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Sehnsiichte, Giiternachfrage und 
Industrialisierung 
Beispiele zu einer Sozialgeschichte der Genussmittel in 
Osterreich 

Roman Sandgruber 

Sandgruber, Roman 1984: Sehnsiichte, Giiternachfrage und Industriali sierung . 
Beispiele zu einer Sozialgeschichte der Genufimittel in 6sterreich . - Ethnologia 
Europaea XIV : 143-162. 

Die vorli egende Arbeit orientiert sich an der These vom engen Konnex der Neu
einfiihrung und Ausweitung des Genuf3mittelkonsums in der friihen Neuz eit und 
der Ausbildung des industriellen Systems. Das 17. Jahrhundert ist eine der un
ruhigst en Perioden in der Geschichte des Drog engenusses vor unserer Gegen
wart . Vom spa.ten 17. Jahrhundert an gewinnen Kaffee und Tabak, die im 16. 
Jahrhund er t in Europa erstmals bekannt gewordenen waren, auch in 6sterreich 
rasch an Bedeutung. Gegenstand der Untersuchung ist die Entwicklung des Ver
brauchs von Wein , Bier , Obstmost, Branntwein, Kaffee, Zucker und Tabak in 
Osterreich im 18. und 19. Jahrhundert, nicht nur in Hinblick auf ihre okono
mi sche Bed eutung, sondern auch in ihrer Rolle als Demonstrationsmittel und 
Zeichen . Genufimittel haben eine demonstrative Funktion, sind Au sdruck des 
Zivilisationsprozesses und Mittel der Disziplinierung im Sinne der von Norbert 
Elias zuerst entwickelten Theorien iiber die Mechanismen und Wirkung en des 
europaischen und allgemeinen Zivilisati onsprozesses. 

Univ ersita tsdozent, Dr. Roman Sand gr uber, Institut fur Wirtschafts- und Sozial
geschicht e, Universitat Wien, Dr. Karl Lu eger-Ring 1. A-1010 Wien. 

Alltagsgeschichte vermag nur in einem allge
meineren Kontext mit strukturgeschichtlichen 
und ereignisgeschichtlichen Komponenten 
fruchtbar zu werden und damit sowohl der hi
storischen als auch ethnologischen Forschung 
neue Impulse zu geben. Angesichts der bereits 
ausgesprochen umfangreichen methodischen 
und kritischen Literatur zur Brauchbarkeit 
der Alltagsgeschichte scheint es angebracht, 
ohne lange Erorterungen zu ihrem Stellen
wert, zu ihren methodischen und inhaltlichen 
Fallstricken und zu den 'veste d interests ', die 
eventuell dahinterstecken, direkt ins konkrete 
Thema einzusteigen: Den Alltag der Ge
nuBmitteP. Eine derartige Th emenstellung 
mag leicht als entlegenes Problemfeld sowohl 
einer allgemein sozialgeschichtlichen als auch 
einer spezifisch alltagsgeschichtlichen Be
trachtung erscheinen, was immer inhaltlich 
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und methodisch darunter auch zu verstehen 
ware. DaB es gerade uber der Weg der GenuB
mittel moglich ist, auf relativ einfache Weise 
eine modellhaft e Verbindung zwischen den 
Sehnsuchten des Alltags, der wirtschaftlich en 
und kommerziellen Entwicklung und der 
Handlung sebene des Politischen herzustellen , 
soll in diese m Beitrag aufgezeigt werden 2• 

Stempel und Akzis mull fort , 
Ist fast immer das zweite Wort! 
Setzt herab das Salz im Preis, 
HeiBt es dann in gleicher Weis'. 
Sein' Tabak, wer will und kann, 
Pflanz ein jeder selber an. 

Der Text dieses 1848 in Tirol kursierenden 
Flugblatt es3 ist nur eines der vielen Beispiele 
jener Konfliktvirulenz, die in den GenuBmit-
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teln und ihrer Besteuerung enthalten war. In 
ahnlichem Mafie wie der Brot- und Fleisch 
preis ist der Salzpreis, der Bierpreis, der Ta
bakpreis Anlafi spontaner Tumulte, und dies 
nicht zufallig, war doch hier der Zugriff des 
Staates und ein als ungerecht und bevormun
dend empfundenes System viel deutlicher zu 
erkennen als bei anderen Konsumgutern. 

Genufimittel, Drogen, und ich ziehe hier be
wufit eine sehr weite Grenze vom Salz und den 
Gewurzen uber den Zucker zum Kaffee, Ka
kao, zum Alkohol, zum Tabak bis hin zum 
hochgiftigen Arsen, dessen Kauen in den Al
penlandern so weit verbreitet war, stehen in 
ganz engem Konnex mit der Ausbildung des 
kapitalistisch-industriellen Systems. Sehn
sucht nach Genufi und Sehnsucht nach Reich
tum, das hangt zusammen, auch wenn sich der 
allgemeinen Vorstellung nach Reichwerden 
und Konsumieren zu widersprechen scheinen . 
Der Konsumverzicht, das Sparen macht reich, 
ebnet den Weg der Kapitalbildung und Akku
mulation. Aber Sehnsuchte, konkret Genufi
mittel motivieren. Kaufen und suchtig werden . 
Die Sucht nach Waren wird zur Triebfeder des 
industriellen Systems. Die Genufimittel ent
wickeln Sehnsuchte, die den Alltag durchbre
chen, selbst zum Alltag werden. 

Sicherlich sind Genufimittel und Drogen ein 
sensibler Bereich . Mit Werturteilen, positiv 
wie negativ, ist man gerade hier besonders 
schnell zur Stelle. Bei den Tischsitten etwa , 
deren langfristige Veranderung Norbert Elias 
untersucht und zum Ausgangspunkt seines 
gesellschaftlichen und staatlichen Disziplinie
rungskonzepts gemacht hat, fallt die Distan
zierung leichter , ohne sich dabei durch irgend
eine Vorliebe fur Essen mit der Gabel oder Es
sen mit den Handen leiten zu lassen. 
Tischsitten stellen for uns heutzutage im allge
meinen keine Quelle standiger Sorgen und 
Angste mehr dar. Bei Genufimitteln ist es 
nicht so leicht moglich, die mehr oder weniger 
gern aufgesetzte Brille des engagierten Absti
nenzlers, burgerlichen Besserwissers oder 
auch phaakischen Geniefiers beiseite zu legen. 

Eine Reihe neuer Genufimittel stehen am 
Beginn der europaischen Industrialisierung . 
Die Fruhe N euzeit ist eine der unruhigsten Pe
rioden in der Geschichte des Drogengenusses 
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vor unserer Gegenwart . Der Alkoholverbrauch 
erreichte im 16. und 17. Jahrhundert bei den 
Oberschichten einen mengenmafiigen Rohe. 
punkt und mit der Verbreitung der gebrann
ten Getranke eine neue Qualitat . Kaffee und 
Tee wurden im 17. Jahrhundert in Europa neu 
eingefohrt . In den Alpenlandern begann sich 
das Arsenkauen zu verbreiten. Diversen He
xensalben wurde eine stimulierende Drogen. 
wirkung nachgesagt . Vor allem aber hatte das 
Rauchen im fruhen 17. Jahrhundert sich gera
dezu explosionsartig verbreitet4. 

Ich werde meine Erorterungen auf drei Ebe
nen vortragen: erstens auf der Ebene des All
taglichen : die Zeichenfunktion der Genufimit
tel, zweitens auf der Ebene der wirtschaft
lichen Realisierung: die kommerzialisierende 
Funktion der Genufimittel und drittens auf der 
Ebene des politischen Handelns: das Konflikt
potential der Genufimittel. 

1. GenuBmittel als Zeichen 

Bedeutungen sind nicht gleichsam kulturellen 
»Substanzen « inharent, an denen sie einfach 
abgelesen werden konnten . Eher ergeben sich 
diese Bedeutungen aus ihrem sozialen Ge
brauch, da es doch der Gebrauch ist, der die 
Menschen in soziale Beziehungen bringt. Auch 
bestimmt oft aufiere Gewalt das, was uber
haupt vorhanden sein kann, um von den Ge
brauchenden dann mit Bedeutung ausgestat
tet zu werden. Norbert Elias hat das Ver
dienst, die Zeichenfunktion der Zivilisation 
und ihre Bedeutung for den generellen gesell
schaftlichen und okonomischen Entwicklungs
prozefi deutlich gemacht zu haben . 

Den Genufimitteln kommt eine zentrale 
Rolle zu im Prozefi der Veranderung des Ge
schmacks, der Peinlichkeit, der Moden und 
Distinktionen, der Rollenerwartungen und 
Zwange, kurz allem, was zusammenfassend als 
Zivilisation bezeichnet werden kann. Ge
nufimittel sind als statusbetonende Dinge Ge
genstand des Zivilisationsprozesses, der von 
den Oberschichten seinen Ausgang nimmt. Be
zuglich der Aufrechterhaltung und Vergro
Berung der hierarchischen Unterschiede, d.h. 
der Machtdifferentiale, vermag zivilisiertes 
Verhalten die Distanz zu weniger Bevorrech-
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Tabelle: Verbrauch von Genuf3mitteln in Osterreich (Cisleithanien) 1800-1910 (in kg bzw. 1 pro Kopf) 

Salz Zucker Kaffee Bier Brannt- Tabak 
Jahr 

1780 0,15 
1800 0,40 
1830 7,4 1,00 
1841 8,0 1,00 
1850 8,9 2,50 
1860 9,4 3,00 
1870 10,1 3,60 
1880 9,8 6,10 
1890 11,0 10,00 
1900 9,7 14,70 
1910 7,6 18,00 

Quelle: Sandgruber, Konsumgesellschaft, 197. 

tigten und Auflenseitern zu unterstreichen . In 
den Genuflmitteln manifestieren sich anderer
seits auch sozialkulturelle Aktionen, welche 
der plebejischen Existenz erst ihren Sinn ga
ben: Die Trinkkultur oder der Konsum von Ko
lonialwaren wie Zucker, Tee , Kaffee und Ta
bak sind die doppeldeutigen Symbole dieser 
Art der Verausgabung. Ihre Doppeldeutigkeit 
liegt in symbolischem Kapital, in Statusden
ken und Eigensinn einerseits und Disziplinie
rung andererseits 5

• Die Unstetigkeit der plebej
ischen Lebensweise hat ihre reale Grundlage 
nicht nur in den periodischen Schwankungen 
des Marktes, sondern auch in der spezifischen 
Gemengelage einer vom Geldnexus zuneh
mend penetrierten Subsist enziikonomie , in der 
wachsende Verfogung iiber Geldeinkiinfte und 
eine an Brauch und Herkommen orientierte 
Lebenshaltung sich wechselseitig bekraftigen. 

a) Alkohol 
Alkohol war die wichtigste Drage der vorindu
striellen Gesellschaft . Allerdings war der Alko
holkonsum durch die wirtschaftliche und tech
nische Entwicklung des 18 . und 19. Jahrhun
derts entscheidend beeinfluBt warden, am 
wenigsten dabei der Weinbau und der Wein
konsum . Die Bierbrauerei erreichte durch 
technische Fortschritte (Einfohrung besserer 
Kiihltechniken, Erfindung des Lagerbiers) be
trachtliche Produktivitatsverbesserungen , die 
sich in einem zunehmenden Preisvorteil ge
geniiber dem Wein niederschlugen . Der Wein-

0,04 
0,05 
0,12 
0,18 
0,36 
0,59 
0,74 
0,89 
0,86 
0,98 
1,41 

wein 

0,50 
0,79 

20 0,76 
26 9,5 0,88 
32 5,5 0,97 
37 7,8 1,20 
46 1,31 
49 3,1 1,41 
57 4,4 1,29 
78 5,5 1,37 
73 5,5 1,31 

preis in Wien war zwischen 1790 und 1802 um 
1500 % gestiegen, der Bierpreis nur um 466 %. 
Diese Tendenz hielt auch im 19. Jahrhundert 
an . Von 1800 bis 1900 hatte sich der Weinpreis 
verdreifacht, der Bierpreis nur verdoppelt. 
1736 wurde in Wien dreimal soviel Wein als 
Bier getrunken , vor Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges hingegen viermal soviel Bier als 
Wein. Der Alkoholkonsum in den vorindustri
ellen Stadten war hoch: in Wien um 1780 etwa 
140 Liter Wein pro Kopf und 127 Liter Bier, 
1910 hingegen nur mehr 35,6 Liter Wein pro 
Kopf und 127 Liter Bier. Im landesweiten 
Durchschnitt war der Bierkonsum zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts noch recht niedrig, stieg 
in der zweiten Jahrhunderthalfte aber rasch 
an . Gerade in den Stadten hatte Bier als tagli
ches Nahrungs- und Genuflmittel wie als 
Hauptmedium der Geselligkeit eine doppelte 
gesellschaftliche Funktion. Der Wein hinge
gen , for den eine Pro-Kopf-Schatzung der Ver
brauchsentwicklung nur sehr grob miiglich ist , 
kam wegen seines Preises als Massengetrank 
nicht in Frage 6

• 

Auflerhalb der Stadte war der Alkoholver
brauch wesentlich niedriger. Der Topos vom 
betrunkenen Bauern bezog sich meist auf das 
sporadische Trinken zu festlichen Anlassen, 
was in solchen Fallen umso auffalligere Wir
kungen zeigte. Im Alltag iiberwog das Wasser 
als Getrank. Erst im 19. Jahrhundert erlangte 
die Obstmostbereitung aus verschiedenen 
Grunden (Wegfall der Bannrechte, Fort-

145 



Bauer aus dem Lungau. Photo Ellinger, Salzburg. -
Der Raucher. bsterreichische Raucherzeitung, 1929, 
26. Oktober, Heft 12. 

schritte der Pomologie) allgemeinere Verbrei
tung, auch wenn zweifellos der Obstmost als 
Getriink eine lange Geschichte hat, die von ge
lernten Mostliebhabern gern bis in die Pfahl
baudorfer zuriickverfolgt wiirde. Eine quanti
fizierende Zusammenfassung der Entwicklung 
der Obstmostproduktion ist nicht moglich, 
doch ergeben die verfiigbaren statistischen 
und deskriptiven Quellen eine entscheidende 
Produktionsausdehnung um die Mitte des vo
rigen Jahrhunderts. Erscheint in den Opera
ten des Franziszeischen Katasters um 1830 
der Most in vielen Gegenden noch als ein nur 
zu Festtagen zugemessenes Getriink, so heiBt 
es zu Ende des Jahrhunderts, ohne Most 
konne man nicht mehr existieren. Eine Durch
sicht von Verlassenschaftsinventaren zeigt, 
welch betriichtliche Kapitalien in den Geriit
schaften zur Mostbereitung (Presse, Obstwalzl 
und die durch die Eisenbereifung besonders 
teuren Fasser) gebunden waren. Die Agrono
men der Landwirtschaftsgesellschaften hiitten 
es zweifellos lieber gesehen, wenn die Bauern 
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statt dessen die eisernen Pfliige und die moder
nen englischen Maschinen angeschafft batten 
die in kunstvollen Modellen in den Sammlun~ 
gender Gesellschaften zu besichtigen waren 7• 

Der Branntwein, dessen Gestehungskosten 
insbesondere durch die Verwendung von Kar
toffeln wesentlich gesenkt worden waren, war 
im 19. Jahrhundert zu einem deutlichen lndi
kator stadtischer und li=i.ndlicher Notstandszo
nen geworden. In der adeligen Oberschicht 
und im Biirgertum war hemmungsloses Trin
ken seit dem 18. Jahrhundert zunehmend an
sto!3iger geworden . Bei den Unterschichten 
hingegen stieg der Stellenwert des Alkohols 
an . Verfehlt allerdings ware es, diese Entwick
lung des Trinkverhaltens der Unterschichten 
nur als Ausdruck der Demoralisierung und 
Falge der wirtschaftlichen und sozialen Unsi
cherheit zu interpretieren . James Roberts, der 
eine sehr fundierte Studie zum Alkoholkon
sum deutscher Arbeiter erstellt hat, unter
scheidet drei Funktionen des Trinkens: instru
mentales Trinken (als Nahrungsmittel und 
durstloschendes Getriink), soziales Trinken (in 
Zusammenhang mit vorherrschenden Formen 
des Freizeitkonsums, des Rhythmus der Lohn
auszahlungen, der Enge der Wohnungen, des 
Vereinslebens) und narkotisches Trinken (als 
der kiirzeste Weg, um aus Manchester hin
auszukommen) 8. 

b) Kaffee 
Im Zusammenhang mit dem Alkohol ist auch 
der Kaffee zu sehen 9

• Eine der wichtigsten 
Funktionen dieses neuen Getriinkes war es, 
statt berauschend erniichternd zu wirken und 
damit beigetragen zu haben, den Alkohol, for 
<lessen unmaBigen Konsum gerade die Ober
und Mittelschichten des 16. und 17. J ahrhun
derts bekannt waren, eingediimmt und zu
riickgedriingt zu haben. Auch von Heim- und 
lndustriearbeitern war das Kaffeetrinken friih 
aufgegriffen worden, in 6sterreich vor allem in 
Vorarlberg, in Wien und im Wiener Umland, 
auch wenn wohl hauptsiichlich Surrogatkaffee 
bier eine Rolle spielte. Ein Gefiihl der Satti
gung vermochte er allemal vorzutiiuschen. 
Kartoffeln, Branntwein und Kaffee wurden so 
zur klassischen Dreiheit des Pauperismus. 

Die Sozial- und Kulturgeschichte des bur-
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gerlichen Zeitalters weiB mehr von der zweiten 
groBen Bedeutung des Kaffees, nicht des Ge
tranks, sondern der Lokale, der Kaffeehiiuser. 
Gelten diese doch als wichtigste Trager und 
Vermittler der neuen burgerlichen Offentlich
keit, wo literarische, politische und kommer
zielle Kommunikation sich zuerst und vor al
lem relativ frei entfalten und artikulieren 
konnte, wo im Unterschied zu Wein- und 
Bierlokalen auch der klare Kopf den Vorrang 
hatte. 

Die dritte wichtige Funktion war die Kom
merzialisierung und Marktintegration, die zu 
stimulieren der Kaffee in der Lage war . 

c) Zucker 
Zucker ist erst zu Ende des 19. Jahrhunderts 
zu einem Massennahrungsmittel geworden. 
Im 18. Jahrhundert war er noch eines der vor
nehmsten Statussymbole, war daher in der 
Oberschichtenkuche geradezu exzessiv ver
wendet: man zuckerte nicht nur Kuchen, son
dern auch Fisch, Eier, Fleisch und setzte Zuk
kerguB in groBen Mengen zur Tafeldekoration 
ein. 

Fur Arbeiterhaushalte wurde Zucker in 
mehrfacher Hinsicht bedeutsam: als hochwer
tiger Kalorientriiger, als Statussymbol, wenn 
auch innerhalb eines hiichst beschriinkten Wa
renkorbes und als stimulierendes GenuBmit
tel, das im langen, monotonen Arbeitsalltag 
willkommene Unterbrechung brachte: die 
Naschhaftigkeit, von AuBenstehenden viel
fach als Verschwendung miBverstanden, 
wurde zur zeittotenden Drage des lndustrieall
tags. 

Die Bedeutung des SuBen und der SuBigkeit 
als einer Drage in unserer heutigen Gesell
schaft ist nicht zu losen von der Geschichte der 
kolonialen Produktion und Vermarktung des 
Zuckers. Der soziale Sinn des SiiBen ist jedoch 
auch nicht von den utopischen Bedeutungen 
zu trennen, die Zucker als Heilmittel und als 
Luxusprodukt am Anfang seiner Vermark
tungsgeschichte hatte und die in seinen Ge
brauch und GenuB eingegangen sind, auch als 
es im 19. Jahrhundert zum warenformigen 
Massenkonsum kam. Der GenuB des suBen 
Zuckers (denn urspriinglich gait Zucker als 
bitter) wies iiber die iirmlichen Verhaltnisse 

hinaus, sei es als Bestandteil einer fleiBigen 
Kaffeemahlzeit inmitten des tristen Alltags 
hausindustrieller Produzenten, sei es als fest
liche Kr6nung bauerlicher Mahlzeiten 10

• 

Eine Weihnachtsmahlzeit wollte man sich 
um die Mitte des 19 .Jahrhunderts auch unter 
den bescheidenen, wenn auch nicht armlichen 
Verhaltnissen des Peter Rosegger'schen El
ternhauses nicht mehr ohne Zucker zuberei
ten. Mehr oder weniger reiche lnhaltlichkeit 
an Zucker und Rosinen wurde zum Gradmes
ser des zu vertretenden Prestiges; am Beispiel 
der Hochzeitsessen hat Karoly Gaal dies ein
drucksvoll gezeigt 11

• 

d) Tabak 
Anders als die GenuBmittel Kaffee, Tee, Kakao 
oder Zucker, die wegen ihres Preises im 17. 
und 18. Jahrhundert weitgehend auf die Ober
schichten beschrankt blieben , und erst im 19. 
Jahrhundert, der Kaffee im biiuerlichen Be
reich erst im 20. Jahrhundert , allgemeine Ver
breitung fanden, konnte sich das Rauchen we
gen der relativ niedrigen Kosten und der im 
landlichen Raum moglichen Eigenversorgung 
sehr vie! rascher und allgemeiner durchsetzen. 
Neben der fiir alle Drogen typischen Gesetz
maBigkeit, sich gegeniiber anderen Innovatio
nen, z.B. der Kartoffel durch eine auBerordent
lich beschleunigte Diffusion auszuzeich
nen, und das allen Verboten und aller finan
ziellen Belastung zum Trotz, kam beim Rau
chen auch jener andere Grundzug des Drogen
genusses zum Tragen, namlich einen symboli
schen Wert anzunehmen, der bestimmten 
kiinstlerischen, politischen oder intellektuel
len Gruppen als lntegrationsmittel dient. Rau
cherzirkel galten wie Kaffeehiiuser als Ver
sammlungsorte fiir Abweichler und Radikale 
und wurden mit dem Aufstieg von Liberalis
mus und Demokratie indentifiziert. Wie bei 
vielen Drogen erfolgte schlieBlich auch bei Ta
bak durch jene Instanzen, die ihn unter Kon
trolle zu bekommen trachteten, aus finanziel
len Grunden eine Stabilisierung und Domesti
kation. 

Der Tabak hat Geschichte gemacht, nicht 
nur weil er dem Staat einen respektablen Tei! 
seiner Einnahmenaufbringung erleichtert, 
und Steuern immer das sind, was den Burger 
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am unmittelbarsten im politischen Leben 
trifft, sondern weil iiber das Rauchen wie ins
gesamt iiber die kleinen Dinge viele mensch
liche Verhaltensmuster beeinfluBt und ver
deutlicht werden: zunehmende Schnellebigkeit 
im Ubergang von der gemiitlichen Pfeife zur 
bauchigen Zigarre und zur hektischen, schlan
ken Zigarette. Dahinter steht ein veriindertes 
Zeitgefohl und Schiinheitsideal. Veranderte 
Peinlichkeitsschwellen zeigen sich in der Zu
riickdrangung des Tabakkauens und Schnup
fens, verbunden mit neuen schichtspezifischen 
Standards der Vermeidung des Ausspuckens 
und Ausniesens. TabakgenuB fungiert auch als 
Zeichen geschlechtsspezifischer Rollenvorstel
lungen , deren Zuordnung keineswegs so ein
linig erfolgte, wie man aus der Entwicklung 
der letzten 50 J ahren annehmen miichte. In 
der altersspezifischen Charakterisierung ver
mag man deutlich Reste bauerlicher, hand-

»Virginier «, Rauchertypen von Fritz Schiinpflug. -
Der Raucher. 6sterreichische Raucherzeitung, 1930, 
Heft 25, 6. Dezember . 
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werklicher und studentischer Initiationsriten 
zu erkennen, in deren gesellschaftlicher For
mierung das Rauchen als gemeinschaftsbil
dendes Zeichen eine wesentliche Funktion ein
nahm. Kleinbiirgerliche und diirfliche Rau
cherklubs florierten bis in die ersten 
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts 12

. 

Rauchen ist geradezu Sinnbild des geregel
ten Ablaufs der Werktagsarbeit und der Be
schaulichkeit des Feierab ends geworden: kriti
sche Situationen zu iiberbriicken, die Lange
weile zu verdecken, ein gutes Geschaft 
anzubahnen. Vom 'Tabatierentausch' in Ster
nes »Empfindsamer Reise «, von der pietisti
schen Jugend oftmals nachgeahmt, fohrt ein 
direkter Weg zum Pfeifentausch der liindlichen 
Jugend. Schon gebrauchte Kautabakknollen 
als Zeichen der Freundschaft und Liebe aus
zutauschen, gait als von biirgerlichen Be
obachtern ekelhaft empfundene Angewohn-

»Landtabak - grob• 

»Landtabak - grob « Rauchertypen von Fritz 
Schiinpflug. - Der Raucher. 6sterreichische Rau
cher zeitung, 1930, Heft 26, 20 . Dezember. 
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heit alpenlandischer Tabakkauer im spaten 
19. Jahrhundert, ebenso wie in der Kirche zu 
kauen oder zu schnupfen 13

• 

Die Ausbreitung burgerlicher Zivilisations
normen, die gesellschaftliche Ponalisierung 
des Spuckens und Ausrulpsens sowie die zu
nehmende Mundhygiene haben das Kauen na
hezu ganz verschwinden lassen . .Ahnlich er
ging es dem Schnupfen, einst das Statussym
bol des Rokokokavaliers und auch der 
galanten Dame, das zum rupelhaften, unhygi
enischen Vergnugen einiger zivilisationsferner 
Landbewohner abgestempelt wurde 14

• 

Wahrend im spaten 18. Jahrhundert das 
Rauchen gegenuber dem Schnupfen gesell
schaftlich unmoglich war, kehrte sich zu Be
ginn des 19. Jahrhunderts die Situation um, 
wurde das Schnupfen zum unasthetischen 
Greuel, war nun der Pfeifenraucher gesell
schaftlich tonangebend 15

. Zu Ende des Vor
marz allerdings war Pfeifenrauchen bereits 
zum Genu/3 des kleinen Mannes , des Subalter
nen , abgeglitten. Die Oberen, die jungen adeli
gen Dandies und revolutionar gesinnten Ho
noratiorensohne hatten sich der Zigarre zuge
wendet . Der Polizeispitzel, der Dreikonig (eine 
Sorte billigeren Rauchtabaks) rauchte, setzte 
sich dem Spott der Zigarre oder doch zumin
dest Knaster rauchenden Studenten aus . Die 
Zigarre, das 'Szepter der Ungeniertheit', das 
Fortschrittssignum des Vormarz und Liberalis
mus - Gaslicht, Zigarren und Zivilisation wur
den in einem Atemzug genannt - war in der 
zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts zum Zei
chen der Behabigkeit, Zufriedenheit und Sa
turiertheit geworden, zum nicht gerade sym
pathischen Abzeichen des grunderzeitlichen 
Unternehmers, Hausherrn und Borsianers 16

• 

Anders bei den Unterschichten : Den Bauern 
waren Zigarren zu teuer. Arbeiterbilder aus 
dem spaten 19. Jahrhundert zeigen die Pfeife 
als nahezu unentbehrliches , nur selten beiseite 
gelegtes Requisit. In Ungarn nehme selbst der 
Bettler, wenn er um eine milde Gabe bitte, die 
Pfeife nicht aus dem Mund, heil3t es in der 
Osterreichischen N ationalenzyklopadie 17

• 

Die Zigarette, die in Osterreich ab den sech
ziger Jahren des 19. Jahrhunderts eingefohrt 
wurde, begann bald ein neues Zeitgefohl zu 
verkorpern. Eine Zigarettenlange, die neue in-

Die Pfeife - ein nie weggelegtes 'Arbeitsgeriit '. Bur
genlii.nder rauchen . - Der Raucher. Osterreichische 
Raucherz eitun g, 1932 , Heft 17, 13. August. 

formelle Zeiteinheit, unterschied sich von der 
Zigarrenlange wie die Geschwindigkeit des 
Automobils von der der schon genannten Post
kutsche. Die Beschleunigung, Grundphano
men der Moderne, au/3erte sich auch im 
Rauchvorgang . Zuerst einmal aber gehorte die 
Zigarette in die Lebewelt des Fin de Siecle , der 
Literaten, Kunstler, Schauspieler , der noblen 
Stadtmenschen, die schon vor 1914 auf Som
merfrische gingen. Der Salontiroler, den De
fregger mit Steirerrock und Tirolerhut in die 
rauchige Wirtsstube treten la/3t, verrat seine 
stadtische Herkunft und unechte Rustikalitat 
schon durch die Zigarette, durch die feine Ma
nier, mit welcher er die Meerschaumspitze zwi
schen den Fingern zu halten wei/318 • 

Die schlanke Zigarette wird zum Symbol ei
nes neuen Korperideals, zum Symbol des Fe
mininen , der Leichtigkeit , der Schlankheit , der 
weiblichen Emanzipation. Schnupfen war in 
der hofischen Gesellschaft, die keine so aus
gepragte Differenzierung der Geschlechtscha
raktere gekannt hatte wie die burgerliche Ge
sellschaft, auch den Darnen gestattet. Auch im 
bauerlichen Bereich war im 18. Jahrhundert 
der Tabakkonsum , in diesem Fall das Pfeifen-
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Zigeunerin aus dem Burgenland. - Der Raucher. 
Osterreichische Raucherzeitung, 1930, Heft 3, 1. Fe
bruar. 

rauchen, keineswegs nur auf Manner be
schrankt . Haufiger Gebrauch der Tabakpfeife 
sei beim weiblichen Geschlecht nicht unge
wi:ihnlich, liest man in Beschreibungen der 
bauerlichen Lebenswelt aus dem spaten 18. 
und beginnenden 19. Jahrhundert. Was im 18. 
Jahrhundert im bauerlichen Bereich iiblich 
und toleriert war, war im 19. Jahrhundert zum 
Signum der AuBenseiter und Randgruppen der 
bauerlichen Gesellschaft geworden. Im 20. 
Jahrhundert ist es gerade der landliche Raum, 
wo rauchende Frauen am starksten verpi:int 
sind. Die scharfe Diskriminierung der rau
chenden Frau entsprang der biirgerlichen Dif
ferenzierung der Geschlechtscharaktere. Ge
rade weil und als das Rauchen eine ausgespro
chen geschlechtsspezifische Zuordnung 
erhalten hatte, wurde es auch zunehmend 
dazu benutzt, ein Signal fur das Ausbrechen 
aus dieser abhangigen Stellung zu setzen, von 
den Emanzipationsvorkampferinnen des 19. 
Jahrhunderts und den Sympathisantinnen der 
1848er Revolution. Rauchende Frauen galten, 
wenn schon nicht als politisch verdachtig, so 
doch als sozial gefahrlich. Beides, kurzes Haar 
und Zigarette, verbreitete sich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts als Zeichen der neuen 
Vamps, kraftig unterstiitzt von der Tabakin-
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Die »Alte« im Kaffeehaus. - Der Raucher . Osterrei
chische Raucherzei tung , 1932, Heft 5, 27. Februar. 

dustrie, die den sich eri:iffnenden chancenrei
chen Markt rasch erkannt hatte 19

. 

Ein wesentlicher Faktor fur die Rauchermo
tivation ist jenes Gefuhl der Freiheit und 
Selbstsicherheit, welches das Rauchen als Sie
geszeichen einer miihevoll erkampften Auto
nomie zu geben oder besser worzugeben ver
mag. Tabak stellt ein Zeichen dar, das sowohl 
den Eintritt in eine soziale Gruppe als auch 
deren Zusammenhalt besiegelt. Zahlreich sind 
auch in Europa, nicht nur in Amerika oder 
Neuguinea, jene Riten, die dem Rauchen einen 
symbolischen Stellenwert beim Erwachsen
werden zuschreiben, im Studentenbrauchtum, 
im Handwerkerleben, im di:irflichen Alltag. Die 
heranwachsende Jugend, hier die Fiichse, dort 
die freigesprochenen Lehrlinge, werden durch 
den Eintritt in die Rauchergemeinschaft 
gleichsam zum Ritter geschlagen. Krawatten
tragen, ein Spazierstock, das 'Sie', das der Mei
ster nun gebraucht, und natiirlich das Mad
chen , das stolz ausgefuhrt wird, das sind zu
sammen mit der Pfeife oder Zigarre die 
Attribute der neuen Stellung als Geselle in ei
ner Welt des Kleingewerbes, das um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts in Wien seinen letzten 
Hi:ihepunkt erreichte 20

• 
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2. Die kommerzialisierende und 
disziplinierende Funktion 

Zivilisation eroffnet Chancen und Zwii.nge. 
Chancen und Zwii.nge sind immer ambivalent, 
wenn man an Max Webers Definition von 
Herrschaft als Chance denkt , fur Befehle be
stimmten lnhalts bei angebbaren Personen 
Gehorsam zu finden. GenuBmittel eroffnen die 
Chance , bestimmten Waren und Verhaltens
weisen zum Durchbruch zu verhelfen . GenuB
mittel sind fast ausschlieBlich nur iiber den 
Markt zu erwerben, sie zwingen zur Geldwirt
schaft. Sie befordern die kapitalistische Markt
wirtschaft. 

Fur die geldarme bii.uerliche Wirtschaft wa
ren die Ausgaben fur Rauchzeug ein entschei
dender Posten, ein Zwang. Im Molltal bedeu
tete der Tabak neben der Grundsteuer und 
dem Salz den groBten Posten innerhalb der aus 
dem Tai hinausflieBenden Geldausgaben : hin-

ter 37,6 % Anteil der Grundsteuer 17 ,5% fur 
Tabak, 16,8% for Salz und 8,5% for 400 Eimer 
Wein 21

. lch mochte das illustrieren, mit Bei
spielen aus der Lektiire von Peter Rosegger , 
und das mit gutem Grund, nicht nur weilja be
kanntlich Robert Musil meint: Homer, die Bi
bel und Peter Rosegger , sondern weil Rosegger 
tatsiichlich die Mentalitii.t der alpenliindischen 
Bauern mit differenziertem Einfohlungsver
mogen und eigener Kenntnis zu schildern ver
mag: »Der gottverblitzte Tabak «, sagte Roseg
ger22. 

Einer autarken, selbstgeniigsamen , damit 
auch gegeniiber den Gefahren einer kapitali
stisch kommerzialisierten Wirtschaftsfiihrung 
immunisierten Wirtschaftsweise war der Ta
bak der ii.rgste Feind 23

: »Der echte altmodische 
Landmann zerbeiBt vor Zorn sein Pfeifenrohr
chen, wenn er nur daran denkt «. In Roseggers 
Darstellung besticht die Subtilitiit, mit der er 
die Ohnmacht gegeniiber der Geldwirtschaft , 

Das Tabakkollegium von Rudolfsheim. Ein kleinbiirgerlich er Rauch erverein . - Der Rauch er . Osterreichische 
Raucherzeitung, 1932, Heft 9, 23. April. 
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Der »Zeitungsverschlinger« Das Kaffeehaus. Ein 
Ort der Offentlichkeit. - Der Raucher. Osterreichi
sche Raucherzeitung, 1932, Heft 5, 27. Februar. 

in seinen Worten der Ruin der alten Bauern
wirtschaft, zum Ausdruck zu bringen vermag. 
Widerstehen und entgehen kann man ihr nicht 
mehr: »Das verfluchte Geld ... Sie hatten doch 
ohnehin fast alles am Hof, was sie brauchen. 
Die Milch, Eier, das Mehl, das Brot, das 
Fleisch, die Leinwand for Wasche und Kleider, 
womoglich auch den Loden, das Leder ... «24. 
»Drum bleib' i's ka Bauernknecht mehr«, heiBt 
es in einem Volkslied 25. Kein Geld for Tabak, 
Bier oder Spielleute zu haben, war eben ein 
entscheidendes Motiv, das Stadtleben zu su
chen. 

Peter Rosegger warb for die Autarkie. Jakob 
Steinreuter, der aufrechte Bauer aus seinem 
wohl bekanntesten Roman »Jakob der Letzte« 
rauchte nicht, auch nicht sein Sohn, der Frie
del ... : der kaute lieber an einem abgepfluck
ten Steinnelkenstiel. Mit den feinen Zigarren 
werden die Bauern kauflich. Der Knatschel, 
der als erster der Versuchung erliegt und sein 
Gut verkauft, raucht Zigarren. Gonnerhaft 
halt er dem Jakob Steinreuter noch vom Kar-

ren herab, mit dem er Altenmoos verlaBt, seine 
neue feinjuchtene Zigarrentasche hin: » Be. 
dien' dich, Steinreuter! ... Na, nimm eine, sind 
amerikanische «26

• 

Der Kampelherr, als er dem Guldeisner den 
Hof abkauft, laBt Bouteillenwein auffahren 
und offnet verlockend die feine Zigarrenta
sche. Sein Unterlaufel, der Waldmeister, lockt 
ebenfalls mit den Zigarren ... : »Den Burschen 
zeigte er seine silberne Taschenuhr und riet je. 
dem, sich eine solche anzuschaffen. Dann bot 
er ihnen Zigarren und spottete uber das Rau
chen aus den Pfeifentiegeln. Den Weiberleuten 
lieB er Zucker in den Wein tun und Kaffee ko
chen«27. Taschenmesser, silberne Uhren, Kaf
fee und Kalbsbraten, eine Zigarre, gar ein Stei
rerwagelchen, das sind die Wunschbilder der 
armen Gebirgsbauern, die sie aus der autar
ken Wirtschaftsweise herauslocken. Auch der 
Landtagsabgeordnete Kulmbock, der nicht 
sehr schmeichelhaft gezeichnete Bauernver
treter im »Erdsegen«, raucht Regalitas. Er 
sagt, der Bauer durfe sich nicht lumpen las
sen28. 

Die Zigarre steht stellvertretend for die alles 
zugrunde richtende Kommerzialisierung, das 
Nichtrauchen for die autarken Uberlebens
strategien, die aber letztlich nicht gangbar wa
ren: »Diese Leute machen ihre Wirtschaftspla
nung, als ob es keine Tabakspfeifen, keinen 
Kaffee und keine Steuern gebe, oder zum we
nigsten, als ob sie ohne die zwei ersten tun und 
den letzten entkommen konnten«. Fur Bauern 
bedeuten die teuren Zigarren eine der Realisie
rungen ihrer Sehnsuchte und gleichzeitig den 
Abschied vom autarken, genugsamen, selbst
versorgten Leben 29

• 

Fur Arbeiter, die in den Geldnexus schon 
viel starker integriert waren, brachten die 
Ausgaben for Rauchwaren eine vergleichs
weise geringere monetare Belastung. Die An
teile an den Gesamtausgaben der Haushalte 
lagen zwischen ein und zwei Prozent. Doch 
auch for die Arbeiter bildete die Pfeife ein we
sentliches Statussymbol. Die mit Silber ge
zierte Tabakspfeife war wie die Taschenuhr 
oder ein Spiegel eines der begehrtesten Kon
sumziele der Vorarlberger Heimarbeiter des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts 30

• Auch for die 
am Bau der Semmerringbahn beteiligten Ar-
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beiter mag Rauchen tatsiichlich eine der weni
gen innerhalb der bestehenden Verhaltnisse 
erschwinglichen und iiber die bitteren Alltags
notwendigkeiten hinausreichenden Konsum
moglichkeiten dargestellt haben . Was war es, 
das vor diesen Arbeitern bunt nebeneinander 
zum Verkauf ausgelegt wurde: Tocher, Ta
bakspfeifen, Messer, Glasperlen und Wachs
korallen ... »Georg bekam Lust, eine Pfeife zu 
kaufen «, schreibt Ferdinand von Saar in seiner 
beriihmten Novelle: »Als er noch Soldat war, 
hatte er geraucht; spiiter, in seinem Elend, 
hatte er's aufgeben miissen, nun aber, da er 
sein Brot erwarb, und weder trank noch spielte 
wie die anderen, konnte er sich diesen GenuB 
wohl wieder g6nnen« 31

• 

Auch Kaffee spielte in den Sehnsiichten der 
Leute als Kommerzialisierungstriiger eine 
ahnliche Rolle. Rosegger charakterisiert den 
Guldeisner, den GroBbauern, durch die Kaffee
schiissel32: » Wenn dort die Sonne aufging, war 
es ihr erstes, daB sie dem Guldeisner zu den 
Fenstern hineinleuchtete in sein Bett oder in 
die Kaffeeschiissel, wenn diese schon auf dem 
Tische stand ... So gut batten es die tiefer un
ten liegenden Hauser wieder nicht; der Reut
hof hatte gar keine Kaffeeschiissel, und ihre 
saure Milch muBten die Leute dort des Mor
gens im Schatten essen.« Auch der Bauernpo
litiker Blochl schildert uns in seinen Erinne
rungen den Prestigewert des Kaffees 33

. 

Knechte erklarten den fehlenden Kaffee als 
Motiv ihres Weggehens vom Land. DaB anders 
als in Nord- und Mitteldeutschland in Oster
reich auBerhalb des Einzugsbereichs der 
Stadte Wien und Graz der Kaffee erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg sich als Alltagsgetriink 
der Bauern durchsetzen konnte, miiBte wohl 
mit den spezifischen autarken Strategien zu 
erkliiren sein, die von der Landwirtschaft in 
der Abwehr der Agrarkrise hier eingeschlagen 
wurden . In stadtnahen Gebieten , wo die Milch
wirtschaft im spa.ten 19. Jahrhundert eine 
kommerzielle Ausrichtung erfuhr, setzte sich 
der Kaffee zuerst als Friihstiicksgetriink in 
Substitution der nun vermarkteten Milch 
durch 3

'. 

3. Widersetzlichkeit und Protest 

Unruhen im Zusammenhang mit Salz, Tabak 
oder Bier sind eine Sonderform der Lebensmit
telunruhen, deren ritueller Ablauf zweifellos 
mit dem von Thompson entworfenen Konzept 
der moralischen Okonomie zu erfassen ist. Die 
Dimension des Protests geht aber bei den Ge
nuBmittelunruhen, wie aus den aus Deutsch
land vorliegenden Forschungen hervorgeht, 
iiber die Konsumentenselbsthilfe hinaus . Ein 
offensiver Unterton wohnt diesen an sich ganz 
und gar defensiven Spontanaktionen inne, re
sultierend aus einer Verbindung von Krisen
reaktion und Alltagsfrustration. Dies wird so
wohl bei den Tabakunruhen als auch bei den 
Bierunruhen deutlich. Die Miinchner Bierkra
walle wurden schon von den Zeitgenossen sehr 
bewuBt und anders als die Getreidetumulte als 
Ausdruck einer gefahrlich steigenden allge
meinen Renitenz gesehen , da sie nicht nur auf 
eine Wiederherstellung gewohnter Lebensum-

S'is nimm er zum Leben in Wien. Karikatur auf die 
Wiener GenuBsucht . 
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Das Rauchverbot auf den StraBen, Politische Kari
katur, Vormiirz. - 6sterreichisches Tabakmuseum. 

stiinde, sondern auf eine Veriinderung der er
fahrenen Umwelt abzielten, for die das Ge
nuBmittel nur den konkreten AnlaB und die 
Schablone abgab 35

. 

Der Kenntnisstand uber Lebensmittelunru
hen ist aber in Osterreich nicht nur im Ver
haltnis zum westeuropaischen sondern auch 
zum deutschen Forschungsstand auBerst ge
ring. Mehr als ein vorlaufiger Hinweis auf die
sen Klein- und Kleinstwiderstand in vielfaltig
sten Formen, dessen Haufigkeit bislang for 
Osterreich mehr vermutet als exakt belegt 
werden kann, ist sicher nicht moglich. 

a) Tabakunruhen 
Im Tabak fand der Widerstand gegen den 
miichtiger werdenden Zugriff des Staates auf 
alle Lebensbereiche ebenso wie gegen den stei
genden Kapitalisierungs- und Kommerzialisie
rungsdruck einen Ausloser: Verweigerung, 
Schmuggel, offener und tatlicher Protest sind 
Abwehr- und Ruckzugsstrategien einer klein
raumig strukturierten Gesellschaft gegen den 
zunehmenden EinfluB des Zentralstaates und 
des Marktes. Der Widerstand richtete sich also 
zuerst einmal gegen die Besteuerung und das 
Monopol, das den als ungerechtfertigt empfun
denen monetaren Druck auf die Untertanen 
verstarkte. 

Die Geschwindigkeit der Ausbreitung des 
Rauchens ist mit der Moglichkeit der Tabaker
zeugung im eigenen Haushalt in Zusammen
hang zu sehen. Tabak hatte den Vorteil, sich 
auch unter mitteleuropaischen Klimabedin
gungen erfolgreich anbauen und in die biiuerli
che Selbstversorgungswirtschaft eingliedern 
zu lassen. Dem wurde aber sehr bald ein Riegel 
vorgeschoben, als mit der staatlichen Besteu
erung des Tabak und der Monopolisierung des 
Vertriebs auch die Eigenerzeugung reduziert 
und verboten wurde. Daher machte die Tabak
besteuerung auch viel hoses Blut. Es war gar 
nicht sosehr der absolute Betrag, obwohl for 
die noch kaum in die Geldwirtschaft integrier
ten Untertanen auch kleine Summen viel be
deuten, als der ganz allgemein als rechtswidrig 
empfundene Zugriff auf ein Produkt, das man 
selber anbauen konnte, und die vielen kleinen 
und groBen Schikanen, die mit diesem Zugriff 
verbunden waren. 

Tabak war in der Hand der Regierung zu ei
nem miichtigen Instrument geworden, wichti
ger als das Salz und einfacher zu kontrollieren 
als der Alkohol. Als der steuerliche Druck im 
18. Jahrhundert zunahm, brach der Unmut 
immer starker hervor. Die Tabakunruhen in 
der Sudsteiermark, in Krain, im Salzkammer
gut, ja selbst in Wien, mogen dafor als be
kannte Beispiele angefohrt werden, ganz 
abgesehen von den namenlosen Konflikten 
zwischen schmuggelnden oder nur des 
Schmuggels verdiichtigten Untertanen und 
den Gefallsuberwachungsorganen. Die ober
krainischen und sudsteirischen Bauern leiste
ten sogar dem anruckenden Militar bewaffne
ten Widerstand. Der steiermarkische Landes
ausschuB sah sich veranlaBt, davor zu warnen, 
das Volk durch eine willkurliche Gefallsjustiz 
in einen allgemeinen Aufstand zu treiben. 
Eine besondere Liebe zum Tabakschmuggel 
und ein unversohnlicher HaB gegen die Grenz
wache wurde noch 1843 in der Goth'schen Se
rie der Friedauer Bevolkerung als besondere 
Charaktereigenschaft zugeschrie hen 36

• 

In Tirol, wo die Tabakbesteuerung ab 1677 
nicht uber einen Appaltvertrag sondern uber 
einen Grenzzoll erfolgte, war der Tabak Ge
genstand stiindiger Auseinandersetzungen, 
die sich um einen moglichen Eigenanbau der 
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Untertanen drehten. Im 18. Jahrhundert war 
das AusmaB dieses Eigenbaus zunehmend re
duziert und in josephinischer Zeit allein auf 
das Gebiet von Rovereto beschrii.nkt worden . 
Die bayerische Regierung hatte 1811 den Ta
bakanbau im lnnkreis, dem damals zu Bayern 
gehorigen Teil Tirols, wieder freigegeben . Als 
Tirol zuruck zu Osterreich kam, wagte es die 
Regierung mit Rucksicht auf die Stimmung im 
Lande bis 1828 nicht, das in ganz Osterreich 
bestehende Tabakmonopol auf Tirol auszudeh
nen. Als 1828 dieser Schritt doch getan wurde, 
erregte das viel Unmut und Enttii.uschung im 
Lande. Man zii.hlte das Recht, Tabak zu bauen, 
geradezu zu den tirolschen Freiheiten, die den 
Bauern ohne Rechtsverletzung nicht wegge
nommen werden konnten, und fohlte sich um 
die Fruchte des Widerstandes gegen die Bay
ern betrogen . Unter den Bauern herrschte die 
Meinung, daB der Kaiser seinen tapferen Tiro-

Das Ende der Rauchverbote. Ein Soldat reicht einem 
Revolutioniir Feuer. Im Hintergrund ein demoliertes 
Rauchverbot sschild. Karikatur, 1848. - Osterreichi
sches Tabakmu seum. 

ler Schutzen for deren feldmii.Biges Ausrucken 
1809 den Tabak gnii.dig geschenkt habe 37

• 

In Zeiten politischer Erregung wie 1848 und 
1860 wurde zur Beruhigung der Tabakanbau 
jeweils freigegeben, um das Privileg nach er
folgter Beruhigung sofort wieder zuruckzuneh
men . Man versteht die tiefe Enttii.uschung, 
auch uber Erzherzog Johann, der in der Be
drii.ngnis des 1848er Jahres den Tiroler Ober
lii.ndern den Anbau des sogenannten Laus
krautes versprochen hatte, aber nach der Sta
bilisierung die erneute Streichung dieser 
Begi.instigung nicht verhinderte oder nicht 
verhindern konnte . »Gien mer nach Amerika «, 
sagten die Tiroler Oberlander, »da konna mer 
buchla (=rauchen), wie mer wolla «. 

Der Widerstand richtete sich auf einer an
deren Ebene aber auch gegen Bevormundung, 
Uberwachung und Disziplinierung durch einen 
Staat, dessen Auftreten nicht nur in finanziel
ler Hinsicht sondern auch in seiner ordnungs
politischen Funktion als ungerechtfertigte 
Einmischung empfunden wurde . Hier ging es 
um die Rauchverbote , die zeit 1651 immer wie
der durch den Staat ausgesprochen wurden, 
zuerst in sehr genereller Art, dann eingesch
rii.nkt auf Scheunen, Brucken, Mii.rkte und an
dere feuergefahrliche Lokalitii.ten . Die sachli
che Rechtfertigung dieser Rauchverbote verlor 
mit dem Ruckgang der Holzbauten und mit 
der Erfindung und Verbesserung der Zundhol
zer zunehmend ihren Sinn. Die Verbote wur
den immer mehr zum Symbol politischer Un
terdri.ickung. Umgekehrt gait Rauchen in der 
Offentlichkeit fur die Obrigkeit als Zeichen po
litischer Aufmupfigkeit 38

• 

Zu Ende des 18. Jahrhunderts richteten sich 
die amtlichen Rauchverbote nur mehr gegen 
das Rauchen in der Offentlichkeit. Dieses for
dere die Gemeinheit, heiBt es in einer morali
schen Schrift 39

• In Wien war das Rauchen nicht 
erlaubt auf den StraBen der lnnenstadt, auf 
der Bastei, auf allen Brucken, in der Nii.he der 
Mautniederlagen und Magazine, in der Nii.he 
von Schildwachen und auf den stark benutzten 
Promenaden, in der Prater Hauptallee, in den 
Anlagen von Schonbrunn und Laxenburg etc. 
Nicht verboten war das Rauchen hingegen in 
den StraBen der Wiener Vorstii.dte . Das alles 
erschien nicht nur unlogisch , es erschien als 
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unmittelbar verspiirter Ausdruck der staatli
chen und geistigen Bevormundung. Eine poli
zeiliche Gubernialverordnung des Jahres 1798 
begriindet das for die Offentlichkeit geltende 
Rauchverbot weniger mit der Hintanhaltung 
der Feuersgefahr als mit der Riicksichtnahme 
auf die offentliche Anstandigkeit 40

. 

Zwar berichten Reisende, daB in Wien das 
Verbot nicht mit jenem Ernst durchgezogen 
werde wie im preussischen Berlin 41

. Doch iihn
lich wie in Berlin zog sich auch in Wien die 
Auseinandersetzung um die Rauchfreiheit 
wiihrend des ganzen Vormiirz hin. Die Verbote 
wurden oftmals in Erinnerung gerufen, wur
den 1830, als die Revolution drohte, gelockert, 
1831 aber wieder in der alten Scharfe in Gel
tung gesetzt. 1831 war im Wiener Stadtgraben 
ein Flugblatt gefunden worden 42

: » Wenn in der 
Stadt das Tabakrauchen auf offentlichen 
Strafien nicht alsogleich erlaubt wird, so wird 
ein Revolto entstehen. Die k.k. niederoster
reichischen Rebellen. « 

Besonders zwischen den Studenten und der 
Polizei kam es immer wiederum zu Auseinan
dersetzungen, Tumulten und Schliigerein we
gen des offentlichen Rauchens 43

. 

» Im J ahre Achtzehnhundertvierzigunddrei, 
Da schlugen die Wiener Studenten die Po
lizei . « 

Hans Kudlich berichtet in seinen Erinnerun
gen von Verletzten und Todesopfern, die bei 
derartigen Auseinandersetzungen des ofteren 
zu beklagen waren 44

• Durch die hohe Alltags
bedeutung des Rauchens und die mentale Kon
stellation eines als ungerecht und unsinnig 
empfundenen Verbotes zog das Rauchen Ag
gressionsenergien auf sich, die in der Haupt
stadt konzentriert sich angesammelt batten. 

Die Aufhebung der Rauchverbote in der Of
fentlichkeit war eine der ersten Errungen
schaften der Marzrevolution. Der in der Of
fentlichkeit rauchende Student erscheint auf 
Flugbliittern als Symbol des Erfolgs dieser Re
volution . Mit blankem Entsetzen wurde von 
manchen Beobachtern wahrgenommen, daB 
Mitglieder der Nationalgarde selbst bei der Pa
rade und beim Gottesdienst rauchten. 1851, 
auch das ein Symbol der Gegenrevolution, tra
ten die alten Polizeidekrete gegen den offent
lichen Tabakkonsum neuerlich in Geltung und 
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wurden erst 1852 endgiiltig aufier Kraft ge
setzt' 5. 

Die Zeichenfunktion jedenfalls, die mit Rau. 
chen und Respekt assoziiert war , blieb noch 
lange als Gegenstand der Anstandsbiicher in 
Geltung: generell das Rauchen auf der StraBe, 
das Rauchen von Frauen auf der Strafie oder 
in der Strafienbahn, das Rauchen von Unter
gebenen in Anwesenheit von Vorgesetzten etc. 
»Nimm die Pfeife aus dem Mund, du Hund! « 
Es schickt sich nicht, steht in den Anstands
bii.chern der DreiBigerjahre und noch nach 
1945 zu lesen , sich in einem Amte mit der Zi
garette im Mund einzufinden oder selbst eine 
Amtshandlung rauchend vorzunehmen. Die 
Zigarette im Mund symbolisiert noch immer 
Auflehnung des Untergebenen oder ausge
spieltes -Oberlegenheitsgefiihl des Hoherge
stell ten 46

• 

Eine dritte Dimension des Raucherwider
standes artikulierte sich durch Boykott und 
Streik. Bedrohlich for das politische System 
der Monarchie warder lombardische Raucher
streik oder Zigarrenrummel zu Beginn des 
Jahres 1848, nicht nur weil aus der Lombardei 
ein sehr wesentlicher Teil des Tabaksteuerauf
kommens stammte, sondern weil sich an dieser 
Konsumverweigerung eine generelle Auf
standsbewegung zu entziinden drohte. Der 
Raucherstreik war an sich ein Streik der Ober
schichten . Die Mittel- und Unterschichten, die 
sich den Konsum von Zigarren ja gar nicht lei
sten konnten, schlossen sich dem Aufruhr an: 
Konsumverzicht ohne Konsum. Weder der 
Einnahmenausfall noch die aktive Massenbe
wegung konnten den Zentralstellen gleichgii.1-
tig sein. Noch dazu drohte der Boykott iiber die 
italienischen Provinzen hinaus sich auszubrei
ten. Bis in die Steiermark drangen Geriichte, 
daB alle Tabakwaren vergiftet seien 47

• 

b) Bierkrawall und Bierboykott 
Durch seine wichtige gesellschaftliche Funk
tion war Bier potentieller Ausloser von sozia
len Konflikten, die sich in zwei Haupttypen 
aufgliedern lassen: den traditionellen Bierkra
wall und den modernen Bierboykott, der sich 
haufig mit Streiks verband. 

Uber parallel zu den gut untersuchten 
Miinchner Bierkrawallen der vierziger Jahre 
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in Osterreich stattfindende ahnliche Aus
schreitungen ist nur wenig bekannt. Im lnn
viertel fiirchtet die Polizei 1843 ein Ubergrei
fen der Munchner Vorfalle. In Salzburg wird 
1845 uber Unruhen wegen der Bierpreiserho-

hungen (um 1 kr R.W. per MaB) berichtet 48
• In 

den siebziger Jahren gab es in Oberosterreich 
drei Unruhen, die als Lebensmittelunruhen 
bewertet werden konnten, und deren konkre
ter AnlaB immer die Erhohung des Bierpreises 

Der Mailander Zigarrenrummel 1848. 6sterreichische Soldaten (mit Zigarre im Mund) gehen gegen boykotti
erende Demonstranten vor. - Osterreichisches Tabakmuseum. 

11 Ethnologia Europaea XIV ,2 157 
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Aufruf zu einem Wein- und Bierstreik in Innsbruck . 
Plakat . 

war, wobei sich beim dritten dieser Vorfalle, in 
Steyr am 31. August 1874 die Unzufriedenheit 
mit dern Bierpreis mit gewaltsamen Aktionen 
gegen als ungerechtfertigt empfundene Delo
gierungen verband. Als im Haus des Feilhau
ers, an welchem sich die Wut entziindet hatte, 
alles kurz und klein geschlagen war, ertiinte 
aus der Menge, die nach Zeitungsberichten 
inzwischen auf iiber 1000 angewachsen war, 
der Ruf : »Auf zu den Brauern! Sie mussen uns 
das Bier billiger geben! « Die Aktion, die sicher
lich spontan entstanden war, ihren Spontanei
tatscharakter auch durch die Verbindung mit 
den in spaterer Zeit ahnlich strukturierten 
Mieterstreiks unterstreicht, war trotz des be
trachtlichen Umfangs der beteiligten Personen 
rasch unterdriickt, weist aber durch die dabei 
erfolgte Solidarisierung der Arbeiterschaft be
reits in Richtung organisierter Arbeiterbewe
gung' 9. 

Die neue Form des Bierboykotts, die ab den 
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neunziger Jahren gehauft auftritt , zeigt den 
Lernpro zeB: An die Stelle spontaner und mili
tanter Aktionen trat rationelle Konfliktforrna. 
lisierung . Fiir eine Konsumverweigerung 
<lurch solidarische Gruppen war das Bier als 
zumind est teilweise entbehrlicher Massenkon
sumartikel ahnlich wie der Tabak besonders 
geeignet 50

: » Die Arbeiterschaft, die ohnedies 
von allen Seiten aufs auBerste ausgebeutet ist 
wird, wenn es sein muB, auch das Bier meide~ 
kiinnen .« Der Boykott traf die Erzeuger eines 
wenig lagerfahig en, schnell verderblichen Pro
duktes schwer. Die Einhaltung des Boykotts 
war bei Bier wegen seines ausschlieBlichen 
Konsums in Gasthausern leicht zu iiberwa
chen. Zudem bot sich diese Offentlichkeit der 
Konsumsituation als Demonstrationsobjekt 
an. Die Gegenstrategi e der Brauherrn war der 
Zusamm enschluB, das Kartell . Schon 1873 
wurde als einer der ersten Unternehmerver
bande in Wien der Brauherrnverband begrun
det, dessen vornehmliche Aufgabe es war, bei 
Boykott aktion en Ausgleichszahlungen zu tati
gens1 _ 

Fur die zwei Jahrzehnte vor dem Ersten 
Weltkrieg laBt sich schon ohne sehr vertieftes 
Suchen eine ganze Reihe von Boykottaktionen 
nachweisen, der groBe steirische Bierboykott, 
verschiedene Aktionen in Karnten, in Tirol, in 
Wiener Neustadt, im Traisental, sicherlich 
auch in Wien, doch miiBten die konkreten Be
lege dafiir erst herausgesucht werden 52

• 

Im Februar 1905 wurde zum Boykott des 
Bieres aus der Liiwenhausbrauerei in Inns
bruck aufgerufen und in der Volkszeitung eine 
Liste jener Gasthauser veriiffentlicht, die Lii
wenhausbier zur Ausschank brachten. In Vil
lach wurde 1902 ein Bierboykott erfolgreich 
durchgezogen: »Die Arbeiterschaft wird aufge
fordert , sich wahrend der Dauer des Bierboy
kotts an den Sonntagen an den Ausflugen und 
den auswarts stattfindenden Versamrnlungen 
zu beteiligen. Die Localorganisation. « Am 1. 
Juli 1908 wurde fur ganz Karnten ein Bierboy
kott wegen der vorher erlassenen Bier
preiserhiihung ausgerufen. Der Streik der Ar
beiter der Schleppe-Brauerei wurde durch 
Boykott dieses Bieres unterstutzt . Ein einheit
liches Konfliktverhalten sollte erreicht wer
den. 
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Der Bierboykott konnte sich gezielt gegen 
einzelne Gasthofe und Wirte, gegen einzelne 
Brauereien, gegen die gesamte Branche rich
ten. Das Boykottziel war neben der Ruck
nahme von Preiserhohungen die Unterstiit
zung von Streikforderungen auf einer breite
ren, solidarischen Basis der gesamten 
Arbeiterschaft. Das bislang zusammengetra
gene Material erlaubt noch keine Einschat
zun~, wie sie etwa Blessing bezuglich der be
sonderen sozialpartnerschaftlichen Signal
wirkung der Berliner Bierboykotts treffen 
konnte, wo zwei etwa gleich starke, sehr 
machtvolle Parteien, die hochkapitalisierte 
Brauindustrie und die durch die breite Boy
kottsolidaritat sehr starke Arbeiterschaft, zu
sammentrafen, von denen keine siegen 
konnte, und die daraus friih die Folgerung ko
stenminimierender Delegiertenkompromisse 
ableiteten 53

• 

Zusammenfassung 
1. Genuf3mittelkonsum und 
Alltagsgeschichte 

Eine Beschaftigung mit der Geschichte der 
GenuBmittel kann nicht an der gesundheitli
chen Problematik, den psychischen Risken 
und den sozialen Kosten des Drogen- und Ge
nuBmittelkonsums vorbeisehen. Die histori
sche Forschung kann nicht die aktuelle Ana
lyse ersetzen. Sie kann aber den Blick fur die 
Mechanismen scharfen, die in der Einbi.irge
rung und Verbreitung der GenuBmittel zusam
menwirkten und ihr aktuelles Erscheinungs
bild herausformten. 

2. Die industrialisierungstheoretische 
Perspektive 

Alltagsgeschichte muB vor allem imstande 
sein, Vermittlungsleistungen zwischen All
tagserfahrungen und Gesellschaftsstrukturen 
zu erbringen. Es war einer der offenkundig
sten Widerspriiche der vorindustriellen Gesell
schaft, daB zwar allerorts die Giiterversorgung 
sehr unzureichend war, insgesamt aber ein 
sehr betrachtliches Reservoir an nicht genutz
ter und in den Produktionsprozess nicht inte-

11. 

grierter Arbeitskraft und Arbeitszeit vorhan
den war. Die signifikanteste Form des wirt
schaftlichen Wachstums in der Phase der 
Proto- und Friihindustrialisierung resultierte 
in diesem Sinn aus einem Mehreinsatz von Ar
beit und nicht von Kapital : daB ein groBerer 
Prozentsatz der Bevolkerung am Arbeits
prozeB teilnahm und gleichzeitig Arbeitskrafte 
an mehr Stunden, an welchen sie sich vorher 
der MuBe widmeten, in den ArbeitsprozeB ein
geliedert waren. 

Was hatte dies moglich gemacht: techni
scher Fortschritt, physischer Zwang, mehr 
Nachfrage? Die disziplinierende, kommerziali
sierende und zivilisierende Kraft der Konsum
giiter (Kaffee, Tabak, Zucker, Alkohol ebenso 
wie Spiegel , Taschenuhren oder Seidentiicher), 
insgesamt die regulierende Macht der Zivilisa
tion mit ihren subtil wirkenden Verlockungen 
und Zwangen, die Fremdzwange zu Selbstz
wangen werden lie/3en . 

3. Offenheit, Variabilitat und 
Veranderung 

Der GenuBmittelkonsum, insbesondere das 
Rauchen - und ich habe dies am Beispiel des 
Frauenrauchens an anderer Stelle gezeigt -
bietet viele Beispiele dafiir, wie Rollenerwar
tungen entstehen, und sich verandern. Die hi
storische Erfahrung muB aufzeigen, daB die 
uns umgebende, aus vertrauten und gewohn
ten Situationen bestehende und natiirlich und 
statisch erscheinende Welt eine dynamische 
und veranderbare ist. Sozial- und kulturan
thropologische Fragestellungen konnen uns 
nicht nur zu einem verbesserten Verstandnis 
des Werdens unserer Gesellschaft, sondern 
auch zu einer kulturrelativistischen Infrage
stellung scheinbar unveranderlicher, oft als 
natiirlich apostrophierter Verhaltensweisen 
verhelfen. 
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Summary 
There is a strong connection between the ex
pansion of capitalism and the consumption of 
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semiluxuries, e.g. alcohol, coffee, tea, sugar, to
bacco, not only in view of their economic impor
tance, but also as a sign . Conspicuous con
sumption is one aspect of their use, means of 
discipline incentive and expression of the pro
cess of civilization are other . 

The consumption of alcohol was high in 16th 

and 17th century Austria, but limited to the no
bles and the townfolk. For common people alco
hol has been awailable only since the 19th cen
tury in greater quantity in the form of cider, 
beer or inexpensive potato spirits. Coffee 
gained an essential function in upper and 
middle-class society through the establishment 
as a stimulant and commercial drink and the 
coffee-house to bring middleclass people to
gether in public. Mass consumption of coffee by 
peasant classes did not begin befor the 20th cen
tury, but coffee gained a high esteem as a bev
erage for sundays and holidays. The same is 
valid for sugar. Mass consumption of sugar be
gan in the late 19th century. 

Smoking illustrates characteristic develop
ments of society, the accelerated pace of life, 
change of hygienic standards, change of gen
der roles, and of ideals of beauty, etc. For the 
peasant economy tobacco was a major expense. 
Only inexpensive chewing- and pipe-tobacco 
was attainable . For them cigars were a sign of 

the capitalist economy which would destroy 
them . Coffee had a similar function. 

Like the price of bread and meat , prices for 
salt, beer and tobacco could cause spontaneous 
riots, because the governmental control of 
these prices was more clearly perceived as un
just and illegitimate. The opposition against 
ever more powerful government control found 
an outlet in tobacco riots. The protest was first 
directed against the price and taxation of to
bacco, for example in Styria and Tyrol, and sec
ondly against the perceived illegitimacy of gov
ernment interference in private life. The prohi
bition of smoking in public streets during the 
Vormarz period in Vienna was a cause of per
petual clashes and was only lifted after the 
1848 revolution. The third kind of protest ac
tion, politically motivated, was directed 
against the government itself in the form of 
boycotts and smoking strikes. The most fa
mous example is the Lombard smoking strike 
in 1848. 

Beer riots were above all frequent during the 
1870's in Austria , and were a manifestation of 
general discontent. A new form of beer boy
cotts, which began in the 1890's, focused more 
directly against the brewing industry 's unre
ceptiveness to wage demands and other strike 
goals . 
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