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Die wirtschaftliche Lage in Österreich 

Währung, Geld- und Kapitalmarkt 
Dasv, statistische Übersichten S. 104—105 

W ä h r e n d im Jänner der Banknotenumlauf als 

Folge der Entspannung nach dem Jahresult imo nur 

ger ingfügig zugenommen hatte, hielt sich die E r 

höhung im F e b r u a r mit rutnd 147 M i l l . S (auf 

5.816 Mil l . S ) wieder im R a h m e n der U m l a u f s e r 

weiterung der letzten M o n a t e des V o r j a h r e s . D a s 

Ansteigen des Notenumlaufs ist ausschließlich auf 

die Beanspruchung des Notenbankkredits durch die 

Kredit institute zurückzuführen, d ie für ' rund 

243 Mil l . S Bundesschatzscheine nach § 2, I b der 

Novelle zum Notenbanküberlei tungsgesetz z u r R e 

finanzierung vor legten; der Bestand der Nat ionalbank 

an solchen Besatzungskosten schatzs che inen ist damit 

bereits auf rund 612 Mil l . S angewachsen. — Gleich

zeitig mit der A b s t o ß u n g dieser P a p i e r e nahm der 

Kreditapparat jedoch wieder für rund 68 M i l l . S 

Bundes schatzscheine nach § 27 W . S c h . G . zurück, 

ein Zeichen dafür, daß sich die L i q u i d i t ä t s l a g e ein

zelner Institute wieder etwas gebessert hat. Im all

gemeinen aber dürften die Kredi t ins t i tute k a u m sehr 

flüssig sein, da sie im Berichtsmonat ihre Girogu't-

haben bei der Nat ionalbank abermals u m rund 

128 Mil l . S verminderten. D i e freien Giroguthaben 

betragen nur noch rund 357 M i l l . S und können aus 

Gründen der Einlagendeckung k a u m noch unterschrit

ten werden. — A u c h die öffentlichen Stel len hoben 

ron ihren freien K o n t e n bei der Nat iona lbank rund 

ro3 Mill . S a b ; gleichzeit ig liefen aber auf das.öffent

liche Sperrkonto ( „ H i l f s f o n d s " ) rund 260 M i l l . S 

Er läse aus E R P - L i e f e r u n g e n ein, so daß insgesamt 

die Giroverbindlichkeiten der Nat iona lbank u m rund 

•&9 Mil l . S zugenommen haben. — I m W e c h s e l - P o r t e -

ieuille ergaben sich nur g e r i n g f ü g i g e Ä n d e r u n g e n ; 

# ü r rund 7 Mil l . S wurden Wiederaufbau Wechsel der 

ustrie in Zahlung genommen, während der Stand 

reinen Handels- (Waren-) wechseln u m rund 

Ä i l l . S (auf 10 M i l l . S) abnahm. D e r normale , 

»tenbankkredit (Wechsel rediskonti erung) ist also 

wie v o r bedeutungslos für die W ä h r u n g s e n t -

g geblieben, und die noch in H ä n d e n der 

tinstitute befindlichen liquiden Mit te l ersten 

besondere zweiten Grades (Schuldtitel des 

Wiederaufbauwechsel) lassen auch für die 

nähere Zukunft eine w i r k sa m e Notenbankkontrol le 

über die W ä h r u n g s e n t w i c k l u n g nicht erwarten. 

N a c h dem saisonbedingten R ü c k g a n g im D e z e m 

ber sind die Einlagen bei den Kreditinstituten im 

Jänner wieder um rund 71 M i l l . S g e s t i e g e n ; ' d a v o n 

entfielen 60 M i l l . S auf Spareinlagen und 11 M i l l . S 

auf Scheckkonten. D i e Zunahme der Spartät igkei t ist 

bemerkenswert , w e n n auch ein T e i l des Zuwachses 

der Sparkonten (etwa 25 M i l l . S) auf die zum 

Jahresbeginn erfolgte Zinsengutschri f t z u r ü c k z u 

führen ist. ; ; ;!' ' T
; 

D i e Aktienkurse bröckelten auch in der Ber ichts

periode wei ter ab. D e r I n d e x v o n 23 Industrieaktien 

fiel b is M i t t e M ä r z um 8-4%! und näherte sich mit 

281-2 ( M a r z 1 9 3 8 = 1 0 0 ) seinem bisherigen T ie f 

stand (275-6 i m M a i 1948) . Besonders die B r a u - und 

die Papier industr ie erlitten größere K u r s einbüßen. 

D e r R ü c k g a n g der A k t i e n k u r s e k o m m t eigentlich 

überraschend, da sich die E r t r a g s l a g e der meisten 

Aktiengesel lschaften g ü n s t i g entwickelt hat und eine 

Reihe v o n (vor al lem kleineren) Betrieben bereits 

wieder Div idenden auszahlt. M a n darf al lerdings 

nicht übersehen, daß angesichts der nur ger ingen 

K a p i t a l b i l d u n g die Zahl der K ä u f e r v o n A n l a g e 

papieren klein ist. D a z u kommt, daß die al lgemeine 

polit ische L a g e s o w i e die Unsicherheit des Schicksals 

der Substanz und der Eigentumsrechte — trotz der 

augenblickl ich guten E r t r a g s l a g e — zur V o r s i c h t 

malmen. Schließl ich k r a n k t der A k t i e n m a r k t auch an 

der U n t e r b e w e r t u n g der Bi lanzwerte . K l a r h e i t über 

die W e r t a n s ä t z e w ü r d e erst eine neue Schi l l ing

eröffnungsbilanz bringen, die aber bisher immer 

wieder hinausgeschoben werden mußte. 

D e r K u r s der Bundesschuldverschreibung 1947 

sank bis z u m 15 . M ä r z auf 60 S pro 100 S Nominale . 

D e r freie Schillingkurs in Zürich, dessen Bedeu

tung in der Öffentlichkeit v ie l fach überschätzt w i r d , 

stieg in der Berichtsperiode bis auf 16*25 sfr. (Mit te l -

kurs pro. 100 S (am 25. F e b r u a r 1949) . D e r K u r s , der 

seither wieder zurückgegangen ist, hält zur Zei t auf 

einem N i v e a u v o n etwa 13 sfr. D i e stetige A u f w ä r t s 

entwicklung im L a u f e des letzten Jahres, insbesondere 

seit Mit te Dezember , dürfte sowohl auf die zu

nehmende "Besserung der inneren K a u f k r a f t des 

Schi l l ings und der guten V e r w e r t u n g s m ö g l i c h k e i t im 

13* 



90 
i 

Fremdenverkehr , als auch auf die strenger g e w o r 

denen Grenzkontrol len zurückgehen. N i c h t zuletzt 

dürften auch die A n g e b o t s - und Nachfrageverhäl t 

nisse auf a H e n . — eng miteinander verbundenen — 

europäischen „schwarzen" und freien H a r t w ä h r u n g s -

märkten einen maßgebenden Einfluß ausüben. K u r z 

fr ist ige Schwankungen — w i e z . B . die jüngste K u r s 

spitze — sind auf die Züricher Marktverhäl tnisse 

zurückzuführen (enger M a r k t ) . 

Preise, Löhne, Lebenshaltungskosten 
Dazu statistische Übersichten S. TC6—108 

O b w o h l die Arbeiter-Nettotariflöhne in der B e 

richtsperiode unverändert geblieben sind, machte 

sich auf der Lohnse i te eine g e w i s s e U n r u h e bemerk

bar. D e r noch rechtzeit ig beigelegte Lohnkonfl ikt bei 

der Alpine-Montangesel lschaft , die Auseinander

setzung bezügl ich der A r b e i t s z e i t i m Gastgewerbe 

sowie die V e r h a n d l u n g e n über eine „ N a c h z i e h u n g " 

der Text i larbe i ter löhne sind Beispie le dafür, daß zu

mindest Bestrebungen bestehen, jene L ö h n e zu er

höhen, die anläßlich der generel len Rege lungen i m 

R a h m e n der P r e i s - L o h n - A b k o m m e n zurückgebl ieben 

waren. Gleichzeit ig macht s ich auch das Bedürfnis 

geltend, d ie zur Zei t stark nivel l ierten E i n k o m m e n 

der Unselbständigen wieder stärker zu differenzie

ren, w i e z . B. aus der E m p f e h l u n g der Industr ie-

S e k t i o n der Bundeskammer der gewerbl ichen W i r t 

schaft a n ihre Betr iebe, die Jahresgehälter der 

Industrieangestellten generell auf das 2-Sfache des 

Bruttojahresbezuges vor 1945 z u erhöhen, hervor

geht. Z u r Z e i t steht der I n d e x der durchschnitt

lichen BruttotLionatsgehälter der Industrie- und. Ge

werbeangestel l ten auf rund 260 ( A p r i l 1945 = 100) 

und unter E r r e c h n u n g der Kinderbeih i l fen (2 K i n 

d e r ) 1 ) auf 276 . W ü r d e n sämtliche noch zurück

liegenden Industrieangestel l ten-Gehälter auf die 

empfohlene H ö h e v o n 280 gehoben werden, so w ü r d e 

der IJrMf/o-Gehaltsindex insgesamt auf e t w a 307 

steigen, da die Gehälter der Industrieangestel l ten 

tei lweise bereits über 280 Hegen. Demgegenüber hat 

der I n d e x der A ^ o - T a r i f l Ö h n e der A r b e i t e r bereits 

( A p r i l 1945 = 100) e r r e i c h t 2 ) . A l s weitere 

M a ß n a h m e z u r E r h ö h u n g zurückgebliebener E i n 

kommen ist die kürz l i ch erfolgte prinzipiel le Z u 

sicherung eines 1 3 . Monatsgehaltes an die Öffent

lichen Angestellten anzusehen, wobei a l lerdings übeF 

die budgetäre D e c k u n g dieses M e h r a u f w a n d e s noch 

nichts bekanntgegeben wurde. Mögl icherweise w i r d 

*) Der Arbeiterlohnindex ist ebenfalls auf eine Familie 
mit 2 Kindern abgestellt; 

a ) Die kaum veränderten Steuersätze und die Steuer
progression wirken sich bei den Angestelltengehältern 
relativ nachteiliger aus als bei den Arbeitereinkommen. 

der Staat durch den A b b a u v o n Beamten (und deren 

beabsichtigte Ü b e r l e i t u n g in die Industrie) zumin

dest tei lweise eine Kompensat ion für seine M e h r 

aufwände finden. D i e Arbeiternettoverdienste g ingen 

iin Jänner saisonbedingt (behinderte Bautät igkei t ) 

g e r i n g f ü g i g zurück (um 1 * 5 % ) , liegen aber immer 

noch u m 3 4 7 %! über den Jänner V e r d i e n s t e n 194S, 

während die ' entsprechende E r h ö h u n g des L o h n 

i n d e x ledigl ich 23*4%' b e t r ä g t 8 ) . 

A u f dem Gebiet der Preise hielt die sinkende 

Tendenz auf allen Märkten an. P a r a l l e l mit dem 

starken K u r s a n s t i e g des Schi l l ings in Zür ich sanken 

die „ s c h w a r z e n " Devisenkurse in W i e n im F e b r u a r 

um weitere 2 3 - 3 % (auf 460, M ä r z 1 9 3 8 = 1 0 0 ) 4 ) ; 

im M ä r z sind die Devisenkurse w i e d e r leicht ge

stiegen. D i e freien Verste igerungspreise im W i e n e r 

Dorotheum fielen um S%\ wobei insbesondere 

Si lber und Gold Preiseinbußen e r l i t t e n 5 ) , während 

die anderen P r e i s e — mit A u s n a h m e der Pelzpreise , 

die saisonbedingt e twas z u r ä c k g i n g e n — fast -un

verändert blieben. D i e früher beobachtete H a u s s e in 

K u n s t g e g e n ständen, die schon seit e iniger Zei t stark 

nachgelassen hat, macht bereits e iner bemerkens

werten U n t e r b e w e r t u n g P l a t z ; insbesondere im Ge

schäft mit B i ldern dürfte auch die verhäl tnismäßig 

leichte steuerliche E r f a ß b a r k e i t für die bevor

stehende V e r m ö g e n s a b g a b e eine R o l l e spielen. 

M i t der H ä h e r b e w e r t u n g des Schi l l ings im 

freien Bankverkehr in Zürich und m i t dem Sinken 

der inländischen „ s c h w a r z e n " Devisenkurse gingen 

auch die P r e i s e der gegen freie oder „ s c h w a r z e " 

D e v i s e n (oder i m Kompensat ionsverkehr bei höherem 

effektivem U m r e c h n u n g s k u r s für Aus landsva luta) 

eingeführten Genußmittel wieder stark zurück. D i e 

Preisredukt ioneu betrugen z. B. bei K a f f e s durch

schnittl ich 1 1 % ' , bei T e e 17 % : und bei K a k a o sogar 

22 % ;, A u c h auf dem Schwarzen M a r k t für Nahrungs

mittel sanken die P r e i s e insgesamt u m weitere 6 %, 

wobei insbesondere M e h l , Brot , Schmalz und Zucker 

Preise inbußen erlitten, während die Fleischpreise 

relativ stabil blieben. Bei Zucker ist bemerkenswert, 

daß die angeordnete E inhebung v o n Zöllen auf 

L i e f e r u n g e n von Liebesgabenfirmen nicht preis

erhöhend g e w i r k t hat. I m Durchschnit t betragen die 

S c h w a r z m a r k t p r e i s e bei Nahrungsmitte ln nur noch 

^das_2^8faclie der offiziellen Pre ise . 

A u c h auf den übrigen freien M ä r k t e n brockel-

3 ) Beide Indizes einschließlich Kinderbeihilfen (Arbei
terfamilie mit 2 Kindern) . 

*) D e r Index der offiziellen Devisenkurse beträgt 1 8 0 

(März 1938 = 100). 
G ) Gegen Ende der Berichtsperiode stieg auch der 

Goldpreis wieder etwas an. 
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ten die Pre ise weiter ab. Auf fa l lend ' w a r hier der 

Preisstarz der Überkontingenteier, die innerhalb 

Monatsfrist um rund 4 4 % bi l l iger wurden. D e r 

Preis, der in neuester Zei t wieder nach Große und 

Qualität Differenzierungen aufweist , l iegt in W i e n 

nur noch wenig über dem offiziellen P r e i s , w ä h r e n d ^ 

dieser in der P r o v i n z bereits tei lweise unterschritten 

wird. 

A u c h der Sektor der offiziellen, d. h. geregelten 

bzw. kontrollierten P r e i s e w u r d e verstärkt von der 

nach abwärts gerichteten P r e i s b e w e g u n g erfaßt. Bei 

Text i l ien waren Preisreduktionen bei Herrenhemden, 

Damenwäsche und Damenkleiderstoffen z u beob

achten, während die P r e i s e für wol lhalt ige W a r e n , 

insbesondere für Herrenanzugstoffe z iemlich unver

ändert blieben. E ine nicht sichtbar werdende P r e i s 

senkung liegt in der fortschreitenden V e r b e s s e r u n g 

der Qualitäten. Diese haben al lerdings noch bei 

weitem nicht das V o r k r i e g s n i v e a u erreicht. 

Auch das Preisbi ld auf der Wiener Frühjahrs

messe zeigte im allgemeinen eine S e n k u n g gegenüber 

den Herbstpreisen, wenn auch das P r e i s n i v e a u immer 

noch relativ hoch lag . 

Die Lebenshaltungskosten nach einem friedens

mäßigen Verbrauchsschema sanken bis Mit te M ä r z 

geringfügig, von 431-3 auf 429-1 ( A p r i l 1945 = 100), 

da die Preissenkungen bei Ä p f e l n , Kaffee, T e e , 

Kakao, Herrenhemden, Damenunterkle idern und 

einigen Art ike ln des Schulbedarfes z u m groß e n 

T e i l durch eine saisonbedingte S te igerung des 

Spihatpreises kompensiert w o r d e n i s t 1 ) . D e r A b 

stand zwischen dem Eebenshaltungskostenindex nach 

einem friedensmäßigen Verbrauchsschema und dem 

Index der Nettotarif löhne beträgt zur Zei t 1 4 % . 

Seit einiger Zeit werden V e r s u c h e gemacht, 

den Übergang von der Bewirtschaf tung mit straffer 

Preisregelung zum freien M a r k t reibungsloser zu 

gestalten, indem laufend „ortsübliche Preise" für 

' sGbst und Gemüse v o m M a r k t a m t und „Richtpreise" 

*;ftir- Schokolade, K a k a o , Mandeln, Rosinen, H a s e l -

friußkerne von der Wirtschaftskommission der drei 

K a m m e r n und des Gewerkschaftsbundes ver lautbart 

: J 2 e r < i e n - Beide Maßnahmen stellen keine ausge

krochene Pre isb indung 2 ) dar, sondern sollen mehr 

9 i ^ W e g e der psychologischen Beeinflussung un-

,j&ecktfertigt hohe Preise verhindern. I m wesent-

ifen» handelt es sich dabei um eine H i l f e für das 

mit den Voraussetzungen für das Funktionieren der 

Händlerkonkurrenz w e n i g vertraute P u b l i k u m . D i e 

Konsumenten sind tatsächlich viel fach noch an die 

in der Zeit der Bewir tschaf tung und Pre isrege lung 

für alle Geschäfte geltenden Festpreise g e w ö h n t ; zum 

T e i l dürfte aber auch eine gewisse Bequemlichkeiti 

Marktunkenntnis und viel fach noch eine zu ger inge 

W e r t s c h ä t z u n g kleiner und kleinster Geldbeträge 

durch die Konsumenten vorl iegen, die dann dafür-die 

Nachtei le der unvol lkommenen K o n k u r r e n z in K a u f 

nehmen müssen. E s werden zu w e n i g Pre isyerg le iche 

angestellt , b z w . Preisdifferenzen nicht z u m A n l a ß 

einer E i n k a u f s v e r l a g e r u n g auf den b i l l i g e r a i L a d e n 

gemacht. H i e r soll die V e r l a u t b a r u n g v o n „or tsüb

lichen P r e i s e n " und „ R i c h t p r e i s e n " eine Schuilung 

der Konsumenten bewirken und eine H i l f e darstellen, 

um die Nachtei le der unvollständigen K o n k u r r e n z 

auszuschalten. . S ie kann aber dieser A u f g a b e nur 

dann vol lauf gerecht werden, wenn sie sich tatsäch

lich elastisch den K o s t e n - und Konkurrenzverhä l t 

nissen anpaßt, da sonst die Gefahr besteht, daß die 

„ortsübl ichen P r e i s e " und die „ R i c h t p r e i s e " bei zu 

hoher Festsetzung zu Mindestpreisen werden und 

bei zu niedriger Festsetzung das Warenangebot 

hemmen. 

Tatsächl ich sind besonders die „ R i c h t p r e i s e " in 

letzter Zei t v ie l fach bereits unterboten worden, und 

es tr i t t die F r a g e auf, ob die Pre issenkungen nicht 

ohne diese behördlichen Maßnahmen noch kräft iger 

gewesen wären. . . . 

In g e w i s s e m Sinne fäl lt auch das geplante 

„ S t a n d a r d s - P r o g r a m m für T e x t i l w a r e n in den 

R a h m e n der erwähnten Zwischenregelungen. Gerade 

bei diesem P r o g r a m m w ä r e es w i c h t i g , daß die 

P r a x i s der Preisfestsetzungen elastisch bleibt. D i e 

bisher vorgesehenen P r e i s e dürften angesichts der z u 

erwartenden E n t w i c k l u n g auf dem Baumwol lsektor 

bereits zu hoch sein, so daß die Gefahr besteht, daß 

das S t a n d a r d p r o g r a m m Preisreduktionen verhindert 

oder daß die standardisierten W a r e n tei lweise, un

verkauft bleiben. (In diesem Zusammenhang könnte 

viel leicht darauf hingewiesen werden, daß die E r 

fahrungen in Deutschland zu einer F r e i g a b e der 

P r e i s b i l d u n g für die „Jedermann-Güter" geführt 

haben.) 

Ernährung 

... l e i c h t e Erhöhung der Schuhpreise kam im 
^nshaltungskostenindex nicht zur Auswirkung, da sie 

sogenannte Modeschuhe beschränkt, die im Ver-
! Ä i a nicht enthalten sind. 

•^enhiebliche" Preisüberschreitungen werden nach 
ggckungsstrafgesetz bestraft. 

Daun statistische Übersichten S. TOQ—iro 

D i e V e r s o r g u n g mit rationierten Nahrungsmit 

teln hat sich in der 51." "Zuteiluhgsperiode (28. F e 

b r u a r bis 27. M ä r z 1949), gegenüber den beiden 

: vorangegangenen Monaten des Jahres k a u m verän

dert. D e r leichte R ü c k g a n g der Inlandsaufbr ingung 

14 
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an Fleisch, F e t t und Kartof fe ln w u r d e durch die 

erhöhte Bereitstel lung von Nährmit te ln und Zucker 

aus der Inlandserzeuigung weitgehend ausgegl ichen, 

so daß der gesamte Kalor ienbedarf ebenso w i e in 

der V o r p e r i o d e z u 3 9 % ' aus der 'Eigtn.a.nfhr'mgnng 

und zu 61 %' aus ausländischen Zuschüssen gedeckt 

w u r d e . 

D i e V e r l ä n g e r u n g der Abl ie ferungsfr is ten und 

der A u s z a h l u n g der Getreidep reis S u b v e n t i o n e n bis 

E n d e M ä r z hat bisher nicht den erwarteten E r f o l g 

gebracht. D i e Getreideablieferungen blieben im 

F e b r u a r a l lgemein — mit A u s n a h m e v o n M a i s — 

hinter den Le is tungen d e s V o r m o n a t s zurück, über

trafen jedoch — einschließlich des Uberkontingentes 

~r- die Zif fern des gleichen M o n a t e s im V o r j a h r e . 

Getreideablieferungen 1948 und 1949*-) 
Brot-

Monat geCreide 
1548 19. 

Gerste 

1949 1948 
in 1000 q 

28 

Hafer 

1949 

3 i Jänner 1 2 9 1 9 2 ac 

Februar 30 43 7 11 10 
3) Einschließlich Überltontingentlieferungen. 

Mais 

1948 1949 

18 31 

5 3t 

Insgesamt wurden bis E n d e F e b r u a r einschließ

lich der Uberkontingentl ieferungen 202.000 t B r o t 

getreide, 34.000 t Gerste, 14 .0001 H a f e r und 18.000 t 

M a i s er faßt u*nd damit gegenüber dem gleichen 

T e r m i n des V o r j a h r e s eine Mehrle is tung v o n 50.0001 

Brotgetre ide, 6.500 t Gerste und 1.500 t M a i s erz ie l t ; 

dagegen w a r die A u f b r i n g u n g von H a f e r um 5.000 t 

ger inger als im V o r j a h r . W ä h r e n d bei den anderen 

Getreidearten noch mit weiteren Abl ie ferungen zu 

rechnen ist, wodurch mögl icherweise der A b s t a n d 

z u den Vorjahrsergebnissen vergrößert werden w i r d , 

s ind bei H a f e r keine nennenswerten Abl ie ferungen 

z u erwarten, da sowohl durch den W e g f a l l der P r e i s 

stützungen nach dem 3 1 . Jänner als auch durch die 

viel höheren freien Haferpre ise kein A n r e i z für 

wei tere Abl ie ferungen auf das K o n t i n g e n t gegeben 

ist. N u r eine rigorose D u r c h f ü h r u n g der seinerzeit 

angekündigten Geldstrafen bei schuldhafter Nicht

erfül lung der AbHeferungsvorschreibung (1*50 S für 

jedes nicht abgelieferte K i l o g r a m m Getreide) könnte 

die A u f b r i n g u n g eventuell e twas erhöhen. A u c h hin

sichtlich der E r f ü l l u n g der Kont ingente wurden bis

her bei Brotgetre ide die besten Ergebnisse erzielt. 

E n d e F e b r u a r w a r das Brotgetreidekontingent nätStffc-

erfüllt, während bei M a i s 77%, bei H a f e r 7 1 % ' und 

bei Gerste nur 60 % der Vorschre ibungen aufgebracht 

wurden. D i e Le is tungen der einzelnen Bundesländer 

weichen v o n diesen Durchschnittssätzen stark ab. 

A b g e s e h e n von der den tatsächlichen Produkt ions

und Abl ie ferungsverhäl tnissen v ie l fach nicht g a n z 

entsprechenden U m l e g u n g der Kont ingente auf die 

Persentuetle- Befüllung der Getreidekontingente in- den 
einzelnen Bundesländern 
(Stand am 28. Februar 1949) 

Bundesland ' gäreide Gerste Hafer Mais 

' Ali lieferungen'} in % der Länderkontingente 

vVien 309 55 70 69 
Niederös te r re ich . 85 57 61 52 
Burgen land . . . 73 63 JOO 100 
Oberös te r re ich-N. 77 4 8 54 — 
Oberös te r re ich-S . 90 84 80 — 
S a l z b u r g . . . . 95 100 — — 
Ste i e rmark . . . 79 100 99 73 
K ä r n t e n 85 75 77 3* 
T i r o l —' 100 — 100 
V o r a r l b e r g . . . — — — 100 , 

I n s g e s a m t . 83 60 71 77 
a ) Ohne Ablieferungen auf das Überkontingent. 

einzelnen Gebiete sind die unterdurchschnittlichen 

Le is tungen Burgenlands und Niederösterreichs vor 

al lem dadurch begründet, daß sich die Kont ingente 

auch auf jene Betr iebe beziehen, deren Markt le is tung 

von der österreichisichen V e r w a l t u n g nicht erfaßt 

werden kann. 

D i e Kartoff elznibringung ist im Jänner und 

F e b r u a r weiter zurückgegangen. W ä h r e n d im De-

zember noch rund 25.0001 abgel iefert wurden, 

w a r e n es im Jänner 12.000 i und im F e b r u a r nur 

3.0001 . Insgesamt w u r d e n aus der E r n t e 194& 

bis E n d e F e b r u a r rund 384.000 t Kartof fe ln abgelie

fert, davon nur 354.0001 für Speisezwecke. D a m i t 

hatte der Jahresbedarf der NichtSelbstversorger in 

H ö h e v o n rund 420.000 £ bereits zu 8 4 % , gedeckt 

werden können. D a jedoch beträchtliche T e i l e der 

Kartof fe laufbr ingung für Gaststätten und W e r k s 

küchen a b g e z w e i g t werden müssen, ist die bestehende 

L ü c k e in der Kartof fe lversorgung wei taus größer. 

D a man andererseits mit größeren Abl ieferungen 

k a u m rechnen kann ( im V o r j a h r wurden v o n M ä r z 

bis Juni nur 11.000 t Speisekartoffeln aufgebracht) , 

werden zur Ü b e r b r ü c k u n g der Versorgungslücke 

außer den bisher igen Importen in nächster Zeit 

weitere 20.0001 Speisekartoffein v o r w i e g e n d aus Hol

land eingeführt. Später sollen dann Frühkartoffeln 

aus Ital ien den Anschluß an die neue Ernte 

ermöglichen. 

D i e Müchabliefevung ist nach dem Rückgang 

in den beiden letzten Monaten des Vor jahres im 

"""Jänner—saisonmäßig wieder gestiegen. Gegenüber 

dem V o r m o n a t w u r d e eine Mehrle is tung von 1 6 % > 

gegenüber dem gleichen M o n a t des Vor jahres eme 

solche von 4 0 % erzielt . D a s Jännerkontingent wurde 

mit 5 %; überliefert. 

A u f dem freien Lebensmitte lsektor hat sich vor 

al lem die V e r s o r g u n g mit Biem w e i t e r gebessert.-

D u r c h die a m 6. M ä r z erlassene V e r f ü g u n g , daß 
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Überkontingenteier unter U m g e h u n g der E r f a s s u n g s 

stellen direkt auf den M a r k t gebracht werden können, 

sowie durch die A u f h e b u n g der bisherigen P r e i s 

regelung ist der Verbraucherpreis bis auf So g bis 

i S gefallen. Andererse i ts könnte jedoch zufo lge 

dieser A n o r d n u n g die A u f b r i n g u n g von Kont ingent- • 

eiern gefährdet werden, da nunmehr die K o n t r o l l e 

über das A u s m a ß der Überkontingentl ieferungen 

fehlt. (Bekanntlich w u r d e für 1949 ver fügt , daß von 

den abgelieferten E i e r n nur die Häl f te zu Uberkon

tingen tpreisen übernommen werden soll.) A u c h die 

Bestimmung, daß für jeden Haushal tsaugehörigen 

des Hühnerhalters ein Huhn, jedoch nicht mehr als 

zehn je Haushal t , v o n der Kont ingentvorschre ibung 

auszunehmen ist, dürfte die E r f ü l l u n g des v o r g e 

sehenen Eierkontingents v o n 120 M i l l . S tück u n m ö g 

lich machen, da v o n den bei der letzten Z ä h l u n g 

vom 3. Dezember 1948 gemeldeten 3,136.000 Hennen 

dadurch etwa 2,500.000 von der Abl ieferungspfl icht 

ausgenommen wären. D a andererseits nicht anzu

nehmen ist, daß die Produzenten auf die ihnen zu

stehende Quote von etwa 80 E i e r n im Jahr, die noch 

erheblich hinter den Friedensverbrauchsgewohnheiten 

zurückbleibt (in der V o r k r i e g s z e i t w u r d e n in Öster

reich durchsclmittlich 100 E i e r je K o p f und Jahr 

verbraucht), zugunsten einer E r h ö h u n g der M a r k t 

leistung verzichten werden, könnten theoretisch ins

gesamt kaum mehr als 60 M i l l . S tück E i e r im Jahre 

1949 auf den M a r k t kommen. D i e Tatsache , daß 

bereits im V o r j a h r allein auf legalem W e g e rund 

100 Mil l . Stück aufgebracht wurden und für das 

laufende Jahr mit einer e t w a doppelt so hohen 

Marktleistung gerechnet w e r d e n kann, beweist erneut 

die Schwierigkeiten, die der Nahrungsmit te lbewir t 

schaftung aus der Unzulängl ichkei t der V i e h z ä h 

lungsergebnisse .erwachsen. 

Die V e r s o r g u n g mit fr ischem Obst und Gemüse 

ist als übers aisonmäß ig günst ig zu bezeichnen, w a s 

sich insbesondere in einer gegenüber der H a u p t 

saison wenig veränderten Pre isgesta l tung a u s w i r k t . 

Gleichzeitig w i r d dadurch der A b s a t z einzelner T i e f 

kühlwaren (besonders Obst) sehr erschwert , so daß 

man zum T e i l bereits zur H e r a b s e t z u n g der ursprüng

lich festgesetzten Preise übergehen mußte. (Dagegen 

fand^ tiefgekühlter Spinat ausgezeichneten A b s a t z . ) 

Tatsachlich wurde in den beiden ersten Monaten 

W - ? M r e s in W i e n etwa viermal soviel F r i s c h -

^gnuäse und Frischobst w i e im gleichen Z e i t r a u m ' " 

""-Vorjahres verbraucht. 

V Abgesehen von der relativ günst igen Angebots-

• 4 e r wichtigsten freien Lebensmitte l fehlt in 

Jahr auch bei den bewirtschafteten H a u p t -

^gsmitteln dank der größeren V o r r a t s h a l t u n g 

und einer g e w i s s e n Rege lmäßigke i t in den auslän

dischen Zuschüssen erstmal ig seit K r i e g s e n d e die für 

die ersten N a c h k r i e g s jähre typische, i m F e b r u a r 

oder M ä r z einsetzende V e r s o r g u n g s k r i s e , die meist 

erst nach der neuen Ernte überwunden werden-konnte. 

Land- und Forstwirtschaft 
Dazu statistische Übersichten S. 110 

M i t dem Frühjahrsanbau v o n Getreide konnte 

nach dem 20. M ä r z in den östlichen Produkt ions

gebieten al lgemein begonnen werden. T e i l w e i s e w u r d e 

im Flachland schon E n d e F e b r u a r Sommerweizen 

und Gerste gesät. D a s A n k e i m e n der F r ü h j a h r s 

saaten und das W a c h s t u m der W i n t e r u n g e n w u r d e 

durch die relat iv stärkeren Niederschläge nach Mit te 

M ä r z wesentl ich begünstigt . Gebietsweise verur

sachten E r d v e r w e h u n g e n in Niederösterreich (humose 

Böden im T u l l n e r f e l d und Steinfeld) Schäden an den 

Wi nt e r sa a t e n (besonders W i n t e r w e i z e n ) , die tei l

weise zu 1 U m b r ü c h e n und Neuansaaten zwangen. 

D e r Wasservorrat der Boden ist heuer e t w a s 

ger inger als i m V o r j a h r , weshalb für das Pflanzen-

wachstum die Intensität und die V e r t e i l u n g der 

Früh Jahrsniederschläge stärker ins Gewicht fallen, 

w i r d als 1948. So g a b es vom N o v e m b e r 1948 bis 

E n d e F e b r u a r 1949 durchsdtnitt l ich nur rund 5 0 % 

der normalen Niederschlagsmengen gegenüber 200 % 

und mehr in vielen Gebieten Österreichs in der 

gleichen P e r i o d e des Vor jahres , Jedoch m u ß sich der 

Wasserhaushal t der Böden nicht proportional den 

Niederschlägen verändern, da übermäßige N i e d e r 

schläge v ie l fach abfließen, ger ingere dagegen •weit

gehend gespeichert werden. 

Niederschläge von November bis Ende Februar 1947/48 
•bzw. 194SI491) 

Wiener Becken Innvierlel (O.ö.) 
u. nSrdl. und Salzburger Grazer Becken 

Burgenland Flachgau 

Zeit J947/48 1948/49 1947/48 3948/49 1947/48 1948/49 
0 i8B:/)93o = I O D 

November 166 22 363 52 79 48 
Dezember 200 43 216 32 159 50 
J ä n n e r 236 97 193 103 189 71 
F e b r u a r 300 34 225 42 87 5 

In sgesamt 2 1 9 47 248 58 127 45 

*) Nadln Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik in Wien. 

D i e V e r s o r g u n g mit Saatgut ist bei H a f e r , 

Gerste und stärkereichen Kartoffeln ungünst iger als 

vorerst angenommen w u r d e 1 ) . N i c h t nur das H a f e r -

Kompensat ionsgeschäft mit Hol land hat sich zer-

1 ) Siehe Nr , 2 der Monatsberichte des österreichischen 
Institutes für Wirtschaftsforschung, X X I I . Jg . (Februar 
1949), S. 51 . 
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schlagen, auch Saatgut stärkereicher Kartof fe l S o r t e n 

soll im A u s l a n d knapp und schwer erhältl ich sein. 

D a s A n g e b o t a n inländischer Saatgerste ist eben

falls sehr g e r i n g , da der A b s a t z als K o n s u m w a r e 

z u m hohen Uberkontingentpreis (2 S) mehr erbringt > 

als die S a a t w a r e (1-50 S ) . 

Holzproduktion und Holzexport 
Der Holseinschlag 

D e r statistisch erfaßte Holze inschlag (Einschlag 

auf die U m l a g e ) w a r im 3. Quarta l (r . O k t o b e r 

bis 3 1 . D e z e m b e r 1948) des laufenden F o r s t w i r t 

schaftsjahres 1948/49 u m 2 9 % ' ger inger als im 

2. Quarta l (1-48 gegen 2-09 M i l l . fm) und um 

2 2 % niedriger als in der Vergle ichsperiode 1947 

(1-89 M i l l . fm). Insgesamt wurden in den ersten 

drei Quarta len 1948 4-93 Mil l . fm H o l z oder 93*4% 

der Jahresumlage (5*28 M i l l . fm) e ingeschlagen 

gegenüber 5-21 M i l l . fm (74-6%' der u m 32%) höheren 

U m l a g e ) im V o r j a h r . D e r tatsächliche E i n s c h l a g 

dürfte jedoch größer gewesen sein, da einzelne 

Sort imente sowie Mehrschlägerungen im Z u g e der 

A u f l o c k e r u n g b z w . A u f h e b u n g der Bewir tschaf tung 

statistisch nicht mehr vol l erfaßt wurden. 

Der Holzeinschlag in den Jahren 1047 und zp-jS1) 
(Einschlag auf die Umlage) 

Korstwirtschaftsjahr Nutzholz Brenn- Nutz- und Gerbrinde 
( 1 . I V . — 3 1 . III.) holz*) Brennholz 

in rogo fm ohne Kinde in q 

1947 I. Quar ta l 944'9%) 383*2*) 1.328-1 64.443 

IL „ 1.214-98) 780-9*) i.995"8 64.927 
I I L 9 2 8 - 1 9 5 8 - 2 i - 8 86-3 27.457 

Insges . 3.087*98) 2.122-34) 5.210-2 156.827 

1948 I . Q u a r t a l 1 . 1 2 1 7 241-6 ' 1.363*3 42.033^ 

I I . . , 1.724*7 3Ö5'6 2.090-3 7 1 . 8 1 1 

I I I . „ r.043-o 433-6 1.476-6 3 0 7 0 1 

Insges . 3-889-4 1.040-8 4.930-2 144-545 

*) Nach Angaben des Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft. 

a ) Einschließlich Nutzholzumlage B. 
3 ) Ohne Pa-Ko-Nutzholz. 
*) Einschließlich Pa-Ko-Nutzholz (500.000 fm Schleif

und Zelluloseholz). 

D a s geschlagene H o l z stammte zu 6 4 % aus 

P r i v a t f o r s t e n und zu 3 6 % aus Staats- und K ö r p e r 

schaftswäldern (der A n t e i l der P r i v a t w ä l d e r a n der 

Gesamtwaldfläche beträgt 6 2 % ) . 7 7 % des j*eschki-_ 

genen H o l i e s wurden a u s ' K a h l schlagen, der Rest 

aus Durchforstungen gewonnen. 

D e r dank dem milden W i n t e r wette r und der 

zufriedenstellenden K o h l e n v e r s o r g u n g ausgelöste 

starke N a c h f r a g e r ü c k g a n g nach Brennholz wirkte 

sich in einem Sinken der Brennholzpreise aus und 

führte zu einer gesamtwirtschaft l ich sehr bedeut

samen Mehrprodukt ion von Nutzholz . So sank die 

Brennholzproduktion i m - 3 . ' Q u a r t a l 1948 gegenüber 

1947 um 5 5 % , während sich gleichzeit ig die •Nutz

holzproduktion um 1 2 % erhöhte. Insgesamt sank in 

den ersten drei Quarta len die Brennholzerzeugung 

um 3 6 % , indessen die Produkt ion von Nutzholz um 

8 % , bei A u s s c h e i d u n g des durch die P a - K o - A k t i o n 

geschlägerten Nutzholzes um 26 % s t i e g 1 ) . D a n k dieser 

g ü n s t i g e n . V e r s c h i e b u n g in der A u s f o r m u n g des Hol

zes wurde bereits in den ersten drei Quartalen 1948 

um 1 3 % mehr N u t z h o l z erzeugt (3*89 Mi l l . -/w) als 

das ganze Jahreskontingent beträgt (3-45 Mill". fm\. 

Besonders die Bundesländer Ste iermark und K ä r n 

ten trugen zu dieser E n t w i c k l u n g bei; sie erzeugten 

bis E n d e Dezember um 8 4 % und 6 6 % mehr Nutz

holz, als ante i lsmäßig der U m l a g e entsprach, und 

überfüllten damit die geplante Jahresproduktion vor

zei t ig um 3 8 % und 2 4 % . 

Bei den noch besonders vorgeschriebenen Nutz

holzsortimenten wurden; die auf die ersten drei Quar

tale entfallenden Umlagemengen erfüllt . N u r bei 

Schwel len erreichte die E r z e u g u n g trotz guter A b 

satzmöglichkeiten statt 75 nur' 63 % der Jahresquote. 

D a s Zurückbleiben hinter dem Eeistungssol l wird 

teils mit dem M a n g e l an geeigneten Harthölzern, 

teils mit den langen Zahlungsfr isten der Bundes

bahnen erklärt . D i e E r z e u g u n g von Generatorholz 

verl iert immer mehr an Bedeutung. 

N e b e n dem auf die U m l a g e entfallenden Ein

schlag wurden v o m 1. A p r i l bis 31 . D e z e m b e r 1948 

noch 1-67 M i l l . fm H o l z für den Eigenverbrauch der 

W a l d b e s i t z e r und für Servitutsberechtigte geschla-

gert . V o n dieser Holzmenge, die immerhin 25 % 

(im V o r j a h r 2 6 % ) der gesamten Holzproduktion 

betrug, wurden nur 27 % als N u t z h o l z , 73 % , da

gegen als Brennholz verwendet^). Besonders hoch 

w a r die betriebseigene und servitutsmäßige Holz

entnahme in den Bundesländern T i r o l , S a l z b u r g und 

V o r a r l b e r g mit 48, 43 und 4 1 % vom Gesamtein

schlag. D e r hohe Eigenverbrauch in den Hoch-

gebirgsländern ist überwiegend in der ungünstigen 

V e r k e h r s l a g e und dem Mangel an sonstigen Brenn-

und Baustof fen begründet. Gelänge es,- auch den 

Brennholz verbrauch der W a l d b e s i t z e r und der -Land-

*•) Wenn man berücksichtigt, daß das auf Umlage B 
^erzeugte Nutzholz (das ursprünglich als Brennholzreserve ^ 
für besondere Notfälle gedacht war) wahrscheinlich g a n Z 

als Nutzholz verwertet werden wird, ergibt sich bis Ende-
des dritten Quartals gegenüber 1947 ein Rückgang in dd , 
Brennholzerzeugung um 4 7 % und eine Produktionssteige-
rung bei Nutzholz um 1 4 % bzw 3 2 % (ohne Pa-Ko-Nufz-, 
holz). 

") Vom Holzeinschlag auf die Umlage waren dem
gegenüber nur 2 1 % Brenn- und 7 9 % Nutzholz. 
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wirtschaft durch eine bessere Kohlen- und E n e r g i e 

versorgung einzuschränken — ein V o r h a b e n , das so

wohl V e r s o r g u n g s - als auch Kostenprobleme auf-

wirft — , könnte der zur Zeit verminderte Gesamt

holzanfall durch eine relativ stärkere N u t z h o l z a u s -

formuflig und N u t z h o l z Verarbeitung zu hochwertigen • 

Veredlungsprodukten w e r t m ä ß i g weitgehend wett

gemacht werden. 

Schlägerungen für den Eigenbedarf der Waldbesitzer und 
Serviiutsnutzungen vom i. April bis 31. Dezember 19481) 

Eigenbedarf 
Bundesländer der Wald- Servitutholz Insgesamt 

besitzer 
in % des Gesamteinschlages 

Wien 13-3 o-i J3-4 
'Niederös ter re ich . . . 18*6 o - 2 i8'8 
Oberösterreich . . . I4'2 4*2 18-4 
Salzburg I4 '5 28-5 45"o 
Steiermark . . . . . 18-1 2-9 21*0 
Kärnten 22-4 o-i 22"S 
Tirol ' 2 3 7 2 4 7 48-4 
Vorarlberg . . . . 18-8 22-4 41*2 

Burgenland 18-3 cro 18-3 • 

Österreich insgesamt 18-5 6 8 25-3 

*-) Nach Angaben des Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft. 

Der Gesamteinschlag (Einschlag auf die U m 

lage, für den Eigenbedarf der W a l d b e s i t z e r und 

für Servitutsberechtigte) erreichte bis 3 1 . D e z e m 

ber 1948 6-60 Mil l . fm. (7-07 M i l l . fm im V o r j a h r ) ; 

er.-.dürfte sich bis zum E n d e des Forstwir tschaf ts 

jahres (31. M ä r z 1949) voraussicht l ich noch auf 

mindestens 8 Mil l . fm erhöhten und damit den derzeit 

nur auf 7 'Mi l l . fm geschätzten jährlichen H o l z 

zuwachs erneut überschritten haben. 

. Dank der relativ günstigen Holzprodukt ion 

dürfte sich die V e r s o r g u n g der holzverarbeitenden 

Industrie mit Rohholz w e i t e r h i n . b e s s e r n 1 ) . D a g e g e n 

dürfte bei einer weiteren Ste igerung des H o l z 

exports mit stärkeren Verknappungserscheinungen 

an Bau- und Schnittholz- im Bausektor zu rechnen 

sein 3 ) . 

Viel weniger günstig sind dagegen die Aussichten 
rufcrdiie stark überbesetzte Sägeindustrie, deren Kapazitäten 

..Ätä-Grund d e r h a s c h e n Rohstoffbasis höchstens zu 5 0 % 
„ausgenützt werden können. 

Die im Sektor Holz noch bestehenden unausge-
Verhältnisse haben wohl die Interessenvertretun-

- w

d e ! , > F o r s t w i r t s c h a f t > d e r gewerblichen Verarbeitungs
iebe "-und des Handels bewogen, im Rahmen einer frei_-__ 
^ O r g a n i s a t i o n (Holzwirtschaftsausschuß) die mit der 
~" 'Schaft zusammenhängenden Probleme (Probleme 
^fcp.roduktion und der Holzverteilung) gemeinsam im 

a^J l iger Übereinkommen zu ordnen. Damit würde* 
-erige'^ staatliche Lenkung in Zukunft von einer 

-stttution durchgeführt werden. Inwieweit es 
ags gelingen wird, die Marktverhältnisse zu 

D i e künft ige H o h e der H ö l z p r o d u k t i o n wird' 

wegen der Ü b e r n u t z u n g der transportgünst ig gele

genen Reviere -weitgehend von der Mögl ichkei t der 

B r i n g u n g aus u n g ü n s t i g gelegenen Forsten abhängen. 

O b w o h l der M ä n g e l an Forstarbei tern und an 

Straßentransportmitteln teilweise behoben werden 

konnte und auch die B r i n g u n g (Holztransport v o m 

S c h l a g z u r Straße) durch W a l d w e g e b a u t e n , E i n s a t z 

von Seilbahnen und Motor is ierung des T r a n s p o r t s 

mit H i l f e des Marsha l l -P lans verbessert werden soll, 

w i r d doch der E i n s c h l a g der in diesen Revieren 

stockenden H o l z m a s s e überwiegend v o n kosten

mäßigen E r w ä g u n g e n abhängen. D i e H ö h e der R o h 

holzpreise, b z w . das' Verhäl tnis zwischen A u f w a n d 

und E r l ö s w i r d hiefür bestimmend sein. 

Der Holzexport 

D e r R ü c k g a n g der Erg ieb igke i t der W ä l d e r 

führte nach dem K r i e g e angesichts des erhöhten 

Holzbedar fes für den W i e d e r a u f b a u zu einem über

aus starken R ü c k g a n g des H o l z e x p o r t s 3 ) . E s stan

den daher z u r B e z a h l u n g wicht iger Importgüter 

wei t ger ingere Holzexporter löse z u r V e r f ü g u n g als 

in der V o r k r i e g s z e i t , obwohl die P r e i s e des A u s 

landes für H o l z und H o l z w a r e n u m vieles günst iger 

sind als früher; 

D a n k einer gesteigerten A u s f u h r von H a i b 

und Fert igprodukten aus H o l z st ieg z w a r der 

Ante i l des Exporter löses der H ö l z w i r t s chaft — am 

Gesamtexporter lös — von 5 % ' i m Jahre 1947 auf 

9 % im Jahre 1 9 4 S 4 ) und kam damit dem relativen 

W e r t von 1937 nahe ( 1 1 % ) , doch ist der absolute 

A b s t a n d gegenüber der V o r k r i e g s z e i t im H i n b l i c k 

auf das im Jahre -1948 noch um 5 0 % ' niedrigere 

Außenhandelsvolumen noch immer g r o ß . D e r R ü c k 

g a n g der E r t r a g s f ä h i g k e i t der Fors twir tschaf t ist 

w e r t m ä ß i g im Außenhandel dadurch weniger fühl

bar, daß g e g e n w ä r t i g mehr H o l z als 1937 im ver

arbeiteten Zustand ausgeführt wird . U m so größer 

beeinflussen, gesamtwirtschaftliche Gesichtspunkte zu ver
treten und — unter Bedachtnahme auf die Verknappung der 
Vorräte — eine ausreichende Versorgung des Inlands
marktes zu erträglichen Preisen bei gleichzeitiger Inten
sivierung des Exportes sicherzustellen, bleibt abzuwarten. 
Besonders wichtig erschiene es, daß der Rohstoff Holz im 
Exportverkehr nur gegen gesamtwirtschaftlich wichtige 
Kompensationsgüter eingetauscht und Preisexzesse vermie-

_djai_wür-den._--_____. _ _ 
3 ) Weitere Hemmungen im Export, ergaben sich durch 

die Notwendigkeit, die verlorengegangenen Außenhandels
beziehungen neu anzuknüpfen: 

4 ) F ü r das Wirtschaftsjahr 1948/49 ist ein Expor t von 
Holz- und Holzwaren im Wer te von io '9%, von allen E r 
zeugnissen auf Basis Holz von 2 3 - 4 % der Gesamtausfuhr 
vorgesehen. 

15 
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ist der mengenmäßige R ü c k g a n g des H o l z e x p o r t s ; 

während z. B . die A u s f u h r von H o l z i m Jahre 1937 

rund 170.000 W a g g o n s (die e twa 3-8 M i l l . fm R o h 

holz entsprechen) betrug, w a r sie 1948 nun noch 

23.000 W a g g o n s (1 M i l l . fm). Immerhin w a r jedoch 

besonders in den letzten Monaten ein starkes A n 

steigen der H o l z a u s f u h r festzustellen. Im dritten und 

vierten Q u a r t a l 1948 betrug z. B . die mengenmäßige 

H o l z a u s f u h r mehr als das Dre i fache von 1947, 

wobei ein T e i l der E x p o r t e a l lerdings auf einer ge

samtwirtschaft l ich nicht i m m e r gesunden K o m 

pensationsbasis durchgeführt wurde. 

Die Ausfuhr von Holz und Holzwaren*) 

Monatsdurchschnitt 1947 1948 "-949 
im Waggoos zu 10 t 

I, Quar ta l 516 907 4.2062} 

I I . Quar ta l 1.388 2.260 

I I I . Quar ta l 951 3-194 
IV. Quar ta l 1 .110 3.630 

*) Nach Angaben der österreichischen Holzwirtschafts
stelle. 

E ) Jänner und Februar 1949. 

I m einzelnen erhöhte sich i m Jahre 1948 der 

E x p o r t v o n Schnittholz gegenüber 1947 v o n 1 5 9 . 1 6 4 

auf 456 .612 w 3 , bei H o l z h ä u s e r n ' v o n 8.988 auf 

37.571 m 3 , bei K i s t e n und Obstste igen von 3.728 

auf 35.615 m3 und bei Grubenholz v o n 43.772 auf 

62.130 fm; an H a r t - und Dämmplat ten w u r d e mehr 

als die e l f fache M e n g e von 1947 ausgeführt . D i e 

Hauptabnehmer für Schnittholz w a r e n Ital ien ( 6 3 % ) 

und Griechenland ( 1 2 % ) , für H o l z h ä u s e r Hol land 

( 5 3 % ) , für K i s t e n -und Obststeigen I ta l ien ( 8 2 % ) , 

für Grubenholz U n g a r n ( 1 0 0 % ) , w ä h r e n d H a r t 

platten überwiegend in Ital ien und D ä m m p l a t t e n in 

Hol land, D ä n e m a r k , der Tschechos lowakei und in 

Ital ien abgesetzt wurden. 

S o w i e v o r dem K r i e g e stammten mehr als 50 % 

des ausgeführten Schnittholzes aus den Bundes

ländern K ä r n t e n und Ste iermark und mehr als 4 0 % ' 

des Grubenholzes aus Niederösterreich. D i e meisten 

H o l z h ä u s e r kamen aus K ä r n t e n sowie aus O b e r - und 

Niederösterreich, während T i r o l v o r w i e g e n d K i s t e n , 

Obstste igen und Dämmplat ten lieferte. 

O b w o h l in der nächsten Zeit mit einer ver

stärkten K o n k u r r e n z der osteuropäischen Staaten 

gerechnet werden muß, scheinen die Aussichten._£ür_ 

eine wei tere B e l e b u n g des H o l z e x p o r t s nicht un

günst ig zu sein. H i e f ü r spricht der noch immer 

relat iv g r o ß e Bedar f an B a u - und Schnittholz sowie 

an F e r t i g w a r e n aus H o l z auf den in Betracht k o m 

menden Märkten. Zudem ist das E x p o r t g e s c h ä f t zur 

Zei t insofern konjunkturel l begünst igt , als nicht vol l 

zusagende Holzpre ise durch Preisaufschläge bei den 

Kompensat ionsgütern zumindest ausgegl ichen wer

den können. 

Ener giewirts chaft 
pasu statistische Übersichten S. HT—m 

D i e E n e r g i e v e r s o r g u n g w a r auch i m Februar 

zufriedenstellend. D i e Schwier igkei ten bei der V e r 

sorgung mit elektrischer - E n e r g i e konnten im 

Rahmen der vorgesehenen Einsparungsmaßnahmen, 

dank der anhaltend günstigen W i t t e r u n g und der 

ausreichenden K o h l e n v e r s o r g u n g der Dampfkraf t 

werke, bewäl t ig t werden. 

D i e S t r o m e r z e u g u n g aus den W a s s e r k r a f t 

werken erreichte im F e b r u a r z w a r den saisonmäßig 

erwarteten T i e f p u n k t mit insgesamt 142 M i l l . kWh 

( 3 3 % ' der E r z e u g u n g von A u g u s t 1948) und auch 

die kalorische E r z e u g u n g w u r d e v o n 1 2 1 M i l l . kWh 

i m Jänner auf 108 M i l l . kWh im F e b r u a r einge

schränkt; dafür w i r k t e n sich aber die Stromspar

maßnahmen stärker aus (Mehrgebühren) und ver

ringerten den V e r b r a u c h gegenüber Jänner von 

289 M i l l . kWh auf 256 M ü h kWh, das ist um 

rund 

Stromerzeugung und Verbrauch 

(Österreich insgesamt) 
Wasserkraftwerke Dampfwerke Insges. Verbrauch 

in Milk kWh 

1948 V I I I . 449-6 8-2 457-8 292-0 

1948 X I I . 166*8 152-6 319-3 305"i 

1949 I. I56'7 121*0 277*7 289-2 

I I . 142-7 I08-I 250-7. 256-3 

D i e Kohleneinfuhren w a r e n im Februar zwar 

e twas ger inger als i m Jänner, die Differenz hielt 

sich aber im R a h m e n der normalen Schwankungen. 

Sämtl iche Verbrauchergruppen, m i t A u s n a h m e der 

Gaswerke , die über größere V o r r ä t e verfügen, 

wurden ausreichend versorgt . 

Versorgung Österreichs mit Kohle 

(SteinkoHiflenbasis) 
Inland Ausland 

in 1,000 Tonne« 
Insgesamt 

0 1937 1 3 7 5 275-0 413*5 
0 1948 132*1 4I3'2 445'3 

1948 X I I . 131*4 479*5 6io*9 

1949 I . I4S'I 462-1 607-2 

I I . I4&-2 433*8 S&ov 

D i e Verhandlungen über die Neurege lung der 

Kohlenpreise sind wohl in den Hauptpunkten ab

geschlossen worden, da aber noch einige Unklar

heiten bestehen, w u r d e der- Gel tungsbeginn der Neu

regelung neuerlich verschoben. Inzwischen hat der 

inländische Braunkohlenbergbau bereits schwere Ver

luste erlitten und ist dadurch in. eine schwierige 

E a g e geraten, die auch durch erhöhte Pre ise nicht-
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ohne weiteres beseit igt werden kann. E i n i g e Betr iebe 

waren zur E inste l lung g e z w u n g e n , andere mußten 

erhebliche K r e d i t e z u r D e c k u n g ihrer P e r s o n a l a u s 

gaben beanspmchen, so daß die vorgesehene I n 

vestit ionstätigkeit s tark eingeschränkt worden ist . 

Gewerbliche Produktion 
Dazu statistische Übersichten S- TZ3—U7 

D i e gewerbl iche P r o d u k t i o n hat die W i n t e r 

monate 1948/49 ohne größere R ü c k s c h l ä g e über

winden können. D i e angespannte S t r o m v e r s o r g u n g s 

lage machte z w a r auf einigen Gebieten E i n s c h r ä n 

kungen notwendig, beeinträchtigte aber das V o l u m e n 

der Gesamtproduktion n u r unbedeutend. E i n i g e 

Zweige konnten sogar auch in diesen M o n a t e n 

weitere Produkt ionsste igerungen erzielen. D i e s 

trifft besonders für die T e x t i l i n d u s t r i e zu , da so

wohl die inländische Ze l lwol leerzeugung, als auch 

die Rohstoff l ieferungen aus dem E R P al lmählich 

größeren U m f a n g annahmen. 

D e r Index der industriellen Produktion sank 

von Dezember bis Jänner u m ungefähr 4 % , vor 

allem wegen des saisonmäßigen R ü c k g a n g e s in der 

Baustoffindustrie, deren P r o d u k t i o n i m Jänner u m 

rund 40 % niedriger w a r als i m • Dezember , haupt

sächlich wei l die Z i e g e l e r z e u g u n g w ä h r e n d der 

Frostperiode praktisch st i l lgelegt w a r . A u ß e r d e m 

erreichte auch die S t r o m e r z e u g u n g i m Jänner nur 

etwa S o % ' vom Dezember (und nur rund 5 0 % v o m 

August , dem M o n a t mit der bisher größten 

Leistung) . D i e ' P r o d u k t i o n s s d i w a n k u n g e n in den 

übrigen Zweigen hielten sich ungefähr die W a a g e 

und sind ohne besondere Bedeutung. 

Ers tmal ig seit langer Zei t bl ieb der Index der 

Beschäftigung nahezu unverändert (Dezember 1 4 2 7 , 

Jänner 142-5). D a jedoch die P r o d u k t i o n gleich

zeitig zurückging, sank die P r o d u k t i v i t ä t auf 67*3 

( t 9 3 7 = 1 0 0 ) ; sie blieb damit um rund 1 2 % hinter 

dem seit Kr iegsende erreichten Höchsts tand ( A u g u s t 

IV48) von 75-9 zurück. 

• ! , i Der I n d e x der Produktionsmitteler zevignng fiel 

, -von 136-6 ( 1 9 3 7 = 1 0 0 ) i m D e z e m b e r auf 127-0 

^ 'am Jänner, die Konsumgüterindustnen dagegen 

| f o r m t e n ihre E r z e u g u n g nahezu unverändert auf

rechterhalten (Dezember 71-4, Jänner 70-7) . 

D i e £ej-g&awproduktion (einschließlich K o h l e ) 

?&eg im Jänner um rund 1 % . D i e P r o d u k t i o n s -

jhwankungen in den einzelnen Zweigen waren be-

RUtungs los . 

••'über die Produkt ionsentwicklung der Magnesit-

fctrie gibt nachstehende Übers icht A u f s c h l u ß . 

# 1 der Schwerindustr ie stieg die Roheisen- und 

P r o d u k t i o n im Jänner und F e b r u a r weiter. D i e 

t • 

Produktion der Ma% nesitindustrte 

Roh-
magncsit 

Sinter
magnesit 

in 

Kaustisch 
gebrannter 

Magnesit 
Tonnen 

Magnesit 
Steine 

0 1937 33-155 9.128 3-930 5-042 

0 1948 33-428 IO.604 4.460 7-571 

X I I . 38.OOO •J3.272 5-835 8-597 

1949 I. 32.745 13.300 6.652 8.712 

• I I . 37-037 9-143 3-955 7.721 

M^afewarenerzeugung erreichte im Jänner den b is

her höchsten S t a n d seit K r i e g s e n d e ; er ist aber im 

F e b r u a r nicht m e h r gehalten worden, ohne jedoch 

das N i v e a u des Jahres 19.37 zu unterschreiten. D i e 

Zusammensetzung der P r o d u k t i o n entspricht aller

dings noch immer nicht den Erfordernissen einer 

ausreichenden Inlandsversorgung, da die E r z e u g u n g 

von Peinblechen und Formstahl noch immer v ö l l i g 

unzureichend ist und die Überprodukt ion auf anderen 

Gebieten dafür keinen E r s a t z bietet. 

In der Baustoffindustrie k a m es saisonbedingt 

zu; fast v ö l l i g e r Einste l lung der Ziegelproduktion, 

da während der Frostperiode n u r die wenigen B e 

triebe, die über A n l a g e n z u r künstlichen T r o c k n u n g 

verfügen, arbeiten konnten. A u c h die Zementerzeu

g u n g w a r ger inger als in den "V ormonaten, aber 

noch immer großer als im Durchschnit t des 

Jahres 1937. 

U n t e r den Konsumgüter'mdustrien. entwickelt 

sich besonders die Textilindustrie, in den letzten 

Monaten sehr günst ig . D i e Rohstof fversorgung kon

solidierte sich al lmählich, so daß der U m f a n g des 

Lohngeschäf tes immer mehr eingeschränkt werden 

kann. I m D e z e m b e r erreichte der I n d e x der T e x t i l 

industrie bereits 7 5 % r v o n 1937 (allerdings ein

schließlich des L o h n v e r k e h r s ) . 

D i e Papier industr ie hat den T i e f p u n k t ihrer 

P r o d u k t i o n in den Wintermonaten anscheinend be

reits erreicht, so daß in den nächsten Monaten wieder 

eine A u f w ä r t s e n t w i c k l u n g zu erwarten ist. 

Erzeugung der Papierindustrie 

Holzschliff Zellulose Papier Pappe 
in Tonnen 

0 1937 9.163 25.337 19-345 5-342 

0 1948 5.801 I2.185 15-777 3-810 

1948 X I I . 3.224 J3.162 15.873 3-579 

1949 I . 4.509 14.087 16.028 3-304 

I I . 4.741 13-205 16.558 3.336 

D i e Schuhindustrie hat im Jänner annähernd 

gle ichviel Schuhe erzeugt w i e im Dezember , 

während—im—Februar ..ein leichter R ü c k s c h l a g ein

gesetzt hat. Im M ä r z hofft man diese E i n b u ß e wieder 

auszugleichen und die P r o d u k t i o n yon e t w a 300.000 

P a a r Lederschuhen im M o n a t so w e i t zu sichern, 

daß die Be w i r t sc h a f t u ng aufgehoben werden kann. 

16* 
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D i e Tabakwarenerzeugurig hat bei Zigaretten 

den V o r k r i e g s s t a n d seit einigen Monaten bereits 

wei t überschritten. D i e Z i g a r r e n e r z e u g u n g hingegen 

hat erst rund 7 5 % v o n 1937 erreicht, während die 

Zigarettentabak- und Rauchtabakherste l lung kaunv 

2 0 % beträgt . D i e Gründe für diese unterschiedliche 

E n t w i c k l u n g dürften außer in Schwier igkei ten bei 

der Beschaffung des geeigneten Rohmater ia ls auch 

in fiskalischen. E r w ä g u n g e n liegen. D e r E r t r a g an 

Steuern ist je K i l o g r a m m R o h t a b a k bei V e r a r b e i t u n g 

auf Zigaretten viel hoher als bei Rauchtabaken. 

Umsätze 

Dazu statistische Übersichten S. fiS 

i m Jänner sind die U m s ä t z e ungefähr im A u s 

maße der normalen Saisonschwankungen zurück

gegangen. D i e Gesamtumsätze verminderten sich 

gegenüber .dem V o r m o n a t um nahezu 5 0 % , über

trafen jedoch den Stand des gleichen Monates des 

Vor jahres w e r t m ä ß i g um 5 3 % , mengenmäßig zu

folge der im L a u f e des Jahres bei einer R e i h e von 

K o n s u m g ü t e r n eingetretenen P r e i s Verminderung um 

rund 60 %\ 

A u c h diesmal wurden von dem allgemeinen 

A b s a t z r u c k g a n g die Güter des periodischen Bedarfes 

weitaus stärker betroffen als die weniger nachfrage

elastischen A r t i k e l des täglichen B e d a r f s . Sowohl 

in den W i e n e r W a r e n h ä u s e r n als auch im F a c h -

eiuzelhandel sind die U m s ä t z e in Möbeln, H a u s r a t , 

L e d e r - und Galanteriewaren sowie Sportart ikeln, die 

in der Gruppe „sonstige Branchen" zusammengefaßt 

sind, u m e t w a 70 bis 80 %' gegenüber dem V o r m o n a t 

gesunken. D a g e g e n verzeichnete der Nahrungsmittel-

handel einen U n i s a t z r ü c k g a n g v o n - 3 8 % ' . A u c h die 

U m s ä t z e in der Textil- und Bekleidungsbraxiche 

sind stark gefal len, wobei zu bemerken ist, daß der 

R ü c k g a n g bei den Schuhumsätzen (um 4 5 % ) a * s 

F o l g e des geringeren A n s t i e g e s in den vorhergehenden 

Monaten und des noch sehr großen ungedeckten 

Bedarfes weitaus kleiner ist als bei T e x t i l i e n 

(um 6 0 % ) . 

Entsprechend der U m s a t z e n t w i c k l u n g im Jänner 

haben auch die Umsatzsteuer einnahmen im F e b r u a r 

um etwa 25 % gegenüber dem V o r m o n a t abge

nommen. 

D i e s e saisonbedingte Stagnat ion des Geschäfts

ganges , die durch Inventur verkaufe u. ä. in ein

zelnen Branchen etwas abgeschwächt werden 

konnte, w a r nur vorübergehend, da sich bereits im 

F e b r u a r die U m s a t z t ä t i g k e i t wieder etwas belebte. 

W ä h r e n d der Sa isonindex im F e b r u a r z u m T e i l 

einen weiteren U m s a t z r ü c k g a n g oder nur g a n z 
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g e r i n g f ü g i g e Zunahmen aufweist , Hegen in diesem 

Jahr die Februarumsätze nach-vorläufigen Meldun

gen um etwa 10 bis 2 0 % ' über dem Stand des V o r 

monates, wobei - sich auch der Z u w a c h s gegenüber 

dem Vergle ichsmonat des V o r j a h r e s beachtlich ver

größerte. 

D i e Vergnügungsstätten dagegen hatten H o c h 

saison (Fasching) . D i e Steuer vor S c h r e i b u n g e n der 

W i e n e r K i n o s und T h e a t e r lassen : — wenn man v o n 

den N a c h t r a g s vor schrei bungen für das abgelaufene 

Jahr absieht — nahezu auf eine V e r d r e i f a c h u n g des 

Besuches gegenüber dem V o r m o n a t schließen. 

Arbeitslage 
Dazu statistische Übersichten $• xi9~isi 

D i e Verschlechterung der L a g e am A r b e i t s 

markt , die im Dezember zum Vorschein kam, ver

schärfte sich im Jänner, als die Zahl der Stellen

suchenden um weitere 37.3S4 auf 131 .034 anstieg. 

Gle ichzei t ig fiel die Zahl der Krankenversicherten 

um 35.700 auf 1,842.200; das stellt einen stärkeren 

R ü c k g a n g als vor einem Jahre dar (21.000 im 

gleichen Z e i t r a u m ) . D u r c h diesen stärkeren Rück

g a n g lag z u m erstenmal seit K r i e g s e n d e die Zahl der 

kranken versicherten A r b e i t n e h m e r unter dem ent

sprechenden M o n a t des Vor jahres . I m Jänner 194S 

hatte die Zahl der K r a n k e n v e r s icher ten 1,849.600 

betragen. 

N a c h diesen Rückschlägen im Dezember .und 

Jänner ist mit der fortschreitenden Saison ein all

mähliches Abflauen der Schwier igkei ten und schließ

lich eine E r h o l u n g a u f dem A r b e i t s m a r k t > zu er

warten. D i e Stat ist ik der W i e n e r Gebietskranken

kasse zeigt für den M o n a t F e b r u a r bereits wieder ein 

leichtes A n w a c h s e n des Versichertenstandes der 

A r b e i t e r und Angestel l ten von 465.500 a u f 467.4°°-

A l l e r d i n g s ist diese S t e i g e r u n g . g e r i n g e r als im glei

chen Zei traum des V o r j a h r e s und der gegenwärtige 

Versichertenstand ist ger inger als der ' im Februar 

1948. Dabei ist zu bemerken, daß W i e n im a l l g e 

meinen unter dem A n s t e i g e n der Arbei ts los igkei t in 

d e n letzten Monaten weniger gelitten h a t als die 

meisten anderen Bundesländer, wei l vorwiegend die | 

Bautät igkei t , die in d e n anderen Bundesländern eine j 

breitere Rol le gespielt hatte, stärker zurückging n n < i J 

wei l einige d e r industriellen N e u g r ü n d u u g e n außer - j 

— h a l b d e r alten Industriegebiete m i t d e m Abflauen der j 

Inflationskonjunktuir in Schwier igkei ten geraten. V o n , 

N o v e m b e r 1948 b i s Jänner 1949 st ieg d i e Zahl de f j 

vorgemerkten Stellen suchenden in W i e n um 5 5 % ' 

restlichen Österreich aber um 1 3 9 % . j 

D i e Zahl d e r Stellensuchenden nahm auch noch-
d-

im F e b r u a r im Gegensatz zum V o r j a h r etwas zu un 



erreichte einen Stand von 138.652. A u c h im M ä r z 

dürfte noch keine sehr merkliche Er le ichterung ein

getreten sein, da die S p ä t w i n t e r ! i c h e W i t t e r u n g den 

Beginn der Bausaison verzögerte , die außerdem auch 

unter der U n g e w i ß h e i t des voraussichtl ichen A u s 

maßes der öffentlichen und privaten Bautätigkeit , 

leidet. D e r A p r i l w i r d daher erst in entscheidender 

Weise zeigen, w i e w e i t sich die L a g e auf dem 

Arbei tsmarkt über das Sa isonmäßige hinaus ver

schlechtert hat. 

D i e A n s p a n n u n g auf dem A r b e i t s m a r k t äußert 

sich nicht nur in der höheren Zahl der Steilen

suchenden, sondern v o r allem auch in ihrer Gliede

rung. W a r e n vor einem Jahr noch vie le Stellen-

mchende nicht arbeitslos i m engeren S inn des W o r 

tes, sei es wei l sie nur K u r z a r b e i t hatten oder suchten 

oder einen Arbei tsplatzwechsel anstrebten, sei es 

weil sie nur auf die endgült ige A n s t e l l u n g auf einem 

zugewiesenen Posten warteten oder durch eine V e r 

minderung der E r w e r b s f ä h i g k e i t u m mehr als z w e i 

Drittel nur unter g a n z besonderen Voraussetzungen 

in Arbei t gebracht werden konnten, so setzt sich 

heute die große Mehrzahl der Stellensuchenden aus 

echten Arbeits losen zusammen. D e r A n t e i l dieser 

echten Arbeitslosen, der „ v e r f ü g b a r e n A r b e i t s l o s e n " , 

wie sie in der Arbei tsmarktstat is t ik heißen, betrug 

im Jänner 1948 mit 36.254 nur 7 2 % aller Stellen

suchenden, stieg aber dann ständig an, erreichte im 

Juni 1948 mit 37.329 7 6 % und im F e b r u a r 1949 

mit 129.663 9 4 % aller Stellensuchenden. 

Noch viel stärker w a r das absolute und relative 

Anwachsen der unterstützten Arbei ts losen, w a s dar

auf hinweist, daß es sich bei den Arbei ts losen in 

steigendem M a ß e um L e u t e handelt, die nicht neuer

dings auf den Arbe i tsmarkt kommen, sondern viel

mehr in der letzten Zeit im Arbei tsprozeß s t a n d e n 1 ) . 

Der Antei l der unterstützten Arbei ts losen an der Ge

samtzahl der Stellensuchenden betrug im Jänner 194S 

•15 % > im Juni 1948 32 % , im F e b r u a r 1949 

-aber 71 % . 

Schließlich ist bei einer Beurte i lung der L a g e 

auf dem Arbei tsmarkt auch z u bemerken, daß mit 

•dem W e g f a l l des Arbei tsvermitt lungsgesetzes im 

'Dezember 1947 der A n r e i z zur A n m e l d u n g beim 

^Arbeitsamt verringert wurde, da seit damals A n 

stellungen auch ohne V e r m i t t l u n g b z w . Z u s t i m m u n g 

.."der Arbei tsämter vorgenommen werden können. T a t -

Sächlich g i n g auch die Zahl der durch die A r b e i t s " 

3. vermittelten Stellen sprunghaft von einem 

^ .Vorausse tzung für den Bezug der Arbeitslosenunter-
g ist nebst der Bereitwilligkeit, Arbeit anzunehmen, 
Jen Arbeit innerhalb der letzten zwölf Monate und 
-eier Lebensunterhalt. 

Jahresdurchschnitt von 72.662 i. J. 1947 auf 44.736 

i. J. 1948 zurück. N o c h deutlicher w i r d diese U m 

gehung des Arbe i tsamtes bei der Stel lenvermitt lung, 

wenn w i r eine Berufskategorie betrachten, bei der 

die Besetzung von Arbei tsplätzen durch die Zei tungs

annonce oder durch persönliche Beziehungen eine 

starke T r a d i t i o n hat. W e n n w i r die Gruppe „ K a u f 

männische, B ü r o - und V e r w a l t u n g s b e r u f e " ansehen, 

so finden wir , daß hier die Stel lenvermitt lungen der 

A r b e i t s ä m t e r v o n einem Jahresdurchschnitt v o n 

6.089 i. J . 1947 auf 2.488 i. J. 1948 zurückgegangen 

sind. M a n w i r d daher schließen müssen, daß zu

mindest bei einigen Berufen die Besetzung von 

Arbei tsp lätzen ohne B e n ü t z u n g der Arbe i tsämter 

wieder eine breitere R o l l e spielt und daß daher ein 

T e i l der Stellensuchenden, die sowieso keinen A n 

spruch auf eine U n t e r s t ü t z u n g haben, es heute nicht 

der M ü h e w e r t findet, sich be im A r b e i t s a m t anzu

melden. 

Vorgemerkte Stellensuchende, verfügbare und unter

stützte Arbeitslose!) 

(Logarithmischer Maßstab; 1000 Personen) 
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In den vergangenen Monaten ist vor allem die Zahl der 
verfügbaren und unterstützten Arbeitslosen stark gestiegen. 
Das heißt, die Arbeitsämter wurden nicht mehr in erster 
Linie durch neu hinzukommende oder bloß eine Verände
rung suchende Arbeitskräfte beansprucht, sondern über-
•biegend von wirklichen Arbeitslosen, die ihren Arbeitsplatz 
— wenn auch teilweise nur saisonmäßig — verloren haben. 

Verkehr 

Dazu statistische Übersichten S- 124—12$ 

D i e Verkehrs le is tungen der Bundesbahnen im 

Monat Jänner l a g e n " "infolge "des saisonbedingten 

1 ) Nach der Statistik des Bundesministeriums für 
soziale 'Verwaltung nach den Meldungen der Landesarbeits
ämter. 

16 
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R ü c k g a n g e s der Güterbeförderung unter jenen v o m 

Dezember. I m Güterverkehr wurden 517-6 (Dezem

b e r : 562-0) M i l l . Nutz last -Tonnenki lometer ge

fahren, die Zahl der W a g e n l a d u n g e n sank v o n 

129.200 im D e z e m b e r auf 118.900 im Jänner, v o n 

diesen entfielen 20-5%: auf Kohle . Z u f o l g e dieses 

geringeren Bedar fes an W a g e n r a u m konnten die 

Bundesbahnen auch allen A n f o r d e r u n g e n restlos 

entsprechen und der Berichtsmonat verl ief ohne 

Güterstauungen, w i e sie in den vorangegangenen 

Monaten Öfters auftraten. E r s t gegen Monatsende 

trat i m Zusammenhang mit dem A b t r a n s p o r t von 

E R P - G ü t e r n aus T r i e s t eine gewisse A n s p a n n u n g 

ein, die sich in dem Monaten F e b r u a r und M ä r z 

wei ter verschärfte , da insgesamt 300.000 f G ü t e r aus 

dem T r i e s t e r H a f e n abzuführen waren. — A u c h der 

Personenverkehr bl ieb im M o n a t Jänner, al lerdings 

entgegen einer sonst saisonüblichem leichten F r e 

quenzsteigerung in den Wintermonaten gegenüber 

Oktober/November weiterhin rückläufig. D i e Zahl 

der verkauften Fahrkarten sank auf rund 5*4 M i l l . 

S t ü c k ( N o v e m b e r 6-i , Dezember 5-9), die der N u t z 

last-Tonnenki lometer auf 44-4 Mil l ionen (Dezember 

47-5) : D i e F r e m d e n V e r k e h r s m e l d u n g e n bestätigen 

eine durchwegs schwache W i n t e r s a i s o n (abgesehen 

von einigen Wintersportplätzen T i r o l s und V o r a r l 

bergs, die einen guten Ausländerbesuch aufzuweisen 

hatten). 

D a s a m 22. N o v e m b e r 194S verneunfachte 

Wagenstands gel d w u r d e a m 6. Jänner wieder auf 

den einfachen S a t z reduziert (siehe Monatsbericht 

N r , 2/1949). D i e von den Bundesbahnen beantragte 

neuerliche E r h ö h u n g w u r d e inzwischen v o m 

Minis terrat zur K e n n t n i s genommen und dürfte am 

1. A p r i l in K r a f t treten. D i e neue Gebührenstaffe

l u n g stellt insofern ein K o m p r o m i ß dar, als man 

der F o r d e r u n g der Bundeskammer, eine stunden

w e i s e Berechnung einzuführen, entgegenkam und 

die ersten 24 Stunden in angefangene 15 Stunden 

und weitere 9 Stunden unterteilte. D i e beabsichtigte 

E r h ö h u n g dient z u r E r z i e l u n g eines schnelleren 

W a g e n u m l a u f e s . D i e g e g e n w ä r t i g e Gebühr l iegt 

unter dem Stand v o n 1937 und weit unter den 

K o s t e n einer pr ivaten L a g e r u n g , so daß die W a g g o n s 

oft tage lang nicht entladen werden. (So beträgt z. B. 

das W a g e n s t a n d s g e l d [ W a g g o n s zu 1 5 * ] für drei 

T a g e nach A b l a u f der F r i s t 16.50 S, während- b e i m — d e r - B a h n l i n i e A t t n a n g - P u c h h e i m — L i n z eine weitere 

Spediteur für W a g e n l a d u n g e n rund 2 6 . — S reine E r h ö h u n g u m 55 km erfahren. 

die in einigen Industrien eingeführte 5 - T a g e - W o c h e 

verzögernd ein, so daß der Spediteur oft nicht 

in der L a g e ist, a m S a m s t a g ankommendes Gut zu 

entladen, sofern er es nicht auf eigenes L a g e r 

nehmen wi l l . 

Von den im Berichltsmonat durchgeführten Tarif-
änderungen ist die Aufhebung von sechs und die Erhöhung 
von drei Ausnahmetarifen hervorzuheben (siehe Monats
bericht Nr. 12/1548). D a die meisten der davon betroffenen 
Güter im Laufe des Jahres 1948 eine weitere Preissteige
rung -erfahren haben, w a r eine derartige indirekte Sub-
ventionienmg nicht mehr gerechtfertigt, insbesondere nicht 
angesichts des Defizits der Bundesbahnen. Die dadurch be
dingte zusätzliche Frachtbelastung bewegt sich pro 1 kg 
zwischen 07 und 1-2 Groschen und beträgt z. B. für ein 
Schwein 1-56 S, ein Rind 3-90 S und ein Pferd 94 Groschen. 
Trotzdem liegt der Frachtanteil für diese Güter immer 
noch unter dem Niveau von 1937. 

Eine weitere tarifarische Änderung betrifft die Neu
fassung des Sammelguttarifes mit Wi rkung vom 1. Jänner 
1949. Nachdem bereits im neuen Gütertarif vom 1. Juli 1948 
der bis dahin gültige Artikel 18 (Sammelgut in Wagen
ladungen) zufolge seiner verkdhirswirtschaftlicben Bedeu
tung als eigenes Hauptstück (V) angeführt wurde, ist mit 
der neuen Fassung vom 1. Jänner eine weitere Tarifratio
nalisierung und stärkere Begünstigung des Sammelgutver
kehrs durchgeführt worden. Die Rationalisierung erstreckt 
sich vor allem auf die Frachtberechnungsbestimmungen, die 
durch Beigabe einer eigenen Frachtsatztafel vereinfacht 
wurden und- das bisher umständliche Berecbnungsver-
fahren nach den TarifHassen des Regeltarifes (B 5, B 10, B) 
beseitigt. Durch Herabsetzung der Mindestmengen in einigen 
Veikehrsbeziehungen und stärkere Frachtsatzdifferenzierung 
der 5-, 10- und 15-f Sätze einerseits und der Sätze für 
Mindestmeugen über bzw. unter 960 t jährlich andererseits 
soll sowohl ein Anreiz ausgeübt wie eine bessere Wagen-
raumausnützung erreicht werden. Die Verlängerung der 
Begünstigungsdauer von 6 Monaten auf ein Jahn.- bedeutet 
einen weiteren Schritt! in der Stabilisierung der Tarif-
bostimmungen. 

D i e Elektrifizierung des Streckennetzes erfuhr 

durch die B e e n d i g u n g der Bauarbeiten an der Linie 

B r e g e n z — S t . M a r g r e t h e n und die A u f n a h m e des 

V e r k e h r s a m 12. Jänner 1949 die E r f ü l l u n g des 

ersten Bauabschnittes im R a h m e n des Zwölfjahres-

p r o g r a m m s . D a m i t sind z w e i Schienenverbindungen 

zwischen Österreich und der Schweiz auf elektrische 

T r a k t i o n umgestel lt . D a s elektrifizierte Streckennetz 

der Bundesbahnen beträgt nunmehr 1.013 km von 

insgesamt 6.057 km und w i r d voraussichtl ich im 

Sommer durch die Beendigung der Arbe i ten auf 

L a g e r g e b ü h r z u entrichten sind und für S t ü c k g u t 

durchschnittl ich rund 60.—• S.) D i e neuen Sätze 

l iegen beträchtl ich über dem Spediteurtari f und 

werden eine beschleunigte E n t - und B e l a d u n g be

dingen. A u f die E n t l a d u n g w i r k t a l lerdings auch 

D e r Donauschiffsverkehr w a r im M o n a t Jänner 

und F e b r u a r infolge Niederwasser praktisch still

gelegt. E r s t am 28. F e b r u a r fuhren die ersten Leer

schlepper wieder b e r g w ä r t s und nahmen den Kohlen

transport auf. Im P a s s a g i e r verkeil r ist die V e r l a n g e ' 



rung der Fahrstrecke, b is P a s s a u vorgesehen. I m 

Dienste einer weiteren Rat ional is ierung des Betriebes 

nahm die D D S G eine rein innerbetriebliche T r e n n u n g 

in eine alte und neue Geschäftsführung vor , um auf 

der kurzen Betr iebsstrecke mit dem rationellsten 

Schiffspark und dementsprechenden V e r w a l t u n g s 

apparat zu arbeiten. M i t einer A u s w e i t u n g des V e r 

kehrs auf die untere Donaustrecke w i r d auch diese 

Organisat ionsmaßnahme wieder hinfäl l ig . 

Außenhandel 
Dazu statistische Übersichten S. 126—127 

D e r saisonmäßige R ü c k g a n g der A u s f u h r trat 

im Jänner erwartungsgemäß ein, w a r aber ger inger 

als im V o r j a h r . D i e A u s f u h r fiel um 28-9 M i l l . S 

( 1 1 - 5 % ) auf 223-4 M i l l . S , w ä h r e n d v o r e inem Jahr 

der R ü c k g a n g 37-9 M i l l . S oder 30-3% betrug . I m 

Gegensatz zutm V o r j a h r g i n g heuer auch die E i n f u h r 

im Jänner von ihrem äußerst hohen D e z e m b e r w e r t 

bedeutend zurück, w a r aber mit 268-6 M i l l . S noch 

immer um 30 M i l l . S größer als im November . 

D e r Quantumindex , der nun für das letzte 

Vierteljahr 1948 vorl iegt , spiegelt deutlich die starke 

A u f w ä r t s b e w e g u n g des Außenhandels , insbesondere 

der Ausfuhr , wider. D a s Awsfuhrvolumen (von 

Preisveränderungen bereinigter U m s a t z ) st ieg v o m 

dritten z u m vierten Q u a r t a l u m 17%;, wobei v o r 

allem ein stärkeres Steigen der Gruppe N a h r u n g s -

.tnittel auffällt . (Es handelt sich hauptsächlich um die 

Ausfuhr von Zuchtrindern, Geflügel und Kartoffeln.) 

D i e Nahrungsmittelausfuhr erreichte d a m i t ein 

Viertel des Vorkr iegsvolumens. 

D a s Hinfuhrvolumen st ieg hingegen nur um 

9 % . Diese Ste igerung v o l l z o g sich i m N a h n m g s -

mittelsektor und bei den F e r t i g w a r e n , während im 

Rohstoffsektor das Einfuhrvolumen von 65-8%' auf 

6i"3%i (Volumen 1 9 3 7 = 100) z u r ü c k g i n g . D i e auf

fallende Ste igerung des V o l u m e n s der F e r t i g w a r e n 

einfuhr von 6 5 % auf 81 %i des V o r k r i e g s v o l u m e n s 

ist. vor allem auf eine starke Zunahme der E i n f u h r 

von Wol lwaren, Seidengespinsten, E i s e n w a r e n sowie 

von Maschinen und Apparaten im D e z e m b e r zurück

zuführen. E i n T e i l dieser Mehreinfuhren dürfte dem 

Marshal l -Plan entstammen. 

Obwohl d e r aus dem Q u a n t u m i n d e x abgeleitete 

Pre is index (Außenhandelswert : Außenhandelsquan

tum) nur beschränkten Erkenntniswert h a t 1 ) , so 

l ) Abgesehen von den Schwierigkeiten, die sich aus 
\ . ^ n r i c l l t i g e n Wertangaben, Qualitätsverschiebungen und 
- Ä n d e r u n g e n in der Zusammensetzung einzelner Waren

gruppen ergeben, erlaubt die verwendete Berechnungs-
-'tho,de des Preisindex eigentlich nur Preisvergleiche zwi-
chen den einzelnen Quartalen und dem Jahre 1937, nicht 

läßt die S te igerung des A u s fuhrpreis index von 304 

auf 334 doch den Schluß zu, daß sich das P r e i s -

L o h n - A b k o m m e n v o m H e r b s t vor igen Jahres un

mittelbar auf die E x p o r t p r e i s e auswirkte . A u c h der 

I n d e x der Einfuhrpre ise st ieg um weniges — insbe

sondere unter der E i n w i r k u n g höherer Rohstoff preise 

s— erreichte jedoch nicht den hohen Stand, den er zu 

B e g i n n des Jahres 1948 einnahm. 

Der handelsstatistisch erfaßte Außenhandel Österreichs 
Quantumindex (1937 = 100) 

Quartals- 3. 4-
Warengnjppe durchschnitt Quartal Quartal 

1947' 1948 ' 9 4 ° 

Ausfuhr 
Lebende T i e r e 

und Nahrungsmi t t e l . 13-8 167 16*5 26-8 
Rohstoffe r . 21-4 50-8 56*2 66"i 
Fe r t i gwaren 29-6 54*2 58-2 67-3 

I n s g e s a m t . . 26-5 5i"6 55̂ 9 65*2 

Einfuhr 
Lebende T ie r e 

und Nahrungsmi t t e l . 8-5 16-8 15-8 23*0 
Rohstoffe 35"3 58*6 6s;8 61-3 
F e r t i g w a r e n 23-1 59"4 65*o 8I*Q 

I n s g e s a m t . . 24-2 47'2 5i'6 5ö-4 

Pre i s index (1937 = 100) 
Ausfuhrpre i se 254 • 3*4 3°4 334 
Einfuhrpre i se 336 381 360 383 

Aus tauschve rhä l tn i s 1) . 76 82 84 87 

Ausfuhrpreise: Einfuhrpreise. 

D i e A u s f u h r ist im vergangenen Jahr noch stär

ker als die P r o d u k t i o n gestiegen. D a s ist deutlich 

aus den untenstehend für -einige P r o d u k t e wieder

gegebenen Ausfuhrquoten ersichtlich (Ausfuhrmen

g e n ' in P r o z e n t e n der erzeugten M e n g e n ) . I n fast 

al len F ä l l e n ist i m Jahre 1948 ein höherer Prozent- , 

satz der P r o d u k t i o n ausgeführt w o r d e n als 1947* 

E i n V e r g l e i c h mit 1937 zeigt jedoch auch die ver

änderte S t r u k t u r unseres E x p o r t e s . D i e Stahl- und 

Eisenindustrie , die heute bereits das P r o d u k t i o n s 

niveau v o n 1937 erreicht oder überschritten hat, führt 

von dieser gr oß e n P r o d u k t i o n einen höheren P r o 

zentsatz aus als i m Jahre 1937. D i e Papier- und 

Holz industr ie jedoch, die in ihrer P r o d u k t i o n n o c h 

beträchtl ich hinter dem V o r k r i e g s n i v e a u zurück

bleibt, export iert heute einen viel kleineren T e i l ihrer 

P r o d u k t i o n . 

aber von Quartal zu Quartal.. (Siehe die methodologischen 
Bemerkungen im Anhang zur Beilage Nr. 6 dei Monats-

_ J j e r i ch t e des Österreichischen Institutes für Wirtschafts
forschung, X X I . Jg., Nr . 2 „Das Außenhandelsvolumen 
Österreichs im Jahre rg47".). F ü r kürzere Zeiträume jedoch, 
während derer sich die warenmäJMge Zusammensetzung des 
Außenhandels nicht allzusehr verändert, kann der Preisindex 
als Approximation für die . Preisveränderungen in diesen 
Zetträumen herangezogen werden. 

16* 



102 

Unsere ganze Wirtschaf ts- und E x p o r t s t r u k t u r 

hangt daher weitgehend von der g e g e n w ä r t i g e n inter

nationalen W i e d e r a u f b a u - und Rüstungskonjunktur 

ab. Selbst ein leichter R ü c k g a n g dieser K o n j u n k t u r 

w ü r d e die K o n k u r r e n z v o n amerikanischer, bri t i 

scher, französischer, belgischer, deutscher, schwedi

scher und tschechischer Seite außerordentl ich ver

schärfen und schwere R ü c k w i r k u n g e n auf die öster

reichische A u s f u h r haben. 

Ausfuhrquoten 

(Ausgeführte Menge in % der Gesamtproduktion) 
1948 

Ware 1937 1947 1948 3- 4-

Quart. Quart. 
E isenerz 20-3 4-0 0-2 — — 

29-5 30'4 36-9 34"i 39-8 

Stahl I'O 0-6 i'5 I'O 21 

26-8 239 29*0 302 29-2 

50"5 31*4 35'9 34'9 40'2 

5i'0 35-8 30-5 27-4 40" I 

Holzschliff 3p-4 2-3 3-2 6-1 7'3 

54'2 I2"6 25'3 27-1 3Ö'4 
Sud- und Ste insa lz . . . 7'8 9-0 6-9 — 7 7 

53'5 40"6 42-6 48-0 44'5 
Kaus t i sch gebr . Magnes i t 112*4 25*7 28-6 18-5 42-2 

Magnesi tz iegel u. -p la t ten 88-o 788 75'5 75-9 847 

Ausdehnung des Handelsvertragsnetzes 

N a c h der ruhigen P h a s e der handelspolit ischen 

A k t i v i t ä t im ersten H a l b j a h r 1948 k a m es im zweiten 

H a l b j a h r z u m Abschluß und z u r V o r b e r e i t u n g einer 

Reihe wicht iger V e r t r ä g e . I m Jahre 194S kamen 

zu den neun, z u B e g i n n des Jahres bereits bestehen

den Handelsabkommen (mit Bulgar ien , F r a n k r e i c h , 

Italien, Jugos lawien, Niederlande, N o r w e g e n , Polen, 

Schweiz , U n g a r n ) fünf weitere hinzu • (mit Belgien, 

Bi -Zone, D ä n e m a r k , Schweden, T s c h e c h o s l o w a k e i ) , 

w ä h r e n d g le ichzei t ig alle alten A b k o m m e n , mit A u s 

nahme der A b k o m m e n mit Ital ien und der Schweiz , 

erneuert u n d in den meisten Fäl len bedeutend er

weitert wurden. I m V e r k e h r mit Großbritannien w a r 

es mögl ich, durch gewöhnliche Besprechungen ge-

.wisse Quotenerleichterungen zu erzielen. 

Im neuen Jahr hat sich die handelspolitische 

A k t i v i t ä t fortgesetzt . Handelsabkommen mit Indien 

und der T ü r k e i stehen unmittelbar v o r dem A b 

s c h l u ß 1 ) , während V e r h a n d l u n g e n mit Island vor

läufig nur zu einem größeren Kompensationsgeschäft" 

geführt h a b e n ; Handelsvertragsverhandlungen mit 

R u m ä n i e n und A r g e n t i n i e n stehen bevor. D i e V e r 

handlungen z u r E r n e u e r u n g des Ital ien V e r t r a g e s , die 

l ) D i e Zahl der derzeit gültigen Handelsabkommen 
wird damit einen Stand von 16 erreichten, gegenüber 32 vor 
dem Kriege. 

vor igen Dezember abgebrochen wurden, wurden im 

M ä r z erfolgreich zu E n d e geführt. 

D i e Handelsabkommen tragen noch immer den 

etwas provisorischen Charakter kurz fr i s t iger (meist 

einjähriger) C l e a r i n g - und Kompensat ionsverträge 

(mit mengen- oder w e r t m ä ß i g festgelegten K o n t i n 

gentlisten für den C lear ingverkehr) , wobei v ie l fach so

genannte . .gemischte Kommissäonen" fa l lweise durch 

Ä n d e r u n g der K o n t i n g e n t e die Elast iz i tät der V e r 

träge erhöhen. D e r E i n b a u von Kompensat ionsver

trägen wird von österreichischer Seite deshalb als 

wünschenswert angesehen — der A b s c h l u ß des An

trages mit der T ü r k e i hat sich aus diesem Grunde 

lange v e r z ö g e r t — , wei l die Ungleichheit der inter

nationalen und der innerwirtschaftl ichen Pre iss truk

tur auf diese A r t noch immer eine Reihe v o n Ge

schäften zuläßt , die bei einem einheitlichen Wechsel

kurs nicht getät igt werden konnten. D a s K o m p e n 

sationsgeschäft ermöglicht auch die Beibehaltung 

des an sich unrichtigen offiziellen Wechselkurses , 

ohne den Außenhandel a l lzustark z u drosseln. Z w a r 

bewi l l ig t die Nat ionalbank für einen T e i l der E x -

portdevisenerlose e in A g i o . D a s Kompensat ionsver

fahren ermöglicht aber viel fach auch noch Geschäfte, 

die selbst unter Berücks icht igung des tolerierten 

A g i o s nicht mehr durchführbar w ä r e n . Tatsächl ich 

haben daher auch im Jahre 1948, so w i e im V o r 

jahr, die Kompensat ionsgeschäfte eine wicht ige Rolle 

gespielt und sich auf e twa 3 3 % ! al ler Einfuhren 

(ohne K o h l e ) und 4 0 % aller E x p o r t e ers t reckt 2 ) . 

O b alle diese Geschäfte auch volkswirtschaft l ich 

wünschenswert waren, ist al lerdings eine andere 

F r a g e . 

D a s H a u p t w e r k der Handelsabkommen bestellt 

darin, daß sie die A b w i c k l u n g der Geschäfte er

leichtern und durch gegenseit ige Konzess ionen — 

die heutzutage weniger die Zölle als Warenkontin

gente betreffen — die Grundlagen für e in erweitertes 

Handelsvolumen legen. D i e meisten A b k o m m e n sehen 

eine wesentliche E r w e i t e r u n g der bisher aus- und 

eingeführten Mengen vor , wenn auch manchmal — 

insbesondere dort , w o die bisher umgesetzten Men

gen bedeutend waren — Einschränkungen vorkom

men. So w u r d e n z. B. die Ausfuhrkont ingente Öster

reichs für M a g n e s i t und Magnesitziegeil in drei von 

—sechs- in jüngster Zeit abgeschlossenen Abkommen 

bedeutend über die bisherige A u s f u h r hinaus er

höht, in drei anderen aber etwas r e d u z i e r t 3 ) . 

2 ) Nach der Statistik des österreichischen Warenver
kehrsbüros. 

3 ) Allerdings bestehrt in einigen Fällen die Möglichkeit 
zusätzlicher Kompensationsgeschäfte. 



Ausfuhr von Magnesit und Magnesit sieg ein 

(feuerfesten Ziegeln) 
Jahres-
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B e s t i muvu ugslan d dea Handels t Mill. S 
abkommen 

Mill. S 

Bi-Zone . . • . . . 23.200 t 31-727 20-3 
(Deutschland) 

F rankre ich . - . . . S2.$00 t 3^-599 28-2 
Nieder lande . . . 57 Mill. S r.70ö 2*1 

Polen . 5.000 t 6.384 6-4 
9.262 10-5 

Tschechos lowakei (2.IO0 t 
' \ u n d 4-4MIII. S 

3 . I 5 I 2'8 

W ä h r e n d im allgemeinen der U m f a n g des 

Außenhandelsvolumen durch die Handelsver träge 

gesteigert werden konnte, ist es noch immer 

schwierig, Kont ingente für gewisse traditionelle 

österreichische A u s f u h r g ü t e r , wie insbesondere Ge

schmacksartikel und dergleichen, durchzusetzen. D a s 

Hauptgewicht der österreichischen A u s f u h r l iegt auf 

Holz , Papier , Roheisen und Magnesi t , doch konnten 

auch bedeutende Kont ingente v o n E i s e n w a r e n und 

Maschinen — insbesondere für den Osten — und 

in neuester Zei t auch v o n T e x t i l i e n , gesichert werden. 

Bei der E r w e i t e r u n g des Schwedenvertrages im D e 

zember wurde dem T e x t i l g e s c h ä f t mit 22-2 M i l l . S 

mehr als ein Dri t te l des österreichischen A u s f u h r 

wertes eingeräumt. 

D i e Unausgegl ichenheit der Zahlungsbi lanz der 

meisten Staaten und ihr Bemühen, ihre Importe in 

möglichst engen Grenzen zu halten und v o r w i e g e n d 

auf Rohstoffe zu beschränken, schaffen wachsende 

Schwierigkeiten beim A b s c h l u ß und bei der A b w i c k 

lung von Handelsabkommen. Solche Schwier igkei ten 

tauchten deutlich in den Verhandlungen m i t der B i 

Zone und mit Italien auf. D i e W e i g e r u n g der B i 

Zone, Schnittholzimporte aus Österreich, die v o r dem 

Kriege eine große Rol le spielten, zuzulassen, hat 

die österreichischen Ausfuhrmögl ichkei ten dorthin 

empfindlich beeinträchtigt. D a andererseits der E i n 

fuhrbedarf an Ruhrkohle sehr g r o ß ist, sind die 

Bezugsmöglichkeiten der auf der deutschen K o n t i n 

gentliste enthaltenen wichtigen W a r e n auf Monate 

hinaus äußerst g e r i n g , da das C l e a r i n g „ v e r 

stopft" ist. 

D i e Verhandlungen über einen neuen V e r t r a g 

mit Ital ien w a r e n hauptsächlich deshalb so s c h w i e r i g 

ver laufen, wei l I tal ien den bisherigen umfangreichen 

Import von E i s e n w a r e n stark reduzieren und sich 

hauptsächlich auf die für uns nicht so günst ige R o h 

eiseneinfuhr beschränken w o l l t e 1 ) . N e b s t dem B e 

streben Ital iens, seine Handelsbi lanz auf diese A r t 

zu verbessern, spielt hier auch eine dauernde U m 

schichtung des italienischen Handels eine Rol le , da 

Ital ien in V o r b e r e i t u n g einer Zol lunion mit F r a n k 

reich den französischen Industrieerzeugnissen bereits 

bevorzugte Einfuhrbedingungen zugesteht. 

Ähnl iche Schwier igkei ten sind in Zukunft auch 

beim A b s c h l u ß und bei der E r n e u e r u n g anderer V e r 

träge z u erwarten. S o w i r d insbesondere der beab

sichtigte V e r t r a g mit A r g e n t i n i e n viel ungünstiger 

ausfallen, als dies noch v o r einem Jahr der F a l l 

g e w e s e n w ä r e , da die argentinische Nachkr iegs-Son-

derkonjunktuir vorbei ist und die inzwischen ein

getretene Devisennot zu einer starken D r o s s e l u n g 

der argentinischen Importe geführt hat. 

Schl ießl ich hat die E i n f ü h r u n g der indirekten 

M a r s h a l l - P l a n - H i l f e (drawing rights) die N o t 

wendigke i t streng ausgeglichener A u s - und E i n 

fuhren i m R a h m e n des Clear ings zwischen den 

M a r s h a l l - L ä n d e r n beseit igt . So konnte Österreich 

in seiner neuerlichen E r w e i t e r u n g des Handelsab

kommens mit Belgien angesichts der ihm gegenüber 

diesem L a n d e zustehenden Bezugsrechte seine A u s 

fuhr v o n 45-9 M i l l . S auf 82-1 Mi l l . S, die E i n f u h r 

aber aurf 132-3 M i l l . S ausdehnen. 

*) Andererseits wollte Italien seine Obst- und Gemüse
ausfuhr, die mi t 4 Mrd. L i r e (bei einem beabsichtigten 
Handelsvolumen von 35 Mrd. Lire) für Österreichs gegen
wärt ige Bedürfnisse sowieso schon hoch eingesetzt war, 
weiter erhöhen. Im neuen Ver t rag ist es allerdings gelungen, 
diese Einfuhren auf die Hälfte des Vorjahres herabzusetzen. 


