Kurve (Abb 9) 
Das entspricht ungefähr dem aufgewerteten Vor-
kriegsexistenzminimum Die Verteilungen weichen 
trotz Ausschaltung der kleinen Einkommen von der 
log-normalen an beiden Enden ab. Wenn wir 
diese Abweichungen vernachlässigen und die Ver
teilung als log-normal ansehen, können wir die 
Streuung (z. B durch eine graphische Methode) 
schätzen und daraus den Lorenzkoeffizienten be
rechnen 2) Es ergibt sich für 1933 (im Abzugweg 
Besteuerte) ein Lorenzkoeffizient von 0 27, für 1953 
(ganzjährig Beschäftigte nach der Lohnsteuer Sta
tistik) ein solcher von 0 20. 

Es muß betont werden, daß diese Berechnun
gen sehr grob sind (Dasselbe gilt allerdings für 
die meisten Berechnungen auf diesem Gebiete in 

*} Vgl / Aitchison and / A C Brown, op. cit p. 112 
Der Lorenzkoeffizient ergibt sich auf der Standardabwei
chung ff der log-normalen Verteilung nach dei Formel 

0, 1 1, 

wobei N ( x [ 0 , 1) das Integral unter der Fehlerkurve (Normal
verteilung) mit arithmetischem Mittel 0 und Dispersion 1 von 
— co bis x ist. (Die Standardabweichung ö bzw. die Dis
persion o a der log-normalen Verteilung bezieht sich auf das 
logarithmisch gemessene Einkommen, also auf die rechte Ver
teilung in Abb. 1.) 

2 ) Bei der Berechnung wird von der Formel in der 

fast allen Ländern) Die Hauptschwäche liegt dar
in, daß in der Anpassung der log-normalen an die 
gegebene Verteilung ein Element der Willkür liegt 
(Vernachlässigung der extremen Werte) und daß 
wir die Einkommen unterhalb einer gewählten 
Grenze überhaupt vernachlässigen. Allerdings 
haben wir über diese niedrigen Einkommen ohne
hin keine zuverlässigen, erschöpfenden und ein
deutigen Angaben 

Die Entnivellierung bei den Unselbständigen 

W i e weit hat sich die oben festgestellte Ent
wicklung der Einkommensverteilung seit 1953 ge-

Abbildung 10 

D i e V e r t e i l u n g der U n s e l b s t ä n d i g e n n a c h i h r e m E i n 
k o m m e n 1953 , 1955 u n d 1 9 5 7 : D a t e n d e r Wiener Gebiete-

k r a n k e n k a s s e 

{Dargestellt auf logarithmischem Wahrscheinlichkeitspapier) 
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Die Verteilung der Aibeiter und Angestellten nach ihrem 
Einkommen ist in den mittleren Schichten annähernd log-
arithmisch-normal Die Wellenlinie im unteren Teil für 1953 
erklärt sich dadurch, daß die Lehrlinge in diesem Jahr ein
geschlossen sind. Die Kurven werden von 1953 bis 1957 weni
ger steil, das heißt die Streuung der Verteilung nimmt zu 

Darin äußert sich die Entnivellierung der Einkommen 

vorigen Fußnote ausgegangen, doch muß außerdem noch die 
gewählte Einkommensschwelle berücksichtigt werden / Ailchi-



15 

labeile 8/1 

Wiener Gebietskrankenkasse 

(Arbeiter und Angestellte, ohne Hausgehüfen und 
Hausbesorger) 

Bis zur 
Beitragsgmodlage Aufsummierte Prozentzahlen 

von . S 1953') 1955 s ) 

120 0 1 

ISO . 1 3 

240 3 4 

300 5 2 

420 . 7 1 

540 8 8 4 1 

660 10 4 5 7 

780 12 5 7 6 

900 16 8 10 7 

1 020 . 26 0 16 7 

1 140 . 37 9 25 7 

1 2 6 0 5 0 7 35 1 

1 3 8 0 62 0 4 4 1 

1 5 0 0 71 6 53 3 

1 6 2 0 78 6 6 1 2 

1 740 . 8 4 0 6 8 1 

1 8 6 0 74 1 

1.980 . 78 8 

2.100 82 9 

2.220 86 0 

2 340 88 7 

•) Mit Lehrlingen — 2 ) Ohne Lehrlinge 

Tabelle S/2 

Wiener Gebietskrankenkasse, Februar 1957, 
Verteilung der Pflichtversicherten nach der 

Beitr ag s gr undlage 
(Ohne Lehrlinge, Hausgehilfen und Hausbesorger) 

Bis zur 
Beitragsgrundlage 

von . . S 
Arbeiter Angestellte Zusamm 

Aufsununierte Prozentzahleu 

225 . 0 4 0 3 0 4 

375 . 1 3 1 0 1 2 

525 . . 2 8 2 6 2 7 

675 . 4 7 4 2 4 5 

825 . 7 0 5 9 6 6 

975 1 1 6 9 0 10 6 

1 125 2 0 5 14 7 18 3 

1 275 3 2 0 20 6 27 7 

1 425 . . 4 3 7 27 0 37 4 

1 575 . 54 3 3 4 1 46 7 

1 725 . 63 5 41 5 55 2 

1 875 71 6 49 0 6 3 1 

2 025 78 4 56 2 70 0 

2.175 . . . 8 4 4 6 2 0 75 9 

2.325 . . . 8 8 9 67 3 80 7 

2.475 92 6 71 4 8 4 6 

2.625 9 4 8 75 3 87 5 

2.775 9 6 5 78 1 89 6 

2.925 97 4 80 7 91 1 

3..075 . 98 1 8 3 2 92 5 

3.225 9 8 7 85 2 93 6 

3.375 . 99 1 86 7 9 4 4 

3.525 99 4 88 2 95 2 

son and / . A C, Brown, op. cit p 115) W e n n L der nach der 
früheren Formel berechnete Lorenzkoeffizient ist, so ergibt 
sich der Lorenzkoeffizient bei der W a h l einer Einkommens
schwelle z (in unserem Fal l 1 400 S bzw. 10.000 S) wie folgt 

L = 

t + a 

L, 

wobei a das arithmetische Mittel der log-normalen Ver
teilung ist, 

änder t? D i e s e F r a g e ist insbesondere be i den A r 
bei tern u n d A n g e s t e l l t e n n a h e l i e g e n d : W i e w e i t h a 
b e n die B e s t r e b u n g e n zu einer Entnivellierung der 
E i n k o m m e n der U n s e l b s t ä n d i g e n die v o r a n g e g a n 
g e n e Nive l l i e rung w e t t g e m a c h t ? 

D a d ie Lohnsteuer kar ten seit 1953 nicht a u f 
gearbei te t worden sind und erst für 19.57 wieder 
aufgearbe i te t w e r d e n sollen, geben nur d ie A n g a b e n 
der W i e n e r Gebie t skrankenkasse A u f s c h l u ß über 

Abbildung 11 

Verteilung der Arbeitnehmer nach ihrem Einkommen 
in Österreich und der Bundesrepublik Deutschland 

(Dargestellt auf logarithmischem Wahischeinlichkeitspapier) 
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Die Verteilung der Arbeitnehmer nach dem Einkommen ist 
in Österreich und in der Bundesrepublik anscheinend ziemlich 
ähnlich. Die Streuung ist in der Bundesrepublik, wenn man 
Arbeiter und Angestellte zusammen betrachtet, vielleicht et
was größer Der geringe Unterschied in der Verteilung wider
spricht allerdings nicht der Annahme, daß die Prämie für hock
qualifizierte Arbeit in der Bundesrepublik höher ist als in 

ö sterreick 
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Abbildung 12 

Verteilung der Arbeiter nach ihrem Einkommen in 
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland 

(Dargestellt auf logarithmischem Wahrscheinlichkeitspapier) 
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Abbildung 13 

Verteilung der Angestellten nach ihrem Einkommen in 
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland 

(Dargestellt auf logarithmischem Wahrscheinlichkeitspapici) 
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die Schichtung dei Einkommen Diese Daten sind 
annähernd iog-normal verteilt {Abb 10) und 
lassen leicht erkennen, daß die Verteilungskurven 
für 1953, 1955 und 1957 immer weniger steil wer
den Die Dispersion einer log-normalen Verteilung, 
die sich den Daten in der Verteilungsmitte, d h 
etwa zwischen 1 0 % und 9 0 % der Einkommens
träger anpaßt, ist in den angegebenen Jahren von 
0 11 auf 0"1.5 bzw 0 17 gestiegen Dem entsprechen 
Lorenzkoeffizienten von 0 19, 0 21 und 0 23 Diese 
Zahlen illustrieren den Entnivellierungsprozeß Ob 
dadurch die vorangegangene Nivellierung, die im 
Vergleich zur Vorkriegszeit festzustellen war, rück
gängig gemacht worden ist oder nicht, kann auf 
Grund der verfügbaren Daten nicht entschieden 
werden 

Ein Vergleich mit der Einkommensschichtung 
der Unselbständigen in der Bundesrepublik Deutsch
land zeigt 1), daß dort die Ungleichheit der Vertei
lung recht ähnlich, vielleicht etwas größer ist als bei 
uns (Abb 11 bis 13, Tabelle 9). 

Besonders die getrennte Darstellung der Ver
teilung für Arbeiter und Angestellte zeigt kaum 
einen Unterschied in der Dispersion Das ist über
raschend: Würde man doch erwarten, daß in der 
Bundesrepublik die „Qualifikationsprämie", also 
etwa der Mehr verdienst des qualifizierten Arbeiteis 
im Vergleich zum Hilfsarbeiter, des Diplom
ingenieurs im Vergleich zum Ingenieur höher ist 

*) Die Schichtung der Arbeitnehmereinkommen in der 
Bundesrepublik. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 
Wochenbericht, 24. J g , Nr. 33, Berlin 1957 
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Tabelle 9 

Bundesrepublik Deutschland, Verteilung der 
Arbeitnehmer 

Einkommen bis zu Arbeiter Angestellte Alle 

. (DM) Arbeitnehmer 
Aufsummierte Prozentzahlen 

2 400 . 1 7 6 5 8 13 9 
3 600 43 1 2 1 8 35 '8 
4 800 11 2 42 9 61 9 
6.000 90 2 63 8 81 9 
8.400 99 0 86 2 95 1 

15.000 100 0 98 3 99 4 
Q ; Deutsches Institut für Wittschaftsforschung Wochenbericht August 1957 

als in Österreich. A u c h unter diesen Voraussetzun
gen l ä ß t sich aber e ine ähnl i che E i n k o m m e n s Schich
tung erk lären , w e n n n ä m l i c h die hohen Qual i f i 
ka t ionen z a h l e n m ä ß i g in D e u t s c h l a n d re la t iv weit 
weniger s tark besetzt s ind als be i uns, wie das e twa 
im F a l l der I n g e n i e u r e zweifel los der F a l l ist. I m 
V e r g l e i c h zu Österre ich gibt es in der B u n d e s r e p u 
bl ik weit weniger D i p l o m i n g e n i e u r e als Mi t te l schul 
ingenieure D i e g le iche Dispers ion des E i n k o m m e n s 
k a n n sich hier sehr le icht ergeben, trotz höherer P r ä 
m i e für die akademisch geschulten Ingenieure , 
wei l sie eben z a h l e n m ä ß i g re la t iv weniger stark 
ver t re ten s ind D e r s e l b e U m s t a n d mag auch bei 
a n d e r e n Qual i f ikat ionen w i r k s a m sein 

D i e s e E r w ä g u n g e n lassen erkennen, d a ß m a n 
die U n g l e i c h h e i t der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g nicht 
ohneweiter s mi t d e m A u s m a ß der Qual i f ikat ions-
p r ä m i e n gle ichsetzen k a n n D a s ist auch bei der I n 
terpre ta t ion der zei t l ichen E n t w i c k l u n g der E i n k o m 
mensver te i lung in Österre ich mit zu berücksicht igen 

Bemerkungen über das Haushaltseinkommen 

D a die Schichtung der H a u s h a l t s e i n k o m m e n in 
Österre ich nicht b e k a n n t ist, dient das f o l g e n d e nur 
als vorläufiger Or ient ierungsbehe l f M a n k a n n sich 
den H a u s h a l t s e i n k o m m e n (brutto) von zwei Sei ten 
n ä h e r n , e i n m a l von der S e i t e der E i n z e l e i n 
k o m m e n und zum a n d e r n m a l v o n der Se i te der 
H a u s h a l t s a u s g a b e n , über die e ine S t i c h p r o b e n e r h e 
b u n g 1 ) A u f s c h l u ß gibt 

M a n k a n n mit S icherhe i t e rwar ten , d a ß die 
V e r t e i l u n g n a c h d e m E i n k o m m e n be i den H a u s h a l 
ten ungleicher ist als bei den e inzelnen E i n k o m 
m e n s e m p f ä n g e r n D i e U n g l e i c h h e i t der H a u s h a l t s 
e m k o m m e n result iert n ä m l i c h aus zwei U m s t ä n d e n , 
aus der U n g l e i c h h e i t der E i n z e l e i n k o m m e n u n d aus 
der U n g l e i c h h e i t der Z a h l der Verdiener pro H a u s 
halt . Stat is t isch gesprochen addieren sich die D i -

1 ) Forschungsstelle zur Aufstellung volkswirtschaftlicher 
Bilanzen: Der Verbrauch der städtischen Bevölkerung Öster
reichs, Wien 1956 

spersionen der be id e n V a r i a b l e n , w e n n sie im l o g 
ar i thmischen M a ß s t a b gemessen sind A l l e r d i n g s ist 
dabei noch ein K o i r e k t i v p o s t e n abzuziehen: Es b e 
steht aller V e r m u t u n g nach e ine n e g a t i v e K o r r e l a 
tion zwischen E i n z e l e i n k o m m e n und Z a h l der V e r 
diener im H a u s h a l t (bei h ö h e r e m E i n k o m m e n des 
M a n n e s werden F r a u und ha lbwüchs ige Kinder w e 
niger häufig arbei ten) D i e s e K o r r e l a t i o n wirkt n a 
türl ich nivel l ier e n d auf das F ami l iene inkommen. 
d h der U m s t a n d , daß bei den Ä r m e r e n mehr V e r 
diener im H a u s h a l t s ind, wirkt ausgle ichend auf d i e 
V e r t e i l u n g des Hausha l t se inkommens , dieser A u s 
gleich geht aber in der P r a x i s nicht so weit , die v o r 
h in e r w ä h n t e G r u n d t e n d e n z aufzuheben : D a ß n ä m 
lich die V e r t e i l u n g der H a u s h a l t s e i n k o m m e n u n 
gleicher ist als die der E inze l e inkommen. 

W e n n wir uns dem H a u s h a l t s e i n k o m m e n v o n 
der Konsumsei te n ä h e r n , s ind zwei U n t e r s c h i e d e zu 
berücks icht igen : 1 der A n t e i l der Bes teuerung u n d 
der Soz ia labgaben und 2 der Ante i l des S p a r e n s 
a m E i n k o m m e n B e i d e , Steuer antei l u n d S p a r a n t e i l , 
var i ieren von H a u s h a l t zu H a u s h a l t W e n n wir d a 
her von der V e r t e i l u n g der H a u s h a l t e nach d e m 
K o n s u m ausgehend — die uns aus der S t i c h p r o b e n 
erhebung wenigstens schätzungsweise b e k a n n t ist — 
auf ihre V e r t e i l u n g nach d e m B r u t t o e i n k o m m e n 
( E i n k o m m e n vor Abzug der S teuern und S o z i a l 
abgaben) schl ießen wol len , müssen wir die D i s p e r 
sion der S t e u e r - u n d S p a r a n t e i l e berücksicht igen. 
Besonders wichtig ist aber h ier , daß e ine starke p o 
sit ive K o r r e l a t i o n zwischen d e m B r u t t o e i n k o m m e n 
pro H a u s h a l t und d e m Spar antei l bzw d e m S t e u e r -
antei l a m E i n k o m m e n besteht D i e s e K o r r e l a t i o n h a t 
die T e n d e n z , die Streuung des N e t t o e i n k o m m e n s 
und um so mehr die des B r u t t o e i n k o m m e n s größer 
zu m a c h e n als die S t reuung der K o n s u m a u s g a b e n 
Der Sa ldo der E i n w i r k u n g e n auf die Dispers ion ist 
a l lerdings von vornhere in nicht bes t immt 2 ) . E s 

-) Schreiben wir für das Bruttoeinkommen y, das Netto
einkommen y. die Konsumausgaben c, den Anteil des Netto
einkommens am Bruttoeinkommen t und den Anteil der Kon
sumausgaben am Nettoeinkommen s, Dann ist yts = y's = c.. 
und wenn man die Variabein logarithmisch mißt, so besteht 
folgendes Verhältnis zwischen den entsprechenden Disper
sionen: 

Gy2 — (Je2 — Ct2 <7s 2 — 2 Ryt ffyCFt — 2 Rys Gy <7s 

ay2= Gc2 — ö~s
s — R/s Oy' Gi 

Ryt und RjS sind die Korrelationskoeffizienten zwischen dem 
Bruttoeinkommen und den Koeffizienten t bzw i alle log
arithmisch gemessen Diese Korrelationskoeffizienten sind na
türlich negativ (bei steigendem Einkommen sinkt der steuer
freie Teil des Einkommens, ebenso der Anteil des Konsums); 
die entsprechenden Glieder in der obigen Gleichung haben 
also das entgegengesetzte Vorzeichen zu den Dispersionen 
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scheint, nach Erfahrungen anderer Länder, daß die 
Nettoeinkommen als Folge des progressiven Steuer
systems weniger ungleich verteilt sind als die Brutto-

1 ahelle 10 

Verteilung der Haushalte nach Konsumausgaben 
Aus gabenstufcn Aufsummierte Prozentzahlen der Haushalte 

monatliche Ausgaben 
bis . . S Alle Selh-

ständigi; 
Angestellte 

Beamte 
Arbeiter Rentner 

Pensionisten 

1 000 14 6 6'9 1*9 7 5 3 6 4 
1 4 0 0 23 2 17 5 11 2 23 2 57 0 
1 8 0 0 . . 46 7 3 ] 6 29 9 44 5 71 6 
2 200 . 62 9 47 0 49' 7 G5 5 80 7 
2 600 . 74 4 58 4 64 2 79 2 87 4 
3.000 82 9 68 6 76 1 87 8 91 5 
3.400 88 0 75 6 82 5 9 2 8 94 8 
3 800 . 91 3 80 5 87 3 95 7 96 3 
4 200 . . 93 7 84 8 90 7 97 4 97 5 
4.600 95 1 87 1 93 3 97 9 98 0 
5.000 96 4 89 4 95 2 98 6 98 6 

Abbildung 14 

V e r t e i l u n g der H a u s h a l t e n a c h der H ö h e der K o n s u m 
a u s g a b e n 

(Dargestellt auf logarithmischem Wahrscheinlichkeitspapier) 

'Alle 

/Selbständige 

- j . 

/ •• 

- iif 
- j /Angestellte 

/ I Beamte 

Arbeiter^ 
i 

1 

\ \ I M 

o.n.wjes 
S S J i 
KoniumatisQaben in 1000 S 

Die obigen Verteilungen sind in guter Annäherung logarith
misch-normal Bei den Angestellten scheint die Verteilung 
in zwei Teile zu zerfallen, niediige und höhere Angestellte, 

die verschiedene Dispersion haben. 

crt
2 und o,2 Die positiven Glieder werden das Übergewicht 

haben, wenn er entsprechend klein, der Korrelationskoeffizient 
aber groß ist. Da nach den Erfahrungen anderer Länder mit 
progressivem Steuersystem die Verteilung des Bruttoeinkom
mens ungleicher ist als die des Nettoeinkommens, dürfte 

2 | Ryt Oy | > gi sein. 
Andererseits können die positiven und negativen Glieder sich 
weitgehend ausgleichen; das würde die im Text erwähnte 
Ähnlichkeit der Verteilung von Konsumausgaben und Netto
einkommen erklären: wenn man annimmt, daß 

2 | Ry's Oy'\ OS , 

dann ist o > ' = °e-

einkommen Zwischen der Verteilung der Haus
halte nach Nettoeinkommen und nach Konsum
ausgaben besteht nach einer schwedischen Berech
nung 1) (die sich allerdings auf Arbeitnehmer und 
Pensionisten beschränkt) nicht allzuviel Unter
schied, was die Streuung anlangt. 

Wir wollen nun einen Blick auf die kärglichen 
Zahlen werfen, die uns zur Verfügung stehen Nach 
der Konsumerhebung ergeben sich für die Vertei
lung der Haushalte nach Konsumausgaben folgende 
Dispersionen (logarithmischer Maßstab): 

Standard
abweichung ( t f) 

Dispersion (er2) 
Lor enzko effizient 

Alle 
Haushalte 

0 53 
0 29 
0 29 

Selbständige Arbeiter 

0.57 
0 32 
0 31 

0 43 
0 18 
0 24 

Abbildung Ii 

V e r t e i l u n g der H a u s h a l t e n a c h der Zahl der 
E i n k o m m e n s e m p f ä n g e r 

(Dargestellt auf logarithmischem Wahrscheinlichkeitspapier) 

Die Verteilung der Haushalte nach Einkommensempfängern 
ist annähernd logarithmisch-normal 

Die Verteilung der Zahl der Einkommensemp
fänger ist aus Tabelle 11 zu ersehen Versuchen wir 
nun, die Verteilung der Haushaltseinkommen für 
Arbeiter aus den Einzelernkommen zu konstruieren 

3 ) Socialstyrelsen: Levnadskostnaderna Är 1952, p 64. 
Stockholm 1956 
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P a s durchschni t t l i che A r b e i t e r e i n k o m m e n für 
1 9 5 4 / 5 5 sei m i t 1 4 2 0 S geschätzt {ohne L a n d -
und For star be i ter ) Mult ipl iz ier t mi t der dur chschni t t -
l i chen Z a h l der V e r d i e n e r pro A r b e i t e r h a u s h a l t , 1 6 , 
gibt das ein durchschnit t l iches H a u s h a l t s e i n k o m m e n 
von 2 . 2 8 0 S V e r g l i c h e n damit s ind die durch
schnit t l ichen K o n s u m a u s g a b e n v o n 2.057 S h o c h : 
es ist a l le rd ings zu bedenken, d a ß die A r b e i t e r h a u s 
h a l t e E i n k o m m e n anderer K a t e g o r i e n ( insbesondere 
von A n g e s t e l l t e n ) enthal ten , die im Durchschni t t 
höher sind. 

JabelU 11 

Verteilung der Haushalte nach der Zahl der 
Einkommen s empfänger 

Zahl der Einkommenscmpfänger pro Haushalt 

1 2 3 4 5 
in Prozent und mehr 

57 0 31 4 8 8 2 2 0"5 
45 3 33 9 14 2 4 6 2 0 
58 9 31 6 7 7 1 5 0 2 
54 8 34 3 8 4 2 0 0 5 
61 2 27 9 8 1 2 2 0 3 

0 

Alle Haushalte 0 1 
Selbständige . . . — 
Angestellte und Beamte 0 1 
Arbeiter . . . — 
Pensionisten u Rentner 0 3 

D i e Dispers ion der Ar beiter e inkommen ( W i e 
ner Gebie t skrankenkasse 1955) b e t r ä g t 0 1 1 , d i e D i s -
persion der Z a h l der Verd iener i n A r b e i t e r h a u s 
ha l ten 0 18, d ie S u m m e der Dispers ionen ist also 
0 2 9 D a v o n ist e ine Korrektur in A b z u g zu br ingen , 
die der K o r r e l a t i o n zwischen E i n k o m m e n und Z a h l 
der Verd iener R e c h n u n g t r ä g t ; diese Korrektur 
kann höchstens 0 28 (bei e inem Kor relat ionskoeff i 

zienten von 1) be t ragen , sie wird aber in W i r k 
l ichkei t wei t ger inger sein, d a die K o r r e l a t i o n zwi
schen E i n k o m m e n u n d Z a h l der V e r d i e n e r i m 
H a u s h a l t vermut l i ch nicht sehr eng ist 

Z i e h e n wir nun zum V e r g l e i c h die Schichtung 
der A r b e i t e r h a u s h a l t e nach d e n Konsumausgaben 
h e r a n D i e Dispers ion beträgt hier 0 18 D i e D i s p e r -
sion der B r u t t o e i n k o m m e n der H a u s h a l t e ist w a h r 
scheinl ich größer u n d dürf te daher zwischen den 
Grenzen v o n 0 18 u n d 0 29 l iegen. S ie ist also grö 
ßer als die Dispers ion der V e r t e i l u n g der einzelnen 
Arbe i ter , die 0* 11 beträgt . D i e Dispers ion der N e t t o 
e inkommen wird sich von der der Konsumausgaben 
nicht allzu stark ent fernen 

Z u m V e r g l e i c h seien nur zwei aus ländische 
Z a h l e n angegeben D i e Dispers ion der H a u s h a l t s 
ausgaben in S c h w e d e n (1950) ist 0 3 1 , e twas größer 
als bei uns (0 29) D i e Dispers ion der B r u t t o e i n 
k o m m e n der H a u s h a l t e 1 ) in E n g l a n d (nach d e m 
O x f o r d S a v i n g S u r v e y ) ist 0 36. 

D i e vors tehenden Ausführ unge n können nur 
e inen notdürf t igen Ersa tz für eine K e n n t n i s der 
Sch ich tung der H a u s h a l t s e i n k o m m e n b i lden E s 
w ä r e sehr wünschenswert , w e n n diese Schichtung , 
e t w a im R a h m e n einer S t i chprobenerhebung , fes t 
geste l l t w ü r d e , da sie von großer sozialer und wirt 
schaft l icher B e d e u t u n g ist 

x ) Genauer: Einkommenseinheiten, die enger als Haus
halte definiert sind 


