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D i e F r ü h j a h r s b e l e b u n g der österreichischen 

W i r t s c h a l t w i r d durch starke kon junkture l l e A u f 

t r iebskrä f te unterstützt Industr ieprodukt ion, V e r 

kehr, E i n z e l h a n d e l u n d besonders der A u ß e n h a n d e l 

weisen ä h n l i c h hohe Z u w a c h s r a t e n auf wie i m 

stürmischen K o n j u n k t u r a u f s c h w u n g 1 9 5 4 / 1 9 5 5 D i e 

B a u w i r t s c h a f t ist überlastet , obwohl weniger 

Budgetmi t te l für B a u t e n zur V e r f ü g u n g stehen als 

im V o r j a h r u n d bisher ke ine A n l e i h e n begeben 

wurden D e r E n e r g i e v e r b r a u c h wächst sprunghaf t 

D i e Arbei ts los igkei t sank berei ts M i t t e M a i auf 

64 2 0 0 , e inen S t a n d , der bis 1959 selbst in guten 

K o n j u n k t u r j a h r e n auch in den S o m m e r m o n a t e n 

n icht oder nur knapp unterschri t ten w u r d e D i e 

Auswei tung v o n Produkt ion u n d U m s ä t z e n w i r d 

teils von den U n t e r n e h m u n g e n aus Kassenreserven 

finanziert , die w ä h r e n d der K o n j u n k t u r d ä m p f u n g 

angesammel t wurden, teils s tel len die Kredi tunter 

n e h m u n g e n n a m h a f t e zusätzliche Kredi te bere i t 

I n verschiedenen B e r e i c h e n beg innen sich be

reits die G r e n z e n des K o n j u n k t u r a u f s c h w u n g s ab

zuzeichnen. D i e v e r f ü g b a r e n A r b e i t s k r a f t r e s e r v e n 

sind nur noch ger ing u n d die sachl ichen P r o d u k 

t ionskapazi täten re ichen oft n icht mehi aus. N a c h 

E r h e b u n g e n im Kon junktur tes t des Insti tutes wach

sen d ie A u f t r a g s b e s t ä n d e der v e r a r b e i t e n d e n In 

dustrien, auch die L i e f e r f r i s t e n werden v ie l fach 

länger W a l z w a r en u n d einzelne Baus to f fe sind 

knapp. D i e sich verschiedent l ich abzeichnenden 

E n g p ä s s e können nicht immer durch zusätzl iche 

I m p o r t e überwunden w e r d e n Produkt ion u n d B e 

schäf t igung w e r d e n daher in den k o m m e n d e n M o -
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gl ichen mit d e m V o r j a h r wurde um 1 1 5 % mehr 

p ioduzie i t D i e höchsten Z u w a c h s r a t e n erzielten 

wie im V o r m o n a t Magnes i t industr ie ( + 3 9 % ) und 

E isenhüt ten ( + 3 8 % ) , die aus der hekt ischen S tah l 

konjunktur im I n - und A u s l a n d Nutzen ziehen. 

A u c h die übr igen Grundstof f industr ien mit Aus

n a h m e des Bergbaues und die meis ten Invest i t ions

güter industr ien e x p a n d i e r t e n k r ä f t i g Meta l lhüt ten , 

G i e ß e r e i e n und Baustof f industr ie erzeugten um je 

1 4 % , die chemische Industr ie sogar um 2 1 % mehr 

als im V o r j a h r In den t r a d i t i o n e l l e n Konsumgüter -

industr ien v e r l ä u f t der A u f s c h w u n g weniger stür

misch. D i e L e d e r - und Schuhindust r ie hatte s ich im 

V or j ahr besonders r asch vom K o n j u n k t u r rück-

schlag erholt und produziert gegenwärt ig nur etwa 

gle ich viel wie im V o r j a h r . T e x t i l i e n wurden zwar 

um 1 1 % mehr erzeugt als im M ä r z 1959, a b e i nur 

a n n ä h e r n d g le ich viel wie vor zwei Jah ien . Nach 

den M e l d u n g e n im K o n j u n k t u r t e s t des Institutes 

h ie l ten die A u f t r i e b s k r ä f t e im A p r i l unverändert 

an 

T r o t z dem krä f t igen A u f s c h w u n g v e r m a g die 

Industr ieprodukt ion mit der N a c h f r a g e nicht Schritt 

zu hal ten. E i n T e i l des N a c h f r a g e z u w a c h s e s wird 

nach wie voi aus V o r r ä t e n befr iedigt , ein weiterei 

T e i l b le ibt ungedeckt u n d spiegelt sich in wachsen

den Auf t ragsbes tänden . N a c h der quai talsweisen 

B e f r a g u n g der U n t e r n e h m e r im K o n j u n k u r t e s t des 

Inst i tutes hat ten die v e r a r b e i t e n d e n Industr ien Ende 

M ä r z F e r t i g w a r e n v o r r ä t e in H ö h e v o n 1 16 M o n a t s 

produkt ionen, gegen 1 34 im V o r j a h r Ein Großte i l 

des L a g e i a b b a u e s entfiel auf die T e x t i l i n d u s t r i e , die 

im letzten F r ü h j a h r besonders h o h e B e s t ä n d e an 

unverkauf ten W a t e n h a t t e D i e A u f t i a g s b e s t ä n d e 

der v e r a r b e i t e n d e n Industr ien re i chten E n d e März 

für 2 2 M o n a t e und w a r e n absolut um m e h r als 

4 0 % höher als im V o r j a h r . Besonders stark wuchsen 

sie in den Gießere ien , im M a s c h i n e n b a u , in der 

T e x t i l i n d u s t r i e sowie in den Invest i t ionsgüter er

zeugenden S p a r t e n der E i s e n w a r e n - und Meta l l 

warenindustr ie und der E lekt ro indust r ie D i e eisen

erzeugende Industr ie k a n n die N a c h f r a g e nicht 

mehr vol l be f r iedigen , obwohl sie i m I. Q u a r t a l um 

3 0 % mehr W a l z w a r e n an In landskunden l ieferte 

als im V o r j a h r 

n a t e n zwangsläufig langsamer wachsen Dadur ch 

wird es schwier iger , P r e i s e und L o h n k o s t e n e in iger 

m a ß e n stabil zu ha l ten , zumal n a c h zwei jähr iger 

U n t e r b r e c h u n g auch die Importpre ise wieder eine 

s te igende T e n d e n z zeigen. 

N a c h der k r ä f t i g e n Be lebung im Februar und 

M ä r z wurde der Arbeitsmarkt im A p r i l schwächer 

ent lastet , als sa i songemäß zu erwar ten war D i e 

Z a h l der B e s c h ä f t i g t e n stieg um 44 4 0 0 (im V o r 

jahr um 66 700) auf 2 ,267 4 0 0 Gleichzei t ig sank 

d ie Z a h l der vorgemerkten A r b e i t s u c h e n d e n um 

4 7 . 9 0 0 (im V o r j a h r u m 67 .200) auf 74 800. Der A b 

s tand gegenüber dem V o r j a h r h a t sich dadurch e t 

was verr inger t E n d e A p r i l gab es 4 2 . 5 0 0 ( E n d e 

M ä r z 6 4 . 9 0 0 ) B e s c h ä f t i g t e mehr und 25 6 0 0 (Ende 

M ä r z 4 4 . 9 0 0 ) Arbe i t suchende weniger als im V o r -

j ahr W i e ber eits im letzten Ber icht angedeute t 

wurde , darf aus den etwas schwäche r e n A p r i l 

ergebnissen nicht auf ein N a c h l a s s e n der k o n j u n k 

ture l len A u f t r i e b s k r ä f t e geschlossen w e r d e n S i e 

e r k l ä r e n sich vielmehr daraus, d a ß die Sa i son heuer 

besonders f rüh begonnen hat und die A r b e i t s k r a f t -

reserven im B a u g e w e r b e und in anderen stark e x 

pandierenden Z w e i g e n nahezu erschöpft s ind D i e 

Z a h l der arbei tsuchenden Bauarbei ter z B sank 

heuer im A p r i l nur u m 18 800 , gegen 3 1 . 2 0 0 und 

39 4 0 0 in den letzten beiden J a h r e n , da es E n d e 

M ä r z nur noch 2 5 . 8 0 0 (Ende A p r i l 7 .000) a rbe i t 

suchende Bauarbe i ter gab D i e ungedeckte N a c h 

f r a g e n a c h A r b e i t s k r ä f t e n spiegelt sich zum T e i l im 

S t e l l e n a n g e b o t D i e Z a h l der offenen S te l l en stieg 

im A p r i l um 7 700 auf 4 3 500, den höchsten S t a n d 

seit A p r i l 1949. I n der ersten M a i h ä l f t e sank die 

Z a h l der Arbe i t suchenden um wei tere 10 500 auf 

64 2 0 0 W a h r s c h e i n l i c h dürf te schon E n d e M a i die 

G r e n z e von 6 0 . 0 0 0 unterschr i t ten werden , die bis 

\or kurzem als Mindestarbei ts los igkei t bei guter 

K o n j u n k t u r gegolten hat ( Im Saisonhöhepunkt dei 

J a h i e 1955 und 1959 gab es 6 5 4 0 0 und 58 8 0 0 A r 

bei tsuchende ) 

I n der Industrie l ief die F r ü h j a h r s s a i s o n b e 

sonders k r ä f t i g an D i e Produkt ion j e A r b e i t s t a g 

stieg im M ä r z um 5 5 % , obwohl sa i songemäß nur 

e ine Z u n a h m e um 1 9 % zu erwar ten war V e r -
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Auslandskohle läßt sich nur in sehr geringem Maße 
durch Inlandskohle ersetzen. Die heimische Braun
kohle wird weit mehr durch Erdöl und Erdgas als 
durch Auslandskohle konkurrenziert. 

Das rasche Anlaufen der Frühjahrssaison be
lebte auch die Nachfrage nach Transportraum Der 
Güteiverkehr der Bundesbahnen (in n-t-km) stieg 
im März um 2 2 % und war um 2 0 % (je Ar
beitstag um 11%) höher als im Vorjahr. Um den 
hohen Bedarf zu decken, mußten die Bundesbahnen 
stärker als bisher ausländische Wagen heranziehen. 
Auf der Donau wurden 6 2 % mehr Güter befördert 
als im März 1959, hauptsächlich Kohle, Eisenerz, 
Getreide und Erdölprodukte. Der Personenverkehr 
auf der Bahn war etwas schwächer als im Vorjahr 
(um 6 % ) , da Ostern im Vorjahr in den März, heuer 
aber in den April fiel 

Die Motorisierung nimmt weiter ungestüm zu. 
Im März wurden 673 Lkw und 8 524 Pkw neu zum 
Verkehr zugelassen, um 4 8 % und 2 3 % mehr als im 
Vorjahr. Gegenwärtig entfallen auf 98 Einwohner 
1 Lkw und auf 20 Einwohner 1 Pkw Straßen und 
Verkehrsregelung sind der zunehmenden Verkehrs
dichte oft nicht mehr gewachsen. Der große Rück
stand im Straßenbau konnte in den letzten Jahren 
erst teilweise aufgeholt werden Gegenwärtig sind 
nur 1 0 % der Bundes- und Landesstraßen breiter als 
6 m und nur 1 5 % der Bundesstraßen haben schwere 
Beläge Um mit der steigenden Verkehrsdichte eini
germaßen Schritt zu halten, müßten Bund und Län
der in den nächsten 20 Jahren etwa 4 Mrd. S jähr
lich für die Verbesserung und Erhaltung von Stra
ßen ausgeben, um 1 5 Mrd S mehr als in den letz
ten Jahren Dieser Mehrbedarf wird teilweise aus 
den Erträgen der zweckgebundenen Mineralölsteuer 
finanziert werden können, die mit der Motorisie
rung rasch steigen Zum Teil werden jedoch neue 
Finanzierungsquellen (Anleihen, allgemeine Bud
getmittel) erschlossen werden müssen1). 

Die Umsätze im Einzelhandel nahmen im März 
saisongemäß um 1 1 % zu Verglichen mit dem Vor
jahr wurde wertmäßig um 7% (mengenmäßig um 
etwa 4 % ) mehr verkauft, obwohl das Ostergeschäft 
heuer erst in den April fiel. Allerdings hatte der 

] ) Siehe „Motorisierung und Straßenbau in Österreich", 
S 231 ff. 
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Die Landwirtschaft hat weitei Mühe, Roggen 
und Milchprodukte abzusetzen Mühlen und Lager
häuser übernahmen im März nur 4 . 0 0 0 1 (im I 
Quartal 26 000 t) Roggen, um 5 3 % (12%) weniger 
als im Vorjahr. Trotzdem reichten ihre Vorräte 
Ende März für fast drei Monate Dagegen wurde 
Weizen glatt abgesetzt Milch kam im März ebenso 
wie im I Quartal um 3 % mehr auf den Markt als 
im Vorjahr Da die Milchproduktion auch im Aus
land steigt und einzelne Staaten (z. B. Italien) die 
Buttereinfuhr gesperrt haben, konnten die Butter
überschüsse nur zu gedrückten Preisen exportiert 
werden Der Exporterlös sank von Jänner bis Marz 
um 2 5 % ; er war im März mit 19 76 S j e kg um mehr 
als ein Drittel niedriger als der Inlandspreis. Um 
die Verluste der Milchverarbeitung einzuschränken, 
wird die Produktion von Käse forciert, der sowohl 
im Inland als auch im Ausland abgesetzt werden 
kann. Die Marktproduktion an Fleisch war im I. 
Quartal um 1 % niedriger als im Vorjahr. Die 
Mehrproduktion an Schweinefleisch konnte die 
Minderproduktion an Rind- und Kalbfleisch nicht 
\oll ausgleichen Die forcierte Nachzucht von 
Schweinen wird das Angebot in den kommenden 
Monaten erhöhen Anfang März gab es um 5 % 
mehr Schweine und sogar um 1 5 % mehr Ferkel als 
im Vor jähr Nach den Prognosen des Institutes wer
den die gewerblichen Schlachtungen von Schweinen 
im Sommer um etwa 6 % und im Herbst um 1 0 % 
höher sein als im Vorjahr 

Die Nachfrage nach Energie stieg ungewöhn
lich stark Im März bezog die Wirtschaft 1 4 % mehr 
Strom (ohne Pumpstrom), 1 8 % mehr Kohle, 3 2 % 
mehr Erdölprodukte und 3 9 % mehr Erdgas als im 
Vorjahr Der wachsende Kohlenbedarf wird weiter 
großteils durch Importe befriedigt Im März wur
den 3 0 % mehr ausländische, aber nur 3 % mehr in
ländische Kohle abgesetzt als im Vorjahr Die Un
ter schiede in den Wachstumsr aten er klär en sich 
hauptsächlich daraus, daß die Nachfrage nach Aus
landskohle sehr konjunkturempfindlich ist Sie sank 
während der Rezession 1958/59 besonders stark und 
nimmt seither wieder überproportional zu Die flo
rierende Eisenindustrie benötigt mehr Koks und die 
industriellen Großabnehmer ergänzen ihre Vorräte 



M a r z heuer u m 2 Arbe i t s tage mehr und das O s t e r -

geschäf t war im V o r j a h r besonders schwach g e w e 

sen D e r späte Oster termin wirkte sich nur in B r a n 

chen mit v o r w i e g e n d modischen W a r e n stärker aus. 

T e x t i l i e n wurden u m 3 % , L e d e r w a r e n u m 1 7 % u n d 

S c h u h e um 1 8 % weniger v e r k a u f t als im V o r j a h r . 

D a g e g e n g ingen W o h n u n g s e i n r i c h t u n g e n u n d 

H a u s r a t ( + 2 0 % ) , N a h r u n g s - und G e n u ß m i t t e l 

( + 9 % ) und verschiedene „sonst ige" W a r e n ( F o t o -

ar t ikel + 1 9 ° / o , Par f u m e r i e - und Dr oger i ewaren 

+ 1 7 % , P a p i e r w a r e n + 1 4 % , Bücher + 2 4 % ) b e 

merkenswert gut D i e l ebhaf te Umsatz tä t igke i t v e r 

a n l a ß t den H a n d e l , seine V o r r ä t e zu ergänzen 

N a c h den M e l d u n g e n im K o n j u n k t u r t e s t des I n s t i 

tutes n a h m e n die Bes te l lungen und W a r e n e i n g ä n g e 

des E inze lhandels trotz dem späten Oster termin 

ebenso stark und tei lweise sogar stärker zu als im 

V o r j a h r 

Der A u ß e n h a n d e l erre ichte im M ä r z ne ue R e 

kordwerte.. D i e Ausfuhr stieg um 374 M i l l S ( 1 7 % ) 

auf 2 .557 Mi l l . S u n d war u m 2 3 % höher als im 

V o r j a h r D i e Auswei tung erstreckte sich auf a l l e 

W a r e n g r u p p e n V e r g l i c h e n mit Februar wurden 

2 2 % mehr Rohstof fe ( insbesondere Holz , E n e r g i e ) 

u n d 2 0 % mehr F e r t i g w a r e n ( insbesondere P a p i e r , 

T e x t i l i e n , E i s e n und S tahl , M e t a l l w a r e n , M a s c h i 

n e n und Verkehrsmi t te l ) export ier t D i e Ausfuhr 

ha lb fer t iger W a r e n n a h m etwas schwächer zu 

( + 9 % ) , h a t t e aber mit 2 9 % noch immer e inen 

überdurchschni t t l i ch hohen A n t e i l a n der G e s a m t 

ausfuhr ( M ä r z 1 9 5 9 : 2 7 % ) . D i e V e r l a g e r u n g des E x 

portes zugunsten der E F T A hie l t an Ihr A n t e i l a n 

der Gesamtausfuhr stieg te i lweise zu L a s t e n der 

E W G , hauptsächl ich j e d o c h zu L a s t e n der U S A u n d 

anderer überseeischer S taa ten , von 14 0 % auf 

15 6 % ( M ä r z 1 9 5 9 : 12 4 % ) . 

N o c h kräf t iger als die Ausfuhr stieg die Ein

fuhr I m M ä r z wurden W a r e n im W e r t e v o n 3 3 7 0 

Mi l l . S import ier t , um 2 4 % mehr als i m Februar 

und um 4 5 % mehr als im V o r j a h r G e g e n Februar 

n a h m a m stärksten ( + 3 7 % ) die E i n f u h r von F e r 

t i g w a r e n zu A l l e i n M a s c h i n e n und V e r k e h r s m i t t e l 

w u r d e n im W e r t von über 1 M r d S aus d e m A u s 

l a n d bezogen Rohstof fe wurden um 7 % ( insbeson

dere Spinnstof fe , D ü n g e m i t t e l , E r z e u n d S c h r o t t ) , 

N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l u m 1 3 % (Getreide, 

E i e r ) und h a l b f e r t i g e W a r e n ( T e x t i l i e n , u n e d l e M e 

ta l le , Chemika l ien) um 2 9 % mehr e ingeführ t Der 

ungewöhnl ich starke Importsog ist ein Spiegelbi ld 

der v i ru lenten B i n n e n k o n j u n k t u r D i e rasch expan

dierende W i r t s c h a f t benöt igt zusätzl iche Rohstoffe 

und H a l b w a r e n , zumal die L a g e r meist k n a p p sind 

In v ie len F ä l l e n kann d ie he imische Produkt ion aus 

M a n g e l an K a p a z i t ä t e n oder A r b e i t s k r ä f t e n m i t der 

N a c h f r a g e nicht Schr i t t ha l ten u n d muß d u r c h Im

porte ergänzt werden. A u ß e r d e m haben die W e l t 

marktpre ise ihren T i e f s t a n d überschri t ten u n d be

g innen v ie l fach wieder zu steigen. D i e Importpreise 

w a r e n im Durchschni t t der M o n a t e F e b r u a r und 

M ä r z um 4 % höher als im V o r j a h r . (1958 u n d 1959 

hat ten sie um 6 % und 4 % abgenommen. ) 

D i e Handelsbilanz e rgab trotz der Rekordaus

fuhr einen E i n f u h r ü b e r s c h u ß von 8 1 3 Mill.. S. Das 

ist bei we i tem das höchste „Def iz i t " , das bisher in 

e inem M o n a t erzielt wurde O b w o h l der A u s l ä n d e r -

F r e m d e n v e r k e h r 342 M i l l S e i n b r a c h t e ( u m 1 2 % 

mehr als im V o r j a h r ) u n d Devisen aus a n d e r e n un

s ichtbaren T r a n s a k t i o n e n e ingingen, mußte d ie No

t e n b a n k im M ä r z 151 M i l l S u n d im Apr i l weitere 

37 7 Mi l l . S va lutar i sche R e s e r v e n abgeben Ihre 

N e t t o b e s t ä n d e a n G o l d u n d D e v i s e n be t rugen Ende 

A p r i l 16 6 M r d S und l a g e n damit um fast 3 Mrd. S 

unter dem bisher igen H ö c h s t s t a n d von E n d e Sep

tember 1959 E i n e s tärkere E n t l a s t u n g der Zah

lungsbi lanz ist erst mi t d e m Hauptre i severkehr in 

den S o m m e r m o n a t e n zu erwarten . 

Der stürmische F r ü h j a h r s a u f s c h w u n g wurde 

zum T e i l aus Kassenbes tänden der U n t e r n e h m u n 

gen f inanziert , die w ä h r e n d der K o n j u n k t u r d ä m p -

fung 1 9 5 8 / 5 9 meist g r ö ß e r e L iquid i tä t s reserven an

g e s a m m e l t h a t t e n A u ß e r d e m h a t der Kredi tappa

ra t n a m h a f t e B e t r ä g e vor a l lem für die B a u w i r t 

schaf t und für Rohstof f importe zur V e r f ü g u n g ge

stellt. D a s kommerzielle Kreditvolumen s t ieg im 

M ä r z u m 9 2 5 Mi l l . S, mehr als doppel t so s t a r k wie 

im V o r j a h r D i e B a n k e n g e w ä h r t e n 2 8 0 M i l l . S, die 

Sparkassen 2 2 8 M i l l S, die Kredi tgenossenschaf ten 

2 6 2 M i l l S u n d die Sonderkredi tunternehmungen 

57 M i l l S zusätzl iche kommerz ie l l e K r e d i t e Ob-

schon der Spare in lagenzuwachs m i t 4 3 3 M i l l . S um 



156 Mil l . S größer war als im V o r j a h r , deckte er 

n u r die H ä l f t e der Kreditausweitung. D i e K r e d i t 

unternehmungen m u ß t e n daher 227 Mil l . S von ih

ren f re ien G i r o g u t h a b e n abziehen u n d 76 Mil l . S 

"Wechsel bei der N o t e n b a n k e inreichen E n d e A p r i l 

hat te der K r e d i t a p p a r a t nur noch 3 1 M r d . S f re ie 

Gi roguthaben , um 2 9 Mrd. S weniger als E n d e 

September 1959. D a a u ß e r d e m die M i n d e s t r e s e r 

ven kräf t ig erhöht wurden, zeichnet sich e ine zu

nehmende V e r k n a p p u n g auf dem G e l d m a r k t ab 

Auf dem A n l a g e m a r k t b l ieben die Kurse auch im 

A p r i l s tabi l , d a in fo lge des Anle ihestopps keine 

neuen P a p i e r e auf den M a r k t kamen. ( I m V o r j a h r 

war bereits im M ä r z e ine B u n d e s a n l e i h e von 1 8 

Mrd.. S aufge legt worden. ) D i e Akt ienkurse an der 

W i e n e r B ö r s e zeigten e ine le icht s te igende T e n 

denz, obwohl es a u f den meis ten ausländischen B ö r 

sen zu Kurse inbrüchen k a m 

D a s Preisniveau ha t sich nur unbedeutend v e r 

ändert Der I n d e x der V e r b r a u c h e r p r e i s e für durch

schnit t l iche A r b e i t n e h m e r haushal te stieg von M i t t e 

M ä r z bis M i t t e A p r i l um 0'5%> auf 102 9 (1958 = 

100). Obst und Gemüse , G l ü h l a m p e n , Kalbf le isch 

und die L e i s t u n g e n der W ä s c h e r e i e n wurden teu

rer , E ier und Speck d a g e g e n bil l iger Der G r o ß 

handelspre i s index des Stat is t ischen Z e n t r a l a m t e s 

sank, vorwiegend saisonbedingt , um 0 6 % auf 8 7 8 

( 1 9 3 8 = 1 0 0 ) V e r g l i c h e n mit A p r i l 19.59 w a r e n die 

V e r b r a u c h e r p r e i s e um 2 9 % höher , die G r o ß h a n 

delspreise dagegen u m 0 3 % niedriger D i e P a r i 

tät ische P r e i s - L o h n - K o m m i s s i o n s t immte der E r 

höhung verschiedener Erzeugerpre ise zu. 

I n der L o / m b e w e g u n g ist n a c h der E r h ö h u n g 

der Bauarbe i te r löhne e ine A t e m p a u s e e ingetre ten 

Nur einige z a h l e n m ä ß i g minder wicht ige Gruppen 

von A r b e i t e r n ( H a n d s c h u h m a c h e r , gewerbl i che 

G e r b e r und F ä r b e r , Z u c k e r b ä c k e r ) und A n g e s t e l l t e n 

(holzverarbei tende Industr ie ) erhie l ten h ö h e r e M i n 

destbezüge oder Sonderzulagen A l l e r d i n g s laufen 

in zahlre ichen wicht igen Berufsgruppen n o c h L o h n 

verhandlungen. N a c h der Verdiensts ta t i s t ik des I n 

stitutes w a r e n die B r u t t o - S t u n d e n v e r d i e n s t e der 

W i e n e r Arbe i ter im I Q u a r t a l um 5 6 % und die 

B r u t t o - W o c h e n v e r d i e n s t e um 4 9 % höher als im 

V o r j a h r I n den letzten W o c h e n v e r h a n d e l t e die 

P r e i s - L o h n - K o m m i s s i o n über e inen P r e i s - L o h n -

Stopp D a ein totaler S topp sämtl icher E inze lpre ise 

u n d L ö h n e prakt i sch nicht durchführbar ist und 

wir t schaf t l i ch auch problemat i sch wäre , begnügte 

m a n sich mit der a l l g e m e i n e n Zus icherung der S o 

z ia lpar tner , be i P r e i s - und L o h n f o r d e r u n g e n M a ß 

zu ha l ten „ U n g e r e c h t f e r t i g t e n " Pre i serhöhungen 

soll durch handelspol i t i sche M a ß n a h m e n u n d nöti

genfa l l s durch Fes t legung „ortsübl icher" Preise 

n a c h dem Preis t re ibere igesetz begegnet werden.. 
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Währung, Geld- und Kapitalmarkt 
Dazu Statistische Übersichten I 1 bis 1 S 

Die Zahlungsbilanz blieb im März und April 
passiv Die Notenbank gab netto 151 Mill S und 
.377 Mill S aus ihren valutarischen Reserven ab 
Im Vorjahr hatte sie in den gleichen Monaten netto 
401 Mill. S und 197 Mill S Gold und Devisen er
worben Im Mai, wenn die Fremdenverkehrssaison 
beginnt, ist voraussichtlich mit einem geringeren 
Defizit zu rechnen 

Durch die Devisenverkäufe wurden die flüssi
gen Mittel des Banksystems weiter verringert. Die 
Giroguthaben der Kreditinstitute bei der National
bank sanken im März um 227 Mill S und im April 
um weitere 79 Mill S auf 3 1 Mrd S Die vorge
schriebenen Mindestreserven von 7% für Sparein
lagen und 9 % für Scheckeinlagen hätten am 
1 April rund 3 8 Mrd S erfordert 

Die Kreditkontrollabkommen wurden mit W i r 
kung vom 1 April auch auf die Land es-Hypothe
kenanstalten ausgedehnt Die Liquiditätsbestim
mungen der Abkommen sind jetzt nicht mehr so 
streng wie früher. Unterschreitet ein Institut die 
nach den Abkommen festgelegte erste Liquidität, 
so kann vom Fehlbetrag der Betrag abgesetzt wer
den, mit dem das Institut sein Mindesteinlagen-Soll 
überschreitet Nur für den verbleibenden Fehlbe
trag sind laut Abkommen Zinsen in der Höhe der 
Bankrate zu zahlen Sowohl die Liquiditätsbestim
mungen als auch die Kreditplafondbestimmungen 
der Kontr oll abkommen wirken derzeit weit weniger 
restriktiv als die Mindestreservevorschiiften Die 
überschüssigen flüssigen Mittel ersten und zweiten 
Grades laut Kontr oll abkommen betrugen Ende 
März bei den Banken und gewerblichen Kreditge
nossenschaften 1.3%, bei den Sparkassen 1 7 % und 
bei den ländlichen Kreditgenossenschaften 2 7 % der 
Verpflichtungen Die Unterschreitungen der Kredit
plafonds sind von Jahresbeginn bis Ende März um 
I Mrd S auf 7 5 Mrd S gewachsen Einzelne In
stitute hatten die Plafonds allerdings Ende März 
um 66 Mill S überschritten 

Die leichte Anspannung des Geldmarktes Ende 
April spiegelt sich in der Erhöhung des Wechsel
portefeuilles der Nationalbank um 98 Mill S In 
den nächsten Monaten ist zwar mit einem Liqui
ditätszufluß aus den saisongemäß höheren Devisen
einnahmen des Fremdenverkehrs zu rechnen 
Gleichzeitig nimmt aber der Notenabfluß aus dem 
Kreditsystem saisongemäß im Juni und Juli zu 

Der Notenumlauf entwickelt sich ähnlich wie 
im Vorjahr Von Jahresbeginn bis Ende April 

nahm er um 704 Mill. S ab, im gleichen Zeitraum 
des Vorjahres um 649 Mill S. Dagegen blieb die 
saisonübliche Ausweitung der Scheckeinlagen aus 
Ende März waren die Scheckeinlagen noch um 163 
Mill S geringer als zu Jahresbeginn, während sie 
im gleichen Zeitraum des Vorjahres um 1 04S Mill. 
Schilling zugenommen hatten. Die unterschied-
liehe Entwicklung von Notenumlauf und Scheck
einlagen ist für das Stadium der Hochkonjunktur 
typisch Im Jahre 1955 ist z B. dei Anteil des 
Scheckgeldes am gesamten Geldvolumen von 57% 
auf 5 4 % gefallen. Das Scheckgeld wächst langsa
mer, weil die Unternehmer weniger liquide Mittel 
halten Die günstigeren Geschäftsaussichten lassen 
sie das Risiko der Illiquidität geringer einschätzen 
Die Forderungen an Kunden erscheinen liquider, 
die Verschuldung gegenüber den Lieferanten nicht 
so belastend.. Die Verteuerung und Verknappung 
von Bankkrediten gibt einen zusätzlichen Anreiz, 
möglichst viel Umsätze mit den vorhandenen Kas
senbeständen zu finanzieren 

Der Devisenabfluß dämpft die Ausweitung des 
Geldvolumens.. Im März nahm das Geldvolumen 
um 71 Mill. S ab, während es im gleichen Monat 
des Vorjahres um 311 Mill S wuchs Anfang des 
Jahres war um 8 4 % mehr Geld in Umlauf als ein 
Jahr vorher, Ende März nur noch 6 5 % mehr Die 
Zunahme der Geldmenge wäre noch schwächer ge
wesen, wenn nicht die Kreditinstitute größere Kre
dite gewährt hätten Allein im März, als die Bank-
rate und die Mindestreserven erhöht wurden, stieg 
das kommerzielle Kreditvolumen um 925 Mill. S 
Der Zuwachs war fast so groß wie im November 
des Vorjahres, der bisher größten Ausweitung in
nerhalb eines Monats Vor allem das Anlaufen der 
Bausaison und die stark wachsenden Importe durf
ten den Kreditbedarf erhöht haben Außerdem sind 
ERP-Kredite, deren Freigabe jetzt langsam wieder 
in Fluß kommt, mit Bankkrediten vorfinanziert 
worden Die Kreditausweitung verstärkte sich bei 
allen Institutsgruppen mit Ausnahme der Hypothe
kenanstalten Die Banken weiteten ihr Kreditvolu
men um 280 Mill S aus, die Sparkassen um 228 
Mill. S, die ländlichen 1) Kreditgenossenschaften um 
202 Mill. S, die gewerblichen Kreditgenossenschaften 

*) Die Raiffeisenkassen werden nicht mehr „landwirt
schaftliche", sondern ,. ländliche" Kreditgenossenschaften ge
nannt, weil sie mehr und mehr zu Geldinstituten dei länd
lichen Bevölkerung (also einschließlich der Gewerbetreiben
den in Dörfern und kleineren Städten) weiden Seit der Sta
bilisierung (Ende 1951) bis Ende 1959 ist der Anteil dei 
Landwirtschaft am kommerziellen Kreditvohimen dei länd
lichen Kreditgenossenschaften von 6 3 % auf 3 5 % zurückge
gangen 
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0. . 
um 6 0 M i l l S u n d die S o n d e i k r e d i t u n t e r n e h m u n g e n 
(vor a l l e m die Bausparkassen) um 57 Mil l . S. A u 
ß e r d e m ü b e r n a h m e n die Kredi t inst i tute 50 Mi l l . S 
Bundesschatzscheine D i e Kredi tauswei tung war 
mehr als doppelt so groß wie der S p a r e i n l a g e n z u -
wachs von 4 3 3 M i l l S . I m M ä r z des V o r j a h r e s 
hat te das kommerz ie l l e Kredi tvo lumen nur um 4 3 0 
Mi l l S zugenommen.. 

Der Spareinlagenzuwachs war im M ä r z mit 
4 3 3 M i l l S u m 156 Mil l . S größer als im M ä r z des 
V o r j a h r e s . A u c h w e n n m a n die E i n l a g e n von l ä n d 
l ichen Kredi tgenossenschaf ten ausscheidet (weil 
ihre E i n l a g e n dieses J a h r rascher e r faß t w e r d e n 
als f rüher ) , sind noch um 102 M i l l S netto mehr 
e ingelegt worden als im M ä r z 1959. E i n e v o r ü b e r 
gehende A b s c h w ä c h u n g der E i n l a g e n in der zwei
ten H ä l f t e des M o n a t s , die durch B e f ü r c h t u n g e n 
steigender P r e i s e u n d den bevors tehenden R ü c k 
tritt des F inanzminis ters ausgelöst wurde, hat sich 
somit im G e s a m t e r g e b n i s n icht ausgewirkt B e i 
e inem V e r g l e i c h mit dem V o r j a h r ist a l lerdings zu 
berücksicht igen, d a ß die Sparer im M ä r z 1959 die 
1 8 - M r d - S - B u n d e s a n l e i h e 1959 zeichneten Dieses 
J a h r k a m e n im M ä r z w e g e n des Anleihestops nur 
16 M i l l S Neuemiss ionen auf den Markt.. 

D i e Kurse festverzinsl icher W e r t e b le iben b e 
merkenswert stabil. D i e Akt ienkurse steigen weiter , 
obwohl an den meis ten ausländischen B ö r s e n R ü c k 
schläge e in t ra ten Der K u r s i n d e x für Industr ieak
tien erhöhte sich im A p r i l um 2 % 

Preise und Löhne 
Dazu Statistische Übersichten 2 I bis 2 S und 10.1 

A u f den Wellmärkten veränder ten sich im 
A p r i l die meisten R o h w a r e n p r e i s e nur wenig , die 
westeuropäischen E x p o r t p r e i s e für W a l z s t a h l d a 
gegen sowie die F r a c h t r a t e n zogen v i e l f a c h an. I m 
I n l a n d w a r e n die Pre is tendenzen unterschiedl ich, 
doch herrschten P r e i s e r h ö h u n g e n vor D i e L ö h n e 
bl ieben so gut wie stabil. 

A u f den in ternat iona len Rohwarenmärktenw&i 
die Pre i sbewegung entgegen den S a i s o n e r w a r t u n 
gen im a l l g e m e i n e n gering. Nur wenige N o t i e r u n 
gen h a b e n sich (vorwiegend in fo lge v o n Sondere in -
flüssen) stärker v e r ä n d e r t . V o r a l l e m verhinder ten die 
wei terhin zögernde N a c h f r a g e der Verarbe i te r u n d 
tei lweise a u c h Angebotsüber Schüsse die sa isonübl iche 
B e l e b u n g der R o h w a r e n p r e i s e I n L o n d o n wur den i m 
A p r i l J u t e (schlechte Q u a l i t ä t der letzten E r n t e ) , 

Kautschuk ( N a c h f r a g e b e l e b u n g u n d spekulat ive E i n 
flüsse) und K a k a o (schlechte Aussichten für die kom
m e n d e Zwischenernte ) um 5 bis 7 % teurer , in N e w 
Y o r k dagegen H ä u t e um 9 % sowie G e t r e i d e und 
e i n i g e P f l a n z e n ö l e u m 1 b i s . 3 % bi l l iger Der in ternat io 
n a l e K a f f e e - und Z i n n r a t beschloß neue E x p o r t k o n 
t ingente , um die Pre i se zu stabi l is ieren F ü r Kaf fee 
wurde für das I I . Q u a r t a l 1 9 6 0 e ine um 1 2 % klei 
nere E x p o r t q u o t e als im I Q u a r t a l fes tge legt ; für 
Z i n n wurde die Expor tquote für das l a u f e n d e Q u a r 
tal zwar u n v e r ä n d e r t gelassen, der V e r w a l t e r des 
Z i n n - P o o l s w i r d aber künft ig n icht mehr so wie 
bisher e rmächt ig t sein, im mi t t l e ren B e r e i c h (780 
bis 8 3 0 £ j e T o n n e für L o n d o n e r K a s s a - Z i n n ) der 
im Z i n n a b k o m m e n fes tge legten Intervent ionszone 
den Pre is durch Angebotsregul ierung aus P o o l - B e 
s tänden zu beeinflussen, sondern nur n o c h im un
tersten (730 bis 780 £ ) und obersten (830 bis 8 8 0 £).. 
M i t dieser M a ß n a h m e wil l der Z i n n - R a t in gewis
sen G r e n z e n wieder e ine n a t ü r l i c h e A n p a s s u n g des 
Zinnpre ises an die j ewei l igen M a r k t v e r h ä l t n i s s e er 
mögl i chen 

N a c h wie vor s ind die meis ten A g r a r p r o d u k t e 
b i l l iger , Industr ierohstof fe aber v o r w i e g e n d teurer 
als im V o r j a h r In L o n d o n und N e w Y o r k not ier 
t e n E n d e A p r i l Jute , Kautschuk, K u p f e r , Z i n k und 
B l e i um 10 bis 2 5 % höher als i m V o r j a h r , dagegen 
w a r e n Kaf fee , K a k a o , H a u t e sowie verschiedene 
Pf lanzenöle u m 10 bis 4 0 % bi l l iger als damals . 

Rohwarennotierungen in London und New York 
1 bis 29. Apiil 29 April 1960 

London 

1960 gegen 
30 April 1959 

Veränderung in % 

Jute + 6 7 + 19 4 
Kautschufe . .. . + 5 5 + 2 4 8 
Kapfer . . . + 1 7 + 10 3 
Zink + 1 3 + 25 9 
Blei + 0 6 + 117 
Zinn . . . . + 0 1 + 0 8 
Baumwolle . - 0 7 — 1 3 
Kaffee, . . - 2 1 - 4 1 4 
Palmöl. - - I I S 

New York 
Kakao . . . . . + 4 6 - 2 3 4 

+ 11 - 8 9 
Baumwolle . . . . . + 0 1 - 5 4 
Zucker , . - 0 3 + 3 7 
Koggen . —1 5 - 8 9 
Sojaboiinenöl - 2 8 - 1 7 6 
Erdnußöl - 2 9 — 4 3 
Häute . . . - 9 1 —314 

D i e i n t e r n a t i o n a l e n Rohwarenpre is indizes 
schwankten im A p r i l nur wenig , entwickel ten sich 
aber uneinhei t l i ch Reuter's I n d e x für S t e r l i n g 
w a r e n stieg von A n f a n g bis E n d e A p r i l u m 0 1 % 
auf 429"7 (18 September 1931 = 100) , Moody'.s I n -
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dex für amerikanische Industrierohstoffe schwächte 
sich dagegen um 0 3 % auf 379 2 ab (31 Dezember 
1931 = 100) Reuter''s Index überschritt Ende April 
den Vor Jahresstand um 3 2 % , Moody's Index lag 
dagegen um 2 7 % darunter. 

Auf den westeuropäischen Märkten für Eisen 
und Stahl gaben die Ausfuhrpreise für Walzstahl 
zu Jahresbeginn zögernd und später rascher nach. 
Diese Bewegung scheint zum Stillstand gekommen 
zu sein Im April sind wohl noch einige Exportno
tierungen gesunken (um 1 bis 4 % ) , andere aber ha
ben sogar wieder etwas angezogen (um 1 bis 2 % ) . 
Da die Bestellungen innerhalb der Montan-Union 
sprunghaft zugenommen haben, und auch die Nach
frage aus Drittländern leicht gestiegen ist, sind die 
Erzeuger weniger als früher bereit, Preiskonzessio
nen zu machen 

Auf den freien Frachtmärkten haben viele Ra
ten wieder etwas angezogen In der transatlanti
schen Kohlen- und Getreidefahrt wurden Ende 
April bis zu etwa 1 0 % höhere Sätze gezahlt als zu 
Monatsbeginn Die weitere Entwicklung der Raten 
für Trockenfrachten beurteilt man jetzt wieder op
timistischer, weil die Raten seit Jahresbeginn nicht 
oder weniger gesunken sind, als erwartet wurde, 
und andererseits das Eindringen von öltankern in 
den Transport von Trockenfrachten die Wiederin
betriebnahme stillgelegter Tonnage nicht entschei
dend beeinträchtigt hat Dagegen glaubt man nicht, 
daß sich die Tankerraten in absehbarer Zeit stärker 
erholen werden, da der Überschuß an Tankerton
nage sehr groß ist und sich künftig noch erhöhen 
dürfte.. 

Die Preisentwicklung im Inland ist weiterhin 
uneinheitlich Saisonale, konjunkturelle und andere 
Faktoren (Überwälzung von Kostenerhöhungen, Ein
flüsse vom Weltmarkt) wirkten sich auf die Bewe
gung der einzelnen Preise verschieden stark aus, 
doch waren im allgemeinen Preiserhöhungen etwas 
häufiger als Preisrückgänge. Die Paritätische Preis-
Lohn-Kommission, die in den letzten Wochen mehr
mals über einen Preis-Lohn-Stopp beriet, hat sich 
schließlich dahingehend geeinigt, daß die Sozial
partner wieder wie 1957 in ihrem eigenen Bereich 
freiwillig Disziplin halten und Vorkehrungen tref
fen sollen, die ein weiteres Anziehen der Preise er
schweren. Außerdem will man künftig das Preis
treibereigesetz bei ungerechtfertigten Preiserhöhun
gen wieder anwenden. 

Der Index der Großhandelspreise ist von Mitte 
März bis Mitte April um 0 6 % zurückgegangen Die 
Preisermäßigung für Kartoffeln (6%) sowie für 

Schweine- und Kalbfleisch 1) (1 bis 2 % ) , ließen den 
Teilindex für Nahrungs- und Genuß mittel um 1'3% 
sinken Der Teilindex für Industrierohstoffe er
höhte sich dagegen um 0 3 % , da sich das Steigen 
der Preise für Kupfer (6%) , Ju te (4%) , Wolle 
(3%) sowie Zinn (1%) stärker auswirkte als dieVer-
billigung von Flachs (5%) und Baumwolle (2%) 
Der Großhandelspreisindex ist seit April 1959 um 
0 3 % zurückgegangen; der Teilindex für Nahrungs
und Genußmittel fiel um 1%, jener für Industiie-
iohstoffe dagegen stieg um 0 5 % . 

Der Index der Verbraucherpreise (für durch
schnittliche Arbeitnehmer haushalte) zog von Mitte 
März auf Mitte April um 0 5 % an Fast alle Teil
indizes sind leicht gestiegen Von den im Index er
faßten Waren und Dienstleistungen erhöhten sich 
(im gewogenen Durchschnitt) insbesondere die Aus
gaben für Obst und Gemüse (5 und 13%) und die 
Preise für Glühbirnen (10%) , Kalbfleisch (3%) und 
Innereien ( 2 % ) , ferner verteuerte sich das Waschen 
von Wäsche (2%). Billiger wurden vor allem Eier 
(5%) und Schweinespeck (2°/o).. Die Verbrauchs
preise zeigten auch regional eine einheitlich stei
gende Tendenz; der Index erhöhte sich in den von 
der Erhebung erfaßten Städten zwischen 0 2 % und 
3 % 

Mitte April lag der Index der Verbraucher
preise um 2 9 % höher als vor einem Jahr. Mit Aus
nahme von Beleuchtung und Beheizung sowie Kör
per- und Gesundheitspflege ist der Aufwand in 
allen Gruppen gestiegen. 

Veränderungen des Verbraucherpreisindex1) 
April gegen April 1960 
Marz 1960 gegenAptill959 

% 
Ernährung . . + 1 1 + 4 2 
Alkoholische Getränke u I'abakwaren + 0 1 + 0 ' 1 
Wohnung5) . . . + 0 3 + 1 0 
Beleuchtung und Beheizung . —Ol —0 1 
Hausrat + 0 1 + 3 1 
Bekleidung + 0 1 + 3 5 
Reinigung von Wohnung Wäsche und Be

kleidung + 0 8 + 4 5 
Körper- und Gesundheitspflege . — 0 1 0 0 
Bildung Unterricht, Erholung . — + 2 6 
Verkehr . . . . - + 1 7 

Insgesamt + 0 ' 5 + 2 " 9 

*) Für durchschnittliche Arbeitnehmerhaushalte — E) Da ab Jänner 1960 der Ieil-
indes Wohnung durch einen gleitenden Zwölfmonatsdurchschnitt bereinigt wird, sind 
Vergleiche mit dem Vorjahr nur mit Einschränkungen möglich 

1 ) Der Rückgang der Indexnotierung für Kalbfleisch 
steht allerdings im Gegensatz zur allgemeinen Entwicklung 
der Kalbfleischpreise im April, da diese zumeist etwas an
zogen Er beruht darauf, daß die Preisuntergrenze der im 
Index verwendeten Kalbfleischsorte am Stichtag der Erfassung 
etwas niedriger lag als ein Monat vorher. 
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und Mitte Mai die der gewerblichen Gerber und 
Färber um 5 bis 10%. (Die Erhöhungen waren zum 
Teil bundesländerweise verschieden) Die Zucker
bäcker konnten eine Erhöhung des Weihnachts- und 
Urlaubs Zuschusses um einen halben Wochenlohn 
auf eineinhalb bis drei Wochenlöhne und eine bun
deseinheitliche Regelung der 45-Stunden-Woche 
durchsetzen. 

Der Index der Arbeiter'-Nettotariflöhne (für 
Verheiratete mit zwei Kindern) blieb im April sta
bil, da sich die Mindeststundenlöhne der im Index 
enthaltenen ArbeitergrUppen nicht änderten Seit 
April 1959 hat sich der Tariflohnindex um 3 8 % 
(mit Kinderbeihilfen) und 4 1 % (ohne Kinderbeihil
fen) erhöht. 

Nach der Verdienststatistik des Institutes (sie 
erfaßt nur laufende Verdienste, aber keine einma
ligen Zulagen) waren die Biutto-Stundenverdienste 
der Wiener Arbeiter im Durchschnitt des I Quar
tals 1960 um .5 6 % höher als ein Jahr vorher Die 
Wochenverdienste, in denen die Arbeitszeitverkür
zung des Vorjahres viel schwächer als in den Stun
denverdiensten zum Ausdruck kommt, stiegen mit 
brutto um 4 9 % und netto (für Verheiratete mit 
zwei Kindern) um 4 2 % weniger stark Der Monats
verdienst je Industriearbeiter in Österreich (ein
schließlich aller Zulagen) ei höhte sich im gleichen 
Zeitiaum brutto um 6 ' 9 % und netto um 6 5 % , der 
je Industrieangestellten um 5 2 % und 4 8 % 

Landwirtschaft 
Dazu Statistische Übersichten 3 1 bis 3 8 

Die Frühjahissaaten stehen trotz der kalten 
Witterung im April verhältnismäßig gut, die 
Herbstsaaten jedoch sowie Gräser und Klee blieben 
im Wachstum stark zurück Die Obstbäume zeigen 
allgemein reichen Blüten- und Fruchtansatz Ge
bietsweise, insbesondere in der Steiermark und in 
Kärnten, hat die Baumblüte unter Nachtfrösten ge
litten; größere Schäden traten jedoch nur an emp
findlichen Obstarten auf 

Der Roggenabsatz stockt Im März konnte die 
Landwirtschaft nur 4 000 t, im I Quartal 26 000 t 
liefern, um 5 3 % und 1 2 % weniger als im vorigen 
Jahr Weizen dagegen wurde leicht abgesetzt. Die 
Umsätze — 14.800 t im März, 38 800 t im I Quar
tal — überstiegen jene des Vorjahres um 7 5 % und 
2 8 % Die Roggenvorräte der Mühlen und Lager
häuser reichten Ende März trotz rückläufigen Zu
kaufen für fast drei Monate, ein Monat länger als 

Der Baukostenindex für Wien (Rohbau einer 
Kleinwohnung ohne Handwerkerarbeiten) erhöhte 
sich von März auf April geringfügig um 0 0 2 % , 
v/eil die Erhöhung der Bankrate die Bankkredite 
verteuerte Er lag im April um 2 8 % höher als im 
Vorjahr. 

In den letzten Wochen haben auch die Preise 
verschiedener von den Preisindizes nicht erfaßter 
Waren angezogen, so u a die Erzeugerpreise für 
Schirme (4 bis 7%) , Ammoniaksoda ( 5 % ) , Gummi-
foimartikel (6°/o), elektrische Meßgeräte und Mo
ped-Sitzbänke ( je 7°/o), Talkum (7 bis 8 % ) , Kon
densatoren und Dichtungsmateiial (je 8 % ) , Ver
bandmull (8 bis 14%) , Pumpenschläuche (bis 12%) , 
sowie Kolbenbolzen (8 bis 2 0 % ) . 

Auf dem Wiener Viehmarkt (Großhandel) wi
chen im April die Lebendgewichtpreise von jenen 
des Vormonates geringfügig ab Inländische 
Schweine und Rinder waren um durchschnittlich 
1 % und 7% teurer, Kälber dagegen um 5 % billi
ger als im April 1959 Die Fleischpreise zeigten eine 
uneinheitliche Tendenz Schweine- und Kalbfleisch 
kosteten im April durchschnittlich 0 5 und 1 3 % 
mehr als im März, Rindfleisch hingegen um 0 6 % 
weniger Im Vergleich zum Vorjahr waren aller
dings die Preise fast durchwegs höher; Kalb-, Rind-
und Schweinefleisch waren um durchschnittlich 2 % , 
3 % und 4 % teurer als im April 1959 

Die durchschnittlichen Wiener Verbraucher
preise für Obst lagen im April fast durchwegs über 
dem Vorjahresstand Allerdings wurde weniger an
geliefert als damals, da auch die Verdoppelung des 
Angebotes an Auslandsobst den Rückgang des in
ländischen Obstangebotes nicht wettmachen konnte 
Äpfel, Zitronen und Bananen waren um etwa 10 
bis 4 0 % teurer als im April 1959, nur ausländische 
Birnen waren um etwa 2 0 % billiger Auch Gemüse 
kostete durchwegs mehr als im Vorjahr, insbeson
dere inländisches Lagergemüse, dessen Ernte im 
Vorjahr schwächer ausfiel als im Jahre 19.58 Rot
kraut, rote Rüben, Kohlrabi, Sellerie und Karotten 
kosteten fast das Doppelte bis annähernd das Drei
fache wie im April 1959, Auslandskraut und -kar-
fiol sowie Weißkraut um etwa ein Drittel bis etwa 
die Hälfte mehr Billiger wurden nur Kohl, Blätter
spinat, ausländische Erbsen und Zwiebeln (2 bis 
5%) sowie einige Kartoffelsorten (8 bis 12%). 

Die Lohnbewegung war gering Die Mindest
grundgehälter der Angestellten in der holzverarbei
tenden Industrie wurden Anfang April um 1 bis 
1 4 % erhöht; Mitte April stiegen die Mindestlöhne 
der Fleischer um etwa 8 bis 12%, Anfang Mai die 
der Handschuhmacher und -näher um 2 bis 3 6 % 

0 

2 8 
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im g le ichen Ze i tpunkt 1959 A u c h der W e i z e n v o r 
ra t war ger ingfügig höher, 

Der w a c h s e n d e Butter üh&x schütz bere i te t S o r 
g e ; ei kann nur zu stark gedrückten Pre i sen e x p o r 
t iert werden I m M a r z k a m e n 125 300 t, im I. Q u a i 
ta l 3 6 0 . 9 0 0 t Milch auf den M a r k t , um j e 3 % mehr 
als im J a h r e 1959. D i e But terprodukt ion stieg u m 
4 % u n d 2 % über das V o r j a h r e s n i v e a u , die K ä s e 
produkt ion um 1 0 % . 

I n fast a l l en westeuropäischen S t a a t e n war die 
M i l c h p r o d u k t i o n im I Quar ta l höher als i m J a h i 
vorher , in v ie len L ä n d e r n um 5 bis 1 0 % , in H o l 
l a n d , E n g l a n d , der Schweiz und N o r w e g e n um 
mehr als 1 0 % . D a der T r i n k m i l c h a b s a t z nur g e 
r ingfügig zunahm, m u ß t e der Ü b e r s c h u ß a u f M o l 
kere iprodukte verarbe i te t werden Durchschni t t l i ch 
w u r d e u m 10 bis 1 2 % mehr Butter erzeugt als im 
I Q u a r t a l 1959 D a s hohe A n g e b o t drückte auf die 
Pre ise . E r s t M i t t e A p r i l konnte der P r e i s r ü c k g a n g 
a u f g e f a n g e n werden 

Österre ich führ te im M ä r z 7 1 0 ; und im 
I Q u a r t a l 2 1 4 9 1 Butter aus, gegen 581 t u n d 
1 8 5 6 t i m V o r j a h r Der E x p o r t e r re i ch te 3 0 % der 
M a r k t p r o d u k t i o n D a I ta l i en M i t t e F e b r u a r seine 
But tere infuhr sperrte , mußte die Ausfuhr n a c h 
G r o ß b r i t a n n i e n ver lager t werden D e r E x p o r t e r l ö s 
sank von 26 4 9 S j e kg im J ä n n e r auf 1 9 7 6 S im 
M ä r z ; er war im Durchschni t t der ersten drei M o 
n a t e um 1 2 % höher als im I Q u a r t a l 1959 

A u f dem £äsf?markt war die L a g e trotz stei
gender Produkt ion günstiger D a sich der A b s a t z 
im I n l a n d belebte , sank die Ausfuhr von 1 4 3 9 t 
( 2 9 % der Produkt ion) im I. Q u a i t a l 1959 auf 
1 0 9 4 t ( 2 0 % ) im I Q u a r t a l 1960 Der E x p o r t e r l ö s 
(21 94 S j e kg) war dennoch um 2 5 % höher als im 
V o r j a h r 

I m M ä r z kamen aus der in ländischen P r o d u k 
t ion u m 2 0 % Schweine, um 1 0 % Rinder und um 
4 % Kälber mehr auf den M a r k t als im V o r m o n a t 
D i e Z u w ä c h s e w a r e n ger inger , als sa i sonmäßig zu 
e r w a r t e n war G e g e n M ä r z 1959 sind um 2 % 
S c h w e i n e mehr , aber um 2°/o Rinder u n d u m 1 2 % 
K ä l b e r weniger geschlachtet oder ausgeführt w o r 
den D a die T i e r e schwerer w a r e n , l i e fe r t e n sie 
insgesamt 25.300 t F le isch (mit Speck und T a l g ) , 
gegen 2 4 . 8 0 0 t i m V o r j a h r ( + 2 % ) 

D i e M a r k t p r o d u k t i o n an Fleisch im I Q u a r t a l 
( 6 6 . 7 0 0 t) b l ieb um 1 % unter dem E r g e b n i s vom 
I Q u a r t a l 1959 , d a die M e h l produkt ion an 
Schweinef le isch ( + 3 % ) den R ü c k g a n g a n R i n d -
( — 4 % ) und Kalbf le isch ( — 9 % ) nicht vol l aufwog 
I m ganzen j e d o c h h a t sich die Pro d ukt io n g e g e n 
das I V Q u a r t a l 1959 le icht erholt D i e Produkt ion 

Marktproduktion und Verbrauch von Fleisch1) 
(Normaler Maßstab; 0 1954 = 100) 

0 1954=100 

Marktproduktion 
-an Schweinefleisch 

no -

1 i I r I i 1 ! T i I • I r I i I I 1 r T i 

-Marktproduktion 
an Rindfleisch 

740 

120 

I | I ! [ J, 1 , I. I I I , I , ! , I , 

- Marktproduktion 
Fleisch [ 
insgesamt \\ Jj 

Verbrauch 

-von Fleisch A, 

7955 56 57 5S 59 60 7955 56 57 58 59 50 

bj.w.fa — • - Saisonbereinigte Werte 

Nach den schwächeren Ergehnissen vom 2 Halbjahr 1959 
hat sich die Marktproduktion von Fleisch wieder erhöht Der 
saisonbereinigte Index für Schweinefleisch stieg von 142 
(0 1954 = 100) im IV Quartal auf 148 im 1 Quartal ( + 4>fo), 
jener für Rindfleisch von 109 auf 113 (+3a/o) und der für 
Schweine-, Rind- und Kalbfleisch von 122 auf 125 (+2°/n) 
Damit hat die Produktion von Schweinefleisch einen neuen 
Höchststand erreicht, während die von Rindfleisch unter den 
Rekordergebnissen von 1959 blieb Der Fleischverbrauch hat 

trotz erhöhten Preisen weiter zugenommen 

' ) Saisonbereinigt 

an Schweinef le isch war gleich h o c h und d ie an 
Rindf le isch nur um 1 % niedr iger , obwohl saison
g e m ä ß mit A b n a h m e n von 4 % zu r e c h n e n war 
Kalbf le isch a l lerdings g a b es um 7 % statt u m 5 % 
weniger Der saisonbereinigte I n d e x der F le isch
produktion, der im I I Q u a r t a l 1959 m i t 130 
(1954 = 1 0 0 ) e inen H ö h e p u n k t erre icht h a t t e und 
im I I I und I V Q u a r t a l auf 122 gesunken war, 
stieg im I Q u a r t a l 1960 auf 125 

Der Schweinebe stand war a m 3 M ä r z mit 
2 6 M i l l . 1 ) um 126 0 0 0 S tück oder 5 % größer als 
ein J a h r vorher I m B u r g e n l a n d ( + 7 % ) , i n Salz
burg ( + 1 0 % ) sowie in T i r o l u n d V o r a r l b e r g 

Angaben des österreichischen Statistischen Zentral-
arates 
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( + 1 3 % ) l a g e n die Z u w a c h s r a t e n über dem D u r c h 
schnitt, in den übr igen B u n d e s l ä n d e r n darunter D a 
der B e s t a n d an t rächt igen S a u e n i m Dezember um 
15 0 0 0 ( 1 1 % ) größer war als im V o r j a h r , g a b es im 
März um 9 2 , 3 0 0 ( 1 5 % ) mehr Ferkel . D i e Z a h l an 
J u n g s c h w e i n e n n a h m um 4 6 . 0 0 0 ( 4 % ) und j e n e an 
Zuchtsauen u m 13 8 0 0 ( 5 % ) zu, wogegen die Z a h l 
der M a s t s c h w e i n e um 2 6 . 0 0 0 ( 5 % ) sank 

A l l e B e s t ä n d e , ausgenommen die an t rächt igen 
Sauen, n a h m e n seit Dezember stärker zu oder 
schwächer ab als im Durchschni t t 1 9 5 4 / 1 9 5 9 So 
erhöhten sich die F e r k e l b e s t ä n d e um 1 9 % statt u m 
1 2 % , die der J u n g s c h w e i n e und M a s t s c h w e i n e g in
gen nur um 4 % u n d . 3 8 % zurück, gegen saison
übl iche A b n a h m e n um 6 % u n d 4 4 % Der G e s a m t 
bestand v e r r i n g e r t e sich um 8 % statt u m 14%. . B i s 
J u n i w i r d der G e s a m t b e s t a n d voraussicht l ich um 
2 % auf 2 66 M i l l wachsen und um 6 % größer sein 
als im J u n i 1959 

Trächtige S a u e n gab es im M ä r z b loß u m 2 % 
mehr als im vor igen J a h r , die Z u n a h m e seit D e z e m 
ber ( + 1 % ) b l ieb wei t unter dem saisonüblichen 
A u s m a ß ( + 1 0 % ) D e r saisonbereinigte I n d e x der 
Sauenzulassungen, der von 102 im J u n i auf 114 im 
Dezember 1 9 5 9 (Dezember 1 9 5 4 = 100) gest iegen 
war , fiel auf 109 im M ä r z 1960 D a ß die Züchter im 
vorigen H e r b s t re la t iv m e h r , im F r ü h j a h r 1960 aber 
weniger S a u e n be legen l ießen, ist günstig, wei l d a 
durch im Sommer u n d Herbs t mehr S c h w e i n e 
schlachtrei f w e r d e n u n d im F r ü h j a h r 1961 ein grö 
ßeres Ü b e r a n g e b o t an Sch lachtschweinen v e r m i e 
den w i r d Bisher war das A n g e b o t aus d e m I n l a n d 
im 2 H a l b j a h r stets viel zu knapp und m u ß t e durch 
u m f a n g r e i c h e I m p o r t e ergänzt werden 

Bestand an trächtigen Sauen 

Tatsächlicher Bestand . . 150 8 
Saisonbereinigte Werte1) . .. 142 4 
Index (Dezember 1954=100) 106 

*) Saisonindex Durchschnitt 1954/59 

Juni 

142 6 
137 1 

102 

1959 
September Dezember 

1 000 St 
132 3 
146 S 
110 

152 7 
152 7 

114 

1960 
März 

154 5 
145 9 

109 

D i e L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r n hat ten den L a n d 
wirten seit J a h r e n vergebens empfohlen , die 
Schweinezucht so umzustel len, daß im W i n t e r 
mehr F e r k e l u n d im Sommer weniger F e r k e l a u f 
gezogen w e r d e n D a ß die U m s t e l l u n g diesmal g e 
lang , dürf te überwiegend mit der N a c h f r a g e und den 
Pre i sen auf d e m Ferkelmarkt zusammenhängen I m 
I I I und I V . Q u a r t a l 1959 war die N a c h f r a g e n a c h 
F e r k e l n sehr l e b h a f t und die Pre i se überst iegen das 
N i v e a u von 1958 u m 1 6 % und 1 1 % ; im I Q u a r t a l 
und A p r i l 1 9 6 0 j e d o c h schwächte sich der M a r k t 

fühlbar ab u n d d i e P r e i s e sanken auf den V o r jähr es-
stand. Der F e r k e l m a r k t w i r d vermut l i ch weiter a b 
flauen und wenig A n r e i z geben, daß im Herbst 
3960 neuer l i ch mehr S a u e n be leg t werden D a m i t 
aber würde sich die Sa isonschwankung des A n g e 
botes im J a h r e 1961 wieder verstärken. E i n e n U n -
sicherheitsfaktor bi ldet vor a l l e m die g r o ß e Z a h l 
a n n icht t rächt igen Zuchtsauen , von denen es im 
M ä r z um 1 0 . 1 0 0 oder 9 % mehr gab als im V o r j a h r 
B e f o l g e n die Züchter den A p p e l l , die B e l e g u n g e n 
bis J u n i e inzuschränken, nicht , ist mi t e i n e m Ü b e r 
angebot a n Sch lachtschweinen im A p r i l u n d M a i 

3961 zu r e c h n e n 

Aus B e s t a n d s ä n d e r u n g und S c h l a c h t u n g e n er
gibt sich, daß von Dezember bis Februar 723 500 
F e r k e l , je t r ä c h t i g e S a u durchschnit t l ich 4 7 , auf
gezogen wur den, insgesamt I I I . 0 0 0 ( 1 8 % ) mehr 
als in den g le ichen M o n a t e n 1 9 5 8 / 5 9 R e c h n e t man 
auch für den Ze i tabschni t t M ä r z bis M a i 1 9 6 0 mit 
einer A u f z u c h t von 4 7 F e r k e l n j e Mut ter t ie r — im 
Durchschni t t 1 9 5 5 / 5 9 w a r e n es 4 6 — , so ergibt 
sich e in Z u g a n g von 7 2 6 . 4 0 0 F e r k e l n ; er w ä r e um 
1 5 . 8 0 0 ( 2 % ) größer als im g le ichen Q u a r t a l 1959 

Ferkelzugang 
1958 i960 

Ins Je Ins Je Ins Je 
gesamt trächti gesamt trächti gesamt trächti

ge Sau ge Sau ge Sau 
1 000 St Sl 1 000 Si St 1 000 St St 

Dezember bis Februar') 666 9 4 5 612 5 4 4 723 5 4 1 
Mär? bis Mai 672 0 4 2 710 6 4 7 
Juli bis August. B14 2 5 7 816 5 " 5 7 
September bis November 501 7 3 9 571 2 4 3 

') Dezember jeweils vom Vorjahr. 

D i e Z a h l der von Dezember bis F e b r u a r in ge
werbl i chen B e t r i e be n geschlachte ten S c h w e i n e aus 
d e m I n l a n d (443 600) deckt sich mit der P r o g n o s e 
des Inst i tutes ( 4 3 5 . 0 0 0 bis 4 5 5 . 0 0 0 ) D i e S c h l a c h 
tungen st iegen gegen das V o r j a h r um 4 2 0 0 oder 
1 % ; wei l die T i e r e i m D u r c h s c h n i t t aber u m 1 8 kg 
schwerer w a r e n , n a h m die F le i schprodukt ion um 
9 0 0 t oder 3 % zu, V o n M ä r z 1 9 6 0 bis F e b r u a r 1961 
werden voraussicht l ich 1 92 M i l l S c h w e i n e auf den 
M a r k t k o m m e n , gegen 1 81 M i l l , und 1 8 3 M i l l in 
den beiden J a h r e n vorher V o n September bis 
N o v e m b e r 1 9 6 0 w i r d das A n g e b o t pro M o n a t b e 
reits um e twa 14 0 0 0 u n d von Dezember 1960 bis 
Februar 1961 um e twa 9 . 0 0 0 S tück höher sein als 
im Jahr vorher 

V o n Dezember bis Februar wurde der Wiener 
Markt aus der heimischen Produkt ion im W o c h e n 
durchschnit t mi t 10 7 0 0 Schweinen be l i e fe r t , um 
1 500 Stück ( 1 3 % ) weniger als ein J a h r vorher 
A u c h von M ä r z bis M a i w a r e n die L i e f e r u n g e n 

2 8 * 
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Schweineschlachtungen 
(Normalei Maßstab; in 1 000 St) 

1.0Q0 Stuck 

Gewerbliche Schlachtungen 
und Ausfuhr von Schweinen 

Von März bis Februar 1959160 wurden l'Sl Mill Schweine 
aus inländischer Erzeugung für den Markt geschlachtet, um 
12 300 Stück oder i°/o weniger als im Jahr vorher. Das Zäh
lungsergebnis und die Bestandsstruktur vom März lassen er
warten, daß die Landwirtschaft im gleichen Zeitraum 1960/61 
etwa T92 Mill Schweine liefern wird, rd. 110 000 Stück 

(6°fo) mehr als im abgelaufenen Jahr 

Produktion von Schlachtschweinen1) 
Jahr 

Schlachtungen insgesamt 
1958 . . 
1959 . 
1960 , . . 
1961 

Dezember bis 
Februar*} 

1 012 
973 
965 

980-1.000 

Märabis Juni bis 
Mai August 

1.000 Sl 

Gewerbliche Schlachtungen 
1958 448 
1959 . . 439 
1960 . . 444 
1961 . . 460-480 

667 
680 

675-695 

506 
501 

505—525 

535 
538 

560-580 

465 
461 

480-500 

September bis 
November 

521 
513 

545-565 

416 
408 

440- 460 

i) Einschließlich Ausfuhr; Prognosen des Institutes (kursiv gedruckt) fußen auf 
den Ergebnissen der Schweinezählung vom März 1960, wobei angenommen wurde, 
daß sich Sauenzulassungea, Aufzucbtergebnis^e und Hausschlachtungen in nächster 
Zeit nicht stärker verändern — *) Dezember jeweils vom Vorjahr. 

n o c h g e r i n g f ü g i g niedriger I n der zweiten J a h r e s 
h ä l f t e j e d o c h w i r d das A n g e b o t weniger s tark s in
ken als in den letzten J a h r e n und g e r i n g e r e I m p o r t e 
als 1959 notwendig m a c h e n 

Der I m p o r t b e d a r f an S c h l a c h t v i e h u n d F le i sch 
w i r d von der E n t w i c k l u n g der k a u f k r ä f t i g e n N a c h 
f r a g e a b h ä n g e n I m I Q u a r t a l wurde u m 5 % mehr 

Belieferung Wiens mit Schiachtschweinen 
Dezember bis März bis Juni bis September bi 

Februar1) Mai August November 
1 000 St 

Aus der Inlandsproduktion1) 
1957 132 174 140 130 
1958 170 205 163 127 
1959 171») 191 123 99 
1960 139 180-190 140-150 120-130 
1961 150 -160 

Aus dem Ausland 
1957 . , . 45 9 11 30 
1958 . 5 3 9 61 
1959 383) 10 45 93 
1960 54 

') Dezember jeweils vom Vorjahr. — ') Lebend und gestochen, einschließlich 
Außermarktbezüge, Prognosen kursiv gedruckt — 3 ) 14 Wochen 

F l e i s c h (Schweine- , R i n d - u n d Kalbf le isch) ver
b r a u c h t als 1959 , bei zumeist höheren Preisen. Im 
I Q u a r t a l 1 9 5 9 h a t t e die Verbrauchss te igerung fast 
1 0 % , im I. Q u a r t a l 1 9 5 8 4 % be t r a gen 

Energiewii t s c h a f t 
Dazu Statistische Übersichten 4 1 bis 4 6 

D i e N a c h f r a g e n a c h E n e r g i e nahm i m März 
n o c h stärker zu als in den drei M o n a t e n vorher und 
e r m ö g l i c h t e es, die he imische K o h l e n - u n d Erdöl
förderung etwas zu erhöhen D a s W a s s e r dar gebot 
war im M ä r z n a c h m o n a t e l a n g e r T r o c k e n h e i t so 
re ichl ich , d a ß auch der ungewöhnl i ch h o h e Strom
v e r b r a u c h ohne S c h w i e r i g k e i t e n gedeckt werden 
k o n n t e 

I m M ä r z war der Z u w a c h s des Stromverbrau
ches gegenüber dem V o r j a h r n o c h größer als im 
J ä n n e r u n d Februar . A u s d e m öf fent l ichen Netz 
wurden 9 3 5 Mi l l . kWh abgegeben , um 1 8 % mehr 
als im M ä r z 1959 O h n e den V e r b r a u c h der Pump
speicherwerke betrug die Z u n a h m e 1 4 % 

D a s W a s s e r d a r g e b o t , das seit M o n a t e n erstmals 
wieder über dem l a n g j ä h r i g e n Durchschni t t lag, 
begünst igte die Stromerzeugung. S i e war m i t 1 020 
M i l l kWh u m 1 8 % höher als i m V o r j a h r , D e r An
te i l der hydraul i schen Erzeugung war m i t 7 5 % für 
diese Jahreszei t ungewöhnl i ch h o c h ; d ie W a s s e r 
k r a f t w e r k e l i e fe r t e n u m 2 1 % mehr S t r o m (Lauf-
kr af twer k e + 1 2 % , Speicher kr a f twer k e + 4 3°/o.) 
D i e ka lor i sche Erzeugung n a h m nur u m 9 % zu. 
D i e K o h l e n v o r r ä t e der D a m p f k r a f t w e r k e , die sich 
in den letzten M o n a t e n v e r r i n g e r t hat ten , nahmen 
i m M ä r z u m rund 3 4 , 0 0 0 t oder 1 0 % zu, 

D i e Stromeinfuhr erre ichte das D o p p e l t e vom 
V o r j a h r (58 M i l l kWh gegen 2 9 M i l l , kWh) Dank 
der h o h e n hydraul i schen E r z e u g u n g war aber auch 
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die Ausfuhr um 6 2 % und 3 4 % höher als im Vor
monat und im Vorjahr 

Die Kohlenversorgung war im Jänner und 
Februar um 1 4 % und im März mit über 636 000 t 
um 1 8 % höher als im Vorjahr. W i e in den Vor
monaten profitierte die Inlandskohle nur wenig von 
der Nachfragebelebung im Konjunkturaufschwung 
Wahrend der Verkauf heimischer Kohle nur um 
3 % gesteigert werden konnte, nahm der Absatz von 
Importkohle um 3 0 % zu Braunkohle wurde um 
4 2 % , Koks und Steinkohle um 34 und 2 8 % mehr 
eingeführt Im Inland erzeugter Koks wurde um 
22%, heimische Stein- und Braunkohle um 1 7 % und 
2 % mehr verkauft Alle wichtigen Abnehmergrup
pen steigerten ihre Bezüge, nur der Absatz für 
Hausbrandzwecke war bloß annähernd gleich hoch 
wie im Vorjahr. Die Kokerei Linz nahm um 5 1 % 
mehr Kohle ab, Dampfkraftwerke, Industrie, Gas
werke und Verkehi bezogen um 2 4 % , 14%, 6 % 
und 5 % mehr 

Die heimische Kohlenförderung konnte dank 
der besseren Absatzverhältnisse etwas erhöht wei
den Sie erreichte rund 278 000 t, um 4 % mehr als 
im Vorjahr Braunkohle wurde insgesamt um 3 % 
mehr gefördert, je Arbeitstag jedoch um 4 % we
niger Die Steinkohlenförderung nahm um 2 1 % zu 

Auch die Nachfrage nach Erdölprodukten 
nahm im März sehr stark zu Dieselöl und Benzin 
wurden um 2 0 % und 1 5 % mehr abgesetzt als im 
Vorjahr, Petroleum um 17%, Heizöl um 44%*) 
Die Einfuhr von Heizöl, die in den Vormonaten 
durch die ungünstigen Schiffahrtsbedingungen auf 
der Donau stark behindert worden war, stieg im 
März sprunghaft Es wurde um 6 7 % 1 ) mehr aus
ländisches und um 2 8 % mehr inländisches Heizöl 
abgesetzt als im Vorjahr 

Die Erdölförderung war im Februar (194 ,000^ 
und Marz (209 000 t) seit Jahren eistmals wieder 
höher als im entsprechenden Monat des Vorjahres 
Sie soll auf diesem Niveau gehalten werden Den 
natürlichen Förderabfall hofft man vorerst durch 
Neuaufschlüsse ausgleichen zu können 

Erdgasförderung und -verbrauch nehmen in 
unvermindertem Tempo zu Von den geförderten 
141 Mill ms wurden 127 Mill m? dem Verbrauch 
zugeführt, um 3 9 % mehr als im Vorjahr 

Die Verhandlungen über die gemeinsame Aus
beutung von Erdgas- und Erdöllagerstätten im 
österreichisch-tschechischen Grenzgebiet, die Ende 
1958 auf Betreiben Österreichs begonnen hatten, 
wurden Anfang dieses Jahres in Wien fortgesetzt. 

*) Vorläufige Zahl 

Sie zielten darauf ab, die CSR zu bewegen, daß sie 
die Vorkommen schonender ausbeute Die Bespre
chungen wurden Anfang März abgeschlossen. Bis
her sind erst allgemeine Richtlinien über die Be
rechnung dei in den gemeinsamen Lagerstätten 
vorhandenen Vorräten festgelegt worden. 

Der Vertragstext des Wiener Memorandums 
wird voraussichtlich noch im Mai fertiggestellt 
werden Die Verwertungsgesellschaft, die durch 
den Vertrag entsteht und zu 7 4 % , 1 3 % und 1 3 % 
im Besitz der ÖMV, der Shell und Mobil Oil sein 
wird, soll ihre Tätigkeit noch vor Jahresende be
ginnen. 

Industrieproduktion 
Dazu Statistische Übersichten 5 1 bis ö 29 

Ausfuhr und Inlandsnachfrage steigen und 
verstärken das Wachstum der Inlandsproduktion 
Im März erzeugte die Industrie ( je Arbeitstag) um 
1 2 % und im Durchschnitt des I Quartals um llD/o 
mehr als im Vorjahr Die rasche und kräftige Ex
pansion kommt vor allem einigen Grundstoff- und 
Investitionsgüterindustrien zugute. In den meisten 
Konsumgüterindustrien entwickelt sich die Kon
junktur wenigei stürmisch Von den fünfzehn Indu
striezweigen, die im Produktionsindex des Institutes 
enthalten sind, erzielten im I Quartal 13 Zweige 
Zuwachsraten zwischen 2 % und 3 9 % Das unter
schiedliche Wachstum erzeugt allmählich Spannun
gen. Der Spielraum für eine weitere Ausdehnung 
der Produktion ist sehr verschieden, in den Zweigen 
aber, die zuletzt stark expandierten, nur noch ge
ring. 

Die Quartalserhebung des Konjunkturtestes 
über Auftragsbestände und Fertigwarenlager be
stätigt, daß in einzelnen Industriezweigen die Pro
duktion der Nachfrage kaum folgen kann. Im 
Durchschnitt der Industrie waren die Auftrags
bestände Ende März um mehr als 4 0 % höher als 
im Vorjahr In der Gießereiindustrie und in der 
Elektroindustrie stiegen sie um 9 4 % und 5 8 % 
Die Kommerzeisenwerke melden um 4 2 % höhere 
Aufträge auf Walzware Die Auftragsbestände dei 
Konsumgüter industr ien sind dur chwegs weniger 
stark gestiegen Nur in der Textilindustrie nahmen 
sie (überwiegend Exportorders) um fast zwei Drit
tel zu Im Mäiz 1959 hatte die Textilkrise aller
dings ihren Tiefpunkt erreicht. Der jetzige Auf
tragsstand ist noch immer niedriger als vor der 
Krise 

29 
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D i e Konsumgüter Industrien haben die h ö h e r e 
N a c h f r a g e te i lweise vom L a g e r gedeckt. I h r e F e r 
t igwarenlager w a r e n E n d e M ä r z um 1 8 % niedriger 
als im V o r j a h r D i e Invest i t ionsgütervorräte haben 
sich kaum geänder t 

Auftrags- und Warenbestände der 
Fertigwar enindustr ie 

1 April 
1959 1960 

Auftrags- Lager- Auftrags- Lager-
beständc bestände 

Verarbeitende Industrie insgesamt 170 134 220 116 
Infcstitionsgüterindustric 230 116 290 117 
Konsumgüterindustrie 140 144 180 115 

*) In . % einer laufenden Monatsproduktion 

D i e A u f t r i e b s k r ä f t e aus dem E x p o r t nehmen 
weiter zu D a s E x p o r t v o l u m e n der Industr ie stieg 
im M ä r z neuer l ich und war um 2 5 % höher als 
1 9 5 9 D i e E x p o r t q u o t e ( E x p o r t e in Prozenten dei 
Produkt ion) erre ichte im I Q u a r t a l 3 4 % , gegen 
3 1 % im V o r j a h r . N a c h den T e n d e n z m e l d u n g e n der 
U n t e r n e h m e r im Kon junktur tes t n i m m t die aus län
dische N a c h f r a g e n a c h Industr ieerzeugnissen weiter 
zu I n dei chemischen und papierverarbe i tenden I n 
dustrie , die in den e is ten be iden M o n a t e n noch g e 
r i n g e r e ausländische Bes te l lungen meldeten , st iegen 
die E x p o r t o r d e r s im M ä r z stark E b e n s o rasch steigt 
die aus ländische N a c h f r a g e n a c h T e x t i l i e n A b g e 
n o m m e n h a b e n die Expor torders nur in der G l a s - , 
G i e ß e r e i - und Elektro industr ie 

D i e (wer tmäßige) Ausfuhr aller wicht igen I n 
dustr ieprodukte war im I Q u a r t a l höher als 1 9 5 9 
D i e E x p o r t e von Eisen und S t a h l erre ichten e inen 
neuen R e k o r d (davon knapp die H ä l f t e in die 
E W G ) Der neue wel twei te B o o m der S t a h l i n d u 
strie l ieß die N a c h f r a g e n a c h feuerfesten M a t e r i a 
l ien sprunghaf t wachsen D a d u r c h konnte die 
Magnes i t indus t r ie ihren E x p o r t gegenüber d e m 
V o r j a h r u m 3 2 % ausdehnen. Invest i t ionsgüter wie 
M a s c h i n e n , E lektroar t ike l , V e r k e h r s m i t t e l sowie 
K a u t s c h u k w a r e n wurden um 2 4 % , 3 2 % , 4 6 % u n d 
7 2 % mehr im A u s l a n d abgesetzt als im V o r j a h r 

Se i t J a h r e s b e g i n n n i m m t die E i n f u h r von 
Industr ieerzeugnissen sprunghaft zu, d ä m p f t die 
A u f t r i e b s k r ä f t e und verhinder t g r ö ß e r e E n g p ä s s e 
in der In landsversorgung mit Konsumgütern D e r 
H a n d e l führ te im M ä r z u m 4 3 % mehr T e x t i l i e n 
ein als im V o r j a h r D e r I m p o r t von f e i n m e c h a n i 
schen und optischen G e r ä t e n , L e d e r , L e d e r w a r e n 
und Pelzen, K l e i d u n g und E l e k t r o w a r e n stieg u m 
2 1 % , 1 3 % , 6 4 % und 27%. . D i e N a c h f r a g e n a c h 
aus ländischen Rohstof fen und Invest i t ionsgütern 
n a h m stürmisch zu Masch inen , V e r k e h r s m i t t e l u n d 
chemische Erzeugnisse (vor a l lem G r u n d c h e m i k a 

lien) wurden um 2 9 % , 4 3 % und 2 3 % mehr impor
t iert als 1959. Der I n d e x der R o h s t o f f i m p o r t e (ohne 
Kohle) war im I Q u a r t a l um 32°/o (im M ä r z um 
3 6 % ) höher als im V o r j a h r Besonders die Importe 
von Erzen und Schrot t , E r d ö l , Kautschuk, Wol le 
und B a u m w o l l e st iegen stark 

D i e Bausa i son hat heuer u m einen M o n a t f iü-
her eingesetzt als im D u r c h s c h n i t t der letzten Jahre 
und entwickel t sich stürmisch Schon i m April 
wurde der Sa isonhöhepunkt e r re i cht Gebietsweise 
wurden B a u m a t e r i a l i e n (vornehmlich Ziegel) 
knapp 

D i e Bergbaubetriebe f ö r d e r t e n im I Quartal 
( j e Arbe i t s tag) um 1 % weniger als 1959 D e r Koh
lenbergbau bl ieb um 2 % unter dem V o r j a h r e s 
stand. Der R ü c k g a n g der E r d ö l f ö r d e r u n g ver lang
samte sich in den letzten M o n a t e n Im F e b r u a r und 
M ä r z wurde sogar die V o r Jahresprodukt ion knapp 
übertroffen. Se i t 1955 ist die F ö r d e r u n g J a h r fiir 
J a h r um rund 1 0 % gesunken D i e neue Raff iner ie 
der Ö M V in S c h w e c h a t wird n o c h vor E n d e dieses 
J a h r e s die Erzeugung a u f n e h m e n und e i n e elasti
schere Anpassung der Pr o d ukt io n an N a c h h a g e 
schwankungen ermögl ichen 

Derze i t k a n n nur N o r m a l b e n z i n erzeugt wei
den, das schwer abzusetzen ist W ä h r e n d Super-
benzin in g r o ß e n M e n g e n import ier t wird, wachsen 
die B e n z i n v o r r ä t e der he imischen Raf f iner ien Die 
E i d g a s f ö r d e i u n g n a h m im I Q u a r t a l um 4 1 % zu 
D i e F ö r d e r u n g von E i s e n e i z stieg im M ä i z um 
1 2 % ; im I Q u a r t a l war sie u m 7 % höher als im 
V o r j a h r 

D i e F ö r d e r u n g von B l e i - , Z i n k - und M o l y b d ä n 
erzen n i m m t weiter s tark zu I m I Q u a r t a l wurde 
um 8 % mehr abgebaut als im V o r j a h r , i m März 
um 1 4 % D a g e g e n k o n n t e im K u p f e r b e r g b a u das 
V o r j a h r e s n i v e a u nicht erreicht w e r d e n ( — 9 % ) . 

I m G r a p h i t b e r g b a u hat s ich die Förderung 
n a c h dem raschen A u f s c h w u n g v o m V o r j a h r auf 
h o h e m N i v e a u stabilisiert. I m I Q u a r t a l 1 9 6 0 blieb 
sie nur wenig hinter den R e k o r d e r g e b n i s s e n des 
I I I und I V . Quar ta l s 1959 zurück 

Ü b e r r a s c h e n d stark wuchs d ie E r z e u g u n g von 
Salzsole , die sich im M ä r z gegenüber dem V o r j a h r 
mehr als verdoppel te I m Durchschni t t des I. Quar
tals war sie um 3 8 % höher als i m V o r j a h r Auch 
Sudsalz wurde in der gleichen Z e i t um 1 1 % mehr 
produziert. 

D i e F ö r d e r u n g v o n B a u x i t n a h m um . 5 0 % zu; 
der A b b a u von T o n u n d Bentoni t sowie v o n Quar-
zit g ing um j e 4 3 % zurück. 

D i e Magnes?7industrie k a n n die Produkt ion 
seit dem K o n j u n k t u r a u f s c h w u n g rasch ausweiten 



Von Februar auf März stieg die Erzeugung um 
39%. Im I. Quartal wurde der Vor Jahresdurch
schnitt um 3 6 % übertroffen Die Expansion dürfte 
in den nächsten Monaten anhalten, zumal die aus
ländische Nachfrage noch zunimmt. 

Roh- und Sintermagnesit wurde im I. Quartal 
um 4 4 % und 3 2 % , kaustisch gebrannter Magnesit 
und Magnesitsteine um 2 8 % und 3 5 % mehr erzeugt 
als 1959. Die Ausfuhr von Magnesiterzeugnissen 
nahm um .32% zu.. 

Erzeugung und Ausfuhr wichtiger 
Magnesitprodukte 

(l Quartal: Entwicklung gegen das Vorjahr) 
Erzeugung Zunahme Ausfuhr Zunahme 

1959 1960 1959 1960 
1 000 t % Mill S % 

Rohmagnesit. 266 3 383 6 44 1 51 8 62 4 20 5 
Ziegel u Steine 43 6 59 0 35 3 139 1 183 6 32 0 
MäganitlHditstrie 1937= 100 2S9 5 394 7 36 3 

Die Eisenhütten erzeugten im I Quartal um 
7% mehr als im I V Quartal 1959; im März betrug 
die Zuwachsrate 3 7 % Die Exportkonjunktur 
nimmt noch immer zu, die Produktion stößt aber 
allmählich an die Kapazitätsgrenze. 

Im I Quartal wurde um 3 0 % mehr Roheisen, 
um 2 9 % mehr Rohstahl und um 2 7 % mehr Walz
ware hergestellt Inlandskunden kauften um 3 0 % 
mehr Kommerzeisen als im I Quartal des Vor
jahres.. Der Auftragsbestand betrug Anfang April 
durchschnittlich das 8fache einer Monatspro
duktion, bei Grobblechen das 4.5fache und bei 
Bau- und Torstahl das 12fache Die Edelstahlliefe
rungen an Inlandskunden waren um 3 1 % und für 
den Export um 2 8 % hoher als im Vorjahr Der 
Inlandsmarkt entwickelte sich nicht einheitlich; der 
Absatz von Stahlblech stieg um 3 9 % , Mittel- und 
Feinblechtafeln aus Edelstahl wurden um 9 % und 
7% weniger verkauft Die Exportlief er ungen haben 
durchwegs zugenommen 

Inlandsabsatz und Export aus Edelstahl 
Inlandsabsate Ver Esport Ver

I. Quartal änderung I. Quartal änderung 
1959 

t 
1960 % 1959 

t 
1960 % 

Stabstahl 10.182 14.128 + 3 8 8 14.453 18 044 + 24 8 
Bandstahl warmgew 690 923 + 3 3 8 885 993 + 122 
Walzdraht 1.672 1 652 „ 1 2 3..606 4 774 + 32 4 
Grobbleche 201 320 + 59 2 1 147 2.004 + 74 7 
Mittelblech tafeln 224 203 - 9 4 728 1.149 + 578 
Feinblechtafeln 

818 761 - 70 1.886 2.112 + 12 0 

Insgesamt 13.787 17 987 + 30"5 22 705 29.076 + 28"1 

Die Fahrzeugmdustne erzeugte von Jänner bis 
März um 1 2 % mehr als 1959 Das Geschäft mit 
Lastkraftwagen entwickelte sich dank der Export-

konjunktur (vor allem im Veredelungsverkehr) gün
stig; die Produktion war um 3 2 % höher als im Vor
jahr. Die Erzeugung der österreichischen Kleinwa
gen nahm saisongemäß zu, ohne daß die Kapazität 
voll ausgelastet wäre Von dem Mehr zweckfahr zeug 
„Puch-Haflinger" hat das Bundesheer 3.000 Stück 
bestellt Auch ausländische Kunden interessieren 
sich für dieses Fahrzeug Durch die Aufnahme 
neuer Typen hat sich das Geschäft mit zusammen
gebauten Pkw sprunghaft gebessert Im übrigen 
ging der Ausstoß von Traktoren um 7% und von 
Benzinmotoren um 6 4 % zurück. 

Die Zweiradindustrie mußte die Erzeugung von 
Motorrädern und Motorrollern weiter einschrän
ken Die Einbußen können durch die höhere Pro
duktion von Mopeds und Fahrrädern nicht wett
gemacht werden. 

Der vorverlegte Beginn der Bausaison ließ die 
Baus ^Ölindustrie die Produktion mehr als saison
üblich ausdehnen Bisher traten keine nennenswer
ten Lief er Schwierigkeiten auf. In der Wiener Um
gebung verknappte sich wegen Produktionsumstel
lung einer Gioßziegelei das Angebot von Vollzie
geln Im einzelnen wurde um 2 0 % mehr Zement, 
sowieum 33, 16 und 1 0 % mehr Deckenziegel, Mauer -
und Dachziegel hergestellt als im Vorjahresquartal.. 

Die Exportkonjunktur der ZiZetooindustrie 
hält an und beschleunigt das Wachstum Die Pro
duktion war im I Quartal um 1 6 % höher als im 
Vorjahr, die Ausfuhr von elektrotechnischen Ma
schinen, Apparaten und Geräten um 32%. DieAuf-
tragsbestände entwickelten sich uneinheitlich; in j e 
nen Betrieben, die Investitionsgüter herstellen, sind 
sie seit dem Vorjahr nahezu auf das Doppelte ge
stiegen, die Bestellungen von Konsumgütern dage
gen haben weniger zugenommen 

Starke Nachfrage herrscht nach wie vor nach 
Radioapparaten und Fernsehgeräten 

Die Papiermdushie. ist gut beschäftigt In
lands- und Auslandsnachfrage haben zugenommen 
Im I Quartal war der Export von Papier, Pappe 
und Waren daraus um 3 % höher als im Vorjahr, 
die Produktion um 9 % . Im März wurde je Arbeits
tag um 9 % mehr produziert Die Betriebe stellten 
um 1 0 % mehr Papier, 1 2 % mehr Zellulose und 
7% mehr Holzschliff her 

Die papierverarbeitende Industrie entwickelte 
sich günstig. Die Unternehmer meldeten im Kon
junkturtest vor allem höhere Exportorders Auch 
die Inlandsaufträge nahmen zu Die Erzeugung 
wird auch in den nächsten Monaten wachsen Dies 
erklärt sich zum Teil aus der verstärkten Tendenz, 

2 9 * 
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Konsumwaren in verpacktem Zustand anzubieten 
Die einzelnen Waren verzeichneten Zuwachsraten 
von 1 0 % bis 2 1 % , mit Ausnahme der Buchbinder
waren, die einen Rückgang von 2 % aufzuweisen 
hatten 

Die 7e?.x^/industrie ist ausgezeichnet beschäf
tigt. Das Schwergewicht der Konjunktur verlagerte 
sich in den Export Die Unternehmer meldeten im 
Konjunkturtest des Institutes vor allem eine Zu 
nähme der Exportorders Der Zuwachs an Inlands 
auftragen verlangsamte sich und die Betriebe er
warten für den Herbst einen Rückgang. Der In
landsabsatz heimischer Textilien wird durch die 
Importkonkurrenz beeinträchtigt Die Textileinfuhr 
war im I Quartal um 4 3 % höher als im Vorjahr 
Die Exportkonjunktur wird voraussichtlich ausrei
chen, der Textilindustrie für die nächsten Monate 
ein stetiges Wachstum zu sichern 

Ein- und Ausfuhr von Textilien 
Einfuhr Ver- Ausfuhr Ver-

1959 1960 änderung 1959 1960 änderung 
Mill S % Mill S % 

Garne 181 0 267 0 47'5 128 8 163 6 27"1 
Fertigwaren 294 0 411 2 39 9 359 1 439 8 22 5 

Insgesamt. . 475'0 678"2 42"8 4ST9 603"4 23'7 

Q: Fachverband der Iextilindustric 

Im Spätwinter und Frühling waren die Baum-
woll- und Kammgarnspinnereien sowie die Seiden
weber zweischichtig nahezu voll ausgelastet In der 
Bastfaser- sowie Strick- und Wirkwarenindustrie 
war die Kapazitätsausnutzung geringer, aber höher 
als im Vorjahr. 

Die Wollindustrie erzeugte um 3 9 % mehr 
Kammgarne und 1 7 % mehr Wollgewebe. Die 
Baumwollindustrie entwickelt sich uneinheitlich 
Die Spinnereien erlitten einen Rückschlag; dagegen 
stieg der Ausstoß der Webereien um 6 % Die Bast
faser industrie konnte das Vorjahreseigebnis über
treffen 

Die Nahrungsmittelindustrie blieb im I Quar
tal unter dem Vor jahiesniveau (—2%) Dies erklärt 
sich hauptsächlich aus dem früheren Ende der Zuk-
kerkampagne (1959 dauerte sie bis Februar). In den 
übrigen Sparten setzte sich die wachsende Tendenz 
der Konsumenten, teurere Produkte nachzufragen, 
fort 

Die Unternehmer meldeten im Konjunkturtest 
des Institutes rasch steigende Auftragseingänge Sie 
beabsichtigen, die Erzeugung auszuweiten 

Die 7a&akindustrie erzeugte im I Quartal um 
1 3 % weniger als 1959, im März betrug der Rück
stand je Arbeitstag nur noch 5 % Die Tabakwerke 

Produktion der Nahrungsmittelindustrie 
(Durchschnitt I Quartal; Entwicklung- gegen das Vorjahr) 

Zunahme ( + ) 
(Abnahme —) 

% 
Nahrungsmittelindustrie - 2 

Marmelade + 25 
Gcmüseerzeugnisse. + 33 
Dauerbackwaren. + 27 
Spirituosen + 25 
Obsterzcugnissc + 2 4 
Speiseöle + 21 
Fleisch waren + 2 0 
Spezi albrot + 1 9 
Schokotadev?aren + 15 
Weinessig + 14 
Bier . + 1 2 
Nährmittel + 12 
Suppenartikcl + 12 
Kunstspeisefette + 10 
Zuckerwaren + 10 
Haferflocken + 8 
Weißbrot und -gebäck + 6 
Kakaopulver + 6 
Malzextrakt + 5 
Margarine + 4 
Preßhefe . + 3 
Wafielwaren . . + 3 
Spritessig . . - 2 
Mehl und Grieß - 4 
Schwarzbrot - 5 
Schmelzkäse - 6 
Obstsüflmost - 1 4 
Senf - 1 7 
Stärkeerzcugnisse - 1 7 
Zucker . . - 4 8 

haben in der letzten Zeit neue Auslandsmärkte 
(Schweden) erschlossen, wo sie die erlittenen Ein
bußen im Inlandsgeschäft auszugleichen hoffen Die 
Erzeugung von Zigaretten ist um 1 3 % zurückge
gangen, die der übrigen Tabak er Zeugnisse nahm zu 

Einzelhandelsumsätze und Verbrauch 
Dazu Statistische Obertickten 6 1 bis 6 6 

Der Geschäftsgang des Einzelhandels entwik-
kelte sich im März ähnlich wie in anderen Jahren, 
als das Ostergeschäft größtenteils in den April fiel 
Die Umsätze nahmen um 1 1 % zu gegen durch
schnittlich 1 0 % in den Jahren 1954/55 und 1957/58 
Da der März heuer nur zwei Verkaufstage mein 
hatte als der Februar, in den Vorjahren aber teil
weise drei, sind die Umsätze je Verkaufstag um 
3 % gestiegen, während sie im Durchschnitt dei 
vergleichbaren Vorjahre nahezu unverändert ge
blieben waren Die Verkäufe des Vorjahres win
den um 7% übertroffen (im Durchschnitt der Mo
nate Jänner und Februar nur um 5 % ) , obwohl das 
Ostergeschäft 1959 ganz in den März fiel Diese 
verhältnismäßig hohe Zuwachsrate ist allerdings 
vor allem darauf zurückzuführen, daß der Ge-



schäftsgang im Mäiz 1959 hinter den SaisonerWar
tungen zurückgeh lieben war und der März heuer 
zwei Verkaufstage mehr hatte als im Vorjahr.. J e 
Verkaufstag waren die Umsätze sogar um 1 % ge
ringer als 1959, wahrend sie im Durchschnitt der 
Vormonate um 5 % darüber lagen 

Besser kann die konjunkturelle Entwicklung 
der Einzelhandelsumsätze aus einem Vergleich mit 
1958 beurteilt werden Die zweijährige Zuwachs
rate betrug im März 1 4 % gegen 1 2 % im Durch
schnitt der beiden Vormonate und im Jahre 1959. 
Die stärkere Zunahme der Umsätze im März ist 
allerdings hauptsächlich auf Preissteigerungen zu
rückzuführen. Mengenmäßig war sie etwa gleich 
hoch wie im Jänner und Februar ( + 1 0 % ) . Der 
Konjunkturaufschwung des Einzelhandels ist somit 
seit Anfang dieses Jahres etwa gleich stark wie 
1958 

Die Verschiebung des Ostergeschäftes hat nur 
im Bekleidungskandel und in Branchen, die vor
wiegend Modewaren führen, zu Umsatzrückgängen 
gegenüber dem Vorjahr geführt. Textilien wurden 
um 3 % , Lederwaren um 1 7 % und Schuhe um 1 8 % 
weniger verkauft als im Vorjahr. Mengenmäßig 
nahmen die Umsätze noch stärker ab, da sich die 
Preise dieser Waren binnen Jahresfrist um 1 % 
(Textilien) bis 1 0 % (Schuhe) erhöht haben. Der 
Rückgang der Textilumsätze entfiel vor allem auf 
Oberbekleidung (—13%) sowie Wäsche, Wirk-
und Strickwaren (—5%), während Meterware, die 
schon in den Vormonaten überdurchschnittlich gut 
ging, um 7% mehr verkauft wurde als vor einem 
Jahr (im Jänner und Febiuar um durchschnittlich 
6 % mehr).. Dieses verhältnismäßig gute Ergebnis 
erklärt sich vor allem daraus, daß es sich bei den 
Meterwarenkäufen im März überwiegend um Früh
jahr sanschaffungen handelt, die wegen der langen 
Lieferfristen der Schneider vom Ostertermin wenig 
beeinflußt werden Gegenüber dem Vormonat ent
wickelte sich der Textilhandel zum Teil übei saison
mäßig gut Die Umsätze von Oberbekleidung nah
men um 5 6 % und die von Wasche, Wirk- und 
Strickwaren um 1 4 % zu, gegen durchschnittlich 
3 9 % und 7% in den vergleichbaren Vorjahren 

Auch die Nachfrage nach Einrichtungsgegen
ständen und Hausrat hat die Saisonerwartungen 
teilweise übertreffen Insgesamt nahmen die Um
sätze um 1 6 % zu (gegen 1 4 % saisongemäß) und 
waren um 2 0 % hoher als im Vorjahr (im Jänner 
undFebruar nur um6%) Vor allem Teppiche, Möbel-
und Vor hangstofi e ( + 3 0°/o) sowie Elektr o war en 
( + 23%) schnitten über saisonmäßig gut ab (Im 
Durchschnitt der Vorjahre sind die Umsätze von 

Februar auf März nur um 2 4 % und 1 4 % gestie
gen) Die höchste Umsatzsteigerung seit dem Vor
jahr erzielten Elektrowaren ( + 36%) und Haus
rat ( + 23%). . 

Einzelhandelsumsätze nach Branchen 
Braach engruppe bzw 

Branche') 
März gegen Februar 

1960 01954/55 
1957/58 
Veränderung 

1960 gegen 1959 
März Jänner/ 

Februar 

Nahrungs- und Genuß mittel . + 78 + 71 + 9 0 + 6 1 
Tabikwaren . . . + 13 3 + 13 1 + 6 7 + 2 1 
Bekleidung + 10 5 + 11 2 - 7 1 + 3 8 

Textilien + 12 4 + 9 6 - 2 9 + 17 
Meterware . + 9 8 + 10 8 + 6 8 + 6 0 
Oberbekleidung . . . + 560 + 38 6 - 1 3 4 - 6 0 
Wäsche. Wirk-u. Strickwaren + 13 8 + 75 - 4 9 + 2 8 
Gemischtes Sortiment - 7 1 - 70 — 3 5 + 0 7 

Schuhe + 30 7 + 29 2 - 17 6 + 9 9 
Wohoimgseirjrichtungu Hausrat + 16 3 + 13 6 + 19 8 + 6 4 
Möbel . . . . . . + 15 4 + 14 4 + 11 8 + E B 
Teppiche,Möbcl-u Vorhangstoffe + i0 5 + 23 6 + 12 0 - 15 
Hausrat, Glas, Porzellan + 15 0 + 13 7 + 23 0 + 0 9 
Elektrowaren . . . + 22 5 + 14 0 + 36 5 + 70 

Sonstiges + 2 2 2 + 21 9 + 8'2 + 6 0 
Fahrzeuge . + 983 + 93 5 1- 2 9 + 114 
Photoartikel + 26 5 + 21 7 + 18 6 - 4 5 
I ederwaren + 25 5 + 212 - 17 1 + 1 6 
Parfumerie-u Drogerie waren + 21 5 + 16 6 + 175 + 4 8 
Papierwaren + 4 5 + 7 4 + 14 3 + 11 5 
Bücher . . , . , + 16 1 + 15 1 + 24 5 + 3 9 
Uhren und Schmuckwaren . . . + 4 2 - 2 0 - 1 0 + 15 

Einzelhandel insgesamt + 10'8 + lO'l + 6"7 + 5'3 
Dauerhafte Konsumgüter + 21 9 + 20 4 + 16 5 + 6 3 
Nicbtdauerhaite Konsumgüter . + 9 2 + 8 8 + 5 1 + 5 0 

') Aufgliederung nach Untergruppen nur für den Fachhandel 

Nahrungs- und Genußmitlel wurden ähnlich 
wie in den Vorjahren um 8 % mehr verkauft als im 
Februar. Trotz der Verschiebung des Ostergeschäftes 
wurden die Umsätze des Vorjahres um 9 % über
troffen, gegen diuchschnittlich 6 % im Jänner und 
Februar Auch die Verkäufe von Tabakwaren nah
men gegen Februar nur saisongemäß zu ( + 1 3 % ) , 
sie waren aber um 7% höher als im Vorjahr (im 
Jänner und Februar nur um 2 % ) Allerdings hat 
gerade in diesen beiden Branchen der Geschäfts
gang im März 1959 nicht den Saisonerwartungen 
entsprochen 

Von den unter „Sonstiges" zusammengefaßten 
Waren eizielten seit dem Vorjahr Bücher, Photo
artikel, Parfumerie- und Papierwaren neben zum 
Teil über saisonmäßig hohen Umsatzsteigerungen 
gegen Februar durchwegs höhere Zuwachsraten 
( + 2 4 % , + 1 9 % , + 1 7 % , + 1 4 % ) als in den Vor
monaten ( + 4 % , — 5 % , + 5 % , + 1 2 % ) . Dagegen 
haben abgesehen von Lederwaren nur Uhren und 
Schmuckwaren die Umsätze des Vorjahres nicht 
erreicht 

Dank den relativ günstigen Verkaufserfolgen 
im März waren die Umsätze im / Quartal um 6 % 
höher als im Vorjahr (im Quartalsdurchschnitt 1959 
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um 7 % ) , obwohl das Ostergeschäf t damals ins erste, 
heuer ins zweite Q u a r t a l fiel. I m J a h r e 1957, als 
sich das Sa isongeschäf t ähnl ich verschoben hat , l a 
gen die U m s ä t z e im I Q u a r t a l nur um 2 % 
über d e m V o r j a h r , w ä h r e n d sie im Q u a r t a l s d u r c h 
schnitt 1956 u m 8 % gest iegen waren. A l l e r d i n g s 
beruht die verhä l tn i smäßig hohe Z u w a c h s r a t e im 
I Q u a r t a l zum T e i l auf Pre iss te igerungen M e n 
g e n m ä ß i g w a r e n die U m s ä t z e nur um 3 % höher 
als im V o r j a h r gegen 5 bis 6 % im J a h r e 1959. 
V o n den e r f a ß t e n B r a n c h e n g r u p p e n h a b e n insbe
sondere E inr i chtungsgegens tände und H a u s r a t 
( + 1 1 % ) überdurchschnit t l ich gut abgeschnit ten. 
N e b e n M ö b e l n ( + 1 0 % ) wurden vor a l l e m E l e k t r o 
waren , deren Absatz im J a h r e 1959 bereits rück
läufig war , wieder mehr gekauft als im V o r j a h r 
( + 1 7 % ) . O b e ine neue K a u f w e l l e im E l e k t r o g e 
r ä t e g e s c h ä f t einsetzt oder sich der Absatz nur zwi 
schen G r o ß - und E i n z e l h a n d e l verschiebt , l äß t sich 
a l lerdings zur Z e i t noch nicht feststellen. D a g e g e n 
h a b e n die V e r k ä u f e von Bekle idung den V o r j a h r e s 
s tand nur knapp erre icht 

Einzelhandelsumsätze nach Quartalen 
Branchengruppe 1959 1960 

I II III. IV I /IV I Qu 
Quartal 

Veränderung in % gegenüber gleichem Vorjahresquartal 
Nahrungs- u Genußmittel 4 - 4 2 + 3 4 + 9 1 + 10 8 + 7 1 + 71 
Tabakwaren + 4 ' 8 + 1 9 + 2 ' 9 + 4 9 + 3 5 + 3 7 
Bekleidung . + 1 3 7 + 0 5 + 7 3 + 6 6 + 6 6 - 0 3 
Wohnungs

einrichtung a Hausrat . + 8 9 + 8 1 + 7 3 + 7 5 + 7 8 + 11 1 
Sonstiges + 9 9 + 4 8 + 5 5 + 11 7 + 8 ' 2 + 6 8 

Insgesamt . + 6 7 + 3 " 5 + 7"2 + 8"8 + 6 7 + 5 7 

D e r E i n z e l h a n d e l disponierte auch im M ä r z 
z iemlich l ebhaf t T r o t z der Versch iebung des Oster 
geschäf tes entwickel ten sich n a c h den Ergebnissen 
des Kon junktur tes tes Wareneingänge u n d Bestel
lungen in der M e h r z a h l der B r a n c h e n ähnl ich wie 
im V o r j a h r I m H a n d e l mit Lebensmi t te ln , M e t e r 
ware , P a p i e r w a r e n , U h r e n und S c h m u c k w a r e n n a h 
m e n die E i n k ä u f e sogar stärker zu. V e r g l i c h e n mit 
1958 m e l d e t e n in den meisten B r a n c h e n mehr F i r 
m e n ste igende und weniger F i r m e n s inkende W a 
r e n e i n g ä n g e und Bestel lungen. Nur der H a n d e l mi t 
M ö b e l - und Vorhangs to f fen sowie der mit H a u s r a t 
war etwas zurückhal tender , offenbar wei l die L a g e r 
sehr g r o ß w a r e n 

D i e Umsatzsteuereingänge n a h m e n im M ä r z 
über sa isonmäßig zu. Der Brut toer t rag stieg um 5 % , 
gegen nur 2 % im Durchschni t t der J a h r e 1954 bis 
1959. D a sich die Rückvergütung für A u s f u h r l i e 
fe rungen re la t iv wenig erhöhte , war auch der 
N e t t o e r t r a g um 4 % höher als im F e b r u a r , w ä h r e n d 

er im Durchschni t t der V o r j a h r e nur um knapp 
1 % zugenommen hatte . D a d u r c h wurden d i e E i -
t r ä g e des V o r j a h r e s u m 1 2 % (brutto) u n d 8 % 
(netto) übertroffen, in den M o n a t e n J ä n n e r und 
F e b r u a r aber nur um durchschni t t l i ch 9 % u n d 7%. 

A n Verbrauchsteuern g ingen i m M ä r z 2 2 5 Mill. 
Schi l l ing ein, u m 1 0 % weniger als im F e b r u a r und 
u m 6 % weniger als i m V o r j a h r . D e r übersaison-
m ä ß i g e R ü c k g a n g gegenüber d e m V o r m o n a t (im 
Durchschni t t der J a h r e 1956 bis 1959 be t rug er 
nur 2 % ) ent fä l l t vor a l l e m auf die Mineralölsteuer 
( — 1 9 % ) und die Tabaks teuer ( — 6 % ) , die Bier
steuer und die W e i n s t e u e r d a g e g e n b r a c h t e n um 
2 6 % und 3 % mehr ein. Ger inger als im V o r j a h i 
w a r e n nur die E i n g ä n g e an Tabaksteuer ( — 1 9 % ) 
D i e E r t r ä g e der übr igen Verbrauchs teuern stiegen 
d a g e g e n um 6 % (Weins teuer ) bis 1 8 % (Biersteuer) 

Arbeitstage 
Dazu Statistische Übersichten 7 1 bis 7 15 

N a c h d e m die Beschäf t igung i m W i n t e r weni

ger e ingeschränkt worden war als i n f rüheren Jah 

ren und die Sa i sonbe lebung früher u n d stärker ein

gesetzt hat te , war der A u f s c h w u n g des Arbe i t s 

marktes im A p r i l ungewöhnl ich schwach. D a z u mag 

auch das unbeständige u n d kühle W e t t e r be igetra

gen haben. E n d e M ä r z gab es u m 6 4 . 9 0 0 , Ende 

A p r i l nur noch u m 4 2 . 5 0 0 B e s c h ä f t i g t e mehr als im 

J a h r e 1959 , die Z a h l der v o r g e m e r k t e n A r b e i t s u 

chenden war E n d e M ä r z um 44 9 0 0 und E n d e Apri l 

um 2 5 6 0 0 niedriger als e in Jahr v o r h e r 1 ) D a ß nui 

eine SaisonverSchiebung vorl iegt , zeigt der außer

ordent l i ch hohe B e d a r f an zusätzl ichen Arbe i t skrä f 

t e ? Arbeitsmarkt im März und April 

Beschäftigte Arbeitsuchende Offene Stellen 
Jahr, Verände Stand zu Verände Stand zu Verände Stand zu 

Monat rung ge Monats rung ge Monats rung ge Monats
gen den ende gen den ende gen den ende 

Vormonat Vormonat Vormonat 
in 1 000 

1955 in + 22 7 1 967 4 - 2 5 5 194 0 + 10 9 28 4 
IV + 75 8 2.043 2 - 7 3 4 120 7 + 3 4 31 8 

1956 III + 27 5 2.029 4 —28 6 195 4 + 11 7 24 9 
IV . + 7 6 8 2106 2 - 7 9 ' 1 116 3 + 4 6 29 6 

1957 III . + 4 9 0 2 113 7 - 5 7 7 154 1 + 74 23 6 
IV. . . + 5 1 9 2165 6 - 4 7 0 107 1 + 3 1 26 7 

1958 III + 11 1 2.111 8 - 1 9 6 193 6 + 55 21 9 
IV . + 6 3 9 2175 7 - 6 9 2 124 4 + 8 0 30 0 

1959 III + 4 5 3 2158 1 - 5 8 8 167 6 + 9 4 25 0 
IV . + 6 6 7 2.224 8 - 6 7 2 100 4 + 6 9 31 8 

1960 III. + 46 8 2 223 0 - 6 2 6 122 7 + 10'1 35 8 
IV») . + 4 4 4 2.267 4 - 4 7 9 74 8 + 7 7 43 5 

') Vorläufige Zahlen 

*) Alle Zahlen für April 1960 sind vorläufig 
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ten. Das Stellenangebot der Arbeitsämter war Ende 
März mit 35 800 um 10.800 (43 2%) höher als ein 
Jahr vorher, Ende April aber mit 43 500 um 11.600 
(36 5%) höher und damit das höchste seit April 
1.949 (15 500) 

Beginnend mit diesem Heft verwendet das In
stitut eine andere Definition des Arbeitskräfteange
botes als bisher 1) Das Angebot ist nach der alten wie 
der neuen Definition im März besonders stark und 
auch im April stärker als im Vorjahr gesunken. Es 
fiel nach dei neuen Definition („Neue Reihen") im 
März um 16 200 (0 7%) auf 2,346 800 und im April 
um weitere 3 700 auf 2,343.000 Es war damit Ende 
März um 18 400, Ende April um 15.600 höher als 
im Jahre 1959 2). Die Abnahme im März und seit 
einigen Jahren auch im April ist saisonüblich. 

Die Zahl der Beschäftigten stieg im März um 
46 800 (2 1%) auf 2,223 000 und im Apiil um 
44 400 auf 2,267 400 Normalerweise nimmt bei 
frühem und starkem Einsetzen der Frühjahrsbele
bung auf dem Arbeitsmarkt die Beschäftigung im 
April nui ungefähr gleich stark oder nicht viel 
mehr zu als im März Dies war auch heuer der Fall , 
wobei die Kräfteeinstellungen im April die weitaus 
schwächsten der letzten Jahre waren. Im Vorjahr 
hatte sich dagegen unter dem Einfluß der Konjunk
turbelebung die Beschäftigung trotz dem gleichfalls 
zeitigen und starken Saisonbeginn im April noch 
stärker erhöht als im März Ende März gab es da
her heuer um 64 900, Ende April aber nur noch 
um 42 500 Beschäftigte mehr als im März und 
Apiil 19.59 

*) Nach der bisherigen Definition setzte sich das Ar 
beitskräfteangebot aus den sozialversicherten. Beschäftigten 
und den bei den Arbeitsämtern vorgemerkten Arbeitsuchen
den zusammen Nach dei neuen Definition — die das In
stitut vom Bundesministerium für soziale Verwaltung über
nimmt — besteht es aus den sozialver sicher ten Beschäftigten, 
den sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden und den vor
gemerkten Arbeitslosen Die Zahl dei vorgemerkten Arbeits
losen findet man, indem man von der Zahl der vorgemerk
ten Arbeitsuchenden jene, die noch in einem Dienstverhält
nis stehen, und jene, die gleichzeitig auch als sofort ver
fügbare Lehr stellensuchende gemeldet sind, abzieht Auf diese 
Art werden gewisse Doppelzählungen, die in den alten Rei
hen des Arbeitskräfteangebotes enthalten waren, ausgeschlos
sen Siehe auch weiter unten die Fußnote 2 ) auf Seite 210 
und „Änderungen in den Statistischen Übersichten" 

2 ) Nach der alten Definition ist das Arbeitski äftean-
gebot im März um 15 800 (0 7%) auf 2,345.700 gesunken und 
war Ende März um 20 000 höher als ein Jahr vorher Siehe 
auch weiter unten die Bemerkungen über ..Ändeiungen in den 
Statistischen Übersichten'' 
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Der Konjunktur auf schwung beginnt sich nun 
auch auf die Beschäftigung der Industrie zuneh
mend auszuwirken Normalerweise setzt die Indu
strie von Ende Oktober bis Ende Februar Arbeits
kräfte frei, im Jahre 1958 dauerte unter dem Ein
fluß der Konjunkturabschwächung der Personalab
bau sogar bis Ende März an Diesmal begann er 
saisonwidrig erst Ende November, war im Dezem
ber und Jänner viel schwächer als sonst und horte 
schon Ende Jänner auf. Ende Februar war die Zahl 
der Arbeitnehmer in der Industrie mit 579 300 
gleich hoch wie im Jänner Der Entlassung von 
200 Männern stand eine ungefähr ebenso große (sai
sonwidrige) Aufnahme weiblicher Arbeitskräfte ge
genüber. Da im Februar 1959 die Beschäftigtenzahl 
um 6.400 abgenommen hatte (wobei sie allerdings 
auch duich statistische Umgruppierungen vermin
dert worden war), erhöhte sich die Mehrbeschäfti
gung in der Industiie gegenüber dem Vorjahr von 
11.500 (2 0%) Ende Jännei auf 17.900 (3 '2%) Ende 
Februar; sie stieg auch gegen 1958 von 1 500 auf 
3.200 Seit Jahresende ist die Zahl der Männer in 
der Industrie höher als im Winter des Vorjahres; 
sie war Ende Februar mit 384 700 um 6 300 größer 
als 1959, aber noch immer um 2 100 kleiner als 
1958 

Industriebeschäftigung im Februar 

Stand 
Veränderung seit dem Ende Veränderung seit 

Vormonat Februar Ende Februar 
1958 1959 i960 i960 1959 1958 

Bergwerke und 
e isenerzeugende 
Industrie . . - 4 - 221 + 373 68 914 + 663 -3.375 

Erdölindustrie - 4 - 1 408 9 10 066 - 945 -2.366 
Stein- u Keramik 

Industrie 1055 - 545 - 113 27 261 + 1 729 + 1852 
Glasindustrie - 113 - 264 + 35 9.976 + 582 + 491 
Chemische Industrie + 293 + 5 + 318 44 627 + 2 737 +3.122 
Papiererzeugung + 23 - 228 + 10 21 238 + 641 - 102 
Papierverarbei tung - 17 - 174 -i- 4 8 493 + 349 + 238 
Filmindustrie 0 ± 0 ± ° 360 ± o i- o 
Holzverarbeitende 

Industrie . . + 83 - 506 - 3 21 654 + 506 + 427 
Nahrungs- und Ge

nußmittel ind u st ri e 2.656 - 2 169 -1 .730 47 347 - 450 + 48 
Ledererzeugung + 19 - 50 - 55 3.122 + 51 - 245 
Leder verarhei tung + 34 + 309 + 204 15 378 + 886 + 987 
Textilindustrie + 146 + 112 + 610 73 808 + 2 326 - 6 1 1 5 
Bekleidungs

industrie + 776 - 113 + 517 27 358 + 2 252 + 1.588 
Gießereiindustrie - 6 - 26 + 35 10 885 + 477 - 414 
Metallindustrie. . + 592 + 117 + 54 8 678 + 406 - 14 
Maschinen- Stahl -

und Eisenbau + 149 - 465 + 507 61 897 + 1 891 + 558 
Fahrzeugindustrie . + 380 - 460 -|- 175 25 073 + 217 + 129 
Eisen- und Meiall- 299 - 186 + 248 45 657 + 2 723 +3.310 

warenindustiie 
Elektroindustrie . . . + 2 - 108 -1 .194 47.548 + 834 +3.10S 

Insgesamt - 1 657 -6.380 + 36 579.340 + 17 875 +3.225 
Männer - 1 023 - 4 784 - 181 384 662 + 6 312 - 2 138 
Frauen - 634 - 1 596 + 217 194 678 + 11 563 + 5.363 

Q: Bundctkammer der gewerblichen Wirtschaft (Sektion Lndustrie); laufend meldende 
Betriebe 
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Die Beschäftigung entwickelte sich im Februar 
in 15 von 19 Industriezweigen (ohne Filmindustrie) 
besser als im Vorjahr; im Jänner war dies in 12 
Industriezweigen, im Dezember in 14 Industrie
zweigen der Fall gewesen Entlassungen gab es im 
Februar nur in 6 Industriezweigen, gegen 15, 8 und 
10 im Februar der drei Vorjahre. Besonders stark, 
wenn auch saisonüblich, waren die Kräftefreistel
lungen in der Elektroindustrie (—1.194), wo aller
dings saisonwidrige Personalaufnahmen im Jänner 
vorangegangen waren. Nach wie vor beschäftigt 
aber die Elektroindustrie mehr Arbeitnehmer als im 
Jahre 1959 (834 oder l"8°/o) und weit mehr als im 
Februar früherer Jahre In der Nahrungs- und Ge
nußmittelindustrie waren hingegen die saisonüb
lichen Entlassungen schwächer als sonst (—1 730 
gegen —2.169 im Vorjahr), doch lag in diesem In
dustriezweig die Beschäftigung, wie schon Ende 
Dezember und Ende Jänner, unter der vorjährigen 
Besonders schwach (—113 gegen 545) waren 
schließlich die Freistellungen in der Stein- und ke
ramischen Industrie, wo es Ende Februar um 1.729 
Arbeitnehmer mehr gab als ein Jahr vorher 

Neben verhältnismäßig starken aber saison
üblichen Personalaufnahmen der Textilindustrie 
( + 610), der Bekleidungsindustrie ( + 5 1 7 ) , der L e 
derverarbeitung ( + 204) und der chemischen Indu
strie ( + 3 1 8 ) ist vor allem die starke Erhöhung der 
Beschäftigung im Maschinen-, Stahl- und Eisen
bau ( + 5 0 7 ) sowie trotz weiterem Abbau von Koh
lenarbeitern in der Gruppe Bergwerke und eisen
erzeugende Industrie ( + 3 7 3 ) bemerkenswert. Sai
sonwidrig haben auch Eisen- und Metallwarenindu
strie ( + 248) und Fahrzeugindustrie ( + 1 7 5 ) ihren 
Personalstand vermehrt In der Fahrzeugindustrie 
wurde erstmals seit Jänner 1959 das Vorjahres
niveau der Beschäftigung wieder überschritten 
Auch die Glasindustrie nahm saisonwidrig Arbeits
kräfte ( + 85) auf Anstelle sonst üblicher Entlas
sungen blieb in der Papiererzeugung, der Papier
verarbeitung und der Holzverarbeitung die Zahl 
der Arbeitnehmer im Februar fast konstant und in 
den Gießereien erhöhte sie sich sogar leicht Prak
tisch stagnierend, aber doch seit Jahresende noch 
immer leicht abwärts gerichtet, ist die Beschäfti
gung in der Erdölindustrie. 

Die Zahl der vorgemerkten Arbeitsuchenden 
sank im März um 62.600 (33'8%) auf 122 700 und 
im April um weitere 47.900 (39'0%) auf 74 800, ein 
Stand, der bisher selbst in guten Konjunktur jähren 
erst im Juni oder Juli unterschritten wurde Ende 
April waren um 25 600 (25 5%) Arbeitsuchende 
weniger vorgemerkt als ein Jahr vorher und um 

49 600 (39 9°/o) weniger als zwei Jahre vorher 1) 
Ende März hatte es allerdings infolge des beson
ders raschen Saisonaufschwunges noch um 44 900 
und 70.900 Arbeitsuchende weniger gegeben als in 
den beiden Vorjahren 

Zugleich mit der neuen Definition des Arbeits
kräfteangebotes übernimmt das Institut, beginnend 
mit diesem Heft, auch die Definition der Arbeits
losenrate des Bundesministeriums für soziale Ver
waltung2).. Danach sank die Rate der Arbeitslosig
keit von 5 3 % Ende März auf 3 2 % Ende April, 
gegen 7 3 % und 4 4 % im Vorjahr 3 ) . 

Die Arbeitslosigkeit fiel im März in allen 27 
Berufsklassen; im März 1959 hatte sie in einer klei
nen Angestelltengruppe geringfügig zugenommen. 
Die besonders starke Abnahme im März war vor 
allem der rascheren Arbeitsaufnahme von saison
bedingt freigestellten Bauarbeitern zu danken. Abei 
auch in anderen Saisonberufen nahm die Zahl der 
Arbeitsuchenden stärker ab als im März 1959, be
sonders unter den vielfach im Baugewerbe beschäf
tigten Maschinisten und Heizern. In 15 von 2 7 Be
ruf sklassen verminderte sich die Arbeitslosigkeit 
aber weniger stark als im Vorjahr, darunter außer 
den bereits im Vormonat erwähnten Berufsklassen 
auch unter den Technikern, Papierarbeitern, gra
phischen Arbeitern, Chemiearbeitern, den Angehö
ligen der Körperpflegeberufe und vier kleinen An
gestelltengruppen Gleich stark wie im März 1959 
war die Abnahme unter den Lederarbeitern, Reini
gungsar beit e i n und den Angehörigen der hauswirt-
schaftlichen Berufe Man muß sich aber vor Augen 
halten, daß die Zahl der Arbeitsuchenden in allen 
Berufsklassen, mit Ausnahme einer kleinen Ange
stelltengruppe, niedriger ist als im Vorjahr und mit 
Ausnahme der Land- und Forstarbeiter, der Hotel-
und Gaststättenarbeiter, der Angehörigen der Be
rufe des Geld- und Kreditwesens, der Körperpflege 
und der Hauswirtschaft auch, zum Teil sogar be-

*) Bis Mitte Mai sank die Arbeitslosigkeit um 10.500 auf 
64 200 D a sie in der ersten Maihälfte 1959 um 11 300 ab
genommen hatte, verringerte sich die Diffeienz gegenüber 
dem Vor jahr auf 24 900. 

2 ) Der bisher vom Institut verwendete Begriff der Ar
beitslosem ate war dei Quotient aus der Zahl der vorge
merkten Arbeitsuchenden und aus dem nach der a l ten De
finition gebildeten Aibeitskräfteangebot Nach der nunmehr 
verwendeten Definition ist die Arbeitslosenrate („Neue Rei
hen") der Quotient aus vorgemerkten Arbeitslosen (siehe die 
Fußnote *) auf Seite 209) plus sofort verfügbaren Lehrstellen
suchenden und aus dem neuen Arbeitskräfteangebot (siehe 
auch weiter unten: „Änderungen in den Statistischen Über
sichten"). 

3 ) Nach der alten Definition betrug sie Ende März 
5 2 % gegen 7 2 % Ende März 1959 
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Berufsklassc Vormonat April seit Ende April 1958 1959 i9601) i9601) 1959 1958 

Land- u Forstarbeiter - 1 4 690 - 1 5 669 - 1 4 613 9 057 - 476 - 5 415 
Steinarbeiter . - 4.775 - 4 003 - 3.048 1366 - 742 - 2 064 
Bauarbeiter - 3 9 372 - 3 1 1 9 2 -18.756 7.008 - 3.965 -13.239 
Metallarbeiter - 1429 - 2.720 - I 330 4 594 - 3.728 - 4 916 
Holzarbeiter - 1 783 - 1952 - 1 154 1606 - 849 - 1805 
Textilarbeiter - 50 - 1 057 - 664 3.746 - 2 293 - 3.365 
Bekleidungsarbeiter - 370 - 1 178 - 817 3 797 - 1 272 - 2 993 
Nahrungs- u Genußmittel-

arbeitcr - 543 - 650 - 286 2.396 - 927 - 1 105 
Hotel- und Gaststätten

arbeiter - 339 - 551 - 1011 8 002 - 1.420 — 1393 
Kaufmännische und Büro-

angest eilte - 209 - 667 - 794 9. 715 - 1 731 - 1435 
Reinigungsarbeiter . - 252 - 465 - 355 3.548 - 789 - 1309 
Hilfsberufe allgemeiner Art - 2 813 - 3 597 - 2 256 9 820 - 4 298 - 6.801 
Sonstige - 2.561 - 3.420 - 2.816 10.118 - 3.152 - 3.755 

Insgesamt - 6 9 186 - 6 7 161 - 4 7 900 74.773 -25.642 - 4 9 595 
Männer . . . . - 5 9 984 - 5 3 807 - 3 5 354 27127 - 1 3 604 - 3 2 583 
Frauen - 9 202 -13.354 - 1 2 546 47 646 -12.038 - 1 7 012 
Insgesamt ohne Bau

arbeiter - 2 9 814 - 3 5 969 - 2 9 144 67 765 -21.677 -36.356 

Q; Bundesministerium für soziale Verwaltung — •) Vorläufige Zahlen. 

M i t der V e r k n a p p u n g der A r b e i t s k r ä f t e erhöht 
sich das Stellenangebot der Arbei t sämter . E s b e 
wegt sich seit dem Herbs t des V o r j a h r e s auf e inem 
seit der W ä h r u n g s s t a b i l i s i e r u n g E n d e 1951 kaum 

Das Stellenangebot Ende April 
(Normaler Maßstab; in 1 000 Personen) 

In 1000 

Ö.U.W./37 

Konjimktui und Saisonauf schwurt g haben den Mangel an 
Arbeitskräften verstärkt Symptomatisch dafür ist das Stel
lenangebot der Arbeitsämter, das Ende April normalerweise 
den jahreszeitlichen Höchststand erreicht Es war heuer mit 
43 500 offenen Stellen viel höher ah in den letzten zehn 
fahren und nur um 2 000 niedriger als zur Zeit der auf

gestauten Inflation im April 1949 

für mögl ich geha l tenen N i v e a u und ist n icht viel 
niedriger als w ä h r e n d der aufgestauten Inf lat ion im 
J a h r e 1949. I m M ä r z stieg die Z a h l der offenen 
S te l l en u m 10 1 0 0 ( 3 9 3 % ) auf 35 .800 u n d im A p r i l , 
dem M o n a t , in dem sie normalerweise i h r e n j a h r e s 
zei t l ichen H ö c h s t s t a n d erreicht , u m 7 700 (21 5 % ) auf 
4 3 . 5 0 0 I m V o r j a h r ha t te sie trotz der d a m a l i g e n 
s tarken B e l e b u n g des Arbei tsmarktes i m M ä r z u n d 
A p r i l n icht ganz so stark, u m 9 4 0 0 und 6 .900 , z u 
genommen. E n d e M ä r z wurden um 1 0 . 8 0 0 (43 2 % ) , 
E n d e A p r i l um 11 6 0 0 (36 5 % ) mehr S t e l l e n a n g e 
b o t e n als e in J a h r vorher Se lbs t in den K o n j u n k 
t u r j a h r e n 1951 und 1 9 5 5 war die Z a h l der offenen 
Ste l len E n d e Apr i l um 1 0 4 0 0 (23 9 % ) und 1 1 6 0 0 
(26 7 % ) niedriger 

D a s S t e l l e n a n g e b o t ist nur in der L a n d - u n d 
Fors twir t schaf t ( E n d e M ä r z 3 . 0 0 0 gegen 3 2 0 0 E n d e 
M ä r z 1959) und in zwei k le inen A n g e s t e l l t e n g r u p 
pen kleiner als 1959 , be t rächt l i ch höher h ingegen 
unter a n d e r e m für Bauarbe i te r (13 .300 g e g e n 9 . 2 0 0 ) , 
E i s e n - u n d M e t a l l a r b e i t e r ( 3 . 4 0 0 gegen 2 000 ) , B e 
kle idungsarbei ter ( 1 . 8 0 0 gegen 1.300) u n d H i l f s 
arbeiter a l lgemeiner A r t (2 4 0 0 gegen 800) 

Änderungen in den Statistischen Übersichten 
Die Tabellen 7.1, 7.2, 7.10 und 7 13 wurden ge

ändert und an Stelle der bisherigen Tabelle 7 3: „Kran
kenversicherte in Österreich nach Versichertengruppen" 
wurde eine neue Tabelle 7 3 : „Stand der Renten aus dei 
Sozialversicherung" gesetzt 

0. 

deutend ger inger als in a l l en J a h r e n seit 1952 und 
vermutl ich auch v i e l f a c h geringer als vorher 

I m April sank die Arbei ts los igkei t in 10 von 12 
Berufsklassen, über die bereits M e l d u n g e n vor l i e 
gen, sowie in der G r u p p e „Sonst ige" schwächer als 
im V o r j a h r u n d v ie l fach auch weniger als in f r ü 
heren J a h r e n Nur 18 .800 arbei tsuchende B a u a r b e i 
ter wurden eingestel l t gegen 31 2 0 0 im A p r i l 1959 
und 39 4 0 0 i m A p r i l 1958 , 3 0 0 0 arbei tsuchende 
Ste inarbei ter g e g e n 4 0 0 0 und 4 8 0 0 im A p r i l der 
beiden V o r j a h r e H i n g e g e n n a h m die Arbei ts los ig
keit in zwei Berufsk lassen , in denen sie im M ä r z 
noch v e r h ä l t n i s m ä ß i g h o c h gebl ieben war , den H o 
te l - u n d G a s t s t ä t t e n a r b e i t e r n und den K a u f m ä n n i 
schen und Büroanges te l l t en , besonders s tark ab. 
Schon im M ä r z war die M ä n n e r arbeitslosigkeit , n icht 
aber die Frauenarbe i t s los igke i t , starker gesunken als 
im V o i j a h r I m A p r i l ging vor a l lem die Z a h l der 
arbe i t suchenden M ä n n e r sehr wenig zurück, h i n g e 
gen sank die Frauena ibe i t s los igke i t fast so s tark wie 
im A p r i l 1959 u n d stärker als in den V o r j a h i e n 
Insgesamt war die A b n a h m e der Arbei ts los igkei t 
im A p r i l mi t 4 7 . 9 0 0 die schwächste seit 1952 
(42 9 0 0 ) , w e n n m a n von der im J a h r e 1957 (47 .000) 
absieht , als die F r ü h j a h r s b e l e b u n g gle ichfa l l s sehr 
zeitig und stark b e g a n n , wobei aber die A u f t r a g s 
lage in der für den Sa isonaufschwung so wicht igen 
B a u w i r t s c h a f t v e r h ä l t n i s m ä ß i g ungünstig war 

Arbeitsuchende im April 

Stand 

Veränderung seit dem Ende Veränderung 

31 
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Die Änderungen in den Tabellen 7 1 und 7.10 er
folgten, weil sich das Institut nunmehr in der Definition 
und damit auch in der Berechnung des Arbeitskräfte
angebotes und der Arbeitslosenrate den vom Bundes
ministerium für soziale Verwaltung und den Arbeits
ämtern gebrauchten Begriffen anschließt. Nach der bis
her vom Institut verwendeten Definition wurde das Ar
beitskräfteangebot — oder wie es auch genannt wurde 
„die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte" — gebildet, 
indem zui Zahl dei Beschäftigten (wie sie nach den 
Verlautbarungen des Hauptverbandes der österreichi
schen Sozialversicherungsträger in Tabelle 7.1 ausge
wiesen wird) die vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung verlautbarte Zahl der bei den Arbeits
ämtern zur Stellenvermittlung vorgemerkten Arbeitsu
chenden (die gleichfalls in Tabelle 7 1 ausgewiesen 
wird) hinzugezählt wurde Die Arbeitslosenrate oder 
Rate der Arbeitslosigkeit ließ sich dann bilden, indem 
man die Zahl dei vor gemelkten Arbeitsuchenden durch 
das Aibeitskräfteangebot dividieite 

In dem so gewonnenen Arbeitskräfteangebot waten 
aber wohl die Lehrlinge als Beschäftigte enthalten, nicht 
aber die sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden als 
Arbeitslose Außerdem gab es Doppelzählungen, weil 
eine gewisse, wenn auch kleine Anzahl von Arbeitsu
chenden gleichzeitig beschäftigt ist und daher auch als 
Beschäftigte ausgewiesen wird 

Seit dem Jahre 1955 veröffentlicht das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung in seinem monatli
chen Arbeitsmarktbeiicht eine Zahl der „Unselbständi
gen Berufsträgei" , die oft auch als „Aibeitskräftepoten-
t ial" oder ,. Arbeitskräfteangebot" bezeichnet wird Sie 
kommt zustande, indem zui Zahl der Beschäftigten (Ta
belle 7.1) die der sofort verfügbaren Lehrstellensuchen
den (Tabelle 7 7) hinzugezählt wiid und weiters die 
Zahl der voi gemerkten Arbeitslosen, das ist die Zahl 
dei vorgemerkten Arbeitsuchenden (Tabelle 7.1), soweit 
sie nicht beschäftigt (Ende März 1960 : 863) oder gleich
zeitig auch als sofort verfügbare Lehrstellensuchende 
gemeldet sind (Ende März 1960 : 7) Den „Vorgemerk-
tenanteil" oder, wie er auch bezeichnet wird, die „Ar
beitslosenquote" oder die Arbeitslosemate gewinnt das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung, indem die 
Summe der Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen und der 
sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden durch die G e 
samtzahl der unselbständigen Berufsträger („Arbeits-
kiäftepotential" , „Aibeitskräfteangebot") dividiert 
wird. 

W i e man sieht, ist die neue Reihe des Arbeits
kräfteangebotes nur um einige Tausend höher als die 
alte und die Rate der Arbeitslosigkeit erhöht sich selbst 
in den Sommer- und Herbstmonaten, wenn Schulentlas
sene in größerer Zahl Lehrstellen suchen, nur um einige 
Zehntel eines Prozentes. Die neuen Zahlen der Aibeits-
losenrate sinken allerdings nicht wie die alten mit dem 
Saisonaufschwung des Atbeitsmarktes, sondern erhöhen 
sich im Sommer vorübergehend mit dem Zustrom von 
Lehrstellensuchenden nach Schulschluß 

Die Tabelle 7.2 wurde nur geiingfügig geändert. 
Die Zahl der Grenzgänger kann ab Mai 1959 infolge 
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Aibeitskräfteangebot und Rate der Arbeitslosigkeit 

(Alte und Neue Reihen) 

Zeit 

Sozialver-
sicherte Be

schäftigte 

Vorgemerkte 
Arbeitslose 

u. sofort 
verfügbare 
Lehrstellen-
suchende 

Arbeits- Rate der 
kräfte Arbeits

angebot") losig-
keit !) 

(Neue Reihen) 

Arbeitskräfte- Rate de 
angebot3) Arbeits 

lOEig-
keit") 

(Alte Reihen) 

0 1957 21S5 387 119 105 2 304 492 5 2 2.298.323 49 
0 1958 2 202 809 129 984 2 332 793 5 6 2 326 751 53 
0 1959 2 236.064 117 528 2 353 592 5 0 2 349 168 4 8 

1959 I 2 115 257 231 379 2 346 676 9 9 2 343 155 9 1 
II 2112 812 229 499 2 342 311 9 8 2 339 166 9 7 

III 2.158.104 170 293 2 328 397 73 2.325.680 12 
IV 2,224 832 102.615 2.327 447 4 4 2325 247 4 3 
V 2 252,582 80 073 2 332.655 3 4 2.330 729 34 

VI 2 270.259 67 013 2.337 272 2 9 2.335 320 28 

VII 2.290.363 76.455 2.366 818 3 2 2.352 425 26 
VIII 2,305.017 68.770 2 373 787 2 9 2 363.811 25 

IX 2 305,462 65 723 2 371 185 2 8 2 365.506 25 
X 2 293 042 72 289 2 370 331 3 0 2.366.884 2 9 

XI 2 280.500 94 296 2,3 74 796 4 0 2:372 390 39 
XII 2 219 496 151 926 2 371 424 6 4 2369 707 63 

19S0I 2171037 197 055 2 368 092 8 3 2 366 396 83 
II 2 1 76.206 186 715 2 362 921 7 9 2361 474 7 8 

III 2.222.988 123.773 2 346 761 5 3 2 345..661 52 

Q: Hauptverband der Sozialversicherungstrager und Bundestninisterium für sozial t 
Verwaltung. — ä) Summe der beiden vorhergebenden Spalten — a ) Arbeitslose und sofort 
verfügbareLehrstellensuchendein% des Atbeitskräfteangebotes (Neue Reihe). — 3) Sozial-
versicherte Beschäftigte und vorgemerkte Arbeitsuchende — J ) Vorgemerkte Arbeit 
suchende in % des Arbeitskräfteangebotes (Alte Reihe) 

einer Änderung der deviseniechtlichen Bestimmungen 
nicht m e h r erfaßt weiden und die entsprechende Reibe 
wiid daher aufgelassen Auch die Reihe: „Unselbstän
dige Erwerbstätige" wird nicht mehr weiter gefühlt 
Durch diese Änderungen wiid Tabel le 7.2 zu einer rei
nen Aufgliederung der in Tabelle 7.1 ausgewiesenen 
Gesamtzahl der sozialversicherten Beschäftigten in 
Österreich, die nun auch in der letzten Spalte der Ta
belle 7.2 wiederholt wird Eine Aufspaltung ist aber nur 
nach Veisicherungsträgern möglich Darauf wurde f r ü 

her i n Fußnoten hingewiesen, wahrend in den Tabellen
köpfen vor allem die wirtschaftlichen Bereiche ange
führt wurden, für die die Veränderungen in den Zah
lern eihen jeweils relevant waren. U m Mißverständnisse 
auszuschließen, werden nunmehr, soweit drucktechnisch 
möglich, die Versicherungsträger in den Tabellenköpfen 
genannt. Die Zahlenreihen selbst bleiben jedoch von 
dieser Änderung unberührt. 

Die Tabelle 7.3: „Kiankenversicherte in Österreich 
nach Versichertengiuppen" bot, eben weil sie auf das 
Gebiet der Krankenversicherung beschränkt war , nur 
ein unvollständiges Bild. Sie wurde durch die neue Ta
belle 7.3: „Stand der Renten aus der Sozialversiche
rung" ersetzt. Allerdings wiid hier nur eine Aufstellung 
über die Zahl der Renten, nicht aber über die Z a h l d e r 
Rentenempfänger (die leider nicht ermittelt wird) ge
geben In der Zahl der Renten sind auch die der Pen
sionsversicherung der gewerblichen Wirtschaft enthal
ten, deren Einführung die Hauptursache der besonders 
starken Zunahme der Gesamtzahl der Renten seit dem 
Jahre 195S ist, nicht aber die Pensionen von über 
200 000 Pensionisten und Provisionisten des öffentlichen 
Dienstes (die nicht in den Bereich der SozialveiSiche
rung gehören) 
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Wagenstellungen nach Güterarten 
(Voll- und Schmalspur) 

Veränderung in % 
März Monatsergebnis je Arbeits
1960 gegen tag 

Vorjahr Vormonat gegen 
Vormonat 

Insgesamt . . . . 181.449 + 9 9 + 212 + 12'2 
davon 

Kohle . 14 680 - 10 8 - 1 4 3 - 2 0 6 
Holz 20.557 + 16 4 + 19 6 + 10 8 
Baustoffe 26.898 + 222 + 75 3 + 62 2 
Eisen 14799 + 22 5 + 41 - 3 7 
Papier 6.867 + 7 0 + 9 5 + 12 
Erze 9.954 + 8 9 + 184 + 9 8 
Kunstdünger . 10.427 - 3 7 + 59 3 + 4 7 3 
Nahrungsmittel 8 789 - 7 2 + 9 6 + 1 6 
Stückgut 34.879 + 91 + 13 0 + 4 6 
Samelgut, 6.551 + 19 5 + 15 9 + 7 5 
Zuckerrübe — - — -Andere 27 048 + 1 4 9 + 34 5 + 24 5 

Gegen März 1959, der allerdings zwei Arbeits
tage weniger hatte, sind die Leistungen der Bahn 
um 2 0 % (n-t-km) und 1 0 % (Wagen) gestiegen Es 
nahmen vor allem die Transporte von Holz, Bau
stoffen und Eisen überdurchschnittlich zu Die Ver
frachtung von Kohle und Koks dagegen war um 
1 1 % geringer als im Vorjahr, obwohl auch damals 
um 2 1 % weniger befördert wurde als 1958 

Die Wagenlage war infolge der hohen Nach
frage angespannt; die ÖBB waren gezwungen, 
mehr Fremdwagen zu verwenden, was die Wagen
mietschuld stark erhöhte. Der Gesamtbedarf konnte 
dank den Fiemdwagen zu 9 8 % gedeckt werden 

Der Güterverkehr auf der Donau erreichte im 
März mit einer Gütermenge von 588 129 l eine 
neue Höchstleistung im österreichischen Strecken
abschnitt. Der Februarstand wurde um mehr als 
das Doppelte, die Vor Jahresleistung um 6 2 % übei-
troffen. Voi allem haben die Importe zugenommen, 
die dank höheien Kohlentransporten gegenüber 
dem Vorjahr auf das Dieifache stiegen Ausfuhi-
und Inlandsverkehr wuchsen um 6 % und 1 4 % , der 
Transit ebenfalls um 1 4 % Außer den Transporten 
von Kohle waren auch die von Eisenerz, Eisen- und 
Stahlwaren. Getreide und Mineralölprodukten nen
nenswert höhei als 1959 Der Verkehr zwischen 
Österreich und dem Osten erreichte einen Höchst
stand von 182.335 f.. Allerdings beschränkte sich 
die Zunahme auf die Einfuhren, die Exporte nach 
dem Osten sind zurückgegangen In die Osttran-
spoite konnte sich seit Mai auch die deutsche Schiff
fahrtsgruppe einschalten Sie erhielt von der So
wjetunion ein Jahreskontingent von 60 000 t Kohle 
und Erz von Ismail nach Linz eingeräumt Die 
österreichische Schiffahrt wird dadurch nicht be
rührt, da ihre Schiffe in der Bergfahrt ausgelastet 
sind und nur in der Talfahrt Mangel an Transport
gut besteht Das eingeräumte Kontingent geht auf 
Kosten der östlichen Gesellschaften, die jedoch zur 
Zeit über ungenügend Transportraum verfügen. 

Der Straßenverkehr, über den statistische Un
terlagen fehlen, dürfte sich zumindest ebenso gün
stig entwickelt haben wie jener der anderen Ver
kehrsmittel Die Zahl der Zulassungen fabriksneuer 
Lastkraftwagen stieg von 458 im Februar auf 673 
im März, das sind 4 8 % mehr als im Vergleichs
monat 1959, wobei die Lkw mit einer Nutzlast von 
6 t und mehr von 51 auf 140 Stück zunahmen Die 
Steigerung war in fuhrgewerblichen Betrieben grö
ßer ( + 7 8 % ) als bei den Werkfahrzeugen ( + 41%) . 
Der Anteil der Schwerstfahrzeuge erhöhte sich im 
Fuhrgewerbe von 3 8 % auf 5 9 % , bei den Werk
fahrzeugen von 5 % auf 10%. 

Der Verbrauch an Dieseltreibstoff nahm im 
März sprunghaft auf 517 Mill Liter zu, um 2 0 % 
mehr als 1959. Da die Lastkraftwagen die Haupt
verbraucher sind, kann man mit einer ähnlich ho
hen Steigerung der Fahrtleistung rechnen Dies 
stimmt auch mit der statistisch erfaßten Entwick
lung in Deutschland über ein, wo der Güterfernver-

31* 

Verkehr und Fremdenverkehr 
Dazu Statistische ObtTsickten S I bis S Ii 

Die Leistungen des Güter- und Personenver
kehrs nahmen im März saisonüblich zu. Der höhere 
Bedarf an Transportraum in nahezu allen Wirt 
schaftssparten kam allen Verkehrsträgern zugute 
Im Güterverkehr der Bundesbahnen wurden um 
2 1 % mehr Wagen bereitgestellt (arbeitstäglich 
+ 12%) als im Februar Die Zahl der n-t-km stieg 
um 2 2 % auf 740 M i l l , womit fast die Rekordlei
stung vom März 1957 erreicht wurde Die Zunahme 
erstreckte sich auf alle Güterarten außet Kohle, 
Getreide und Mehl und war bei den Baustoffen 
( + 7 5 % ) am stärksten Überdurchschnittlich stiegen 
noch die Transporte von Holz und Kunstdünger; 
bei den Holztransporten wirkte sich neben dem 
Saisoneinfluß auch die neue italienische Straßen
steuer aus, wodurch die österreichischen Holzexpor
teure und die italienischen Importeure wieder mehr 
an der Bahnfracht interessiert sind. 

In der Ein-, Aus- und Durchfuhr stieg die be
förderte Gütermenge um 1 5 % auf 1 9 Mill t Mehr 
als die Hälfte der Zunahme entfiel auf den Im
port Im Transit war die Zahl der n-t-km um 1 7 % 
höher, so daß die Belebung des gesamten Güter
verkehrs der Bahn (22%) in erster Linie auf einer 
höheren heimischen Nachfrage beruht 
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kehi auf der S t r a ß e in den ersten M o n a t e n um 
2 0 % höher war als 1959.. 

Der G ü t e r t r a n s p o r t im Luf tverkehr n a h m im 
saisonübl ichen A u s m a ß zu V o n und n a c h Öster 
re ich wurden 2 6 0 6 t F r a c h t - u n d Postgut beförder t , 
das sind 1 5 % mehr als 1959. I m T r a n s i t ( 1 7 0 9 / ; ) 
betrug die Z u n a h m e 3 7 % 

I m Per sonenverkehr wirkte sich bei den M a s 
senverkehrsmit te ln im V e r g l e i c h zum V o r j a h r der 
späte Oster termin (Apr i l statt M ä i z ) aus. I m B a h n 
verkehr l a g die Frequenz nur w e n i g Über d e m a l l e r 
dings sehr hohen F e b r u a r s t a n d G e g e n das V o r j a h r 
e r g a b sich e ine Minder le i s tung (n-t-km) von 6 % 
I m L i n i e n v e r k e h r auf der S t r a ß e (Über land) w u r 
den 14 3 M i l l P e r s o n e n beförder t , gegen 13 4 M i l l 
im V o r j a h r D e r L u f t v e r k e h r war mit 2 1 9 0 0 b e -
f ör der ten P e r s o n e n im ö s t e i r e ichverkehr u n d 
4 . 1 9 4 P e i s o n e n im T r a n s i t um 3 5 % u n d 6 9 % 
höher als 1 9 5 9 

D i e Motor i s ierung des Indiv idua l Verkehrs 
n a h m i m M ä i z k r ä f t i g zu M i t 8 524 n e u zugelas 
senen P e r sonenkr af t w a g e n wur de der bisher 
höchste M o n a t s s t a n d (Apri l 1959) um 1 1 % und der 
V e r g l e i c h s m o n a t 1 9 5 9 um 2 3 % überschr i t ten D e r 
S t e y r - P u c h - 5 0 0 war , wie schon bisher, n a c h d e m 
V o l k s w a g e n und O p e l - R e k o r d der m e i s t g e f r a g t e 
W a g e n . V o n der E x p a n s i o n b l ieb er j e d o c h u n b e 
rühr t ; die Zulassungen w a r e n mit 8 5 5 S tück sogar 
etwas niederer als 1 9 5 9 , w ä h r e n d die übr igen öster
re ichischen Erzeugnisse um 5 8 % auf 9 6 3 P k w u n d 
die Zulassungen ausländischer F a b r i k a t e u m 2 3 % 
auf 6 7 0 6 P k w zunahmen Der T r e n d zum g e r ä u 
m i g e r e n W a g e n hielt auch im M ä r z an So wurden 
in der K lasse bis 1 5 0 0 ccm 8 3 0 u n d über 1.500 ccm 
77.5 P k w mehr zugelassen als 19.59 Der A n t e i l der 
g r ö ß e r e n W a g e n stieg von 1 0 % auf 1 7 % . 

D i e Verkehrspolitik rea l i s ier te im A p r i l die 
schon seit l ä n g e r e m bes tehende Absicht , die A u -
str ian A i r l i n e s mit einer ausländischen G e s e l l s c h a f t 
enger zu verbinden E r g e b n i s ist ein arbe i t s techni 
sches A b k o m m e n mit der amer ikanischen F l u g g e 
se l l schaf t P a n A m e r i c a n W o r l d A n w a y s Der V e r 
zicht auf einen europäischen P a r t n e r bzw darauf , 
einer der bes tehenden Arbei tsgruppen, w i e sie z B 
zwischen Swissair u n d S A S besteht , beizutreten, 
w i r d mit d e m noch ungenügenden G e w i c h t der 
A U A in der europäischen L u f t f a h r t p o l i t i k begrün
det A u ß e r d e m erhofft m a n sich von der V e r b i n 
dung mit der P A N A M eine Be lebung des im V e r 
g le ich zu a n d e r e n L ä n d e r n nicht sehr regen B e 
suches amerikanischer Europare isender D e m gle i 
chen Z i e l soll das P A N A M - H o t e l in W i e n dienen 
E s ist zu hoffen, d a ß durch die technische Z u s a m -

menar beit die bes tehenden Inter essengegensätze 
zwischen den europäischen und amer ikanischen 
L u f t f a h r t g e s e l l s c h a f t e n nicht auch auf die A U A 
über t ragen werden. 

D e r Fremdenverkehr bl ieb im M ä r z erstmals 
seit J a h r e n unter dem V o r j a h r e s s t a n d . Der E inf luß 
des O s t e i t e i m i n s war stärker als die Expans ions ten
denz Insgesamt wurden 2 ' 2 Mil l . Uber nachtungen 
gezählt , davon 1 3 M i l l A u s l ä n d e r : gegenüber 1959 
sind dies 8 % und 9 % weniger . A u c h der I n l ä n d e i -
verkehr war um 8 % schwächer. D i e Devisene in
gänge aus dem Ausländer ver kehr n a h m e n a l ler 
dings gegen 1 9 5 9 um 1 2 % auf 3 4 2 2 Mil l . S zu 
D i e D e v i s e n a u s g ä n g e für Aus landsre i sen von Öster 
re ichern waren mit 79 0 M i l l S um 5 8 % höher als 
im V o r j a h i , woraus j edoch nicht ge fo lger t werden 
kann, d a ß die Aus landsre i sen im g le ichen A u s m a ß 
gest iegen sind, da die m o n a t l i c h e n Devisenbewe
gungen of t durch a n d e r e F a k t o r e n beeinf lußt wer den 

Außenhandel 
Dam Stntiitische Übersichten 9 ! bis 9 9 

Der krä f t ige A u f s c h w u n g der A u ß e n h a n d e l s 
konjunktur f ü h r t e im M ä r z zusammen mit der sai
sonüblichen B e l e b u n g zu neuen Sp i tzenwer ten der 
E i n - u n d Ausfuhr D i e Einfuhr ü b e r t r a f mit 3 370 
M i l l S den bisher igen Höchstwer t (Dezember 1959) 
um 1 1 % ; sie h a t gegenüber d e m V o r m o n a t um 
2 4 % und gegenüber M ä r z 1959 sogar um 4 5 % zu
g e n o m m e n Z u m ers tenmal seit S o m m e r 1957 wai 
in den letzten zwei M o n a t e n ein A n z i e h e n dei 
P i e i s e zu bemerken. W ä h l e n d in den f rüheren M o 
naten das I m p o r t v o l u m e n stets stärker stieg als der 
Importwert , ging die E x p a n s i o n i m Februar und 
M ä r z te i lweise auf hö he r e Pre i se zurück D o c h auch 
nach Ausscha l tung dieser P r e i s ä n d e r u n g e n war der 
Z u w a c h s weit größer als in f r ü h e r e n M o n a t e n Im 
Februar und M ä r z stieg der Importwert im V e r 
gle ich zum Vor j ahr um 3 1 % und 4 5 % , die reale Z u 
n a h m e (das ist n a c h Ausschal tung der Preisver än
derung) betrug 2 9 % und 3 7 % 

Wertmäßige und reale Veränderung der Einfuhr 
Zeit 

0195; 
0195S 
01959 . . 

1960 Jänner 
Peber 
März 

Einfuhr 
Mill S 

2 445 
2 326 
2 480 
2 530 
2 721 
3.370 

Einfuhr- Veränderung gegen das 
preise Vorjahr 

1937=100 Einfuhr zu 
laufenden konstanten 

Preisen 
% 

982 
919 
884 
911 
923 
904 

4- 15 9 
- 4 9 
+ 6 6 
+ 17 4 
4-31 0 
+ 454 

+ 14 5 
+ 2 0 
+ 10 5 
+ 18 1 
+ 28 6 
+ 37 1 
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1959^100 

140 ~ 

I. II III. Qu 
0./.M/36 

Die Außenhandelskonjunktur, die im Vorjahr begann, hat 
sich im I Quartal 1960 kräftig fortgesetzt. Nach dem- saison
üblichen Rückschlag im Jänner stiegen Ein- und Ausfuhr in 
den folgenden Monaten weit über die Durchschnittswerte des 
Vorjahres Da die Importe noch rascher wachsen als die Ex
porte, so nimmt auch der Einfuhrüberschuß ständig zu; von 

Jänner bis März erreichte er nahezu 2 Mrd. S. 
Da sowohl die Nachfrage nach Investitionsgütern wie nach 
Konsumgütern außerordentlich hoch ist, nimmt vor allem 
die Einfuhr von Fertigwaren stark zu Doch auch halbfertige 
Waren und Rohstoffe, deren Einfuhr in den letzten beiden 
Jahren stagnierte, werden zufolge des höheren Bedarfes der 

Industrie in steigenden Mengen importiert 

D i e Ausfuhr (2 557 Mi l l . S) überschri t t im 
M ä r z den b isher igen Höchstwer t (Dezember 1959) 
u m 8 % , das E r g e b n i s des V o r m o n a t s um 1 7 % und 
j e n e s von M ä r z 1959 um 2 3 % D i e s e Z u w a c h s r a t e n 
s ind etwas überhöht , wei l in den Ausfuhrzahlen 
erstmals auch der E x p o r t von Goldmünzen e n t h a l 
ten ist, der früher n icht ausgewiesen wurde Scha l te t 
m a n diesen P o s t e n aus, so verr inger t sich die Z u 
n a h m e um e twa 1 % 

Der Einfuhrüberschuß ist infolge der h o h e n 
I m p o r t e s tark gest iegen E r erre ichte den a u ß e r 
ordent l i ch hohen W e r t v o n 8 1 3 Mill.. S ( A u c h 
hier ist das Resul ta t durch die E inbeziehung der 
M ü n z e n in den E x p o r t beeinflußt O h n e die M ü n z 
ausfuhr w ä r e das Defizi t um 3 0 M i l l S höher . ) B i s 
her ha t te das Pass ivum auch in ungünst igen M o 
n a t e n nie die 7 0 0 - M i l l - G r e n z e überschri t ten 

D i e in jüngster Zei t a u ß e r g e w ö h n l i c h s tarke 
Z u n a h m e der E i n f u h r — i m I Q u a r t a l be t rug 
sie gegenüber dem gleichen Z e i t r a u m 1 9 5 9 3 2 % — 
u n d das damit verbundene Ste igen des E i n f u h r -
über Schusses sind keine spezifisch österr e ichische 
E r s c h e i n u n g I n fast al len westeuropäischen S t a a t e n 
l ä ß t sich e ine ä h n l i c h e E n t w i c k l u n g feststel len I n 
der Bundesrepubl ik D e u t s c h l a n d wuchsen die I m 
porte v o m I Q u a r t a l 1 9 5 9 bis z u m I Q u a r 
ta l 1960 u m 3 0 % , in der Schweiz u m 2 1 % , i n 
F r a n k r e i c h um 3 6 % , in I t a l i e n ( J ä n n e r / F e b r u a r ) 
u m 4 4 % . D e r Impor tüberschuß stieg gleichzeit ig i n 
der Schweiz von 178 auf 3 1 2 M i l l F r a n k e n , in d e n 
N i e d e r l a n d e n von 354 auf 507 Mil l . Gulden. N u r 
in D e u t s c h l a n d h a t der A u s f u h r ü b e r s c h u ß zuge
n o m m e n 

Ein fuhr zunähme in einigen westeuropäischen 
Landern 

Zunahme 
I Qu. 1960 

gegen 
I Qu. 1959 

% 
Österreich 32 
Belgien 26') 
Dänemark 2T) 
Bundesrepublik Deutschland 30 
Frankreich . . 36 
Großbritannien 12 
Italien . 441) 
Niederlande 17') 
Norwegen 25 
Schweden 411) 
Schweiz . 21 

*) Jänner/ Februar 

D i e s e g le i char t ige E n t w i c k l u n g i n den w e s t 
europäischen Industr ies taa ten geht auf die H o c h 
kon junktur zurück D a s hohe Produkt ionsniveau e r 
forder t e ine re ichl ichere Z u f u h r von Rohstof fen u n d 
H a l b f a b r i k a t e n , insbesondere da in den v e r g a n g e 
n e n zwei J a h r e n d ie L a g e r abgebaut wurden F e r 
ner zieht die l e b h a f t e N a c h f r a g e der K o n s u m e n t e n 
h ö h e i e Z u s a t z i m p o r t e n a c h sich, d a d ie I n l a n d s 
kapaz i tä ten zum T e i l bereits ausgeschöpft sind u n d 
M a n g e l a n A r b e i t s k r ä f t e n herrscht. A u s den g l e i 
chen G r ü n d e n k a n n auch das E x p o r t a n g e b o t nur 
beschränkt ausgeweitet werden. W e s t e u r o p a a ls 
ganzes (auch Österre ich) ist somit i n v e r s t ä r k t e m 
M a ß e ein Zuschußgebie t geworden. S o lange s i c h 

0 

Die Außenhandelskonjuoktur läßt die Importe rasch 
steigen 

(Normaler Maßstab; 1 9 5 9 = 1 0 0 ) 



216 

dieser Prozeß nicht zu stark „überhi tzt" , k a n n er zu 
e i n e m ausgegl icheneren W a r e n a u s t a u s c h zwischen 
W e s t e u r o p a , U S A und den unterentwickel ten L a n 
dern führen 

D i e s tarke Z u n a h m e der Einfuhr n a c h Öster 
re ich ist im M ä r z so wie im V o r m o n a t vor a l l e m auf 
h ö h e i e B e z ü g e von F e r t i g w a r e n zurückzuführen. 
S i e wuchsen gegenüber Februar um 3 7 % und g e 
genüber M ä r z 3959 u m 52°/o E r s t m a l s überst ieg 
die F e r t i g w a r e n e i n f u h r den W e r t von IV2 M r d S 
u n d die M a s c h i n e n - u n d V e r k e h r s m i t t e l i m p o r t e 
a l l e in den W e r t von 1 M r d S (Bis zum Herbst 
1957 hat te die gesamte F e i t i g w a i e n e i n f u h i n iemals 
diesen B e t r a g erreicht . ) Der A n t e i l der F e r t i g w a r e n 
stieg von 3 9 % im J ä n n e r und 4 1 % im Februar auf 
4 5 % D a die I m p o r t e von Nahrungsmi t te ln und 
Brennstof fen mit fortschreitender Sa ison re la t iv an 
B e d e u t u n g ver l ieren , n i m m t der A n t e i l der F e r t i g 
w a r e n gegen J a h r e s m i t t e meist zu Heuer war er 
aber bereits im M ä r z höher als in den S o m m e r 
m o n a t e n f rühere i J a h r e (mit A u s n a h m e von J u l i 
und August 1958 , als vor der Z o l l t a r i f ] e f o r m F e r 
t i g w a r e n in g r ö ß e r e m U m f a n g auf L a g e r gelegt 
wurden) u n d wird in den nächsten M o n a t e n v o r 
aussichtl ich noch weiter steigen 

Die Entwicklung des Fertigwarenanteils in der 
Einfuhr 
1957 1958 1959 1960 

Jänner 32 24 4Ü 39 
Feber 31 39 41 41 
März 34 39 43 45 

D i e E i n f u h r an a n d e r e n W a r e n hat nicht so 
s tark zugenommen, doch ist das I m p o r t n i v e a u deut
l ich im Ste igen und weit höher als im V o r j a h r D i e 
Rohsto f fe in fuhr , die l a n g e Z e i t s tagnierte , n i m m t 
w e g e n der rasch wachsenden Industr ieprodukt ion 
u n d der u n g e n ü g e n d e n L a g e r wieder k r ä f t i g zu 
Bisher haben f a l l e n d e Rohstof fpreise die E i n f u h r 
w er t e gedrückt , nun aber ist dies in fo lge festerer 
P r e i s e n icht mehr der Fa l l . Se i t N o v e m b e r s ind die 
Rohstof f importe stets höher als im entsprechenden 
V o r j a h r e s m o n a t Z u E n d e des V o r j a h r s war die 
S te igerung noch re la t iv gering, im Jänner aber b e 
trug sie bereits 2 1 % , im Februar und M ä r z sogar 
3 1 u n d 3 5 % V o r a l l e m ist die E infuhr von D ü n g e 
mit te ln , minera l i s chen Rohstoffen, T e x t i l r o h m a t e r i -
a l ien , E r z e n und Brennstof fen ständig gestiegen. 

D i e E infuhr von h a l b f e i l i g e n W a r e n h a t sich 
ä h n l i c h entwicke l t : sie steigt seit J a h r e s b e g i n n und 
erre icht hohe Z u w a c h s r a t e n gegenüber d e m V o r 

j a h r ( 2 1 % , 2 5 % und 4 0 % in d e n M o n a t e n des 
I Quar ta l s ) D i e I m p o r t e an N a h r u n g s - u n d G e 
nußmit te ln w a i e n ungefähr gle ich hoch w i e im 
I V Q u a r t a l 1 9 5 9 , haben aber gegenüber den ersten 
drei M o n a t e n 1 9 5 9 , als u n g e w ö h n l i c h wenig e inge
führt wurde, sehr stark z u g e n o m m e n ( 1 7 % , 4 6 % 
und 6 1 % ) D i e M e h r i m p o r t e ers trecken sich vor 
a l lem auf G e i t e l d e , V i e h , Fleisch, Mölkete ierZeug
nisse u n d Obst. T a b a k w u r d e weniger e ingeführt 
als vor einem J a h r 

D i e Ausfuhr ist ebenfa l l s in a l l e n G r u p p e n — 
wenn auch weniger stark — gestiegen. D i e E r g e b 
nisse des V o r m o n a t s und des V o r j a h r e s wurden 
durchwegs und zum T e i l be i w e i t e m überschr i t ten 
D i e E n t w i c k l u n g in den verschiedenen G r u p p e n 
war g le i chmäßiger als in dei E in fuhr . Nur die A u s 
fuhr ha lb fer t iger W a i e n , die im J ä n n e r u n d F e 
bruar verhä l tn i smäßig h o h e W e r t e erzielt h a t t e , 
nahm etwas langsamer zu Sie stieg gegenüber F e 
bruar um 9 % , an F e r t i g w a r e n und Rohstof fen hin
gegen wurde um 2 0 % und 2 2 % mehr e i n g e f ü h l t 
D e i A n t e i l der h a l b f e r t i g e n W a r e n am E x p o r t 
sank von 3 3 % im J ä n n e r u n d 3 1 % i m Februar auf 
2 9 % im M ä r z (März 1959 u n d Durchschni t t 
1959 : 2 7 % ) 

D i e A u s f u h r k o n j u n k t u r e r f a ß t immer mehr 
auch j e n e W a r e n , die in den le tz ten Jahren m e n 
gen- u n d pre ismäßig s tärkere Rücksch läge er l i t ten 
hat ten V o n den bedeutenderen E x p o r t w a r e n erz ie l 
ten fast a l le im M ä r z ein höheres A u s f u h r e i g e b n i s 
als i m Februar Nur Zel lu lose , A l u m i n i u m und 
H o l z w a r e n wurden in e twas g e r i n g e r e n M e n g e n e x 
portiert So wie die Gesamtausfuhr erre ichten auch 
die E x p o r t e von Eisen und Stahl sowie von T e x t i 
lien ne ue R e k o r d e D i e Ausfuhr von P a p i e r , M a g n e 
sit und feuer fes ten Z i e g e l n kam sehr nah a n die 
vor zwei bis drei J a h r e n erzielten H ö c h s t w e r t e h e r 
an A u c h die E x p o r t e von Holz w a r e n verhä l tn i s 
m ä ß i g h o c h 

Das Ausfuhr er gebnis im März im Vergleich zu den 
bisherigen Höchstwerten 

Auefuhr Bisheriger Datum 
im Höchst-

März 1960 eiport 
Mill s 

Ausfuhr insgesamt . . 2.557 2 358 Dez. 59 
Holz 312 384') Juli 56 
Textilien und Bekleidung . . . 291 284 Dez 59 
Papier und Pappe 137 145 März 57 
Eisen und Stahl 485 457 Dez.. 59 
Magnesitund feuerfeste Ziegel 92 96 April 58 
Maschinen und Verkehrsmittel 406 427 Dez. 59 
Nahrungs- und Genußmittel . . . 117 139 April 59 

*) Der Holzexport ist stark saisonabhängig und im Sommer meist höher als im Früh 
jähr Der bisher höchste Martert betrug 335 Mill S (1957) 
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2 1 % k le iner . I m letzten h a l b e n Jahr (Oktober 1 9 5 9 
bis M ä r z 1960) hat das Handelsb i lanzpass ivum e ine 
H o h e von nahezu 3 6 M r d S erreicht D a s P a s -
s ivum des ganzen J a h r e s 1 9 5 9 betrug 4 6 Mrd. S . 
das von 1958 nur 4 M r d . S. 

Die bisher höchsten Einfuhrüberschüsse per Quartal 
Mill s 

1 Quartal i960 I 927 
IV Quartal 1959 1.634 
IV. Quartal 1955 . 1.513 

l Quartal 1957 1 414 

Aus den E F T A - L ä n d e r n wurde im I Q u a i t a l 
u m 6 2 % mehr e ingeführt als vor e i n e m J a h r , aus 
den E W G - L ä n d e r n u m 2 7 % m e h r 1 ) . D i e Ausfuhr 
in die E F T A - S t a a t e n n a h m u m 4 1 % , die in d i e 
E W G - S t a a t e n um 1 8 % zu D e r Ante i l der E F T A 
ist von 10 8 % auf 1 3 ' 3 % (E infuhr) u n d von 1 1 % 
auf 1 3 % (Ausfuhr) gest iegen, jener der E W G v o n 
56 8 % auf 5 4 7 % (E infuhr) und von 4 9 3 % auf 
48 6 % (Ausfuhr) gesunken. 

') Waren ver kehi nach Ui S p r u n g s - und Bestimmungs
ländern. 

0 

I m /. Quartal 1960 erre ichte die E infuhr einen 
W e r t von 8 6 2 1 M i l l S, die Ausfuhr von 6 .694 
Mil l S D i e E i n f u h r ist gegenüber d e m I V . Q u a r 
tal 1959 u m 1 % u n d gegenüber dem I Q u a r t a l um 
3 2 % gestiegen. D i e Z u n a h m e im V e r g l e i c h zum 
IV. Q u a r t a l ist j edoch ausschl ießl ich e ine F o l g e des 
leicht s te igenden Pre isn iveaus G e w i c h t s m ä ß i g oder 
zu konstanten Pre i sen berechnet ( Importvolumen) 
wurde das sa isonbedingt hohe I m p o r t n i v e a u des 
W e i h n a c h t s q u a r t a l s nicht ganz erre icht D i e A u s 
fuhr war um 3 % niedriger als im I V . Q u a r t a l 1959 
und überst ieg j e n e des I Quarta ls 1 9 5 9 um 1 9 % . 

Ein- und Ausfuhr nach Quartalen 
Einfuhr Ausfuhr 

1 000 t Mill S 1 000 / Mill S 

1959 I Quartal 2 311 6 549 i 486 5.608 
IV. Quartal . 3 056 8 542 1 663 6.908 

1960 1 Quartal . 3.034 8 621 1 732 6.694 

D e r E i n f u h r über schuß war mit nahezu 
2 M r d S der bisher weitaus höchste D i e bedeu
tendsten E infuhrüberschüsse früherer P e r i o d e n 
( I V Q u a i t a l 1959 und 1955) w a r e n um 1 5 % und 


